
Besprechungen 715

Helga Freifrau von Heintze, Die antiken Portrats in S c h 1 o ft 

Fasanerie bei Fulda. Verlag Philipp von Zabern 1968. 128 Seiten und 140 Tafeln.

Mit grofier Kennerschaft und unermudlichem Sammlerfleifi hat Landgraf Philipp von Hessen aus 

bescheidenen Anfangen heraus eine der bedeutendsten privaten Antikensammlungen Deutschlands 

zusammengetragen und — was besonderer Erwahnung verdient - vor einiger Zeit in Schlofi Fasa

nerie bei Fulda auch der Offentlichkeit zuganglich gemacht. Die von Helga von Heintze vorge- 

legten 58 griechischen, etruskischen und rbmischen Portrats umfassen einen Zeitraum vom 

4. Jahrh. vor bis zum 5. Jahrh. nach Chr. und machen einen wichtigen Teil dieser Sammlung aus. 

Sie sind zum Teil von hervorragender Qualitat und verdienen es, in einer so prachtigen Auf- 

machung publiziert zu werden.

Die Gliederung des Buches ist schnell aufgezeigt: Den ersten Teil bildet die Beschreibung der 

Portrats. Hier werden kurz allgemeine Beschreibung, ikonographische Einzelheiten, mbgliche 

Parallelen und Datierung der Bildnisse niedergelegt, dazu — wenn das Portrat benannt werden 

kann - Lebensdaten und Persbnlichkeitsbild des oder der Dargestellten. Hin und wieder fliefit 

auch die Skizzierung von Zeittendenzen ein. Man mu£ der Verf. beipflichten, wenn sie bemerkt, 

daft jedes einzelne Portrat etwas Wichtiges auszusagen habe (S. VIII). Nach einem Abbildungs- 

verzeichnis folgt der Katalog zu den Portrats von Nr. 1-58. An dieser Stelle erfahrt man Inven- 

tarnummer und MaBe der Bildnisse, das Material und den Erhaltungszustand, hinzukommen noch 

Literaturangaben, bei denen - wie die Verf. ausdriicklich anmerkt (S. 93) — keine Vollstandigkeit 

angestrebt wurde. Besonders wohltuend ist, dafi auch Literaturhinweise zu den in den Beschrei- 

bungen angefiihrten Parallelen, Einzelproblemen und weiterfiihrenden Fragen (z. B. Haar- 

trachten, Wiederverwendung von Portrats etc.) beigefiigt sind. Leider vermiBt man immer wieder 

den Fundort oder die Herkunft der Bildnisse, eine Auskunft, die in einem Katalog zu finden sein 

mufi und sowohl fiir den Laien wie auch fiir den Fachmann von einigem Interesse sein diirfte. 

Einem kurzgefafiten Register, einem Tafelverzeichnis und dem obligatorischen Photonachweis 

schliefien sich 140 Tafeln - davon 99 ganzseitige Abbildungen — an, ein Luxus, dessen Sinn nicht 

immer ganz einzusehen ist, zumal einige (z. B. Taf. 37, 41 u. 99) fiir ein eingehenderes Studium 

kaum zu gebrauchen sind: Unnatiirliche Schatten und schwarze Hintergriinde verunklaren Plasti- 

zitat und Konturen der Bildnisse. Uberhaupt zeigt sich bei den Abbildungen — der Photograph 

war Franz Xaver Bartl, Miinchen — wieder einmal das ganze Dilemma, in dem sich die Photo

graphic vornehmlich bei Aufnahmen antiker Portrats befindet. Wir kbnnen heute nur noch sehr 

wenig liber den urspriinglichen Standort, uber Aufsockelung und damit liber das Verhaltnis antiker 

Plastiken zum Betrachter aussagen. Das bisweilen mdglicherweise gewollte Spiel von Licht und 

Schatten entzieht sich ganzlich unserer Kenntnis, das trifft insbesondere bei Portrats zu. Deshalb 

sollte man bei der photographischen Wiedergabe auf jede akzentuierte Beleuchtung, jede Unter-
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ansicht — mag sie auch noch so vorsichtig angedeutet sein —, auf jeden bereits interpretierenden 

Effekt also verzichten. Erfahrungsgemafi geben file Untersuchungen solche Aufnahmen am meisten 

her, die gleichmafiig ausgeleuchtet sind und das Objekt ’in Augenhdhe' wertneutral reprodu- 

zieren.

Auswahl und Anordnung der Abbildungen in dem hier besprochenen Buch sind selbst fiir den 

Fachmann nur schwer verstandlich. Man sollte erwarten, dafi jedes Portrat in den wichtigsten 

Ansichten (Vorderansicht, Riickansicht, linke Profilansicht, rechte Profilansicht, dazu u. U. auch 

Aufsicht) abgebildet wird und dafi sich diese Abbildungen in sinnvoller Reihenfolge in den Ab- 

bildungsteil eingliedern. Bisweilen aber ist ein Kopf nur in zwei (z. B. Nr. 58 Taf. 99: Drei- 

viertelansicht von links, Taf. 140 c: rechte Profilansicht), bisweilen in sieben Ansichten (z. B. 

Nr. 57 Taf. 96—98: Dreiviertelansicht des Kopfes von rechts, schrage Vorderansicht der Biiste, 

rechte Profilansicht, Taf. 138 a. b.: Dreiviertelansicht des Kopfes von links, linke Profilansicht des 

Kopfes, Taf. 139 a. b.: Vorderansicht der Biiste, Riickansicht der Biiste) wiedergegeben. Ein 

System, aus dem man unter Umstanden Haupt- und Nebenansichten eines Portrats ableiten 

kbnnte, ist nicht erkennbar. Ganzseitige Abbildungen und Reihenfolge der Ansichten scheinen 

kein Indiz zu sein: Einmal wird ein Kopf zuniichst von der Riickseite vorgestellt (z. B. Nr. 29 

Taf. 50), dann ein anderer in der Profilansicht von rechts oder links (z. B. Nr. 23 Taf. 40) oder 

in der Frontalansicht (z. B. Nr. 2 Taf. 6). Manchmal fehlen wichtige Ansichten ganz (z. B. Nr. 

22, 23: Riickansichten). Im iibrigen verdriefit es auch, dafi die Reihenfolge der Beschreibungen 

bei den Abbildungen nicht eingehalten wird: Da gibt z. B. Taf. 3 Nr. 5, Taf. 4 Nr. 3, Taf. 25 

Nr. 18 und Taf. 26 Nr. 16 wieder.

Aber nicht nur das verwirrt. Die Lektiire des Buches erweist sich trotz - oder gerade wegen - 

seiner klaren Gliederung als echte Arbeit. Will sich der Leser fiber ein Portrat umfassend infor- 

mieren, so mufi er den Text an zwei verschiedenen Stellen (Beschreibung und Katalog) einsehen; 

zu allem Uberflufi ist er dann auch noch gezwungen, sich im Tafelteil die z. T. weit auseinander- 

liegenden Abbildungen miihsam zusammenzusuchen. Dabei ware es sicherlich praktischer und 

eine grofie Erleichterung fiir den Benutzer des Buches gewesen, der Beschreibung unmittelbar die 

wissenschaftlichen Daten und die Literatur folgen zu lassen und die verschiedenen Ansichten eines 

Portratkopfes zusammenhangend abzubilden. Gerechterweise mufi man sich fragen, ob diese 

Mangel allein der Verf. anzulasten sind; moglicherweise hat hier der Verlag allein aus biblio- 

philen Erwagungen des Guten zu viel getan. Man sollte den Einflufi der Autoren auf die redak- 

tionelle Gestaltung von Publikationen nicht fiberschatzen.

Das Buch wird weder die Fachleute noch das doch sicherlich interessierte Publikum zufrieden- 

stellen; an beide Kreise richtet sich der Katalog, wie die Verf. im Vorwort zu erkennen gibt 

(S. VIII). Die einen werden insbesondere im beschreibenden Teil an der popularwissenschaft- 

lichen, lexikographischen Wiedergabe historischer Fakten Anstofi nehmen. ’Geta war der zweit- 

geborene Sohn des Septimius Severus und der Julia Domna. Er kam am 27. Mai 189 in Rom zur 

Welt und wurde im Juni 198 zum Caesar nobilissimus, das heifit zum Thronfolger erhoben, im 

Jahre 209 zum Augustus, das heifit zum Mitregenten seines Vaters und Bruders Caracalla. 

Letzterer liefi ihn im Februar 212 nach dem Tode des Vaters ermorden, um Alleinherrscher zu 

sein. Die antiken Geschichtsschreiber sind voll von Erzahlungen (!) fiber diesen Bruderzwist, der 

seit fruhesten Kindheitstagen bestanden und sich verderblich ffir die Dynastie ausgewirkt hat' 

(S. 66). Die anderen werden nur schwer den hin und wieder feinsinnigen ikonographischen Analy- 

sen der Portrats folgen konnen. ’Hire (sc. der Augen) Innenzeichnung ist schwach und undeutlich 

- ein Dreiviertelkreis als Iris, ein kleines Loch unter dem Oberlid als Pupille -, dadurch wird der 

unbestimmte, richtungslose Blick erzielt, der gar nicht ein solcher ist, sondern vage verschwim- 

mend einer fiberirdischen Welt angehbrt. . . Tragik und Weltschmerz — kann man sie mit ein- 

facheren Mitteln darstellen, als es in diesem Antlitz geschehen ist? Askese, Verzicht sprechen aus 

ihm, aber nicht aufgrund schmerzlicher Erfahrungen, sondern Grundhaltung der Welt gegenfiber, 

als geistige Konzeption. Die kfinstlerische Materialisierung des Transzendenten - kann man sie sich 

vollendeter vorstellen?' (S. 86 f.).

Bei verschiedenen Beschreibungen unternimmt die Verf. den fragwiirdigen Versuch, aus den Por

trats einem Psychoanalytiker gleich charakterliche Eigenschaften des oder der Dargestellten 

herauszulesen. Gewifi wird diese Methode in einigen Fallen eine gewisse Berechtigung haben, 

grundsatzlich sollte man sich dabei aber immer fragen — wo wir doch um die Manipulationen bei 

antiken Portrats wissen —, inwieweit die Ergebnisse objektiven, also allgemeingfiltigen Charakter 

tragen. Der Rez. kann z. B. im Gegensatz zur Verf. in dem als Oktavian bezeichneten Knaben- 

gesicht (Nr. 12) mit dem besten Willen weder ’kindlichen Trotz' und ’Grausamkeit' noch ’Selbst- 

bewufitsein' erkennen, im angeblichen Portrat der Messalina (Nr. 25) keinen ’erhaben fiberlegen- 

zynischen' Ausdruck. Nach Meinung des Rez. verrat der Gesichtsausdruck einer Unbekannten 

(Nr. 28) keinen ’Hang zu dummem Geschwatz', und besitzt ein Knabenportrat antoninischer Zeit,
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in dem mit einigem Zweifel Commodus erkannt wird, nichts ’ungesund-lasterhaftes' (Nr. 38). 

Diese Beispiele liefien sich vermehren.

Die Portratsammlung in Schlofi Fasanerie bei Fulda hat eine Reihe von sicher benannten Bild- 

nissen aufzuweisen (z. B. Nr. 1: Alexander d. Gr.; Nr. 2: Sokrates; Nr. 4: Zenon; Nr. 19: Tibe

rius; Nr. 21: Caligula; Nr. 26 u. 27: Nero; Nr. 46: Severus Alexander; Nr. 54: Konstantin d. 

Gr.). So ist es nur allzu verstandlich, wenn die Verf. immer wieder der Versuchung erliegt, auch 

einen Teil der restlichen Portrats zu benennen. Der Schwierigkeiten wohl bewufit, versieht sie 

dabei die Benennungen der Kbpfe Nr. 20 (Drusus), Nr. 22 (Julia Livilla), Nr. 23 (Julia Drusilla), 

Nr. 25 (Messalina), Nr. 38 (Commodus), Nr. 40 (Bruttia Crispina), Nr. 49 (Gordian III.) und 

Nr. 55 (Helena) selbst mit Fragezeichen. Ahnlich hatte sie aber eigentlich auch bei Nr. 12 (Okta- 

vian), Nr. 13 (Octavia), Nr. 17 (Agrippa), Nr. 24 (Claudius), Nr. 32 (Sabina), Nr. 39 (Lucilla), 

Nr. 43 (Julia Domna), Nr. 44 (Geta), Nr. 45 (Macrinus), Nr. 47 (Severus Alexander) verfahren 

miissen, denn in den meisten dieser Faile bediirfen die beigebrachten Parallelen selbst erst einer 

eindeutigen Interpretation und Zuweisung. Bedenklich wird es allerdings da, wo der Verf. fiir die 

Benennung entsprechende Parallelen ganz fehlen, sie also nur auf Vermutungen angewiesen ist. 

Dann handelt es sich ihrer Meinung nach jeweils um griechische Bildnisse: ’Die Ziige' (des angeb- 

lichen Severus Alexander, Nr. 47) ’werden weniger realistisch, weniger individuell wiedergegeben, 

das Portrat wird in eine hdhere Sphare gehoben, der Mann wird als Kaiser orientalischer Her- 

kunft dargestellt. Das Nichtrdmische in diesem Gesicht ist offensichtlich, auch wenn es schwierig 

ist festzustellen, worin es eigentlich bestehf. Oder bei Nr. 49 (Gordian III.): ’die Identifizierung 

ist nicht ganz einfach wegen der Besonderheit unseres Bildnisses. Es muft sich aber um ein Portrat 

des Kaisers Gordians (!) III. handeln, um eine einmalige Bildnisschbpfung, vielleicht von einem 

griechischen Bildhauer ausgefiihrt, weshalb es sich von den bekannten Portrats des Kaisers unter- 

scheidet'.

Trotz all dieser Mangel - man wird auch in manchen anderen Punkten der Verf. nicht bei- 

pflichten kbnnen — gebiihrt Helga Freifrau von Heintze Dank fiir die geleistete Arbeit. Sie hat in 

anregender Form eine Privatsammlung erschlossen und mit ihren z. T. recht eigenwilligen Zu- 

schreibungen und Interpretationen eine Ausgangsbasis fiir weitere wissenschaftliche Diskussionen 

geschaffen.

Bonn H. G. H o r n




