
glast war. Kaiser Franz I. habe dort seinen Nachmittagskaffee getrunken, und so 

soli es wieder werden. Der Sessellift vom SchloB zur Gloriette wird aber noch 

auf sich warten lassen...

Jorg Martin Merz

III. INTERNATIONALES SEMINAR 

DIE TECHNIK DER GROSSBRONZEN

VON DER ARCHAISCHEN ZEIT BIS ZUR RENAISSANCE 

Murlo (Siena), Antiquarium, 24. - 30. Juli 1993

Zum dritten Mai fand in diesem Sommer im siidlich von Siena gelegenen 

Murlo als Gemeinschaftsveranstaltung der Kommune Murlo, der Soprintendenza 

Archeologica per la Toscana, der Kapitolinischen Museen und der Antikensamm- 

lung Berlin unter der Gesamtleitung von Edilberto Formigli ein wissenschaftli- 

ches Seminar statt. Die Themen waren auf Fragen der Herstellung und der Lb- 

tung von Bronzebildwerken der Antike, des Mittelalters und der Renaissance 

konzentriert. Das aus Vortragen und Diskussionen bestehende wissenschaftliche 

Programm war auf den Vormittag und auf den Abend beschrankt, die Experi- 

mente zur Kaltarbeit und zu verschiedenen Lbtverfahren, die an eigens zu diesem 

Zweck angefertigten Nachgiissen durchgefiihrt wurden, fanden jeweils am Spat- 

nachmittag statt. In diesem Bericht sind die Vortrage in der im Programm vorge- 

gebenen Reihenfolge wiedergegeben. Die an verschiedenen Tagen durchgefiihr- 

ten Experimente sind zu einem Block zusammengefaBt.

Seit etwas iiber einem Jahrzehnt werden neben stilistischen oder ikonographi- 

schen Untersuchungen von Bronzebildwerken verstarkt auch naturwissenschaftli- 

che Analysen durchgefilhrt, mit deren Hilfe weiterfiihrende Erkenntnisse iiber 

das Handwerk der BronzegieBer in Erfahrung gebracht werden konnten. Die 

Kenntnisse der antiken griechischen Bronzetechnik sind durch Peter C. Bol, Anti

ke Bronzetechnik. Kunst und Handwerk antiker Erzbildner, Munchen 1985, und 

Gerhard Zimmer, Griechische Bronzegufiwerkstatten: Zur Technologieentwick- 

lung eines antiken Kunsthandwerks, Mainz 1990, mittlerweile gut publiziert. 

Gbtz Lahusen ist mit der Erforschung rbmischer Bronzen beschaftigt, eine Publi- 

kation der Ergebnisse steht noch aus. Fiir die Kunstgeschichte bietet der reich il- 

lustrierte Band von Mario Scalini, L’arte italiana del bronzo 1000-1700. Toreuti- 

ca monumentale dall’alto medioevo al barocco, Busto Arsizio 1988, einen Uber- 

blick iiber die Bildwerke. Eine gute Zusammenfassung bieten auch Elaine K. 

Gazda und George M. A. Hanfmann, Ancient Bronzes: Decline, Survival, Revi

val, in: Art and Technology. A Symposium on Classical Bronzes, hg. v. Suzannah 

Doeringer, David Gordon Mitten und Arthur Steinberg, Cambridge/Mass., Lon

don 1970, S. 245-270. Kleinere Publikationen: Wolfgang Braunfels, Karls des 

GroBen Bronzewerkstatt, in: Karl der Grojle. III. Leben und Nachleben, Diissel- 

dorf 1965, S. 168-202, und vor allem Richard L. Stone, Antico and the Develop-
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ment of Bronze Casting in Italy at the End of the Quattrocento. Metropolitan 

Museum Journal 16, 1981, S. 87-116, der das Herstellungsverfahren von Klein- 

bronzen unter Zuhilfenahme von Rontgenaufnahmen klaren konnte, erganzen die 

Kenntnisse von den Arbeitsablaufen in Bronzewerkstatten. Vor allem in der Ar- 

chaologie hat man sich naturwissenschaftlicher Methoden zur Untersuchung von 

Bronzebildwerken bedient (vgl. Hermann Born [Hg.] Archaologische Bronzen, 

antike Kunst, moderne Technik, Berlin, Museum fur Vor- und Friihgeschichte, 

Berlin 1985). Die spektakularen Restaurierungen der letzten Jahre an GroBbron- 

zen der Antike und der Renaissance wurden immer auch fiir naturwissenschaftli- 

che Analysen genutzt. Im AnschluB an die Restaurierungsarbeiten wurden die 

GroBbronzen und die Ergebnisse der Untersuchungen in Ausstellungen und Kata- 

logen prasentiert (vgl. Die Pferde von San Marco, SMPK im Martin Gropius 

Bau, 8.3.-25.4.1982, Berlin 1982; Donatello e il restauro della Giuditta, a cura 

di Loretta Dolcini, Firenze, Pal. Vecchio, 15.5.-31.10.1988, Firenze 1988: Il Net- 

tuno di Ciambologna. Storia e Restauro, ed. Giulio Bizzarri, Marco Guidi, Auro

ra Lucarelli, Milano 1989; Marco Aurelio. Storia di un monumento e del suo re

stauro, Mailand 1989; Verrocchio’s Christ and St. Thomas. A Masterpiece of 

Sculpture from Renaissance Florence, ed. by Loretta Dolcini, Pal. Vecchio, Flo

rence, 5.12.1992-17.4.1993, The Metropolitan Museum of Art, New York, 16.6.- 

17.10.1993, Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze, The 

Metropolitan Museum of Art, New York 1993). Restauratoren, Naturwissen- 

schaftler und Kunsthistoriker arbeiten enger zusammen, die Untersuchungsergeb- 

nisse erweitern die Kenntnisse von Herstellungstechniken und Herstellungsver- 

fahren. In Einzelfallen kann ein Kunstwerks mittels naturwissenschaftlicher Me

thoden erfolgreich datiert werden. So wurde durch Rbntgenuntersuchungen be- 

wiesen, daB der sogenannte Jtingling vom Magdalensberg im Kunsthistorischen 

Museum Wien nicht das 1502 gefundene antike Original, sondern ein AbguB des 

16. Jhs. ist (vgl. Kurt Gschwantler u. a., Naturwissenschaftliche Untersuchungen 

an der Bronzestatue „Der Jtingling vom Magdalensberg“, in: Wiener Berichte 

liber Naturwissenschaften in der Kunst, Doppelbd. 4/5, 1987/88, hg. v. Alfred 

Vendl, Bernhard Pichler, Johannes Weber und Bernhard Banik, Wien 1988, S. 

256ff.; Griechische und romische Statuetten und Groflbronzen. Akten der 9. In- 

ternationalen Tagung liber antike Bronzen, Wien, 21.-25. April 1986, hg. v. Kurt 

Gschwantler und Alfred Bernhard-Walcher, Wien 1988, mit fiinf Aufsatzen zum 

„Jiingling“). Interdisziplinare Veranstaltungen wie das Seminar in Murlo dienen 

dem Austausch und der Diskussion gewonnener Erkenntnisse.

Das Seminar begann am 24.7. mit einer Fiihrung durch das im ehemaligen bi- 

schbflichen Palast von Murlo eingerichtete etruskische Museum und der Presen

tation der Akten von 1991 (Atti del Convegno 1991, 26. - 31. Juli 1991, Antiche 

officine del bronzo, a cura di Edilberto Formigli, Siena 1993). Am spaten Nach- 

mittag wurden die Ausgrabungsstatten von Poggio Civitate, einer weitlaufigen, 

teilweise bewehrten Anlage der Etrusker bei Murlo, besichtigt. Ein stidostlich an- 

grenzender offener Hallenkomplex diente als Bronzewerkstatt. Die dort ergrabe- 

nen Funde belegen enge Handelsbeziehungen nach Chiusi/Clusium.
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Abends erlauterte Edilberto Formigli (Soprintendenza Archeologica per la 

Toscana, Florenz) die Grundlagen der BronzeguBtechnik, das Wachsausschmelz- 

verfahren mit verlorener Form - das sogenannte direkte GuBverfahren - und mit 

wiederverwendbaren Hilfsnegativen - das indirekte Verfahren (Zur Technik des 

Bronzegusses immer noch aktuell: Hermann Liter, Technik der Bronzeplastik, 

Leipzig 1902; Bernhard Bull, Bronze- und FeinguB nach dem Wachsausschmelz- 

verfahren, in: Vom Wachs, Hoechster Beitrdge zur Kenntnis der Wachse, Bd. I, 

Frankfurt-Hoechst 1959. Albert Spycher, Der Bronzegufi - ein antikes Kunst- 

handwerk, Schweizerische Gesellschaft fiir Volkskunde, Abteilung Film, Reihe: 

Aites Handwerk, Heft 58, Basel o. J., bietet eine gute Einfiihrung in alte und 

neue Techniken. VgL auch Edilberto Formigli, Bemerkungen zur technischen 

Entwicklung des GuBverfahrens griechischer Bronzestatuen, Boreas 4, 1981, S. 

15-24).

Am 25.7. erlauterte Gerhard Zimmer (Antikensammlung, Berlin) an einigen 

Vasenmalereien, u. a. auf der ErzgieBereischale in Berlin, daB die Herstellung 

von GroBbronzen in den Werkstatten der Antike von Besuchern und Zuschauern 

aufmerksam verfolgt wurde. Die Beobachtung der Kunsthandwerker bei der Ar

beit erfolgte wahrscheinlich nicht nur aus einem Interesse an den technischen 

Vorgangen, sondern dokumentiert auch die Kontrolle der Kunsthandwerker und 

der verwendeten Rohstoffe durch die Burger (vgl. ders., Antike Werkstattbilder, 

Berlin, SMPK, Antikenmuseum, Berlin 1982).

Im AnschluB daran referierte Judith Swaddling (British Museum, London) Er- 

gebnisse aus ihrer Dissertation liber die Kosten zur Herstellung von Statuen in 

der Antike (Greek Sculptors: Their Employment, Training and Materials, with 

special emphasis on bronze, London 1986). Demnach war Bronze als Material in 

Griechenland wesentlich teuer als Marmor. Wahrend eine lebensgroBe Bronzefi- 

gur 3.000 - 4.000 Drachmen kostete, waren vergleichbare Figuren aus Marmor 

fiir etwa 2.000 Drachmen zu bekommen. In rbmischer Zeit war Marmor, infolge 

hoher Transportkosten, das teurere Material. Bronze dagegen war relativ preis- 

wert, das komplizierte Verfahren der Herstellung erforderte jedoch kenntnisrei- 

che Spezialisten. Nicht ganz zuzutreffen scheint ein abschlieBend von Frau 

Swaddling gezogener Vergleich mit den Bronzen der Renaissance. Zwar hatte 

der Herzog von Urbino 1581 seinen Kunstagenten Simone Fortuna beauftragt, 

bei Giambologna zwei Marmorstatuetten fiir sein Studierzimmer zu bestellen und 

dieser dem Herzog geraten, Statuetten aus Bronze zu nehmen (der Brief bei Gio

vanni Gaye, Carteggio inedito d’artisti del secoli XIV, XV, XVI, Bd. Ill, Firenze 

1840, Nr. CCCLXXVII). Uber die Wertschatzung des Materials kann in diesem 

Faile jedoch nur aus der Sicht des Herzogs von Urbino, der eindeutig Marmor 

wiinschte, gesprochen werden. Nicht die Kosten gaben in diesem Fall den Aus- 

schlag fiir die Bevorzugung der Bronze, sondern die handwerklichen und techni

schen Bedingungen der Herstellung. Fortunas Hauptargument bei der Bevorzu

gung des Materials Bronze ist die Arbeitszeit, die Giambologna aufwenden mlis- 

se Bei Marmorstatuetten sei Giambologna gezwungen, allein zu arbeiten, wah

rend er fiir bronzene Statuetten nur das Modell aus Wachs Oder Ton zu liefern
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habe, welches anschlieBend von den Mitarbeitern seiner gut funktionierenden 

Werkstatt in Bronze gegossen und vollendet werden konnte. Bronzefigiirchen aus 

der Werkstatt des Giambologna seien daher in sechs, hbchstens acht Monaten zu 

bekommen.

Wolf-Dieter Heilmeyer (Antikensammlung, Berlin) stellte Ergebnisse der Untersuchungen am so- 

genannten Jungling von Salamis vor. Die auf stilistischen Merkmalen beruhende Datierung weist 

das Werk als eine Bronze der spatrepublikanischen-fruhaugusteischen Zeit, um 30 v. Chr., aus. 

Die Figur ist in dem in romischer Zeit iiblichen indirekten Verfahren unter Verwendung von 

Hilfsnegativen hergestellt worden. Ein Wachstropfen, der beim Auftragen des Wachses in die 

Negativform gelaufen und im Innern der Bronze konserviert ist, liefert den Beweis. Die Figur 

wurde in mehreren Einzelteilen gegossen und anschlieBend durch Loten zusammengefiigt. Das 

rechte Bein wurde in einem Stuck mit dem Oberkorper gegossen, wodurch sich das Risiko des 

Gusses erhohte. Zahlreiche Fehlstellen im unteren Bereich des Beines belegen, daB die techni- 

schen Schwierigkeiten nicht vollstandig gemeistert wurden. Das linke Bein wurde mittels eines 

im Innern der Bronze sichtbaren Falzes an das rechte Bein angesetzt. Blei Oder Bronze als Lbt- 

mittel zur Stabilisierung der Verbindung war an dieser Stelle nicht notwendig. Die Kaltarbeit war 

auf die Vereinheitlichung der verschiedenen Teile und die Ausbesserung der Fehlstellen mittels 

Pflasterchen ausgerichtet. Da auch bei bester Lotung eine gleichformige Oberflache nur schwer 

hergestellt werden kann, ist eine kiinstliche Patinierung der Bronze zu vermuten. Die Wandstarke 

der Bronze variiert zwischen 1 und 4 mm, die ganze Figur wiegt nur etwa 30-40 kg, wodurch die 

auBerordentliche technische Leistung der GieBer unterstrichen wird.

Edilberto Formigli besprach die verschiedenen Lbtverfahren, die seit der An- 

tike verwendet wurden. Die Riace-Bronzen sind aus zahlreichen Einzelteilen zu- 

sammengefiigt worden, jede Locke des Haupthaares wurde nachtraglich an den 

Kopf angefiigt. Die Verbindungen zwischen zwei Bronzestiicken wurden im 

UberfangguB nach dem direkten Verfahren mit verlorener Form ausgefiihrt. Die 

Hande wurden mittels ovaler Kontaktstellen, die an den Ansatzpunkten zwischen 

Hand und Arm ausgespart und anschlieBend mit Bronze ausgegossen wurden, an- 

einandergefiigt (Due Bronzi da Riace, Bollettino d’Arte, Serie speciale 3, I/II, 

Rom, Okt. 1984). Auch bei der Herstellung etruskischer Bronzen wurde mit sol- 

chen ovalen Kontaktstellen und einem iiberfangenden GuB gearbeitet. Ein spezi- 

elles Lbtverfahren wurde im 12. Jh. bei der Herstellung des Braunschweiger Lo

wen benutzt. Die Verbindung zweier Bronzeteile erfolgte durch Reihen nebenein- 

ander angeordneter Locher, in die Bronze als Lbtmittel eingefiillt wurde. Die 

Bronze bildete auf der Riickseite der Figur eine Manschette, mit der die verschie

denen Teile verklammert wurden.

AbschlieBend sprach Gbtz Lahusen (Archaologisches Institut, Freiburg) uber 

die Ikonologie des Materials Bronze (vgl. ders., Ars humanissima. Zur Ikonolo- 

gie des Materials der rbmischen Plastik und Skulptur, in: Acta Hyperborea 4, 

Ancient Portraiture, 1992, S. 173-195). Anhand einer Analyse der Textstellen bei 

Plinius d. A. wurde eine Materialikonographie der Bronze und des Marmors er- 

schlossen. die sich mit der Auffassung von Frau Swaddling deckt. So verbindet 

Plinius im 34. Buch der Naturalis historia mit Bronze die Eigenschaften similitu

de) und audacia, da Bildwerke in Bronze mbglichst ahnlich hergestellt werden

254



kbnnen und das technisch komplizierte, moglicherweise kolossale Unternehmen 

vom GieBer Kiihnheit verlangt. Die Bronzetechnik ist zwar komplizierter und die 

Herstellung einer Bronze risikoreicher als die Herstellung eines Bildnisses in 

Marmor, fehlerhafte Stellen an einer Bronze lassen sich jedoch leichter korrigie- 

ren, zumal bei der Verwendung von Hilfsnegativen. Marmor gilt Plinius als das 

kostbarere Material, die Marmorbildhauerei als altere und damit wtirdigere Bild- 

hauerkunst. Im 36. Buch der Naturalis historia, das die Steine und besonders den 

Marmor behandelt, werden aus Marmor nur Gbtterbilder erwahnt. Marmorbild- 

werke wurden, im Gegensatz zu den frei aufgestellten Bronzebildwerken, in Adi- 

kulen eingestellt und dadurch in ihrer Bedeutung gesteigert. Bronzebildwerke 

wurden, infolge der technischen Schwierigkeiten bei der Herstellung, als Mei- 

sterleistung betrachtet. Bronze wurde in rbmischer Zeit als Material fur Ehrensta- 

tuen, Portraitbiisten und Statuen beriihmter Schauspieler, Kiinstler und anderer 

Persbnlichkeiten vielfach verwendet. Vollig anders dagegen war die Verwendung 

der Materialien im privaten. hauslichen Bereich, wo marmorne Bildnisse gleich- 

wertig neben bronzenen Bildwerken aufgestellt wurden.

Am 26 7. berichtete Gerwulf Schneider (Institut fur anorganische Chemie, FU Berlin) uber 1993 

durchgefiihrte Untersuchungen am Kernmaterial der Riace-Bronze A. Der Ton, welcher vor der 

Verwendung mit Haar vermischt wurde. urn besonders poroses Kernmaterial zu erhalten, wurde 

auf die Anteile verschiedener chemischer Substanzen untersucht. Das Kernmaterial von Riace 

Bronze A ist vollig anders geartet als jenes von Krieger B. Dies spricht gegen die Herstellung 

der beiden Krieger in einer Werkstatt. Die Analysen des Kernmaterials wurden mit verschiede- 

nen Tonerden, unter anderem aus Olympia und Korinth. verglichen, stimmen jedoch nicht mit 

diesen iiberein. Auch ein Vergleich mit den geologischen Karten verschiedener Regionen Siidita- 

liens brachte keine exakten Ubereinstimmungen der MeBwerte. Sliditalien ware demnach als 

Herstellungsort der Statuen ebenfalls auszuschiieBen. Ein endgiiltiges Ergebnis kann nicht vorge- 

legt werden, da noch nicht alle in Frage kommenden Herstellungsorte auf ihre geologische Be- 

schaffenheit untersucht worden sind (vgl. Edilberto Formigli und Gerwulf Schneider, Antiche 

terre di fusione, in den erwahnten Atti von Murlo 1991, Siena 1993).

AnschlieBend berichtete Marina Mattei (Kapitolinische Museen, Rom) liber das 1849 in Tra- 

stevere ausgegrabene Bronzepferd, welches im Kapitolinischen Museum restauriert und unter

sucht wurde (vgl. Johannes Bergemann, Romische Reiterstatuen, Beitrage zur ErschlieBung helle- 

nistischer und kaiserzeitlicher Skulptur und Architektur, Bd. 11, Mainz 1990, S. 103-105). Erste 

Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen und Beobachtungen liber spatere Erganzun- 

gen am Bronzepferd wurden vorgestellt. Zu den spateren Erganzungen gehoren das rechte Ohr 

und der Haarblischel des Pferdes, der Schweif und drei Beine des Pferdes, die alle separat gegos- 

sen und nachtrliglich angefiigt wurden. Aus kunsthistorischer Sicht wurde eine stilistische Ein- 

ordnung des Pferdes versucht, ein ausfiihrlicher Vergleich mit an deren antiken Pferdedarstellun- 

gen weist auf das 5. Jh. v. Chr.

Lucia Miazzo (Corear, Rom) und Edilberto Formigli stellten weitere Ergebnisse der Restau- 

rierung und der damit verbundenen wissenschaftlichen Untersuchungen vor. Das Pferd ist aus 

zahlreichen verschiedenen Einzelteilen zusammengesetzt. Mit groBer Wahrscheinlichkeit handelt 

es sich um ein griechisches Original, dessen Teile eine Wandstarke von mehr als 4 mm aufwei- 

sen, an dem in romischer Zeit Ausbesserungen und Erganzungen angefiigt wurden, die an der 

Wandstarke von weniger als 4 mm erkenntlich sind. Lotungen sind in verschiedenen Techniken 

durchgeflihrt worden. Die Untersuchungen haben gezeigt, daB es zwei verschiedene Reiter gege- 

ben haben muB, die auf dem Pferdekbrper befestigt waren, heute jedoch verloren sind. Auffal-
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lend ist die Form der Pflasterchen, mit denen Fehlstellen ausgebessert wurden. Diese Pflaster- 

chen sind nicht rechtwinklig zugeschnitten. sondern geschwungen oder zackenformig abgetreppt 

in den Pferdekbrper eingesetzt. Bemerkenswert sind auch Rillen oder Ritzlinien auf der Haul des 

Pferdes, die wahrscheinlich die Struktur des Haares wiedergeben sollen. Da diese Rillen auch 

uber die Pflasterchen laufen, die nach dem GuB bei der Kaltarbeit eingesetzt wurden, ist eine An- 

bringung der Linien im Wachs auszuschlieBen.

AnschlieBend sprach Enrico Franceschi (Universitat, Genua) uber Untersuchungen an der Pa

tina des Bronzepferdes im Kapitolinischen Museum. Fur die Untersuchung wurden Proben von 

3-4 mm Durchmesser genommen. Die Analysen ergaben, daB die Position von Kupfer- und 

Zinnatomen in der Bronze durch die Korrosion der Bronzeoberflache aufgebrochen wird. In die 

Atomgitter werden andere Elemente eingelagert und die Struktur der Gitter verandert.

Marco Ferretti (Rom) berichtete liber die Ergebnisse weiterer Untersuchungen am Bronze- 

pferd im Kapitolinischen Museum, bei denen Spuren verschiedener Elemente, die in der Bronze 

enthalten sind. untersucht und Ahnlichkeiten in der Zusammensetzung der Legierungen und eine 

mogliche Gruppenzugehorigkeit iiberpruft wurden. Diese bestatigten die Beobachtungen der Re- 

stauratoren zum originalen Bestand und zu den spateren Erganzungen. Es wurden fiinf verschie- 

dene Bronzelegierungen verwendet.

Im AnschluB daran berichtete Gerwulf Schneider uber Untersuchungen an etruskischer Kera- 

mik aus Poggio Civitate. Verschiedene Proben wurden untersucht. Das Material stammt. wie zu 

erwarten war, aus der Gegend von Murlo. Die typische schwarze Buccherokeramik wurde unter 

starker Rauchentwicklung, durch die Zugabe von frischem, griinem Brennmaterial, ohne Sauer- 

stoffzufuhr reduzierend gebrannt.

Claudio Parisi Presicce (Rom) hielt den Abendvortrag uber die Kapitolinische Wolfin. jenes 

beriihmte italisch-etruskische Werk aus dem 5. Jahrh. v. Chr. Auf einen Uberblick liber ihre Auf- 

stellungsgeschichte folgte die Erlauterung des optischen Befundes. Hinterlaufe und Schwanz der 

Wblfin sind nachtraglich angelotet worden, auch die Vorderlaufe scheinen angelotet zu sein, ge- 

horen jedoch nicht in die gleiche Zeit. Am rechten Vorderlauf sind groBe Flickstellen sichtbar. 

Die beiden Zwillinge. die der Werkstatt des Pollaiuolo zugewiesen werden. wurden ebenfalls aus 

mehreren Teilen zusammengelotet, wobei die anatomische Korrektheit wenig beachtet wurde. 

Die Frage, wann die Erganzungen und Ausbesserungen vorgenommen wurden, kann ohne eine 

Untersuchung der Wandstarke der Bronze nicht beantwortet werden.

Am 28.7. sprach Christiane Eluere (Musee des Antiquites Nationales, St-Germain-en Laye) 

liber Vergoldung von Bronzebildwerken besonders am 1824 aufgefundenen Apoll von Lillebon- 

ne. Sowohl die Blattvergoldung als auch die dauerhaftere Feuervergoldung mit einem Gold- 

Quecksilber-Amalgam, welches auf die Bronze aufgetragen und erhitzt wird, so daB das Queck- 

silber verdampft. waren in der Antike gebrauchlich.

AnschlieBend berichtete Bettina Schwarz (Romermuseum. Augst) liber den Schrottfund von 

Augst: kleinteilige Bronzefragmente, die in einem sorgfaltig angelegten Depot als Vorrat flir eine 

GieBerei dienten. Es handelt sich um Fragmente von mindestens drei Bronzebildwerken, zwei 

Pferden und einem Reiter. Die Fragmente der Pferde unterscheiden sich deutlich voneinander. 

Pferd I hat eine geringere Wandstarke und ist aus kleineren Teilen zusammengesetzt als Pferd 

11. Pferd I zeigt auch an den Innenseiten der Bronze glatte Flachen und astformige GuBadern, 

wahrend bei Pferd 11 zahlreiche Pinselspuren und GuBliberstande sichtbar sind. Beide Pferde un

terscheiden sich auch in der Art der Flicktechnik. Bei Pferd I wurden die Flicken mit Zinn als 

Lotmittel aufgebracht, teilweise zusatzlich Plattchen auf die Bronze aufgebracht. Bei Pferd 11 

wurde die Bronze von innen auf die Flickstellen gegossen. Ungewohnlich ist die Form der Di- 

stanzhalter, der Metallstifte, die, sowohl im Tonkern als auch im GuBmantel verankert, den Ab- 

stand zwischen innerer und auBerer GuBform wahren. wenn das Wachs ausgeschmolzen wird. 

Die Stifte werden nach dem GuB entfernt. An Pferd I wurden runde Locher von Distanzhaltern 

beobachtet, die bislang erst flir die Renaissance nachgewiesen werden konnten. In der Antike
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waren rechteckige Distanzhalter gebrauchlich. Mbglicherweise wurden bei Pferd I die rechtecki- 

gen Locher mit einem RundmeiBel erweitert.

Claudio Parisi Presicce berichtete liber die Biiste des sog. Brutus aus dem Konservatorenpa- 

last in Rom, ihre Geschichte, ihre verschiedenen Aufstellungsorte und restauratorische Beobach- 

tungen. Sie ist aus zahlreichen Einzelteilen gegossen und anschlieBend mit dem Lotverfahren zu- 

sammengesetzt. Die Kalotte wurde separat gegossen. Die Flickstelle ist deutlich zu sehen, da die 

Haarlinien nicht durchlaufend wiedergegeben sind. Auch die Ohren wurden separat gegossen und 

anschlieBend an den Kopf angefiigt. Aufwendige Kaltarbeit war notwendig, um die einzelnen 

Teile wenigstens einigermaBen miteinander zu verbinden.

Am Abend berichtete Frank Wilier (Rhein. Landesmuseum Bonn) liber die Mahdia-Herme, 

die von einem um 100 v. Chr. vor der tunesischen Kliste gesunkenen und 1907 wiederentdeckten 

Schiff (Werner Fuchs, Der Schiffsfund von Mahdia, Tubingen 1963; Gisela Hellenkamper-Salies, 

Der antike Schiffsfund von Mahdia. Bericht zur Table Ronde vom 4. bis 7. Juni 1992, Bonner 

Jahrbiicher 192, 1992, S. 507-536) stammt und in Bonn untersucht wurde Die Herme zeigt innen 

Bleireste, was fiir eine antike Aufstellung spricht. Die Inschrift weist einen Boethos als Kiinstler 

aus. Gegossen wurde die Herme aus einem Stuck, ohne nachtragliche Anstiickungen. wodurch 

das hohe Niveau der GuBtechnik gezeigt wird.

AnschlieBend stellte Ute Sobottka (Rhein. Landesmuseum, Bonn) die Ergebnisse der Restau- 

rierungsarbeiten an Fragmenten von Klinen aus dem Mahdia-Fund vor. Die Fragmente, die in die 

2. Halfte des 2. Jhs. bis 1. Halfte des 1. Jhs. v. Chr. datiert werden, beweisen eine Massenpro- 

duktion, die mittels streng geregelter Arbeitsteilung unter verschiedenen spezialisierten Handwer- 

kergruppen aufgeteilt war. Anhand der Fragmente konnten mindestens flinf Klinen rekonstruiert 

werden. Die Bronzefragmente tragen Zeichen, die vor dem GuB im Wachs aufgebracht wurden, 

aber auch solche, die nachtraglich eingepunzt wurden. Die Einzelteile eines KlinenfuBes wurden 

auf der Drehbank iiberarbeitet und lassen sich nahtlos ineinanderstecken. Die gepunzten Zeichen 

dienten der Zuordnung der einzelnen Teile zu einem Bein, die gegossenen Zeichen sind bisher 

nicht zu erklaren. Die zusammengefligten Bronzeteile haben jedoch nicht genligend Stabilitat, um 

ein Bett zu tragen. Ein organischer Kern, der zur Stabilisierung eingefiigt war, ist deshalb anzu- 

nehmen.

Am 29.7. sprach Maurizio Sannibale (Vatikanische Museen, Rom) uber die ver- 

goldeten Bronzesaulen und die Kapitelle vom Sakramentsalter im Chor von S. 

Giovanni in Laterano. Die Saulen sind 7 m hoch, die Kapitelle messen 99 cm. 

Insgesamt wurden zur Herstellung 8.506 kg Bronze verwendet. Die Kapitelle 

wurden aus mehreren Teilen gegossen. Ihre Oberflache weist zahlreiche kleine 

GuBlocher auf, die spater mit Blei ausgefiillt wurden. Die Untersuchung ergab, 

daB die Kapitelle in der Renaissance unter Verwendung antiker Kapitellfragmen- 

te iiberarbeitet und in Teilen neu gegossen wurden. Die Vergoldung der Kapitelle 

erfolgte in antiker Zeit mittels Blattvergoldung. Diese wurde in der Renaissance 

erneuert. Eine Feuervergoldung kann mit ziemlicher Sicherheit ausgeschlossen 

werden.

AnschlieBend berichtete Claudio Parisi Presicce von den Problemen bei der 

Herstellung einer Kopie des Marc Aurel, die auf dem Kapitolsplatz aufgestellt 

werden soil. Obwohl das Reiterbildnis sehr haufig kopiert wurde, existiert keine 

GuBform, mit der eine weitere Kopie angefertigt werden konnte. Um das Origi

nal zu schonen, soli auf eine erneute Abformung mit Gips oder weichen Materia- 

lien verzichtet und entweder eine Kopie auf photogrammetrischem Wege herge-
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stellt oder eine Kopie einer Kopie angefertigt werden. Die Bedeutung des Marc 

Aurel wird durch die Vielzahl der Kopien, die seit der Renaissance auch als Sta- 

tuetten sehr begehrt waren, unterstrichen. Als friihestes erhaltenes Beispiel wurde 

Filaretes Statuette von 1465 in den Dresdner Skulpturensammlungen genannt 

(vgl. Norberto Gramaccini, Die Umbewertung der Antike. Zur Rezeption des 

Marc Aurel in Mittelalter und Renaissance, in Natur und Antike in der Renais

sance, Katalog Liebieghaus, Frankfurt a. M. 1985; Claudio Parisi Presicce, Il 

Marco Aurelio in Campidoglio, Mailand 1990; Elfriede R. Knauer, Multa egit 

cum regibus et pacem confirmavit. The Date of the Equestrian Statue of Marcus 

Aurelius, Rbmische Mitteilungen [Mitt, des Deutschen Archaologischen Instituts 

Rom. Abt.} 97, 1990, S. 277-306).

Giovanni Morigi (Bologna) berichtete iiber Restaurierungsarbeiten und die 

damit verbundenen wissenschaftlichen Untersuchungen an Giambolognas Nep- 

tunbrunnen in Bologna (Lit. s. oben). Die Putten am Brunnen haben ein nahezu 

identisches Gewicht und sind demnach in einer Technik hergestellt, die eine ge- 

naue Kontrolle des Herstellungsverfahrens erlaubte. GuBverfahren und Herstel- 

lung der Figuren am Neptunsbrunnen nach dem indirekten Verfahren mit Hilfs- 

negativen wurden unter Ubernahme der Beschreibungen des Benvenuto Cellini 

erlautert. GuBnahte, die sich am Arm, an der linken Hand und am Bein des Nep

tun erhalten haben, zeigen, daB Giambologna die Wachsform nach Abnahme der 

Hilfsnegative nicht mehr vollstandig gesaubert hat. Mbglicherweise stand er bei 

der Herstellung unter groBem Zeitdruck, verzichtete deswegen auf diese Arbeiten 

und lieB die Figur sofort gieBen. Die GuBstiicke weisen zahlreiche Fehlstellen 

auf, die mittels Pflasterchen geflickt wurden. Locher oder Ansatzpunkte fiir Ge- 

riiste oder Kernhalter wurden mit Blei vergossen. Im Gegensatz zu den guBtech- 

nisch nahezu perfekten Mohren von Pietro Tacca fiir das Denkmal Ferdinandos I. 

in Livorno weisen die Bronzen fiir den Neptunsbrunnen zahlreiche Fehlstellen 

auf.

Lucia Miazzo (Corear, Rom) sprach iiber mittelalterliche Bronzen. Hervorge- 

hoben wurden die Bronzen des Meisters Rubeus fiir den Brunnen in Perugia, die 

Figuren des Greifs und des Lowen am Palazzo Communale in Perugia, die Bron

zen an der Domfassade in Orvieto und die Statue des hl. Petrus in St. Peter. Die

se weisen zumeist einen hohen Zinngehalt auf, was mbglicherweise durch die 

Mithilfe von GlockengieBern erklart werden kann. Das Verfahren des Glocken- 

gusses wurde unter Bezug auf das LXXXIV. Kapitel der Schedula diversarium 

artium des Theophilus (Erhard Brepohl, Theophilus Presbyrer und die mittelal

terliche Goldschmiedekunst, Wien, Kbln. Graz 1987) und die nur wenig veran- 

derten Arbeitsablaufe in einer modernen GlockengieBerei ausfiihrlich erklart.

Ingrid Reindel (Rom) berichtete iiber Untersuchungen an der von Barisanus 

von Trani signierten Bronzetiire des Domes in Trani. Der Schmuck der Rahmen- 

leisten ist von immer gleichen Modeln abgeformt, und auch die Reliefs wurden 

mehrfach abgeformt. Dabei hat man die Abformung offenbar nicht mit ein und 

demselben Modell hergestellt, sondern einen Abgufi vom AbguB hergestellt. Der
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Abb. 1 Hubert Janitschek, Photographic, 1880er Jahre (Troppau, Schlesisches Museum)



Abb. 2 a und b Laurids und Manfred Ortner, Modell fur das Museumsquartier. Stand Mai 

1993. Im Vordergrund das Naturhistorische und das Kunsthistorische Museum, im Hinter- 

grund jeweils der alte Flakturm (Museumsquartier Einrichtungs- u. Betriebsges.m.b.H.)



Abb. 3a Rubens nach Polidoro. London, Christie’s 30. 11. 1965 (193)

Abb. 3 b Galestruzzi (?) nach Polidoro. Paris, Louvre, Cabinet des Dessins, Inv. 6170



Abb. 4a Pietro da Cortona, Raub der Sabineritmen. Rom, Pinacoteca Capitolina

Abb. 4b Galestruzzi nach Polidoros verlorenem Fries am Palazzo Milesi (Bartsch XXI,53,4)



jeweils zweite AbguB ist deutlich schwacher in den Umrissen ausgefallen und 

wurde auch nicht so stark nachgearbeitet.

Die unter Leitung von Frank Wilier und Ute Sobottka durchgefiihrten Experimente waren auf die 

Kaltarbeit und das Loten von Bronzeteilen ausgerichtet (vgl. Heather Lechtmann und Arthur 

Steinberg, Bronze Joining: A Study in Ancient Technology, Cambridge 1970, S. 14-32). Zuerst 

wurde an dem NachguB eines Beines der Mahdia-Bronzen die Ausbesserung eines GuBfehlers 

mit einem sogenannten Pflasterchen demonstriert. Um einen Bronzeflicken in ein zuvor exakt 

ausgehobenes Rechteck einzusetzen, muB der Flicken auf die passende GroBe zugeschnitten und 

anschlieBend mittels Hammern in dieses Rechteck einfiigt werden. Flach gehammerte Bleifolie 

dient dabei als Bindemittel. Das uberschiissige Blei tritt bei der Bearbeitung des Pflasterchens 

mit dem Hammer heraus und kann entfernt werden. Die Ausbesserung der Fehlstellen mittels 

Bronzepflasterchen war seit der griechischen Antike iiblich, Blei als Bindemittel wird fiir die 

Mahdia-Bronzen vermutet.

An Nachgiissen eines Bronzeleuchters aus dem Fund von Mahdia wurden Experimente mit Lot- 

verfahren durchgefiihrt. Die Lotung erfolgte mit stark zinnhaltiger und infolgedessen sehr briichi- 

ger Bronze (70 % Kupfer, 30 % Zinn). Die zuvor gereinigten Teile des Leuchters wurden mit 

Borax eingestrichen, um die Oxidation der Lotstellen zu verhindern. Das Lotmittel dringt beim 

Lotvorgang zu einem geringen Teil in die Bronze des Leuchters ein, bildet eine neue Legierung 

und verbindet sich mit ihr. Das Experiment der Lotung war nur teilweise gelungen. Die einzel- 

nen Teile waren zwar miteinander verbunden, aufgrund zu hoher Temperaturen jedoch an eini- 

gen Stellen geschmolzen. Die Experimente wurden am folgenden Tag wiederholt. Der Lotvor- 

gang wurde diesmal in einem niedrigen offenen Erdofen, der mittels Tretblasebalgen angefeuert 

wurde, durchgefiihrt. Das Ergebnis war besser als am Vortag, da die Hitze besser reguliert wer

den konnte.

Die Beseitigung der Ansatzpunkte der GuBkanale mit Hammer und MeiBel und das Polieren ei- 

ner Bronze mit Bimsstein wurden an der Nachbildung eines Armes des Neptun von Giambolo

gna erfolgreich erprobt. AuBerdem sollte ein UberfangguB zur Verbindung zweier Teile eines 

Beines der Mahdia-Bronzen durchgefiihrt werden. Dazu wurde eine Tonmanschette auf das Bein 

aufgelegt, in die spater Bronze gefiillt werden sollte. Da der Ton uber dem Feuer zu rasch ge- 

trocknet wurde, bekam er Risse und der UberfangguB konnte nicht durchgefiihrt werden.

An einigen Bronzen aus dem Mahdia-Fund wurde eine Patina festgestellt, die nicht auf die Kor- 

rosion durch Meerwasser zuriickzufiihren ist, sondern in hellenistischer Zeit kiinstlich erzeugt 

wurde. Zur Patinierung der Bronzen wurde Schwefel verwendet. Im Experiment wurde die zu 

patinierende Bronze auf ca. 130-180 °C. erhitzt. pulverisierter Schwefel mit dem Pinsel aufgetra- 

gen und schlieBlich poliert. Durch diese Behandlung erhalten die Bronzen einen stahlernen 

Glanz.

Den AbschluB des Seminars bildete am 30.7. eine Fahrt nach Rom zu den bedeutenden, in den 

Kapitolinischen Museen aufbewahrten Bronzen. Das Bronzepferd und die Reiterstatue des Marc 

Aurel wurden ausfiihrlich betrachtet. Ergebnisse aus den Vortragen des Seminars, insbesondere 

iiber die verschiedenen Lbtverfahren und Flicktechniken, konnten an den Originalen iiberpriift 

werden.

Der Erfolg des Seminars ist nicht zuletzt in dem breiten Spektrum der Teil- 

nehmer begriindet, zu denen neben den Wissenschaftlern auch BronzegieBer, Re- 

stauratoren und Museumspadagogen gehorten. Die zum Teil kontrovers gefiihrten 

Diskussionen iiber verschiedene Herstellungstechniken zeigen, daB das Wissen 

iiber die Herstellung der Bronzen in der Antike, im Mittelalter und der Renais

sance noch aufierst unvollstandig ist und mit jeder neu zu untersuchenden Bronze
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erweitert wird. Als ein Ergebnis ist zu verzeichnen, daB mit Hilfe technischer 

Verfahren der rein optische Befund einer Untersuchung an GroBbronzen bestatigt 

oder auch widerlegt werden kann. Rbntgenaufnahmen, chemische oder andere 

Analysen von Kunstwerken konnen weitere wichtige Informationen liber den 

BronzeguB liefern. In diesem Zusammenhang bildeten die praktischen Ubungen 

der Kaltarbeit und des Lotens eine sinnvolle Erganzung der wissenschaftlichen 

Vortrage, da jeder Teilnehmer die Moglichkeit hatte, den Umgang mit dem Ma

terial Bronze zu erproben.

Eine Publikation der Vortrage unter der Verantwortung von Edilberto Formigli 

ist beabsichtigt. Fur erganzende Hinweise danke ich Caterina Maderna-Lauter, 

Peter C. Bol, Gotz Lahusen und Frank Wilier.

Edgar Lein

DIE STADT IN DER ROMISCHEN WELT

XIV. Internationaler KongreB fiir Klassische Archaologie in Tarragona 

(5.-11. September 1993)

Die Klassische Archaologie prasentierte sich auf ihrem XIV. Internationalen 

KongreB auf ungewohnte Weise: Die traditionellen kunstarchaologischen Gebiete 

(etwa Skulptur und Malerei) kamen kaum zur Sprache; vielmehr standen fiir ein- 

mal topographische Fragen im Mittelpunkt. Von den fast 1200 Teilnehmern wa- 

ren mehr als die Halfte Spanier, ein weiteres Viertel Italiener. Andere Hochbur- 

gen der Klassischen Archaologie wie Griechenland und die Tiirkei, aber auch 

England und der deutschsprachige Raum waren zahlenmafiig erstaunlich schwach 

vertreten.

Der Tagungsort muBte fiir das gewahlte Thema besonders geeignet erschei- 

nen: Das antike Tarraco gehbrt zu den bedeutqndsten rbmischen Stiidten der ibe- 

rischen Halbinsel - und dank den Anstrengungen der zum „Taller Escola d’Ar- 

queologia (TED'A)“ zusammengeschlossenen jungen Archiiologen auch zu den 

am besten erforschten. Die Reste der antiken Stadt sind in Tarragona an vielen 

Stellen sichtbar; sie gaben dem Thema eine eindringliche Aktualitat. Die vormit- 

taglichen Hauptvortrage fanden in einem halbrunden offenen Auditorium statt, 

vor dem imposanten Hintergrund der romischen Stadtmauer - von den Nachtei- 

len dieses Arrangements wird noch die Rede sein miissen. DaB freilich ausge- 

rechnet der so erfolgreich arbeitende „TED’A“, dessen Tatigkeit seinerzeit ein 

Grund fiir die Vergabe des Kongresses nach Tarragona gewesen war, vor einigen 

Jahren aus politischen Griinden aufgelost wurde, bedeutet fiir die Erforschung des 

antiken Tarraco einen schweren Riickschlag und wurde nachdriicklich bedauert.

Die verteilten „Pre-Actes“ mit Zusammenfassungen der meisten gehaltenen 

und mancher nicht gehaltener - Vortrage umfassen insgesamt 573 Seiten. Es 

kann daher an dieser Stelle nicht versucht werden, eine objektive Ubersicht zu 

geben. Jeder Teilnehmer muBte aus dem iiberwiiltigenden Angebot auswahlen,
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