
von einem europaischen Stil reden kann. Dabei noch landschaftliche Besonderhei- 

ten entdecken zu wollen, fallt bekanntlich schwer, was ein Schlaglicht auf den 

Goldschmied als rezipierenden Kunstler wirft. So muB man sich auch in Zukunft 

bei anonymen Erzeugnissen mit allgemeinen Lokalisierungen wie ,,niederlandisch” 

oder ,,sliddeutsch”, oft sogar mit Fragezeichen versehen, zufriedengeben. Trotz- 

dem ware es wtinschenswert zu wissen, welche Indizien den Verfasser zu diesen Be- 

zeichnungen veranlaBt haben. Ihnen zufolge mtiBte es eben doch landschaftliche 

Eigentumlichkeiten geben, deren Definition wohl nur recht schwierig sein dtirfte. 

Denn konkrete Details, wie etwa die in den Niederlanden bevorzugte stark profilier- 

te Vasenform des Schaftes, die bei dem Pokal im Rijksmuseum Amsterdam (um 

1530, Kat.-Nr. 37, Tf. 22a) vorgebildet ist, sind die absolute Ausnahme. Andere 

eigentumliche Formen verbreiten sich von den Entstehungsorten schnell liber die 

Grenzen der Kunstlandschaft hinaus, im Gegensatz zur Bildenden Kunst, zur Male- 

rei oder Plastik, die besonders im spaten Mittelalter stark landschaftlich gebunden 

sind.

Wenn man von solchen Sonderwlinschen einmal absieht, die der Spezialist stets 

hat, dann ist mit diesem opulenten Buch das Kapitel der KokosnuBgefaBe auf Jahr- 

zehnte hinaus erschbpfend abgedeckt.

Carl-Wilhelm Clasen

GEOFFREY BEARD, Stucco and Decorative Piasterwork in Europe. London, 

Thames and Hudson Limited 1983. 192 Seiten, 15 Textabbildungen, dazu 16 far- 

bige und 134 schwarzweiBe Abbildungen auf Tafeln. — Deutsche Parallelausgabe: 

Stuck: Die Entwicklungplastischer Dekoration. Herrsching, Schuler Verlagsgesell- 

schaft 1983. DM 98,—

Kunsthistorische Literatur iiber Stuck ist nicht eben zahlreich. Dies muB eigent- 

lich erstaunen, da doch die Stuckarbeit jahrhundertelang eine so groBe Rolle vor 

allem bei der Dekoration von kirchlichen und profanen Innenraumen gespielt hat. 

Das Buch von G. Beard stbBt daher in eine Lucke, vermag sie aber, um es gleich 

zu sagen, keinesfalls zu schlieBen. Allerdings fragt es sich, ob das in der von Beard 

gewahlten Form iiberhaupt mbglich ware. Der Verfasser nahm sich zwar nicht we- 

niger vor als so etwas wie eine Kunstgeschichte des europaischen Stucks von der 

Antike bis zum Jugendstil zu liefern; herausgekommen ist dabei nur ein popular ge- 

haltener, teilweise recht fluchtiger Uberblick mit Schlagseiten, die die Vorlieben des 

Verfassers deutlich widerspiegeln. Von einer umfassenden, erschdpfenden Behand- 

lung des Themas kann keine Rede sein, das hatte wohl auch die Mbglichkeiten eines 

Bandes von 192 Textseiten (inclusive Textabbildungen) tiberschritten. Sicher koste- 

te es einige Mlihe, den Uberblick liber die Geschichte der Dekoration mit Stukka- 

turarbeit in Europa in der von Beard gewahlten Form materialmaBig zusammenzu-
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stellen. Es fragt sich aber, ob so das Ergebnis die Miihe gelohnt hat. Wenn man 

namlich vom ersten Kapitel absieht — es behandelt ,,Men, Methods and Mate

rials”, worauf noch zuruckzukommen ist, — so folgt der Verfasser den Linien der 

allgemeinen Kunstgeschichte, wobei allerdings das Mittelalter weitgehend entfallt. 

Letzteres hat in den Augen Beards darin seine Rechtfertigung, dab der Gebrauch 

des Stucks in jener Epoche ausgestorben sei (S. 10). Allerdings stellt er auf S. 9 

widerspriichlich dazu fest ,,Stucco was modelled ... throughout medieval Europe 

and Asia” und bildet sogar als Beweis einen Ausschnitt der beriihmten Chorschran- 

ken in St. Michael/Hildesheim ab (Abb. 8). Man gewinnt daher den Eindruck, dab 

den Verfasser das Problem des mittelalterlichen Stucks nicht weiter gekummert hat, 

obwohl eine nahere Untersuchung sicher interessante Ergebnisse hatte erbringen 

kbnnen, man denke etwa an Hohepunkte der Stuckplastik im 13. Jahrhundert wie 

z. B. im schon erwahnten Hildesheim oder in Halberstadt (ehem. Stiftskirche Unse- 

rer Lieben Frauen).

Es ist deutlich: dem Verfasser ging es in erster Linie um die Glanzzeit des Stucks 

im 17. und 18. Jahrhundert, um die bravourosen Leistungen des Barock und Roko- 

ko. Die Beschreibung dieses Geschehens bildet daher auch das Zentrum des Buches 

in den Kapiteln III (Sacred and Profane Images: the Baroque) und IV (Rococo: The 

Line of Beauty).

Um den Titel des Buches einzulbsen, geht der Verfasser nicht nur chronologisch, 

sondern auch geographisch vor. In den Kapiteln II und III ist der dargestellten Ent

wicklung entsprechend Italien der Ausgangspunkt, im Kapitel IV, das wohl den 

Hbhepunkt der Entwicklung beschreiben soil, Deutschland. Im letzten Kapitel (V: 

Survival and Revival) bildet Grobbritannien Ausgangs- und Hauptpunkt — ob in 

dieser Form berechtigt, mag dahingestellt sein. In alien Kapiteln folgen sodann wei- 

tere europaische Lander und Landschaften, die nach des Verfassers Ansicht Erwah- 

nenswertes zu bieten und von Fall zu Fall zur Entwicklung beigetragen haben. 

Allerdings wird man dabei den Eindruck einer gewissen Willkur nicht los, auch, 

dab sich Beard Zwang antut, dem geographisch mit Europa weitgespannten An- 

spruch einigermaben gerecht zu werden.

Es macht doch skeptisch, wenn in der Lange (oder Kiirze) von etwa einer Seiten- 

spalte ,,Poland, Hungary, Yugoslavia” bzw. das Geschehen in diesem geographi- 

schen Bereich wahrend des 17. Jahrhunderts abgehandelt wird, ohne dab wirklich 

Wichtiges mitzuteilen ware. Im iibrigen wahlte Beard fur die Darstellung seines 

Themas den vermutlich einfachsten Weg: In der Regel belabt er es namlich dabei, 

die Werke, die als capolavori oder aus sonstigen Griinden zur Behandlung gelan- 

gen, einfach kurz zu beschreiben, die damit verkmipften Kiinstler und Handwerker 

zu benennen und ihnen ihre Daten beizugeben. Eigentliche kiinstlerische Analysen 

fehlen. Man vermibt daher auch ein tieferes Eindringen in die Besonderheiten der 

Materie und eine uberzeugende Darstellung, worin die eigentliche Leistung der 

Hauptepoche gelegen hat: war es z. B. nur solchen Raumschbpfungen, bei denen 

der Stukkatur eine entscheidende Rolle zugewiesen wurde, moglich, zu einer be- 

stimmten — dann auch zu charakterisierenden — Form kiinstlerischer Aussage
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und Ausdrucks zu gelangen? Verschiedentlich nahert sich Beard diesem Thema, 

wenn er z. B. darauf zu sprechen kommt, daB der eine Oder andere Kiinstler oder 

(Kunst-)Handwerker Stuckplastiken und Holzskulpturen hergestellt habe, ohne es 

aber auszufuhren und — denkbare — Unterschiede auszumachen. Dies zu erfahren 

ware doch wohl interessant gewesen und hatte dann den Weg zum Verstandnis z. B. 

der besonderen und einzigartigen Leistungen des bayrischen, frankischen und 

schwabischen Barock und Rokoko, denen offenbar die eigentliche Liebe des Ver- 

fassers gilt, um eine neue Mbglichkeit bereichert. Die Verwendbarkeit des Buches 

besteht daher hauptsachlich darin, daB es, ausgesprochen oder nicht, verdeutlicht, 

wieviele Fragen noch offen sind, daB der Stukkaturforschung noch sehr viel zu tun 

bleibt.

Als Ubersichtswerk ist das Buch von beschranktem Wert, da trotz des umfassend 

formulierten Anspruchs (s. Titel) wichtige geographische Bereiche fehlen: z. B. 

kommt Norddeutschland im Text iiberhaupt nicht vor, im Bildteil wird der Fall mit 

zwei Detailfotos aus Sanssouci ,,erledigt”. Auch sonst fehlen wichtige Fragestel- 

lungen, die bei der Beurteilung der umfassenden Bedeutung des Stucks fur die Ar- 

chitektur wahrend der Glanzzeit, also im 18. Jahrhundert, mindestens zu formulie- 

ren waren. So ist mit keinem Satz erwahnt, daB der btirgerliche Hausbau des 18. 

Jahrhunderts ohne die Verwendung von Stuck kaum denkbar ware, daB die weite 

Verbreitung des Stucks und des Stuckierens geradezu ein neues ,,Wohngefuhl” ent- 

stehen lieB.

Kapitel I, in dem beschrieben werden sollte, wer den Stuck anfertigte, welches 

die Methoden und die Materialien waren, hatte dem Buch mehr Gewicht verleihen 

kbnnen, wenn es grtindlicher gearbeitet worden ware. Zunachst ist an dieser Stelle 

darauf einzugehen, weil hier die im Buchtitel angefiihrten Techniken ,,Stucco” und 

,,Piasterwork” erklart und voneinander abgegrenzt werden. Ebenso wird hier be- 

hauptet, ,,Piasterwork”, das sich in der Zusammensetzung (u. a. Beimischung von 

Tierhaaren) und in der Technik des Anbringens vom eigentlichen Stuck unterschei- 

det, sei eine besondere Erscheinung der Britischen Inseln gewesen. Stuck sei dage- 

gen hauptsachlich auf dem Kontinent verwendet worden, allerdings von da auch 

nach England gelangt und dann dort neben dem traditionellen ,,Piasterwork” 

ebenfalls zur Anwendung gelangt.

Ein Hauptmerkmal des Stucks sei, daB ihm Marmorstaub beigegeben wurde. 

Auf S. 12 heiBt es indessen: ,,In German Baroque decoration first layers of plaster 

(sic!) were reinforced with various kinds of animal hair”, und auf S. 11 kommt in 

dem Rezept ftir die Herstellung von Stuck (P. N. Sprengel 1772), das dort aus- 

zugsweise als Originalbeispiel abgedruckt wird, Marmorstaub gar nicht vor! Eine 

solche Arbeitsmethode scheint doch allzu unbekummert, zumal sie den Leser mit 

den durch Inkonsequenz entstehenden Fragen allein laBt. So kann denn dieses an 

sich wichtige Kapitel nur als Anregung verstanden werden, das Problem ein anderes 

Mai wieder, dann aber grtindlicher, anzupacken.
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Das Buch selbst ist ansprechend aufgemacht. Die ganzseitigen Farbaufnahmen 

sind von guter Qualitat, ebenso die 134 Schwarzweibabbildungen. Der Sache ange- 

messen ist, dab verhaltnismabig viele Detailfotos gebracht werden, leider ohne 

gleichzeitig auch die Gesamtaufnahme des Raumes zu zeigen, aus dem das Detail 

stammt. Dies ist zu bedauern, doch werden Kostengrtinde anderes verhindert 

haben.

Da viele Abbildungen bekannte Bauten zeigen, ist es in diesen Fallen jedoch mbg- 

lich, Aufnahmen, die den Gesamteindruck wiedergeben, in der Fachliteratur zu 

f inden.

Bjorn R. Kommer

Varia
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