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Das Manuskript dieses Buches war im Friihjahr 1949 abgeschlossen, niedergeschrieben 

also zu einer Zeit, als man in Deutschland nach dem Kriege noch kaum eine Moglichkeit 

hatte, das einschlagige Material durch Reisen in auslandischen Sammlungen kennen zu 

lernen. So hat N. versucht, aus der Not eine Tugend zu machen, indem er nacheinander 

einzelne attische Terrakotten des 4. Jahrhunderts v. Chr. in der Heidelberger Universitats- 

sammlung nach Technik, Inhalt, Stil und kunstgeschichtlicher Stellung monographisch be- 

handelte. Sein Ziel war es, wie es im Vorwort heiBt, ’mit Hilfe der Ergebnisse iiber die 

Heidelberger Terrakotten, die sich als Grundtypen ihrer Gattung erwiesen, in die von kon- 

traren Standpunkten aus gefiihrte Diskussion um das koroplastische Kernproblem des Ver- 

haltnisses von Athen und Tanagra eingreifen zu kbnnen und es einer endgiiltigen Klarung 

naherzubringen4. Es sind mannliche und weibliche Figuren von sehr verschiedenen Typen. 

Was sie miteinander verbindet, ist vor allem die Tatsache, daB sie in Attika in der zweiten 

Halite des 4. Jahrhunderts entstanden sind und an Qualitat das durchschnittliche Niveau der 

Terrakotten dieser Zeit iiberragen.

In einem einleitenden, allgemeinen Kapitel ist der technische Werdegang griechischer 

Terrakotten geschildert, wie er sich aus der Untersuchung der erhaltenen Originale, der 

modernen Herstellungsart von Ton- und Porzellanfiguren und aus den antiken Schriftquellen 

ergibt. Hier ist Wissenswertes fiber die Gewinnung des fur die Terrakottaplastik geeigneten 

Tones und fiber die verschiedenen Tonarten gesagt. Dafiir hatten die Forschungen von 

C. Weickert (Zur Technik der griechischen Vasenmalerei, Arch. Anz. 1942, 511 If.) und von 

P. Knoblauch in seiner Dissertation uber die archaisch-griechische Tonbildnerei in Kreta, 

Rhodes, Athen und Bootien (1937) und in mehreren Zeitschriftenaufsatzen bereits wichtige 

Vorarbeit geleistet. Weiterhin spricht der Verf. iiber die Gerate fur das Modellieren, fiber 

Patrizen und Matrizen, fiber das ’Garnieren1, Uberarbeiten und Brennen der Terrakotten. 

Die anschaulichen Beschreibungen des Arbeitsprozesses sind von einer Anzahl nfitzlicher 

photographischer Aufnahmen aus dem heutigen Werkstattbetrieb begleitet.

Die Reihe der Heidelberger Terrakotten eroffnet ein Torso von merkwiirdig zwitterhaften 

Korperformen, der sehr einleuchtend als eine parodistische Darstellung des unverwundbaren 

Lapithen Kaineus, eines Gegners der Kentauren, gedeutet wird. Vielleicht war der Koroplast 

zu dieser Schbpfung durch ein Stuck aus der mittleren Komodie angeregt worden, in der die 

Sage von den Kampfen der Lapithen gegen die Kentauren eine Rolle gespielt haben muB.

Es folgt der Torso einer Patrize, der wie der Kaineus und die beiden anschlieBenden 

Terrakotten vom Westabhang der Akropolis stammt. Es handelt sich um eine stehende weib

liche Gestalt im Chiton und Mantel, mit fiberkreuzten Beinen und vor dem Korper fiber- 

greifendem rechtem Arm. Ein starker Kontrapost im Aufbau und Faltenspiel bestimmt den 

Charakter des Werkes, hinter dem ein Vorbild aus der grofien Plastik, die Hygieia des 

Skopas, steht. Der Verf. zeigt, daB sich das Motiv in seinen allgemeinen Zfigen bis in die 

spatarchaische Zeit zurtickverfolgen laBt. Die Heidelberger Patrize scheint die alteste koro

plastische Fassung des Hygieiatypus zu sein, geht aber in ihrer reicheren und komplizierteren 

Bewegtheit und in dem gespannten Verhaltnis zwischen Korper und Gewand fiber die 

Hygieia des Skopas hinaus und wird schon im ausgehenden 4. Jahrhundert entstanden sein. 

Bei der Frage nach der Rekonstruktion des Heidelberger Torsos neigt N. dazu, in ihm den 

Teil einer Zweifigurengruppe zu erkennen, der ursprunglich mit einer sitzenden Gestalt ver- 

bunden war wie bei der bekannten Asklepios- und Hygieiagruppe oder aber mit einer zweiten 

stehenden weiblichen Figur, wie wir es von Terrakotten und Reliefs her kennen.

Die beiden nachsten weiblichen Patrizenfragmente gehoren dem Sophokles-Typus und dem
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Typus der kleinen Herkulanenserin an, die in der tanagraischen Terrakottaplastik immer aufs 

nene abgewandell und umgebildet worden sind. G. Kleiner hat ihre Geschichte in seinen ’Tana- 

grafiguren1 ausfiihrlich dargelegt. Diese Heidelberger Patrizen stammen wohl aus der gleichen 

Werkstatt wie die Heidelberger Hygieia-Patrize. N. datiert die Patrize vom Sophokles-Typus 

in die Zeit der Sophoklesstatue im Lateran (um 330), die andere in die Zeit des sogenannten 

letzten attischen Grabreliefs oder kurz danach (um 310). Mit Recht wird die iiberlegene 

Qualitat und Originalitat beider betont. Dasselbe gilt von der nachsten Terrakotte, vermutlich 

gleichen Fundortes wie die bisherigen Heidelberger Stiicke, dem Unterkorper einer auf einem 

Sessel sitzenden weiblichen Figur im Chiton und Mantel, hinter der ebenfalls ein Vorbild 

aus der groBen Plastik stehen diirfte.

Die sechste Figur — auch sie stammt aus Athen — ist eine stehende Kore, die Tochter 

der Demeter, im langen Chiton und Mantel. Man hatte sie bisher falschlich fur eine Patrize 

gehalten; aber der technische Befund, nicht zuletzt die weiBe Grundierung fur die farbige 

Bemalung, widerlegen dieses. Aus der Geschichte des Typus in der monumentalen Plastik 

und in der Kleinkunst erhellt dessen groBe Bedeutung. Die Datierung der Heidelberger 

Statuette in die Wende vom dritten zum letzten Viertel des 4. Jahrhunderts ergibt sich aus 

dem Vergleich mit der weiblichen Gestalt auf dem grofien Grabrelief aus Rhamnus in Athen. 

Die Geschichte des Typus wird hier in sehr interessanter Weise fruchtbar gemacht fiir die 

Deutung einer archaisierenden Marmorstatue hellenistischer Zeit in Eleusis von eigenartig 

mannweiblichen Formen. Sie stellt, meint der Verf., einen eleusinischen Priester-Eunuchen 

dar, eine Ansicht, der, wie ich wahrend der Korrektur sehe, E. Bielefeld in der Deutschen 

Literaturzeitung 74, 1953, 621 ff. energisch widersprochen hdt.

Als siebenten und letzten attischen ’Grundtypus1 der Heidelberger Sammlung bespricht 

N. den Torso einer Knbchelspielerin aus der Mitte des 4. Jahrhunderts, auch diese Terrakotte 

ein kleines Meisterwerk, das weit uber dem Durchschnitt seiner Zeit steht.

In einem abschlieBenden Kapitel sucht der Verf. die Erkenntnisse, die er aus den Beob- 

achtungen an den Heidelberger Terrakotten gewonnen hat, fiir die Frage nach dem Ver- 

haltnis zwischen der attischen und bootischen Koroplastik des 4. Jahrhunderts zu verwerten. 

P. Knoblauch hatte - allzu einseitig - auf Grund technischer Indizien Athen als den gebenden, 

Tanagra als den nehmenden Teil betrachtet, wahrend G. Kleiner, abgesehen von attischen 

Einfliissen, auch eine eigene stetige Entwickelung innerhalb der tanagraischen Werkstatten 

annahm. Hier nun scheint dem Verf. das kiinstlerische Niveau als iibergeordneter MaBstab 

den Ausschlag zu geben. Die hohere Qualitat und Originalitat liegt, wenn man nur die 

Heidelberger Stiicke den bootischen Terrakotten gegeniiberstellt, offensichtlich auf Seiten 

der attischen Koroplasten. Die Griinde, die G. Kleiner zu Gunsten der tanagraischen Werk

statten und deren Eigenbedeutung ins Feld gefiihrt hatte, versucht N. nicht ohne Erfolg zu 

entkraften. Allerdings hatte man gewiinscht, daB die Untersuchung fiber das Verhaltnis von 

Athen zu Tanagra von einer breiteren Basis aus gefiihrt worden ware. So lieBen sich von den 

Terrakottafunden auf der Agora und im Kerameikos von Athen gewiB noch Aufschliisse im 

einzelnen erwarten. Immerhin wird man mit dem Verf. darin iibereinstimmen konnen, daB 

die ’wesentlichen kiinstlerischen Wurzeln der tanagraischen FigurenwelV in Athen zu suchen 

sind. In der hellenistischen Terrakottakunst von Tanagra dagegen sprache sich jenes kunst- 

gewerbliche Talent der Booter aus, das schon friih in den bootischen Bronzefibeln, in der 

archaischen Keramik und Kleinplastik und spater in den Kabirionvasen ein ihm gemaBes 

und zugleich charakteristisches Betatigungsfeld gefunden hatte. So scheint sich Bootien auch 

in der hellenistischen Terrakottaplastik treu geblieben zu sein, indem es auch hier die ent- 

scheidenden Anregungen von auBen her empfing, diese in seinem Geiste zu neuen Formen 

verarbeilete, monumentale Gestaltung, die jedes attische Kunstwerk mehr oder weniger aus- 

zeichnet, verleugnete und mit den Tanagraerinnen eine letzte Bliite seiner bildenden Kunst 

herauffiihrte zu einer Zeit, als die attische Klassik schon voriiber war.
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