
man von den aus dem 19. Jahrhundert ererbten, heute fatalen Nationalismen — 

weder Identitat eingebuBt noch etwa an Ebenbiirtigkeit mit seinen Nachbarn ver- 

loren hat.

Nachdem bisher schon zahlreiche Uberblicksausstellungen - ganz abgesehen 

von entsprechenden Buchpublikationen - auch dem Laienpublikum ganz zwang- 

los vor Augen gefiihrt haben, daB Offenheit und Aufnahmebereitschaft fUr frem- 

de Traditionen und die Fahigkeit zur Synthese zu den Grundziigen der bohmi- 

schen Kunstgeschichte zahlen, hatte sich hier eine besondere Gelegenheit gebo- 

ten, mit dem Nationalisieren der Landesgeschichte aufzuraumen, die propagandi- 

stischen Tendenzen im Umgang mit der eigenen Geschichte endlich aufzugeben 

und die europaischen Wurzeln nicht nur im Hinblick auf Besitz, sondern auch 

auf die Identitat der Personen mit Stolz zu akzeptieren. Ein Vorbild hatten die 

ausgestellten Dokumente zum Mazenatentum der Grafen Czernin liefern konnen: 

Die Inventare sind durchweg in Deutsch, der „Gebrauchssprache“, abgefaBt, der 

Vertrag mit dem Architekten Francesco Caratti in Italienisch, im Reisetagebuch 

des Hermann Jakob Czernin aber wechseln die Sprachen von Land zu Land.

Michaela Marek

Rezensionen

RICHARD J. GOY, The House of Gold. Building a Palace in Medieval Venice. 

Cambridge, Cambridge University Press 1992. 304 Seiten, 100 Schwarz- 

weifiabb., 13 Farbabb. aufTafeln

Die Ca’ d’Oro ist ohne Zweifel Venedigs bertihmtester Privatpalast. Sein Er- 

bauer, der Patrizier Marin Contarini, erwarb 1412 einen alteren Palast am Canal 

Grande von der Familie seiner Frau, Soradamor Zen, lieB diesen abreiBen und 

begann um 1421, sein eigenes Haus an der Stelle zu errichten. Bald wurde der 

Hausbau zur Passion seines Besitzers. Bis zur Fertigstellung im Jahre 1436 hatte 

Contarini ein Vermogen von mehr als siebentausend venezianischen Dukaten fiir 

seinen Palast ausgegeben, davon zwischen sieben und acht Prozent fiir die ver- 

schwenderische Dekoration der Fassade mit Olfarbe, Ultramarin und vor allem 

Blattgold, das dem einmaligen Gebaude kurz nach seiner Fertigstellung den Na- 

men gab: Ca’ d’Oro, das Haus aus Gold.

Aber nicht nur die hohen Kosten und das extravagante Design der Ca’ d’Oro 

demonstrieren Contarinis leidenschaftliches Engagement als Bauherr. Im vene

zianischen Staatsarchiv befinden sich die vier Kassenbiicher, die er wahrend des 

Hausbaus ftihrte und die es ermoglichen, die Entstehung der Ca’ d’Oro zu rekon- 

struieren. Diese Kassenbiicher, von Bartolomeo Cecchetti im spaten neunzehnten 

Jahrhundert wiederentdeckt, bilden den Kern von Richard Goys Studie The 

House of Gold, und ihre Dokumentation und Auslegung fiillen knapp die Halfte 

der vierundvierzig Kapitel des Buches. Daran schlieBt sich ein zehnteiliger An-
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hang mit den wichtigsten Dokumenten in Ubersetzung und Ubersichten liber die 

beteiligten Handwerker sowie Berechnungen der Arbeits- und Materialkosten an.

Es ist nicht zum ersten Mai, daB Goy sich mit der venezianischen Architek- 

turgeschichte auseinandersetzt. Bereits in zwei Biichern, Chioggia and the Villages 

of the Venetian Lagoon (1985) und Venetian Vernacular Architecture (1989), hat 

der Autor und Architekt Themen wie Methoden und Materialien der Bautradition 

in der Lagune erforscht. The House of Gold ist sein erstes monographisches 

Werk. Doch bevor Goy seine Aufmerksamkeit der Ca’ d’Oro selbst widmet, pra- 

sentiert er in den einfiihrenden Kapiteln ein Bild Venedigs im friihen Quattrocen

to, beschreibt kurz die venezianische Bauindustrie zur Zeit von Marin Contarini 

und stellt dessen Familie vor. Hier zeichnet sich eine interessante und wichtige 

Idee des Buches ab: Architektur als Ausdruck des Ruhmes einer der altesten 

Adelsfamilien Venedigs. So ist nach Goy der Bau der Ca’ d’Oro in seinem Be- 

ginn nicht lediglich als Wohnsitz eines Zweiges der Contarini zu verstehen, son- 

dern als Machtausdruck eines Clans, dessen Oberhaupt, Marins Vater Antonio, 

im Jahr 1423 gegen den Emporkbmmling Francesco Foscari fur das Dogenamt 

kandidierte. Zum Zeitpunkt der Wahl, die Foscari gewann und damit Contarinis 

Ambitionen zunichte machte, war der alte Zen-Palast an dieser Stelle allerdings 

noch nicht lange abgerissen und der Vertrag mit dem Steinmetzen Zane (Giovan

ni — Goy besteht durchgehend auf der venezianischen Schreibweise) Bon und 

dessen Werkstatt gerade erst unterzeichnet.

Nach diesen Hintergrundinformationen flihrt Goy den Leser in den Hauptteil 

des Buches, die Baugeschichte der Ca’ d’Oro. Dabei orientiert er sich hauptsach- 

lich am Inhalt der Kassenbiicher, der hier neu und aufschluBreich in Bauab- 

schnitte und Tatigkeitsbereiche gegliedert ist. Der Verfasser beschreibt im erzah- 

lenden Stil die Entstehung des Palastes unter den Handen der Venezianer Zane 

und Bartolomeo Bon, des Mailander Steinmetzen Matio di Raverti, der die Log- 

gien der Fassade fertigte, sowie von insgesamt fast achtzig Maurern, Schreinern, 

Glasern, Malern und deren Lehrlingen und Gesellen, die liber die Jahre an der 

Ca’ d'Oro tatig waren. Immer wieder tritt Contarini in den Vordergrund. ob als 

ehrgeiziger Hausherr, unerfahrener Designer oder skrupuloser Buchhalter und 

Geschaftsmann. Im Gegensatz zum Verfasser war Marin Contarini kein profes- 

sioneller Architekt, und wiederholt Stellt Goy fest, daB der Venezianer nicht ei- 

nem urspriinglichen und rationellen Gesamtentwurf folgte, sondern hochst eigen- 

willig vorging. So wurden bereits ab 1425 Teile der Fassade in scheinbar will- 

klirlicher Reihenfolge angefertigt, aber erst 1429 begann man mit deren Aufbau. 

Noch spater, im Jahre 1431, als der Maier Zane da Franza mit der polychromen 

Dekoration der Fassade beauftragt wurde, die meisten Bauarbeiten am Haus also 

bereits vollendet waren, entschied sich Contarini fur den Einbau zweier Kamine 

in den beiden groBen Zimmern (alberghi grandi) der oberen Stockwerke.

Trotz seines Staunens liber Contarinis ,,mittelalterliches“ unlogisches Vorge- 

hen bringt Goy in kurzen Kapiteln bewundernswerte Ordnung in das Durcheinan- 

der der komplexen und verwirrenden Aufzeichnungen des Bauherrn. Das ge- 

schulte Architektenauge des Verfassers analysiert die Dokumente wie das Haus
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selbst mit sorgfaltiger Genauigkeit, aber auch mit einer Leidenschaft, die der des 

Marin Contarini in nichts nachzustehen scheint. Zum ersten Mai wird klarge- 

stellt, daB sich hinter der asymmetrischen Fassade ein ziemlich regularer und filr 

Venedig typischer, dreiteiliger Bau verbirgt, im WassergeschoB von einem an- 

drone, in den beiden Hauptgeschossen jeweils von einem zentralen portego do- 

miniert, groBen Salen, die sich von den Loggien am Canal Grande bis zur Riick- 

seite des Hauses strecken und von denen aus man in die Lager-, Empfangs- und 

Wohnraume zur Linken und zur Rechten gelangte. Im WassergeschoB war auf 

der Siidostseite hinter der Fassade ein Mezzanin eingezogen, urn Contarinis Han- 

delsware sicher und trocken aufzubewahren - die unterste und vom Hochwasser 

am meisten gefahrdete Ebene war filr die Bediensteten vorgesehen. Goys Grund- 

risse, Aufrisse und Querschnitte leisten bei den detaillierten Beschreibungen her- 

vorragende Hilfestellung. Angesichts der prazisen Angaben Contarinis zur ur- 

spriinglichen, von Goy aufgeschliisselten polychromen Fassung der Fassade ware 

eine farbige Rekonstruktionszeichnung hier eine wertvolle Bereicherung gewe- 

sen.

Im Grundrifi folgt die Ca’ d’Oro weitgehend den Mauern des Vorgangerbaus, 

allerdings muBten filr die dem Haus vorgestellte Fassade neue Fundamente ge- 

schaffen werden. Goy macht darauf aufmerksam, daB ein groBer Teil der Mate- 

rialien wiederverwendet wurde, allem voran vier byzantinische Kapitelle, die 

Zane Bon fur die WassergeschoBarkade der Fassade umarbeiten muBte. Dieses 

„recycling“ war keine Ausnahme und beschrankte sich keineswegs auf besonders 

schbne Reliefs und Details, sondern betraf auch die Wiederverwertung von Zie- 

geln und Haustein und war auch im sechzehnten Jahrhundert und spater noch 

durchaus ublich. doch beschrankt sich Goy auf die Schilderung des Einzelfalles. 

Hochinteressant sind Goys Bemerkungen zur Verglasung der Ca’ d’Oro: Unge- 

fahr drei Viertel der Fenster des Hauses waren mit Butzenscheiben versehen. in- 

klusive der beiden Loggien und ihrem MaBwerk. Wiederum belafit es der Verfas- 

ser bei der Einzelstudie und bietet dem Leser wenig Information liber die Vergla

sung venezianischer Palaste im allgemeinen. In bezug auf die neugeschaffenen 

Fundamente der Fassade deutet Goy nur mehrmais an, daB im Unterschied zur 

Ca’ d’Oro die Fassade des alten Zen-Palastes eben nicht ganz vorne am Canal 

Grande lag. Er stellt aber nicht klar, daB viele Palaste - wie zum Beispiel die fiir 

den Dogen Francesco Foscari in der Mitte des Quattrocento erbaute Ca’ Foscari 

- erst ab dem fiinfzehnten Jahrhundert unmittelbar an der groBen WasserstraBe 

Venedigs errichtet wurden, um dort bis zum achtzehnten Jahrhundert eine ge- 

schlossene Fassadenreihe zu bilden.

Hier liegen die Hauptschwachen des Buches: Indem Goy sich fast ausschliefi- 

lich auf die Ca" d’Oro und die Personlichkeit des Marin Contarini konzentriert, 

versaumt er haufig, weitergreifende Uberlegungen anzustellen. Gelegentlich glei- 

tet er vom analytischen Betrachten des Alltaglichen ins Triviale, plaudert vom 

Sklavenhandel und von Zane Bons durchschnittlichem Weinkonsum, wahrend In- 

formationen wie das Verhaltnis zwischen Arbeits- und Materialkosten in Neben- 

satzen unterzugehen drohen. Bis Seite zweiundneunzig weiB der Leser nicht, ob
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es sich bei den von Goy genannten Geldbetragen um hohe Oder niedrige Sum

men handelt. Dabei ware es im Rahmen des Buches ausgesprochen wichtig zu 

wissen, daB Marmor fur drei bis vier Dukaten pro tausend Pfund gehandelt wur- 

de, und daB ein besonders qualitatvoller Marmorquader fur fiinfzehn Dukaten 

gut ein Viertel des Jahreseinkommens eines Steinmetzen kosten konnte. Die 

grundlegende Studie zum Handwerk der Steinmetzen, Bildhauer und Architekten 

im Venedig des fiinfzehnten Jahrhunderts bleibt somit die von Goy haufig zitier- 

te Doktorarbeit The Employment of Stonemasons in Venice in the Fifteenth Cent

ury von Susan Connell (Warburg Institute, 1976), leider bei Garland Publishing 

1988 im Dissertationsdruck in vollig unattraktiver Aufmachung erschienen und 

zu wenig bekannt.

Ungliicklicherweise war das Architektenauge, das den Bau der Ca d’Oro so 

korrekt und geniiBlich beschreibt, weit weniger scharfsichtig im Hinblick auf die 

Abbildungen des Buches (zum groBten Teil vom Verfasser selbst aufgenommen). 

Einige Illustrationen sind unscharf, andere schrag, und bei manchen ist nicht 

klar, warum sie iiberhaupt in The House of Gold erscheinen. Dariiber hinaus wird 

im Text an keiner Stelle auf die Abbildungen verwiesen, was den Zusammen- 

hang zwischen Bild und Wort bisweilen beeintrachtigt.

Trotz der zahlreichen Einwande ist Richard Goys The House of Gold ein 

wichtiges Buch. Was Connell in knapper Ubersichtsform auflistet, prasentiert 

Goy in der groBziigigen und attraktiven Form einer Monographic. Er rekonstru- 

iert die haufig als Unikum betrachtete Ca’ d’Oro auf lebhafte wie auch verstand- 

liche Weise und ordnet sie in die lange Reihe der Palaste am Canal Grande ein, 

ohne das Haus aus Gold seiner Einmaligkeit zu berauben.

Joachim Strupp

JAMES H. BECK, Jacopo della Quercia. New York, Columbia University Press 

1991. 2 Bande. $ 109.50

(mit einer Abbildung)

Neben Krautheimers maBstabsetzendem Ghiberti von 1956 und Jansons mo- 

numentalem Donatello von 1957 fehlte 35 Jahre lang die ahnlich umfassend an- 

gelegte, alle Quellen beriicksichtigende Monographic uber den dritten und alte- 

sten im Bunde der Griindergeneration der Skulptur des Quattrocento, Jacopo del

la Quercia. Zwar sind Veroffentlichungen uber Quercia und seinen naheren Um- 

kreis zahlreich, doch weit verstreut und oft entlegen in lokalen Zeitschriften pla- 

ziert; ihren Ausgang nahmen sie zumeist in der italienischen Regionalforschung 

der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts, alien voran in Lucca und Siena. Doch 

schon 1896 waren Werk und Person Jacopo della Quercias Thema einer deutsch- 

sprachigen Dissertation, die Carl Cornelius unter Wolfflin in Basel anfertigte. Ih

ren eigentlichen Hohepunkt aber erreichte die Beschaftigung mit den „puzzles of

203


