
Rezensionen

sich uber der Vierung wie in Matera urspriing- 

lich eine Kuppel befand, die vielleicht zusam- 

men mit dem linken Seitenschiff einstiirzte. 

Zum zweiten konnte auch die Ikonographie 

vor dem Hintergrund der lokalen Geschichte 

noch weitere Hinweise geben. So hat Cristina 

Andenna darauf hingewiesen, dal? die altere 

Kathedrale von Tursi dem Erzengel Michael 

geweiht war. Deren Funktion ubernimmt aber 

die Kathedrale von Anglona, so dal? sich das 

Bild des Erzengels in der rechten Apsis - an der 

Stelle des Apostels Paulus in Monreale - aus 

dem lokalen Kontext erklart. Auch die Einfii- 

gung der Szene der Verwirrung der Sprachen 

in Anschlul? an den Turmbau zu Babel ist viel

leicht vor dem lokalen Hintergrund eines 

mehrsprachigen Bistums zu lesen.

Dietrich Heil?enbiittel

Jerome Delaplanche

Joseph Parrocel 1646-1704. La nostalgic de 1’heroisme

Paris, Arthena 2006, 376 Seiten, 512 Abb., davon 179 farbig, € 121,-. ISBN 

2-903239-35-5

»Pittore minore« hiel? es noch 1989 in der Flo- 

rentiner Ausstellung »Battaglie« uber den nur 

mit einem Bild vertretenen »Parrocel des 

batailles«. In der vor allem auf Monographien 

franzosischer Kiinstler spezialisierten Reihe 

des Arthena-Verlags widmet ihm Jerome Dela

planche nunmehr ein in mehrfacher Hinsicht 

opulentes, ja mit Bild wie Text nahezu erschla- 

gendes « magnum opus«. In Format, Ausstat- 

tung und Umfang feiern Autor und Verlag, die 

2004 bereits das Werkverzeichnis von Noel- 

Nicolas Coypel herausbrachten, die Wieder- 

entdeckung eines selbst in Frankreich kunstge- 

schichtlich nahezu randstandig gewordenen 

Maiers. Neben der hofischen Militarmalerei 

des naturalisierten, wenig alteren Niederlan- 

ders Adam Frans van der Meulen (1632-90), 

immerhin »peintre ordinaire du roi«, war 

er gleichwohl zum bedeutendsten privaten 

Schlachtenmaler in der Epoche Ludwig XIV. 

avanciert. Das Werk des Proven^alen Joseph 

Parrocel wird hier nun nicht nur zum Modell- 

fall einer ganzen Gattung, wie sie zuletzt eben- 

falls enthusiastisch iippig Giancarlo Sestieri 

1999 uber zwei Jahrhunderte hinweg gesamt- 

europaisch vor Augen fiihrte. Es halt auch fur 

eine weit dariiber hinausgehende erschop- 

fende Gesamtbetrachtung von Thema, Theo- 

rie und malereigeschichtlicher Entwicklung 

von Faktur und Farbe der Malerei im »grand 

siecle« her. Den Autor lal?t dies sogar aus 

inspirierter Begeisterung - bei selbstverstand- 

lich eingeraumten Grenzen des Talentver- 

gleichs - den Bogen von Tizian und Rubens 

zum danach in Wahlverwandtschaft grdf?ten 

Maltechniker der Leidenschaften, zu Dela

croix schlagen. Was auch immer arbitrar und 

artifiziell am Vergleich so unterschiedlicher 

Kiinstler so unterschiedlicher Epochen sein 

mag, so der Autor in den letzten Zeilen seiner 

»conclusion«, »la proximite entre les deux 

artistes ne repose pas sur une coincidence de 

poses ou de sujets mais sur une meme appro- 

che picturale du monde des formes* (S. 171). 

Das ist ein hohes Versprechen. Die in ihrem 

Sprachflul? schier unerschopfliche, darin 

ebenso bewunderungswiirdige wie exzessive 

Studie will denn auch nicht mehr und nicht 

weniger, als dem Kiinstler den Platz zuriickzu- 

geben, den er unter den Besten seiner Zeit ver- 

diene, nationalhistorische und personliche 

Obsession des Verfassers fiir seinen »Helden« 

durchaus inbegriffen.

Das grol?formatige, prachtvoll gedruckte Buch 

gliedert sich in zwei Teile. Widmet sich der 

Fliel?text dem Herkommen, den biographi- 

schen Stationen, der Karriere in Italien und 

Frankreich in ihren Zeitumstanden sowie den
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ikonographischen und maltechnischen Aspek- 

ten vor dem Hintergrund einer ganzen Epo- 

che, ja oft genug der gesamten europaischen 

Malereigeschichte, so liefert das akribisch 

liber viele Jahre zusammengetragene Material 

des Werkkatalogs dafiir die anschauliche 

Basis. Allein darin liegt ein enormes Verdienst 

des Autors, aber auch des Verlags, die weit 

gestreuten, oft in kleineren Sammlungen eher 

unauffallig und sparlich gezeigten Arbeiten in 

hervorragenden Reproduktionen farbig, en 

detail und in Schwarz-Weil? so komplett wie 

moglich verfiigbar gemacht zu haben. Die in 

kleinen und vor allem mittleren Mal?en gehal- 

tenen Arbeiten im narrativ vielfigurigen Quer- 

oder den Vordergrund mit wenigen Hand- 

lungstragern nahsichtig verdichtenden Hoch- 

format bediirfen in der Tat gezielter Aufmerk- 

samkeit, um sie in einem der Uniformitat ver- 

dachtigen Genre individuell wahrnehmen und 

die dabei entwickelte malerische Bravour 

schatzen zu konnen. Es sind nicht nur die zeit- 

gendssisch real erfahrenen Themen von Rei- 

tergefecht, Kampf und Uberfall, ob nun histo- 

risch verbiirgt oder (meist) erfunden, die ein 

lediglich spezialisiertes Interesse erfahren, 

zumal heute, der vielfigurigen anonymen 

»macchia« des bewegten Geschehens sind in 

einem grol?figurigen Historienbild kaum 

inhaltliche Botschaften in reprasentativen For- 

men abzugewinnen. Nachgeordnet setzte Par- 

rocel selbst sie als Beiwerk ein, z. B. in den 

Portrats Hyacinthe Rigauds, woriiber dessen 

Livre de raison Auskunft gibt. Dal? es als land- 

schaftlicher Hintergrund in dessen grandioser 

Formel fiir Ludwig XIV. (Madrid, Prado, PP. 

3) Verwendung fand, ist aber zugleich Indiz 

fiir Dekorum und kongenialen Rang. Es sind 

vor allem die malerischen und dekorativen 

Aspekte, die mehr oder minder demonstrier- 

ten Leidenschaften in Ausdruck und Bewe- 

gung, die den Betrachter des Schlachtenbildes, 

wie es Parrocel in der Nachfolge italienischer 

und auch niederlandischer Protagonisten 

betrieb, bewegen und erfreuen sollten. Von 

wenigen Ausnahmen abgesehen, vom Aufnah- 
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mestiick fiir die Konigliche Akademie, der van 

der Meulen verpflichteten Darstellung der 

»Einnahme Maastrichts« durch die Truppen 

Ludwig XIV. von 1676 (Versailles, Musee 

national du chateau, P.i) liber die offizielle 

Bataillen-Folge fiir das Hotel Royal des Invali

des in Paris (1679/80, P. 10- P. 31) und Ver

sailles (1685/1686, Salle des Gardes, P. 46; 

Antichambre du Roi, P. 47-P. 57) oder das 

Schlol? in Marly (»Rheiniibergang durch die 

kongliche Armee«, 1699, heute einziges Bild 

im Louvre, Paris, P. 93), schuf Parrocel »pri- 

vate« Bilder fiir Sammler. Das zeigt nicht 

zuletzt der Versuch Delaplanches, aus den 

Standortprovenienzen vor allem des 18. Jh.s 

die »Verbreitung der Kunst Joseph Parrocels« 

in einem eigenen Kapitel (S. 322!!.) zu doku- 

mentieren. Es ist fiir die Geschmacks- und 

Rezeptionsgeschichte aufschlul?reich, dal? 

Adelige und Militars die Abnehmer waren, 

vom Marquis d’Arcambale und dem deut- 

schen Grafen von Briihl liber Antoine de la 

Roque und den Marquis de Lassay bis hin zur 

Familie Titon, von deren dreizehn Parrocels 

noch Dezallier d’Argenville in seiner Voyage 

pittoresque de Paris von 1749 berichtet.

Delaplanches minutids recherchierter und in 

den einzelnen Werkeintragen ausfiihrlichst 

gehaltener Katalog folgt mehreren Kategorien. 

101 Nummern umfal?t das bildlich dokumen- 

tierte CEuvre einschliel?lich der dekorativen 

Zyklen, jedoch unter Einschlul? zahlreicher 

Arbeiten mit dem Vermerk »perdu« oder 

localisation inconnue«. Bei nur fiinf datier- 

ten Gemalden der nachitalienischen Zeit zwi- 

schen 1676 und 1690 - Parrocels Aufenthalte 

in Rom und Venedig liegen zwischen 1667 

und 1675 - wagt sich der Autor dennoch an 

eine stilgeschichtliche Chronologie mit vier 

Epochen (1675-80, -1684, -1694, -1704). Aus 

den schriftlichen Quellen heraus wird zwar die 

Geberrolle Italiens, insbesondere die pragende 

Erfahrung des venezianischen Kolorits und 

der Faktur Tintorettos ins Feld gefiihrt, aller- 

dings ohne Nachweis nur eines Gemaldes aus 

besagter Zeit. Kraftvollen Anfangen nach der
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Heimkehr folgen, so der Autor, die Ausbil- 

dung eines personlichen Stils, danach eine 

Phase der Reife und Monumentalitat mit Blick 

auf Le Brun und Rubens, und schlieElich ein 

malerisch elegantes Spatwerk landlicher Sze- 

nerien und Jagden, die zwischen Rigaud, de la 

Fosse und Watteau und mit Blick auf Wou- 

werman und die Niederlander den transitori- 

schen Stil franzdsischer Malerei um und nach 

1690/1700 zeigen. Nicht umsonst fiihrt der 

Autor auch 18 Portrats von der Hand Rigauds 

auf, deren landschaftlichen Hintergrund Par- 

rocel gestaltet hat. Weitere 184 werden als 

erwahnt dokumentiert, 95, deren Zuschrei- 

bung sich als ungewiE erweist bzw. Sohn und 

Neffen, Charles bzw. Ignace Jacques Parrocel, 

in Erwagung ziehen lassen, schlieElich 66, die 

abgewiesen werden. An Zeichnungen gelten 

nur 13 als gesichert, werden 27 erwahnt und 

86 abgeschrieben. Das stimmt nachdenklich. 

Auch Graphiken sind nur wenige (10), dane- 

ben 8 Vignetten, die Louis Roullet nach Par

rocel gestochen hat. Auf eingefarbtem Papier 

drucktechnisch abgehoben werden dabei die 

Zeichnungen (Louvre) und Graphiken fiir das 

Missale von Paris und zum Leben und zur Pas

sion Christi (77 Z., 40 und n G.). Letzteres 

weist auf Aspekte einer Wiederentdeckung 

hin, die zumal fiir die Malerei zu gelten hat, 

namlich dal? Parrocel sich vereinzelt der reli- 

gidsen Historic angenommen hat (P 65, P 66, 

P 99, PM, 34, PM. 66, PM. 112, PM. 115, 

PM. 116, PM. 173, PM. 176). Und zu welcher 

virtuosen malerischen Leichtigkeit, ja kolori- 

stischen Beschwingheit er in der Lage war, 

wird nirgendwo deutlicher als im Genre der 

Jagddarstellungen, die wie bei den maEglei- 

chen Londoner Bildern der National Gallery 

(P 61, P 62) mit dem weiblichen Geschlecht 

Eleganz und Schonheit vor Augen fiihren und 

damit schon auf die fetes champetres Watteaus 

und des 18. Jh.s hinweisen. Selbst eine Vorlau- 

ferschaft fiir die in der Faktur weit geldsteren 

Jagden Bouchers liegt nicht fern. Der weiche, 

vertreibende Farbauftrag in nuancierter Viel- 

falt wird besonders in farbigen Auschnittver- 

groEerungen sichtbar. Sie verleihen der Nach- 

haltigkeit von Parrocels venezianischem Stu- 

dium ebenso anschaulich Ausdruck wie den 

Praferenzen der nach Charles Le Bruns Tod 

1690 sieghaften Fraktion der Rubenisten um 

Roger de Piles. Parrocel »travailloit avec une 

grande facilite«, so zitiert der Autor die 

»memoires inedits« (S. 49), und unter den 

Stimmen der »fortune critique" gegen Ende 

des mit dem Abdruck archivalischer Doku- 

mente beschlossenen Bandes liest man bei 

Mariette (1740-70): »I1 eut en partage un 

coloris si fort et si brillant qu’il y a peu de 

tableaux qui fassent autant d’effet que les 

siens« (S. 328).

Eben in dieser Farbgesinnung und technischen 

Meisterschaft liegen fiir den Autor die Moder- 

nitat und der in der jiingeren Literatur ver- 

kannte Rang des Maiers beschlossen. Mit die

sen Aspekten beschaftigt sich denn auch der 

weitaus groEte Teil seiner Ausfiihrungen im 

ersten Teil des Buches. Es beginnt mit der Bio

graphic des in Brignoles (Var) in der Provence 

geborenen Kiinstlers, der nach dem Tod des 

Vaters drei Jahre bei Malerarbeiten seines Bru

ders Louis fiir das SchloE von Lussan hospi- 

tierte und auf dem Weg liber Marseille fiir vier 

Jahre in Paris Station bezog, ehe er 1667 nach 

Italien aufbrach. Zu wenig ist jedoch an Nach- 

richten uber den Maier erhalten, um sich iiber 

diese Phasen seines Lebens ein genaues Bild zu 

machen. Dezallier d’Argenville zufolge soli er 

jedenfalls in Rom Schuler des aus Burgund 

stammenden Maiers Jacques Courtois (1621- 

1676) geworden sein, der als »il Borgognone« 

zum wohl einfluEreichsten Schlachtenmaler in 

Italien wurde. Als die Zeiten sich verschlech- 

terten, wechselte Parrocel nach Venedig, wo er 

sich, wie anders, dem »colorismo« verschrie- 

ben haben soil. Aber erst mit der Heimkehr 

nach Paris ist fiir 1676 (s. o.) mit Kat.nr. P 1 

die »Einnahme von Maastricht" als ein 

Debut- und Meisterwerk zwecks Mitglied- 

schaft in der Akademie erhalten. Anhand der 

sich von da an iiber Bilder und Auftrage 

erschlieEenden Karriere gewinnen im Kontext

2-93





Tagungen

bataille ‘de genre’ est un fait d’armes sans rap

port direct et explicite avec un episode reel 

d’une quelconque guerre. C’est une bataille 

peinte pour le seul plaisir de decrire le mouve- 

ment et la violence d’un combat militaire« (S. 

99). Nicht allein letzteres, auch Brandschat- 

zungen, Uberfalle, Reitergefechte, Streit und 

Mord haben die Ikonographien seit dem 16. 

Jh. im Norden und Siiden gepragt, und deren 

Produzenten finden fast alle in einem der 

Unterabschnitte Delaplanches ihren Platz. 

Dal? fiber das Sujet des Kampfes als Demon

stration von Leidenschaft und Gewalt hinaus 

die Schlacht vor allem eine malerische Heraus- 

forderung war, Invention und Virtuositat in 

der Beherrschung der Mittel an den Tag zu 

legen, so wie antikem Topos gemal? bei der 

Darstellung von Feuer, Brand und Blitz als 

Paragone von Natur und Kunst, das kommt 

trotz der Erwahnung Leonardos im »pittore- 

sco«-Kapitel dann doch etwas zu kurz. Male- 

reitheoretisch finden diese Aspekte im Zusam- 

menhang mit modi und decorum in der Kunst- 

literatur von Lomazzo bis Lairesse ihren Platz. 

Narrativ charakterisiert wird denn auch die 

Vielzahl von bildpragenden Schlachtenmalern 

im 17. und dann noch 18. Jh., die immer wie- 

der den Bezug zu Parrocel aufnehmen lassen. 

Gerade hier zeigt sich aber, dal? eben das 

Atmospharische - Pulverrauch, Kostiime, 

Tumult und Keilerei - zu den Ingredienzien 

des delectare am Schlachtenbild gehbren. Das 

Genre selbst definiert sich so fiber das Auge 

des Betrachters, ob nun Parrocel an Courtois 

Mai? genommen hat oder nicht. Mit dem 

Abschnitt fiber die ebenfalls weit zuriickrei- 

chende »bataille topographique«, die am Bei- 

spiel van der Meulens (s. Ausst. Kat.Dijon/ 

Luxemburg 1998/99) auch bei Parrocel die 

offiziellen Siege Ludwig XIV. nicht weniger 

offiziell im Bild festzuhalten hatte, wird die 

Frage nach einer Typologie des Schlachtenbil- 

des aufgeworfen, wie dies mit vier Antworten 

bereits Matthias Pfaffenbichler in einem etwas 

»wilden« Durchlauf fur die gesamte Barock- 

malerei im Wiener ]ahrbuch 1995 unternom- 

men hat. Von den dabei benutzten Begrif- 

fen »glorifizierend, analytisch-topographisch, 

narrativ und dekorativ«, die sich zweifellos 

auch mischen, treffen, streng genommen, nur 

die beiden letzteren auf den Provenjalen zu, 

folgt er doch in den wenigsten Fallen einer 

»bataille topographique« oder, mit einem 

Protagonisten ausgestattet, der composition 

de commandement« Vorbildern Van der Meu

lens und von Bestellern. Parrocel, so Delaplan- 

che unter Aufgriff des Artikels »bataille« von 

Watelet und Levesque im Dictionnaire von 

1792, ging es dann doch mehr um die »Poe- 

sie«, das Pikareske, Kuriose und Spektakulare 

dramatischer Inszenierung von »mouvements 

d’une violence extreme, des blessures affreu- 

ses, des expressions convulsives, des cruautes, 

des barbaries, des frayeurs« (S. 112) etc., was 

dann doch zu diesem Zeitpunkt Theaterlehren 

und Praromantik als Hintergrund erkennen 

lal?t. Immerhin ware es die Frage wert, ob 

»batailles« neben dem delectare nicht doch im 

permovere schon in fruherer Zeit erzieherische 

Funktionen batten. Bei den Bauernprfigeleien 

und Uberfallen Bruegels und seiner Zeit steht 

dies bekanntlich aul?er Frage.

Das letzte Themenkapitel ist mit »chasses et 

fantaisies« fiberschrieben. Auch hier steht eine 

kurze Geschichte der Jagddarstellung in der 

Kunst am Anfang, vom romischen Sarkophag 

und den Stundenbfichern des Due de Berry 

uber Vasari, Carracci und Rubens bis Charles 

de la Fosse - ein Thema fiirstlicher Erziehung 

und allgemeinmenschlichen Kraftemessens 

zwischen Wildnis und Kultur, innerhalb deren 

Ikonographie Lowenjagd und Sauhatz seit je 

bis hin zu Decamps und Delacroix die auf- 

wendigsten und nobilitierendsten Sujets abga- 

ben. Allzu breiten Raum nimmt dabei die 

Erorterung des Themas in seinen eher land- 

lich-bauerlichen Facetten bei den Niederlan- 

dern ein, ehe der Autor die Analogien zum 

Schlachtenbild mit und ohne »Helden«, realer 

und symbolisch-offizieller Jagd herstellt: »la 

chasse exprimait clairement la domination 

symbolique du prince sur le pays« (S. 139).

2-95



Varia

Neben der Jagd und dem Tierkampf als 

»malerisches Geschehen« war erstere natiir- 

lich auch und vor allem hofisches Vergniigen, 

das mit dem Reiz der Attacke die Faszination 

exotischer Animalik verband (Ausst.- Kat. Les 

chasses exotiques de Louis XV, Amiens/Ver- 

sailles 1995/96). Parrocel folgt hier nicht nur 

einer Tradition, wie sie erneut gerade auch 

Courtois vertrat, das flamische und niederlan- 

dische Element z. B. von Rubens und Jacques 

d’Arthois sorgte auch fur eine Landschaftsauf- 

fassung, die mit dem Rubenismus um und 

nach 1700 den »style champetre« begimstigte. 

Darunter fallen dann auch koloristische und 

luminose Effekte des clair-obscur, die Figur, 

Geschehen und Hintergrund zu einer Gesamt- 

stimmung verschmelzen lassen. Gewahrsmann 

hierfiir ist neuerlich Roger de Piles, dessen 

Typologie der Landschaftsmalerei einmal 

mehr auf Parrocel iibertragen wird: »je suis 

persuade que le meilleur moyen de faire valoir 

les figures et de les accorder tellement au 

caractere du paisage n’ait ete fait que pour les 

figures« (S. 152, Cours de peinture par princi- 

pes, 1708). Parrocels vereinzelte Themen ori- 

entalischer Jagd, einer »vie boheme«, die Staf

fage selbst mit Figuren mittelalterlicher 

Geschichte und der »presence feminine« als 

Mittel, das malerische und lieblich-sentimen- 

tale Dekorum zu steigern, fiihren schliefilich 

zu Uberschriften wie »Un precurseur de Wat- 

teau?« und »Une peinture aristocratique«. Die 

in Vergleichen und Querverbindungen schier 

unerschopfliche Eloquenz des Autors, bei der 

auch gehdrige Wiederholungsredundanzen im 

treibenden Duktus der Worte verschliffen wer- 

den, lafit Parrocel in seiner Poesie, Eleganz 

und Praromantik mit Anlehnung an Norbert 

Elias schliefilich gar zu einer Art finalen 

Gesellschaftsvisionar des ancien regime wer- 

den. Ohne Zweifel, Parrocel hat ganz wunder- 

bare Bilder zu malen verstanden, was Text und 

Bild in diesem Buch auf grandiose Weise wohl 

erstmals so zu vermitteln wissen. In seinem 

malerischen Vermogen ist er neu entdeckt, 

wird er kunstgeschichtlich rehabilitiert. Dais 

nun mit monumentaler Geste das grundsatz- 

lich per Gegenstand malerische Genre der 

Schlachten- und Jagdmalerei gleichsam genie- 

rhetorisch personalisiert auf eine Ebene mit 

Rubens, Watteau und Delacroix gehoben 

wird, zeigt zugleich, wozu iiberzeugter Auto- 

renenthusiasmus fahig, aber auch wo er zu 

relativieren ist.

Ekkehard Mai
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