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Heinz Kahler, Hadrian und seine Villa bei Tivoli. Deutsches Archaolo- 

gisches Institut. Berlin (Gebr. Mann) 1950. 4°. 186 Seiten mit 31 Abbildungen u. 16 Tafeln. 

’Die Mbglichkeiten zu einer dynamischen Bewegung treten in dieser Flucht nur verhalten 

in Erscheinung, ja sie bleiben bis zu einem gewissen Grade in der Vermeidung einer faBbaren 

Perspektive durch Einffihrung des fensterartigen Ausschnittes bewuBt gebunden1 (S. 104). 

Solche Satze sind nicht etwa Ausnahmen; sie finden sich zu hunderten und sind offenbar das 

Ideal und die ganze Freude des Verfassers. Aber nicht des Lesers: der Fachmann wird bald 

ermiidet darfiber hinweglesen und sich mit einer ungefahren Vorstellung des Inhalts be- 

gnfigen; der Laie wird sie nicht verstehen und vielleicht die Gelehrsamkeit bewundern. Das 

ware zwar naiv, aber noch giinstig; er kann sich aber auch argern und gleich die ganze 

Wissenschaft fur verstiegen erklaren.

Bevor man bis zur Konzentration dieser blumigen Ausspriiche vordringt, muB man sich 

durch die Beschreibung des Befundes durchkampfen, deren fast ebenso umstandliche Un- 

beholfenheit den Kardinalfehler enthfillt: trotz seiner fast ausschlieBlichen Beschaftigung mit 

der Architektur hat der Verfasser es bisher unterlassen, sich eine wirkliche, wenn auch nur 

primitive Kenntnis der technischen Grundbegriffe anzueignen. Die allerdings hauflgen und 

schwierigen, manchmal noch ungeklarten Probleme des Aufbaues werden durch bloBes 

Dafiirhalten entschieden, im Irrtum, die Bautechnik jener Zeit kenne keine Schwierigkeiten, 

was S. 88 in den Worten zusammengefaBt wird: ’So ziigeln keine auBeren Schranken den un- 

ruhigen Geist des Bauherrn1. Allein sie ziigeln nur den Verfasser nicht, der uns S. 59 mit 

einer flachen Mbrteldecke, die sogar begehbar war, uber einen Saal von fast 9 m Weite 

fiberrascht. Hier hatte ich Gelegenheit zu einem Einspruch, der nichts verbesserte: nur 

’machtige Balken1 wurden eingefiigt, die es nicht gegeben hat, weil die Stiicke zum Terrassen- 

estrich fiber Tonnengewblbe gehbren, wie sie in den Caracallathermen sogar noch in situ 

erhalten sind. Aber die Bezugnahme auf diesen Unfug S. 66 mit der Anm. 115 und dann 

wieder S. 78 als auf eine hier nicht ungewbhnliche Konstruktion blieb unverandert. Man 

wird also gut tun, die Versicherungen technischer Art des Verfassers nicht allzu hoch ein- 

zuschatzen.

Unter ihnen leidet auch die Zusammenstellung der baugeschichtlichen Grundlagen S. 82 f.: 

eine wahre Blfitenlese von Rekonstruktionen, die an sich bedenklich oder schon aufgegeben 

sind. Die ’Aula Regia1 des Flavierpalastes ist ein Hof und hatte ebensowenig ein Tonnen

gewblbe wie die benachbarte Basilika, die erst ein hadrianisches Kreuzgewblbe mit den er- 

forderlichen Wandverstarkungen erhielt, oder der groBe Raum des sog. ’Augustustempels4 am 

Forum, aber auch der Venus- und Romatempel muB vor Maxentius ungewblbt gewesen sein, 

da er ausgebrannt war, wahrend Wande und Peristase stehen blieben. Viel ist von den Nero-
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thermen die Rede, die kein Mensch kennt, denn die Renaissancezeichnungen stellen natiirlich 

den Neubau des Alexander Severus dar. Auch von Hadrians Basilica Neptuni, bezogen auf 

den Saal hinter dem Pantheon, wird als Entwicklungsstufe gehandelt: eine blobe Annahme 

und ein Saal, der nicht die Form einer Basilika hat. Als Grund fur die Verbreitung der 

Ziegelverkleidungen gilt ihre Plastizitat, d. h. die Verwendung von Formziegeln, die in Wirk- 

lichkeit aufierst seltene Ausnahmen sind, da die Ostiahauser und die romischen Grabbauten 

durchweg erst nachtraglich bearbeitete und geschliffene Ziegel aufweisen. Fehlgriffe und 

Unwahrscheinlichkeiten sind so zahlreich, dab man sich der Intuition des Verfassers nicht 

anvertrauen mochte.

Auch methodisch ist es nicht einwandfrei, wenn aus der Fiille der Erscheinungen nur das 

herausgegriffen wird, was geeignet ist, eine vermutete Entwicklung zu ergeben — oder vor- 

zutauschen. Die romische Baugeschichte hat recht klare Stufen, die zu einem Barock fiihren, 

aber nicht geradlinig, sondern in Wellen. Es ware ein Leichtes, die drei Hohepunkte des 

flavischen, des severischen und des konstantinischen Barocks, die gleiche Formenelemente 

haben, miteinander zu verbinden; aber zwischen ihnen liegen klassizistische Reaktionen, be- 

sonders klar die trajanische, die auch unter Hadrian nicht aufhort. Offenbar bewirkt die 

Eigenwilligkeit des Kaisers das Aufkommen eines personlichen Barocks, der jedoch nicht an 

den flavischen ankniipft, auch dessen Formensprache nicht aufnimmt, dafiir aber die eigen- 

artigen Grundrisse hervorbringt, besonders die geschwungenen Saulenreihen. Sie haben weder 

Vorganger noch Nachfahren im Altertum, ein Phanomen, das dem Verfasser gar nicht auf- 

gefallen zu sein scheint.

Dagegen vermeint er, in der Dekoration eine Entwicklung aufzeigen zu konnen, die an- 

statt der friiheren Wandmalereien, die die Wand aufzulosen scheinen, reale Durchblicke auf 

langen Achsen durch Hallen, Tiiren und Fenster bringt, wahrend die Wande selbst statt 

Malereien Inkrustationen erhalten. Das ist geradezu seine Lieblingsidee, indessen doch nur 

ein papierener Gedanke; denn solche Durchblicke hat es in Wirklichkeit gar nicht gegeben: 

die axiale Ausrichtung ist nur ein Entwurfselement, das in der geschilderten Weise nicht 

augenfallig war. Einen Nebenraum kann man gewib auch durch ein Schliisselloch einiger- 

maben iibersehen, nicht aber durch zwei hintereinander. So ist es auch bei Tiiren und 

Fenstern in groberer Entfernung, die die Sehstrahlen so stark abblenden, dab der wirksame 

Gesichtswinkel bald sehr spitz wird und einen wirklichen Ausblick gar nicht mehr zulabt. 

Zudem gibt es ausgebildete Wandmalerei hadrianischer Zeit, z. B. in der ’Villa1 unter S. Se- 

bastiano in Rom und noch spater unter Commodus in Ostia in der Casa dei Dipinti, wahrend 

schon die neronische Zeit Wandinkrustationen kennt.

Eine besondere Vorliebe hat der Verfasser fur den Ausdruck ’Alkoven1, den er auf jede 

rechteckige Nische anwendet. Diese Formen sind hier allerdings haufig, aber Alkoven nennt 

man eindeutig einen Bettplatz in einer Nische oder einem offenen Nebenraum, und darum 

kann es sich doch nicht handeln.

Irregefiihrt durch die Vorstellung, es gebe tatsachlich keine konstruktiven Schwierig- 

keiten mehr, setzt der Verfasser auf alle Zentralraume Kuppeln. Heute gilt das nicht mehr, 

wenn man es friiher auch getan hat, denn die fortgeschrittenen Kenntnisse miissen uns davor 

bewahren, uber leichte Saulenstellungen mit normalen Zweifubwiinden massive Kuppeln bis 

zu 18 m Weite anzunehmen, wie fiber den Mittelraumen der Piazza d’Oro und des kleinen 

Palastes. Wenn er zu Taf. 12 selbst sagt, der Mauerrest uber dem Tambour sei ohne Geriist 

nicht zu beurteilen, so diirfte er darauf keine Kuppel setzen, wie sie in der islamischen Bau- 

kunst zwar haufig vorkommen, jedoch aus Holz. Beweise fiir eine Kuppel der Piazza d’Oro 

gibt es nicht, auch keine Wahrscheinlichkeit, denn die winzigen Verstarkungspfeiler kommen 

nicht in Frage, und das bogenformige Nymphaeum war ebenso offen wie alle Nvmphaeen 

im Altertum. Der Boden ist vollkommen eben und nicht, wie zu erwarten ware, durch den 

Einsturz oder auch nur die Last der Triimmer eingesunken, wie auch Reste eines Gewdlbes 

nicht bezeugt sind. Die Darstellung Taf. 16 ist mibraten: Plan und Aufbau der Kuppel stim- 

men nicht iiberein. Gewib ist die Raumbildung noch nicht klar, aber eine solche Uber- 

deckung, fast ohne Licht, ist ganz unmoglich; ich halte den Zentralraum fiir einen Hof. Es 

gibt ja auch eine Geschichte der Bautechnik, und wenn gleichzeitig im Pantheon ganz andere 

Widerlager notig waren, wie aber auch in spateren und spatesten Kuppelraumen, so hat das 

seine guten Griinde. Auch Uberdeckungen im ’Teatro Maritime* iiberzeugen nicht, doch fiihrt 

es zu weit, auf alle solche Bedenken einzugehen.

Das Gebiet der Villa ist nicht vollstandig ausgegraben und auch nicht genau aufge- 

nommen; die Bauwerke sind meistens nur in Skizzen bekannt, und auch hier finden wir nur 

solche Skizzen. Sie hat ihre Geschichte, eine friihere und auch eine spatere bis ins 4. Jahr-
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hundert. Diese wird vom Verfasser gar nicht beachtet, die friihere nur gelegentlich polemisch 

gestreift. Um Klarheit zu schaffen, miiBte alles durchgearbeitet und gesichtet werden. Die 

einzelnen Gruppen sind nach Achsen orientiert: der Kern vom groBen Hof bis zur Piazza 

d’Oro, das Teatro Maritime bis zu einer Thermenanlage im Norden, die erst vor 15 Jahren 

freigelegt worden ist, und noch welter liegt ahnlich orientiert, wie ein Fremdkorper, jedoch 

hadrianisch, die sog. ’Kaserne1, richtiger ein Getreidespeicher, der gar nicht beachtet wird. 

Es folgen die Poikile, die Gonopusgruppe und die der Roccabruna. Vielleicht gab es noch 

weitere Gruppen, oder sie gehorten nicht mehr zur Villa: Theater, Akademie und die kaum 

noch sichtbaren Reste im Siiden, dazu im Norden die Inferi. Zur richtigen Datierung miiBte 

die Anlage erst analysiert werden, doch ist im Werk davon nicht die Rede: nur ein Dutzend 

’Rosinen' sind ausgewahlt und eingehender behandelt, einige andere werden fliichtig er- 

wahnt. Es soli nicht gefordert werden, daB jeder Autor den ganzen Fragenkomplex angreift, 

denn I inzelprobleme gibt es in Hiille und Fiille, doch hangt die Abgrenzung des Materials 

von der Fragestellung ab. Diese ist hier aber gerade sehr weit. Gern hatte ich mich positiver 

zur Arbeit geauBert, die ein starkes Interesse bekundet und auch annehmbare Seiten hat: 

ohne mich dafiir verbiirgen zu wollen, mochte ich die Datierungen des Verfassers schon fur 

richtig halten; allein auch diese betreffen nur ausgewahlte Teile der Villa und leiden unter 

den stark anfechtbaren Einzelbetrachtungen.

Sichtlich hat der Verfasser zu wreit ausgeholt: der Inhalt entspricht nicht der Uberschrift. 

Niemand braucht Aufgaben anzugreifen, die ihm nicht liegen, sondern er darf sich auf das 

beschranken, was ihn besonders fesselt. Wenn aber hier nur ein Teil der wichtigsten Bauten 

in der dem Verfasser eigenen, stark gestelzten Weise durchgesprochen wird, so hatte das mit 

einem geringeren Aufwand geschehen konnen; denn schlieBlich sind es ja nur Aphorismen 

zur Villa, die manchmal mit anderweitigen Betrachtungen verbunden sind, im ganzen aber 

eine Unterschatzung des Themas bedeuten; offenbar sollte hier eine sublimierte Form der 

Bauforschung vorgetragen werden, eine Betrachtung von hoherer Warte, aber sie ist nicht 

gegliickt, weil es keine Forschung ohne solide Grundlage geben kann und darf.

Das SchluBkapitel ist eine Betrachtung der Personlichkeit des Kaisers und behandelt 

seine Charakterprobleme mit dankenswerter Ausfuhrlichkeit. Der Fachpsychologe wiirde 

hier wohl einen gewissen Zwiespalt erblicken, da Hadrian anfangs als vielseitig begabt, 

geradezu als genial dargestellt wird, spater aber als unklar und haltlos. Man mochte dadurch 

bedingte Hemmungen vermuten, die ihm in der Offentlichkeit groBere Abneigungen ein- 

brachten als selbst tyrannischen Vorgangern, die beinahe zur damnatio memoriae fiihrten. 

Mit Recht wird die eigenartige Anlage der Villa als Auswirkung seiner inneren Unsicherheit 

erkannt.

Bonn. A. von Gerkan.




