
Bronzener Frauenkopf, um 400 n. Chr.

Von

Richard Delbrueck.

Hierzu Tafel 2—3.

Der Kopf befindet sich im Rheinischen Landesmuseum in Bonn. Seit dem 

Anfang des 19. Jahrhunderts ist er in staatlichem Besitz. Nach dem alien 

Inventarium des Museums rheinischer Alterthumer vom 4. Januar 1820 

stammt er aus der ’Alterthumer Sammlung, welche der Herr Salzfactor 

Schaefer in EBen auf VeranlaBung einer Verfiigung S. Durchlaucht des Herrn 

Fursten Staats-Kanzlers v. Hardenberg geschenkt hat.‘ Uber die friihere 

Geschichte des Kopfes und seine Herkunft laBt sich nichts mehr ermitteln1).

Das Gesicht miBt von der Kinnspitze bis zur unteren Grenze der Frisur 

ungefahr 6,5 cm, etwas weniger als halbe LebensgroBe. Der Kopf ist in ver- 

lorener Form gegossen, Reste des Sandkerns sitzen noch darin. Der GuB war 

gut gelungen, mit ganz wenigen kleinen Blasen, die nicht ausgeflickt zu 

werden brauchten. Er wurde sorgfaltig iiberarbeitet, zuerst mit einer Raspel, 

von der noch Spuren vorhanden sind. Unten am Hals, innen, lauft glatter 

Rand um, der hinten ausgebrochen ist. Das anschlieBende Gewand griff ganz 

wenig auf den Halsrand fiber, wie eine schwache Spur erkennen laBt. Der 

Stoff des Haariiberzuges wird durch feine Kreuzschraffur gekennzeichnet. Am 

Auge quillt die Iris formlos vor und ist die groBe,hochsitzende Pupille pfannen- 

artig vertieft. Brauen und Wimpern sind nicht angedeutet, Spuren von Niello 

oder Kupferbelag nicht zu erkennen. Ob der Kopf zu einer Biiste oder einer 

Statuette gehbrte, laBt sich nicht sagen.

Auf einem starken, kurzen Hals sitzt der kraftige Kopf einer hfibschen 

Frau mit recht stattlicher Nase, leichtem Doppelkinn und nicht mehr ganz 

so jung, wie sie einmal war. Der Ausdruck wirkt ruhig und natfirlich. Sie ist 

wohl nicht Sfidlanderin und auch keine sehr distinguierte Dame, eher eine 

Provinzialin besseren Standes, als Portrat sehr iiberzeugend. Die verschwim- 

mende Modellierung ist vollkommen gekonnt; die beiden Half ten des Haar- 

netzes fiber der Stirn sind nicht ganz gleich, was den Eindruck lebendiger 

macht.

*) Inv. U 1229 (in dem erwahnten alten Inventar 1591). — H. Lehner, Fiihrer durch das 

Provinzialmuseum in Bonn I’ (1924) 60 Taf. 14, 2. — Erwahnung bei S. Ferri, Arte Romana 

sul Reno (1931) 170 Abb. 98 a.
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Das Gesicht wendete sich nach seiner linken Seite bin, die schmaler ist, 

mit nach der Nase zu eingeriicktem Ange. Der Hals legt sich etwas nach links, 

daher der Kopf sich vielleicht ein wenig nach rechts neigte; deshalb sitzt wohl 

auch das linke Ange hoher. Da der Ausschnitt des Halses rechts breiter ist, 

rutschte die Tunica dort etwas herab, war also die Schulter gesenkt und der 

rechte Oberarm vermutlich leicht gehoben. Jedenfalls muB man sich die 

Korperhaltung bewegt denken, wenn auch die Ausdeutung der angemerkten 

Asymmetrien imrner etwas prekar bleibt.

An der Frisur sind zwei Teile zu unterscheiden, von dem Uberzug vor- 

laufig abgesehen. Ein gewolbter Ringwulst geht in knapper Kurve um den 

Kopf, wobei die obere Halfte der Stirn und die Ohren bis auf die Ohrlappchen 

verdeckt werden. Er besteht aus zwei Strangen, die sich an der Schadelbasis 

trennen, und nimmt nach vorn an Breite und Dicke standig zu. Ferner steigt 

eine diinne, flache Decke vom Nacken empor, vorn zungenfbrmig auslaufend; 

sie ist am Original besser zu sehen und zu fiihlen als auf der Photographic. 

Der Uberzug hiillt die Frisur nach Art einer Badekappe vollstandig ein; daB 

er aus Stoff besteht, ist, wie gesagt, durch feine Kreuzschraffur angedeutet. 

Ein iibergezogenes Netz aus gedrehten Schniiren halt den Ringwulst in Form. 

Je eine Schnur lauft am inneren und am auBeren Rande, diese letztere reicht 

aber nur bis an die Ohren. Uber der Stirnmitte liegt eine Querschnur; die 

beiden Halften des Ringwulstes, bis zu den Ohren hin, werden von zwei im 

Zickzack gefiihrten, sich kreuzenden Schniiren mehrfach uberschnitten. Wo 

diese die vordere Randschnur beriihren, sind Ziemadeln eingesteckt, deren 

kleine Kopfe man erkennt. Uber die Konstruktion und Funktion des Schnur - 

netzes mochte ich ohne Modellversuche und sachverstandige Beratung nicht 

mehr vermuten. An beiden Ohrlappchen sind rauhe Stellen, wo vermutlich 

Ohrringe angesetzt waren, ohne die eine antike Dame nicht angezogen ist. 

Ferner ist an der rechten Schlafe ein vierkantiges Stabchen mit balusterfor- 

migem Griff unter die Frisur gesteckt — ein Ohrlbffel (s. u. S. 89).

Die historische Einreihung des Stiickes ist nicht einfach. Nahe 

verwandte und gut datierte Bildwerke kenne ich nicht; am ersten laBt sich 

— bei viel groberer Ausfuhrung — das Bronzebiistchen eines nachkonstan- 

tinischen Kaisers in Lyon vergleichen, das vermutlich den gallischen Usur- 

pator Maximus (383—388) darstellt2). Die Frisur wiirde zu einem Ansatz um 

400 n. Chr. passen. Der Ringwulst des Bonner Kopfes ist eine Weiterbildung 

der flachen Rundflechte, die seit etwa 330 einige Jahrzehnte lang uberwiegend 

Mode ist; auch der Zickzack des Schnurnetzes erinnert an ihr breites Ge- 

flecht3). Voll ausgebildet und datiert fmdet sich der Ringwulst zuerst bei 

Serena, der Gattin des Stilicho, auf dessen Diptychon, das gegen 400, wahr- 

scheinlich in Mailand, entstanden ist4). Bei den Miinzbildnissen der Kaise- 

rinnen des 5. Jahrhunderts laBt sich, da sie uberwiegend im Profit dargestellt

2) R. Delbrueck, Spatantike Kaiserportrats (1933) 203 f. Taf. 102.

’) R. Delbrueck, Spatantike Kaiserportrats 46 ff.

4) R. Delbrueck, Die Consulardiptychen und verwandte Denkmaler (1929) N. 63.
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sind, meist nicht entscheiden, ob ein Ringwulst oder gescheiteltes Stirnhaar 

gemeint wird; sicher scheint der Ringwulst bei Galla Placidia um 425 und 

Licinia Eudoxia gegen 450; auf die genauen Daten der einzelnen Pragungen 

kommt es hier nicht an5).

Bei den Staatsfrisuren der Miinzbildnisse wird allerdings das Nackenhaar 

in einer kammartigen Doppelflechte, nicht als flache Zunge, emporgefuhrt. So 

findet es sich aber bei Maria, der ersten Gattin des Honorius, auf dessen Hoch- 

zeitscameo von 3956), freilich vereinzelt, so daB sich uber die Dauer dieses 

Motivs nichts sagen laBt. Der die ganze Frisur umhullende Uberzug scheint 

auf den Mimzbildnissen der Kaiserinnen des 4.-5. Jahrhunderts — sie enden 

476 — nicht vorzukommen; bei gut gepragten und erhaltenen Stricken ist 

immer die Strahnung des Stirnhaars deutlich erkennbar. Etwas spiiter gehort 

der Uberzug aber in Konstantinopel zur Staatsfrisur, zuerst datiert auf dem 

Consulardiptychon des Glementinus 513, an der Imago clipeata der Kaiserin 

Ariadne7). Doch kommt er an sich schon friiher vor bei der wegen des Ring- 

wulstes schon erwahnten Darstellung der Serena auf dem Diptychon des 

Stilicho; hier besteht er aus schmal gestreiftem Stoff. Etwa gleichzeitig ist ein 

schoner Frauenkopf in Toulouse8), der das schwere lose Haar in einem Beutel 

tragt, ganz unmodisch, und deshalb vielleicht eine westgotische Furstin. 

Altere Belege fur den Haariiberzug kenne ich nicht.

Nach allem scheint eine Datierung des Kopfes um 400 arbeitshypothetisch 

gegeben zu sein. Der Fundort ist, wie gesagt, nicht bekannt. Fur eine Ent- 

stehung in Gallien oder im rbmischen Germanien laBt sich die nicht uber- 

maBig feme Sitte geltend machen, einen Ohrlbffel zu jederzeitigem Gebrauch 

vorn unter die Frisur zu stecken. Ahnliche Stabchen, die wohl ebenfalls Griffe 

von Ohrlbffeln sind, finden sich an rheinischen Matronensteinen, deren altester 

164 n. Chr. datiert ist9). Ferner waren zierliche, lange Ohrloffel unter den 

Schmuckstiicken eines piemontesischen Fundes der Volkerwanderungszeit10). 

Einer dieser Ohrloffel scheint einer Gotin gehort zu haben. Er tragt am Griff 

die Inschrift. . . ANI VIVAS IN DEO; vor ANI fanden 3—4 Buchstaben Platz. 

Wie Herr Professor Betz mir freundlich mitteilt, ist ein im Nominativ und 

Vocativ auf . . . ANI endender gotischer Frauenname zwar nicht iiberliefert, 

aber durchaus denkbar; lateinisch oder griechisch diirfte er kaum mbglich 

sein. Vielleicht handelt es sich um einen transalpinen Provinzialismus, der 

auch nach Oberitalien ubergriff. In den eigentlichen Mittelmeerlandern scheint 

es nichts Ahnliches zu geben. Kunstgeschichtlich bestanden keine Bedenken. 

Eine klassisch modellierte, frei bewegte Statuette ware um 400 in einer der

6) R. Delbrueck, Spatantike Kaiserportrats 101 fl. Taf. 23 f.

6) R. Delbrueck, Spatantike Kaiserportrats 206 f. Taf. 105.

7) R. Delbrueck, Consulardiptychen N. 16.

8) E. Esperandieu, Recueil general des bas-reliefs de la Gaule romaine II (1908) 103 

Nr. 1030 Abb.

9) Bonn. Jahrb. 135, 1930, 11 Nr. 19 Taf. 8.

10) Schatzfund von Desana: V. Viale, Bollettino storico bibliografico subalpino 43, 1941, 

29 Nr. 36 f. Abb.
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lebensvollen Grenzstadte, wie Koln und Trier, nicht weiter auffallend. Dort 

herrschte noch der klassizistische, gallische Manierismus, dessen bekannteste 

Denkmaler die Pragungen der gallischen Kaiser des 3. Jahrhunderts sind; 

vielleicht wird er im nachsten Jahrtausend einmal die Beachtung finden, deren 

er wert ist. Sein Fortleben bis in das 5. Jahrhundert zeigt, um nur ein Stuck 

zu nennen, das sicher datierte und alter Wahrscheinlichkeit nach in Trier 

gearbeitete Consulardiptychon des Constantius III. von 41711). Mit der gleich- 

zeitigen Kunst in Ravenna und Rom hat dieser transalpine Klassizismus wenig 

gemein, gar nichts mit Alexandrien, wie ich selbst fniher unselbstandigerweise 

annahm12).

n) R. Delbrueck, Consulardiptychen N. 36. Vgl. ferner N. 37.

12) R. Delbrueck, Consulardiptychen N. 36.


