
Rezensionen

zenden memorativen Portrats der im Kindbett 

verstorbenen Prinzessin Charlotte aus dem 19. 

Jh. (Kat.Nr. 237). Auf dieses folgen im Kata

log die Bildnisse der unbekannten ,Hofdamen‘ 

des 16. und 17. Jh.s, kostbar gekleidet und 

geschmiickt, we 1 fie Reliefs auf hellem oder 

dunklem Grund, die mit nur geringen Abwei- 

chungen in Vielzahl gefertigt und weithin ver- 

breitet wurden, auch von diesen sind Kiinstler 

oder Werkstatten unbekannt. Tierdarstellun- 

gen in der Nachfolge von Giovanni Antonio 

Masnago aus dem 2. Viertel des 16. Jh.s und 

ein schlafender Lowe von Burch, datiert nach 

1792, stehen am Ende der Kameen (Kat. Nr. 

249-253). Die Intaglien sind vielfach signierte 

Arbeiten des 18. und 19. Jh.s.

Das Kapitel Jewels1 enthalt 19 unterschiedli- 

che Schmuckstiicke der Zeit von 1520 bis zum 

Ende des 19. Jh.s aus Gold, Email, Perlen und 

Edelsteinen, die nicht alle auch mit einem 

Kameo besetzt sind. Die Insignia (Kat.Nr. 

297-322) umfassen erlesene Exemplare des 

Hosenband-, des Distelorden und des Ordens 

des Bades sowie des koniglichen Ordens von 

Victoria und Albert, die signierte Kameen 

namhafter italienischer und englischer Kiinst- 

ler umschliefien. Dem Schlufi des Kataloges 

mit 3 Tabaksdosen und einem Humpen folgen 

Anhang I, die Fassungen der Steine, Anhang II, 

die Siegelabdriicke der Bodleian Library, wei- 

ter Bibliographie, Konkordanz, Index und 

Fotonachweis.
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Gemmen sind bei allem Prunk eine sprode 

Materie, der sich nur wenige Archaologen und 

Kunsthistoriker widmen. Glyptik erfordert 

neben Stilkunde auch Kenntnisse in Mineralo

gic, Geschichte, Mythologie, Ikonographie 

und Technik. Erika Zwierlein-Diehl hat sich 

seit Jahrzehnten ganz auf dieses Gebiet kon- 

zentriert (die Bibliographie nennt 30 ihrer 

Publikationen), die antiken Intaglien in den 

Gemmensammlungen von Wien, Berlin, Bonn 

sowie deren Glasnachbildungen in Wurzburg 

veroffentlicht und die Gemmen am Dreikoni- 

genschrein publiziert. In Antike Gemmen und 

ihr Nachleben legt sie die Summe ihrer 

Erkenntnisse und Materialsammlungen vor, 

einen weit gefacherten, detaillierten Uberblick 

uber die Geschichte der Steinschneidekunst. 

Der eng gedruckte Text verlangt vom Leser 

Konzentration, die Abbildungen sind - nach 

Kapiteln geordnet - im Tafelteil vereint, daher 

muf standig geblattert, der Faden der Argu

mentation neu gefunden werden. Die katalog- 

artigen Abbildungsverzeichnisse sind sach- 

kundig zusammengetragen.

Zwierlein-Diehl beginnt, die vorderasiatischen 

Rollsiegel ausklammernd, mit minoischen Sie- 

geln und endet mit einem kurzen Blick auf die 

Tatigkeit lebender Kiinstler. In 24 Kapiteln 

behandelt sie neben der Entwicklung der anti

ken Siegelsteine und der Intaglien fur Schmuck 

und Sammelwesen auch die des Kameen- 

schnittes im Mittelmeerraum. Ausfiihrlich 

erlautert sie antike Quellen, den mythologi- 

schen, legendaren oder historischen Hinter- 

grund vieler Darstellungen, den Gebrauch der 

Gemmen und den kameenartigen Stein- oder 

Glasschnitt beriihmter antiker Gefafie. Sie 

beschiiftigt sich mit »magischen Amuletten« 

und friihchristlichen Gemmen und geht dem 

fur das Friihmittelalter haufig unbekannten 

Schicksal beriihmter Steine nach. Auf die 

Kapitel iiber die vielschichtige Bedeutung der 

antiken Steine im Mittelalter und die Wir- 

kungsgeschichte der Gemmen folgen Aus-
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fiihrungen zu Material und Technik, wobei 

Mineral und Gias gleichwertig behandelt wer- 

den. Bibliographic, Bildtafeln und Indices 

schlieBen den Band ab.

Die Einfiihrung beginnt mit Schriftquellen wie den Epi

grammen des Poseidippos von einem Mailander Papy

rus (z. Halfte 3. Jh. v. Chr.) auf der Kartonage eines 

Mumienpektorals und literarischen Zeugnissen von 

Plinius, Theophrast aus Lesbos, Strabon und Dioskuri- 

des. Der Gebrauch geschnittener Steine als Siegel ist 

vielfach durch Originale wie deren Abdriicke, schriftli- 

che Quellen und Bilder dokumentiert. Die Autorin 

erlautert die Siegelpraxis, geht ein auf Siegel als Erken- 

nungs- und Beglaubigungszeichen in einer Zeit des 

Analphabetentums, auf SiegelmiBbrauch, Verbreitung, 

Tragweise und Material. Herrscher verschenkten Sie- 

gelringe als Gnaden- oder Sympathiebeweis, man trug 

das Bildnis eines Machtigen, um Ergebenheit und 

Freundschaft zu zeigen.

»Die Geschichte der griechischen Glyptik beginnt mit 

den Siegein des nicht-griechischen Volkes der Minoer« 

(S. 20), also in der Mitte des 4. Jahrtausends. Die Stil- 

stufen der minoischen und mykenischen Kultur von 

3650 bis 1050 v. Chr. sind in einer Tabelle aufgegliedert 

und in drei Unterkapiteln besprochen. Alle diese Siegel 

sind durchbohrt und wurden an einer Schnur oder 

Kette um Hals oder Handgelenk getragen. Im iz. Jh. 

wurden die Mykener von Einwanderern aus dem Nor

den iiberwaltigt. Der Steinschnitt lebte nur auf den 

Inseln weiter, auf dem Festland wurde er in der Mitte 

des 8. Jh.s, in »geometrischer« Zeit, wohl unter Anlei- 

tung ostlicher Handwerker in Zypern und Nordsyrien 

neu entwickelt, nachdem man seit der Mitte des 9. Jh.s 

Siegel aus Holz, Elfenbein oder Fayence verwendet 

hatte. Die geometrischen Siegelsteine haben unter- 

schiedliche Formen, der Riicken ist kugelig oder auch 

figiirlich.

Im 7. Jh. konzentriert sich die glyptische Produktion 

auf alte Hochkulturen, Kreta und die Peloponnes; in 

den Heiligtiimern der Peloponnes sind auch Elfenbein- 

siegel und Abdriicke davon gefunden worden. Eine 

besondere Gattung archaischer Gemmen entstand auf 

Melos; die »Inselsteine« lassen die Formen der kre- 

tisch-mykenischen Glyptik noch einmal aufleben. Im 6. 

Jh. setzt eine neue Bliite griechischer Glyptik ein, die 

sich nun bis in spathellenistische Zeit weiterentwickelt. 

Die weichen, opaken und nur matt schimmernden 

Steine werden abgelost von durchsichtigen bis durch- 

scheinenden mit lebhaften Farben der Quarzgruppe, in 

erster Linie dem Karneol. Die Oberseiten haben die 

Form eines Skarabaus und konnen auch zu abgeflach- 

ten, vereinfachten Formen stilisiert werden. Produkti- 

onszentrum ist Zypern neben anderen griechischen 

Inseln und lonien. (Hier stiitzt sich die Autorin beson- 

ders auf John Boardman, der das Material von der 

Archaik zur Klassik geordnet hat: Greek Gem Engra

ving, Archaic to Classical, in: Cedric G. Boulter 

[Hrsg.], Greek Art. Archaic into Classical, Cincinnati 

Classical Studies, Leiden 1985, S. 83ft.). Die Dreh- 

banktechnik wird entwickelt, Thematik und Bildsche- 

mata zeigen orientalischen EinfluiS. Im 6. Jh. dominie- 

ren zwei Stilrichtungen, ein plastischer Stil, Boardmans 

»Robust Style® mit tiefer geschnittenen, sorgfaltig 

modellierten, und »Dry Style* mit fluchtiger flach ein- 

getieften Figuren. Erzahlfreude und bewegte Szenen 

setzen ein. Am Ende des 6. Jh.s ist ein kiinstlerischer 

Hohepunkt erreicht, und Steinschneider signieren ihre 

Arbeiten.

Die klassischen griechischen Siegelsteine zeigen meist 

Stilmerkmale anderer Kunstgattungen. Annahernde 

Datierungen sind jetzt durch Miinzvergleiche moglich. 

Im 5. Jh. kommen Besitzer- und Kiinstlerinschriften 

und noch ungedeutete Beizeichen (?, Abb. 136 und 

140, herabhangender Fisch) in Gebrauch. Dexamenos 

von Chios signiert mit vollem Namen wunderbar beob- 

achtete Tierdarstellungen, Portrats und Szenen und bil- 

det wohl einige Schuler aus. Nach der Eroberung des 

lydischen Reiches durch Kyros II. 546 entwickelt sich 

in Kleinasien der »graeco-persische Gemmenstil«, ein 

Mischstil mit babylonischem Hintergrund, vermutlich 

unter Mitarbeit griechischer Kiinstler.

Im 3. Jh. wird im ptolemaischen Alexandria 

der in mehrschichtigem Lagenstein erhaben 

geschnittene Kameo erfunden. Die Glanz- 

stiicke dieser Technik (u. a. Ptolemaerkameo 

in Wien, Kameo Gonzaga in St. Petersburg, 

Tazza Farnese in Neapel und »Coupe de Pto- 

lemee« in Paris) sind ausfiihrlich behandelt. 

Die von Gerhard Schmidt beim Kopieren der 

Tazza Farnese gewonnene Erkenntnis, daB ihr 

Achat gefarbt und nicht in Indien, sondern in 

Mazedonien gefordert ist (G. S., Erfahrungen 

und Fragen beim Nachschneiden der drei 

grofiten Sardonyx-Kameen der Antike: Tazza 

Farnese, Gemma Augustea und Grand Camee 

de France, in: Gertrud Platz-Hoster [Hrsg.], 

Mythos und Macht. Erhabene Bilder in Edel

stein, Antikensammlung Staatl. Museen zu 

Berlin, Berlin 2008, S. 6-12, bes. 10-12), 

wurde nicht beriicksichtigt. Hellenistische 

Bildthemen waren Herrscher- und Privatpor- 

trats sowie Darstellungen von Gottern, 

Heroen und Szenen aus Mythologie und Sage, 

eng vernetzt mit denen anderer Kunstzweige. 

Einige Gemmenschneider sind auch als Miinz- 

stempelschneider bekannt.

Siegel sind leicht transportabel und in Abdriicken zu 

vervielfaltigen. Nicht erstaunlich deshalb, daf? viele 

griechisch-archaische Gemmen in Italien gefunden
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worden sind, vorwiegend in Etrurien. Dort entwickel- 

ten sich eigene Formen der Typare, sehr fein ausgebil- 

dete Skarabaen, und des Bildaufbaus. Die etruskischen 

Kiinstler lernten von den Ostgriechen, die sich im letz- 

ten Drittel des 6. Jh.s vermehrt in Etrurien nieder- 

lieBen. Der Entwicklung dieser Skarabaen von der 

Mitte des 5. bis zum 3. Jh. gilt eine eigene Betrachtung. 

Die Vorliebe fiir das Schneiden mit dem Rundperlen- 

zeiger fiihrt zum sog. Rundperlenstil. Ab dem 4. Jh. fin- 

den sich in Etrurien auch Ringsteine, die im 3. und 2. 

Jh. den Skarabaus ablosen. Ab dem 3. Jh. entfalten 

aulSeretruskische Gemmenwerkstatten in Mittel- und 

Siiditalien eine fruchtbare Tatigkeit im Austausch mit 

Stil und Formen griechischer Glyptik.

In der spaten Republik und friihen Kaiserzeit 

wurden geschnittene Steine nicht nur als Siegel 

genutzt, sondern auch wegen ihres kiinstleri- 

schen Wertes geachtet und gesammelt. Seit 

dem 2. Viertel des 1. Jh.s arbeiteten griechi- 

sche Steinschneider in Rom. Haufig signierten 

sie ihre Arbeiten. Die spathellenistischen 

Schopfer des augusteischen Stils und die Mei

ster der tiberischen und nachtiberischen Zeit 

fiihrten das Gemmenportrat zur Blute. Der 

Abschnitt »Kiinstler und Kunsthandwerker« 

erlautert die Anhaltspunkte zur Datierung wie 

die oft auf das verwendete Werkzeug zuriick- 

zufiihrenden grofien Stilrichtungen, die 

Bildthemen und geht auf den Sitz der Werk- 

statten und die Verbreitung ihrer Arbeiten ein. 

19 grol?e Kaiserkameen der julisch-claudi- 

schen Epoche werden besprochen, des weite- 

ren vier kostbare Kameengefafie aus Edelstein 

und Gias: das Onyxalabastron aus Stift Not

tuln, die Portlandvase und die Onyxkannen in 

Saint Maurice d’Agaune sowie jene aus Man

tua in Braunschweig. Die romischen Gemmen 

der spateren Kaiserzeit vom 1./2. bis zum 5. 

Jh. n. Chr. sind nach gleichen Gesichtpunkten 

behandelt wie die der friihen Kaiserzeit, 

ebenso die Kameen, neben den Kaiserkameen 

auch private Auftrage, Portrats und Gotter- 

darstellungen oder Hochzeitskameen, weiter 

Kameengefafie, die Rubensvase und der 

Lykurgosbecher. Im Kapitel uber friihchristli- 

che Gemmen sei zusatzlich an die beiden in 

Nijmegen gefundenen bekannten Intaglien der 

Sammlung Smetius, Kreuz mit Fischen und 

Anker mit Fischen (Weber 1992, Kat. Nr. 322 

und 323) erinnert. Im Mittelalter schatzte man 

antike Gemmen, beschaftigte sich mit ihrer 

Entstehung, Herkunft und Bedeutung, nutzte 

sie als Schmuck, Amulett, Siegel und vor allem 

als Zierde von Kirchengerat. Das Sammeln 

antiker Gemmen als Zeugnisse des Altertums 

beginnt in der friihen Renaissance. Die Auto- 

rin bespricht die grofien Sammlungen antiker 

Gemmen vom 13. bis zum 20. Jh. und infor- 

miert iiber Nachahmungen und Falschungen. 

Am Schlufi betrachtet sie das Material: Stein, 

Elfenbein und Gias, sowie Methoden der 

Farbverbesserung und Farbung, die Technik 

des Gemmenschneidens, Glasgemmen und 

Kameoglas. Uber die von ihr verneinte Frage 

nach der Verwendung einer Lupe in der Antike 

(S. 329) ist wohl das letzte Wort noch nicht 

gesprochen.

Eine mit Bienenfleifi in einem langen Gelehr- 

tenleben zusammengetragene vielseitige Mate- 

rialsammlung wird mit grofiem Sachverstand 

vorgetragen. Vielleicht lassen sich bei einem 

solchen Werk Wiederholungen und gelegent- 

lich zu grofie Ausfiihrlichkeit nicht vermeiden.

Ingrid S. Weber
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