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Ein kleiner Faun in den Sammlungen des GNM
Neuzugang für die Design-Abteilung

BlIckpunkt JunI. Vor kurzem erhielt die design-abteilung 
des germanischen nationalmuseums von einer malerin 
und Kunstliebhaberin eine kleine, 11,9 cm hohe Porzel-
lanfigur (inv. des 1537) geschenkt, deren sujet nicht ganz 
alltäglich ist. die kleine, überwiegend weiße figur zeigt 
einen nackten Jungen, dessen Beine mit grauem tierfell 
überzogen und dessen füße als hufe geformt sind. er sitzt 
auf einem niedrigen runden Postament, das fließend in 
die ovale sockelplatte übergeht. am Kopf des Kleinen fal-
len die großen spitzen ohrmuscheln und das krause haar 
auf, zwischen dem zwei kleine hörnchen erkennbar sind. 
scheinbar seiner umgebung entrückt, spielt er auf einer 
Panflöte. unschwer läßt sich der dargestellte als faun 
erkennen. 

abgesehen von der goldfarbenen flöte, dem in hellgrau 
gemalten tierfell an den Beinen sowie den schwarzen 
hufen und haaren verzichtet die figur auf farbigkeit und 
läßt so den rein weißen Porzellanscherben gut zur gel-
tung kommen. ein Blick auf die unterseite zeigt, dass es 
sich um ein erzeugnis der firma hutschenreuther han-
delt. der unterglasurgrüne stempel verweist auf ein ent-
stehungsdatum zwischen 1927 und 1939. ellen mey, die 
2009 die erzeugnisse der hutschenreuther-Kunstabteilung 
in einem beeindruckenden Katalog publiziert hat, konn-
te den Bildhauer constantin holzer-defanti (1881–1951) 
als entwerfer unseres fauns ermitteln. holzer-defanti, 
1881 in Wien geboren, war sohn des aus tarvisio (friaul) 
stammenden Bildhauers eugen holzer. seine ausbildung 

erfuhr er zunächst bei seinem onkel in trient, spä-
ter dann an der akademie in münchen bei Wilhelm 
von rümann (1850–1906), dessen meisterschüler 
er wurde. Zwischen 1918 und 1927 war er in selb 
ansässig und entwarf für die firmen hutschen-
reuther und rosenthal, kurzzeitig auch für die Por-
zellanfabrik fraureuth. Von 1927 bis 1935 arbeite-
te holzer-defanti als freischaffender Bildhauer in 
münchen und zeitweise auch in italien. eine lehrtä-
tigkeit an der Kunstgewerbeschule führte ihn 1935 
nach linz, wo er 1951 verstarb.  

seine entwürfe für die beiden in selb beheimate-
ten unternehmen ähneln sich stark und lassen als 
hauptmotiv den bewegten weiblichen Körper erken-
nen, den er in den verschiedensten Posen darzustel-
len vermochte. anregungen dazu lieferten ihm lo 
hesse (1889–1983) und anita Berber (1899–1928). 
Beide waren in den 1920er-Jahren gefeierte tänze-
rinnen. insbesondere die skandalumwitterte Berber, 
die entweder nackt oder in exotischen Verkleidun-
gen in Varietés und tanzbars auftrat, inspirierte ihn 
zu verschiedenen figuren. mit zu den bekanntesten 
schöpfungen zählt der „Koreanische tanz“ von 1919 
oder die „Pierrette“ von 1920, beide für rosenthal 
entstanden (niecol, nr. 3.0504, 3.0508), in ähnli-
cher form aber auch für hutschenreuther entwor-
fen (mey, nr. 483, 468/469). 

das modell für unseren kleinen faun entstand 
1926/1927, also kurz vor ende holzer-defantis Zeit 
als entwerfer für Porzellan. es blieb die einzige 
figur aus dem mythologischen themenbereich, 
weitaus zahlreicher sind seine tänzerinnenfiguren. 
die einzelnen Körperpartien der figur sind wohl 
proportioniert. die grauen farbpartien am fell ste-

Abb. 1: Porzellanfigur „Faun“. Entwurf: Constantin Holzer-Defanti, 1926/1927. Ausfüh-
rung: Fa. Hutschenreuther, Selb, zwischen 1927 und 1939. Höhe 11,9 cm, Porzellan, 
weiß, in Unterglasurfarben bemalt, Inv. Des 1537.
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hen noch ganz unter dem einfluss der unterglasurtechnik, 
mit der um 1900 skandinavische manufakturen wie Bing 
& grøndahl oder rörstrand die farbstaffierung von Porzel-
lan erneuerten. der Verzicht auf weitere farben rückt die 
weiße Porzellanoberfläche in den Vordergrund. lediglich 
die goldene Panflöte bildet einen farbakzent, der zugleich 
die inhaltliche Bedeutungsebene indiziert, diese jedoch in 
eine falsche richtung lenkt. die aus unterschiedlich lan-
gen schilfrohrstücken gestaltete flöte ist eigentlich Kenn-
zeichen des griechischen Wald- und Weidegottes Pan. die 
Überlagerung mit dem erd- und Waldgott faun geht auf 
das Werk „de rerum natura“ des römischen dichters und 
Philosophen lukrez (99–55 v. chr.) zurück. die abendlän-
dische Kunst vermochte keine klare trennung  mehr vor-
zunehmen, sondern erschwerte diese zusätzlich durch die 
Vermischung mit den als Begleiter von dionysos gelten-

den sartyrgestalten. trotz dieser 
unschärfen, die die gestalt des 
faun in der bildenden Kunst seit 
der antike erfahren hat, nahmen 
sich Künstler, schriftsteller und 
Komponisten seit dem 17. Jahrhun-
dert ihm und dem mit ihm verbun-
denen themenkreis an. in gemäl-
den des französischen malers 
nicolas Poussin (1594–1665) bei-
spielsweise treten faune in einer 
idyllischen landschaft auf. „idyl-
len“ nannte der Zürcher maler und 
dichter salomon gessner (1730– 
1788) denn auch seine kleinen Pro-
sastücke, die 1756 erschienen sind. 
eine episode ist dem faun gewid-
met, der sich darin über die miss-
achtung einer nymphe beklagt. mit 
achille-claude debussys (1861– 
1918) im dezember 1894 uraufge - 
führter tondichtung ‚l’après-midi 
d‘un faune‘, die ein symbolisti- 
sches gedicht des französischen 
lyrikers stéphane mallarmé (1842– 
1898) zur grundlage hat, erlangte 
der faun auch ein musikalisches 
denkmal.

 silviA GlAser

literatur:
georg Wissowa: „faunus“, in: Wilhelm heinrich roscher 
(hrsg.): ausführliches lexikon der griechischen und römi-
schen mythologie. Bd. 1, 2. leipzig 1890, sp. 1454–1460.  
– susanne fraas: „Wachgeküsst“. Verborgene schätze der 
fraureuther Porzellanfabrik. hohenberg/eger 2003, hier 
bes. s. 148, 160. — emmy niecol: rosenthal. Kunst- und 
Zierporzellan 1897–1945. 5 Bde. Wolnzach 2001–2004. 
hier Bd. 2, s. 202–214. — ellen mey: Porzellan aus Künst-
lerhand. die Kunstabteilung lorenz hutschenreuther, selb 
1918–1945. hohenberg/eger 2009, s. 141–143. 

Abb. 2: Marke.


