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Friederike DheinDas Wiener Barockmuseum 

prasentiert zur Zeit 66 Werke des in Schwaben 

geborenen, liber Miinchen nach Wien gelang- 

ten und in PreEburg (Bratislava) gestorbenen 

Franz Xaver Messerschmidt. Sie umfassen das 

gesamte Schaffensspektrum dieses Kiinstlers, 

der friih kaiserliche Auftrage erhielt und ab 

1770 die Professur fur Bildhauerei vertrat, 

sich aber seit seiner Zwangspensionierung 

1774 vornehmlich auf die Ausarbeitung der 

heute als »Charakterkdpfe« bekannten Bii- 

stenserie konzentrierte. Von barocker Sinn- 

lichkeit, liber die Etablierung der klassizisti- 

schen Doktrin in Wien, bis zu dem frappieren- 

den Hyperrealismus mancher »Charakter- 

kdpfe« reicht der Weg, den Messerschmidt sti- 

listisch zuriickgelegt hat.

Es gelingt der Schau, mit diesem schon 

vielfach spektakular ausgebeuteten CEuvre zu 

liberraschen. In den verdunkelten barocken 

Prachtraumen des Unteren Belvedere sind die 

Exponate auf niichterne weiEe Quader 

gestellt. Helles Scheinwerferlicht hebt sie von 

der Dauerausstellung ab, die den zeitgenossi- 

schen Hintergrund der Kunst Messerschmidts 

reprasentiert. Dieser Inszenierung zum Opfer 

fallt die tonige Materialwirkung der Blei- 

Zinn-Biisten. Deren Eigenschaft, Farben der 

Umgebung und wechselndes Tageslicht zu 

reflektieren, hatte die frlihere Aufstellung 

respektiert, wahrend 27 von 39 Exponaten 

der Osterreichischen Galerie im Depot verbor- 

gen waren. Fiir harte Schatten, die zuweilen 

die eigenwillig variierten Biistenabschnitte der 

Kopfe stdren, entschadigt der Verzicht auf 

glaserne Trennwande. Nur wenige Stiicke hat 

man willkiirlich eingeriickt, so dal? sie unmit- 

telbaren Vergleichen entzogen bleiben. Erfiillt 

sich das Versprechen des Internetauftritts 

(www.belvedere.at\deutsch\aktuell), der »Hin- 

tersinn« der Kopfe werde hier »erstmals« 

naher untersucht?

Abb. 1 Franz Xaver Messerschmidt, Statue der 

Maria Theresia, 1763-66. Zinn-Kupfer-Legie- 

rung. Wien, Osterreichische Galerie (Kat. Abb. 

S. 149)

Neun Aufsatze eroffnen unterschiedliche, in 

einigen Punkten unvereinbare Sichtweisen auf 

den lange Zeit als Musterbeispiel fiir den 

Zusammenhang von Kunst und Wahn 

zitierten Bildhauer. Darin liegt vor allem ein 

Gewinn. Einerseits unternimmt Renata Fanta 

eine psychobiographische Deutung, und
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Michael Krapf resiimiert, das mehrfach be- 

legte »Geistersehen« Messerschmidts habe in 

Verbindung mit seiner Psychose und seinem 

Verfolgungswahn die Arbeit an den Kopfen 

»extrem begiinstigt« (S. 60). Andererseits 

stellt ihn Maraike Buckling als Protagonisten 

der Aufklarung dar und weist seine Patholo- 

gisierung als Folge der asthetischen Verur- 

teilung seiner Werke durch reaktionare Kreise 

zuriick. Sowohl Krapf als auch Buckling 

bedenken den EinfluB esoterischen Gedanken- 

guts auf Messerschmidts Vorstellungswelt. 

Weitere Beitrage konturieren Rahmenbedin- 

gungen fur Leben und Werk. Almut Krapf- 

Weiler lotet die Spannweite unterschiedlicher 

Vereinnahmungen durch Kiinstler und Kunst- 

historiker bis zur Gegenwart aus. Gemeinsam 

ist den Autoren das Vertrauen auf einen Text 

des Berliner Aufklarers Friedrich Nicolai, der 

Messerschmidt 1781 in Prefiburg besucht 

hatte (Beschreibung einer Reise durch 

Deutschland und die Schweiz, 12 Bde. Bd. 6, 

Berlin 1785, S. 401-420).

Wie Wolfgang Hausler zeigt, kontrastiert die 

Realitat der dunklen ersten Regierungsjahre 

der Kaiserin Maria Theresia zu der tanzerisch 

bewegten, idealisierenden Statue Messer

schmidts, der sie 1765-67 als jugendliche 

Kbnigin von Ungarn zeigt (Abb. 1; Kat. Nr. 5). 

Eine Eigenwilligkeit bilden dort unter einer 

bartigen Maske fechtende Infanteristen auf 

der Riickseite des Kronungsmantels. Doch 

bereits am Brustharnisch des Portratreliefs 

Josephs II. von 1760-63 (Kat. Nr. 3) findet 

sich ein zwischen Ornament und grotesker 

Satyrmaske changierendes Vexierbild (S. 42). 

Mit diesem friihen Verweis auf eine Spannung 

zwischen offiziellem Gesicht und innerer 

Unruhe erschliefit Hausler Implikationen der 

schon in Wien begonnenen Serie teils anti- 

kisierender, teils bis zur Grimasse mimisch ge- 

spannter Kbpfe. Die Machtigen des Habsbur- 

gerreichs litten zunehmend unter Kontrollver- 

lusten. So sei Franz Stephan, dem seltsam 

biirgerlichen Gemahl Maria Theresias, eine 

fatale Neigung zum Grimassenschneiden

Abb. 2 Franz Xaver Messerschmidt, Erster 

,Schnabelkopf, ca. 1778-82. Gipsabgufi, ver- 

schollen (Abb. nacb Kris 1932) 

bescheinigt worden. Friedrich Wilhelm Graf 

Haugwitz, ein Vorkampfer der Staats- und 

Verwaltungsreform, soil infolge nervoser Tics 

»eher einem Narren als einem verniinftigen 

Manne« geglichen haben (S. 45). Hausler 

schlieBt daher, Messerschmidt habe in seinen 

Herrscherbildnissen die offizielle Balance von 

Politik und Humanitat festgehalten, doch 

zugleich die Krise der anbrechenden neuen 

Epoche zu bannen versucht. Mit den Kopfen 

habe er die Gefahrdung des Rationalismus 

durch Psychose selbst durchlitten.

Magda Keleti priift die Bedingungen, die 

PreBburg dem Bildhauer zur Zeit der 

Josephinischen Reformen bot. Seit dem Tod 

Maria Theresias 1780 und mit der Verlegung 

der ungarischen Residenz nach Buda verlor 

die Stadt drastisch an Bedeutung, so dafi 

groBere Auftrage allenfalls von kirchlicher 

Seite zu erwarten waren. Das 1777 begin-
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nende Prefiburger CEuvre Messerschmidts 

umfafit mehrere Portrats unbekannter Burger 

und von Vertretern der ungarischen Auf- 

klarerschicht, meist in Form kleiner Re- 

liefmedaillons. Um so mehr verbliifft der 

neben der Arbeit an den unverkauften Kopfen 

erreichte Wohlstand, den ein 1996 von Maria 

Potzl-Malikova in Ars (Bratislava) pub- 

liziertes, von Keleti referiertes und im Anhang 

abgedrucktes Dokument verrat. Drei Tage 

nach dem Tod Messerschmidts wurde sein 

gesamter Besitz inventarisiert, von den Kunst- 

werken bis zum Hausrat. Wahrend eine Waf- 

fensammlung misanthropische Ziige und Ver- 

folgungswahn zu belegen scheint, sind die seit 

Nicolai behaupteten kargen Wohnverhaltnisse 

als literarische Fiktion entlarvt. Allerdings 

recherchierte Nicolai bekanntermaEen viele 

Daten seiner Reisebeschreibungen nicht vor 

Ort, sondern griff auf gedruckte Quellen und 

ein Netz vertraulicher Informanten zuriick 

(vgl. Wilhelm Schmidt-Biggemann. In: Bern- 

hard Fabian [Hg.]: Friedrich Nicolai (1733- 

1811). Berlin 1983). Dais er Messerschmidt 

nach seinem Besuch geradezu bespitzeln lie!?, 

zeigt ein Brief Heinrich von Bretschneiders 

von 1782 (im Wortlaut bei Maria Potzl- 

Malikova: F. X. Messerschmidt. Wien 1982, S. 

121, Anm. 557). Dies weckt nicht nur Zweifel 

an der Offenheit, mit der sich Messerschmidt 

mitgeteilt haben soil; es verdeutlicht auch, 

welche Gefahr der reisende Rationalist in dem 

Schopfer beunruhigender Bildwerke wahr- 

genommen hatte. Dennoch beschrankt sich 

Quellenkritik auf den Kommentar, Nicolai 

habe Messerschmidts Proportionssystem zu 

hausbacken dargelegt (S. 72). Hier bleibt zu 

klaren, welche Zuschreibungen gemeinsamen 

Wissensfeldern entstammen, und welche 

Muster Nicolai eingefiihrt hat, um den Bild- 

hauer als abschreckendes Beispiel fiir die Fol

gen von Schwarmerei, Geisterglauben und 

okkulter Literatur vorzufiihren. Aus der Ver- 

breitung dieser Phanomene hat Axel Gampp 

geschlossen, die Aufierungen Messerschmidts 

seien »iiberindividuell« (Die Selbstportrats des

Abb. 3 Franz Xaver Messerschmidt, Franz 

Anton Mesmer, 1770. Blei. Wien, Privatbesitz 

(Kat. Nr. 10, Abb. S. 163)

F. X. Messerschmidt als Ausdruck einer 

aufgeklart-biirgerlichen Asthetik. In: Pascal 

Griener und Peter J. Schneemann [Hg.]: 

Images de I’artiste. Berlin 1998, hier S. 27). 

Konsequenzen aus dem Inventar bleiben aus, 

denn noch immer spricht man von 69 

»Charakterkdpfen«, obwohl 1783 nur 50 

»grol?e Kdpfe« aus Stein oder Metall und 12 

»kleine Kdpfe« dokumentiert sind. Die 49 

»Charakterkdpfe« und ihre heute bekannten 5 

»Varianten« sind keineswegs mit den 1784 

erwahnten >>69 Portreen« gleichzusetzen, da 

sich darunter unverkaufte, wirkliche Portrats 

(z. B. Kat. Nr. 64) und diverse Kleinplastiken 

befanden. Immerhin relativiert Krapf die Mel- 

dung Nicolais, die Kopfserie sei nur ge

schlossen zu kaufen gewesen, durch seine Ver- 

mutung, Messerschmidt habe die »Variante« 

Kat. Nr. 35 fiir einen Liebhaber geschaffen.
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Obschon die Annahme solcher Bestellungen 

nicht alle Widerspriiche zwischen dem Inven

tar und anderen Nachrichten lost, ist Nicolais 

Angabe neu zu bewerten: Sie gibt die Verkaufs- 

strategie Johann Adam Messerschmidts 

wieder, der den Nachlafi seines Bruders 1784 

erworben hatte.

Anlafilich der Frankfurter Ausstellung Mehr 

Licht vorgestellte Thesen (Kat: Miinchen 

1999. S. 100-119; Das achtzehnte Jahrhun- 

dert 23/1, 1999, S. 59-78) fiigt Buckling zu 

einer schliissigen Argumentation zusammen. 

Vom »Hauch der Aufklarung« bei seinem 

Lehrer Johann Baptist Straub sei Messer- 

schmidt fiber die »WindstoEe« seiner klas- 

sizistischen Portrats um 1770 zu den »Wirbel- 

winden« der »Charakterkdpfe« gelangt. Ent- 

scheidend fur das darin aufscheinende 

Menschenbild sei die von Nicolai bezeugte 

Selbsterforschung des Kiinstlers. Dort ist die 

Rede von »agyptischen« Proportionen, die der 

Kiinstler durch Kniffe in den Unterleib in 

seinem Gesicht erweckt und in den Kopfen 

wiedergegeben haben soli. Darin erkennt 

Buckling eine Betonung des Seelischen, das 

dem Korper fiber die Mimik sein Siegel ein- 

prage. Zu kurz greift der Hinweis, »Geisterse- 

hen« sei in Kreisen der Aufklarer verbreitet 

gewesen. Der von Kant gepragte Begriff 

indizierte eine unter »Schwarmern« und in 

esoterischen Geheimbiinden angesehene psy- 

chische Disposition, die strenge Rationalisten 

wie Nicolai nicht zuletzt auch bei sich selbst 

bekampften (vgl. Diethard Sawicki: Die 

Gespenster und ihr Ancien Regime. In: 

Monika Neugebauer-Wolk [Hg.]: Aufkldrung 

und Esoterik. Hamburg 1999, S. 364-396). 

Somit durchschnitt die von der Aufklarung 

verschobene Grenze zwischen Normalitat und 

Krankheit nicht nur die Reihe erstarrter oder 

heftig verzerrter Bfisten, sondern durchlief 

auch die Personen Messerschmidts und Nico

lais.

Fanta verfeinert die Uberlegungen von Ernst 

Kris (Jahrbuch der kunsthist. Sammlungen in 

Wien N. F. 6, 1932, S. 169-22.8). Die 1793 fur

Abb. 4 Franz Xaver Messerschmidt: KopfNr. 5, 

ca. 1778-81. 1793 ,Der Gahner’ genannt, mm 

als schreiend wahrgenommen. Winn. Budapest, 

Szepmilveszeti Miizeum (Kat. Abb. S. 179

die Lehrzeit des Kiinstlers berichtete iiber- 

maEige »Frbhlichkeit« zeige ein unangepafites 

SelbstbewuEtsein, das Demiitigungen und 

Schuldgefiihle nach sich ziehen muEte. In den 

Rivalitatskampfen nach dem Tod seines Men

tors, des Akademiedirektors Meytens, habe 

Messerschmidt daher die Flucht in die Krank

heit angetreten. Mogliche Zusammenhange 

der Biographik mit dem Wechsel von Stolz 

und Demiitigung in Karl Philipp Moritz’ 

Anton Reiser (1785-90) bleiben ausgeklam- 

mert. Sein Scheitern an der Akademie habe der 

Bildhauer nicht real bewaltigt, sondern die 

Selbstheilung in Rfickzug und GrbEenwahn 

gesucht. Wahrend die antikischen Kopfe alte 

Ideale festhielten, verleugneten die eingezoge- 

nen Lippen der »konvulsivischen« Kopfe den 

Wunsch nach Beriihrung; schon Kris hatte 

dieses Motiv auf die Abwehr sexueller Wfin-
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sche bezogen. Kompensatorisch babe sich 

Messerschmidt »Geister« als groBe Gegner 

gewahlt, auf die er seinen Neid auf die Begiin- 

stigten und zugleich sein eigenes Scheitern 

projizieren konnte. Jeden vollendeten Kopf 

babe er als magischen Triumph genossen. 

Implizit bestatigt Fanta die Krissche These, in 

den vorgestiilpten Lippen der »Schnabel- 

kbpfe« (Abb. 2) gelange die verdrangte Wahn- 

vorstellung zur Anschauung. Identifiziert man 

dariiber hinaus die Messerschmidt zugeschrie- 

bene Enthaltsamkeit mit der unter Freimau- 

rern gepflegten »hermetischen« Lebensweise 

(Buckling, S. 83), so konnen die oft als obszon 

empfundenen »Schnabelkdpfe« schwerlich als 

Idole des Hermes Trismegistos gelten. Den- 

noch erneuert Krapf ihre Deutung als Darstel- 

lungen des Hermes gleichgesetzten, vogelkop- 

figen agyptischen Gottes Thot (S. 87- 

96; vgl. Belvedere 1, 1995, S. 44-55). Als 

redundant erweist sich die Einteilung der 

Kopfe nach den von Nicolai erfundenen Grup- 

pen, da eine Untersuchung des zugrun- 

degelegten Konzepts »gemischter Gefiihle« 

fehlt (vgl. Gampp, S. 26). Das zentrale 

Anliegen Krapfs bildet jedoch die Neudeutung 

der Kopfe im Licht des Mesmerismus. 

Eine Aussage Franz Anton Mesmers zur 

Entsprechung »magnetischer Pole« der linken 

und rechten Korperhalfte iibersetzt Krapf in 

die Analogic von Oben und Unten (S. 72). 

Ohne Erwahnung des Riickbezugs auf die 

Hermetik macht er damit mesmeristische 

Konnotationen der bei Nicolai geschilderten 

Praxis des Rippenkneifens geltend. Den 

zweifellos fur Messerschmidt bedeutsamen 

Satz wendet Krapf freilich nicht auf die Sym- 

metrien der Kopfe an, deren strenge Fronta- 

litat mit den Portratbiisten Scheybs und Mes

mers von 1769 und 1770 (Abb. 3; Kat. Nr. 9- 

10) einsetzt. Vielmehr erklart er einzelne 

Kopfe zu Illustrationen der mesmeristischen 

Kur und vergleicht sie mit Fallberichten. Die 

Kopfe Nr. 30 und 47 mit rechteckig ver- 

fremdeten Lippen (Kat. Nr. 43 und 58) zeigten 

friihe Patienten, die zur Heilung von Hirn-

Abb. 5 Franz Xaver Messerschmidt, Kopf Nr. 45, 

1793 ,Ein Gelehrter, Dichter’ genannt, nun ein 

Patient Mesmers. Blei-Zinn-Legierung. Original 

verschollen. Gipsabguf (Kat. Nr. 57, Abb. S. 263

erkrankungen Magnete im Mund hielten. 

Dem Beginn eines hysterischen Anfalls 

entsprachen aufgerissener Mund und aufge- 

baumte Zunge des Kopfes Nr. 5 (Abb. 4; Kat. 

Nr. 16). In anderen Fallen seien die Dargestell- 

ten damit beschaftigt, Disharmonien ihres 

Korpers zu beeinflussen. Die um den Hals von 

Kopf Nr. 25 und die Stirn von Kopf Nr. 45 

(Abb. 5) gebundenen Stricke werden als jene 

Kabel identifiziert, uber die Mesmer erkrankte 

Korperteile mit magnetisierten Baumen und 

den beriihmten Baquets verband. SchlieBlich 

fiihre Kopf Nr. 8 (Kat. Nr. 19) den Heilschlaf 

als letzte Stufe der Therapie vor. Dal? Mesmer
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diese Verfahren zur Gruppenbehandlung erst 

um 1778 in Frankreich erfand, bildet den 

geringeren Einwand. Zum Kern des Problems 

fuhrt die Bemerkung, aufgrund Mesmers fast 

ausnahmslos weiblicher Klientel habe Messer- 

schmidt die Faile fur sein eigenes Gesicht 

»geschlechtsspezifisch umpolen« miissen (S. 

62). Aus welchen Motiven konnte der Kiinst- 

ler derartige Abbildungen geschaffen haben? 

Auch wenn der Einflufi des Psychogurus auf 

Messerschmidt bisher unterschatzt worden ist, 

ware zumindest eine kiinstlerische Verar- 

beitung seiner Ideen zu erwarten.

In den Katalogtexten wird die begrenzte 

Reichweite dieser Hypothesen sichtbar. An 

Stelle eigener Analysen zitiert Krapf meist aus 

der Merkwiirdigen Lebensgeschichte von 

1793, die das ebenso ratselhafte wie beunruhi- 

gende Werk uber das Paradigma der Physio- 

gnomik Lavaters handhabbar machen sollte. 

Die Ausfiihrungen dieses Pamphlets zielen auf 

die Bestatigung der zugleich eingefiihrten 

Betitelungen. Von diesen lals’t man sich leiten, 

wenn die vorgestreckten Kopfe Nr. 23, 31, 41 

und 49 (Kat. Nr. 34, 35, 44) weiter als Darstel- 

lungen des Geruchssinns interpretiert werden. 

Nach wie vor fallt Kopf Nr. 30 (Kat. Nr. 43) 

dem Rasonnement uber »Verstopfungen« 

anheim, scheinbar gerechtfertigt durch Mes

mers KrankheitsmodelL Dab den von Mesmer 

diagnostizierten »Verstopfungen« vor dem 

Hintergrund zeitgenossischer Schulmedizin 

keinerlei Originalitat zukam, raumt Krapf 

anderenorts ein: Um Messerschmidts Symp- 

tome aus der »sitzenden Lebensweise« der 

Handwerker zu erklaren, griff auch Nicolai zu 

diesem Topos. Mesmers Brisanz riihrte 

vielmehr von der Vorstellung von Dishar- 

monie als Krankheit in ihrer Analogic zwi- 

schen individueller und gesellschaftlicher Ver- 

fassung her (vgl. Victor Chan: Natural genius, 

inspired madness, and romantic protest: F. X. 

Messerschmidt’s many grimacing faces, in: 

Arts Magazine 61/2, 1986, S. 84-95). Bleibt 

dieser Zusammenhang auEer Acht, so wird die 

Ursache des angesichts der Kopfe gespiirten 

Leidens dem Innern der Dargestellten 

zugewiesen und mit der Beziehungsrelevanz 

der Mimik jeglicher politischer Anspruch aus- 

geblendet.

Dank der erstmals ausgestellten Portratbiiste 

Mesmers und weiterer neu aufgetauchter 

Originale erganzt der Katalog das Werkver- 

zeichnis Potzl-Malikovas von 1982, ohne deren 

sachliche Materialvorlage zu ersetzen. Erfreu- 

lich ist die Ausstattung mit Zeittafel, Perso- 

nenregister, Bibliographie und Ausziigen einiger 

Dokumente. Wahrend einige Neuaufnahmen 

unter grellen Farbhintergriinden leiden, 

werten Vergleichsabbildungen und zusatzliche 

Seitenansichten den Katalogteil auf. Insgesamt 

treten uns die sozialen und geistigen Spannun

gen der Epoche als Risse in Leben und Werk 

eines Kiinstlers entgegen, uber den hochst 

widerspriichliche Nachrichten iiberliefert 

sind. Methodised findet dies kaum Beriick- 

sichtigung. Obwohl beispielsweise die mit 

zahlreichen Kiinstlerlegenden verbramte Merk- 

wiirdige Lebensgeschichte willkiirlich und 

zensierend die Veroffentlichungen Seipps und 

Nicolais verwertet, werden diese Texte als 

gleichrangige Quellen behandelt und somit 

sakralisiert. Fraglich bleibt, ob dieses Ver

fahren der Text-Bild-Verkniipfung dem Irrita- 

tionspotential der Kopfe gerecht wird.
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