
K O N S T A N T IN  G. R A K A T S A N IS

GRABSTELE EINES ATHLETEN

Die hier abgebildete einfigurige Grabstele (Taf. 1), wurde in der antike 
Arkesine der Insel Amorgos gefunden, spater nach Chora transportiert und in 
der Sammlung des E. Ioannides aufbewahrt1. Heute befindet sie sich unter Inv. 
Nr. 159 in der archaologischen Sammlung von Chora auf der Kykladeninsel 
Amorgos. Das fast vollstandig erhaltene Grabrelief verjiingt sich am oberen Teil 
und besteht aus weissem, feinkomigem, kristallinem Inselmarmor, vielleicht von 
Paros2. Der obere Teil der Stele, auf dem Hals und Kopf der Athletenfigur 
dargestellt waren, fehlt. Ebenso fehlen die zwei letzten Finger der linken Hand, 
und die rechte Hand ist verletzt. Die Vorderseite und die Langsseiten der Stele 
sind geglattet, wahrend die Rlickseite roh behauen ist. Das Relieffeld mit der 
Figurdarstellung, deren Reliefhohe bis zu 2 cm. ansteigt, wird von zwei Randleisten, 
deren Breite variiert und die an mehreren Stellen bestoBen sind, rahmenartig 
eingefasst. Ebenfalls bestoBen ist der linke Oberarm.

MaBe: H.: 0.537m., Br.: 0.258m., Br. unten: 0.277m., Dicke: 0.07m., 
Reliefshohe: 0.02m., Hohe der Tania: 0.11m.

Die Reliefhaut ist eher braunlich korrodiert und weist an verschiedenen 
Stellen griinblaue Verfarbungen neuerem Datums auf. Die Relefhbhe und 
Randleistenhohe, die an mehreren Stellen bestossen sind, haben das gleiche 
Niveau. Unterhalb der Tania sieht man den Kanon und das abgebrochene

* FUr Publikationserlaubnis danke ich Frau Univ. Prof. Dr. E. Marangou. Die Fotos verdanke 
ich dem DAI zu Athen. Frau Univ. Prof. Dr. B. Otto, Innsbruck, verdanke ich wertvolle Hilfen 
und forderndes Interesse.

1. IG. XII 17, 192. So nach ausfiihrlichen Angaben des Originalmanuskripts von Delamarre: 
Stela marmoris albi... inventa in regione Kastri, postea Choram delata, ubi nunc in E. Ioannidis 
museo conservatur, wahrend der Herausgeber H. v. Gaeting es gekiirzt hat. Hier mOchten wir 
Herm Dr. Klaus Hallof der Sektion Inscriptiones Graecae der Akademie der Wissenschaften der 
ehemaligen DDR fiir diese schriftliche Mitteilung danken.

2. Was die Marmorart angeht, ob cs sich hier um naxische oder parische Herkumft handelt, 
dazu kann ich mich nicht aussem, da derzeit keine chemische Untersuchung vorliegt; dariiber hinaus 
E. Pfuhl-H. Mobius: Die Ostgriechischen Grabreliefs (1977) 49, mit Anm. 84, beide machen darauf 
aufmerksam, daii es leicht ist die soeben erwahnten Mamnorarten zu verwechseln.
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Embolon, den schmalen EinlaBzapfen, der zur EinlaBung der Stele auf einer 
Basis diente. Am oberen Teil der Tania ist die Inschrift ΣΤΗΣΙΑΔΗΣ ΣΩΣΙΓΕ- 
ΝΟΥΣ zu lesen (Taf. 2). Auf der Oberflache der Tania sind MeiBelspuren deutlich 
zu erkennen, eine Tatsache, die auf eine spatere Wiederverwendung der 
Grabstele hinweist. Dies wird dadurch bestatigt, daB man auf Grund der 
Buchstabenformen die Inschrift ins 3. Jh. v. Chr. datiert1. Nun steht aber die 
Inschrift offenbar auf eradiertem Grund2, was soviel bedeutet, als daB das 
Bildwerk und die Inschrift nicht aus derselben Zeit stammen. Die Stele ware 
also fiir Stesiades, Sohn des Sosigenes3 wiederverwendet worden und zwar im 
3. Jh. v. Chr. in einer Zeit, wo sich die Jungen Athleten im Amorginischen 
Gymnasium tranieren konnten4, wenn Delamarre mit Litterae elegantes tertii 
saeculi im Recht ist. Man fragt sich allerdings anderseits, warum man in dieser 
Zeit des hohen Hellenismus die bekanntlich soviel Wert auf Qualitat gelegt hat, 
den Grund vor der Beschriftung mit "Litterae elegantes" nicht geglattert hatte. 
Dies spricht vielleicht fiir die schnelle Umarbeitung der Stele, damit sie sobald 
wie moglich auf dem Grab aufgestellt werden konnte. Wahrscheinlich ist diese 
Nachlassigkeit auch darauf zuriickzufdhren, daB es sich bei der Stele um eine 
Serienarbeit handelt, mit der man auch bei Zweitverwendung nicht viel Umstande 
machte. Somit wird die Annahme E. Langlotz5, daB man "auf der ergiebigsten 
Marmorinsel Paros... wohl auch Serienarbeiten wie Sphingen, Sirenen und 
Grabstelen... erwarten wird", bestatigt. Nach dem heutigen Zustand der Stele

1. IG a.O., Anm. 1, dort kurze Beschreibung, MaBangaben und Datierung der Inschrift durch 
Delamarre.

2. So auch Univ. Doz Dr. D. Knibbe, Ostereichisches Archaologisches Institut Wien, dem wir 
fiir weitere Hinweise herzlich danken mochten.

3. Wahrend der Name Στησιάδης ein seltener griechische Name zu sein scheint, so z.B. W. 
Pape-G. Bensler, Griechische Eigennamen (1969) nicht erwahnt wird. Hier ist der Name auf. Sp. 
1442 vor Στησίας einzufiigen. Ebenso ist in F. Bechtel, Die historischen Personennamen des 
Griechischen bis zur Kaiserzeit (1964) nicht vorhanden. obwohl der Name Στησιάδης kein 
historischer Name zu sein scheint. So scheint dagegen der Name Σωσιγένης ein gebrauchlicher 
Name in der Antike gewesen zu sein. Hierzu siehe W. Pape - G. Bechtel a.O./s.w. Σωσιγένης. 
Ebenso C. Friedrich, H. v. Frott, H. Schwander, Th. Wiegand und H. Wienerfeld, Inschriften von 
Priene (1906): 316, 630. 631; 313, 372. 637; 313, 372; 313. 537; 313. 220 (?). 22a. 629. W. 
Dittenberger, SylP. 711. Femer noch M. Guarducci, Epigrafia Greca (1969) Bd. II, 145. SEG 27, 
1978, 129; SEG 34, 1984, 202; SEG 36, 1986, 220., u. E. nach soli der Name Στησιάδης ein seltener 
griechisch-inselionischer, vielleicht amorginischer Name gewesen sein, da dieser nur einmal in IG
a.O. 192 auftaucht. Hierzu a Lexicon of Greek Personal Names Vol. I. 1987, S.V. Stesiades.

4. Bekanntlich wurden vor kurzem Mauerreste aus dem Gymnasium in Amorgos ans Tageslicht 
gebracht, die in hellenistischer Zeit datiert wurden. Prakt. 1981. 316; Ergon 1986, 123; BCH 11, 
1987, 569

5. E. Langlotz: Studien zur nordgriechischen Kunst (1975) 167
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kann die Inschrift wie folgt gelesen werden: ΣΤΗΣΙΑΔΗΣ ΣΩΣΙΓΕΝΟ[ΥΣ]. 
Die Buchstaben des Vatersnamens sind eher kleinen Formats und gedrangt 
geschrieben und deren Richtung zieht sich etwas nach oben (Taf. 2 )1.

Die bildliche Darstellung des Grabreliefs zeigt in einem orthogonalen Feld 
eine nach rechts gerichtete unterlebensgrosse Jiinglingsgestalt, von welcher der 
Korper vollstandig erhalten ist, wahrend, wie schon erwahnt, Kopf und Hals 
verloren sind. Der Oberteil des Korpers ist frontal dargestellt. Von dem Ober- 
korper aus fangt eine kaum merkbare Drehung des ganzen Korpers an, die zu 
einer 3/4-Ansicht des linken Beines fiihrt und in der Profilstellung des rechten 
Beines ausklingt. Die rechte Hand der Gestalt, die etwas iiber die Schulter 
erhoben ist2, ist im Begriff den Aryballos, der sich in einem Etui befindet* und

1. Nach einem briefiichen Kontakt mit der Akademie der Wissenschaften der ehemaligen DDR, 
Bereich Griechisch-romische Geschichte, Inscriptiones Graecae in Berlin, ware folgendes beziiglich 
der,Inschrift unserer Stele zu bemerken. Der erwahnte Abklatsch Inv. Nr. 367 der Inschrift von 
Delamarre in IG a.O. 192, befindet sich im Archiv der IG. Leider aber ist er schlecht erhalten. 
Vom Untergrund der Inschrift ist kaum etwas zu sehen. Das hingeschickte Foto mit der Inschrift 
ist viel deutlicher und erscheint klarer. Was die Buchstabenformen anbelangt, so kann man folgendes 
sagen. Die entscheidenden Buchstaben der Inschrift sind das Sigma und Alpha. Was das Σ betrifft, 
so hat es keine parallelen Schenkel. Diese Form ist typisch fiir die hellenistische Zeit. Im Gegenteil, 
die Schenkel des Sigma sind noch recht gespreizt, sodaB man die Inschrift ins 4. Jh. v. Chr. datieren 
konnte. Anders aber verhalt sich die Sache bei dem Buchstabe A. Delamarre hatte das Alpha mit 
gebogener Querhaste gesehen und die entsprechende Type fur den Druck vorgeschrieben. Diese 
Type sprache fiir eine Datierung ins 3. Jh. v. Chr. Auch der Abklatsch spricht mehr fiir einen 
Bogen. Das Foto dagegen, das zugeschickt wurde, laBt den Ansatz eines geraden Striches erkennen, 
wahrend links eine Verletzung des Steines die Sache unklar macht. Gerade dieser Mittelstrich des 
Alpha — ob gerade oder aber gebogen—  konnte entscheidend fUr die Datierung sein. Das Alpha 
mit gerader Querhaste konnte noch ins spate 5. Jh. v. Chr. datiert werden. Die anderen Buchstaben 
sind nicht so charakteristisch.

2. Zum Handhaltungsmotiv vgl. die Grabstele aus Sophades, die um 450 v. Chr. datiert wird. 
GewiB kommt die Grabstele nicht aus dem ionischen Bereich und die Figur ist eher vollplastisch 
dargestellt als diejenige von Amorgos. Doch mochten wir in diesem Zusammenhang die 
Sophadesstele fiir die Datierung unseres Grabreliefs als einen terminus postquem ansehen.

3. FUr das Tragen des Aryballos in einem Etui oder Sack mit Band siehe H. Hiller: Ionische 
Grabreliefs der ersten Halite des 5. Jhs v. Chr. (1975) 181 (K15) Taf. 20.2, mit weiteren 
Literaturhinweisen, dazu noch M. A. Zagdoun: Fouilles des Delphes V, Reliefs (1977), 14 Fig. 10, 
um 460/450 v. Chr. Bei diesem Grabrelief ist die Form des Aryballos noch rundlich. Aus demselben 
Zeitraum haben wir aber eine Aryballosabbildung, die der Amorgosstele etwas naher kommt. Der 
aufgehangte Aryballos wird auf einer rotfigurigen Schale, um 465/450 v. Chr. flaschenartig dargestellt: 
CVA Berlin (3), Taf. 105.2. Auf einem anderen rotfigurigen Schalenfragment, um 460 v. Chr.: CVA 
Braunschweig Taf. 17.2, die Abbildung des Aryballos, der mit einem Etui und Band aufgehangt 
dargestellt wird, hat schon fast die Form des Aryballos auf der Amorgosstele erreicht. DaB der 
Aryballos in einem Sack mit langem Band vom Amorgos-Athleten aufgehangt wird, darUber besteht
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die Strigilis1, von dercm Grill einige Spuren erhalten sind, aufzuhiingen bzw. 
wegzunehmcn. Die lileganz, mit welchcr der JUngling auf der Amorgosstele 
seine Sportutensilien aufhangt, ist verglcichbar mit der eleganten Biegung im 
Handgelenk und dem behutsainen Fassen von Zeigefinger und Daumen, wie wir 
cs in der Gestik des Miidchcns auf der Giustinianistele und besonders des 
M&dchcns auf dem Stelenfragmcnt aus Pharsalos schen2. Es ist ja communis 
opinio, daB diese Attribute die Gestalt des JUnglings, als diejenige eines Athleten 
charakterisieren'. Die Darstellungen von Athleten auf Grabreliels konnen sicher 
als Alltagsszenen gedeutet werden, denn sie sind in alien Bereichen der Kunst 
in der Plastik und der rotfigurigcn attischen Malerei des 5. Jhs v. Chr. anzutreffen. 
Der JUngling von Amorgos ist ehcr ein gewohnlicher Palastra bzw. Gymna- 
siumsbesucher ohne cine beslimmtc Sportbeschaltigung. Wahrend man bei der 
rechtcn Hand der Gestalt eine gewissc linergie spiirt, wild dagegen die linke 
Handhaltung mit ionischer Lassigkeit4 dargestellt. Die unterschiedliche Grosse 
und Dicke bei den Handen ist gewiB auf einen misslungenen Versuch des 
Inselmeisters cine perspcktivischc Vcrklirzung darzustellen, zuriickzuluhren*. Die 
Brust sowie auch die oval angegebene Bauchmuskulatur und der Winkel der 
Bauchleiste sind eher zart angedeutet. Iibenso setzt sich die leicht andeutende 
Linea Alba von der Brustparlie bis zum Bauchnabel fort. Die Pubis wird schrag 
dargestellt, so der Korperdrehung folgend. Das Geschlecht hat noch oma-

kcln Zwcifcl. Vgl. hicr/.u C.H.E. Haspcls, BSA 29, 1927-28, 216 Fig. 2 und 3, wo gezeigt wird, 
wic der Aryballos gctragcn bzw. auigehlingt wurde.

1. Zur Abbildung der Strigilis vgl. ctwa diejenige auf einer rotfigurigcn Schalc des Brygosmalers 
uni 480/470 v. Chr. ini Vatikan, ARV 375.65 und die zeichnerische Wicdcrgubc H. Marwitz, AntK 
22, 1979, 77 Abb. 15. Oder etwa die Strigilis auf einer rotfigurigcn Schalc des Onesimostnalcrs um 
470/465 v, Chr., 1\. Buschor, Griechischc Vascn (1%9) 161 Abb. 171. Hbcnso die Abbildung in 
CVA Berlin (3) Taf. 105.2 um 465/60 v. Chr. Der Klingenwinkel bei diescn Strigilcn ist mehr odcr 
wcnlgcr finch und offen. Scin Typus cntsprichl annlihemd der Strigilis auf der Amorgosstele.

2. 11. Biesantz, Die Thessalischen Grabreliels (1965) Tal. 17: R. Humpc, Antikes und modcmcs 
Griechcnland (1984) Abb. 68; J. Bourdman, Griechischc l’lustik, die klassischc Zcit (1987) Abb. 54

3. Ulcrzu J. Hoardman, JUS 91. 1971, 136 If., der ausdrllcklich bctont, die Stlcgis sci cin ganz 
pcrsiinlichcr Gegcnstand und so uncntbchrlich “like a man's favorite pipe or razor"; ebenso K. 
Davaius, Das Grab eines kretischen Wettkampfsicgcrs Stadion V, 1979, 213 If., der Aryballos und 
Strigilis trcflllch als cin "Toilet Set" bczeichnct.

4. li. Pfulil, Jdl 50, 1935. 16
5. Dieses Motiv ist hauptslichlich bei Irllheren Grabstclcn zu linden. So untcr andcrcn Ch. 

Kurousos.To Μ ουοιΐο τής Θήβας. (1934). 21. 45. ΗΙκ. 16. wo cr ausdriicklich bctont: ΪΛ ά ρ ιοτΓ ρό  

χίρι προοπτικά κοντιμίνο.
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mentalen Charakter1. Die Figur ruht fest auf beiden Fiissen. Das rechte Bein, 
das in vorderer Reliefebene liegt, ist im Knie leicht angewinkelt und setzt mit 
dem FuB fest auf. wahrend das linke Knie des StandfuBes etwas durchgebogen 
ist. Betrachtet man die Figur, so kann man eine Unproportionierung bei 
einzelnen Gliedem des Korpers feststellen. So scheinen die Beine etwas kurz 
geraten zu sein. Die FuBsohle wblbt sich fast kraftig. Die Ferse wird nicht in 
einer rechteckigen Form dargestellt3, sondem eher rundlich und natlirlicher. 
Wahrend die Zehen fast naturgetreu gebildet sind\ steht die Lange der FuBsohle 
in einer gewissen Disharmonie zu den Beinen. Die Nacktheit des Jiinglings wird 
durch ein tief herabhangendes Himation betont. Dieses Himation bedeckt vom 
linken Ellbogen ausgehend teilweise das GesaB und lauft Uber das rechte Bein 
dieses wie durchsichtig5 in Knie und Unterschenkelpartie iiberziehend zum linken

1. Zum Vergleichen siehe: CVA Firenze Taf. 96.2 und Taf 103.2, um 470/460 v. Chr.; J. 
Boardman, Rotfigurige Vasen aus Athen, die Archaische Zeit (1981) Abb. 239; CVA Tubingen (5) 
Taf. 16.7, um 440/430 v. Chr.

2. Vergleiche zum Motiv des angewinkelten Knies: G. Despinis Ant PI. VII (1967) Taf. 35b 
und Hiller a.O. 10.1(015). Ebenso das Grabrelief aus Agina zuletzt abgebildet bei Boardmaii a.O. 
Abb 58; femer die Grabstele im Museum Cannakkale, abgebildet in Ozgan Ramazani, Archaische 
und Klassische griechische Plastik (1986) II Taf. 89; auch in E. Akurgal, Griechische und romische 
Kunst in der Tiirkei (1987) Abb. 92. Selbstverstandlich ist der Grundtypus der Grabstele anders. 
Ebenso mochten wir auf einige Grabreliefs hinweisen, auf denen die Kniestellung von links nach 
rechts dargestellt wird. Darunter das Fragment einer Grabstele aus Tenos, in Despinis, a.O. Taf. 
35a; Hiller a.O. Taf. 15.2.(K5) mit sammtlicher Literatur, und Taf. 18.2(K10); Zagdoun a.O. 11 
Fig. 6; Hiller a.O. Taf. 10.2(016). Daselbe Motiv der Kniestellung ist auch bei manchen Grabreliefs, 
auf denen Frauen dargestellt sind, zu finden. Aus demselben Zeitraum fast und aus etwas spaterer 
Zeit vergleiche unter anderem die Grabstele eines Madchen kimonischer Zeit in Skyros, Ch. 
Karousos, AM 71, 1956, Beil. 133, 134, 135; R. Tolle-Kastenbein, Friihklassische Peplosfiguren 
Originale (1980) Taf. 52b (H e), 53a (lid ); Boardman a.O. Taf. 52, oder etwa das Fragment eines 
Knaben aus Rhodos: Pfuhl-Mobius a.O. Taf. 12.44. Es scheint so, dafi diese Kniestellung, sei sie 
von rechts nach links oder umgekehrt gefUhrt, langlebig ist.

3. Zur Form der Ferse von friiheren Grabstelen vergleiche zum Beispiel die von dem Grabrelief 
aus Ios: Despinis a.O. Taf. 35b oder die von der Nisyros Grabplastik, die die rechteckige Form 
eher verloren hat und ziemlich naturgetreu gebildet ist, abgebildet in Pfuhl-Mobius a. O. Taf. 5.14;
H. Hiller a.O. Taf. 10.2(016) oder das etwa aus demselben Zeitraum entstandcne Grabrelief aus 
Kameiros auf Rhodos, in Hiller a.O. Taf. 10.1 (015), dort wird die Ferse eckiger gebildet und aus 
Andros, Pfuhl, Jdl a.O. 23 Abb. 11. Die Ferse des Junglings ist rundlich und naturgetreu abgebildet.

4. Ein rotfiguriges Fragment aus dem Bryn Mawr College, CVA (I) Taf. 23.1 zeigt das am 
nachsten vergleichbare Beispiel, der Riest der FUsse auf unserer Grabstele ist etwas flacher gearbeitct, 
was auf eine spatere Entstehung des Jiinglings des Amorgosstele hindeuten mag.

5. Das durchsichtige Gewand, welches das Knie plastisch, auf manchen Grabplastiken fast wie 
nackt, sehen lieB, ist bcsonders gut auf dem Grabrelief aus Paros dargestellt; B.S. Ridgway, The 
severe Style in Greek Sculpture (1970) Abb. 66; W. Fuchs, Die Skulptur des Griechen (1983) 484,
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Handgelenk. Von diesem sinkt es in spielerischen Falten, die sich an den Enden 
etwas ausbreiten, herab. Dieses EntbloBungsmotiv ist sehr ahnlich auf einem 
rotfigurigen K rater der Sammlung Jatta in Ruvo, der um 430/420 v. Chr. datiert 
wird, zu finden1. Die unkanonische bzw. wulstartige und umlaufende Abarbeitung 
des FuBknochels (Taf. 3), die uns an ein enganliegendes Hosenende oder eher 
an einen dicken Strumpf aus Wolle, der nach innen umschlagen wurde, erinnert, 
laBt uns an etwas Krankhaftes denken, das der Inselmeister darstellen wollte. 
Tatsachlich, wenn man diese aussergewohnliche Einzelheit naher betrachtet, 
glaubt man, daB es sich hier doch um eine abgeheilte Fraktur handeln konnte, 
die zu keiner groBen Deformierung gefiihrt hat. Es sieht so aus, als ware eine 
doppelte Fraktur des oberen und unteren Sprunggelenkes mit zusatzlicher 
Deformierung des Fersenbeines, os calcanius, vorhanden gewesen2. SoIIte unsere 
Hypothese stimmen, so konnten wir annehmen, daB der Athiet an einer 
Thrombose, die durch eine Komplikation dieser Fraktur hervorgerufen wurde, 
gestorben sein konnte. Wobei zu denken ist, daB der Inselmeister mit dem 
M otiv des Aufhangens der Sportutensilien durch den Athleten das Aufhoren der 
Sportbeschaftigung des jungen Mannes durch dessen Tod sinnbildlich verdeutli- 
chen wollte3.

568; zuletzt Boardman a.O. Abb. 52. Wahrend J. Boardman das Madchen aus Paros um 450 v. 
Chr. datiert, setzt W. Fuchs die Datierung um 10 Jahre herab. Dasselbe Kniemotiv aber hat man 
auch auf dem Madchenrelief aus Skyros, Karousos a.O. Beil. 133, 134, 135; TSIIe-Kastenbein a.O. 
Taf. 52b, das um einige Jahre spater als die Giustinianistele entstanden ist; Ridgway a.O. Abb. 67. 
Das gebogene Kniemotiv unserer Grabstele kann aber u. E. doch besser mit dem Madchenrelief 
aus Amorgos, Chora, Gymnasium 1, Hiller a.O.Taf. 31 und R. Tolle-Kastenbein a.O. Abb. 54a 
verglichen werden. Doch die Athletenstele laBt das fein skulptierte Gewand am Knie plastischer 
und natUrlicher erscheinen, als das Fragment vom Amorgosmadchen. Aufgrund dieser Feststellung 
wollen wir uns fiir eine spatere Datierung unserer Grabplastik aussprechen.

1. Das EntblSBumgsmotiv ahnelt demjenigen eines rotfigurigen Kraters der Sammlung Jatta in 
Ruvo, aus dem Jahre um 430/420 v. Chr., siehe die Abbildumg bei J. Fink, Der bildschone Jungling 
(1963) 5 1 5  und zuletzt Francesco di Paolo, Dalla Ruvo antica al Museo Archeologico Jatta (1987), 
Abb. 160 und 162

2. An dieser Stelle mochten wir Dr. med. Chr. Siozos, Sportmediziner, der unsere Hyphothese 
aus medizinischem Standpunkt gesehen hatte und zustimmte, nochmals herzlich danken.

3. Wahrend das Grabrelief von Amorgos mit dem kranken Sprunggelenk einen Hinweis auf 
den unglUcklichen Ausgang einer VerJetzung gibt, so werden haufig auf Weihreliefs Symptome 
gliicklicher Genesung von verschiedenen Krankheiten dargestellt. Als Beispiel sei das Weihrelief 
im Athener National Museum Inv. 3526 genannt, worauf der Abgebildete einen FuB halt, auf dem 
die geschwollenen FuBvenen deutlich herausgebildet sind. Dariiber hinaus aussert sich S. Karousou 
zutreffend in ihrem Περιγραφικός Κατάλογος Συλλογής τοΰ Εθνικού 'Αρχαιολογικού Μουσείου 
(1967) 148, Εικ. 47β. *Ή  έξόγκωσις τής φλέβας μαρτυρεί τό εΐόος τής άρρώοτειας καί τήν άφορμή 
τοΰ άναθήματος”.
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Die Verjiingung des Stelenschaftes und die Form der Basis bzw. des gesamten 
Grabstelentypus sind charakteristisch fiir die Grabstelen der klassischen Zeit, 
insbesondere des Strengen Stils', man trifft sie aber auch in hellenistischer Zeit 
auf den Kykladen2 und noch spater im Inselbereich, so an Beispielen der 
Grabstelen von Rheinea5. Unser Grabstelenrelief unterscheidet sich aber von 
den hellenistischen Beispielen nicht nur durch die Haltung des Aufhangens der 
Sportutensilien, die u. E. singular ist, sondem vor aliem durch die Korperlichkeit 
der Junglingsgestalt, die sich mit der ca. 2 cm. Reliefhohe und pragnanter Kontur 
vom Reliefgrund abhebt und hierin der Madchengestalt der Giustinianistele4 
vergleichbar ist. Auch die durch die leichte Vertiefung der Reliefflache gewonnene 
Umrahmung der Giustinianistele ist mit derjenigen der Amorgosstele verwandt. 
Nur fehlt bei der Giustinianistele die Tania. Der verjiigende Grundtypus der 
Stele und die Abbildung von nur einer Person in leichter Korperdrehung ist 
Charakteristikum einer Reihe von Grabmonumenten des 5. Jhs v. Chr., die 
hauptsachlich von den Inseln stammen5. Die Richtung der Gestalt nach links ist 
ungewohnlich und trotz der halbschragen Stellung; sie kann unter die Beispiele 
gereiht werden, die von Chr. Saatsoglou-Paliadeli zusammengestellt wurden6. 
Das Umrahmen unserer Grabstele mit einer Randleiste ist bekanntlich ein 
Charakteristikum, daB in der archaischen Zeit technische Griinde hat. Dieses 
Phanomen trifft man nicht nur im Strengen Stil, sondem auch im spaten 5. Jh. 
v. Chr. sporadisch, auf einigen besonders provinziellen inselionischen Grabstelen7 
an. Vergleicht man die Ausmasse unserer Grabstele mit denen der Giustinia
nistele und derjenigen des Taubenmadchens8 als den stilistisch nachst verwandten 
Inselstelen, so stellt man fest, daB das Verhaltnis der ausseren AusmaBe zur 
Hohe 1:2.2 ist. Die festgestellte Verjiingung der Giustinianistele von 0.06m, und 
die von den Taubenmadchen von 0.368m., konnte uns vielleicht helfen die 
genaue Hohe der Athletenstele ziemlich getreu zu veranschaulichen. Die 
Verjiingung unserer Grabstele ist 0.019m. bei einer erhaltenen Hohe von 
0.537m., also dlirfte die urpsprungliche Hohe der Grabstele 0.614m. gewesen

1. Despinis, a.O. 79
2. siehe etwa M.-T. Couilioud, BCH 98. 1974, 397 ff.
3. M.-T. Couilioud- Le Dinaheft, BCH 102, 1978, wo sie eine zeichnerische Wiedergabe vers- 

chiedencr Grabsteleniypen wiedergeben.
4. Lippold, Plastik 115 Anm. 5 Taf. 38.4; C. BlUmel, Die Klassisch griechischen Skulpturen

(1966) 12 ff. Nr. 2· Abb. 2, 4 und zulezi Boardman a.O. Abb. 51
5. A. Dcspini in Archaischc und Klassische griechische Plastik (1986)11, 45 ff.
6. Χρ. Σααταόγλου-Παλιαδέλη, Τά έπιτάφεια μνημεία άπό τή μεγάλη Τούμπα τής Βεργίνας

(1984) 88 κ.ε.
7. A. Despini, a.O. 46 ff.
8. Karousos, a.O. 245
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sein. Was die Bekronung der Jiinglingsstele anbelangt, so kann man sich nur 
hypothetisch auBem, da sie verloren gegangen ist. In der zweiten Halfte des 5. 
Jhs v. Chr., in die unser Grabrelief gehort, iiberwiegen als StelenabschluB die 
giebelartigen Volutenpalmetten1. So mochten wir annehmen, daB unsere Grabste
le doch mit einem Anthemion abgeschlossen war, nicht in der Art der 
Giustinianistele, da die AusmaBe des amorginischen Grabreliefs viel kleiner sind 
und eine solche Bekronung daher sicherlich nicht passen wiirde, auch wenn der 
Inselmeister streng an der Tradition fetsgehalten hatte. Die Art des Anthemions, 
welche nach unserer Annahme der Inselmeister gewahlt haben konnte, war 
weder die hohe Palmetten-Bekronung der Giustinianistele2, noch das reiche, 
dreifache Palmettenanthemion der Oraiokastronstele3, sondem ein schlicht 
omamentaler Stelen-AbschluB mit neunblattriger Palmette4. Dieser steht in einer 
Entwicklung, die aus dem parischen Strengen Stil kommt5. Selbstverstandlich 
sind die bis jetzt herangezogenen Beispiele in etwas friiherer Zeit entstanden.

Das Standmotiv des Jiinglings ist auf einer Reihe von Werken anzutreffen, 
von denen manche ins frilhe 5. Jh. v. Chr. gehoren6, andere sind um die Mitte 
des Jahrhunderts7 und wieder andere stammen aus etwas spaterer Zeit8. Die 
Drehung des Oberkorpers9 des Amorgosjiinglings stellt ein Unikum dar und u. 
E. gibt es keinen anderen Vergleich. Der Athlet auf der Sophadesstele mit seinen

1. Despini, a.O. 47
2. H. Mobius, Die Omamente der griechischen Grabstelen (1968), Abb. 2a. Dort weitere Hinweise.
3. Siehe Abbildung in Despini a.O. Taf. 93
4. Man denke etwa an die Art des eingemauerten Anthemions auf der Fassade der Kirche der 

“Τριών Ιεραρχώ ν” in Chora Amorgos, Mobius a.O. 103.12 und Abbildung N. Zapheiropoulos, 
ADelt 26, 1971 (1975) B2, Taf. 471e; E. Marangou: Archaische und Klassische griechische Plastik 
(1986) I 125 Taf. 50.4

5. So Despini a.O. 47 und Anm. 1
6. So zum Beispiel unter anderen das Standmotiv des Jiinglings aus Ios, Despinis a.O. Taf. 35b.
7. Etwa die Athletenstele aus Nisyros (um 450 v. Chr.), Hiller a.O. Taf. 10.2 (016) und Taf.

10.3
8. So sei etwa auf das Sophadesrelief hingewiesen, abgebildet in BCH a.O. Fig. 82; oder die 

Grabstele mit den Tauben in A. Κωστόγλου-Δεσποίνη, Προβλήματα τής Παριανής πλαστικής τοΰ 
5ου αί. π.Χ . (1979) 142. 12 κ.ε. Abb. 34a mit ausfdhrlicher Literatur; oder etwa die Stele von 
Andros Pfuhl, Jdl a.O. Abb. 11

9. Anders jedoch verhalt sich das Erscheinen der Oberkorperdrehung, das schon seit dem friihen
5. Jh. v. Chr. bei der attischen rotfigurigen Vasenmalerei des ofteren anzutreffen ist: CVA Miinchen 
5 Taf. 209.2, Taf. 254.2 und Taf. 255.2; CVA SchloB Fasanerie (1), Taf. 41.6; CVA Cleveland 
Museum of Art Taf. 1.2 und Taf. 28 1.2; CVA Berlin (2), Taf. 97.2; oder etwa die Darstellung 
eines Athleten auf einer Oinochoe K. Schauenburg, AM 90, 1975, Taf. 33. 1-2, wobei zu bedenVen 
ist, daB der Inselmeister bewusst einige charakteristische Details friiherer Zeiten bei'oehalten und 
benutzt hatte.
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eher vollplastischen Konturen des Korpers und der beginnenden Drehung des 
Oberkorpers steht doch um einige Jahre unserem barfiissigen1 JUngling voraus. 
Einen weiteren terminus post quern stellt die Stele von Andros dar2. Die Plastik 
des JUnglings auf dieser Stele ist fein gegliedert und in seiner Korperbewegung 
organisch. Das Manteltuch schmiegt sich der Gestalt vielfaltige Falten bildend 
an. Die Linearitat der Falten des Manteltuches vom JUngling der Amorgosstele 
steht entwicklungsmassig zwischen dem Athletenfragment mit Knaben im 
Museum von Odessa3, und den Gewandfalten der Madchenstele von Pharsalos4. 
Damit nimmt die JUnglingsstele von Amorgos, ihrem Stil nach, eine zeitliche 
Stellung in der Mitte der 2. Halfte oder etwas spater ein. Das durchsichtige 
Gewand, das das rechte Knie umhUllt, ware mit dem eines Madchenfragmentes 
aus Amorgos vergleichbar5. Trotz der handwerklichen Serienarbeit und ihrer 
provinziellen Herkunft wird bei unserer Grabstele das Knie plastischer, fast wie 
nackt und naturgetreu dargestellt und entstand sicherlich einige Jahre spater. 
Nicht nur die modellierten Falten des Himations sprechen hochstwahrscheinlich 
Fur die Zuschreibung der Stele an eine kykladische Werkstatt, sondem auch die 
Fuhrung der Falten, der Linien und die fast weichen Rundungen des Mantels 
und ebenso die Sorglosigkeit in der Erfassung des Korpers, besonders hier ist 
es bei dem linken Bein zu beobachten, vor allem aber das Geflihl fur das 
Lastende des lassigen Stehens unserer schlank athletischen JUnglingsgestalt6.

Es ist schwer sie mit einer bestimmten Werkstatt zu verbinden, da die 
fragmentierte Stele von Amorgos nicht von besonderer Qualitat, sondem eine 
provinzielle, handwerkliche, durchschnittliche eher bescheidene Arbeit ist; dies 
bestatigen noch die abnormale und ungewohnliche GroBe des linken HandrU- 
ckens und die unterschiedlich dicken Langsrander der Stele, deren Dicke von 
0.02 bis 0.025m. schwankt. Die Zuweisung an eine parischen W erkstatt7 laBt 
sich vorerst nur als eine Vermutung auBem. Andererseits aber steht unsere 
Grabplastik im Hinblick auf die Qualitat hinter dem Amorgosmadchen weit zu- 
rUck. Man spUrt eine gewisse provinzielle RUckstandigkeit, die fur die Datierung 
beriicksichtigt werden muB. Ist die Stele eine “Serienarbeit”8, so kann sie bei 
ihrem “Provinzialismus” einige Jahre jUnger als ihre Stilsprache sein.

1. Zu dem Typus “barfuB” siehe H. Biesantz: Die thessalischen Grabreliefs (1965) 77.1
2. Siehe 166, Anm. 8
3. Siehe Abbildung Pfuhl - Mobius a.O. Taf. 9.32
4. Siehe 162, Anm. 2
5. Siehe 163, Anm. 5
6. So Pfuhl Jdl a.O. 9ff.
7. Siehe 160. Anm. 5
8. Sollte unsere Annahme stimmen, so ware auch die Hypothese von E. Langlotz, siehe Anm.

7, dadurch besiatigt. Hierzu noch Marangou a.O. 124
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ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΣΤΗΛΗ ΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗ 

του
Κ. Γ. Ρακατσάνη

Η επιτύμβια στήλη αρ. ευρ. 159 της αρχαιολογικής συλλογής της Χώρας 
Αμοργού προέρχεται από την περιοχή της αρχαίας Αρκεσίνης.

Στη στήλη απεικονίζεται ένας νέος αθλητής, ο οποίος σύμφωνα με την 
επιγραφή, είναι ο Στησιάδης, γιος του Σωσιγένους. Το επάνω μέρος της στή
λης είναι σπασμένο και λείπει το κεφάλι και ο λαιμός του νέου. Η ανατομία 
του κοιλιακού χώρου καθώς και το στήθος διαμορφώνονται με πλαστική 
έξαρση. Η ανεπαίσθητη κίνηση του σώματος απολήγει σε πλάγια όψη των 
ποδιών. Το κάτω μέρος του κορμού καλύπτεται από ένα διαφανές ιμάτιο 
που τονίζει τη γυμνότητα του νέου. Ο αθλητής προβάλλει το δεξί χέρι, λυ- 
γισμένο ως το ύψος των ώμων, προσπαθώντας να κρεμάσει ή να πάρει τον 
αρύβαλλο και τη στριγγίλη. Ίσως η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τον πρη
σμένο αστράγαλο, να συνδέεται συμβολικά με τα αίτια του θανάτου του. 
Ενδεχομένως ο αθλητής να πέθανε από θρόμβωση, η οποία προήλθε από επι
πλοκή του κατάγματος στην ποδοκνημική άρθρωση και στον αστράγαλο. Η 
στήλη είναι πιθανόν έργο "μαζικής" παραγωγής ενός επαρχιώτη τεχνίτη, που 
προέρχεται από κάποιο κυκλαδίτικο νησί, ίσως την Πάρο, όπως διαφαίνεται 
από τις δυσανάλογες ανατομικές λεπτομέρειες του σώματος. Η επιτύμβια 
στήλη πρέπει χρονολογικά να τοποθετηθεί μετά τα μέσα του δεύτερου μισού 
του 5ου αι. π.Χ. Αν ληφθεί όμως υπόψη και ο "επαρχιακός" χαρακτήρας 
της δουλειάς, είναι δυνατόν η στήλη να είναι κατά ορισμένα χρόνια νεότερη.

Innsbrock - Ioannina
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Taf. 1. Grabstele aus der Chora-Sammlung Inv. 159, Amorgos.
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