
stand geben. Im Gegensatz zur Friihzeit (S. 11 Caravaggio) deutet Mz. fiir die Spat- 

zeit (S. 49 f.) den Einflub der klassischen Kunst und ihrer Nachfolger auf R. in einzel- 

nen Beispielen an.

Der Abschnitt liber Rembrandts Technik zu Beginn des 2. Bandes bringt viele neue 

detaillierte Beobachtungen, von der Erkenntnis ausgehend, dab die Stilgeschichte ihre 

Entsprechung in der Geschichte der kiinstlerischen Technik hat.

Schlieblich noch einige Korrekturen irrtiimlicher Zitate, von denen Bibrklund be- 

reits einige (auch im Verhaltnis zu Hind) aufgezahlt hat: Band II: Seite 98, Nr. 209 

mub das Zitat aus dem Katalog von Henkel heiben: Nr. 25, pl. 6; ebenda Konkordanz 

Seite 192 oben: B. 55 = Mz. 228; H. 61 = Mz. 281. — Mz. 154 (B. 231): es ist Miinz 

anscheinend entgangen, dab die Lemberger Zeichnung bereits von Benesch 1947 

(Nr. 135) verbffentlicht wurde.

Einer der wenigen Einzelfalle, in denen Bibrklund an Mz. stilistisdh Kritik iibt, ist 

seine Stellungnahme zu Mz. 186 und 187 (B. 59; B. diff. m. 7; die friihen Blatter der 

Ruhe auf der Flucht und der Beschneidung ), die „von alien abgelehnt“ wiirden. Eine 

Nachpriifung ergab jedoch, dab auber Hind, der die Blatter noch in seiner Besprechung 

von K. Bauch, Der junge Rembrandt, im Burlington Magazine LXV 1934, S. 48 ab- 

lehnt, Bauch (a. a. o. S. 178/9), Benesch (1935), Burchard, Lugt (Inv. Gen. des dessins 

Louvre III, S. 13 bei Nr. 1133), Liithgens positiv zu den Blattern eingestellt sind. 

Neuerdings kommt noch J. G. van Gelder, Rembrandts vroegste ontwikkeling, Am

sterdam 1953, S. 16 (zu Mz. 187) hinzu, eine Arbeit, die fiir die Fragen von Rem

brandts Friihstil und sein Verhaltnis zu den Schiilern usw. genannt sei.

Wolfgang Wegner

E. H. RAMSDEN, Sculpture: Theme and Variations. London 1953, Lund Humphries. 

56 S., 103 Taf. mit 169 Abb. 36 Shilling.

Wissenschaftliche Darstellungen der modernen Plastik waren immer seltener als 

Bucher iiber moderne Malerei. Das Publikum, insbesondere das deutsche, fand zur 

plastischen Kunst meist nicht den gleichen spontanen Kontakt wie zur Kunst auf der 

Flache. Auberdem ist das Thema wohl literarisch unergiebiger. Seit kurzem mehren 

sich aber die Publikationen zur Plastik des 20. Jahrhunderts, vielleicht als Symptom 

einer neuen Wertschatzung.

Das vorziiglich ausgestattete und reich illustrierte Buch von E. H. Ramsden beab- 

sichtigt allerdings nicht, moderne Plastik popular zu machen. Es ist fiir eine solche 

Aufgabe zu unbequem, well es Anspriiche stellt und scharfe Kritik iibt. Das Buch ist 

nur fiir Kenner der Kunst unseres Jahrhunderts geschrieben. Der Autor bezeichnet es 

selbst im Untertitel als Versuch „zu einer zeitgendssischen Asthetik". Also keine Ge

schichte der modernen Plastik, ebenfalls kein Bilderbuch mit Einfiihrung, sondern eine 

systematlsche und kritische Untersuchung von Variationen eines Themas.

Fiir Methode und Absicht ist der Aufbau des Buches instruktiv. Im „Prolog“ (Teil I) 

wird die Skulptur in „dekorative“, „imitative“ und „schbpferische“ Kunst gegliedert 

und damit bewertet. Im Abschnitt (II) „Kritik“ erscheinen die Kategorien :„Modellie- 

rer“ — „Bildhauer" (das englische „carvers“ ist praziser) und die „Erfinder“. Der
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„Epilog“ (III) teilt soziale Anmerkungen, philosophische Analogien und asthetische 

Schlufifolgerungen mit.

Der Inhalt des Werkes laftt sich hier nicht im einzelnen resumieren. Ramsden hat 

in dem zitatenreichen Text von 52 doppelspaltigen Seiten die Erfahrungen jahrzehnte- 

langen Studiums der Originale und der Literatur gesammelt. Die Lektiire wird frei- 

lich durch die umfangreiche Kritik an vielen speziell englischen Problemen erschwert. 

Ramsden zieht aber auch aus den insularen Sonderfallen allgemein giiltige Erkenntnisse.

Nach Ramsden hat die „dekorative“, handwerkliche Skulptur heute keine echte 

Aufgabe mehr, da Gesellschaft, Religion und demokratische Staatsform Gegner 

der architekturgebundenen Plastik seien. Diese Behauptung ist im Kern richtig (die 

Architekturplastik autoritarer Staaten ist noch in bester Erinnerung), nur etwas zu- 

gespitzt. Abgesehen von den tatsachlich anfechtbaren Unternehmungen einiger Eng

lander an den bffentlichen Bauten Londons, haben Franzosen, Amerikaner und 

seit neuestem auch Deutsche mit Stahl und Kunststoffen der Plastik am Bau neue 

Mbglichkeiten zu erschlieften versucht. Die Ornamentfeindlichkeit der Architekten, 

eine Erbschaft der ersten puristischen Jahre, neigt sich dem Ende entgegen. Das pessi- 

mistische Urteil von Ramsden erscheint uns daher verfriiht.

Zur „imitativen“ oder darstellenden Plastik gehdrt laut Ramsden der grofite Teil 

der jetzigen Produktion —• ein Urteil, das schwer zu widerlegen ist. Ramsden rechnet 

dabei vor allem mit den Klassizismen, mit dem Akademismus, der Problematik 

der Denkmaler (das Gedachtnismal der Kathe Kollwitz in Flandern, aufgestellt 

1932, gilt als riihmliche Ausnahme) und mit dem Mangel an Intuition und echtem 

Gefuhlsgehalt unter den betroffenen Bildhauern ab. Geist und Intuition, Integrations- 

kraft, Spontaneitat und moralische Ordnung (!) stellt der Autor als Grundlagen einer 

„sch6pferischen“ Plastik heraus. Dabei werden interessante Vergleiche zwischen Mi

chelangelos „Sklaven“ und einem gegenstandsfernen Bildwerk, sowie zwischen Gio

vanni da Bolognas „Raub der Sabinerinnen“ und einem gegenstandslosen, konstrukti- 

vistischen Merk angestellt, um die Kontinuitat der Formprobleme zu veranschaulichen.

In der „Kritik“ stellt Ramsden Rodin mit ausfuhrlicher Analyse seiner Hauptwerke, 

den Impressionisten Rosso, ferner Maillol, Minne, Lehmbruck, Despiau, Degas, Kolbe 

u. a. als „Modellierer“ vor. Die „Bildhauer“ (z. B. Barlach) sind demgegenuber in der 

Zahl geringer, da „Taille directe" nur noch von wenigen geiibt wird. Auch Ramsdens 

Auswahl ist mehr von der Formwirkung, als von der tatsachlichen Ausiibung bestimmt. 

Die Einteilung in Modellierer und Bildhauer ist zwar klug und theoretisch gerecht- 

fertigt, aber schwer anzuwenden. Bei den „Erfindern“ erreicht Ramsden die Hbhe 

der Interpretationskunst. Das Kapitel ist gut durchdacht und mit Begeisterung ge- 

schrieben. Der Epilog wiederholt teilweise Gesichtspunkte hinsichtlich der sozialen 

Situation der Bildhauer, gipfelt dann in einem glanzenden Abschnitt iibre das Ver- 

haltnis von Wissenschaft und Kunst. Eine lapidare Schluhfolgerung: die Asthetik des 

20. Jahrhunderts schatzt die Vitalitat hbher ein als die Schbnheit.

Ramdens Buch ist ungewbhnlich, geistvoll und fesselnd geschrieben. Der wohltuende 

Unterschied zu manchen leichtfertigen Biichern liber moderne Kunst muti dankbar aner-
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kannt werden. Desgleichen sei hervorgehoben, dal? Ramsden gefiihlsmafiige Vorlieben 

nicht verbirgt. Das gibt dem Buch bei allem Ernst der Abhandlung nicht nur einen 

spiirbaren Charme, sondern garantiert auch seine Ehrlichkeit: Liebhaberei wird nicht 

fur verbindliche Weltanschauung deklariert. Aber sie ist das A und O aller Beschafti- 

gung mit der Kunst. Eduard Trier
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