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MUSEN UND MUSENHAINE 

DIE DEUTUNG DER MUSENSKULPTUREN IN BAROCK

GARTEN 

Der Barock ist d i e h o h e Zeit d e r S k u l p t u r e n in d e n e u r o 
p ä i s c h e n G ä r t e n ; w e d e r v o r h e r n o c h n a c h h e r g a b e s e i n e n 
s o l c h e n Re ich tum an Plast iken in d e n G r ü n a n l a g e n . Viele 
der S k u l p t u r e n s i n d von h o h e m k ü n s t l e r i s c h e m Wert u n d 
m a n hat s ie e n t s p r e c h e n d g e w ü r d i g t . De r B e d e u t u n g d e r 
S k u l p t u r e n fü r d i e r ä u m l i c h e O r d n u n g d e r B a r o c k g ä r t e n ist 
viel Aufmerksamkei t g e s c h e n k t w o r d e n u n d m a n hat er
k a n n t , d a ß sie zu d e n b e s o n d e r s w ich t i gen E l e m e n t e n d e r 
G e s t a l t u n g g e h ö r e n . Die S k u l p t u r e n z ie ren Pa r t e r r e s u n d 
Boskc l t e u n d s te l len in Alleen, Sie s c h a l l e n Kont ras te , ver 
le ihen R h y t h m u s u n d g l i e d e r n d i e Anlagen . D e r S inngeha l t 
d e r S k u l p t u r e n u n d S k u l p t u r e n g r u p p e n wird h e u t e wei t 
w e n i g e r b e a c h t e t . Allein d i e R a u m g e s t a l t u n g sche in t Wich
tig ZU se in, b e l a n g l o s h i n g e g e n , Ob e ine Figur e i n e Venus, 
e i n e Flora o d e r e i n e Hirtin darstel l t . Man g l aub t , d i e Perso
n i f i z i e r u n g d e s Frühl ings o h n e w e i t e r e s mit d e r Personi f i 
z i e r u n g d e s S ü d w i n d e s o d e r gar mit e i n e m Mars a u s t a u 
s c h e n zu d ü r f e n , w e n n nur d i e G r ö ß e u n d d a s Material d e r 
S k u l p t u r e n e i n i g e r m a ß e n e inhe i t l i ch b l e iben . In v ie len Gär 
ten ist e n t s p r e c h e n d be l i eb ig mit d e n Plas t iken u m g e g a n 
g e n w o r d e n : W e n n i r g e n d w o ges ta l te r i sch w i c h t i g e F iguren 
f eh l t en , sei e s . wei l s i e zer fa l len , v e r ä u ß e r t o d e r zu ih rem 
Schu tze in M u s e e n g e b r a c h t w o r d e n s ind , hat m a n sich mit 
b e l i e b i g e n a n d e r e n S k u l p t u r e n d e r Barockzei t - o d e r Kopi
e n v o n i h n e n - b c h o l f e n u n d U m s t e l l u n g e n v o r g e n o m m e n , 
o h n e d a ß d i e s zu e r n s t h a f t e r e n D i s k u s s i o n e n g e f ü h r t hä t t e . 
W a r u m w ird selbst in D e n k m a l p f l e g e k r e i s e n s o w e n i g W ert 
auf e i n e o r i g i n a l g e t r e u e G r u p p i e r u n g gelegt , in Kre isen , d i e 
sich d o c h nicht mit d e m ä u ß e r e n Sche in z u f r i e d e n g e b e n 
dü r f t en? 

Man k ö n n t e d i e s mit d e m H i n w e i s da rau f e n t s c h u l d i g e n , 
d a ß s ich selbst in d e r Barockzei t w o h l nicht al le G a r t e n b e 
s u c h e r u m d i e v o n d e n S k u l p t u r e n g r u p p e n da rges t e l l t en 
Themen k ü m m e r t e n u n d s i che r a u c h nicht i m m e r al le Fi
g u r e n ident i f iz ie ren k o n n t e n . -Ein n a c k t e s M a n n e s Bild mit 
Barl u n d G a b e l , s o w i e H u n d au f s e i n e r r e c h t e n Seite g e 
g e n ü b e r , P lu to g e n a n n t - s teht im Inven ta r d e s G a r t e n s d e s 
Sch losses D r o t t n i n g h o l m bei S t o c k h o l m a u s d e m J a h r 1737. 
A n d e r e F i g u r e n g r u p p e n d e r Anlage , d i e 1662-1668 l i e im 
n e u e r b a u t e n Sch loß fü r Königin H e d w i g F l e o n o r a (1636-
P 1 S ) . W i t w e von Carl Gus taf X. u n d Toch t e r d e s H e r z o g s 
Friedrich III. v o n Ho l s l e in -Go t to rp . ange l eg t w o r d e n w a r . 
s c h i e n e n n o c h rä tselhaf ter , so / u m Beispiel zwei Bilder 
v o n F r a u e n , d i e e i n e n M a n n u n t e r s ich k i n k e n . im ö s t l i c h e n 
Sch loßhof - o d e r auf d e r Südse i t e d i e Sta tue v o n -e iner nack 
ten Frau-.1 T r o t z d e m ist Vorsicht a m Platz, w e n n als Argu
men t fü r b e a b s i c h t i g t e Ä n d e r u n g e n auf Heispie le v o n Lini
p l a z i e r u n g e n u n d E i n k ä u f e von n e u e n S t ü c k e n in d e r Ba
rockzeit h i n g e w i e s e n w Ird. So lches ist zwar d e s ö f t e r e n vor
g e k o m m e n , a b e r m a n w a r d a m a l s in al ler Kegel zug l e i ch 

b e m ü h t , d i e B i l d p r o g r a m m e e n t s p r e c h e n d zu m o d i f i z i e r e n 
o d e r völ l ig n e u zu e n t w e r f e n . 

ZUR MUSENMYTHOLOGIE DES BAROCKS 

Die M u s e n t raten s c h o n im s p ä t e n IS. J a h r h u n d e r t in ver
s c h i e d e n e n Z u s a m m e n h ä n g e n als S y m b o l f i g u r e n a u f . wei l 
d i e H u m a n i s t e n h e r a u s g e f u n d e n zu h a b e n g l a u b t e n , d a ß 
M u s e n be i d e n a n t i k e n Fes ten u n d Fe ie r l i chke i t en e i n e n 
E h r e n p l a t z e i n n a h m e n . Im f o l g e n d e n J a h r h u n d e r t f i n d e n 
w ir sie s o w o h l e i n / e i n u n d als G r u p p e n au f G e m ä l d e n u n d 
in Thea te r s tücken , be i Fes t an lä s sen d e r G e b i l d e t e n u n d be i 
Lus tbarke i t en v e r s c h i e d e n s t e r Art. M u s e n s k u l p t u r e n w i e 
a u c h a n d e r e P las t iken f a n d e n sich d a m a l s a u s vers tänd l i 
c h e n G r ü n d e n n o c h w e n i g e in d e n G ä r t e n u n d last aus
sch l i eß l i ch in I tal ien. Be im F u n d e i n e r a n t i k e n S k u l p t u r w a r 
m a n d a m a l s a l l e rd ings nicht i m m e r s icher , o b s i e w irklich 
e i n e M u s e o d e r e i n e a n d e r e Figur da rs te l l e , e in P r o b l e m , 
d a s u n s h e u t e noc h beschäf t ig t . Ulisse A l d r o v a n d i d r ü c k t e 
s ich be i s e i n e r B e s c h r e i b u n g d e s r ö m i s c h e n G a r t e n s d e s 
Kard ina l s Cesi e n t s p r e c h e n d kri t isch a u s : 

- . . .una assa i liella s ta tua intiera d ' u n a d o n n a vesl i ta c o n p a n -
ni lunghi ; ha le b racc ia i gnude ; et il b r a c c i o m a n c o a l z a t o 
su : e t i e n e in m a n o u n a m a s c h e r a . Vog l iono c h e q u e s t a sia 
la Tragedia . - 2 

Eine e r s t e M o n o g r a p h i e ü b e r d i e M u s e n w a r d i e Syn tagma 
d e Mvsis. v o n L. G. Giraldi , d i e 1^11 in S t r a s b u r g publ iz ier t 
w o r d e n w a r u n d Ix-reits im f o l g e n d e n J a h r e i n e N e u a u l l a 
g e u n d d a n n bis z u m E n d e d e s 17. J a h r h u n d e r t s n o c h e i n e 
g a n z e R e i h e w e i t e r e r Auf l agen e r l eb t e . E i n e ' D e Mvsis Li-
bel lus g e n a n n t e N e u b e a r b e i t u n g s e i n e s W e r k s w u r d e 1578 
ve rö f fen t l i ch t s o w i e s p ä t e r n e u a u f g e l e g t . G. P. L o m a z z o 
b e h a n d e l t e d a s A u s s e h e n d e r M u s e n in s e i n e m B u c h Dei
la f o r m a d e l l e Muse , cava ta dagl i an t ich i au tor l g rec i e lati-
ni'. d a s Malern u n d B i l d h a u e r n als A n l e i t u n g d i e n e n sol l te 
u n d - w i e d e r Auto r im Bucht i te l z u m A u s d r u c k b r a c h t e - . 
a u f g r u n d v o n a n t i k e n A u t o r e n a u s g e a r b e i t e t w o r d e n war . 
D a s B u c h e r s c h i e n in Mai land im J a h r 1591. N a c h d e r Mitte 
d e s 16. J a h r h u n d e r t s w u r d e n i m m e r m e h r E r l äu t e rungsw cr-
k e ü b e r a l l g e m e i n e a n t i k e M y t h o l o g i e h e r a u s g c g c l x / n . in 
d e n e n d e n M u s e n se lb s tve r s t änd l i ch e i g e n e Kapi te l g e w i d 
me t w a r e n , w i e z u m Beispiel C o r n u t u s ü b e r d e Natura 
D e o r u n v . Eine w e i t e r e M o n o g r a p h i e ü b e r d i e M u s e n w a r 
d i e M v s a r u m m y i h o l o g i a ' v o n G e o f f r o i Linocier . d i e d e s öf
t e r e n mit d e r b e l i e b t e n a l l g e m e i n e n M y t h o l o g i a e von Na-
lalis C o m e s z u s a m m e n publ iz ie r t w u r d e , s o 1605. 1612. 

Ahh I Statut des leiers/>ie/enden Herkules Musa/fetes in einem >*5- C> 
mischen Carlen des l(> Jahrhunderts 
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1616. 1637 u n d 1651 in Lyon. Köln, Padua u n d Genf . Es 
fehlte a lso zur Zeil d e s a u f g e h e n d e n Barocks k e i n e s w e g s 
an In format ionen übe r die Musen. Die Gebi lde ie ren konn
ten natürl ich nach wie vor zu d e n Or ig ina lwerken ant iker 
Autoren grei fen, d ie nun in immer pre i swer te ren u n d hes
ser redigier ten und komment i e r t en Ausgaben erhaltl ich. 

Auch in d e r spä te ren Barockzeit w u r d e übe r d i e Wesen
heit der Musen geforscht und Ausdeu tungen veröffentl icht , 
von d e n e n sich die k n a p p e n Informat ionen unse re r heuti
gen Knzyklopädien s eh r un te rsche iden . Ziehen wir nicht d i e 
barockzei t l ichen Schriften bei. wird sich u n s d e r Sinngehalt 
m a n c h e r Musendars te l lung und ande re r mythologischer 
Figuren in damal igen Gär ten nicht voll e rschl ießen. Steht 
beispie lsweise d i e Einzelskulptur d e r äl testen u n d vor
nehms ten Muse, d e r schöns l immigen Kalliope im Gar ten 
von Schönbrunn , e infach stellvertretend für alle a n d e r e n 
Musen? Ein Blick ins e r w ä h n t e Werk von Cornu tus begrün
de t d e n Verdacht, d a ß d e m nicht so sei, s o n d e r n e ine ihrer 
Redekunst zugeschr iebene , den Her r schenden b e s o n d e r s 
w i l lkommene Eigenschaft zum Ausdruck k o m m e n sollte: 

•Calliope est. uoeal is . et capt is uerb is exorna ta Rhetorica. 
cu ius auxil io respubl icas adminis t ramus . p o p u l o s appel la-
mus, e o s q . pe r suas ione , et non ui, q u o uo lamus , t rahimus. 
Haec p ro fec to causa est. q u a r e ue te res e a m comitari uel im-
primis reges u e n e r a n d a s dixerunt.«3 

In ve r sch i edenen Traktaten wird berichtet , d a ß d iese Muse 
d i e Fähigkeit ver le ihen konnte , Völker zu füh ren . Noch in 
Zedlers G r o ß e s vol ls tändiges Universal-Lexikort steht un te r 
d e m Schlagwort -Calliope-: 

d e s Jovis und d e r M n e m o s y n s Tochter, e ine von de
nen 9 Musen , w e l c h e ihren N a m e n von 'kalos' s chön u n d 
•op. d i e St imme hat. weil sie s chön reden konnte , und da
her d i e Ora tor ie vorstel len sollte, durch w e l c h e m a n g a n z e 
Völcker o h n e Gewal t zu se inem Willen b e w e g e n k a n n 

Zedier nennt als Que l l e e inen Text von Macrobius . Bei die
s em spä t römischen Text handel t es sich a l lerdings um e ine 
stark g e k ü r z t e u n d nicht g a n z ge t r eue Version d e r ä l teren 
Charakter i s ie rung Kalliopes du rch d e n gr iechischen Dichter 
Hes iod . d e r in seiner T h e o g o n i e ' - Verse 80-90 - schreibt: 
•Die vornehmste Muse. Kalliope, steht den ehrwürdigen K('migen 
zur Seite. Wen die Töchter des Zeus schätzen und wen 
von den gottgenähnen Königen sie bei seiner Geburt ansehen, 
dem tröpfeln sie auf seine Zunge den Süßen Tau und 
von dessen Mund Hießen edle Worte. Der Blick aller l 'ntenanen 
ist auf ihn gerichtet, wenn er sein Urteil fällt, 
mit einem gerechten Spruch. Und ohne daß seine Stimme 
zittert, schlichtet er so selbst die größten Streitigkeiten. 
Deswegen nämlich nennt man die Könige klug, 
denn wenn die Leute in der Versammlung schlechtem Rat 
folgen, macht er allen Schaden leicht w ieder gut. 
mit Wönen. ilie sanft und überredend .sind.", 

Im kaiserlic hen Park von S c h ö n b r u n n gibt e s n u r die Statue 
von Kalliope." und dies wohl mit Absicht. Wäre s ie dort von 
ihrer Schwes te rnscha r begleitet, k ä m e ihre b e s o n d e r e Be
d e u t u n g als Inspiratorin d e r Herrscher d e r Völker nicht z u m 
Ausdruck. 

Der Vergleich d e r Texte Hes iods u n d Zedlers gibt e inen 
in teressanten Einblick in die Art u n d Weise, wie ein grie
chischer Bericht du rch d i e b e s o n d e r e Auswahl u n d Beto

n u n g d e r Aussagen e ine ze i t gemäße re u n d für d i e Ange
s p r o c h e n e n wich t ige B e d e u t u n g erha l ten k o n n t e . Die-, gilt 
bere i ts f ü r d i e spä t e Römerzeit , weit m e h r a b e r n o c h für die 
f r ü h e Neuzei t . Aus der Rede, d i e S c h a d e n a b w e n d e t u n d 
a u s d e m g e r e c h t e n Urtei lsspruch bei Hes iod , wi rd bei d e n 
spä t e r en Autoren die Rede, d ie g a n z e Völker z u m e i g e n e n 
Willen b e w e g e n kann . Bei d e r e i f r igen S u c h e n a c h Infor
ma t ionen , d i e d i e Leserschaft interessierte , h a b e n die ba
rockzei t l ichen Forscher nicht i m m e r g e n ü g e n d Sorgfalt an
g e w e n d e t . Es fiel i hnen offensicht l ich a u c h leichter, d i e rö
mi schen Tex te zu s tud ie ren als d ie or ig inalen gr iech ischen , 
d i e d a n n erst w ä h r e n d d e s spä t en 18. J a h r h u n d e r t s mit d e m 
a u f g e h e n d e n He l len i smus v e r m e h r t e s In teresse zu f inden 
b e g a n n e n . So k a m es auf d e m U m w e g ü b e r die römischen 
In terpre ta t ionen w ä h r e n d der Barockzei t zu k l e ine ren u n d 
g r ö ß e r e n Mißvers tändnissen u n d zur Verbre i tung verschie
d e n e r fa lscher In fo rma t ionen . 

Über Thalia, d ie wir woh l b l o ß als d ie M u s e d e r Schau
spie lkunst k e n n e n , berichtet Zed ie r fo lgendes : 
-Thalia, d e s Jupi te rs und d e r M n e m o s y n e Tochter , e ine von 
d e n 9 Musen o d e r Göt t innen d e r f reyen Künste , s o d e n Na
m e n von t lorere. hat, weil der Ruhm d e r Ge leh r samke i t lan
g e blüht. . . soll mit d e n Clio und Call iope insonderhe i t d ie 
e rns tha f f t en Studien dirigieren; nach e in iger M e y n u n g abe r 
soll s ie a u c h d i e Geomet r i e , w i e nicht w e n i g e r die Feld-
und Gar t en -Baukuns t als d a h e r s ie d e n n vie lmahl auch für 
e ine Mutter d e s Paläphat i geha l ten wird, w e l c h e r vieles von 
d e n B ä u m e n und d e r g le ichen gesch r i eben , ingle ichen d i e 
C o m ö d i e n zuerst e r f u n d e n h a b e n . Sie hat h ie rnächs t d ie 
Aufsicht ü b e r die Gärtnereyen. . . -" 

Dies Zitat zeigt, w i e wichtig e s fü r ein r ech t e s Verständnis 
d e r Ga r t enkuns t d e r Barockzeil ist, sich übe r die dama l igen 
Ans ich ten zu in formieren . Es fehl te nicht a n Ge lehrsamke i l 
und d i e Thalia d e s Barocks scheint e i n e u m e in iges inter
e s san t e r e Persönl ichkei t g e w e s e n zu sein a ls m a n heu t e ge
meinh in a n n i m m t . Wider Erwarten s c h e i n e n a b e r ihre Ver
d iens te u m d i e B ü h n e n k u n s t nicht b e s o n d e r s h o c h g e w e r 
tet w o r d e n zu sein, o b w o h l m a n in d e r Barockzei t d e m 
T h e a t e r g r o ß e s In teresse e n t g e g e n b r a c h t e . Vielleicht hielt 
m a n die Schauspie lere i für ein zu vulgäres Betä t igungsfe ld 
fü r e ine ant ike Gotthei t und h o b d e s h a l b ihre a n d e r e n 
Fähigkei ten heraus? Wie d e m a u c h sei , e i n e ver t ief te Aus
e i n a n d e r s e t z u n g mit d e m ideo log ischen u n d e tymologi
schen G e d a n k e n g u t , das hinter d e m zed le r i schen Text 
s teht , w ü r d e d e n R a h m e n d i e se r A b h a n d l u n g s p r e n g e n . 

-HERKULES MUSAGETES« 

Ein Gott d e r Antike, auf d e n wir in d e n Barockgär ten be
s o n d e r s häu f ig s toßen , ist Herkules . Die F o r s c h u n g hat ihn 
s c h o n f rüh als Symbol der wel t l ichen Her r scher identifi
ziert. In d e n Gär ten mit Herkules f iguren f inden wi r auch oft 
Dars te l lungen von Musen, d e n Z u s a m m e n h a n g zwischen 
b e i d e n scheint m a n abe r bis jetzt nicht richtig e r k a n n t zu 
h a b e n . Man hält d i e Musen für ein e i g e n e s B i ldp rogramm 
o d e r e i n e b loße Zutat o h n e b e s o n d e r e n Sinn." Dies hängt 
dami t z u s a m m e n , d a ß wir dazu ne igen , d e n Sinngehal t der 
Figuren d e r Barockgär ten nur a u f g r u n d u n s e r e r heul igen , 
wissenschaf t l i ch bes se r fund ie r t en Kenn tn i s se d e r griechi
schen Sagenwel t zu e r g r ü n d e n . 
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Die Gr i echen kann ten ke inen Herku les als Musenführer , 
a lso ke inen -Herkules Musagetes-, o b w o h l Herkules und 
d i e Musen of t z u s a m m e n dargestellt w u r d e n , d a sie zu d e n 
Haup tgo t the i t en von T h e b e n , der Haupts tadt von Boöticn. 
zahlten, w o d e r Berg Hel ikon mit der b e r ü h m t e n Kultstaue 
d e r Musen lag. In Rom g a b es a n s c h e i n e n d seit f r ü h e r Zeit 
e i n e g e m e i n s a m e . Herku les u n d d e n Musen g e w e i h t e Kult-
stätte. Im J a h r 189 vor Chr. we ih t e d e r römische Konsul und 
Zensor L. Fulvius Nobilior. de r Eroberer der gr iechischen 
Aetolia. im Stadtzent rum e inen n e u e n Tempe l für Herku les 
ein und l ieß dort Standbi lder der Musen aufstel len, d i e er 
a u s Gr i echen land mi tgebracht hat te . Dieser -Aedes Hercu-
lis Musarum- o d e r -Aedes Hercul is et Musarum- g e n a n n t e 
Tempe l w u r d e spä t e r v o n L. Marcius Phi l ippus, d e m Stief
vater d e s Kaisers Augustus . e rneuer t u n d mit e i n e m Por-
ticus versehen ." Über d i e se Ereignisse berichtet Eumenius . 
d e r w ä h r e n d d e r Barockzeit viel g e l e s e n e und b e w u n d e r t e 
gal l ische Redner a u s d e m drit ten nachchris t l ichen Jahr
hunder t : 
•Aedem Hercul is Mlusa rum in Circo Flaminio Fulvius illc 
Nobilior... s ed q u o d in Graecia c u m esset impera tor acce-
perat Hercu lem Musage tum e s s e , . . . e x Ambraciens i o p p i d o 
translata s u b tutela fortissimi numinis consecravi t . ut res 
est,.. . Musarum q u i e s d e f e n s i o n e Hercul is et virtus Herculis 
voce Musa Musarum.-

Eumenius lehrte in A u g u s t o d u n u m . im heut igen Autun. 
Über Fulvius. der übe r v ie rhunder t J a h r e f rühe r in Rom ge
lebt hatte, wulste e r nicht richtig Bescheid: Fulvius war nicht 
-Imperator- u n d es ist nicht g laubhaf t , d a ß er in Gr iechen
land v e r n o m m e n hatte. Herku les sei ein -Musagetes-. Viel
leicht handel t es sich nicht u m e inen Irrtum, s o n d e r n e ine 
b e w u ß t e p ropagand i s t i sche Ausschmückung , d e n n der 
Z w e c k d e r Rede war. d e n Kaiser Constant ius . d e r d e n 
B e i n a m e n Hercul ius trug, für d ie Errichtung e ine s Musen
t empe l s in Autun zu g e w i n n e n . Die Ungere imthe i ten in d e r 
Rede von Eumen ius wa ren nun abe r d e n Lesern d e r f rühen 
Neuzeit nicht b e w u ß t u n d d e s h a l b verbre i te te sich in den 
humanis t i schen Kreisen die Idee e ines I lerkules Musagetes . 
Auch d e r im letzten zitierten Satz e r w ä h n t e s c h ö n e G e d a n 
ke, d a ß d i e Musen d e n Schutz d e s H e r o e n b rauch ten u n d 
dieser umgekeh r t zur Lobpre isung seiner Tugenden aul d ie 
Musen a n g e w i e s e n sei. f a n d bereitwil l ige A u f n a h m e . Wenn 
d i e Musen , b e z i e h u n g s w e i s e die Dichter u n d a n d e r e n 
Künstler nicht von den Taten der He lden sängen , w ü ß t e die 
Nachwelt so gut w i e nichts von ihnen . 

Die Vorstellung von e i n e m -Hercules Musagetes- w u r d e 
abe r n o c h von e ine r a n d e r e n Que l l e gespeis t . Der römische 
Münzmeis te r Q . P o m p o n i u s Musa ließ im Jah r 64 v. Chr. ei
n e Serie von Si lberdenaren p rägen , auf d e r e n Rücksei te ent
w e d e r ein le iersp ie lender Herku les o d e r e ine d e r n e u n Mu
sen zu s e h e n ist. Die Attribute der Figuren sind recht deu t 
lich zu e r k e n n e n . So hat d e r Herkules n e b e n d e r Leier auch 
s e ine Keule bei sich u n d auf d e n Schul tern d a s Löwenfell . 
Bei M e l p o m e n e . d e r Muse d e r Tragödie , f inden sich auf 
d i e s e n M ü n z e n n e b e n d e n übl ichen Attributen, der Maske 
u n d d e m Schwert , noch e i n e Keule u n d ein Löwenfell . Den 
letzten Zweifel an e iner Bez iehung / w i s c h e n Herku les und 
d e n Musen besei t igte die Umschrif t -Hercules Musarum-. 
d e n d i e Münzen mit d e m Heroenbi ld tragen.1" Wegen d e r 
Leier v o n Herku l e s ge schah es d a n n offensicht l ich, d a ß e r 
nicht nur als Begleiter, s o n d e r n als Anführe r d e r Musen ge

s e h e n w u r d e . Die Münzser ie von Q . P o m p o n i u s Musa wur
d e berei ts in d e r e r w ä h n t e n ers ten M o n o g r a p h i e übe r die 
Musen als B e w e i s für -Hercules Musagetes- au fge führ t . Gi-
raldis. de r Autor, zitierte a u ß e r d e m d e n ob igen Text von 
Eumen ius u n d s t eue r t e e in ige e i g e n e G e d a n k e n ü b e r 
die B e d e u t u n g von Herku l e s als Musen lührc r b e i . " Auch 
in we i t e ren Werken e r s c h e i n e n d i e M ü n z e n von Q . Pom
p o n i u s Musa be i Erör te rungen d e s T h e m a s -Herkules 
Musagetes-.1" 

Das Wissen u m d e n Musen -Herku le s scheint in gebi lde
ten Kreisen ba ld Al lgemeingut g e w o r d e n zu sein. Die Stadt 
Rouen s c h e n k t e d e m f ranzös i schen König Heinrich II. im 
Jah r 1550 ein G e m ä l d e , d a s d i e Minerva darstellte, abe r s o 
konzipier t war. d a ß m a n - w i e ein ze i lgenöss ieher Bericht 
meldet - d ie Figur auch als Apol lo Musage tes und als -Her
cu les tu teur et p ro tec teur d e s Muses- a n s e h e n k o n n t e . Von 
Alessandro Allori (1535-1607) gibt es ein G e m ä l d e Herku
les von d e n Musen gekrönt ' , d a s sich heu t e in den Uflizien 
in Florenz be f inde t . Das T h e m a w u r d e a u c h von Ronsard 
und we i t e ren ze i tgenöss i schen Schriftstellern behande l t . 
Amadis J a m y n schr ieb ein Stück n a m e n s Hercule d e f e n s e u r 
d e s Muses«, in d e m sich f o l g e n d e S t rophe findet:" 
-...La Muse ainsi t 'esleve jusqu 'aux c ieux 
Et te fait seoir ä la tab le d e s Dieux.. .-

Für die g ä n g i g e Ansicht, d a ß e ine e n g e B e z i e h u n g zwi
schen Herku les u n d d e n Musen b e s t a n d e n hätte, g laub te 
m a n sich s c h o n f rüh auf s che inba r e indeu t ige re Belege stüt
zen zu k ö n n e n als d ie schrif t l iche Uber l ieferung. In d e r To-
pograph ia urbis Komae- d e s b e k a n n t e n Antiquars u n d 
Dichters J ean - Jacques Boissard w a r e n zwe i vermeint l ich 
ant ike K u n s t w e r k e abgebi lde t , nämlich ein Relief und e ine 
Vollplastik, d i e n a c h ihren ebenfa l l s für echt g e h a l t e n e n In
schrif ten He rku l e s Musa rum bzw. He rku l e s Musagetes dar
stell ten. '1 Weitere, ähn l i che Feh l in fo rmat ionen w i e in d e r 
1551 e r s c h i e n e n e n T o p o g r a p h i e , l ießen sich in der damali 
gen Reise- und Forschungsl i tera tur s icher n o c h m a n c h e 
ausf indig i nachen . 

Was E u m e n i u s übe r d i e Musen aussagte , g laub te m a n 
übr igens n o c h im mit t leren 18. J a h r h u n d e n bestät igen zu 
dü r f en : 
•Cet o ra teu r a raison d e dire q u e les g r a n d s guerr iers & les 
Muses ont b e s o i n les u n s d e s aulres : c'est ä eux ä p rocure r 
le r epos , & la sü re te aux Muses: c 'est ä el les ä immortal iser 
par leur c h a n t s les be l les ac t ions d e s heros.- '" 

Solchen Er läu terungen k ö n n e n wi r e n t n e h m e n , d a ß die 
M u s e n s k u l p t u r e n in d e n Barockgär ten wesen t l i che r Teil 
von B i ldp rog rammen sind, d i e der Verherr l ichung der Herr
sche r d ien ten . Wir m ü s s e n u n s n u n a u c h f ragen , o b d i e Mu
sen in d e n v e r s c h i e d e n e n S k u l p t u r e n g r u p p e n . Fresken und 
auf den Dachges imsen d e r Schlösser w irklich d i e Kunstsin
nigkeit u n d d a s M ä z e n a t e n t u m der Besitzer preisen, wie 
meis tens a n g e n o m m e n wird. Handel t es sich hier nicht viel
m e h r u m Allegorien für d i e He lden ta ten d e s im I l ause w o h 
n e n d e n Geschlechts? Dies scheint a u c h d i e Ansicht e i ne s 
po ln i schen Forschers zu sein, d e r sich zu den Musen auf 
d e n D ä c h e r n d e s Schlosses Wilanov äußer t , das sich d e r 
Tü tkens iege r J o h a n n Sobieski in d e r N äh e von Warschau 
e r b a u e n ließ.1" Wir d ü r f e n a b e r e b e n s o w e n i g vergessen , 
d a ß Herku les u n d Apollo, d i e te i lweise mi t e inande r identi
fiziert w u r d e n , in d e n g e h e i m e n Lehren der l ' y thagoräer 
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Vorbilder d e s guten Menschen waren . Bei d e n Neupla toni -
kern w u r d e Apoll Christus gleichgestellt u n d Herku les galt 
als sein Weglx-reiter. Im Barock fanden d iese Lehren g r o ß e 
Verbreitung. Desha lb darf e ine Herkulesf igur im Park e ine s 
Regenten nicht b l o ß als Selbstglorifizierung u n d Darstel
lung d « Macht gellen. Auch der a n d e r e Aspekt, Herkules 
als guter Mensch, der wiederhol t das Böse besiegt hat. m u ß 
im Auge behal ten w e r d e n . Die Musen wa ren fü r die Pytha-
goräer Helfer innen von Herkules und Apoll u n d hat ten vor 
allem die Harmonie d e r Sphären herzuste l len, e i n e I l a rmo-
nie. d ie ihrerseits z u m Frieden u n d Wohle rgehen d e r Men
schen auf d e r Erde beitrug.1 

•y. 

mMMBW 
' J. .. -•— _ 

Abb. Der Entwurf eines Brunnens mit den neun Musen und /'<•-
gaSUS von GA. liöckler stellt eine für das 17 Jahrhundert Ikono-
grupblscb typische Darstellung t un einem Müsenberg dar 

Weil d i e wen igs ten d e r ba rocken B i ldp rogramme bis in 
die Gegenwar t vollständig erhal ten geb l ieben s ind , w e r d e n 
sie meist nicht richtig ve r s t anden . Es ist d e s h a l b wichtig, 
nach Hinweisen auf den ursprüngl ichen Zus tand zu 
Midien. Solcher Nach fo r schung ve rdanke ich z u m Beispiel 
e inen d i rekten Hinweis auf d e n in d ieser Arbeit behan 
del ten Z u s a m m e n h a n g zwischen Herkules und d e n Musen 
in Barockgär ten: Im QMten d e s markgräf l ichen Schlosses 
in Erlangen g a b e s einst e inen Spr ingbrunnen mit e ine r 
Statue von Herkules , der die Hydra erschlägt , u n d mit 
den Statuen von n e u n Musensku lp tu ren , d ie r u n d h e r u m 
s tanden . ' " 

HAINK. BKRC-E UND QUELLEN 

Nach d e n an t iken Autoren w o h n t e n die Musen in Beig
tälern u n d Gro t ten u n d l iebten d i e Abgesch iedenhe i t . Die 
U m g e b u n g d e r M u s e n w o h n s t ä t t e w ar alles a n d e r e als karg. 
Es sp rude l t en Q u e l l e n , d ie zum f röhl ichen Wachs tum der 
B lumen u n d Pf lanzen be i t rugen . In d e r Sch i lde rung d e s 
P rope rz w i n d e n d i e Musen in ihrer Gro t t e Kränze von 
Rosen u n d bei we i t e ren an t iken Atiloren f i n d e n wir noch 
H i n w e i s e auf b l u m e n r e i c h e , gep f l eg t e Musenha ine . Nach 
Pausan ias . e i n e m an t iken A u g e n z e u g e n , w a r d a s Musental 
au f d e m I le l ikon e in w a h r e r Obs tga r t en , u n d O v i d ber ich
tet, d a ß selbst Minerva jenen Hain d e r Musen besuch t u n d 
ihn b e n e i d e n s w e r t s chön g e f u n d e n hatte.1" Der alle Mu-
s e n b e r g d e s 17. J a h r h u n d e r t s im Gar ten d e s Schlosses 
Sa lzdah lum Stellte of fens icht l ich g e r a d e d i e s e n Besuch d e r 
Minerva IHM d e n Musen dar.""" 

Über d i e B e p f l a n z u n g d e r M u s e n h a i n e in d e n Barockgär
ten sintl wir r e ih t dürf t ig Informiert . In Pra to l ino Mauden 
.sinnigerweise L o r b e e r b ä u m e im u m g e b e n d e n Boskett,"1 

a u s d e r e n Zweigen Kränze für d i e Sieger u n d Dichter ge
w u n d e n w u r d e n . Aus Lorbeer bes t and a u c h d e r Hain be im 
Parnass ( s i ehe u n t e n ) d e s römi schen Li tera tenvereins Arca-
dia .ml d e m Gianicolo . Die Musen w u r d e n of t mit Palm
zwe igen in d e n H ä n d e n dargestellt o d e r t rugen Kränze a u s 
Pa lmwede ln . Als höchs t e r Baum symbol is ie r te d i e Palme 
die Schwier igkei ten , d i e dci Mensch ü b e r w i n d e n m u ß . 
w e n n er d a s 1 löchs te e r re ichen w ill. O b e n w a r t e n d i e süße
s ten Früchte . Der Pa lms tumpf . d e r ge legent l ich als Attribut 
von Apoll e rscheint , weist aul d e n m ü h s a m e n Aufstieg ZUT 
h o h e n Kunst hin. Nördlich d e r Alpen w a r es fast ausge
sch los sen . Pa lmen , d i e a u s g e s p r t x h e n s i e n M u s e n b ä u m e , 
zu h e g e n . alx*r m a n g a b sich Mühe , d ie M u s e n b e r g e m ö g 
lichst sChOn zu b e p f l a n z e n . So w a r d e r P a r n a ß b r u n n e n im 
Gar ten von Somerse t H o u s e w e g e n der v ielen B lumen lx*-
s o n d e r s re izvol l . 2 Im Gar ten d e s Schlosses Be lvedere in 
Wien hal ten d i e Musenf igu ren w ä h r e n d d e r w a r m e n Jah
reszeit e i n e n O r a n g e n h a i n als Hin te rgrund , d e n n d a s Dach 
u n d die v o r d e r e Wand d e r b e n a c h b a r t e n O r a n g e r i e w u r d e n 
d a n n w e g g e n o m m e n / * Es e r g a b sich dami t a u c h ein deu t 
l icher Bezug zu e i n e r Herku les f igur u n d zu d e n g o l d e n e n 
Äpfe ln d e r H e s p e r i d e n . 

In G e m ä l d e n , auf T h e a t e r b ü h n e n u n d e b e n in d e n Gär
ten d e s Barocks w u r d e n die Musen auf e i n e m Berg darge
stellt, d e n m a n Hel ikon ode r Pa rnaß n an n t e . Dabei ging es 
nicht b l o ß u m e in na ives Erzählen e ine s an t iken Sagen-
stoffs , s o n d e r n u m e i n e Beschäf t igung mit Symbolen , d i e 
e i n e n l ie feren Sinn hat ten. Die Berg landschaf t s t and für d e n 
langen , m ü h s a m e n Weg. d e n d e r Mensch g e h e n m u ß . u m 
d i e w a h r e T u g e n d u n d d i e höchs t e Kunst zu e r r e i c h e n / ' 
Der zukün f t i ge Koni« Friedrich II. sagte in e i n e m seiner 
Schwes t e r Markgräfin Wi lhe lmine 1734 g e w i d m e t e n Ge
dicht : 
- . . .Pour moi . j eu n e ecol ie r d ' l l o r a c e . 
A p e i n e ai-je au p i ed d u Parnussc 
Passe m o n t rois ieme p r in t emps . 
Q u c . rempli d u n e nob l e audace , 
J o s e v o u s c o n s a c r e r nies chants.-

In e in igen i tal ienischen Gär ten w a r e n s c h o n w ä h r e n d d e s 
Manie r i smus Ansätze fü r d i e d a n n im Barock zent ra le r wer
d e n d e n u n d klarer fo rmul ie r ten Musenlx-rge g e s c h a f f e n 
worden.-" ' Zu ihrer En t s t ehung m ö g e n d i e I n f o r m a t i o n e n in 
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d e r dama l s eifrig s tud ier ten Res Rusticä d e s römischen 
Feldherrn u n d Universalgelehrter) M. Terent ius Varro eini
g e s be ige t ragen Italien. Varro berichtet von e inem -Musae-
um-, d a s sich zuobers t a m Hang übe r d e n Anlagen se iner 
Villa be f and , be im heu t igen Monte Cassino.2 ' ' 

De r fü r d ie Gar tenges ta l tung nördl ich d e r Alpen woh l 
e inf lußre ichs te i talienische Musenberg s tand im Park d e r 
Medici-Villa in Pratol ino bei Florenz. Dabe i hande l t e es sich 
u m e inen Pa rnaß mit ve r sch i edenen Got the i ten n e b e n 
Apoll und d e n Musen. D e n Musen fiel abe r d i e Haupt ro l le 
zu, w o h l wei l d i e Einr ichtung e ine r in teressanten, n e u e n 
Wasserorgel ( o d e r e ines Glockenspie ls ) , d ie m a n mit Be
ge i s t e rung u n t e r n a h m , zu ihrem Musizieren paß te . Viel
leicht inspiriert du rch d iesen Musenbe rg ließ Katharina d e 
M e d i ä a ls Königin von Frankreich bei e i nem g r o ß e n Fest in 
d e n Tuilerien e ine ahn l iche Anlage einr ichten u n d in Ant
w e r p e n g a b es bei d e n Wil lkommensfes t l ichke i ten im Jah r 
1560 für ihren Sohn, He rzog von Anjou , ebenfa l l s e inen 
Musenberg . 2 7 

Die e n g e B e z i e h u n g d e r Musen zu Que l l en rührte dazu , 
d a ß d i e barockzei t l ichen Musenbe rge g e r n e mit verschie
d e n e n Wasserküns ten bere icher t w u r d e n . Wasserküns te ge
nossen dama l s o h n e h i n g r o ß e Beliebtheit . Im Gar ten d e s 
Somerset Hauses , d e s damal igen Londone r Wohnsi tzes der 
eng l i schen Königin, g a b es im f rühen 17, J a h r h u n d e r t ein 
g r o ß e s Bassin und darin s tand ein kunstvol ler Berg Helikon 
mit d e n Musen in e ine r Grot te . Das g a n z e war offensicht
lich von Sa lomon d e Caus. d e m damal igen Großmeis t e r der 
Wasserspiele , gep lan t w o r d e n . Nach e inem ze i tgenöss ichen 
Bericht soll d ieser Berg die e r w ä h n t e alte Anlage in Prato
l ino bei w e i t e m über t ro f fen haben . 2 8 Im Gar ten d e s Erzbi-
schofs von Paris in St. Cloud g a b es ebenfa l l s e inen Parnaß
berg mit Wasserspie len . J o h n Evelyn, ein gut informierter 
engl ischer Gar t en f r eund , hat ihn anläßlich e ines Besuchs 
Im J a h r [644 wie folgt beschr ieben : 

Bin no th ing is more e s t e e m e d than the c a s c a d e falling (Vom 
the great s t eps into t he lowest a n d longest walk f rom the 
Mouni Parriassus, Which consists of a grötto, p r shel l-hou-
se. o n t he summit o f t h e hill, where in an- divers wa t e rworks 
a n d cont r ivances to we t t he spectators; this is cove red with 
a fair cupo la , the walls pa in ted with the Muses, and statues 
p laced thick abou t it. w h e r e o f s o m e are an t ique and 
good.-"""' 

Niehl nur d i e se äl teren, b e s o n d e r s b e k a n n t e n Musenbe rge 
sind spä te r restlos abge t r agen w o r d e n , s o n d e r n auch meh
rere jüngere . Die Ausges ta l tung ist t i esha lb nicht im Einzel
nen b e k a n n t u n d ich m u ß mich damit b e g n ü g e n , n o c h et
w a s zur B e d e u t u n g im Gesamtp l an d e r Gär ten a n z u m e r 
ken. Sowohl in St. Cloud als auch im .Schloßgarten 
Sa lzdahlum bi ldeten die Parnasse d e n Absch luß d e r Haupt 
achsen . ' " Sie vermit tel ten also nicht nur e inen Blick in die 
ant ike Sagenwel t , s o n d e r n wa ren w esent l iche Teile der Per
spekt ive, d ie du rch s ie - o b w o h l künstl ich au fgebau t - et
w a s v o m landschaf t l ichen Charakter a n n a h m , d e r in der 
Gar tenkuns t du rch E inbez iehung d e r natür l ichen G e g e b e n 
heiten ba ld z u m b e s t i m m e n d e n Merkmal e iner n e u e n Stil
e p o c h e w e r d e n sollte. Eine ähn l iche Funkt ion als Point d e 
Yue war w o h l ursprüngl ich für den Musenbe rg im ('.arten 
d e r Eremitage bei Bayreuth gedach t . Die Planungsgc-
sch ich te d e s ers ten Sch lößchens , d e s jetzigen Nordtraktes, 

ist z w a r nicht klar.1 ' s i cher w u r d e j edoch die Zufahrt z u m 
Pa rnaß am S ü d e n d e d e s Ziergartens, erst später , nach d e m 
Bau d e s Südt raktes und der Sei tenflügel , zur Hauptzufahr t , 
Der Tunne l du rch d e n Berg w u r d e dami t z u m e igent l ichen 
Eingang.*2 Mit d ieser W e g f ü h r u n g ha t te m a n d a s Gestal
t u n g s k o n z e p t d e s Gar tens g e w i s s e r m a ß e n auf d e n Kopl ge
stellt. Es darf als ziemlich s icher gel ten, d a ß der ursprüngl i 
c h e H a u p t e i n g a n g auf d e r Nordse i te lag. dort , w o a u c h 
heu t e wieder die Besuche r e in t re ten . 

Ludwig XIV.. würd ig t e d i e Musen in s e i n e n Gär ten . Es 
g a b im Park von Versailles bere i ts f rüh e inen Musenberg , 
auf d e m Apoll - mit d e n Ges ich t szügen d e s Königs - von 
d e n Musen s o w i e von Sta tuen f ranzös i scher Dichter u n d 
Schriftsteller u m g e b e n war. Der Berg w u r d e d a n n abget ra
gen und Char les l.e Brun w ar in den 1670er J a h r e n mit 
e i nem n e u e n Projekt beschäf t ig t , d a s e i n e n Pa rnaß inmitten 
e ines g r o ß e n Bassins v o r s a h . " Dieses Projekt k a m jedoch 
nie zur A u s f ü h r u n g . Vielleicht hielt d e r König e inen Mu-
senbe rg fü r e i n e bere i ts zu a b g e d r o s c h e n e Idee. Parnasse 
w a r e n ja dama l s nicht n u r in Gär ten zu s e h e n , s o n d e r n 
g e h ö r t e n im 17. J a h r h u n d e r t auch zu d e n Requisi ten d e r 
Bühnenküns t l e r . Der Plan, d e n Musen im Park von Versail
les e i n e n wich t igen Platz e i n z u r ä u m e n , b l ieb abe r beste
h e n . 1687 e n t s t a n d e n En twür f e für e inen -Palast der Musen-
als Absch luß d e s Grand Canal o d e r an d o m i n i e r e n d e r Stel
le h in te r d e m Lac d e s Suisses, d a s heißt e n t w e d e r auf d e r 
Haupt - o d e r auf e ine r s e h r wicht igen Q u e r a c h s e . 1 ' Bis z u m 
Tode Ludw igs XIV. w u r d e n n o c h v e r s c h i e d e n e we i te re Pro
jekte z u m T h e m a Musen ausgearbe i t e t , es k a m abe r ke ines 
zur A u s f ü h r u n g . Der a l t e rnde Monarch scheint d i e g rand io
sen Baup läne nicht m e h r mit d e r g le i chen Energie wie einst 
verfolgt zu h a b e n . Eines d e r Projekte a u s d e m Jahr I~12. 
d a s e inen 53 Meter h o h e n Apol lo tempe l vorsah, war wie
d e r u m als Absch luß d e r H a u p t a c h s e gedach t . In der Mitte 
d e s G e b ä u d e s w ä r e e i n e Kuppe lha l l e für Apoll en t s t anden , 
r u n d h e r u m vier Säle fü r d ie Musen. Es soll ten n u r w e iße r 
Marmor, ve rgo lde te Bronze . Glas u n d Spiegel ve rwende t 
w e r d e n , zur Dekora t ion zusätzl ich n o c h se l tene , fa rb ige 
Steine.1 ' 

Im Gar ten von Marly g ing d i e W ü r d i g u n g der Musen et
w a s zügiger vorwär ts . Beim Wasserreservoir am Os thang , 
im s o g e n a n n t e n Bosquel d e Louvec iennes w u r d e im spä ten 
17. J a h r h u n d e r t ein S p r i n g b r u n n e n mit e i nem schon einge
faßten Becken angelegt u n d -Piece d e s Muses- genann t , 
weil auf d e m Platz d a n e b e n zwei .Musenfiguren s t anden . 
I m 1697 präsen t ie r te sich d i e Anlage bere i ts mil drei 
Sp r ingb runnen . E n d e 1701 g i n g m a n da ran , a u s d e m bis
her igen Bassin ein n e u e s , ova le s zu m a c h e n , d a s mit e i nem 
Sp r ingb runnen u n d spä t e r mit N a j a d e n s k u l p t u r e n a u s ver
go lde te r Bronze v e r s e h e n wurde . Der g a n z e Hang w u r d e 
zu e i n e m P a r n a ß ausgestal tet . l" Er b e s t a n d schl ießl ich a u s 
fünf ü b e r e i n a n d e r l i e g e n d e n und versch iedenar t ig gestal te
t en G a r t e n r ä u m e n . Zuunters t in e ine r Nische auf d e r Mittel
achse . Apoll auf d e r h ö c h s t e n Terrasse zugew andt . Stand ei
n e Statue d e r Urania. In d e r Mitte d e s h ö h e r l i egenden ova
len Raums lag d a s e r w ä h n t e g r o ß e Bassin mil e i n e m n e u e n 
Sp r ingb runnen , der volle 25 Meter h o c h a u l s c h o ß u n d -La 
g e r b e du Parnasse g e n a n n i w u r d e . 1 Bei d e n E inmündun
g e n e ine r Que ra l l e e in d e n Platz s t a n d e n die Figuren von 
Kalliope. Euterpe . T e r p s i c h o r e und Polyhymnia . Links und 
rechts d e r Mit telachse führ ten R a m p e n zur da rübe r -
l i egenden Terrasse u n d zwei ten Q u e r a c h s e , d a z w i s c h e n 
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vcrliel d i e h o h e T e r r a s s e n m a u e r . Stieg ein B e s u c h e r auf d e r 
l inken K a m p e h inauf , s ah er e ine lange T r e i l l a g c w a n d v o r 
sich. Ü b e r d i e reGhte R a m p e e r r e i c h t e e r e i n e n l a n g e n g e 
r a d e n Weg. d e r d u r c h e in w e i t e r e s Bosket t f ü h r t e . Wer a b e r 
g le ich n a c h d e r R a m p e zur Mitte h in a b b o g , k a m d o r t zu e i 
ner Iiir j ene Zeit recht u n g e w ö h n l i c h e n R a s e n t r e p p e u n d 
ü b e r s ie au f e i n e e b e n f a l l s lx.-gra.ste. s c h m a l e Ter rasse , a n 
d e r e n E n d e n d i e S ta tuen v o n Klio u n d Thal ia s t a n d e n . Wei-
k iv s c h m ä l e r e R a s e n t r e p p e n s t i egen d a n n zu e i n e m acht 
e c k i g e n Kiespla tz e m p o r , d e r von T r c i l l a g e w ä n d e n u n d 
d a r ü b e r w a c h s e n d e n R o ß k a s t a n i e n u m g e b e n war . In d e r 
Mitte d e s Pla tzes s tand d e r s c h o n e r w ä h n t e Apoll, h in t e r 
ihm I n n o u n d M e l p o m e n e . Für Apoll ha t t e m a n a l s o d e n 
b e d e u t e n d s t e n Punk t im G a n z e n g e w ä h l t . Ha t t e d e r P a r n a ß 
b e i m S o m e r s e t H o u s e d e n j e n i g e n in P ra to l i no deu t l i ch 
ü b e r t r o f f e n , s o über t ra f n u n w i e d e r d e r P a r n a ß v o n Marly 
d i e v o n S a l o m o n d e C a u s i n sp i r i enen . b i s h e r i g e n Ges ta l -
Cungen bei w e i t e m . I )er P a r n a ß von Marly w a r e ine völl ig 
e i g e n s t ä n d i g e u n d küns t le r i sch e i n d r ü c k l i c h e K o m p o s i t i o n . 
Die P l az i e rung d e r v e r s c h i e d e n e n M u s e n w u r d e o f f e n s i c h t 
lich nicht d e m Zufal l ü b e r l a s s e n , s o n d e r n s tel l te e i n e logi
s c h e O r d n u n g dar. Urania , n a c h b a r w k e r A u f f a s s u n g d i e 
Göt t in d e r PiXSterne. s t and a m w e i tes ten von Apoll en t f e rn t , 
w ä h r e n d d i e a n d e r e n Musen , d i e d i e P l ane t en reg ie r t en , 
ihm n ä h e r w a r e n . Z w i s c h e n M e l p o m e n e . d e r Muse , d e r d e r 
l l immels t e i l d e r S o n n e g e h ö r t e , u n d Apoll, d e r na tür l ich 
d e n König symbol i s ie r te , w a r d e r Abs tand a m g e r i n g s t e n . 

\ i m n o c h e in ige H i n w e i s e auf d i e w e i t e r e Kn twick lung 
d e r M u s e n g r u p p e n u n d -be rge in d e n G ä r t e n . Die mi t t le re 
ova le Terrasse von Marly mit d e n M u s e n s k u l p t u r e n hat 
w o h l I m p u l s e fü r d i e G e s t a l t u n g d e s M u s e n r o n d e l l s v o n 
Sanssouc i vermit tel t u n d d i e s e s ist d a n n s e ine r se i t s in d e n 
1780er J a h r e n im Park v o n Pav lovsk be i St. P e t e r s b u r g rech t 
g e n a u n a c h g e b a u t w o r d e n . Die G r o ß f ü r s t i n Maria, d i e d i e 
ma l sgeb l i chen I d e e n fü r d i e Pa rkges t a l t ung in Pav lovsk lie
fer te , w a r e i n e G r o ß n i c h t e von Friedrich II., d e n sie s e h r be
w u n d e r t e . Eine r o k o k o h a f t e W e i t e r e n t w i c k l u n g d e s Parnas
s e s im Stil von Marly f a n d in Rom statt. D e r Ha in d e r er
w ä h n t e n A c c a d e m i a del l 'Arcadia g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t 
d e r Li teraten a m H a n g d e s G i a n i c o l o - H ü g e l s e r s t r e c k t e s ich 
ü l i e r m e h r e r e n Ter rassen u n d T r e p p e n l ä u f e h i n a u f zu ei
n e m mit P e g a s u s g e k r ö n t e n M u s e n b e r g . Er w u r d e v o n d e n 
Arch i tek ten A n t o n i o Canevar i u n d Nicola Salvi u m 172S g e 

stallet . D e r Plan d e r e t w a ze i t g l e i chen S p a n i s c h e T r e p p e 
d ü r f t e d i e G e s t a l t u n g b e e i n f l u ß ! haben.* 

Ein P ro jek t fü r d e n e i n g a n g s e r w ä h n t e n Park von Drott-
n i n g h o l m zeigt, w i e l a n g e n o c h e i n M u s e n b e r g als Würdiger 
A b s c h l u ß e i n e r H a u p t a c h s e e i n e s Pa rks gal t . D a s v o n 
G u s t a v III. v o n S c h w e d e n e i g e n h ä n d i g g e z e i c h n e t e -Projct 
p o u r fa i re d u Rcxi ier q u i t e r m i n e le J a rd in d e Dro t t n ing -
h o l m . Le P a r n a s s e a v e c A p o l l o n & l e s N e u f s Muses-
s t a m m t von 1784.39 Im März d e s s e l b e n J a h r e s h a t t e GusBn 
III. in Rom d i e M u s e n s t a t u e n g e k a u f t , m u ß t e d a n n a b e r 
sch l i eß l i ch d o c h au f d i e A u s f ü h r u n g s e i n e r I d e e ve r z i ch t en , 
d a d i e a l ten M a r m o r s k u l p t u r c n d e r n ö r d l i c h e n W i t t e r u n g 
n ich t a u s g e s e t z t w e r d e n d u r f t e n D e n Berg h ä t t e d e r 
M o n a r c h u n t e r A u s n ü t z u n g e i n e r n a t ü r l i c h e n A n h ö h e ge
f a l l e n lassen . 

W A S SAGEN UNS DIE MUSEN? 

Ich h a b e w e d e r v e r s u c h t , e i n e n u m f a s s e n d e n Überb l i ck 
ü b e r d i e b a r o c k z e i t l i c h e n Q u e l l e n zu d e n M u s e n zu ver
mit te ln , n o c h al le G ä r t e n mit M u s e n s k u l p t u r e n zu e r w ä h 
n e n . Ein s o l c h e r Versuch hät te a u c h u n w e i g e r l i c h s c h e i t e r n 
m ü s s e n . Zuv ie l e Sch r i f t que l l en zu d e n S k u l p t u r e n sind 
n o c h n i e a u s g e w e r t e t o d e r pub l iz ie r t w o r d e n . U m ein voll
s t ä n d i g e r e s Bild d e r z e i t g e n ö s s i s c h e n I d e e n zu e r h a l t e n , 
m ü ß t e m a n a u c h all d i e v ie len nic ht a u s g e f ü h r t e n P ro j ek t e 
s t u d i e r e n . M e i n e Absicht w a r nu r . d a r a u f h i n z u w e i s e n , d a ß 
z w i s c h e n G a r t e n g e s t a l t u n g e n . B i l d p r o g r a m m e n u n d Strö
m u n g e n d e r G e i s t e s g e s c h i c h t e t i e f e re u n d w e n i g e r zufälli
g e Z u s a m m e n h ä n g e b e s t e h e n , a ls wi r g e m e i n h i n a n n e h 
m e n . W e n n wir Sol< h e Z u s a m m e n h ä n g e k e n n e n l e r n e n und 
im A u g e b e h a l t e n , k ö n n e n w ir a u c h d i e künst ler isx h i n Aus
s a g e n b e s s e r v e r s t e h e n . Mit d e r E r f o r s c h u n g d e r Z u s a m 
m e n h ä n g e h a b e n wi r a b e r e in s e h r w e i t l äu f iges Terrain b e 
t r e t en . D e n g e w i s s e n h a f t e n G a r t e n d e n k m a l p f l e g c r n wi rd 
d e s h a l b m e i n A u f r u f , d e r s i n n g e m ä ß e n A u l s t e l l u n g von 
S k u l p t u r e n g r u p p e n in B a r o c k g ä r t e n m e h r B e d e u t u n g zuzu 
m e s s e n , n o c h m a n c h e s K o p f z e r b r e c h e n v e r u r s a c h e n . 

Z u m S c h l u ß m o c h t e ich n o c h d e m W u n s c h A u s d r u c k ge
b e n , w e n i g s t e n s in e i n i g e n G ä r t e n d i e K o p i e n v o n ba
r o c k e n F iguren w i e d e r e i n m a l e n t s p r e c h e n d d e m u r s p r ü n g 
l i chen Z u s t a n d in f a r b i g e n F a s s u n g e n l e u c h t e n zu lassen . 
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