
Rezensionen

rich-Wilhelm-Platz (nicht Marktplatz, wie es 

im Text heil?t) im heute russischen Gumbinnen 

(Kat.nr. 144, ohne UND der Sockelinschrift; 

Abb. 2). Selten blieb der Autorin nur der 

Riickgriff auf eine Reproduktion (Kat.nr. 34). 

Fiir das fragmentiert erhaltene Gipsmodell der 

Biiste von Carl Philipp Furst von Wrede 

(Kat.nr. 190) sei bier die Abbildtmg der Bron- 

zeausfiihrung in Schloss Ellingen nachgetra- 

gen (Abb. 3). Bei der Statue von Zar Alexan

der I. ist entgegen der Bildinterschrift das 

Gipsmodell des Rauchmuseums wiedergege- 

ben, nicht die Marmorausfiihrung, heute in St. 

Petersburg (Kat.nr. 80). Bei all dieser Masse ist 

es ohnehin erstaunlich, dal? es bei den Bildun- 

terschriften so gut wie keine Vertauschung 

gibt (Ausnahme S. 197). Anders erstaunlich ist 

es, dal? unter Kat.nr. 106 ein Rauch zu Recht 

abgeschriebenes Werk ins Werkverzeichnis 

aufgenommen ist.

Als Anhang sind die Antikenerganzungen 

durch Rauch und seine Mitarbeiter in der 

Werkstatt beigefiigt. Schade, dal? das ausfiihr- 

liche Register nur Namen nachweist (auch 

ikonographische Benennungen), ein Verzeich- 

nis nach Ortsnamen (Aufbewahrungsorte) 

aber fehlt, selbst wenn das bedeutet hatte, dal? 

unter »StaatL Museen zu Berlin Stiftung 

Preul?. Kulturbesitz« wohl eine ganze Druck- 

seite zustandegekommen ware. Doch sind all 

diese Bemerkungen Lappalien im Vergleich 

mit der Gesamtheit des Buches, mit dem es 

gegliickt ist, ein Werkverzeichnis zu einer

Abb. 3 C. D. Rauch, Bronzeausfiihrung der 

Biiste von Carl Philipp Furst von Wrede. Ellin

gen, Schlofi (Schlbsserverwaltung Miinchen )

Kiinstlerbiographie ganz eigener Art zu stei- 

gern, die immer wieder den unmittelbaren 

Blick auf das Einzelne und doch auf das Genze 

nicht fordert, sondern einschliel?t.
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Baron Heinrich von Geymiiller (Wien 1839- 

1909 Baden-Baden) war ein Privatgelehrter 

von hohem und stets anerkanntem Rang. 

Ohne Bindung an eine Hochschule oder ein 

Forschungsinstitut, miihlos deutsch, englisch, 

franzdsisch und italienisch sprechend und 

schreibend, ein Basler, dessen 1824 geadeltem, 

1842 bankrottem Vater das Geymiiller-
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Schldssl in Wien gehort hatte, der Gatte einer 

Pariser Gattin, fiihlte er sich iiberall und nir- 

gends zu Hause. Aus seinem Nachlal?, der sich 

heute auf die Stadte Basel, Graz und Lausanne 

verteilt, wurden kurz nach seinem Tod die 

schon im Titel befremdliche Schrift Architek

tur und Religion (1911) und der von Geymiil- 

ler selbst vorbereitete Briefwechsel mit Jacob 

Burckhardt (1914) veroffentlicht. 1929 zog 

Hermann Egger, damals Ordinarius fur Kunst- 

geschichte in Graz, den im engeren Sinne wis- 

senschaftlichen Nachlal? des Gelehrten an sein 

Institut. Die Sichtung, Ordnung und Er- 

schliel?ung besorgte nach vielen Zwischenfal- 

len erst Jahrzehnte spater in entsagungsvoller 

Arbeit Josef Ploder; daraus sind schliel?lich 

seine Grazer Habilitationsschrift im Fache 

Kunstgeschichte und das Buch herausgewach- 

sen, um das es hier geht.

Um Ploders wissenschaftliche Leistung zu 

wiirdigen, gebiihrt es sich daran zu erinnern, 

dal? wir zuvor zwar Geymiillers schwer iiber- 

schaubare Lebensbahn aus seinen eigenen 

Aufzeichnungen kannten, dal? aber sein Ein- 

flul? als Berater bei Denkmalrestaurierungen 

nur punktweise aufschien (so in der franzosi- 

schen Schweiz, z. B. in Henri de Geymiiller 

[...] conservation du patrimoine architectural, 

1995, Autour de Chilion, 1998, Chilion. La 

Chapelle, 1999) und sein grol?es wissenschaft- 

liches Werk zur Architektur der Renaissance, 

da der »Basisarbeit« verpflichtet, in der me- 

thodengeschichtlich ausgerichteten Historio

graphic der letzten Jahrzehnte kaum je die 

Aufmerksamkeit auf sich zog, wahrend seine 

Publikationen in der Sachforschung stets 

benutzt und meist gebiihrend zitiert wurden. 

Zur Vernachlassigung im historiographischen 

Zusammenhang trug auch die Tendenz der 

Kunstgeschichte als Disziplin bei, das grol?c 

Feld der Architekturgeschichte auszuschlie- 

l?en. Man mul? deshalb auf Paul Frankls The 

Gothic: Literary Sources and Interpretation 

(i960) zuriickgreifen, um eine angemessene 

Beschreibung von Geymiillers historiographi

schen Positionen zu finden.

Ploder wollte »so etwas wie eine ,intellektuelle 

Biographie‘« Geymiillers schreiben (S. 10). 

Schon im Titel verspricht er aber, nicht nur das 

Werk, sondern auch die Wirkung zu wiirdi- 

gen, und diese Verheil?ung wird in der Tat, und 

zwar vor allem im Kapitel »Der Mittelpunkt: 

St. Peter und Bramante« erfiillt. So ist iiber die 

Wirkungsgeschichte von Geymiillers For- 

schungen hinaus eine Forschungsgeschichte zu 

einem wichtigen Themenkreis entstanden. 

Dabei bleibt das Hauptziel der »intellektuellen 

Biographie« stets im Blickfeld. In der king 

gewahlten Kapitelfolge riicken nacheinander 

verschiedene Fragen in der Mittelpunkt: 1. die 

Motivation zum Studium der Renaissancear- 

chitektur und ihrer Projektierung durch eine 

einzigartige Fiille von Zeichnungen, 2. Gey

miillers Lebensweg, Familie (sechs Kinder) und 

Freunde, die zuweilen und besonders gegen 

das Lebensende prekaren wirtschaftlichen 

Grundlagen des Privatgelehrtendaseins, 3. der 

zerstreute Nachlal?, 4. die Grundlegung des 

wissenschaftlichen Ansehens durch das Werk 

Die ursprilnglichen Entwilrfe fiir St. Peter in 

Rom, 1875-1880 zugleich deutsch und fran- 

zosisch erschienen, 5. die ungliickliche Editi- 

onsgeschichte des unter den Namen Heinrich 

von Geymiiller und Carl Stegmann veroffent- 

lichten elfbandigen Abbildungswerks Die Ar

chitektur der Renaissance in Toskana, 6. die 

schwer auffindbaren Beitrage zu Leonardo, 

dem unermiidlichen Zeichner von Kuppelzen- 

tralbaukirchen, und zu zwei von Bramantes 

Nachfolgern als Bauleiter am Petersdom, Raf- 

fael und Michelangelo, 7. die allgemein aner- 

kannte, abgerundete Studie iiber die Architek- 

ten- und Stecherfamilie Du Cerceau, 8. Struk- 

tur und Schicksal des 676 Seiten starken und 

gleichwohl unvollendeten Doppelbandes Die 

Baukunst der Renaissance in Frankreich im 

Handbuch der Architektur, fiir den sich 

Geymiiller vergeblich eine franzdsische Aus- 

gabe wiinschte, 9. das gescheiterte Vorhaben 

eines Thesaurus von Architekturzeichnungen 

in erstklassiger Reproduktion, 10. das Schick

sal von Geymiillers eigener Sammlung von 

Architekturzeichnungen, 11. seine internatio

nale Tatigkeit als Berater, Gutachter und
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Publizist bei Restaurierungen und Vollendungs- 

bauten und seine Gegnerschaft zu Eugene 

Emmanuel Viollet-le-Duc, dem er die Selbst- 

herrlichkeit gegeniiber dem Baubefund und 

die Diirre seiner Kiinstlerphantasie vorwarf. 

Wer das Profil eines Gelehrten zeichnen will, 

pflegt seine Herkunft und seine wissenschaftli- 

che Schulung, seine Vorbilder und sein Umfeld 

zu beleuchten, im Quervergleich die besondere 

Leistung in seiner Zeit und fur die Nachwelt 

herauszuarbeiten. Im Biographischen treten 

die akademische Laufbahn und der cursus 

honorum, oft in enger Anlehnung an die 

Nekrologie und an autobiographische Auf- 

zeichnungen, am starksten hervor. Das Buch 

von Ploder uber den Architekturhistoriker 

Geymuller enthalt das alles, muls aber, da 

Geymiiller keine Hochschullaufbahn ein- 

schlug und als Wissenschaftler ein neues Feld, 

die Architekturzeichnung als kunsthistorische 

Quelle, erschlofi, eigene Wege gehen. Ohne 

seinen Helden zu iiberschatzen, vor allem 

seine klassizistischen Pramissen und sein Vor- 

urteil zugunsten Donato Bramantes im Auge, 

arbeitet er sorgfaltig, immer wieder auf zeit- 

gendssische Urteile gestiitzt, Geymiillers sel- 

tene Kombination von Begabungen und 

Fahigkeiten heraus, wozu er richtig auch den 

»Zauber seiner Persdnlichkeit« zahlt (S. 149), 

der Geymuller vor Feindschaften bewahrte, 

ihm nebst der Mehrsprachigkeit den Zugang zu 

vielen Sammlungen erleichterte und ihm die 

Freundschaft von Mannern wie Jacob Burck- 

hardt und Eugene Muntz verschaffte.

Die Ausbildung als Architekt erleichterte 

Geymuller das Eindringen in einen so schwie- 

rigen ProjektierungsprozeE wie den von St. 

Peter in Rom, sein raumliches Vorstellungs- 

vermogen und seine Zeichnerbegabung trie- 

ben ihn zur graphischen Darstellung der Pro- 

jektierungsphasen, seine Kennerschaft zu nach- 

vollziehbaren und teilweise noch heute (oder 

heute wieder) anerkannten Attributionen von 

Einzelzeichnungen, Zeichnungsgruppen und 

Skizzenbiichern. Ein Teil seines Erfolgs be- 

ruhte auf der Kenntnis der Reproduktions- 

moglichkeiten fiir Handzeichnungen; seine 

Faksimileblatter in Lichtdrucktechnik ersetzen 

der Forschung heute oft die inzwischen ver- 

blafiten Originale. Diesem Aspekt wird das 

Buch von Ploder seinerseits durch die kluge 

Auswahl der Abbildungen gerecht. Bemer- 

kenswert klar sind die knappen Darlegungen 

liber Geymuller als Denkmalpfleger.

In der grofien Zahl von Monographien, die in 

den letzten zehn Jahren uber bedeutende 

Kunst- und Architekturhistoriker erschienen 

sind, gehort Ploders Geymiiller zu den besten. 

Vorurteilslos, aber mit dem Mut zu klaren 

Urteilen, differenziert, aber unkompliziert, 

sehr breit belesen, ohne den Leser mit Wissen 

zu iiberschwemmen, hat Ploder einen bedeu- 

tenden Beitrag zur Historiographie der Archi- 

tekturgeschichte geleistet.
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Thomas Drachenberg (im folgenden: Th.D.) 

greift am Beispiel der Stadt Luckenwalde 

einen Themenkreis auf, dem bereits der 7. 

Denkmaltag im Land Brandenburg 1998 

unter dem Thema Modernes Batten zwischen 

1918 und 1933. Bauten im Land Brandenburg 

und ihre Erhaltung gewidmet war: die stadte- 

bauliche Entwicklung einer rund 50 km siid-
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