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EUNOMIA ODER: VOM EROS DER HELLENEN* 

Vasendars te l lungen aus d e m ausgehenden 5. Jahrhundert v . Chr. werden in der 
R e g e l e twa fo lgendermaßen beschrieben: „ D i e Vasenmalere i , sowe i t sie auch 
den L e b e n d e n diente, hatte i m a l lgemeinen nicht solche ernsten A n l i e g e n , s o n 
dern wandte den Sinn für das Sub jekt i ve , Persönl iche ins Sinnl iche , Gefä l l i ge , 
Dekora t i ve . [...] Dieser luxur iösen , f em in inen Pracht entspricht inhal t l ich, daß 
d ie T h e m e n rege lmäßig aus d e m aphrodis ischen Kre i s g e n o m m e n s ind [...]. M a n 
m u ß s ich f ragen, w e l c h e m inneren Bedür fn i s solche mytho log i schen I d y l l e zusa 
gen. S ind s ie A u s d r u c k der sehnsücht igen Suche nach einer schöneren T r a u m w e l t 
während der harten Kr iegs jahre , oder zeigt s ich in ihnen d ie Genußsucht und der 
bedenken lose Le ichts inn der Athener , die s ich daranmachten, auch n o c h Siz i l i en 
z u erobern?" 1 Dieses Urtei l schien insbesondere eine G r u p p e v o n V a s e n zu 
stützen, auf denen verschiedene weib l i che Personi f ikat ionen, g e w ö h n l i c h ge 
m e i n s a m mit A p h r o d i t e und/oder Eros, auftreten, welche meis t unter d e m B e g r i f f 
,Aphrod i tekre i s ' zusammenge faß t werden. 

In der Rege l ze igen die B i l d e r eine Ane inanderre ihung mehr oder wen iger 
abwechs lungsre ich gestalteter Figuren; sofern sie überhaupt eine H a n d l u n g i m 
engeren S inne vo l l z i ehen , beschränkt s ich diese auf das Tragen oder Überre ichen 
v o n Käs ten , Salbgefäßen, Ka la tho i , Ketten, Tän ien , K r ä n z e n und ähnl ichen G e 
genständen. Ort der Z u s a m m e n k u n f t ist g e w ö h n l i c h entweder das Haus , ange
deutet durch verschiedene Möbe l s tücke , oder die freie Natur , ein Garten oder 
Hain , angedeutet durch B ä u m e und andere Pf lanzen . Ikonograph isch ähneln d ie 
Dars te l lungen damit zah l losen Vasenb i ldern mit a n o n y m e n Frauenf iguren u n d 
sie f i nden s ich auch auf denselben, in den weib l i chen Lebenskontex t weisenden 
G e f ä ß t y p e n , v o r a l l em P y x i d e n , L e k a n i d e n u n d Bauch leky then . D i e auftretenden 
Person i f i ka t ionen s ind in der R e i h e n f o l g e ihrer Häuf igke i t : 2 E u n o m i a (8) , Pa id ia 

* D e r vor l iegende A u f s a t z ist die nur mit den notwendigsten Nachweisen versehene schr i f t 
l i che Fassung meines Günzburger Kol loquiumsbei t rags . D i e besprochenen Vasendarste l lungen 
und angeschnittenen Prob leme werden ausführlicher behandelt in: B . E . Borg , D e r L o g o s des 
M y t h o s : Al l egor i en und Personi f ikat ionen in der f rühen griechischen Kuns t (Habi l i tat ionsschri f t 
Heide lberg 1999, i m Druck ) . D e n Organisatoren des K o l l o q u i u m s in Reisensburg sei herzl ich 
gedankt, ebenso w i e den Te i lnehmern an den dortigen Diskuss ionen , v o n denen auch die hier 
vorgestel lten Über legungen profitiert haben. 

1 Hier als bel iebiges Beisp ie l : V . M . Strocka in: G . A l f ö l d y u. a. (Hrsg.) , Kr isen der A n t i k e 
(1975) , 4 6 f f . 

2 D i e Statistik bezieht sich auf fo lgende Gefäße , von denen hier j edoch nur einige näher 
betrachtet werden können (Verwe i se im Text entsprechend der hiesigen Numerierung) : 

a) N e w Y o r k , Metropol i tan M u s . o f Ar t 09.221.40: A R V 1328, 99 (Manner o f the M e i d i a s 
Painter) ; Para 479; A d d 3 6 4 f . ; H. A . Shapiro, Personi f icat ions in Greek Art . T h e Representat ion 
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A b b . 2: At t i sch-rot f igur ige Pyx i s , L o n d o n Brit ish Mus . E 775 

(6) , Pe i tho (6) , Euk le i a (5) , H imeros (4) , H y g i e i a (4) , E u d a i m o n i a (3), H a r m o n i a 
(3) , Eu tych ia (2), A p o n i a (1) , H e d y l o g o s (1) , Makar ia (1) , Pandais ia (1 ) P a n n y -
chis (1 ) und Pothos (1 ) (vg l . Abb. 1-3. 5). 

o f Abs t rac tConcep t s 6 0 0 - 4 0 0 B . C . (1993) 32 f. ; 129; 181; 203 ; 230 Nr. 1 A b b . 1; 83; 141; 162; 
hier Abb. 1. 

b) L o n d o n , Brit ish M u s . E 698: A R V 1316 (Painter of the Carlsruhe Paris); A d d 362; 
Shapiro a. O . 63 f. 129; 234 Nr. 18 A b b . 17; 84. 

c ) L o n d o n , Brit ish M u s . E 775: A R V 1328, 92 (Manner o f the Meid ias Painter); A d d 364; 
Shapiro a. O . 66. 84; 109; 122; 129; 234 Nr. 19 A b b . 19; 37; 60; 76; 82; hier Abb. 2. 

d) L o n d o n , Brit ish M u s . E 697: A R V 1324, 45 (Manner o f the Meid ias Painter); Para 478; 
A d d 364; Shapiro a. O . 66 f . ; 83; 183; 203; 235 Nr. 21 A b b . 20; 35; 142; 163; hier Abb. 5. 

e) ehem. Slg. Hope. : Shapiro a. O . 78; 235 Nr. 24 A b b . 32. 
0 Neapel , Mus . A rch . Naz . Stg. 316: A R V 1327, 85 (Manner o f the Meid ias Painter); A d d 

364; Shapiro a. O . 73; 109; 236 Nr. 26 A b b . 23; 61. 
g ) M a i n z , Universität , Archäo log isches Institut 118: A R V 1327, 87 (Manner o f the Meid ias 

Painter) ; A d d 364; Shapiro a. O . 73 f. ; 236 Nr. 27 A b b . 24; hier Abb. 3. 
h) Ullastret, Mus . Monogräph ico 1486: C V A Ullastret 1 (Spanien 5) 36 f. T a f . 34, 1; 

Shapiro a. O . 73 f . ; 236 Nr. 28 A b b . 25. 
i) Kansas C i t y , Ne l son -A tk ins Mus . 31.80: A R V 1248, 8 (Eretria Painter); A d d 353; 

Shapiro a. O . 8 0 - 8 2 ; 181; 203; 237 Nr. 30 A b b . 3 3 - 3 4 ; 139; 164. 
j ) ehem. Paris, Slg. Bauv i l l e : A R V 1326, 67 (Manner o f the Meid ias Painter); Shapiro a. O . 

84 f. ; 237 Nr. 31 A b b . 38. 
k ) Ba l t imore , Walters A r t Gal lery 48.205: A R V 1330, 8 (Makar ia Painter); Shapiro a. O . 

83; 88; 238 Nr. 32 A b b . 36; 41. 
I) Read ing , Univers i ty , Mus . o f Greek Archaeo logy 52.3.2: A R V 1330, 7 (Makar ia Painter); 

Para 479; Shapiro a. O . 88; 116; 119; 172; 238 Nr. 33 A b b . 42; 68; 132. 
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I n a l ler R e g e l hat m a n be i der Interpretat ion der Dars te l l ungen d ie A u s 
tauschbarke i t der P e r s o n i f i k a t i o n e n u n d d i e w e i t g e h e n d e H a n d l u n g s l o s i g k e i t der 
B i l d e r b e t o n t u n d ihre B e d e u t u n g i n den durch d ie N a m e n der F i g u r e n a l l g e m e i n 
evoz i e r t en V o r s t e l l u n g e n s o w i e i n d e m A m b i e n t e - , F r a u e n g e m a c h ' u n d ( e l y s i -
scher) Gar ten - gesucht . S o g i l t es als communis opinio, daß d ie B i l d e r e ine ,he i le 
W e l t ' v o l l e r H a r m o n i e u n d W o h l l e b e n w i e d e r g e b e n - g a n z i m S i n n e des o b i g e n 
Zi tats . D i e unterstel l te eskap i s t i sch -hedon i s t i sche G r u n d h a l t u n g imp l i z i e r t ge l e 
gent l i ch e inen m e h r oder w e n i g e r unterdrückten V o r w u r f der Se ichthe i t u n d 
Leere , w e l c h e r e ine e ingehendere A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den B i l d e r n entbehr 
l i c h e rsche inen läßt. D i e B e s c h r i f t u n g der G e f ä ß e als so l che w u r d e dabe i e b e n s o 
w i e d ie T a t s a c h e , daß d ie F i g u r e n dadurch z u Per son i f i ka t i onen w u r d e n , als T e i l 
j e n e r Man ier ie r the i t angesehen , d i e den Dars t e l l ungen des M e i d i a s k r e i s e s a u c h 
sonst e i g e n sei u n d d i e den E i n d r u c k ge fä l l iger B e l a n g l o s i g k e i t nur z u unterstre i 
c h e n sch ien . En t sp rechend be tont L u c i l l a B u r n i n ihrer M o n o g r a p h i e über d e n 
M e i d i a s - M a l e r u n d se inen K r e i s , d ie P e r s o n i f i k a t i o n e n besäßen i n erster L i n i e 
d e k o r a t i v e F u n k t i o n ; ihre V i e l z a h l faßt s ie als „ redup l i ca t i on o f i m a g e s o f h a p p i -
n e s s " a u f , o h n e d i f ferenz ier tere B o t s c h a f t e n der B i l d e r überhaupt in E r w ä g u n g z u 
z iehen . 3 N o c h we i ter geht D i e t e r M e t z l e r , der i n s e i n e m e insch läg igen A u f s a t z 
über j e n e B i l d e r behauptet , d i e A u f f a s s u n g , d i e P e r s o n i f i k a t i o n e n se ien „ sch l i ch t 
S c h ö p f u n g e n der Phantas ie des Küns t l e r s [. . .] enthebt z w a r der P f l i c h t z u in tens i 
v e r e m N a c h d e n k e n , m u ß s ich aber andererseits den V o r w u r f e ines p lat ten P o s i t i 
v i s m u s ge fa l l en l a s sen" , u n d urteilt : das „ W u n s c h z i e l [ n ä m l i c h d i e durch d i e 
P e r s o n i f i k a t i o n e n verkörper ten V o r s t e l l u n g e n ] ver f lücht ig t s i ch i n A b s t r a k t i o 
nen , deren h o h l e W ü r d e m i t eur ip ide i scher L y r i s i e r u n g u n d g o r g i a n i s c h e m D e t a i l 
p runk t , u m s ich i n kostbarer V e r ä u ß e r l i c h u n g der F o r m zu ver l i e ren" . 4 

D i e R e t t u n g der Dar s t e l l ungen v o r d ieser A r t v o n V o r w ü r f e n l i eg t dagegen i n 
der B e h a u p t u n g , d i e P e r s o n i f i k a t i o n e n se ien i n W i r k l i c h k e i t n icht e t w a „ sch l i ch t 
S c h ö p f u n g e n der Phantas ie des K ü n s t l e r s " , sondern göt t l iche W e s e n , deren M a c h t 
d ie B i l d e r e v o z i e r t e n , u n d i n e iner V e r l a g e r a n g der G e w i c h t u n g der F i g u r e n 
z u g u n s t e n der ,ernsthaf ten ' P e r s o n i f i k a t i o n e n E u n o m i a u n d E u k l e i a . 5 

B e i d e n D e u t u n g s l i n i e n ist g e m e i n s a m , daß s ie s i ch w e n i g e r a u f d i e Interpre 
ta t ion e inze lner B i l d e r u n d D a r s t e l l u n g s m o t i v e stützen, a l s v i e l m e h r a u f e i n e 
a l l g e m e i n e D e u t u n g der V a s e n g r u p p e au f der G r u n d l a g e b e s t i m m t e r , f ü r zentra l 
erklärter P e r s o n i f i k a t i o n e n z i e l en . A u c h h ier k ö n n e n nur e in ige M o t i v e e t w a s 
genauer betrachtet w e r d e n , d o c h w i r d , so h o f f e i ch , auch d ie e x e m p l a r i s c h e A n a 
l y s e e in iger B i l d e r d i e M ü h e als l o h n e n d u n d d ie B i l d e r a ls w e n i g e r g l e i c h f ö r m i g 
e r w e i s e n , a ls s ie b i sher ersch ienen se in m ö g e n . 

m ) ehem. Athen, Privatslg.: Shapiro a. O . 242 Nr. 51. 
n) London , British Mus . E 222: A R V 1033, 66 (Polygnotos) ; Shapiro a. O . 113 f.; 243 Nr . 

55 A b b . 64. 
o) München , Ant ikensammlung 2520: Shapiro a. O . 119; 181; 244 Nr. 57 A b b . 73; hier 

Abb. 7. 
3 L . Burn , The Meid ias Painter (1987) 35 f . und sonst. Ähn l i ch bereits V . Papadak i -Ange -

l idou, A i jtpoooTtoronriOEti; e i ? TT|V dp%aiav ' EXÄ,rivtKfrv texvrrv (1960) 128-30 . 
4 D . Metzler , Hephaistos 2, 1980, 75. 81. 
5 z .B . Metzler a. O . 75; R . Hampe, M D A I ( R ) 62, 1955, 107 ff . 



302 Barbara E. Borg 

A b b . 3: Att isch-rot f iguriger Pyx i sdecke l , Ma inz Universitätsslg. 118 

D i e Hand lungen der Figuren s ind, dies wurde seit l angem mit Recht betont, 
in der Rege l in sofern unspez i f i sch , als sie nicht e inzelnen Personi f ikat ionen 
ausschl ießl ich z u k o m m e n , sondern zwischen den verschiedenen Personi f ikat io 
nen ebenso austauschbar s ind, w ie zwischen diesen und unbenannten Figuren in 
a n o n y m e n ,Frauengemach- ' und Gartenszenen der Zeit. Ikonographien und H a n d 
lungen s ind demnach nicht geeignet, e ine Figur ohne Beischr i f t als eine b e s t i m m 
te Person i f ika t ion zu ident i f iz ieren. E ine A u s n a h m e stellt ledig l ich die Pa id ia auf 
e iner P y x i s in N e w Y o r k (a) dar, die das durch sie personif iz ierte Spiel durch das 
Ba lanc ieren eines S töckchens auch darstellt (Abb. 1). 

Anderersei ts scheinen die Hand lungen doch nicht vö l l i g bel iebig zu sein, 
denn d ie Person i f ika t ionen werden durch sie o f tma l s in ein best immtes , s innst i f 
tendes Verhä l tn i s zueinander gesetzt. W e n n etwa auf e inem Fragment aus Ul last -
ret (h ) D i k e oder N i k e - die Lesung ist unklar - e inen Felsen erk l immt , u m der 
darauf s i tzenden Euk le i a e ine Kette zu präsentieren, oder wenn Euk le ia auf e inem 
D e c k e l in M a i n z (g) der s i tzenden E u n o m i a einen Kasten offeriert (Abb. 3), dann 
lassen sich diese Gesten des D ienens und Gebens durchaus metaphor isch auf die 
personi f iz ierten K o n z e p t e übertragen: E in Sieg trägt zwe i fe l l os ebenso w i e G e 
rechtigkeit zu e inem guten R u f bei und ein guter R u f ist ein wesent l icher Bei trag 
zur guten Ordnung . 

D a m i t s ind wir aber auch schon bei jener Personi f ikat ion angelangt, d ie vor 
a l l em H a m p e und Metz ler , in ihrer Fo lge aber auch andere, z u m Ausgangspunkt 
ihrer Deutungen gewähl t haben. H a m p e leitete aus den Vasendarste l lungen einen 
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sonst erst für d ie Ka iserze i t überl ieferten geme insamen athenischen K u l t für 
E u n o m i a und Euk le i a ab,6 der nun seinerseits in geradezu zirkulärer W e i s e zur 
Grund lage der Interpretation der Vasenb i lder wurde.7 D i e Ex i s tenz e ines Ku l tes 
für E u n o m i a und E u k l e i a w i e auch für e in ige andere Person i f ika t ionen bürgte 
H a m p e u n d seinen Nach fo lgern dabei für die Ernsthaft igkeit der auch re l ig iösen 
E m p f i n d u n g ihnen gegenüber u n d für ihre Bedeutung in der Gese l l schaf t w i e i m 
e inze lnen B i l d , das nun end l ich nicht mehr nur Darste l lung einer ober f läch l ichen 
Idy l l e war ; der vermutete pol i t i sch-re l ig iöse Z u s a m m e n h a n g des Ku l t e s def in ier 
te den Charakter der Person i f ikat ion , der dann auf die Vasenb i lder übertragen 
wurde . E i n so lches V o r g e h e n kann , m u ß aber nicht zu einer überzeugenden D e u 
tung der Vasenb i l de r führen. D i e Ex i s tenz e ines Ku l tes verbürgt ke ineswegs eine 
abso lute u n d unveränderbare Identität einer Personi f ikat ion , d ie nun e twa auch 
auf V a s e n i m m e r m i t d i e sem K u l t z u assozi ieren wäre. V i e l m e h r m u ß die R e l e 
v a n z des Ku l tes für die Interpretation des B i l d e s in j e d e m E inze l fa l l erst erwiesen 
und aus d e m K o n t e x t der Darste l lung begründet werden. 

D a s s e l b e gilt für d ie Zentralität oder Marginal i tät einer bes t immten Per 
s o n i f i k a t i o n ) . I m A n s c h l u ß an H a m p e ist v o r a l l em Metz ler v o n einer Sch lüsse l 
pos i t i on der E u n o m i a ausgegangen, d ie er als Verkörperung eines po l i t i schen , 
ant idemokrat ischen Ideals staatlicher Ordnung in einer konservat iven , an Sparta 
orientierten Ver fa s sung auffaßte. A l l e übr igen Person i f ikat ionen deutete er eben
so w i e A p h r o d i t e selbst i m R a h m e n dieses Konzep tes , so daß d ie B i l d e r schl ieß
l i ch zu Dars te l lungen pol i t ischer „ I d e o l o g i e n " wurden. 8 W e n n g l e i c h w o h l nur 
wen ige Metz lers D e u t u n g in j eder K o n s e q u e n z fo lgen werden, ist sein (und 
H a m p e s ) A n s a t z doch für all j e n e grundlegend gebl ieben, d ie den B i l de rn mehr 
als se ichte Ober f läch l i chke i t abgewinnen wo l l ten . 

D a g e g e n w i rd j e d o c h e inem auch nur ha lbwegs u n v o r e i n g e n o m m e n e n B e 
trachter zunächst das aphrodis isch-erot ische an v ie len der B i l d e r ins A u g e spr in
gen, so daß wen iger Aphrod i t e , Eros , H i m e r o s u s w . erklärungsbedürft ig erschei 
nen als v i e l m e h r E u n o m i a und Euk le ia . Aphrod i t e und das Aphrod i s i s che s ind in 
v ie len F ä l l e n der zentrale F o k u s der B i lder . O f t ist sie kompos i t i one l l e s Z e n t r u m 
der Dars te l lung oder durch ihre Ikonograph ie ( z .B . ihr S i tzen) besonders hervor 
gehoben . D a ß der aphrodis isch-erot ische Bere i ch der zuerst ins A u g e fa l lende 
K o n t e x t der B i l d e r u n d dami t d ie pr imäre Rezept ionsebene ist, auf d ie s ich daher 
auch d ie spontane D e u t u n g der e inze lnen F iguren bezieht , w i rd m a n angesichts 
der in Li teratur , K u n s t u n d K u l t v o r n e h m l i c h für den erot isch-sexuel len Bere i ch 
zuständigen Göt t in k a u m w e g diskut ieren können . Entsprechend darf m a n unter
stel len, daß auch d ie ant iken Betrachter d ie Deu tung der B i l d e r insgesamt w i e 
auch der e inze lnen Person i f ika t ionen aus d i esem und in H i n b l i c k au f diesen 
aphrodis ischen K o n t e x t gewannen . Hier ist nun aber das Gar tenambiente v ie ler 
Dars te l lungen n icht m e h r nur e in bel iebiger Garten, sondern erhält j e n e erot i 
schen K o n n o t a t i o n e n , d ie B l u m e n w i e s e n , H a i n e und Gärten seit I l ias u n d O d y s -

6 H a m p e a. O . 
7 E t w a A . Kossa t z -De i s smann in: L I M C I V (1988) 63 s.v. E u n o m i a ; Metz ler a. O . 75. 
8 Metz le r a. O . 84 f f . 
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A b b . 4: At t i sch-rot f igur ige Hydr ia , F lorenz M u s e o Archeo log i co 81947 

see in der gesamten gr iechischen Literatur besitzen.9 V o n den Personi f ikat ionen 
lassen H i m e r o s und Pothos , Verkörperungen v o n Sehnsucht , Begierde und star
k e m Ver langen , am wenigsten an Deut l ichke i t zu wünschen übrig, selbst wenn , 
oder v i e lmehr gerade w e n n m a n der Suggest ivkraft v o n Eros und Eroten auf 
grund ihrer weiten Verbre i tung gewisse semant ische Abnutzungsersche inungen 
unterstellt . W e n n d e m n a c h auf e iner berühmten Hydr i a des Me id ias -Ma le r s 1 0 

über die L a u b e mit Phaon und D e m o n a s s a Aphrod i t e in e inem W a g e n dah in -
braust, der von H i m e r o s und Pothos gezogen wird (Abb. 4), so ist die S y m b o l i k 
e indeut ig : s innl iche L i e b e wird v o n Le idenschaf t und Ver langen in B e w e g u n g 
gesetzt und vorangetr ieben. A n a l o g wird m a n auch d ie Darstel lung auf einer 
L o n d o n e r P y x i s (c ) deuten, auf der Aphrod i tes W a g e n v o n Pothos und H e d y l o g o s 
gezogen w i rd (Abb. 2), auch w e n n die Darste l lung insgesamt etwas verhaltener 
ist: H ier s ind die Tr ieb federn der L i ebe sehnsücht iges Ver l angen und süße Reden . 
A u c h die der Aphrod i t e ein K a n o u n überreichende Pe i tho auf einer L o n d o n e r 
L e k y t h o s (d) (Abb. 5) m u ß nun nicht mehr unbedingt (nur) auf ihre der Aphrod i t e 
untergeordnete R o l l e i m Ku l t verweisen , sondern kann auch i m übertragenen 
Sinne verstanden werden: peitho, ein Konzep t , das alle gewal t losen, verbalen w ie 

9 Z u m M o t i v vgl . a l lgemein J . B remmer , M n e m o s y n e 28, 1975, 268 ff. ; C . C a l a m e , L ' E r o s 
dans la Grece antique (1992) 187 -97 ; zu den Vasen auch Burn a. O . 29 f. 

10 F lorenz , Archäo log i sches Mus . 81947: A R V 1312, 2; Shapiro a. O . 67 f. 117. 129. 234 
Nr. 17 A b b . 21. 69. 80. 
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A b b . 5: Att isch-rot f igur ige Lekythos , London Brit ish Mus . E 697 

nonverba len Formen v o n Überredung und Ver führung umfaßt , steht i m Dienst 
der Aphrod i t e bzw . der aphrodisia als ihr eigentl iches und seit alters ureigenstes 
Machtmit te l . 1 1 

In d i e sem Kontex t dürfte auch Paidia gelegentl ich mehr impl iz ieren als die 
sorglose Beschä f t igung k ind l ichen Spielens, sondern j ene Zweideut igke i t ent fa l 
ten, die paidiä und paizein auch in anderen erotischen Kontex ten besitzen, w o sie 
ge läuf ige Euphemismen für die verschiedensten Varianten des Liebesspiels sind.12 

Diese Zweideut igke i t nutzt auch das Innenbi ld einer bekannten Schale in W ü r z 
burg,1 3 au f der sich e in Satyr namens Chor i l l os mit einer N y m p h e namens Paid ia 
vereinigt (Abb. 6). S i ch auf e inen unsichtbaren, w o h l fe ls igen Untergrund stüt
zend hat sie das rechte Be in auf seine Schulter gelegt, während er t ief zw i schen 
ihren Schenke ln steht und in se inem rechten A r m ihr l inkes Be in hält. D i e Szene 
hat nichts von den teils rüden teils unbehol fenen Überrumpelungsakt ionen ande
rer S a t y r - N y m p h e n - B e g e g n u n g e n , sondern ist als äußerst vergnügl iche A k t i o n 
geschi ldert : Be ide b l i cken sich t ief in die A u g e n (durch die bekannt l ich eros in 
die M e n s c h e n dringt)1 4 und ihr rechter A r m führt in R ichtung seiner l inken 
Schulter, w i e u m d ie Vere in igung in der etwas labi len Lage zu stabil isieren. Z u 
der S t i m m u n g des B i l des paßt ihr euphemist isch sich auf den A k t bez iehender 

" V g l . R . G . A . B u x t o n , Persuasion in Greek Tragedy (1982) passim. 
12 V g l . J . Henderson, The Maculate Muse 2 (1991) 157. Nr. 240 s.v. paizein mit Belegen 

auch außerhalb der aristophanischen K o m ö d i e n in A n m . 28; ergänzend 249 f. Nr. 240. 
13 Würzburg , Wagner -Mus . L 4 9 2 = H 4633: A R V 1512, 18; L I M C III (1986) 274 s.v. 

Chor i l l os ( A . Kossa tz -De i ssmann) ; V . Paul -Zinser l ing, Der Jena -Maler und sein Kreis (1994) 
5 4 - 5 6 Nr. 5 Taf . 22, 2. 

14 V g l . F. Front is i -Ducroux in: N. B . Kampen (Hrsg.) , Sexuality in Ancient Ar t (1996) 8 1 -
100. 
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A b b . 6: At t i sch-rot f igur ige Schale, Würzburg W a g n e r - M u s . L 492 

N a m e ebenso w ie der des Satyrn: Tänzer (chen) . xopeüco bezeichnet neben dem 
T a n z i m C h o r auch a l lgemein den (Freuden - )Tanz . In A n a l o g i e zu Ar i s tophanes , 
L y s . 409 , w o das äquiva lente V e r b ö p x e o u a i - w ie übrigens v ie le ähnl iche W o r t e 
für rhy thmische B e w e g u n g e n - als E u p h e m i s m u s für die sexuel le Vere in igung 
gebraucht wird , 1 5 m a g man durchaus überlegen, o b nicht auch der Satyrname in 
d i e sem S inne gedacht war. 

G e w i s s e r m a ß e n als subtilere Var iante dieses Schalenbi ldes kann man die 
Dars te l lung einer L e k y t h o s in M ü n c h e n (o ) lesen, auf der H imeros auf einer 
Schauke l sitzt und v o n Pa id ia angestoßen w i r d (Abb. 7), w e n n man e twa .über
setzt ' : „ D a s L iebesspie l gibt Le idenschaf t und erot ischem Ver langen S c h w u n g , " 
e ine We i she i t , die auch Ar i s tophanes nutzt, w e n n er Lysistrata (225 f f . ) für den 

" H e n d e r s o n a. O . 41; 125 Nr. 75. 
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Ann. d. Inst. /857 • Tav . <l'uyß. A . 

A b b . 7: Att isch-rot f igur ige Lekythos , München Ant ikens lg . 2520 

Fal l , daß s ich die für den Frieden streikenden Frauen ihren Männern nicht 
entz iehen könnten, ausdrückl ich die Verwe igerung verspielterer L iebestechniken 
in den S c h w u r au fnehmen läßt. Darüber hinaus könnte auch das Schauke lmot i v 
selbst als Ansp i e lung verstanden und als e ine F o r m des Spiels metaphor isch 
übertragen werden, wobe i die rhythmische B e w e g u n g des Schaukeins der Meta 
pher zusätz l iche Anschau l i chke i t verl iehe.1 6 D i e al legorische Darstel lung verhält 
s ich somi t zu der ausdrückl icheren Schi lderung der Würzburger Schale w i e 
Ar is tote les zu fo lge die Neue K o m ö d i e mit ihrer hyponoia - später S y n o n y m zu 
allegoria - zur A l t e n K o m ö d i e mit ihren o f fenen Obszönitäten (eth. Nie . 4 , 
1 1 2 8 a l 8 ) . 

V o r d iesem Hintergrund erscheint nun die innige Verb indung der Paidia mit 
E u n o m i a auf der L e k y t h o s (d) (Abb. 5) nicht mehr nur als zärtl iche Geste , son 
dern läßt sich i m S inne einer Beschränkung des potentiel l ausgelassenen, die 
G r e n z e n der Selbstkontrol le und damit auch der guten Ordnung sprengenden 
L iebessp ie l s durch die gute Ordnung verstehen. Dami t wäre nun aber ein Inter
pretationsansatz ge funden, der weit über dieses E inze lmot i v h inaus trägt. W i e 
auch i m m e r man die Hal tung der Athener zu den aphrodisia i m 6. und früheren 5. 
Jahrhundert e inschätzen mag, i m fortgeschrittenen 5. Jahrhundert waren sexuel le 
Begegnungen gle ich welcher Ar t ein überaus problematisches und mit klaren 
Wertvors te l lungen und Verhal tens idealen umgebenes Feld sozialer Kontakte . 1 7 

16 V g l . auch die gängigen Metaphern für den sexuellen A k t auf der Grundlage der Ana log i e 
der rhythmischen B e w e g u n g in Henderson 49; 151 Nr. 205 f. mit tei lweise drastischeren, 
obszönen Konnotat ionen in den K o m ö d i e n . 

17 V o n der mitt lerwei le fast unüberschaubaren Sekundärliteratur seien hier nur einige 
zentrale und neuere W e r k e zitiert, d ie weitere bibl iographische Hinweise enthalten: M . F o u -
cault, L ' u s a g e des plaisirs. Histoire de la sexualitö II (1984) ; dazu jetzt W . Detel , Macht , Mora l , 
Wissen . Foucault und die klassische An t i ke (1998) ; J . J . Wink ler , T h e Constraints o f Desire 
(1990) 4 5 - 7 0 ; Henderson a. O . pass im; M . Halperin - J . J . W i n k l e r - F. I. Zeit l in (Hrsg.) , Be fo re 
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Prob lemat i sch war Sexual i tät j e d o c h nicht e twa i m S inne einer grundsätz l ich 
negat iv bewerteten Notwend igke i t oder als etwas i rgendwie . schmutz iges ' oder 
.be f leckendes ' . Besonders in neueren Arbe i ten wurde darauf h ingewiesen , daß 
zumindes t d ie extremeren Var ianten der Ans ich t , die Ehe sei ausschl ießl ich eine 
Z w e c k g e m e i n s c h a f t zur Produkt ion leg i t imen Nachwuchses und zur gewinnbr in 
genden Organisat ion des O i k o s , in der Erot ik u n d Ver führung ke inen P la tz hät
ten, z u m e inen auf e iner unausgewogenen , die m i s o g y n e n T e x t e einseit ig überbe
wertenden Quel lense lekt ion beruhen und z u m andern aus der vorschnel len G l e i c h 
setzung v o n Ideo log ie u n d sozia ler Prax is resultieren. W e n n die bekannten T o p o i 
über die sexue l le Unersätt l ichkeit der Frauen auch ausgeprägte Z ü g e männ l i cher 
W u n s c h - b z w . Schreckbi lder besi tzen mögen , so ist andererseits die ar istophani 
sche K o m ö d i e Lys istrata ohne die auch in das reale L e b e n übertragene V o r a u s 
setzung e ines rege lmäßigen und lustvol len ehel ichen L iebes löbens schlechter
d ings undenkbar . D i e Verwe igerung der L iebes freuden durch die athenischen 
Frauen als repressive M a ß n a h m e , u m ihre M ä n n e r v o n deren anderer L e i d e n 
schaft , d e m Kr ieg führen , z u kurieren, wäre nur e in fader W i t z gebl ieben und 
hätte n i ema l s e ine ganze K o m ö d i e tragen können , w e n n die Zuhörer ihre Lust 
tatsächl ich in erster L i n i e aushäusig bei K n a b e n oder Hetären gestillt hätten. D a ß 
u m g e k e h r t d ie ( E h e - ) M ä n n e r d ie V e r f ü h r u n g s k u n s t u n d L e i d e n s c h a f t der 
(Ehe - )Frau als attraktiv und luststeigernd erlebten, m a c h e n neben med iz in i schen 
Tex ten 1 8 auch die l iterarischen Que l l en deutl ich: D i e zah l losen T iermetaphern 
für j u n g e M ä d c h e n und Frauen erweisen s ich in ih rem Kon tex t häuf ig als A u s 
druck der besonderen Fasz inat ion und erotischen Anz iehungskra f t , d ie m a n mi t 
ihrer Ausge lassenhe i t u n d W i l d h e i t verband.1 9 D i e Zwangs läu f igke i t und A l l g e 
meingü l t igke i t der Vors te l lung , in einer arrangierten E h e k ö n n e Sex ausschl ieß
l ich als n icht zu verme idende ehel iche Pf l i chter fü l lung und eine Ar t V e r g e w a l t i 
gung e m p f u n d e n worden sein, scheint v o r a l l e m e ine moderne und west l iche zu 
sein und w i r d durch e thno log ische Studien e indeut ig widerlegt .2 0 

Sexual i ty . T h e construction o f erotic experience in the ancient Greek wor ld (1990) ; D . Cohen , 
L a w , Sexual i ty , and Society (1991) ; vg l . auch die Beiträge v o n A . Stähli und S. M o r a w in die 
sem Band . 

18 V g l . A . E. Hanson in: Halperin - W i n k l e r - Zei t l in a. O . 315 m i t A n m . 3 2 - 3 3 ; daß es in 
den mediz in ischen Tex ten nicht u m die Lust der Frauen u m ihrer selbst wi l len geht, sondern u m 
ihre Fruchtbarkeit , mindert nicht den Wer t der Quel len für unsere Frage. 

" V g l . e twa E. D . Reeder in: dies. (Hrsg.) , Pandora, Auss t . Kat . Base l (1996) 299 f. ; d ie 
Pferdemetapher auch angewendet auf die drei Gött innen be im Parisurteil ( z .B . Eur . A n d r . 
277 f.): dazu J . G o u l d , J H S 100, 1980, 53 mi t weiteren Beisp ie len; D . Castriota, M y t h , Ethos, 
and Ac tua l i t y . O f f i c i a l Ar t in F i f th -Century B . C . A thens (1992) 53 m i t weiteren Be isp ie len in 
A n m . 35. 

2 0 V g l . d ie Zusammenste l lung reichen ethnologischen Materials und seine D i skuss ion bei 
C o h e n a. O . pass im. Daß ethnologische Vergle iche, so zahlreich sie sein mögen , für das antike 
A then natürl ich nichts beweisen können, steht außer Frage, doch können sie immerh in die 
A n n a h m e einiger moderner Historiker widerlegen, in einer Gesel lschaf t mi t arrangierten Ehen, 
strengem M o r a l k o d e x und untergeordnetem Status von Frauen müsse das Frauenleben, zuma l in 
sexuel ler Hinsicht , zwangs läuf ig ein freudloses gewesen sein. 
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D a s bedeutet umgekehrt n icht , ins andere Ex t rem zurückzufa l len und so lche 
E m p f i n d u n g e n grundsätz l ich zu leugnen oder w o m ö g l i c h die Situat ion der athe
n ischen Frauen insgesamt zu ideal is ieren; ihre Abhäng igke i t v o n ihren kyrioi und 
ihre we i tgehende Recht los igke i t s ind ohne Z w e i f e l Que l len persönl ichen U n 
g lücks gewesen u n d wurden ke ineswegs immer als selbstverständl ich oder gar 
unprob lemat i sch angesehen. D i e s zeigt schon d ie Tatsache, daß die Kr i t ik an den 
sich aus dieser Situat ion ergebenden Mißs tänden selbst in die männ l i che P u b l i 
kumserwartungen bedienenden Tragöd ien eindringt: man denke an d ie a i schy le i -
schen Dana iden , an d ie berühmte erste R e d e der euripideischen M e d e a (Eur . 
M e d . 2 3 0 - 5 1 ) oder das of t mit dieser verg l ichene Fragment aus S o p h o k l e s ' T e -
reus (fr. 524 Nauck ) . A u c h wäre es zwe i f e l l o s verwegen, ausführl icher über die 
realen Verhäl tn isse zu spekul ieren. Entscheidend ist für unsere Fragen die a l lge
me in anerkannte, sozusagen ö f fent l i che Beurte i lung weib l icher Sexual i tät , da zu 
vermuten steht, daß d ie Botschaf ten v o n Vasenb i ldern , die v ie l le icht zur H o c h 
zeit gefertigt und /oder geschenkt wurden , s ich zumeist in diesen B a h n e n bewegt 
haben dürften. D a ß d ie A b l e h n u n g der aphrodisia als unnatürl ich und letztl ich 
hybr id galt , be legen j eden fa l l s n icht zuletzt M y t h e n und Tragöd ien w i e d ie jen i 
gen u m Ata lante , M e l a n i o n , H ippo l y to s oder w iederum die Danaiden.2 1 In unse 
rem Z u s a m m e n h a n g ist es entscheidend festzustel len, daß Ver führungskunst und 
die Lus t an der s innl ichen L i e b e nicht grundsätz l ich in den Bere ich der außerehe
l ichen Bez i ehungen gehörten u n d in der E h e als e twas schlechtes oder zu m e i d e n 
des angesehen wurden , sondern i m Gegente i l auch und gerade nach männl icher 
Ideo log ie e in selbstverständl icher, gesunder und pos i t iver A s p e k t der E h e für 
be ide Partner war, der zur gegenseit igen philia beitrug. 

D ieser grundsätz l ich pos i t iven Einste l lung stand j e d o c h die Besorgn i s h in 
s icht l ich der M a c h t s innl icher Beg ierden gegenüber. V o m E m p f i n d e n der M a c h t 
und Unwidersteh l ichke i t erotischer A n z i e h u n g zeugt e ine breite schri f t l iche Über 
l ie ferung quer durch alle Genres ; Eur ip ides ' H ippo ly tos , Ar i s tophanes ' K o m ö d i 
en und Gorg ia s ' E n k o m i u m für He lena seien nur stellvertretend für v ie le andere 
genannt. Konkre t b e z o g s ich d ie Besorgn is b e i m M a n n vor a l l em auf die B e a c h 
tung seiner männ l i ch - souveränen R o l l e i m Verhä l tn i s z u m (männ l i chen oder 
w e i b l i c h e n ) Partner, aber auch auf ein Ideal der Selbstkontrol le , d e m z u f o l g e erst 
die Beherrschung der e igenen Le idenschaf ten auch die gute Führung und R e g i e 
rung v o n M e n s c h e n und Staatswesen garantierte.22 In B e z u g auf die Frau sicherte 
das g le iche Ideal e ine geordnete Bewir tschaf tung und Organisat ion des O i k o s , 
v o r a l l e m aber die ehe l iche Treue , die für die Reputat ion des Mannes , v o r a l l em 
aber für die S icherung legi t imer N a c h k o m m e n s c h a f t v o n zentraler Bedeutung 
war . 

21 V g l . bes. F. I . Ze i t l in , P lay ing the Other. Gender and Society in Classical Greek Litera-
ture (1996) 123 -71 ; 2 1 9 - 8 4 . D e n hippokratischen Schriften zu fo lge ist sexuel le Abs t inenz auf 
Dauer z u d e m ungesund und mangelnde Lust ein Zeichen von Krankheit , vgl . Hanson a. O . 312 
mit A n m . 9 ; 316; 318 f. 

22 D ieser Aspek t erstmals ausführl ich, wenn auch zu einseitig ausgeführt und belegt v o n 
Foucaul t a. O . ; dazu Detel a. O . ; Cohen a. O . pass im, bes. 171 -202 ; A . Stähli in d iesem Band . 
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V o r d iesem Hintergrand gewinnt m a n den E indruck , daß die Sorge u m die 
potentiel l gefähr l ichen Z ü g e der aphrodisia d ie Häuf igke i t , m i t der E u n o m i a in 
den aphrodis ischen Vasenb i lde rn erscheint, ebenso erklärt w i e die g le ichfa l l s 
mehr fach auftretende Euk le i a und d ie ,redenden' N a m e n , d ie zu e inem großen 
T e i l mi t d e m S t a m m kle- gebi ldet sind.2 3 E u n o m i a kann dabei s owoh l akt iv isch 
aufgefaßt werden als d ie gute O r d n u n g , die dafür sorgt, daß eros nicht gänz l i ch -
u n d mi t den bekannten fatalen F o l g e n - d ie Herrschaft übern immt (so a m an
schaul ichsten auf der L o n d o n e r L e k y t h o s [d] Abb. 5 ) ; und sie kann pass iv i sch 
oder besser attributiv als (erwünschte) E igenschaf t der Aphrod i t e b z w . der aphro
disia verstanden werden und s inn l iche Le idenschaf t m i t M a ß propagieren. Eu
nomia, u n d spezie l l ihr in den Vasenb i ldern z u m A u s d r u c k k o m m e n d e r , auf 
.pr ivates ' W o h l v e r h a l t e n gerichteter Aspek t , entspricht somit we i tgehend d e m 
bei den Ph i l o sophen des 4. Jahrhunderts so zentralen B e g r i f f der sophrosyne.24 

D a ß auch E u k l e i a e in G e b o t w i e e in Ergebnis maßvo l l e r L i e b e war und in d i e s e m 
S inne auch auf den V a s e n aufzufassen ist, erscheint nun w e n i g überraschend -
auch ohne d ie A n n a h m e eines geme insamen Ku l tes mi t E u n o m i a . D a s v ie l le icht 
sprechendste B i l d ist das bereits erwähnte auf d e m Lekan idendecke l i n M a i n z 
(g) , w o E u k l e i a E u n o m i a e inen Kas ten überreicht (Abb. 3). 

In d i e s e m R a h m e n können nun auch Person i f ikat ionen w i e E u d a i m o n i a u n d 
Makar ia , Eutych ia , A p o n i a , Pe i tho u n d selbst Eros , H imeros , Po thos u n d H e d y l o -
gos den ihnen nach K o m p o s i t i o n u n d Ikonograph ie der B i lder z u k o m m e n d e n 
P latz in der Gesamtdeutung der Darste l lungen erhalten. W e n n nicht m e h r die 
übr igen Person i f ika t ionen das K o n z e p t der eunomia erklären und erläutern, son 
dern E u n o m i a einen K o m m e n t a r zu Aphrod i t e u n d den aphrodisia u n d damit 
auch zu den genannten Person i f ika t ionen darstellt, ist m a n auch nicht mehr ge 
nöt igt , deren i m aphrodis ischen K o n t e x t ge läu f ige pr imäre Bedeutung abzu 
schwächen oder umzudeuten . I h r e m Inhalt nach kann man die B i lder als e ine Ar t 
K o m p l e m e n t zu den d ionys i schen W e l t e n des Ar i s tophanes lesen, die e twa v o n 
den Protagonisten der Acharner u n d des Fr ieden als utop ische Insel f r i edvo l l en 
Zusamen lebens oder g lück l i ches F ina le nach B e e n d i g u n g des Kr ieges errichtet 
werden , u n d v o r a l l em durch den sorglosen G e n u ß aller nur denkbaren s inn l ichen 
Freuden gekennze ichnet sind. W a s i m R a h m e n der K o m ö d i e n auch exzess ivere 
A u s m a ß e a n n i m m t , dürfte , so hat m a n sicher zu Recht aus d e m E r f o l g dieses 
wiederkehrenden K o m ö d i e n m o t i v s geschlossen, i m K e r n auch den W ü n s c h e n 
der A thener während des Pe loponnes ischen Kr i eges entsprochen haben. Insofern 
s ind d ie b isher igen Deu tungen der B i lder als hedonis t i sche Darste l lungen nicht 
v ö l l i g ver fehl t , aber eben unpräz ise und einseit ig. D a diese W ü n s c h e nicht grund
sätz l ich mora l i s ch verwer f l i ch , sondern nur w e g e n ihrer Tendenz , den M e n s c h e n 
v ö l l i g zu beherrschen, potentiel l gefähr l ich waren , mußte außerhalb der K o m ö d i 
enerzäh lung dafür Sorge getragen werden, daß d iese Ge fahr gebannt b l ieb . L i e b e , 
G l ü c k s e l i g k e i t und W o h l l e b e n dürfen genossen werden, aber nicht rauschhaft -

23 Z u Euk le ia s. auch Zeit l in a. O . 2 1 9 - 8 4 . 
24 Z u eunomia im S inne v o n sophrosyne s. G . Grossmann , Pol i t ische Schlagwörter aus der 

Zei t des Pe loponnes ischen Kr ieges (1959) 7 0 - 8 9 und M . Os twa ld , N o m o s and the Beg inn ings o f 
A then ian D e m o c r a e y (1969) 6 2 - 8 5 . 



Eunomia oder: v o m Eros der Hellenen 311 

exzes s i v sondern in M a ß e n und i m R a h m e n der für den b z w . die E inze lne (n ) w ie . 
für d ie Gese l l schaf t akzeptablen Grenzen. 

S o gedeutet, erhalten d ie B i lder e ine die g le ichmüt ig - idy l l i sche S t i m m u n g 
übersteigende, dieser aber n icht entgegengesetzte, sondern i m Ergebnis auf s ie 
h in führende Spannung z w i s c h e n divergierenden Mächten und Konzep ten . I n 
d i e s e m S inne w i rd m a n die au f den ersten B l i c k widersprüchl ichste und prob le 
mat ischste Darste l lung unter den genannten Be isp ie len , j ene auf der L o n d o n e r 
P y x i s (c ) (Abb. 2), verstehen können . Versuchswe i se in abstrakte Sprache u m g e 
setzt, lautete ihre Bo tscha f t v ie l le icht e twa fo lgendermaßen: D i e s innl iche L i e b e 
ist e ine zentrale M a c h t (Aphrod i te mit W a g e n als dominantes E lement des B i l 
des) , deren Tr iebkräf te sehnsüchtiges Ver l angen (Pothos) und süße Reden ( H e -
d y l o g o s ) s ind; Beg ie rde und Le idenschaf t (H imeros ) tragen zu G l ü c k und W o h l 
ergehen ( E u d a i m o n i a ) bei . A b e r nur w e n n das L iebessp ie l (Pa id ia) in den B a h n e n 
der gesunden guten O r d n u n g gesel lschaft l icher Rege ln ( E u n o m i a ) ble ibt , s ind 
Freude, L i e b e und Gesundhe i t (Hyg ie ia ) in harmon i schem E ink lang (Harmon ia ) 
garantiert. 

D i e Vasenb i lder s ind d e m n a c h o f fenbar al les andere als be l ieb ige A n e i n a n 
derre ihungen v o n F iguren, d ie in ihrer Gesamthe i t e ine d i f fuse A t h m o s p h ä r e v o n 
G lückse l igke i t verbreiteten. Z w a r belegt schon die moderne Rezept ion in d i e s e m 
Sinne, daß sie bei ober f läch l icher Betrachtung so aufgefaßt werden können - und 
wer w o l l t e bestreiten, daß auch eine antike Betrachterin sie unter Umständen so 
gesehen hat. D o c h geschieht dies nur u m den Preis der groben Mißach tung 
zahlre icher B i lde lemente , die geeignet s ind, erhebl ich di f ferenziertere Inhalte z u 
transportieren. D i e B i lder lassen s ich v i e lmehr recht konkret i m Sinne eines 
a l legor ischen K o m m e n t a r s zu den verkörperten Ideen und Vors te l lungen verste
hen u n d transportieren, in dieser W e i s e ernst g e n o m m e n , letzt l ich e ine ( i m ant i 
ken S i n n e des W o r t e s ) mora lph i losoph i sche Botschaf t , d ie sie zu A l l egor i en über 
d ie Freuden und G r e n z e n der aphrodisia macht . G e g e n die a l lgemeine F o r 
s chungsme inung bedeutet dies aber, daß die B i lder einerseits auch unter A k z e p 
tanz ihrer erot isch-hedonist ischen E lemente und andererseits ohne Rekurs auf 
bes t immte K u l t e al les andere als seicht und inhaltsarm sind. 

D i e s e Über legungen haben Konsequenzen über d ie Einzel interpretat ionen 
hinaus. O f fens i ch t l i ch ist es für d ie a l legor ische Struktur der Darste l lungen eben
so w i e für den K e r n ihrer Bo tscha f t unerheblich, o b m a n die Personi f ikat ionen als 
d ichter ische F ik t i onen oder gött l iche Gestalten auffaßt: In d e m M o m e n t , in d e m 
m a n in e inen ref lekt ierenden D i skurs über die Darste l lungen unter E inbez iehung 
der N a m e n ihres Personals eintritt, löst s ich die abstrakte Bedeutung v o n der 
vordergründ ig dargestellten. D e m entgehen auch H a m p e und Metz le r nur so lan 
ge, w i e sie me inen , d ie v o n ihnen behaupteten Inhalte der B i lder seien aus 
sch l ieß l ich i rgendwie intuit iv vermittelt worden . E in antiker Betrachter, der s ich 
diese Inhalte aber bewußt gemacht hätte, wäre - ebenso w i e die modernen Inter
preten selbst - no twend igerwe i se z u m A l legor i s ten geworden . 

Z u m Vers tändn is dieses zunächst v ie l le icht überraschenden Ergebnisses m a g e in 
B l i c k auf das K o n z e p t der Fikt ional i tät in der antiken Literatur beitragen. In der 
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archa i schen u n d k l a s s i s chen Ze i t w a r e n , anders als in der M o d e r n e , d i e K a t e g o r i 
en . (h i s tor i sche) T a t s a c h e ' u n d . F i k t i o n ' für d i e E i n s c h ä t z u n g v o n E r z ä h l u n g e n 
o f f e n b a r m e i s t n icht wesent l i ch . 2 5 D i e s bedeutet n icht , daß m a n s ich über d i e 
F ik t i ona l i t ä t ( i m m o d e r n e n S i n n e des W o r t e s ) v o n D i c h t u n g e n u n d E r z ä h l u n g e n 
n ich t i m k la ren g e w e s e n wäre : W e n n O d y s s e u s P e n e l o p e i m 19. B u c h der 
O d y s s e e se ine e r fundene A u t o b i o g r a p h i e als kret ischer K ö n i g s s o h n vorträgt , der 
d e n a n g e b l i c h ve r scho l l enen O d y s s e u s bewirtet habe , u n d H o m e r absch l i eßend 
bemerk t : „ V i e l e r l e i l o g er z u s a m m e n u n d m a n c h e s w a r ähn l i ch der W a h r h e i t " 
(rcnce y e i j S e a noXkä Xsyoav ETUH-OIOIV ö u m a , Horn . O d . 19, 203 ) , so dürf te 
aus re i chend k lar se in , daß H o m e r z w i s c h e n e iner e r fundenen u n d einer h i s tor i sch 
w a h r e n G e s c h i c h t e durchaus untersche iden konnte . Ä h n l i c h e m e h r oder w e n i g e r 
a u s d r ü c k l i c h e H i n w e i s e darauf , daß ant ike D i ch te r u n d ihre R e z i p i e n t e n s i ch der 
Kons t ru ie r the i t ged ichteter M y t h e n durchaus b e w u ß t waren , f i n d e n s ich s e i t d e m 
i m m e r w ieder . 2 6 F ik t iona l i tä t ist d e m n a c h seit H o m e r b e w u ß t , stellt aber o f f e n b a r 
ke ine en t sche idende D e n k k a t e g o r i e dar. S ie ist n i ch t i n u n s e r e m S inne p r o b l e m a 
t i sch u n d f ü r d e n .Wahrhe i t s s ta tus ' e iner E r z ä h l u n g z u m e i s t n icht zentra l , d a 
d ieser in a l ler R e g e l i n e th i s ch -mora l i s chen K a t e g o r i e n statt in K a t e g o r i e n der 
His tor i z i tä t u n d Fakt iz i tä t gedacht w u r d e . N u r so läßt s i ch a u c h erklären, w e s h a l b 
P i a t o n sogar s o w e i t gehen k o n n t e , e in pseudos, e ine (als s o l c h e a u c h b e w u ß t e ) 
L ü g e ( i m S i n n e unserer F i k t i o n ) unter g e w i s s e n U m s t ä n d e n als l e g i t i m e w e i l 
e f f ek t i v s te M ö g l i c h k e i t zur V e r m i t t l u n g v o n W a h r h e i t anzusehen . 2 7 V o r d i e s e m 
H i n t e r g r u n d läßt s i ch a u c h besser vers tehen, daß für d ie B e d e u t s a m k e i t u n d 
W a h r h e i t e iner E r z ä h l u n g oder b i l d l i c h e n Dars te l l ung o f f e n b a r n icht (oder j e d e n 
fa l l s n icht unbed ing t ) der G l a u b e an d ie ta tsächl iche E x i s t e n z der i n d ieser 
E r z ä h l u n g ag ierenden Pro tagon i s ten en tsche idend war , sondern der G l a u b e , daß 
d ie v o n den Pro tagon i s ten verkörper ten E i g e n s c h a f t e n u n d K o n z e p t e ex is tent u n d 
w i r k s a m u n d daß d ie H a n d l u n g e n re levant u n d m o r a l i s c h lehrre ich u n d / o d e r gut 
w a r e n . D i e s sche int m i r i m ü b r i g e n a u c h e in G r u n d da für z u se in , daß d ie für d ie 
m o d e r n e F o r s c h u n g so b e d e u t s a m e En t sche idung , o b e ine b e s t i m m t e A u s d r u c k s 
w e i s e figurativ oder . w ö r t l i c h ' z u vers tehen sei , i n der A n t i k e o f f e n b a r u n w e s e n t 
l i c h war : n i ch t , w e i l m a n n ich t hätte untersche iden k ö n n e n , sondern w e i l der für 
u n s o f f e n b a r so re levante U n t e r s c h i e d n icht s c h o n i m m e r re levant g e w e s e n ist, so 
d a ß d ie v e r s c h i e d e n e n A u s d r u c k s w e i s e n nebene inander stehen konn ten , o h n e in 
K o n f l i k t z u geraten. N u r i n e i n e m m o n o t h e i s t i s c h e n G l a u b e n s k o n z e p t k a n n daher 
d i e Fes t s te l lung , der N a m e (e ines ) Go t te s sei re in f igura t iv ve rwende t , s k a n d a l ö s 
se in ; f ü r e i n e n ant iken G r i e c h e n w u r d e e ine E r z ä h l u n g v o n Gö t te rn erst d a n n z u m 
S k a n d a l , w e n n das V e r h a l t e n dieser Gö t te r n ich t den herrschenden M o r a l v o r s t e l 
l u n g e n en tsprach - w e s h a l b d ie M y t h e n a l l e g o r e s e n unter U m s t ä n d e n n i ch t nur 
d ie M y t h e n (und deren D i ch te r ) , sondern eben auch d ie Gö t te r ,retten' k o n n t e n . 
S o sche int es , daß a u c h in e iner A l l e g o r i e für e inen ant iken H ö r e r / L e s e r oder 
Betrachter der Status e iner Per son i f i ka t i on h ins i ch t l i ch ihrer F ik t iona l i tä t oder 

25 C . G i l l in: ders. - T . P . Wiseman (Hrsg.) Lies and Fiction in the Ancient W o r l d (1993) 
3 8 - 8 7 ; vgl. aber auch die übrigen Beiträge im selben Band. 

26 G i l l a. O . 6 9 - 8 1 m i t L i t . 
27 G i l l a. O . 52-66. 
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Göt t l i chke i t nicht entscheidend gewesen sein dürfte, so lange nur d ie Bo tscha f t 
mora l i sch gut und w ich t ig war. 

D i e s e Über legungen sol len al lerdings nicht e inen wesent l ichen Unterschied z w i 
schen ant iken und modernen Personi f ikat ionsal legor ien verdecken, der au f einer 
grundsätz l ich verschiedenen A r t der W e l t w a h r n e h m u n g und der K o n z e p t i o n des 
Göt t l i chen beruht. In einer Gese l l schaf t , d ie ihre Götter als personalisierte Krä f te 
und M ä c h t e konz ip ier t und empf indet , s ind einerseits diese Krä f te und Mächte 
bei N e n n u n g der Göt ter i m m e r schon mitgedacht , während andererseits e ine leb 
haft e m p f u n d e n e M a c h t jederzei t gött l ichen Status erlangen kann (was w i e d e r u m 
nicht heißt , m a n habe be ide nicht trennen können) . D i e s bedeutet aber einerseits, 
daß Personi f ikat ionsa l legor ien unter Umständen auch ohne bewußten R e f l e x auf 
die abstrakte Ebene in ihren Grundzügen , d.h. sowei t s ich d ie Ebenen decken, 
verstanden werden können , und andererseits, daß es letzt l ich nicht nur u n m ö g l i c h 
ist, (bes t immte) Person i f ika t ionen v o n gött l ichen W e s e n grundsätz l ich zu unter
scheiden, auch nicht nur unnöt ig , sondern nicht e inmal unbedingt w ü n s c h e n s 
wert , denn gerade diese Schn i t t s te l l e ' z u m Göt t l i chen , die grundsätz l ich al le 
Person i f ika t ionen besi tzen, ist ebenso A u s d r u c k w i e Ursache der Lebhaf t igke i t 
des E indrucks , den d ie Darste l lungen vermittelten. D i e z u v o r un ternommenen 
D e u t u n g e n der Vasenb i lder dürften, w a s auch i m m e r ihre Unzu läng l i chke i ten 
sein m ö g e n , diesen Punk t deut l ich gemacht haben. Tro tz ihrer rational is ierbaren 
Bo t scha f t s ind nicht d ie B i lder ka l t und uninspir ierend, sondern kalt w i rd erst d ie 
intel lektual is ierte U m s e t z u n g in n icht f igurat ive Rede . 

Entsprechend w i rd man auch über die äußere F o r m der Darste l lungen sagen 
dürfen: J e lebendiger u n d unmittelbarer die Darste l lung, j e überzeugender und 
lebhafter d ie Figuren s ind, u m so ansprechender (und v ie l le icht w i rkungsvo l l e r ) 
ist auch d ie (Lehre der) A l l egor i e . D i e Lebend igke i t v o n Person i f ikat ionen u n d 
ihren Hand lungen ist d e m n a c h ke in Kr i te r ium zur Untersche idung z w i s c h e n 
Got the i t u n d f ik t iver Gestal t oder z w i s c h e n myth ischer und al legorischer Darste l 
lung , sondern a l lenfa l ls e ine Frage der Qual i tät v o n ,Kuns t ' (wenn dieses Kr i ter i 
u m denn als Qual i tätsmaßstab anerkannt w i rd ) , sei sie nun al legorisch oder nicht. 
D i e semant ische Unschar fe b i ld l icher Darste l lung läßt darüber h inaus der Insp i 
rat ion der e inze lnen Interpreten ( innerhalb der durch d ie .rhetorische' Strategie 
gesetzten Grenzen ) e inen Sp ie l raum, der ebenfa l l s z u m R e i z der B i lder beigetra
gen haben dürfte u n d ihnen z u d e m ein Bedeutungspotent ia l ver le iht , das in G e 
stalt abstrakter R e d e nur schwer u n d umständ l ich abzudecken wäre. U n d schl ieß
l i ch er laubt gerade d ie A l l g e m e i n h e i t der durch A l l egor i en veranschaul ichten 
Bo t scha f ten deren Aktua l i s i e rung in unterschiedl ichen Kon tex ten (e twa Göt ter 
kul t , Grabku l t , Hochze i t , A l l t a g s l e b e n ' usw. ) . Insofern kann m a n d ie ge läuf igen 
V o r w ü r f e an d ie A l l e g o r i e , die ihnen d ie j e w e i l i g e n De f i z i t e s o w o h l der Kuns t 
( m a n g e l n d e log isch-rat iona le Str ingenz) als auch des log isch-rat ionalen A r g u 
ments der Ph i l o soph ie und Wissenscha f t (mange lnde künst ler ische Inspirat ion) 
anlasteten, ebenso gut umkehren , i n d e m m a n d ie A l l e g o r i e als V e r b i n d u n g der 
j e w e i l i g e n pos i t iven Le is tungen der beiden Dars te l lungs formen betont , der i m a 
g inat iven (und hier potentiel l in den metaphys ischen Bere i ch übergle i tenden) 
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K r a f t d e r K u n s t u n d i h r e s A p e l l s a n d i e E m o t i o n e n s o w i e d e r D e u t l i c h k e i t u n d 
A l l g e m e i n h e i t d e r B o t s c h a f t . I n d i e s e R i c h t u n g s c h e i n e n j e d e n f a l l s a u c h d i e 
B e u r t e i l u n g e n r h e t o r i s c h e r A l l e g o r i e n d u r c h d i e s p ä t e r e n T h e o r e t i k e r z u w e i s e n , 
d i e s i e a l s S c h m u c k d e r S p r a c h e p r e i s e n u n d e m p f e h l e n , d i e d e n R e d e n L e b h a f 
t i g k e i t u n d W i r k u n g v e r l e i h e n , d u r c h i h r e n G l a n z d e r delectatio d e s P u b l i k u m s 
d i e n e n , d u r c h i h r e K ü r z e u n d P r ä g n a n z k o m p l e x e G e d a n k e n k n a p p z u s a m m e n 
f a s s e n u n d d u r c h i h r e n W i t z A u f m e r k s a m k e i t e r w e c k e n u n d d e n S c h a r f s i n n d e r 
Z u h ö r e r h e r a u s f o r d e r n . 2 8 B e r ü c k s i c h t i g t m a n z u d e m d i e v e r b r e i t e t e a n t i k e A n 
s i c h t , B i l d e r s e i e n l e t z t l i c h w i r k s a m e r u n d p r ä g t e n s i c h l e i c h t e r e i n a l s S p r a c h e , 2 9 

s o s c h e i n e n s i c h g e r a d e d i e a l l e g o r i s c h e n D a r s t e l l u n g e n d e s s p ä t e n 5 . J a h r h u n 
d e r t s d i e s e Ü b e r z e u g u n g e n z u n u t z e z u m a c h e n , l a n g e b e v o r d i e e r s t e n T h e o r e t i 
k e r ü b e r s i e r e f l e k t i e r t e n u n d s i e a l s T e i l e i n e r M n e m o t e c h n i k n i e d e r s c h r i e b e n . 3 0 

Abbi ldungsnachweis : 

Abb. 1: nach G . M . A . R ichter - L . Ha l l , Red -F igured A then ian V a s e s (1936) Ta f . 159 
Abb. 2: nach L . Burn , T h e Me id ias Painter (1987) Ta f . 18 
Abb. 3: nach K . Junker ( H r s g . ) , A u s M y t h o s und Lebenswel t (1999) A b b . 59 
Abb. 4: nach E . S i m o n , D i e griechische V a s e (1976) Ta f . 218 
Abb. 5: nach E . S imon , D i e griechische V a s e (1976) Ta f . 219 
Abb. 6: nach V . Pau l -Z inser l ing , D e r J ena -Ma le r und sein Kre is (1994) Ta f . 2 2 
Abb. 7: nach A n n a l i deU'Ist ituto di Correspondenza Archeo log i ca 29 , 1857, Ta f . A 

2 8 D a z u ausführl ich: R . Hahn , D i e A l l egor i e in der antiken Rhetor ik (1967). 
2 9 D a z u zusammenfassend L . G iu l i an i , B i lder nach Homer . V o m Nutzen und Nachte i l der 

Lektüre für d ie Malere i ( 1998 ) 1 2 7 - 3 6 ; ausführl ich H . B l u m , D i e antike Mnemotechn ik , Spu -
dasmata X V (1969) 164 f f . 

3 0 W e g e n der notorischen Schwier igkeiten bei der Def in i t ion von .A l l egor ie ' seien noch d ie 
fo lgenden Bemerkungen erlaubt: A u s d e m vorangegangenen dürfte deutl ich geworden sein, daß 
ich den B e g r i f f A l l egor i e wei t fasse u n d im Sinne eines Äqu iva lents zur Beze i chnung eines 
l iterarischen Genres mi t (mindestens) z w e i voneinander trennbaren und durch rationale R e f l e x i 
on auf lösbaren Bedeutungsebenen verstehe (und aus den dargelegten Gründen insbesondere auf 
die B e d i n g u n g der Fikt ional i tät ihres Personals verzichte) . E ine ausführl ichere Begründung für 
d iese T e r m i n o l o g i e , die s ich i m übrigen ganz aus einer pragmatischen Suche nach e i n e m prak
t ikablen V o k a b u l a r zur Beschre ibung antiker B i ldsemant ik ergibt, wird in der oben , A n m . * , 
zitierten Arbe i t der Ver f . er fo lgen. 


