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besondere den Stil um 1330. Diesen einleitenden zwei Ka-

piteln folgen drei über die Skulpturen der Münchner Hof-

werkstätten, über die der rheinpfälzischen Werkstätten

sowie über Malerei und Goldschmiedekunst. Zusammen-

fassend geht er dann auf die Wirkungen und Gegenwir-
kungen der Hofkunst Ludwigs ein. Den Abschluß des

Bandes bildet dann ein alphabetisch nach Orten geordne-
ter Katalog der Kunstwerke. Sibylle Wrobbel

Eduard Hindelang (Hrsg.): Franz Anton Maul-

bertsch und der Wiener Akademiestil. Jan Thorbecke

Verlag Sigmaringen 1994. 348 Seiten mit 315 Abbil-

dungen, davon 55 in Farbe. Leinen DM 58,-

Bei dir steht Diepoli, ein Puleo, Solimene, Roms wirdiger Trevi-

san, der Kunst berühmte Söhne (. . J. Was je ein Künstler war,

ist Maulperz auch gewesen, so heißt es in einem Lobgedicht
zu Ehren Franz Anton Maulbertschs von einem Zeitge-
nossen, dem Maler Karl Ludwig Reulin. In vielen kunst-

historischen Schriften des 19. und beginnenden 20. Jahr-
hunderts wird der Meister der deutsche Tiepolo genannt,
aber erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird versucht,
die Quellen seines Malstils und den Stilwandel in seinen

Werken detailliert und abhängig von der Gesellschaft

und Kultur seiner Zeit zu untersuchen.

Nach seiner Lehrzeit - wohl beim Vater am Geburtsort

Langenargen - zog Maulbertsch als Fünfzehnjähriger
nach Wien, wo er mit kurzen Unterbrechungen sein Le-

ben lang blieb und auch zeitlebens mit der Wiener Aka-

demie verbunden war, zunächst als Lehrender, später als

Mitglied und Kunstrat. Nach der Aufarbeitung seiner Ar-

beiten in Ungarn 1984 bietet der vorliegende Katalog, der

zum 270. Geburtstag begleitend zu einer Ausstellung in

Langenargen entstanden ist, in mehreren Aufsätzen eine

kritische Auseinandersetzung mit dem Einfluß des Wie-

ner Akademiestils auf das CEuvre des Malers.

Hubert Hosch skizziert in seinem Beitrag die Wechselbe-

ziehungen der an der Wiener Akademie führenden

Künstler mit reichem Bildmaterial unter genauer Aufar-

beitung vorhandener Archivalien und Unterlagen über

die Wettbewerbsveranstaltungen dort und die Preis-

stücke. Er beschreibt damit das Umfeld, das die Rahmen-

bedingungen für die künstlerische Tätigkeit Maul-

bertschs geschaffen hat. Klara Garas, die schon 1960 eine

Monographie über den Meister geschrieben hat, unter-

sucht in ihrem Aufsatz den italienischen Einfluß auf die

Akademie, vor allem in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts, der sich oft - durch Nachahmungen von bekannten

Werken, durch persönliche Kontakte mit italienischen

Künstlern und durch Italienreisen - in den Kunstwerken

der k.u.k. Monarchie widerspiegelt. Dabei berücksichtigt
sie auch die historischen und gesellschaftlichen Wandlun-

gen dieser Zeit, die gerade bei Maulbertsch zu einer im-

mer differenzierteren Auseinandersetzung mit der italie-

nischen Kunst geführt hat. Bruno Bushart durchmustert

sein CEuvre auf das Gedankengut der Aufklärung, das er

mehr im Werk der Spätzeit entdeckt, wo auch die Ästhe-

tik des Klassizismus immer deutlicher zum Ausdruck

kommt. Anhand der zahlreich erhaltenen Ölskizzen und

autonomen Skizzenbilder arbeitet schließlich Nina Fehr-

Lemmens die stilistische Entwicklung des Künstlers her-

aus, die sich gerade an dieser Werkgruppe gut festma-

chen läßt, und dokumentiert daran auch den hervorra-

genden Umgang des Meisters mit Farbe und Licht, der

sein Werk kennzeichnet. Im anschließenden Katalog sind

die in der Ausstellung gezeigten Bilder abgebildet und

ausführlich beschrieben. Ein abgekürztes Literaturver-

zeichnis und eine Aufstellung der Wettbewerbe der Wie-

ner Akademie im Anhang ergänzen den Katalog, der für

das Verständnis der Werke Maulbertschs und seines ein-

zigartigen Stils ein wertvoller Beitrag ist. Sibylle Setzler

Josef Strasser: Januarius Zick. 1730-1797. Gemälde,

Graphik, Fresken. Anton H. Konrad Verlag Weißen-

horn 1994. 591 Seiten mit 495 teils farbigen Abbildun-

gen. Leinen DM 198,-

Januarius Zick gehört zu den fähigsten, interessantesten und

vielseitigsten Künstlern des an Talenten gewiß nicht armen 18.

Jahrhunderts in Deutschland. Mit diesen Worten beschrieb

1979 der Kunsthistoriker Bruno Bushart den letzten deut-

schen Großmaler. Trotz dieser Anerkennung gab es bisher

keine Monographie zu Zicks künstlerischem Schaffen, die

die gesamte Breite und Komplexität seines Werkes erfaßt,
die Bedeutung des Künstlers gewürdigt hätte. Der vorlie-

gende Band will diese Lücke schließen und durch einen

kritischen Werkkatalog sein Oeuvre einer weiteren wis-

senschaftlichen Bearbeitung zugänglich machen.

Sehr lebendig beschreibt der Autor zunächst das Leben

von Johann Rasso Januarius Zick, so sein ganzer Name,
unterstützt durch zahlreiche Zitate aus Quellen und Brie-

fen. Ausgebildet in der Werkstatt seines Vaters Johann
Zick, gehörte er zu den ersten deutschen Malern, die sich

auf Studienreisen nach Paris, Basel und Rom begaben,
um dort die Kunst an ihrer Quelle zu studieren. Die Ver-

bindungen mit anderen Künstlern, mit Kunstinteressier-

ten und Kunsthändlern, die sich dabei ergaben, führten

zu vielen hervorragenden Aufträgen und schließlich in

die Dienste der Trierer Kurfürsten, als deren letzter Hof-

maler er 1797 starb. In Württemberg findet man Fresken

von Januarius Zick in Dürrenwaldstetten auf der Schwä-

bischen Alb, in Zoll bei Riedlingen und im Kloster Rot an

der Rot. Sein Hauptwerk ist die Ausmalung der Benedik-

tiner-Klosterkirche in Wiblingen bei Ulm, entstanden in

den Jahren 1778 bis 1781.

Die nachfolgenden Kapitel behandeln die Gemälde,

Zeichnungen, Intarsienentwürfe und Fresken des Künst-

lers. Die künstlerische Entwicklung Zicks wird dabei an

den Gemälden, beispielhaft für das gesamte Werk, aufge-
zeigt. Bestimmte die Kunst des Rokoko, die er in den

Lehrjahren bei seinem Vater kennengelernt hat, die

Grundlage seiner Malerei, so führte seit den frühen 50er

Jahren die Rembrandtrezeption, die noch der Vater ange-

regt hatte, zur Auseinandersetzung mit der niederländi-
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