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/Ifcfc. / Prospekt des Pomeranzenhanses des Prinzen Eugen nach Solomon Kleiner, 1731-1740 

Z u d e n b e r ü h m t e n G ä r t e n d e s B e l v e d e r e in W i e n , d e n gär t 
n e r i s c h e n A n l a g e n u m d e n a u s z w e i Sch lös se rn b e s t e h e n 
d e n G a r t e n p a l a s t d e s P r inzen E u g e n a m W i e n e r R e n n w e g , 
g e h ö r t e i m s o g e n a n n t e n Kab ine t t sga r t en a u c h e in a b 
s c h l a g b a r e s P o m e r a n z e n h a u s . Es z ä h l t e z u s a m m e n mit d e m 
U n t e r e n B e l v e d e r e s c h l o s s zu d e n w o h l b e k a n n t e s t e n O r a n 
g e r i e n d e s 18. J a h r h u n d e r t s im d e u t s c h s p r a c h i g e n Kaum. 
H e u t e ist e s u n s im Wesen t l i chen n u r n o c h d u r c h S a l o m o n 
Kle iners .Stichwerk • W u n d e r w ü r d i g e s Kriegs- u n d S iegs lager 
d e s u n v e r g l e i c h l i c h e n H e l d e n s u n s e r e r Ze i t en Eugeni i Eran-
cisci H e r t z o g e n zu Savoyen u n d P i emon t - über l i e fe r t , d a s 
1731 bis 1740 in A u g s b u r g e r s c h i e n . Die A n l a g e v o r O r t 
b l i e b u n s nui in w e n i g e n b a u l i c h e n R u d i m e n t e n e rha l t en . 

D a s d e m U n t e r e n B e l v e d e r e s c h l o s s u n m i t t e l b a r b e n a c h 
bar t e P o m e r a n z e n h a u s f a n d s e i n e n Platz au f d e m G r u n d 
s tück d e s k l e i n e n G a r t e n s . D i e s e r G a r t e n heilst seit d e r 
Ü b e r n a h m e d u r c h Mar ia T h e r e s i a K a m m e r g a r t e n . D a s 
G r u n d s t ü c k w u r d e in s e i n e r w e s t l i c h e n Hä l f t e erst im S e p 
t e m b e r 1708 v o n Pr inz E u g e n e r w o r b e n . Bis 1713 d i e n t e e s 
w o h l als K ü c h e n g a r t e n . ' D a s J a h r 1708 b i lde t d a h e r d e n 
T e r m i n u s p o s t q u e m f ü r d i e P r o j e k t i e r u n g u n d Er r i ch tung 
d e s P o m e r a n z e n h a u s e s a m U n t e r e n B e l v e d e r e . Ein H i n w e i s 
au f d i e L ie fe rung v o n P o m e r a n z e n b ä u m e n im J a h r 1719 gilt 
a ls T e r m i n u s a n t e q u e m f ü r d i e V o l l e n d u n g d i e s e r in te res 
s a n t e n O r a n g e r i e a n l a g e . Als relativ s c h w i e r i g e rwe i s t s i ch 
e i n e n o c h n ä h e r e ze i t l i che E i n g r e n z u n g d e r E n t s t e h u n g d e s 
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Bauwerks . Immerh in wissen wir, dass s c h o n zur Jahres 
w e n d e 1715/16 exot i sche B ä u m e aus Neape l geliefert wur 
den , 2 d ie a u c h fü r die Oranger i e bes t immt g e w e s e n se in 
k ö n n e n . Anderersei ts k o n n t e der Bau d e s Unte ren Belve-
d e r e im Wesent l ichen erst 1717 abgesch lossen w e r d e n . 3 

Dies legt d o c h seh r die Vermutung nahe , dass die B a u m a ß 
n a h m e n a m Unte ren Belvedere ihre For tse tzung mit d e r a n 
s c h l i e ß e n d e n Errichtung d e s b e n a c h b a r t e n P o m e r a n z e n 
hauses f a n d e n . ' 

So k o m m t letztlich d e r Chrono log ie e n t s c h e i d e n d e Be
d e u t u n g zu, d ie im Gedich t d e s Jesui ten Franz Höl ler -Se-
d e s Pacis Maitis Austriaci seu Palat ium et Hor tus Serenissi
mi Principis Eugenii- von 1725 w i e d e r g e g e b e n wird.5 D e m 
n a c h soll d ie Errichtung d e s P o m e r a n z e n h a u s e s d e m Be
g inn der Bauarbei ten für d e n Palast d e s O b e r e n Be lvede re 
unmit te lbar gefolgt sein. Der Baubeg inn a m O b e r e n Belve
d e r e wird in d i e sem Gedich t auf das Frühjahr 1717 festge
legt/ ' Folglich kann die k o n k r e t e P lanung d e s Pomerar .zen-
hauses im Winter 1717, d ie a n s c h l i e ß e n d e bau l iche Umset
zung a b Frühjahr 1717 u n d die sukzess ive B e p f l a n z u n g bis 
z u m Frühjahr 1719 als d i e n a c h Q u e l l e n l a g e wahr sche in 
lichste Dat ierung a n g e n o m m e n w e r d e n . 

Das realisierte P o m e r a n z e n h a u s d e s Pr inzen E u g e n prä
sentiert sich schließlich se ine r funk t iona l en Wande lbarke i t 
e n t s p r e c h e n d in zweier le i Gestal t . S a l o m o n Kleiner zeigt 
es in se inem schon 1729 mit e r s ten Vorze ichnungen in An
griff g e n o m m e n e n St ichwerk d a h e r im Stadium d e r Ver
w a n d l u n g , a lso in e iner a rch i t ek ton i schen M e t a m o r p h o s e 
(Abb. I).7 Im sommer l i chen Zus tand ist d a s P o m e r a n z e n 
haus e ine rechteckig umfr iede te , b ü h n e n a r t i g e r h ö h t e u n d 
mit 44 O r a n g e n b ä u m e n bep f l anz t e Gar tenter rasse , d i e 
rückseitig v o n e ine r B l e n d a r k a d e n m a u e r abgesch lossen 
wird. Seitlich se tzen sich e r g ä n z e n d e M a u e r z u n g e n mit 
Sche ina rkaden ü b e r je zwe i Achsen fort, d ie von Türöff
n u n g e n d u r c h b r o c h e n w e r d e n . Insowei t hande l t es sich 
b e i m P o m e r a n z e n h a u s d e s Pr inzen E u g e n um e ine klassi
s c h e ober i ta l ienische Limonaia. Bis wei t in die zwei te Hälf
te d e s 19. J a h r h u n d e r t s k o n n t e n mit derar t igen, insbeson
d e r e in Ober i ta l ien weit verbre i te ten t e r rassenförmigen 
Pflanzgärten gu te Erträge a n Zi t rusfrüchten erzielt w e r d e n . 
Erst d ie g r o ß e n E i s e n b a h n v e r b i n d u n g e n soll ten d e n ober 
i tal ienischen P roduk ten g e g e n ü b e r d e n kos tengüns t ige ren 
a u s Südital ien o d e r Sizilien d e n Markt n e h m e n u n d d e n 
Niedergang d ieser Form d e r Kult ivierung aus lösen . Ge rade 
im Gebie t u m d e n Gardasee b l ieben abe r viele dieser auf
ge la s senen Zitrusgärten im bau l ichen Bes tand erha l ten . Sie 
un te r sche iden sich v o m P o m e r a n z e n h a u s d e s Pr inzen 
Eugen meist n u r du rch e i n e e in fache re Dachkons t ruk t ion , 
d i e im G e g e n z u g e ine r Reihe von Abs tü tzungen inne rha lb 
d e r Pf lanzterrasse b e d u r f t e . All d iese Anlagen ze igen die 
charakter is t i sche dreisei t ige U m m a u e r u n g d e r Gar tenter
rasse z u m Schutz der Pf lanzen vor d e n Winden . 

In seiner p las t ischen u n d a rch i tek tonischen Auss ta t tung 
geht d a s P o m e r a n z e n h a u s d e s Pr inzen j edoch deut l ich übe r 
d e n Standard e ine r schl ichten Limonaia h inaus . So e n d e n 
hier d ie sei t l ichen M a u e r z u n g e n mit m a r k a n t e n D o p p e l p i -
lastern, auf d e n e n zwe i fach d i e personi f iz ier ten E lemente 
Wasser u n d Feuer präsentier t w e r d e n . Auf d e r Vordersei te 
d e s P o m e r a n z e n h a u s e s bi ldet ein g r o ß e s Wasserbass in mit 
k le inen Spr ingfon tänen d e n Abschluss . W a s s e r s p e i e n d e Lö
w e n k ö p f e in d e r Fu t t e rmauer der Pf lanzterrasse spe i sen 
d ieses N y m p h ä u m mit Wasser. Ü b e r d a s Bassin spann t sich 

mittig e ine a u f w e n d i g gesta l te te , s t e i n e r n e R u n d b o g e n 
b rücke , d ie ter rassensei t ig v o n d e n D o p p e l f i g u r e n p a a r e n 
a u s Apoll u n d D a p h n e e inerse i t s s o w i e He rku l e s u n d d e r 
M u s e Clio andere r se i t s f lankier t wird. 

D i e Front d e r Pf lanz te r rasse ist mit e ine r Reihe we i te re r 
Ga r t en f igu ren auf P o s t a m e n t e n b e s t a n d e n . Seit ih re r Ver
s e t z u n g im J a h r 1850 s t e h e n d i e se F iguren - mit tei ls g e 
g e n e i n a n d e r ve r t ausch ten G l i e d m a ß e n u n d a u c h in d e n 
Attr ibuten leicht v e r ä n d e r t - n u n in H e c k e n n i s c h e n d e s u n 
t e ren Teils d e s g r o ß e n Be lvede rega r t ens . Z u s a m m e n mit 
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Abb. 2 Primavera, Gemälde von Sandro Botticelli, Galleria degli 
Uffizi in Florenz, um 1478 

d e r s c h o n e r w ä h n t e n Clio stellen d i e Figuren d i e n e u n Mu
sen , a lso d i e f r e u n d l i c h e n Begle i te r innen d e s M u s e n f ü r s t e n 
Apoll dar. Als Person i f ika t ionen un te r s t r e i chen sie d i e Kom
p e t e n z Apol ls f ü r wich t ige Disz ip l inen d e r Künste , d e r Wis
s e n s c h a f t e n u n d d e r H a r m o n i e . 

So s t a n d e n von links n a c h rechts Eratö (d ie Lyrik mit d e r 
Laute), Te rps i chöre (de r T a n z mit d e m Tambur in ) , Urania 
(d ie As t ronomie mit d e m Himmel sg lobus ) , Po lyhymnia (de r 
G e s a n g mit e i n e m e ingero l l t en Notenbla t t ) u n d auf d e r 
r e c h t e n Seite we i t e r f o l g e n d M e l p o m e n e (die T ragöd ie mit 
d e r Maske) , Kall iope (Epik u n d Wissenscha f t mit Fackel 
u n d Buch) , E u t e r p e (d ie Poes ie mit d e r Flöte) u n d Thalia 
(d ie K o m ö d i e mit d e m Krummstab) . Alle F iguren s ind 
gleich Schausp ie l e rn auf d e r als B ü h n e g e d a c h t e n Pflanz
te r rasse inszenier t . Sie u m t a n z e n die v o n Apoll u n d H e r k u 
les b e s t i m m t e Mi t te lgruppe . 

Metamorphose und Goldenes Zeitaller in Botticellis 
Primavera 

Einen w e s e n t l i c h e n Aufsch luss ü b e r d i e i k o n o g r a p h i s c h e 
B e d e u t u n g e i n e r de ra r t igen O r a n g e r i e a n l a g e g e b e n u n s 
nicht zuletzt G e m ä l d e , d i e so lche O r a n g e n g ä r t e n in e n g e 
ren B e z u g zu m y t h o l o g i s c h e n u n d a l legor i schen Inhal ten 
se tzen . Zu d e n f r ü h e s t e n bi ld l ichen Dar s t e l l ungen e ine s 
O r a n g e n h a i n s im m y t h o l o g i s c h e n Kontex t zählt Sand ro 
Botticellis G e m ä l d e •Primavera- (Abb. 2)." Der da r in vorge
stellte O r a n g e n h a i n zeigt s ich im S inne e ine s Liebesgar tens 
v o n d e r im Z e n t r u m a u f t r e t e n d e n Göt t in Venus domin ie r t , 
d e r al le w e i t e r e n P e r s o n e n g r u p p e n seitlich z u g e o r d n e t 
s ind. So wi rd auf d e r r e c h t e n Seite d e r A n b r u c h d e s Früh
lings al legorisch ins Bild gesetz t . Dargestel l t ist d e r v o n 
rechts d u r c h d i e Blätter e i ne s L o r b e e r b a u m s b r a u s e n d e 
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Abb. 3 Venus und Mars, Deckengemälde von J. M. Kottmayr, 
Ausschnitt, Osttreppenhaus im Gartenpalais Liechtenstein in der 
Kossau in Wien, um 1705, Sammlungen des Fürsten von und zu 
Liechtenstein. Vaduz- Wien 

Windgot t Zephyr, w i e e r sich an d e r erfolglos fliehenden 
u n d n o c h i m m e r w i d e r s t r e b e n d e n N y m p h e Chloris ver
greift . Der Schlüsselbegriff z u m Verständnis dieser Szene 
w i e d e s g e s a m t e n G e m ä l d e s ü b e r h a u p t ist d ie Metamor
phose . Gemein t ist damit d i e Verwand lung e ine r Pf lanze in 
e i n e Gotthei t o d e r umgekehr t , im we i t e ren Sinne d a s Auf
t re ten von Göt te rn , Menschen , Sachen , Eigenschaf ten o d e r 
Allegorien in verschiedener le i Gestalt mit d e r Möglichkeit 
ihrer Verwand lung . So zeigt d i e dramat isch inszenier te 
Szene u m Chloris in Botticellis G e m ä l d e d e n Beginn e ine r 
M e t a m o r p h o s e in Form von d e r e n Verwand lung in d i e 
Gött in Flora. Bildlich wird d i e M e t a m o r p h o s e du rch d i e 
W i e d e r h o l u n g der dargestel l ten Pe r son in n e u e r Gestalt 
artikuliert. So e rsche in t l inks n e b e n Chloris un te r d e m 
f r u c h t b r i n g e n d e n und b l ü h e n d e n O r a n g e n b a u m d ie Pe r son 
e rneu t , n u n in Gestalt d e r Flora. Die Chrono log ie d e r Meta
m o r p h o s e f indet ihre bi ldl iche U m s e t z u n g im N e b e n e i n a n 
d e r d e r F i g u r e n g r u p p e n bei gleichzeit iger W a h r u n g d e r Per-
sonenident i tä t . 

Im G e m ä l d e Botticellis betritt Flora nach ihrer Verwand
lung d e n i m m e r g r ü n e n , i m m e r b l ü h e n d e n Gar ten d e r Ve
nus . So folgt im we i t e ren bi ldl ichen Ablauf nach links fol
g e n d d i e Gött in Venus vor e i nem Myrtenstrauch. Als Gött in 
d e r Liebe, d e r Schönhe i t u n d d e r Fruchtbarkei t lädt sie mit 
d e r ve rha l t enen G e s t e ihrer Rechten in ihren Ga l ten d e s 
Ewigen Frühl ings e in . Als Venus ist sie d u r c h d e n attributiv 
d a r ü b e r gese tz ten Amor mit Pfeil u n d Bogen ikonogra-
ph i sch e indeu t ig bes t immt. 

Die ihr traditionell Ix- igegebenen l i e lxmswürdigen Beglei
ter innen, d ie Drei Grazien, ' ' d ie nach gäng ige r Ülx-rlieferung 
Heiterkeit u n d Glückseligkeit verbre i ten , t anzen im l inken 
Teil ihres Orangenha ins . Den a b s c h l i e ß e n d e n l inken Bild
rand sichert Merkur, d e r Götter- u n d Frühl ingsbote , zugleich 
d e r Mittler d e s n e u e n Frühl ings in Form d e s G o l d e n e n Zeit
alters.1" Mit d e m Fr iedensbr inger in der Rechten, d e m Cadu-
ceus als s e inem wicht igsten Attribut, ist er sichtlich b e m ü h t , 
Wolken d e s Unheils zu rückzuha l t en o d e r zu ver t re iben. 

Botticellis G e m ä l d e •Primavera« e rweis t s ich s o als au f 
schlussre iche Dars te l lung a u c h d e s T h e m a s Frühl ing mittels 
zeit loser Allegorien. Das G e m ä l d e d o k u m e n t i e r t d e n Zu
s a m m e n h a n g zwischen P o m e r a n z e n h a i n , Venus u n d Flora 
e n t s p r e c h e n d d e r z u g r u n d e l i egenden n e u p l a t o n i s c h e n 
Auffassung. Mit d e m inszenier ten Rollenspiel zwi schen Ve
n u s u n d Flora u n d d e m Aultre ten Merkurs e rweis t sich d a s 
G e m ä l d e als Ansp ie lung auf d e n A n b r u c h d e s G o l d e n e n 
Zeitalters. Im Ergebnis ist es Abbi ld d e s von Saturn be
herrschten Zeitalters d e s Ewigen Frühlings, d i e Vision v o m 
Anbruch e ine r n e u e n , f r iedl ichen u n d f r u c h t b a r e n Zeit, 
e b e n d e s G o l d e n e n Zeitalters. 

Das Goldene Zeitalter und die Hören 

Der in d i e s e m G e m ä l d e a u s d e m unmi t t e lba ren Umfeld der 
Medici verbi ldl ichte S i n n z u s a m m e n h a n g d e s G o l d e n e n 
Zeitalters soll te bis weit ins 18. J a h r h u n d e r t in gesel lschaf t 
lichen Kreisen mit Bi ldung ein ak tue l l e s T h e m a ble iben. So 
wi rd u m 1705 im Gar tenpa la i s Liechtenstein in d e r Rossau 
in Wien im D e c k e n g e m ä l d e d e s O s t t r e p p e n h a u s e s (Abb. 3) 
a n d e s s e n öst l icher Schmalse i te d a s G o l d e n e Zeitalter in 
bildlich leichter Variation, a b e r bedeu tungsmäf s ig völliger 
Analogie zu Botticellis Venus-Interpre ta t ion darges te l l t . " 
Den Mit te lpunkt bildet dort w i e d e r u m Venus. Ihr w e n d e t 
sich d e r v o m Krieg h e i m g e k e h r t e Mars zu, weil s ie ihm d i e 
W o n n e n d e s G o l d e n e n Zeitalters, nämlich d e n e w i g e n 
Frieden u n d e ine nicht e n d e n d e Glücksel igkei t verheißt . 
Als b i ldhaf te r Anreiz ihrer Ver führung dient Venus ein hoch
geha l t ene r g o l d e n e r Apfel , zwei fe l los e ine Pomeranze , ' 2 d ie 
als Attribut ihres O r a n g e n h a i n s u n d ihres Liebesgar tens hier 
zugleich a u c h als Vision d e s G o l d e n e n Zeitalters zu verste
hen ist. Die d a r ü l x r s c h w e b e n d e Flora ist im Begriff, Venus 
a u s Anlass ihrer a n b r e c h e n d e n Herrschaf t mit d e m hierfür 
charakter is t ischen Kranz von Rosen zu k r ö n e n . Dieses lan
g e verschol lene , jetzt w i e d e r f re igelegte , u m 1705 ents tan
d e n e D e c k e n g e m ä l d e d e s J o h a n n Michael Rottmayr im 
Wiener Gar tenpa la i s Liechtenstein schließt e i n e bislang 
schmerz l iche Lücke in d e r T rad i e rung d e s G o l d e n e n Apfels 
als Symlx)l f ü r d e n A n b r u c h d e s G o l d e n e n Zeilal teis u n d 
erweist e rneu t d i e M e t a m o r p h o s e als Schlüssel zu se iner 
Bedeu tungswel t . 

Das G o l d e n e Zeitalter geht als Begriff auf d e n gr iechischen 
Dichter Hesiod1 3 zurück . In Ovids M e t a m o r p h o s e n , " d e m 
für d i e Oranger iekul tur d e s 18. J ah rhunde r t s g r u n d l e g e n d e n 
Werk, wi rd d a s G o l d e n e Zeitalter ausführ l ich umschr i eben . 
Es ist d a h e r angebrach t , d ie M e t a m o r p h o s e n d e s Ovid kurz 
zu würd igen . Sie s ind in der an t iken Literatur die übe rzeu 
gends t e Artikulation d e s Hero i schen du rch d a s Schöne , abe r 
auch d e s Überzeit l ichen u n d Paradies ischen d u r c h die Ver
schmelzung von Kunst u n d Natur zu e ine r ü b e r g e o r d n e t e n 
Gat tung sui generis . Die M e t a m o r p h o s e n Ovids konn ten 
g e r a d e d e s h a l b zur li terarischen G n i n d l a g e d e r von d e n 
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Neupla tonikern p ropag ie r ten Vereinigung von Kunst und 
Natur w e r d e n , weil sie selbst in vol lendet kunstvoller Weise 
d a s Motiv d e r Vereinigung artikulieren, das s chon die römi
sche Dichtkunst d e r Zeit Ovids von Alt-Hellas ü b e r n o m m e n 
hat. Nach d e r Ü b e r w i n d u n g d e r von d e n Neupla tonikern an
geregten u n d von d e n Humanis ten e h e r s p r ö d e artikulierten 
Rezeption Ovids als Dichter d e r an t iken Mythen- und Alle
gorienwelt , zeigte sich schließlich d a s 18. Jahrhunder t von 
Ovid speziell als d e m Dichter der Venus fasziniert. 

Schon im ers ten Buch von Ovids M e t a m o r p h o s e n bi lden 
d i e n a c h Metal len charakter is ier ten Weltalter d e n Rahmen 
d e s mytho log i schen G e s c h e h e n s . So wird d a s G o l d e n e 
Zeitalter als d a s fü r d ie Menschen glückl ichste geschi lder t . 
Als Zeitalter d e r Gerecht igkei t , de r Glücksel igkei t u n d d e r 
Sorgenfreihei t zeichnet e s sich d u r c h i m m e r w ä h r e n d e n 
Frieden u n d d i e une ingesch ränk te Fre igebigke i t d e r Natur 
aus . Es ist d a s Zeitalter d e s Ewigen Frühlings, in d e m der 
laue Westwind Zephyr d i e Krea turen umschmeiche l t und 
d a s Land s o f ruchtbar ist, dass dort Milch u n d H o n i g flie
ßen . Das G o l d e n e Zeitalter ist gepräg t von d e r Herrschaft 
d e s Saturn, jener Gotthei t , d ie sehr b e z e i c h n e n d d e n Anlass 
zur Gebur t d e r Venus u n d z u m Heginn ihrer Herrschaf t auf 
Erden setzt. Nach H e s i o d " e n t m a n n t e Saturn auf G e h e i ß 
se iner Mutter d e n e i g e n e n Vater Uranos u n d warf d e s s e n 
Geni ta l ien ins Meer. Aus d e m da raus e n t s t a n d e n e n gewalti
gen Schaum w u r d e Venus g e b o r e n , gr iechisch Aphrodi te -
die S c h a u m g e b o r e n e . Sie wi rd von Zephyr u n d Flora auf ei
ner Muschel bei der ihr zugedach t en Insel Kythera an Land 
ge t r ieben . Mit ihrer Ankunf t bricht dort d e r e w i g e Frühling 
an u n d es b e g i n n e n insl>esondere d i e ihr anver t rau ten 
Z i t ru sbäume zu b lühen . Sie wird dor t von d e n Hören er
warte t , d i e sich als ihre Beglei ter innen fortan u m ihr Wohl-
b e f i n d e n k ü m m e r n w e r d e n . Auch d ie ses Motiv der Ankunft 
d e r Venus auf Kythera ist G e g e n s t a n d e ines b e r ü h m t e n Ge
mä ldes von Sand ro Botticelli, d a s d e n biswei len i r reführen
den Titel "Geburt der Venus- trägt. 

Seit Hes iod steht d a s G o l d e n e Zeitalter für Friede und Ge
rechtigkeit , für Eintracht, f ü r Wachstum, Fruchtbarkei t und 
Überfluss. Sei ther ist es ein Sinnbild d e s T r a u m e s der 
Menschhei t von e ine r besse ren Zeit o d e r d e r Vision von 
e iner hei len Welt. Hes iod lässt d a h e r k o n s e q u e n t e r w e i s e 
die b e h e r r s c h e n d e Gottheit Sa tu rn /Kronos a u c h als Herr 
übe r die Hören auf t re ten . Die Hören h a b e n n a c h ihrer my
tho log i schen Über l i e fe rung d i e Funkt ion der Streitschlich
tung u n d e r sche inen s o als d i e natür l ichen Garan ten d e s 
G o l d e n e n Zeitalters. Sie s t e h e n mit ihren N a m e n als Euno-
mia für d a s Gesetz , als Dike für die Gerecht igkei t u n d als 
Eirene für d e n Frieden.1 7 

Marcus Terent ius Varro'" stellt schließlich in s e i n e m Buch 
•De Lingua latina- d a s längst Überzeitlich aufgefass te Gol
d e n e Zeitalter Saturns in e i n e n spezif isch römischen Zu
s a m m e n h a n g . Mit se iner D e u t u n g wird der Landstrich Lati-
u m nach d e m Ti tanensturz z u m Fluchtort Saturns. D e m 
nach führt dor t Saturn se in G o l d e n e s Zeitalter zur Blüte. In 
Latium wird e r z u m Gott d e s Acke rbaus s o w i e der Obs t -
tUld Weinkultur. Auch hier s ind ihm w i e d e r die Hören zu
gewie sen , n u n in d e r B e d e u t u n g als d ie Jahresze i ten d e s 
Wachstums, als Frühling, Sommer u n d Herbs t (Thal lo -
A u x o - Karpo) , u n d mythologisch verbildlicht du rch die 
( .ot thei ten Flora, Ceres u n d Bacchus. Dieser römische Be
deu tungskre i s schließt s ich un te r d e m Aspekt , dass Saturns 
Ha lbschwes te r Venus als römische Stadtgött in u n d Mutter 

d e s A e n e a s zur S t a m m m u t t e r Roma d e r Haup t s t ad t Latiums 
wi rd . Flora, Ceres u n d Bacchus abe r w e r d e n u n t e r d e m Pa-
tronat d e r Venus zu M e t a p h e r n d e s G o l d e n e n Zeital ters 
sch lechth in , i n s b e s o n d e r e w e n n s ie z u s a m m e n mit ihren 
Ga t ten auf t re ten . 

So s t e h e n Flora u n d Z e p h y r als L iebespaar fü r d e n Beginn 
d e s G o l d e n e n Zeitalters u n d d e s Ewigen Frühlings.1 9 Ferner 
s t e h e n Ceres u n d J u p i t e r / Z e u s g e m e i n s a m fü r Fruchtbar
keit, Wachs tum u n d Überf luss , d e r e n Kinder B a c c h u s u n d 
Ar iadne a b e r fü r d i e er fül l te Liebe,2" fü r d ie Ü b e r w i n d u n g 
d e s T o d e s u n d d a s Leben sch lechth in . In Analogie h ierzu 
w e r d e n a u c h Mars u n d Venus in ihrer Vere in igung als Paar 
zur M e t a p h e r d e s Fr iedens u n d d e r Concordia . 2 1 Entspre
c h e n d Ovids e r s t e m Buch d e r M e t a m o r p h o s e n b i lden d i e 
Allegorien Concordia , 2 2 Pax, 2 ( Justi t ia2 ' u n d Abundant ia 2 , i in 
ihrer Einheit ein M a r k e n z e i c h e n für d a s G o l d e n e Zeitalter. 
Sie s t e h e n fü r Eintracht , Friede, Gerech t igke i t u n d Über
fluss. Mit d i e s e n E igenschaf ten p r ä g e n s ie d a s G o l d e n e Zeit
alter e b e n s o w i e d i e M e t a p h e r n d e s Ewigen Frühl ings 
(Flora) u n d d e r unl>egrenzten Fruchtbarkei t d e s B o d e n s 
(Ceres) in e i n e m Land, in d e m Milch u n d H o n i g (Bacchus ) 
f l ießen. Un te r d e n Aspek ten Concord ia u n d Justit ia f indet 
d a s G o l d e n e Zeitalter schnel l p r o g r a m m a t i s c h e n Einsatz in 
d e r Staatsikonologie,2 ' ' w ä h r e n d fü r Abundan t i a , Flora u n d 
Venus e i n e V e r w e n d u n g in d e r Ikono log ie d e r Villen und 
d e r Gär ten n a h e liegt. 

Unter e i n e m wei t e ren Aspekt s teht d a s G o l d e n e Zeitalter 
nicht zuletzt a ls Me taphe r fü r d ie von d e n M e n s c h e n s o er
s e h n t e Insel d e r Glücksel igkei t . Schon H e s i o d e r w ä h n t , 
dass nach d e m Ti tanens tu rz S a t u r n / K r o n o s G n a d e findet 
u n d d i e s o g e n a n n t e Insel d e r Seligen inmit ten d e s O z e a n s 
a ls Wohnsi tz erhält , e i n e äuße r s t f r u c h t b a r e Insel,27 d i e spä
ter a u c h als Hespe r iden in se l identifiziert wird. Pinclar 
schließt s ich ihm in d i e se r Version d e s Mythos an.2" Seither 
u n d e rneu t seit d e r E p o c h e d e s H u m a n i s m u s ge l ten die Ge
f i lde d e s Saturn als T o p o s fü r Glücksel igkei t . Schon im an
t iken Rom w e r d e n d i e Saturnalien2 ' ' zu d e n ausge las sens ten 
Festen d e r F reude . Das päps t l i che Rom schl ießl ich ersetzt 
d i e Saturnal ien du rch d e n Carneval , d e r a u c h in se iner spä 
ten römi schen A u s p r ä g u n g selbst zu E n d e d e s 18. J a h r h u n 
de r t s n o c h i m m e r sa turna l i sche Z ü g e trägt.30 

Das Pomeranzenhaus des Prinzen Eugen als Metapher des 
Goldenen Zeitalters 

Die bei Botticelli s o s ignif ikant nachvo l l z i ehba re M e t h o d e 
d e r Dars te l lung e ine r M e t a m o r p h o s e d u r c h die Wiede rho 
lung d e s G e g e n s t a n d s in ve rwande l t e ! Gestalt bleibt nicht 
auf die Malerei be sch ränk t . In leicht variierter Form f inden 
wi r s ie a u c h in d e r Archi tektur u n d d e r Ga r t enkuns t . Ein 
Musterbe isp ie l h ie r fü r ist d a s P o m e r a n z e n h a u s d e s Pr inzen 
Eugen a m Un te ren Be lvede re in Wien . In d e n Stichen Salo-
m o n Kleiners e r w e i s e n sich d i e tekrönenden F i g u r e n p a a r e 
auf d e n seitlich e i n f a s s e n d e n Pfeilern d e s P o m e r a n z e n h a u 
se s a ls M e t a m o r p h o s e n d e r E lemente Wasser u n d Feuer in 
zweier le i Gestal t . So be f inde t sich auf d e m l inken Pfeiler 
d a s E lement d e s Wassers in Gestal t d e s R e g e n s u n d in 
Gestalt d e s Gießwasse r s : N e b e n d e r we ib l i chen Figur mit 
r e g e n n a s s e n Haaren s teht e i n e männ l i che , d i e mit tels e ines 
Fül lhorns Wasser in d a s z w i s c h e n d e n Figuren s t e h e n d e 
v a s e n f ö r m i g e Pf lanzgefäK gießt . Mit d e m l inken F u ß stützt 
s ich dabe i d i e m ä n n l i c h e Figur auf e i n e n Fisch, d a s gängi-
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i n — i s 
Abb. 4a Pomeranzenbma des 
Prinzen Eugen, linker l'ilaster 
mit der Allegorie von Regen 
und Wasser nach Salomon 
Kleiner 

Abb. 4b Pomeranzenhaus des 
Prinzen Eugen, linker Pilasler 
mit der Allegorie von Hegen 
und Wasser, Originalskulplur 
im Park 
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Abb. 5a Pomeranzenhaus des 
Prinzen Eugen, rechter Pilasler 
mit der Allegorie von Sonne 
und Feuer nach Salomon 
Kleiner 

Abb. 5fo Pomeranzenhaus des 
Prinzen Eugen, rechter Pilasler 
mit der Allegorie von Sonne 
und Feuer, Originakkulptur im 
Park 

g e Attribut d e s Elements Wasser. Das Element d e s Wassers 
wird h ier a lso in zweierlei Gestalt verbildlicht, e inmal als 
d e r v o m Himmel fa l lende Regen u n d ein ande rma l als d a s 
v o m Gär tne r g e s c h ö p f t e G ießwasse r (Abb. 4). 

G a n z Ähnliches spielt sich auf d e m rechten Eckpfeiler d e s 
P o m e r a n z e n h a u s e s a b (Abb. 5). Dargestellt s ind dort d ie 
Sonne u n d d a s künst l iche Feuer. Die S o n n e zeigt sich in Ge
stalt d e s Apoll, d e r d ie Sonnensche ibe mit d e r rechten H a n d 
und den Zod iakus mit der Linken zu se inen Füßen hält. Als 
Gestalt d e s w ä r m e n d e n künst l ichen Feuers erscheint e ine 
hallx-ntblößte Frau mit e ine r Fackel in der Linken. Zwischen 
b e i d e n Figuren steht ein Pf lanzgefäß mit Blumen. Darge
stellt ist a lso d a s Element d e s Feuers in zweierlei Gestalt, 
e inmal als natürl iche Sonne u n d ein andermal als d a s zur 
T e m p e r i e r u n g d e s P o m e r a n z e n h a u s e s er forder l iche Heiz
feuer . Das Element d e s Feuers in d o p p e l t e r Gestalt wi rd 
auch l iezogen auf die Ix ' iden Zus tände d e s absch lagbaren 
Pomeranzenhauses , als S o n n e auf d a s geö f fne t e Pomeran
zenhaus , als b r e n n e n d e s Feuer auf den gesch lossenen win

terlichen Verschlag. Die Personif ikat ion d e s Feuers erfolgt 
z u d e m ana log z u m Element d e s Wassers auf d e r a n d e r e n 
Seite d e s P o m e r a n z e n h a u s e s , w o die Gestalt d e s Regens 
d e m g e ö f f n e t e n u n d d i e Gestalt d e s G ießwasse r s d e m ge
sch lossenen P o m e r a n z e n h a u s entspr icht . Im Ergebnis prä
sent ieren sich Wasser u n d Feuer in d iesen Dars te l lungen als 
Metamorphose , s o w i e d a s P o m e r a n z e n h a u s selbst. 

Die dargestell ten M e t a m o r p h o s e n von Wasser und Feue r 
f inden ihre Fortsetzung in d e n b e i d e n wei te ren Doppe l f igu
r e n g r u p p e n d e s P o m e r a n z e n h a u s e s . Diese sind in d e n Rei
gen d e r Musendars te l lungen an d e r Front d e s P o m e r a n z e n 
hauses integriert (Abb. 6). Linker H a n d d e s Brücken-
zugangs z u m P o m e r a n z e n h a u s präsentier t sich mit der D o p 
pe l f igu rengruppe a u s Apoll u n d D a p h n e d a s klassische 
Musterbeispiel e iner M e t a m o r p h o s e . Das Motiv schildert 
D a p h n e , als sie d e m in Liebe e n t b r a n n t e n Apoll zu entflie-
hen sucht , sich aller nur durch die Verwand lung in e inen 
Lorbee rbaum retten k a n n . " Die M e t a m o r p h o s e ist hier 
durch e i n e szen ische F igu reng ruppe im gäng igen Sujet klas
sischer Über l ieferung verbildlicht, mit d e r K o n s e q u e n z e iner 
mehrschicht igen Aussage. So zeigt d a s Motiv d i e uner fü l l te 
Liebe d e s Musenfürs ten Apoll,3" e b e n s o die M e t a m o r p h o s e 
der D a p h n e in e inen Lorbee rbaum und nicht zuletzt d i e 
Subl imierung des Lorbeers zu der Apoll heiligen Pflanze. 

Auch das F igurenpaar rechter H a n d d e s Brückenzugangs 
z u m P o m e r a n z e n h a u s zeigt e i n e M e t a m o r p h o s e (Abb. 7). 
Hier wird al lerdings w i e d e r die von Botticelli he r b e k a n n t e 
Me thode d e r Wiede rho lung d e r Figur in veränder te r Gestalt 
angewand t . Es zeigt sich Herku les mit d e m Löwenfell und 
d e r Keule übe r der rech ten Schulter. Ihm w e n d e t sich se ine 
Nachbar in leicht zu . ergreift ihn a m Arm u n d weist mit ihrer 
Linken d e n Weg. Die weib l iche Figur hat in ihren l inken 
Arm die Tuba gelegt. Sie ist s o - e n t g e g e n m a n c h e r bisheri
gen D e u t u n g - als Clio, d i e Muse d e r Gesch ich t sschre ibung 
ausgewiesen . 3 3 Be ide n e b e n e i n a n d e r s t e h e n d e n Bildwerke 
ergelxm, in die Chrono log ie e ine r M e t a m o r p h o s e Übersetzt, 
d ie Wand lung der r u h m r e i c h e n He lden ta ten d e s Herkules in 
ruhmre iche Taten d e r Gesch ich t s schre ibung , somit d ie Me
t a m o r p h o s e mytho log ischen H e l d e n t u m s in Historie. Ruhm 
und l ugend d e s Herku les w a n d e l n sich in reale Geschich te 
und umgekehr t . In wei te ren Bedeu tungssch ich ten zeigt sich 
die Allegorie d e r Gesch ich te gepräg t v o m G e n i u s d e s tu
g e n d h a f t e n Herkules, d e r w i e d e r u m die mytholog ische Ge
stalt ist, zu d e r sich Eugen ein Leben lang b e s o n d e r s hinge
zogen füh l te u n d die e r als a n g e m e s s e n e Metaphe r se iner 
militärischen Karriere e m p f a n d . 5 ' So hielt er e inen Vergleich 
seiner ruhmre ichen Siege mit d e n He lden ta ten d e s Herkules 
für angebrach t . D e n Aspekt d e s R u h m e s unters t re ichen die 
be igefüg ten Attribute, d i e T r o p h ä e d e s Löwenfel ls bei Her
kules u n d der Lorbeer a n d e r Tuba d e r Muse Clio. 

Es ist d e r bislang nicht berücks ich t ig te Aspekt d e r Meta
m o r p h o s e , d e r e i n e Reihe a n s o n s t e n v e r b o r g e n e r B e d e u -
tungse l i enen d e s P o m e r a n z e n h a u s e s b e i m Unte ren Belve-
d e r e in Wien erschl ießt . So s teht h in te r d e r gä r tne r i schen 
Inszen ie rung mit d e n Früchten d e s O r a n g e n h a i n s d i e ge
dank l i che M e t a m o r p h o s e der Zi t rusf rüchte zu d e n Go lde 
nen Äpfeln, d e n b e g e h r t e n Attr ibuten d e r o lympuschen Göt
terwelt . Einzelne Ausstat tungstei le d e s Prinz Eugen ' s chen 
Gar tens , vo rnehml ich im Oranger ie lx ' r e i ch , ze igen sich so 
als M e t a p h e r n d e s G o l d e n e n Zeitalters. Die Zi t ruspf lanzen 
selbst o l f e n b a r e n sich mit ih rem Ges ta l twande l von d e r 
K n o s p e übe r die Blüte bis zur Frucht als Me taphe r d e r 
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M e t a m o r p h o s e . Sind d o c h a n ihnen Blüte u n d Frucht zeit
gleich erfassbar , da die P f l anzenga t tung Zitrus Blüte u n d 
Frucht gleichzei t ig trägt. Schließlich ist d a s P o m e r a n z e n 
h a u s d e s Pr inzen Eugen a u c h in se iner Gesamthe i t ein 
Abbild d e r M e t a m o r p h o s e d e s Jahres laufs im Wande l d e r 
Jahresze i ten . Im Frühjahr u n d S o m m e r erscheint es g le ich 
e ine r g e ö f f n e t e n Blüte in Gestalt e i ne s o f f e n e n Ha ins un te r 
f r e i em Himmel , zu d e n Winterzei ten a b e r zeigt es sich als 
e in du rch d i e Verschalung g e s c h l o s s e n e s G e h ä u s e , als n o c h 
g e s c h l o s s e n e K n o s p e im ü b e r t r a g e n e n Sinne. 

Auch d i e Wasserspie le d e s P o m e r a n z e n h a u s e s , s ichtbar 
inszenier t in d e m davor l i egenden Bassin in Form e ines 
kle inen N y m p h ä u m s u n d in d e m in d e r Mit telachse d e r 
R ü c k w a n d e inges te l l ten mehrscha l igen B r u n n e n mit Fontä
ne, s ind letztlich Abbild d e r M e t a m o r p h o s e . D e n n n a c h a n 
t iker Auf f a s sung galt d a s Wasser mit se iner Verwandlungs-
fähigkeit , se iner Möglichkeit , in vielerlei Gestalt aufzu t re 
ten , sei es als Que l l e o d e r Meer, als Fluss ode r See, als Fon
täne o d e r Teich, selbst als Synonym d e r Metamorphose . 3 5 

Schließlich ist auch d i e ü b e r d a s Bassin z u m P o m e r a n 
z e n h a u s f ü h r e n d e Brücke nichts a n d e r e s als e i n e Metaphe r 
d e r M e t a m o r p h o s e . Sie übe rb rück t d a s Wasser u n d wande l t 
dami t im ü b e r t r a g e n e n Sinn Wasser z u m Weg. 
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Abb. 6a Pomeranzenbaus des 
Prinzen Eugen, linker Brü
ckenpfeiler mit Apoll und 
Daphne nach Salomon Kleiner 

Abb. 6b Pomeranzenbaus des 
Prinzen Eugen, linker Brü
ckenpfeiler mit Apoll und 
Daphne, Originalskulptur im 
Park 

Der Abundantiabrunnen 

Einen w e i t e r e n Hinweis auf d a s G o l d e n e Zeitalter u n d sei
n e p rog rammat i s che Umse tzung gibt der Abunda t i ab run -
n e n in d e r R ü c k w a n d d e r Pflanzterrasse. Mit i hm wird d a s 
Wechselspie l zwi schen Feue r u n d Wasser fortgesetzt , d a s 
h ier als H a r m o n i e inszenier t zu e i n e m Abbild d e s G o l d e n e n 
Zeitalters wird. 

Nach d e r Dars te l lung Kleiners b e f a n d sich in d e r Mitte 
d e r T e r r a s s e n r ü c k w a n d d i e v o n g e k u p p e l t e n Pilastern 
e ingefass t e u n d von e i n e m Dre iecksg iebe l b e s c h l o s s e n e 
B r u n n e n n i s c h e (Abb. 8). 1851 w u r d e d e r B r u n n e n in d e n 
Pfirs ichgarten west l ich d e s O b e r e n Belvedere versetzt . 
Dort be f i nde t s ich n o c h h e u t e d i e V e r d a c h u n g mit d e m 
W a p p e n t y m p a n o n u n d d e n F igurenaufsä tzen (Abb . 9X36 

Gezeig t wi rd im T y m p a n o n e in W a p p e n s c h i l d d e s Pr inzen 
Eugen v o n Savoyen mit Fürs tenhu t , u m g e b e n v o n d e r Kol-
l ane d e s O r d e n s v o m G o l d e n e n Vlies u n d u m r a n k t v o n 
O l i v e n z w e i g e n , d e n S y m b o l e n d e s Friedens. Ursprüngl ich 
auf der Verdachung , h e u t e seitlich versetzt d a n e b e n , lagern 
zwei we ib l i che Figuren mit Fü l lhörnern u n d je e i n e m Put-
to, d e r Z i t rus f rüch te in d i e H ö h e hält. Be ide spiegelbi ld l ich 
a n g e o r d n e t e n F i g u r e n g r u p p e n s ind Allegorien d e r Abun-
dant ia , a l so d e s d u r c h d e n Fr ieden g e w ä h r t e n Überf lusses , 
u n d dami t M e t a p h e r n d e s G o l d e n e n Zeitalters. Bemer 
k e n s w e r t ist dabe i d i e Ver f lech tung d e s Motivs von Fr ieden 
u n d Fruchtbarkei t mit d e m pe r sön l i chen W a p p e n d e s Bau
he r rn s o w i e d e r A b u n d a n t i a mit d e n v o n Put ten g e h a l t e n e n 
Zi t rusf rüchten . Hier a m B r u n n e n w e r d e n a l so d i e Attribute 
d e s G o l d e n e n Zeital ters d i rek t mit d e r Pe r son d e s Pr inzen 
Eugen u n d d e m Ort se iner O r a n g e r i e identifiziert. 

D e n B r u n n e n an s e i n e m u r s p r ü n g l i c h e n Platz - e r wur 
d e n a c h 1945 v o m Pf i rs ichgar ten te i lweise a n d a s G e b ä u 
d e im K a m m e r g a r t e n zurückverse tz t - über l ie fer t u n s voll
s tänd ig n u r Sa lomon Kleiner. Als d r e ige schoss ige r Scha
l e n b r u n n e n präsent ier t e r s ich mit s e ine r Auss ta t tung als 
L e b e n s b r u n n e n . Zwe i Schalen e r h e b e n sich ü b e r e i n e m 
g r ö ß e r e n , g e s c h w e i f t e n Bassin. Im Bassin selbst s t eh t e in 
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Abb. 7a Pomeranzenbaus des 
Prinzen Eugen, rechter Brü
ckenpfeiler mit Herkules und 
Clio nach Salomon Kleiner 

Abb. 7b Pomeranzenhaus des 
Prinzen Eugen, rechter Brü
ckenpfeiler mit Herkules und 
Clio, Originalskulptur im Park 

Schilfs tock mit zwe i T r i t o n e n h e r m e n . Sie t ragen e i n e gro
ß e Schale mit zwe i C h i m ä r e n o d e r H ö l l e n h u n d e n , d i e h ier 
in d e n Dienst d e s l e b e n d i g e n Wassers gestell t s ind . Auf 
e i n e n in d e n B r u n n e n s t o c k e i n g e l a s s e n e n Z e r b e r u s k o p f 
folgt e i n e Musche l scha le . In ihr sitzt ein f i s c h e h a l t e n d e r 
Triton. Aus d e m Maul s e i n e s F isches steigt d ie h o h e , ge ra 
d e F o n t ä n e auf . 

Die Metamorphose von Feuer und Wasser als Weg ins 
Goldene Zeitalter 

Zu b e i d e n Seiten d e s A b u n d a n t i a b r u n n e n s setzt sich d i e 
n o c h in Fernsicht markan t in E r s c h e i n u n g t r e t e n d e Arka-
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/Iftfc. # Pomeranzenbaus des Prinzen Eugen. Brunnenniscbe in 
der Rückwand nach Salomon Kleiner 

d e n r ü c k w a n d d e s P o m e r a n z e n h a u s e s fort. Sie ist be ider
seits in der jeweils axialen Mitte d u r c h h a l b r u n d e Nischen 
u n d da r in e ingeste l l te Ö f e n akzentuier t . Diese Ö f e n s ind 
von e i n e m in der R ü c k w a n d ve r l au fenden Flur a u s behe iz 
bar u n d dami t für d e n Winterbet r ieb d e s P o m e r a n z e n h a u 
se s funkt ionsfäh ig . In ihrer ä u ß e r e n Gestalt n e h m e n die 
Ö f e n d i e Form von Urnen auf mächt igen l ' iedestalen auf. 
Zugle ich bi lden sie übe rdeu t l i che Pendan t s z u m B r u n n e n 
im Mittelbereich. So e r sche inen in d e n Nischen der Pome-
r a n z e n h a u s r ü c k w a n d e rneu t d ie Elemente Feue r u n d Was
ser, jetzt al lerdings nicht m e h r personifiziert , s o n d e r n im 
Sinne d e r O r a n g e r i e funktional is ier t , e b e n als O f e n u n d 
B r u n n e n . In d i e übr igen B lenda rkaden d e r P o m e r a n z e n -
h a u s r ü c k w a n d s ind Treillagen eingemalt , d i e d e n Bezug zur 
Treil lagen-Architektur d e s g e g e n ü b e r l i e g e n d e n Kammer
gar tens a u f n e h m e n . In d e n B o d e n d e r Pflanzterrasse s ind 
n o c h wei te re Ö f e n e ingelassen , so in d e n Ecken u n d un te r 
d e m B r u n n e n , mit d e n e n die unter i rd ischen Heizkanä le zur 
T e m p e r i e r u n g der Win te rung versorgt w e r d e n . D e n o b e r e n 
Abschluss der R ü c k w a n d bildet e ine Abfolge von aufge
stellten B lumenvasen , d i e für d e n Aufbau d e s D a c h e s ab
n e h m b a r u n d zer legbar sind. 

Der Prospekt S a l o m o n Kleiners zeigt f ü r d iesen Bereich 
z u d e m e i n e we i t e r e Figur, d i e a l lerdings auf al len a n d e r e n 
Tafeln fehlt . Diese links hinter d e m F igurenpaar d e s Ele
men t s Wasser s t e h e n d e nackte weib l iche Figur mit e i n e m 

Blütenkranz auf d e m H a u p t soll w o h l Flora darstel len. Ihr 
Pendan t auf d e r r ech ten Seite - e s m ü s s t e in ikono log i scher 
K o n s e q u e n z d e r Windgot t Z e p h y r se in - fehlt in al len Dar
s te l lungen. Beide Figuren w ä r e n e i n e k o n s e q u e n t e Ergän
z u n g d e s ikono log i schen P rogramms , d o c h e s m u s s hier 
o f f en b le iben , o b d i e se Figuren - eventue l l a u c h a b n e h m 
bar o d e r zer legbar - jemals existiert h a b e n . 

Der Aufbau d e s D a c h e s zur E inwin te rung erfolgt b e i m 
P o m e r a n z e n h a u s d e s Pr inzen E u g e n mittels e ine r a u f w e n 
d igen m e c h a n i s c h e n Konst rukt ion . Z immer l eu t e m ü s s e n im 
Herbst D o p p e l s t ä n d e r hinter d e n Musens ta tuen auf r ich ten . 
Auf Rollen ge lager te Tragba lken , d i e zur Sommerze i t ü b e r 
d e m rückwär t igen Hof l iegen, k ö n n e n d a n n v o r g e z o g e n 
und in die S tänder e ingekl inkt w e r d e n . Auf d i e se Tragbal
ken abgelager t , k ö n n e n elf Wa lmdäche r e inzeln vorgezo
gen w e r d e n . Im Ergebnis b i lden sie d a n n e in g e s c h l o s s e n e s 
Paralleldach. 

Im winter l ichen Zus t and präsentier t sich d a s P o m e r a n 
z e n h a u s als typ isches W i n t e r u n g s g e b ä u d e für Oranger ien . 
Die S ü d w a n d ist in H o l z b l o c k b a u w e i s e gesch lossen , d a s 
auf Rollen ge lager te D a c h bis do r th in v o r g e z o g e n . In die 
J o c h e zwischen d e n Skulp turen d e r n e u n Musen s ind hoch-
rechteckige verglaste Fens te r in d i e Verp lankung e inge
lassen. Der Zugang ü b e r die Brücke ist n u n ve rwehr t , d ie 
Spr ingfon tänen ze igen sich a b g e d r e h t u n d d i e B ü h n e d e s 
Hesper iden-Schausp ie l s ist ge sch los sen . Die d i rek te Kom
munika t ion zwischen d e m P o m e r a n z e n w ä l d c h e n und Flo-
ras Gar tenre ich im g e g e n ü b e r l i e g e n d e n Kammerga r t en ist 
u n t e r b r o c h e n . Die O r a n g e r i e w i r d zu e i n e m auf sich selbst 
konzen t r i e r t en Mikrokosmos . Der Win t e r ruhe d e r Pf lanzen 
entspricht e ine bildlich nachvo l l z i ehba re A b k a p s e l u n g d e s 
G e b ä u d e s , d e s s e n g e s c h l o s s e n e r Zus tand in nichts m e h r a n 
d e n sommer l i chen Hain er inner t . 

Das jährl iche Aufsch lagen d i e se r W i n t e r u n g w a r ein be-
s o n d e r e s Ereignis fü r s ich, m a n k ö n n t e sagen , es stellte d i e 
M e t a m o r p h o s e d e r O r a n g e r i e a n l a g e selbst dar. Desha lb , 
und nicht nur wei l es sich u m ein a u f w e n d i g e s u n d kost
spiel iges Un te r f angen hande l t e , ha t Sa lomon Kleiner die
s em Ereignis e i n e n e i g e n e n Prospek t g e w i d m e t . In d i e sem 
zeigt e r d i e Anlage in Schrägansicht von e i n e m leicht er
h ö h t e n S tandpunk t aus . Äußers t wicht ig sch ien Sa lomon 
Kleiner die b ü h n e n a r t i g e Wi rkung d e s P o m e r a n z e n h a u s e s , 
d ie du rch die Schrägansicht d e r Pf lanzterrasse in Plastizität 
und Raumtiefe zusätzl ich unters t r ichen wird. Agie rende 
Staffagef iguren soll ten nicht n u r Leihen in d a s Bild br ingen , 

Abb. 9 Verdachung und Tympanon des ehemaligen Brunnens, 
Original im Pfirsischgarten 
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Abb. 10 Deckengemälde mm Martino Altomoule und Marcantorio Cbiarini im Marmorsaal des Unteren lielvedere in Wien, 1775/77, 
Österreichische Galerie Wien 

s o n d e r n d e n in teressanten Vorgang d e r Me tamorphose , 
a lso d e r sukzess iven Verw a n d l u n g d e s P o m e r a n z e n h a u s e s , 
du rch e r z ä h l e n d e H a n d l u n g e n unters t re ichen . 

Zu allen Zeiten s ichtbar - im S o m m e r w i e im Winter -
b l ieben d e r Figurenreigen der n e u n Musen u n d die Figu
r e n p a a r e u m Apoll u n d Herkules . Sie bi ldeten o f f e n b a r ein 
zu jeder Zeit gültiges, überze i t l iches P r o g r a m m d e s Pome
r a n z e n h a u s e s d e s Prinzen Eugen , mit d e m e r sich selbst 
präsent ier te . Als Herku les ist er d e r Überb r inge r d e r Golde
n e n Äpfel . Er ist es , d e r d iese Symbole d e s G o l d e n e n Zeit
alters als Ze ichen fü r Frieden u n d Wohls tand auch d e n 
Menschen zugängl ich macht , i n d e m e r das Böse in Gestalt 
d e s D r a c h e n s Ladon ü b e r w i n d e t . Als Apoll ist e r d e r strah
lende Sohn d e s Göttervaters . In Gestalt de r S o n n e ist e r mit 
P h o e b u s gleichgesetzt ;5 7 e n t s p r e c h e n d der mytho log i schen 
1 Ilx-rlieferung fährt er mit s e inem von Flügelrossen gezo
g e n e n Wagen d e s Tags ü b e r d e n Himmel , u m d e s Nachts 
s e ine R u h e be i d e n H e s p e r i d e n zu finden.58 Die O r a n g e r i e 
ist a lso d a s nächt l iche He im d e s mit d e m Prinzen identi
s chen Apoll . Zugle ich ist e r hier a u c h als Musenfürs t zu ver
s tehen. 5 9 Mit ihm wird d e r O r a n g e n h a i n auch z u m Musen
hain. 

P o m e r a n z e n g a r t e n u n d P o m e r a n z e n h a u s d e s Prinzen Eu
g e n ze igen sich somit a ls Ort , w o sich Natur u n d Kunst be
g e g n e n , u m zu e ine r n e u e n Realität zu ve r schmelzen . Wie 
die Z i t ru sbäume für Herkules , s o s t e h e n die Musen fü r 
Apoll, Beide z u s a m m e n zeigen sich im O r a n g e n h a i n zu ei
n e r Einheit o h n e Widerstrei t v e r b u n d e n , b e i d e n e h m e n als 
M e t a m o r p h o s e der Küns te u n d d e r Natur verschiedener le i 
Gestalt a n u n d e r w e i s e n sich d o c h als M e t a m o r p h o s e d e s 
Gen ius d e s Bauher rn , letztlich d e s Pr inzen Eugen selbst. 

A u r e n h a m m e r hat in se iner Analyse d e r I k o n o l o g i e für 
d e n g r o ß e n Gar ten d e s B e l v e d e r e zwe i m y t h o l o g i s c h e Be
deu tungs l in ien herausges te l l t . Für d e n ös t l i chen Teil d e s 
Gar tens e rkenn t e r e in he rku l i s ches P r o g r a m m , fü r d e n 
wes t l i chen Teil ein apol l in isches . Im Ergebn is se iner Analy
se beze i chne t er Apoll u n d Herku les als z w e i -Bilder Prinz 
Eugensche r Existenz-. Gleichzei t ig v e r m u t e t e r im Pro
g r a m m e ine ant i the t i sche I n s z e n i e r u n g d e r Ges t a l t en Apoll 
u n d Herkules . Vielleicht m u s s m a n d i e se E rkenn tn i s Au
r e n h a m m e r s h e u t e e t w a s relat ivieren. D e n n fü r d e n Bereich 
d e s P o m e r a n z e n h a u s e s ist fes tzustel len, d a s s Apoll u n d 
Herku les sich w e n i g e r g e g e n ü b e r s t e h e n , a l s s ich v ie lmehr 
e r g ä n z e n . Sie w o l l e n als M e t a m o r p h o s e n e in u n d d e r s e l b e n 
Person, nämlich d e s Pr inzen Eugen , v e r s t a n d e n w e r d e n . Sie 
sind Teil d e r I n s z e n i e r u n g e ine s Brückensch lags , nicht ei
n e r A b g r e n z u n g , e ine r Alternat ive o d e r e i n e s Gegensa t ze s . 
D e m Brückensch lag z w i s c h e n Apoll u n d Herku l e s ent
spr icht d e r a n a l o g e z w i s c h e n Natur u n d Kuns t . Dies unter
streicht d ie B rücke z u m P o m e r a n z e n h a i n s o g a r bildlich. 
Die Brücke ü b e r w i n d e t d a s Wasser, s o w i e e ins t He rku l e s 
Ache lo ios ü b e r w u n d e n hat , j enen Flussgott , d e r z u m Syno
n y m für Wasser s ch lech th in wurde . 1 " Wie d a s Wasser tritt 
Acheloios in vielerlei Gestal t auf. Se ine Verwand lungs fäh ig -
keit lässt ihn e inma l a ls Fluss, e in a n d e r m a l als s ch l angen 
art iges U n g e h e u e r Ladon , w i e d e r e in a n d e r m a l als St ier" 
u n d schl ießl ich sogar als d e n Vater d e r D a p h n e auf t re ten . 
Mit Acheloios m u s s t e H e r k u l e s u m Deiane i ra k ä m p f e n , ihn 
muss t e e r auf d e m W e g zu d e n H e s p e r i d e n ü b e r w inden , als 
s ich d ieser d e s N a m e n s Ladon b e d i e n t e . 

Doch a u c h fü r Apoll gibt es m e h r f a c h e B e z ü g e z u m Wis
sen So s t and d e r Sohn d e r Latona u n d d e r Ü b e r w i n d e r d e s 
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P y t h o n d r a c h e n s von j eher z u m Wasser in Bez iehung . So 
sind all d i e se D r a c h e n u n d Schlangen, d ie Apoll u n d Her
kules ü b e r w u n d e n h a b e n , nichts a n d e r e s als Me tamorpho
sen d e s Wassers. In logischer K o n s e q u e n z d ieser Ikonolo-
gie s ind s ie a n d e r o l x r e n Kaskade d e s g r o ß e n Belvedere-
gar tens als w a s s e r s p e i e n d e U n g e h e u e r dargestell t , w o s ie 
nun a l x r d e m n e u e n Herkules-Apoll , d e m Pr inzen Eugen 
zu Diens ten sein müssen . An d e r o b e r e n Kaskade erschei
nen Herku les u n d Apoll jeweils bei der Z ä h m u n g der Dra
chen f igu ren . Dargestellt ist He rku l e s olx*n links bei d e r 
Z ä h m u n g d e s D r a c h e n s Ladon, un ten links bei d e r Über
w i n d u n g d e s D r a c h e n s Acheloios. Auf d e r rech ten Seite er
scheint Apoll o b e n l">ci d e r Z ä h m u n g des Py thondrachens , 
u n t e n mit e i n e m Greif. 

Zurückgekehr t z u m P o m e r a n z e n h a u s e rkenn t m a n die 
Brücke übe r d a s Wasser nicht n u r als e ine Metaphe r d e r 
i I b e r w i n d u n g u n d d e r Z ä h m u n g d e s Wassers, s o n d e r n a u c h 
als ein Stück d e s Weges d e r T u g e n d . Er wird Ixgle i te t von 
d e n g e r a d e z u vorbi ldhaf t a m Wegesrand aufgeste l l ten tu
g e n d h a f t e n H e r o e n , nämlich Herkules , e rp rob t im Kampf 
g e g e n d a s Böse, u n d Apoll, gefeier t als Förderer d e r Küns
te, schließlich von D a p h n e , b e k a n n t als d ie M e t a m o r p h o s e 
d e s Lorbeers u n d Personif ikat ion der T u g e n d schlechthin . 
Dieser Weg d e r Tugend führt direkt in d a s Reich d e r Gol
d e n e n Äpfel, a lso in d e n Gar ten d e s Ewigen Frühlings, in 
d i e Welt d e s von w a h r e n He lden ges icher ten Friedens, in 
d a s von Saturn behe r r sch te G o l d e n e Zeitalter. 

Das Pomeranzenhaus als Fortsetzung des Programms im 
Marmorsaal 

Schon auf d e m D e c k e n g e m ä l d e im Marmorsaal d e s Unte
ren Belvedereschlosses wi rd d e r als jugendl icher Held dar
gestel l te G e n i u s d e s Prinzen im Reigen der Musen gezeigt 
(Abb. 10). Ihm unmit te lbar zur Seite s t ehen Minerva/Pal las 
A thene u n d Fama. Die Lanze d e r Pallas ist mit d e m Palm
z w e i g d e s Fr iedens gekreuzt , d i e Fama hält P o s a u n e u n d 
Lodx 'e i kränz. Damit wird d a s r u h m r e i c h e Wirken d e s Hel
d e n in Krieg u n d Fr ieden angedeu te t . Bücher u n d Schwert , 
Flöte u n d K a m p f h e l m , Zirkel u n d Lorlx-er un ters t re ichen 
die ambiva len te Devise -armis et litteris- als Grund lage sei
nes r u h m r e i c h e n Wirkens. 

Die zentra le Gestalt d e s D e c k e n g e m ä l d e s im Maimorsaal 
abe r ist nicht Apoll, s o n d e r n Merkur. Er ist hier ganz se inem 
mytho log i schen Charakter e n t s p r e c h e n d d e r Botschaf ter 
u n d Vermittler in al len Dingen . Merkur verweis t nicht nur 
auf die G r u p p e u m Apoll, d e n l e u c h t e n d e n Zielpunkt d e s 
G e s c h e h e n s a m Himmel , s o n d e r n a u c h h inun te r in die 
reale Räumlichkeit d e s Marmorsaales , in die Wohnstatt d e s 
Pr inzen Eugen. O b e r h a l b von Merkur fährt Apoll auf d e r 
Quadr iga d e s S o n n e n w a g e n s e inher . Vor d e n Rossen fliegt 
d e r Morgens tern P h o s p h o r u s . h in te r d e m Wagen fo lgen 
Putti mit d e m Attribut d e r Leier. Hinter d e r Quadr iga geht 
d i e S o n n e auf. Apoll ist hier als Apol lon Musagetes darge
stellt und wird d a h e r von d e n Musen begleitet : so, von links 
k o m m e n d , du rch Clio mit T u b a u n d Buch, Urania mit d e r 
Armil larsphäre u n d M e l p o m e n e mit Zepter . Krone u n d 
Dolch. Da rübe r u n d da run t e r e r s c h e i n e n die we i t e ren s e c h s 
Musen. Apoll selbst blickt h inübe r auf d i e ihm vorausfl ie
g e n d e Flora,12 d i e gef lügel te Gött in d e s Frühlings, d i e zu
gleich Repräsentant in d e s a n b r e c h e n d e n G o l d e n e n Zeital
ters ist. Sehr markan t deu te t a u c h Merkur als zeniralei Bot

schaf ter mit s e inem C a d u c e u s auf d i e vor Apoll einherzie
h e n d e Flora. 

Direkt vor d e n G e n i u s d e s Pr inzen Eugen hal ten blu
m e n s t r e u e n d e Putten d a s Schrift b a n d mit s e i n e m deutl i 
chen Bezug auf d i e i hm v o m Papst a m 7. Septemlx*r 1716 
ve r l i ehenen E h r e n g e s c h e n k e a u s Hut u n d Schwert ( s toeco 
e be r re tone) . Dieser Bezug präsent ier t Eugen hier als d e n 
Sieger d e r Schlacht v o n Pe te rwarde in a m 5. August 1716 
und d e n Retter d e r Chris tenhei t . 

Zur D e u t u n g d e s D e c k e n g e m ä l d e s Ix-darf es eigentl ich 
nur d e r ch rono log i schen O r d n u n g d e r s ich tbaren Bilder
folge. So ist de r Jüng l ing unbes t re i tba r als Gen ius d e s Prin
zen Eugen zu d e u t e n , e b e n s o w i e d a s Schr i f tband auf d i e 
päps t l ichen G e s c h e n k e u n d d e n e r r u n g e n e n Sieg ü b e r d i e 
Türken im August 1716 Bezug n immt . E u g e n ist folglich als 
s iegreicher Held u n d Erretter zugle ich dargestellt . Der Göt-
te rbo te Merkur verweis t als F r i edensbr inge r u n d Mittler d e s 
G o l d e n e n Zeitalters n a c h o b e n zu Apoll u n d zur Sonne , mit 
de ren Aufgang e i n e n e u e Ära anbr ich t . I n s b e s o n d e r e d e r 
provokat iv g e h a l t e n e C a d u c e u s " lässt hier d e n Friedens
br inger in Merkur in d e n Vorde rg rund t re ten. So k o m m t 
Merkur an d ieser Stelle d i e b e s o n d e r e Aufgabe zu, d e n Ge
nius d e s Prinzen Eugen auf d e n a n b r e c h e n d e n Fr ieden u n d 
das f o l g e n d e G o l d e n e Zeitalter h inzuwe i sen . In d i e s e m 
G o l d e n e n Zeitalter sol len Apoll u n d d i e Musen d a s Regi
ment ü b e r n e h m e n u n d Flora hat d a f ü r d e n Weg zu Ix re i -
ten. Doch zunächs t s ind Kampf u n d Sieg d e s He lden d a s 
Unte rp fand für d e n Fr ieden u n d d i e Blüte d e r Künste . Im 
logischen Z u s a m m e n h a n g gedeu t e t zeigt sich also hier 
Prinz Eugen , wie e r s ich v o m Fe ldher rn z u m Fnedens fü r s -
ten wande l t , wie e r d u r c h s iegre iche Kriege d e n Frieden 
schaff t , w i e e r d u r c h t a p f e r e u n d r u h m r e i c h e Schlachten 
z u m G o l d e n e n Zeitalter führ t . Diese M e t a m o r p h o s e ist e ine 
Metaphe r auf d i e Persönl ichkei t Prinz E u g e n s . " Der Wan
del v o m Kr iegshe lden z u m Fr iedensfürs ten wi rd a u c h in 
e i n e m v o n Franz Höl ler verfass ten Preisgedichl von 1725 
als d i e höchs t pe r sön l i che M e t a m o r p h o s e d e s Pr inzen u n d 
als d e r ausdrück l iche Anlass zur Err ichtung d e s Be lvedere 
a n g e s p r o c h e n . ' 5 Ver sch iedene In te rpre ta t ionsversuche , d i e 
hier un te r h is tor ischen B e z ü g e n e i n e Identif ikat ion Apolls 
mit d e m reg i e r enden Kaiser pos tu l ie ren , s ind in d i e sem 
S i n n z u s a m m e n h a n g e h e r i r re führend ." ' Apoll dü r f t e hier 
tatsächlich als d e r Musenfürs t geme in t sein, als d e r e r auf
tritt. Im Sinne d e r bei M e t a m o r p h o s e n g ä n g i g e n Personen
d o p p e l u n g ist Prinz E u g e n d a h e r als G e n i u s in d e r Wand
lung v o m Feldherrn z u m Fr iedensfürs ten dargestel l t . Die 
Darste l lung ist e h e r p r o g r a m m a t i s c h al legorisch u n d wen i 
ger e r e ign i sbezogen historisch zu interpret ieren, 1 7 w a s sich 
eigent l ich s c h o n a u s d e r dargestel l ten Zie lse tzung ergibt: 
Der Gö t t e rbo te u n d F r i edensbo te Merkur weist d e m Geni
us d e s Pr inzen d e n Weg zu d e n Musen , d i e unter d e m 
himmlischen Patronat d e s Apoll Musage tes s t ehen . Konse
q u e n t e r w e i s e ist d e r Prinz d e m n a c h als G e n i u s u n d nicht 
als Gotthei t dargestel l t . Er gibt s e ine Identität als Ritter d e s 
A b e n d l a n d e s nicht auf. Vie lmehr unters t re icht d i e Bezug
n a h m e auf die päps t l i chen G e s c h e n k e d a s Selbstverständ-
nis a ls Ritter u n d Retter d e s Abend landes , d a s e r du rch d i e 
Kriege z u m Fr ieden führ t . Sein Lohn fü r die g e f ü h r t e n 
Schlachten ist das G o l d e n e Zeitalter in Fr ieden u n d Frucht
barkei t , d a s d u r c h d e n e r r u n g e n e n Fr ieden ein Leben in 
apol l in ischer Sphäre e rmögl ich t . Gleichzei t ig bleibt d e r 
Prinz reale his tor ische Persönl ichkei t im Raum. Der Frie-
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d e n s b r i n g e r u n d Mittler Merkur im Deckenbi ld deutet mit 
s e inem C a d u c e u s auf Apoll u n d Flora, mit d e r a n d e r e n 
Hand abe r nach un ten in d e n Musen tempe l d e s realen Prin
zen Eugen , mi t ten in d i e Räume d e s Unteren Belvedere.4 8 

Hier ist d e r Ort , w o sich Prinz Eugen als Mensch a u s Fleisch 
und Blut d u r c h d e n e r r u n g e n e n Fr ieden ein e igenes Gol
d e n e s Zeitalter scha f fen kann , mi t ten im Reich d e r Göttin 
Flora, d i e n a c h Höllers Preisgedicht d e m Prinzen d a s Unte
re Belvedereschloss selbst errichtet h a b e n soll.49 Nicht Ver
göt t l ichung, nicht d i e A p o t h e o s e d e s Prinzen ist hier d a s 
T h e m a , s o n d e r n d i e B e l o h n u n g d e s verd ien ten He lden 
du rch d a s Reich der Musen, du rch e inen apol l in ischen Mu
sen tempe l , d e n die Göt t in Flora selbst ihm z u m G e s c h e n k 
macht . 

Barocke Selbstdarstellung durch die Vereinigung von 
Nalur und Kurts! 

Das P o m e r a n z e n h a u s d e s Be lvedere in Wien ist ein gu tes 
Beispiel für b a r o c k e Selbstdarstel lung du rch d a s m e t a p h o 
rische u n d a l legor ische Wechselspiel mit Bedeutungs inhal 
ten e ine r humanis t i schen Bildungswelt . O h n e e i n g e h e n d e 
Kenntnis d e r an t iken Mythologie, der gr iechischen u n d rö
mi schen Schriftsteller, a b e r auch der ph i losoph i schen Schu
len d e s Plato u n d Aristoteles, w ü r d e n Inhalt u n d Methodik 
d e s Bi ldprogramms nicht ve r s t anden w e r d e n . Die Geistes
welt d e r Antike ist liier Bestandtei l e ines Bildungs- u n d 
Wel t anschauungskosmos , d e r Antike und ba rocke G e g e n 
wart als Einheit sieht. Hinzu k o m m t e ine immer n o c h le
b e n d i g e Tradit ion d e s Neopla ton ismus , d i e Natur u n d 
Kunst als Einheit anstrebt . So hat es du rchaus s innhaf te Be
d e u t u n g , w e n n die Zi t ruspf lanzen e b e n s o w i e die Skulptu
ren d e r Musen gle ichberecht ig t in e i nem g e m e i n s a m e n al
legor i schen Bezug zue inande r s t ehen u n d ein P rogramm 
bilden. Natur u n d Kunst sind die g e m e i n s a m e Basis e ines 
ü lx - rgeordne ten Kuns twerkes , d a s d o c h nichts a n d e r e s sein 
soll als d a s Abbild e ine r h ö h e r e n Natur, e iner von tiefsinni
gen Inhal ten erfül l ten u n d auf Bes tand ange leg ten Realität. 
Dass h ierbei d ie Ga r t enkuns t e ine r übe r die illusionistische 
Malerei h i n a u s g e h e n d e n Realisation dient , du rch p räsen te 
und auch l ebend ige Existenz n o c h übe r d a s illusionistische 
Bild h inaus re ichen k a n n u n d s o auch eingesetzt wi rd , 
scheint zweife l los d a s B e s o n d e r e a n d e r Gar tenkuns t d e s 
f rühen 18. J a h r h u n d e r t s zu sein, für d i e das Pomeranzen 
haus d e s Prinzen Eugen steht . 

ANMFRKUNGEN 

1 Perger, 1986, S. 74. Anm. 201; vgl. Seeger, 2004, S. 166. 
2 Brautech, 1965, Bd. 5, S. 45, Anm. 100. 
3 Das Chronostichon im Deckengemälde des Hauptsaales enthalt 

die Jahreszahl 1716 unter Bezugnahme auf die Verleihung der 
päpstlichen Ehrengaben am 2. September 1716. Ein Abschluss 
aller Bau- und Ausstattungsarbeiten ist daher frühestens 
1716/17 anzunehmen. 

4 Dem Bau dürfte dann wiederum die Anlegung des zugehöri
gen Kammergartens zügig gefolgt sein. Einen Hinweis zur nä
heren Datierung des Pomeranzenhauses könnte eventuell der 
Erwerb des Grundstücks für die Wintermenagerie unmittelbar 
südlich des Menagerierondells am Oberen Belvedere im No
vember 1716 geben. So vermutet Ulrike Seeger, dass der Kam
mergarten erst mit dem Erwerb dieses Gmndstücks und des
sen Bereitstellung für Menagerie und Küchengarten für eine 

Neugestaltung frei wurde (Seeger, 2004, S. 167). Das wäre dann 
frühestens im Winter 1716/17 gewesen. Damit wäre das Früh
jahr 1717 als Entstehungszeitpunkt für das Pomeranzenhaus 
anzunehmen. Allerdings könnte einem derartigen als zwin
gend vermuteten kausalen Zusammenhang zwischen Menage
rie und Pomeranzenhaus der undatierte Plan von Johann Paul 
Edel widersprechen (-Prinz Eugenii Garten zu Wien, Feder
zeichnung, Stuttgart. Württembergische Landesbihliothek Slg. 
Nicolai, Bd. 58, fol. 40; vgl. U. Seeger, 1998, S. 537-546), zu
mindest, wenn er im Sinne von Ulrike Seeger als Bestands-
wiedergalie in Anspruch genommen wird (Seeger, 1998, 
S. 543). Er zeigt bereits das Pomeranzenhaus. obwohl die im 
Juni 1717 begonnene Menagerie noch immer fehlt. Daraus 
müsste man unweigerlich folgern, dass der Plan Edels doch 
kein Bestandsplan ist oder erst in zeitlicher Nähe zu Kleiners 
Stichwerk gegen 1729 entstand (Seeger, 1998, S. 543, lx-tont 
die Parallelen zu Salomon Kleiners Stichwerk, das ab 1729 in 
Angriff genommen wurde). Im Ergebnis zeigt Edels Plan auch 
eine Reihe erheblicher Abweichungen vom baulichen Bestand, 
die den Zeugniswert dieses Plans insgesamt fragwürdig er
scheinen lassen. 

5 Vgl. hierzu den Auszug aus Franz Höllers Gedicht •Sedes Pacis 
Marlis Austriaci-, abgedruckt in Auböck, 2003, S. 144-149. 

6 Vgl. Höller in Auböck, 2003, S. 144-149; vgl. U. Seeger, 2004, 
S. 167. 

7 Salomon Kleiner, 1731-1740, VIII. Teil, Taf. 9. 
8 Um 1478, Galleria degli Uffizi, Florenz. 
9 Ilesiod. Theogonie, 905. 

10 Horaz. Carmina 1, 10. 
11 Knapp. 2004, S. 43-47. 
12 Ovid, Metamorphosen, Lib. XI, 113-114. 
13 Hunger, 1974, S. 425. 
14 Ovid, Metamorphosen, Lib. I, 89-113. 
15 Hesiod, Theogonie, 173-200. 
16 Galleria degli Uffizi, Florenz. 
17 Hesiod, Theogonie, 901-903. 
18 Varro. De lingua latina, 6, 22. 
19 Vgl. Tiepolos Deckengemälde -Flora und Zephyr-, ehemals im 

Palazzo Pesaro, Venedig. 
20 Nach Catull, Carmina 64, 50-201. 
21 Lücke, 1999, 65-67. 
22 Ovid, Metamorphosen, 1, 100. 
23 Ovid Metamorphosen, 1, 99. 
24 Ovid, Metamorphosen, 1, 89-90. 
25 Ovid, Metamorphosen, 1, 103-106. 
26 Vgl. das ursprüngliche Programm des Atrio quadrato in den 

Staatsräumen des Dogenpalastes von Venedig. 
27 Hesiod, Werke und Tage, 167-174. 
28 Pindar, Pythionica 4, 291 und Olympionica 2, 75ff. 
29 Varro. De lingua latina. 6, 22. 
30 Goethe, J. W. v., Das Römische Carneval, Weimar/Gotha 1789. 
31 Ovid, Metamorphosen, Lib I, 452-567. 
32 Es muss dahingestellt bleiben, ob Apoll auch diesbezüglich ei

ne Metapher des Prinzen Eugen darstellt. Jedenfalls war Prinz 
Eugen mit der Verleihung der beiden piemontesischen Abteien 
1688 durch Victor Amadeus II. von Savoyen zum Zölibat ver
pflichtet. 

33 Die Muse wurde mehrfach fehlgedeutet. Bei Aurenhammer, 
1956, wird die Muse neben Herkules zwar apodiktisch, aber 
ohne nähere Begründung als Kallione gedeutet. Im Gegenzug 
deutet er die dritte Muse von rechts als Clio (so Aurenhammer, 
1956, S. 98). Die Herkules begleitende Muse ist jedoch nicht nur 
wegen ihres Attributes, der von Lorbeer umkränzten Tuba, son
dern auch vom Sinnzusammenhang her als Clio. die Muse der 
Geschichtsschreibung zu deuten. Ein im Zweiten Weltkrieg ver
loren gegangenes Stuckmedaillon im Audienzsaal des Oberen 
Belvedere zeigte einst ebenfalls Clio mit der Tuba in Händen 
(vgl. Aurenhammer, 1971, Abb. 47 auf S. 65). Auch im Haupt
saal des Unteren Belvedere, im dortigen Deckenfresko, ist Clio 
lorbeerumkränzt mit Buch und Posaune dargestellt. Es ist daher 
anzunehmen, dass die Darstellung der Muse Clio mit Tuba im 
Umkreis der Bau- und Ausstattungstätigkeit Prinz Eugens gän-
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gig war. Üblicherweise wird Clio mit Buch, Buchrolle und Grif
fel datgestellt, Eben diese Attribute leisten der Verwechslung 
mit Kalliope Vorschub, die die gleichen Attribute führt und der 
wohl auch Aurenhanimer erlegen ist Gerade die Tuba ist alx'r 
bei Kalliope nicht nachweisbar. Eine von Aurenhammer postu
lierte -den Ruhm verkündende Muse Kalliope- dürfte wenig 
Sinn machen, da Ruhm und Geschichte in der Regel ein ergän
zendes Paar bilden. Andererseits ist das bei det dritten Muse 
von rechts dargestellte Attribut der Fackel ein Symlxil der Wis
senschaft und damit auch ein Attribut der Muse von F.pik und 
Wissenschaft. Mit der entsprechenden Deutung als Kalliope 
wäre der Musenreigen wieder komplett. 

34 Vgl. Allmayer-Heck in Gutkas. 1985, S. 12. 
35 Hunger, 1974, S. 138 -Flussgötter-. 
36 Es handelt sich wohl um Teile aus altem Bestand, vgl. Auren

hammer, 1956, S. 107. 
37 Vgl. Hunger, 1974, S. 157. 
38 Vgl. Hunger, 1974, S. 156. 
39 Vgl. Homer Ilias 1, 631 ff. 
40 Hunger, 1974, S. 138. 
41 Hunger, 1974, S. 1-2. 
42 Es ist eindeutig Flora und nicht Aurora. Flora ist hier sogar ein 

Schlüssel für den Bedeutungszusammenhang innerhalb des 
Unteren Belvedere. Vgl. auch Matsche, 1999, 8. 321. 

43 Caduceus als Symlxil des Friedens, vgl. Hederich, 1967, S. 1603. 
44 Ahnlich auch Allmayer-Beck in Gutkas, 1985, S. 19, der die Per

sönlichkeit mit -Schlachtenlenker und Wissenschaftler- um
schreibt. 

45 Franz Höller, Sedes Pacis Marlis Austriaci, bei Auböck, 2003, 
S. 148. 

46 So auch Möseneder in Lorenz, 1999, S. 338. 
47 Einer zeitgeschichtlichen Überinterpretation ist leider auch Mat

sche, 1999, S. 323-324, erlegen, der die Ikonographie bisher am 
genauesten lx\schrielx*n und gedeutet hat. 

48 So auch erkannt von Matsche, 1999, S. 322. Matsche hat auch 
die Dominanz des Topos Orangerie im Rahmen des Decken
gemäldes und in Bezug auf Flora erkannt. 

49 Vgl. Auböck. 2003, S. 148. 
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AllBII.DUNGSNACHWEIS 

Abb. 1, 4a, 5a, 6a, 7a, 8: Dr. Helmut-Elx-rhard Paulus nach einer 
Vorlage des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. 

Abb. 2: Fotoarchiv Marburg. 
Abb. 3: Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein, Vaduz 

- Wien. 
Abb. 4b, 5b, 6b, 7b, 9: Dr. Helmut-Elx-rhard Paulus. 
Abb. 10: Österreichische Galerie Wien. 
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