
REINHARD WORTMANN

Der Westbau des Strabburger Miinsters und Meister Erwin

Die aufierordentliche Qualitat und die bedeutende Auswirkung der Westfassade des 

Strafiburger Miinsters (Bild 1), sowie das faszinierende System ihrer Wandgliederung, 

ferner die relativ grofie Zahl erhaltener mittelalterlicher Bauplane und - nicht zuletzt - 

der Name Erwins haben immer wieder zu wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit 

diesem Bauwerk angeregt. Man sollte annehmen, dab das Thema erschopfend behan- 

delt, dafi man zumindest iiber Bauvorgang und Meisterfrage genugsam informiert sei. 

Doch in der Forschung fiihrten die Auseinandersetzung mit den Quellen und die Stil- 

analyse zu verschiedenen Thesen. Dabei geht es vor allem um den Anteil Meister 

Erwins. Nach der einen, zuletzt von Heinz Rudolf Rosemann vorgetragenen These 

sind sowohl der RiB B als auch die Ausfiihrung des Fassadenerdgeschosses und der 

Rose von Meister Erwin L Nach der anderen, besonders von Werner Gross vertretenen 

Ansicht handelt es sich um zwei verschiedene Kiinstlerpersonlichkeiten 1 2. Diese These 

soil hier noch einmal in neuer Sicht vorgetragen werden 3.

Uber den Beginn des Fassadenbaues sind wir recht gut unterrichtet. Nachdem man 

wahrend der Ausfiihrung der westlichen Langhausjoche auf einen Neubau der Fassade 

verzichtet und 1275 mit der SchlieBung des letzten westlichen Mittelschiffgewdlbes den 

Anschlufi an den damals noch stehenden ottonischen Westbau erreicht hatte 4, wurde 

im Jahre 1277 doch noch der Grundstein zu einem neuen Fassadenbau gelegt. Initiator 

war offenbar der 1273 gewahlte und 1274 geweihte Strafiburger Bischof Konrad von 

Lichtenberg. Erst fur das Jahr 1365 haben wir wieder ein durch schriftliche Quellen 

gesichertes Baudatum; damals erreichten die Tiirme die Hohe der heutigen Plattform. 

Apostelgalerie und Glockenstube sind spiitere Einfiigungen.

Die Forschung ist bemiiht gewesen, durch Bauuntersuchungen und Bauanalysen, sowie 

vor allem durch Heranziehung der iiberlieferten Meister und ihrer Lebensdaten und 

durch Vergleiche der Ausfiihrung mit den erhaltenen mittelalterlichen Baurissen nahere

1 Rosemann 1956, 240/41. (Abgekiirzte Literatur siehe S. 317 f.).

2 Gross 1933, 51/52.

3 Dabei weifi sich der Verfasser vor allem den Arbeiten von Werner Gross verpflichtet. - Der vorliegende 

Aufsatz geht zuriick auf die ungedruckte Dissertation des Verfassers. Dort ausfiihrliche Zusammenstellung 

aller Baudaten (S. 21-28).

4 Der Anschlufi an den ottonischen Westbau wurde bekanntlich durch eine Verringerung der Arkadenweite 

in den vier Westjochen gegeniiber den drei Ostjochen erreicht. Das Langhaus wurde dann um 1275 zum 

Westbau hin durch eine Zwischenwand abgeschlossen, die zumindest durch ein Triforium gegliedert war, 

und in die am Ende der Seitenschiffe Treppenspindeln eingefiigt waren; sie stellte also offenbar kein 

Provisorium dar (vgl. Wortmann 31/32).
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1 Strafiburg, Munster. Blick dutch die Kramgasse auf die Westfassade.
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Anhaltspunkte fur die Bauabfolge und Chronologic der ersten neunzig Jahre zu 

gewinnen 5.

Die Reihe der namentlich bekannten Fassadenmeister setzt mit dem beriihmten Erwin 

ein. Die wichtigsten, sich auf ihn beziehenden Quellen sind folgende:

Nach einer nicht mehr vorhandenen Bauinschrift soli ’magister Erwinus de Steinbach' 

1277 den Bau begonnen haben. Diese Inschrift wird erstmals 1508 erwahnt und war 

1732 nicht mehr zu lesen. Der Vermutung von Franz Xaver Kraus, daft die Inschrift erst 

aus der Zeit des Humanismus stamme (kombiniert aus dem chronikalisch uberlieferten 

Datum der Grundsteinlegung und der Grabinschrift flir Meister Erwin), ist neuerdings 

Heinz Klotz mit gewichtigen Argumenten entgegengetreten. Immerhin bleibt die Tatsache 

merkwurdig, daft allein diese nur sekundar tiberlieferte Bauinschrift den Zunamen ’von 

Steinbach' kennt, wahrend alle originalen Urkunden und Inschriften einfach von 

Meister Erwin sprechen6.

In einer Urkunde vom Jahre 1284 steht der Name Erwins in Rasur, wurde offenbar 

nachtraglich eingefugt. Kunze hat darauf aufmerksam gemacht, daft die Bauverwaltung 

gerade in jenen Jahren (zwischen 1282 und 1286) vom Domkapitel auf die Biirger- 

schaft iiberging; er hat u. a. aus diesem Wechsel und aus der Korrektur des Narhens 

in jener Urkunde auf einen Wechsel in der Bauleitung geschlossen7.

1316 errichtete Erwin im Langhaus des Ministers die sogenannte Marienkapelle, die 

1682 zusammen mit dem Lettner abgebrochen wurde. Im Frauenhausmuseum zu 

Straftburg aufbewahrte Inschriftreste der Kapelle mit dem Namen Erwins bestatigen 

die nachmittelalterliche Uberlieferung.

Am 17. Januar 1318 ist Meister Erwin gestorben. An einem Strebepfeiler der Johan- 

neskapelle auf der Nordseite des Munsterchores ist seine Grabinschrift eingemeiftelt, 

unterhalb derjenigen fiir seine 1316 verstorbene Frau Husa.

Den einleitenden Uberblick wollen wir mit einer kurzen Zusammenstellung der aus 

dem Ende des 13. Jahrhunderts erhaltenen Bauzeichnungen beschlieften. Bis auf die 

Plankopie Rift C sind sie noch heute im Besitz der Straftburger Munsterbauhiitte8.

Der alteste dieser Plane ist der Rift A (Bild 2)9. Seine Disposition beruht auf dem 

Ideal franzdsischer Kathedralfassaden, das heifit der Korrespondenz zwischen Fassade

5 Nach einer nachmittelalterlichen Uberlieferung sollen 1291 die Reiterstandbilder der Kbnige Chlodwig 

und Dagobert sowie des Kaisers Rudolf I. in den unteren Strebepfeilertabernakeln aufgestellt worden 

sein.

Grundlegend fiir die Forschung wurden die Folgerungen, die Munsterbaumeister J. Knauth (S. 22/23) 

aus den vermeintlichen Spuren des Brandes vom 15. 8. 1298 zog. Wir konnten jene Brandspuren nicht 

feststellen; auf keinen Fall lassen sie sich mit jener Prazision fixieren, mit der sie Knauth angibt. - Auch 

seine Einteilung der Fassade in einzelne Bauabschnitte, abgeleitet aus steinmetztechnischen Beobachtungen 

vor allem am Blendwerk der Strebepfeiler, ist nicht haltbar. (Knauth 24/25. Dehio 1922, Abb. 73. — 

Dagegen Wortmann 37. 38-41 und 42/43).

Die nachmittelalterliche Uberlieferung des Baudatums 1305 — erstmals von M. Hasak (S. 104/05) und 

dann von O. Kletzl (1936, 98/99. — 1944, 8. 13) benutzt — diirfte falsch sein; sie beruht vermutlich auf 

einer Verwechslung mit der Nachricht zum Jahre 1365 (vgl. Wortmann 23-25).

6 Aufter den hier genannten gibt es noch die folgenden Erwahnungen Meister Erwins: Auf den Grab- 

inschriften fiir seine Frau Husa (1316), seinen Sohn Conrad (oder Gerlach, 1330 in Niederhaftlach) und 

seinen Sohn Johannes (1339 in Straftburg), sowie eine nicht ganz sicher auf Meister Erwin zu beziehende 

Urkundenstelle (1293). — Fiir die Belege und die verschiedenen Auslegungen der Quellen siehe Kraus 

363-77. 201; Wortmann 26-28 und Klotz.

7 Kunze 1913, 232/33 und 236/37.

8 Als Leihgaben im Frauenhausmuseum, Straftburg, ausgestellt.

9 Braune Tusche auf Pergament. 85 x 61,5 cm. Um 1260. Dazu eine Plankopie, Rift A', die bereits
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und Langhausquerschnitt; dabei entsprechen die Senkrechtenabschnitte von Mittel- 

teil und Tiirmen den drei Schiffen, die drei Horizontalgliederungen von Portalzone, 

Triforium und Rose den drei Mittelschiffgeschossen Arkaden, Triforium und Ober- 

gaden. Am Rib A fallen die auBerordentlich schmalen Turmabschnitte auf. Das Lang

hans des Strafiburger Miinsters besitzt jedoch ausgesprochen breite Seitenschiffe. So

MaEwerkformen der ausgefiihrten Fassade verarbeitet. Beste Wiedergabe bei Knauth. Die iibrigen 

Abbildungen geben meist eine fehlerhafte Umzeichnung des Risse A' wieder. — Ausfiihrlich behandelt 

bei Wortmann 44—61.
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lassen sich die Proportionen von Rib und Langhans in keiner Weise miteinander in 

Verbindung bringen. Der Rib A war wahrscheinlich nicht direkt fur den Ban der 

Fassade bestimmt, sondern nur ein Studienplan. Als solcher vermittelte er Ideen der 

’modernen' Querhausfronten der Pariser Notre-Dame (Bild 4).

Der bedeutendste der erhaltenen Strabburger Plane ist Rib B (Bild 3)10. Allgemein 

wird angenommen, dab er bei Baubeginn der Ausfiihrung zugrunde lag und um 1275 

entstand, dab aber die Ausfiihrung schon bald von diesem Plan abwich. In der 

Beurteilung dieser Abweichungen gehen jedoch - wie wir bereits erwahnten - die 

Ansichten entschieden auseinander, in der Frage, ob Plan und Ausfiihrung auf ein und 

dieselbe Persbnlichkeit zuriickgehen, oder ob zwei verschiedene Kiinstler anzunehmen 

sind. Es kniipft sich hieran die weiter zu behandelnde Frage nach dem Anted Meister 

Erwins.

Der Rib D (Bild 17)11 zeigt das Innere des Westbaues und zwar die nbrdliche Halfte 

der Westwand bis hinauf zum Rosenscheitel sowie die anschliebende Halfte der beiden 

unteren Geschosse der Nordturmnordwand (diese ist in der Zeichnung in die Flache 

geklappt). Bisher ist dieser Plan stets nur beilaufig behandelt worden. Wir werden 

sehen, dad er uns in vielerlei Hinsicht Auskunft geben kann iiber den Verlauf der 

Bauausfiihrung.

Ein weiterer Plan, Rib C, ist nur in einer Kopie des 17. Jahrhunderts erhalten12. Der 

Zeichner hat viele Details vergrobert. Doch gilt der Kopist, der Ingenieur Arhardt, 

aufgrund seiner topographischen Zeichnungen als sehr gewissenhaft. Mehrere Unstim- 

migkeiten, so die auffallend tiefe Lage der Strebepfeilertabernakel, ferner die zum 

Teil perspektivische Darstellung und die Farbigkeit, vor allem aber die sehr merk- 

wiirdigen Angaben im zugehbrigen Grundrib fur ein zweites und drittes Turmober- 

geschob, stellen die Verwendbarkeit der Zeichnung als Bauplan vom Ende des 13. Jahr

hunderts in Frage. Moglicherweise gehbrte das Original zum Strabburger Plangut 

aus der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts.

Im folgenden werden wir zunachst auf das Verhaltnis von Rib B zur Ausfiihrung 

eingehen; dann wollen wir die Frage zu beantworten versuchen, zu welchem Zeitpunkt 

Meister Erwin die Bauleitung iibernahm, und schlieblich jene andere, bis wohin die 

Ausfiihrung auf ihn zuriickgeht.

Der Rib B (Bild 5 und 6) bringt gegentiber dem Rib A und den franzdsischen Kathe- 

dralfassaden, sowie selbst gegentiber den vorgegebenen Querschnittproportionen des 

Strabburger Miinsterlanghauses eine wesentliche Verbreiterung der Seitenabschnitte. 

Damit wird die Basis gelegt ftir stark entwickelte und die Fassade beherrschende Tiirme. 

Zeigte der Rib A nur zu Seiten des Hauptportales Wimpergblenden (Bild 2), so werden 

nun im Rib B solche auch neben den Seitenportalen angeordnet. Die Turmabschnitte 

erhalten dadurch bereits im Erdgeschob eine eigene, das heibt verselbstandigende Mitten-

10 Braune und schwarze Tusche auf Pergament. 273,5 x 70 cm. Um 1275. Beste Wiedergaben bei Knauth 

und bei Stehlin. Die iibrigen Abbildungen geben meist eine fehlerhafte Umzeichnung wieder; diese bei 

Rosemann (1956) korrigiert. - Ausfiihrlich behandelt von Wortmann 62-96; dort auch Auseinander- 

setzung mit der These von Stehlin.

11 Braune Tusche auf Pergament. Unregelmafiig 157,5 bzw. 164 x 102,5 bzw. 103,5 cm. Beste Wiedergabe 

bei Knauth. - Ausfiihrlich besprochen bei Wortmann 97-108.

12 Farbig angelegte Federzeichnung auf Papier. 78 x 40,8 cm. Niirnberg, Germanisches Nationalmuseum 

3093, Kapsel 1532. - Ausfiihrlich besprochen von Wortmann 109-17.
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5 Strafiburg, Munster. Fassade nach Rifi B, Umzeichnung.
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6 Strafiburg, Munster. Fassadenrifi B, Untergeschosse.

betonung. Diese in sich gravitierende Dreiergruppierung wird in den Obergeschossen 

wiederholt. So kommt es zu einer Zusammenbindung in der Senkrechten, noch betont 

durch die Fensterwimperge der Obergeschosse. Die Fassadenmitte hingegen sammelt 

sich oberhalb des weit emporragenden Hauptportalwimperges in dem zentralen Motiv 

der Rose.
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7 StraBburg, Munster. Untergeschosse der Westfassade.

Die Tiirme sind die entscheidenden Faktoren der RiB-B-Fassade. Sie verkorpern das 

allgemeine Hohenstreben. Dieses kommt auch darin zum Ausdruck, daB sich die 

Fassadengeschosse entschieden iiber die Proportionen des Langhanses hinwegsetzen. — 

Auch das Detail der Zeichnung betont iiberall die Senkrechte. Es gibt auf dem Plan 

kaum eine wirksame Horizontale. Alle Gesimse werden von Wimpergen und Fialen 

iiberschnitten. Es ist ein stiindiges Spriefien und Gleiten. Eine Form entwachst der anderen. 

Die Strebepfeiler ubergreifen mit ihren Tabernakeln die Grenzlinien der Geschosse.

Dieses Ausschalten der Horizontalen wird besonders deutlich im Vergleich mit fran- 

zosischen Kathedralfassaden, deren Kenntnis anderseits fur den Entwurf vorauszu- 

setzen ist. So klingen denn auch die beiden in Frankreich iiblichen Arkaturen (oberhalb 

der Portalzone und oberhalb des Rosengeschosses) in der Zeichnung an, werden aber 

nicht - wie etwa an den Kathedralen von Paris und Reims - iiber die ganze Fassaden- 

breite durchgezogen. Der Laufgang oberhalb der Portale liegt an den seitlichen 

Fassadenabschnitten tiefer als am mittleren13. Der dortigen Horizontale entspricht 

an den Seiten ein Mafiwerkband. Dariiber ist das Stabwerk nicht einheitlich ausgebildet;

13 Bereits auf dem Rift B ist die ErdgeschoB-Fassadengliederung oberhalb der Pot tale als freies Stabwerk 

zu denken, wie auch allgemein in der Forschung angenommen wird (vgl. vot allem Stehlin 21 und 

Wortmann 77/78).
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8 Strafiburg, Munster. Siidwestecke der Westfassade.

nur an den Turmabschnitten hebt sich durch Fortlassen der Zwischenstabe eine Galerie 

heraus, die aber gewifi nur ein Scheintriforium ohne Laufgangboden bilden sollte. — 

Umgekehrt bleibt die Bogenstellung oberhalb der Rose auf die Fassadenmitte be- 

schrankt, wahrend die Tiirme gerade in dieser Hdhe durch die Fensterwimperge einen 

besonderen Auftrieb erhalten.

Wie die Waagrechten der Geschosse, so bringt die Zeichnung auch die tektonischen 

Senkrechten, die Strebepfeiler, nicht klar zur Geltung. In der Portalzone werden sie
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9 StraCburg, Munster. Rose der Westfassade.

mit in die Reihe der Wimpergblenden einbezogen; dariiber gleichen sie sich mittels 

Blenden dem freien Stabwerk der Fassadenabschnitte an. Ferner wird eine Scheidung 

von Fassadenwand und Strebepfeilern durch das dichte Aneinanderriicken dieser 

verwandten Gliederungselemente (Blenden und Stabwerk) erschwert. Dab dies wesen- 

haft fiir die Rib B-Fassade ist (und nicht etwa auf die Praxis der Entwurfszeichnung 

zuruckgeht), zeigt sich darin, daft sich die Fassadengliederungen GeschoB fiir Geschoft 

nach den Seiten hin ausbreiten, jeweils die durch die Strebepfeilerverjiingung frei- 

werdenden Wandstreifen einnehmend.

Die Mauerflachen werden also weitgehend von Stabwerk iiberzogen. Angesichts des 

Risses B mochten wir von einem horror vacui sprechen; derm Blenden und Stabwerk, 

sowie die Fiille des Details (besonders des reich variierten Mafiwerks14) iiberziehen

14 Die einzelnen Mafiwerkformen besprochen sowie auf Herkunft und Auswirkung untersucht von 

Wortmann 67—74.
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10 Strasburg, Munster. Fassadenrifi B, Rose, Umzeichnung.

die Wandflachen und verschleiern den tektonischen Aufbau. ’Die einzigen Motive, die 

diesem wogenden Hohendrang den Halt geben, sind nicht etwa die Geschofiteilungen, 

sondern die fiinf grofien Wimperge der Portale und der zwei Turmgeschosse, also 

selbst wieder gleitende Formen/15

Die Ausfiihrung (Bild 7), folgt im unteren Teil, in der Portalzone dem Rifi B. Doch 

welter oberhalb verschwinden die diesen beherrschenden Wimperge und Fialen weit- 

gehend. Die Geschosse sind nun dutch Horizontalgesimse klar voneinander getrennt. 

Nicht minder entschieden sind die Senkrechten-Abschnitte dutch die Strebepfeiler 

markiert. Diese heben sich als selbstandige Elemente von der eigentlichen Fassaden- 

wand ab. Zum einen wird dies dadurch bewirkt, dab die Horizontalen gegeneinander 

versetzt sind, zum anderen dadurch, daft die Gliederungssysteme nun auseinander- 

riicken (Bild 8): Stabwerk und Blenden halten in den Winkeln zwischen Strebepfeilern 

und Fassadenwand Abstand voneinander; glatte senkrechte Mauerstreifen treten son- 

dernd dazwischen.

Zugleich werden damit Stabwerk und Blenden jeweils zu rechteckigen Feldern zusammen- 

gefaht. Dariiber hinaus gewinnen die Gitterflachen des Erdgeschosses noch an Ge- 

schlossenheit durch Ausschaltung des vielfaltigen und variierenden Details: An den 

drei Fassadenabschnitten schliefien nun alle Pfosten in gleicher Hohe ab; an den 

Seitenfeldern ist die obere Zwischenhorizontale ausgeschieden; die abschliefienden 

Mafiwerkformen sind durchweg gleich. Die Auflosung der Wand in zwei Ebenen dient 

also nicht nur der Durchgliederung im Einzelnen sowie der Auflosung der Masse,

15 Gross 1933, 51.
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11 Paris, Notre-Dame.

Rose der Westfassade.

12 Saint-Denis, Abteikirche. 

Rose am Nordquerschiff.

sondern wird zum ordnenden Prinzip erhoben. So finden wir die Zweischichtigkeit - 

variiert - auch im ObergeschoB wieder.

Nirgends kommt die ordnende Kraft dieses Systems besser zum Ausdruck als in der 

Rose (Bild 9). Das Rund ist geometrisch exakt in ein quadratisches Feld eingespannt, 

und alle vier Eckzwickel sind in gleicher Weise mit durchbrochenen Maftwerkpassen 

gefiillt. Die Rose selbst fiigt sich aus 16 Strahlen zusammen, die in einem Zuge vom 

Zentrum bis an die Peripherie ausstrahlen. Die Sechzehnzahl ist durch die mogliche 

Vierteilung optisch schnell erfafibar, zumal die beiden Hauptachsen durch Pfosten 

markiert sind.

Besonders deutlich wird die Klarheit dieses Aufbaues, wenn wir die Rose des Risses B 

zum Vergleich heranziehen (Bild 10). Diese ist locker, gleichsam schwebend in ihren 

Geschofiabschnitt eingefiigt. Das Rund selbst ist konzentrisch zweigeteilt16. Der aufiere 

Strahlenkranz mit 32 Haupt- und Zwischenpfosten weist eine nicht mehr iiberschau- 

bare Vielzahl auf. Die Blattspitzen dieses Bogenkranzes verschmelzen mit einem 

dichten, ornamentalen aufteren Maftwerkreif.

Die Voraussetzungen fur die ausgefuhrte Strafiburger Rose liegen nicht im Rift B 

sondern in Frankreich. Im folgenden wollen wir ihre Genese aufzeigen17.

Die Westrose der Pariser Kathedrale (um 1220/25) zeigt ein Radfenster, gebildet aus 

zwei konzentrischen Arkadenreihen (Bild 11). Die Saulchen sind sehr kompakt und 

haben Sockel, Basen und Kapitelle. Das Profil der Kleeblattbogen unterscheidet sich 

von der Form der Radspeichen. Die Gesamtrahmung erfolgt durch eine groBe Rund- 

bogenarkatur.

16 Die Rose des Risses B ist nicht, wie Kunze (1913, 235) annimmt, zweischichtig gemeint. Die beiden den 

inneren Rosenreif bildenden Kreisbogen laufen in der Zeichnung nicht durch, sondern stehen nach innen 

und aufien mit dem Stabwerk in Verbindung (vgl. Wortmann 78/79). - Die Fiillung des Mittelrunds 

ist nicht mehr zu erkennen.

17 Vgl. auch Violett-le-Duc VIII 49 ff. - de Lasteyrie I 480 ff. - Kiesow 13/14. 17-19. 43-65. - Wortmann 

118-123.
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13 Paris, Notre-Dame. 

Rose am Nordquerschiff.

14 Paris, Notre-Dame. 

Rose am Siidquerschiff.

Die knapp dreifiig Jahre spiiter entstandene Nordquerschiffrose der Abteikirche zu 

St. Denis zeigt eine verwandte Anordnung (Bild 12). Doch ist die Profilierung von 

Stabwerk und Kleeblattbogen nun einheitlich und ihre Durchbildung ist feingliedriger; 

erst jetzt kann man von einer Mafiwerkrose sprechen. Ferner sind an den uber den 

inneren Pfosten stehenden aufieren Pfosten die Sockel und Basen fortgelassen. Die 

Gesamtrahmung erfolgt durch eine quadratische Fassung des Rundes mit zur Mitte 

hin ausgerichteten Pafiformen in den Eckzwickeln, die oberen geschlossen, die unteren 

durchlichtet.

Kaum zehn Jahre spiiter (nach 1250) werden dann an der Nordquerschifffront der 

Pariser Notre-Dame jeweils zwei der Arkaden des aufieren Kranzes unter einem 

Spitzbogen zusammengefafit und in eine untergeordnete Profilschicht zuriickgedrangt 

(Bild 13). In der um die obere Halite des Rosenrunds herumgefuhrten Blattleiste 

klingt noch die Arkadenrahmung der Westfassadenrose nach.

Die vollige Zusammenfassung zu Strahlenformen wird schliefilich an der Siidquer- 

schiffrose daselbst (gegen 1265) vollzogen (Bild 14)18. Die Hauptstabe sind nicht 

mehr von Kapitellen unterbrochen; die zwei konzentrischen Arkadenreihen - einst 

das bestimmende Motiv — treten nur noch als Untergliederung in der untergeordneten 

Profilschicht auf.

Die nur wenig sparer entstandene, sehr ahnliche Rose der Sainte Chapelle in St. 

Germer-de-Fly kommt durch das Weglassen des aufieren Mafiwerkkranzes, die Sech- 

zehnzahl der Strahlen und die Durchbrechung auch der oberen Rahmenzwickel der 

Strafiburger Rose noch naher (Bild 15).

Aber erst in Strafiburg fallt die in den franzdsischen Rosen immer noch nachklingende 

Unterteilung in zwei konzentrische Zonen (die eine gleichmafiige Fiillung der Flache

18 Diese Rose wurde von Viollet-le-Duc erneuert und dabei aus statischen Grunden um eine halbe 

Strahlenbreite gedreht; urspriinglich lagen Bogen und nicht Pfosten in den Hauptachsen von Senkrechte 

und Waagrechte (vgl. Viollet-le-Duc VIII 51 fig. 7 und Aubert 146 Anm. 1).
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bewirkt) ganz fort (Bild 16)19. Von der Idee des Strahlens her gesehen bildet die 

Strafiburger Rose zweifellos den Hohepunkt der Entwicklung.

Wir sehen also, daB der Meister der StraBburger Rose folgerichtig die franzbsische 

Entwicklung fortsetzt. Es scheint uns unvorstellbar, dab er den Umweg iiber die ganz 

anders geartete Losung des Risses B genommen haben sollte (Bild 10), zumal schon 

dieser die Kenntnis der Querhausfassaden der Pariser Notre-Dame voraussetzt20. - 

Auch die Blendrose im Innern uber dem Hauptportal geht auf die genannten fran- 

zosischen Rosen zuriick (Bild 18).

So aufschluBreich der Vergleich der Rosen fiir die stilistische Haltung des Risses einerseits 

und der Fassade andererseits ist, noch entscheidender fiir den Gesamtaufbau ist die 

jeweilige Gliederung der Strebepfeiler. Sowohl im Rib B als auch in der Ausfiihrung 

werden die GeschoBeinteilungen von denen der Strebepfeiler kontrapunktiert (Bild 6 

und 7). Wimperg- und fialenbesetzte Tabernakel greifen an den Strebepfeilerriick- 

spriingen vom Erdgeschofi ins nachste fiber. Im Rib B geht dieses Motiv in dem 

allgemeinen Spriefien und Gleiten unter; die Ausfrihrung hingegen tragt es in alter 

Entschiedenheit vor. Erst hier gibt es ein wirksames Gegeneinander von Horizontale 

und Senkrechte; erst hier verleihen die Tabernakel mit ihren Wimpergen und Fialen 

durch sparsame, gezielte Anwendung dieses Motives dem Durchstoh Ausdruck.

So kommt es am Bau in der Auseinandersetzung zwischen Horizontale und Senkrechte 

zu einem aktiven Empor der Turmabschnitte. Noch deutlicher wird dies am Abschluh 

des nachsten Geschosses, wo die Tiirme im Ganzen iiber die Mitte hinauswachsen 

(spatere Zeiten haben durch das Einfiigen der Apostelgalerie die ehemalige Kompo- 

sition empfindlich gestort).

Wir miissen hier auf die Anordnung der Rose innerhalb des ganzen Ministers zu 

sprechen kommen. Bei Ausfiihrung des Risses B hatte die Rose etwa zu fiinf Siebtel 

iiber den Langhausgewolbescheitel emporgeragt. In der Ausfiihrung liegt die Rose etwas 

tiefer. Die Forschung sah bisher in der Herabverlegung einen Kompromih zugunsten 

der Innenraumwirkung der Rose. Die dadurch entstandene Situation bewertete man - 

wie alle Abweichungen vom Rih B - negativ, verurteilte sie als ’sinnwidrige Ein- 

knickung' der Mitte21. Doch auch die ausgefiihrte Rose iiberragt etwa um ihren halben 

Durchmesser das Mittelschiffgewdlbe des Miinsterlanghauses; sie ist zwar bis zum 

Ostende des Mittelschiffes hin ganz zu sehen, wird aber fiir den Blick aus dem hoch- 

gelegenen Ghor erheblich iiberschnitten. Wir meinen nun, dab nicht so sehr die Innen- 

wirkung, sondern gerade die so oft kritisierte Fassadenkomposition den Meister zum 

Herabriicken der Rose veranlafite: Diese Anordnung ist nicht als ein Einsinken der 

Mitte, sondern als ein Empor der Tiirme zu verstehen.

Damit wird nochmals deutlich, wie Komposition und Gesamtwirkung der ausgefiihrten 

Fassade nicht von den Einzelformen, sondern von den tektonischen Gegebenheiten

19 Die Rose am Nordquerschiff der Kathedrale von Carcasson, auf die Kunze verweist (1939, 102), ist erst 

spater entstanden (nach Schiirenberg 1934, 822 If. wurde zwischen 1300 und 1322 zunachst der Chor 

und dann das Nordquerschiff erbaut).

20 Auf Paris weisen - aufter der Anordnung von Wimpergblenden zu Seiten der Portale — vor allem 

Mafiwerkdetails des Risses B, wie das Bogendreieck und der Dreistrahl, ferner die Zwickelfischblase, die 

allerdings nur in der von Paris abhangigen Ste Chapelle in St. Germer-de-Fly festzustellen ist (vgl, 

Wortmann 71-73).

21 Zitat nach Dehio 1894, 188 und 1922, 19. - Siehe ferner auch Kraus 500. - Knauth 34. - Kletzl 1944, 8.
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15 Saint-Germer-de-Fly, 

Ste Chapelle. Rose.

16 Strasburg, Munster. 

Rose der Westfassade.

der Geschosse und der Strebepfeiler bestimmt werden. Aus dem Gegeneinanderabsetzen  

dieser Komponenten entsteht die Ordnung der Strabburger Miinsterfassade.

Die vergleichende Analyse von Rib B und Fassade hat immer wieder wesentliche 

Unterschiede erkennen lassen. Sie sind nicht aus den verschiedenen Bedingungen von 

zeichnender Planting und bauender Ausfiihrung zu verstehen. Wir kbnnen auch in der 

Abfolge von Rib B uber die Portalzone und das Erdgeschobstabwerk der Ausfiihrung 

bis hin zur quadratisch gerahmten Rose keine kontinuierliche Entwicklung, also auch 

nicht das Werk ein und desselben Meisters sehen22. Hinter Rib und Fassade stehen 

vielmehr grundsatzlich verschiedene Gestaltungsprinzipien. Der Plan zeigt eine Vielheit 

im Miteinander, die Ausfiihrung eine Einheit im Gegeneinander. Aus der Zeichnung 

spricht eine iiberschwangliche, schier unerschopfliche Formphantasie; hinter der Aus

fiihrung steht ein klarer, tektonisch denkender Geist23. Das heibt, auf den namenlosen 

Schopfer des Risses B folgte ein zweiter Meister. Dieses mub der quellenmabig mehr- 

fach belegte Meister Erwin gewesen sein, auf den vor allem die Ausfiihrung zuriickgeht. 

In den unteren Partien stimmen Rib B und Ausfiihrung fast genau iiberein (Bild 6 

und 7). So ist anzunehmen, dab der Meister des Risses B den Fassadenbau noch selbst 

begonnen hat. Doch schon nach wenigen Metern setzen jene Veranderungen ein, welche 

die Handschrift des zweiten Meisters, Erwins, erkennen lassen. Von ihm stammen 

zumindest schon die quadratische Blendrose innen und der Wimperg auben uber dem 

Hauptportal sowie das Erdgeschobgitterwerk an alien drei Fassadenabschnitten, das 

bereits vom Fubpunkt an jenes entscheidende Abriicken der Gliederungselemente von 

den Strebepfeilerecken zeigt24.

22 Im Gegensatz zu Rosemann 1956, 240/41.

23 In diesem Zusammenhang sei nachdriicklich auf das Kapitel ’Die Proportioned bei Gross 1948, 289 If. 

hingewiesen.

24 Wir verweisen fur den Hauptportalwimperg auf die Analyse von Gross (1933, 52), fur die Blendrose 

im Inneren (fiir die im Prinzip das gleiche gilt wie fur die Hauptrose) sowie fur das Erdgeschofigitter- 

werk auf unsere Ausfiihrungen oben S. 302-04 u. 301.
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18 Strasburg, Munster. Westbau-Inneres, 

Mittelschiff und Nordturm-Erdgeschofi.

19 Strasburg, Munster. Westbau-Inneres, 

Nordturm-ErdgeschoE.

des 13. Jahrhunderts aus. Ein detaillierter Vergleich mit der unteren Zone der Aus- 

fiihrung ermdglicht uns, den Zeitpunkt seiner Entstehung genauer zu fixieren.

Aufien an der Nordturm-Nordseite erkennen wir unterhalb des Erdgeschofifensters 

eine nach Westen hin abtreppende Baunaht (Bild 20). Der ostliche Teil ist also vor dem 

westlichen entstanden. Knauth hat schon nachgewiesen, dab der Westbau an der Nord- 

ostecke begonnen wurde25.

Auch im Innern zeichnet sich diese Baunaht ab, kenntlich an einer Unregelmafiigkeit 

des Steinverbandes im dritten Bogenfeld der Sockelarkatur (von Osten her gezahlt - 

in Bild 22 die zweite von rechts). Wiederum hat bereits Knauth darauf hingewiesen, 

daB innerhalb dieser Arkatur ein Planwechsel stattgefunden haben mufi26: Jeder 

zweite Pfosten ist uber die Kampferzone welter emporgefiihrt. Daraus ist zu folgern, 

dab hier im Inneren, entsprechend dem Aufieren, ein freies Stabwerk mit Haupt und 

Nebenpfosten im Abstand eines Laufganges vor das eigentliche Fenster gelegt werden 

sollte (Bild 20 und 24). Wahrend nun im ostlichen Teil der Arkatur alle Pfosten 

Kapitelle aufweisen, sind sie im westlichen an jedem zweiten, d. h. den drei weiter 

emporfuhrenden Pfosten fortgelassen. Der westliche Arkadenteil bringt demnach gegen- 

iiber dem ostlichen die konsequentere, gewifi spatere Losung. Diese Annahme wird 

durch die beobachtete Baunaht bestatigt.

25 Knauth 20.

20 Knauth 20.
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20 StraEburg, Munster. ErdgeschoE der Nordturm-Nordseite (Baufuge verdeutlicht).

Von Kapitellen unterbrochenes Stabwerk weisen auch die entsprechenden Arkaturen 

zu Seiten des Hauptportales (Bild 18) sowie der Ostbogen der Siidwandarkatur in der 

Siidturmerdgeschofihalle auf, wahrend hier der grodere Ted und die Doppelarkarden 

innen neben beiden Seitenportalen an den weiter emporfiihrenden Pfosten keine 

Kapitelle haben (Bild 19).
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21 Straftburg, Munster. Rifi D, Ausschnitt aus der Arkatur unter dem Turm-Erdgeschofi-Seitenfenster, 

Umzeichnung (vgl. Bild 17 rechts unten).

22 Strafiburg, Munster. Blendarkatur an der Nordwand der Nordturm-Erdgeschofihalle 

(rechts um einen Bogen beschnitten).

Die spatere Losung, mit alternierender Kapitellanordnung, fuhrt auch der Rib D vor 

(Bild 21)27. Er ist also offenbar erst einige Zeit nach Baubeginn entstanden. Anderer-

27 Auch in der Ausgestaltung der unteren Wimpergecken mit (Blend-) Mafiwerk entspricht der Rifi D den 

spater ausgefiihrten Teilen der Arkaturen, wahrend die alteren am Bau Drolerien zeigen.
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23 Marburg, Elisabethkirche.

Hochaltar, Mafiwerk an 

der Siidflanke.

24 Strasburg, Munster. Grundrifi des Westbaues.
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25-26 Strafiburg, Munster. Mafiwerk von der Innenfassade, Blende zu Seiten des Hauptportales, 

Umzeichnung nach Rib D und Ausfuhrung (vgl. Bild 17 u. 18).

seits zeigt der Plan jenes vor dem eigentlichen Fenster zu denkende, aus der Sockel- 

arkatur herauswachsende Stab- und Mafiwerkgitter, welches aber nicht verwirklicht 

wurde28. Der Rifi D mufi also vor der Ausfuhrung dieses Fensters entstanden sein, 

oder doch zumindest vor der Versetzung von dessen Kampferzone29. Moglicherweise 

gehen auf ihn die festgestellten Veranderungen innerhalb der Innenarkaturen zuriick.

Die Entstehungszeit des Planes kann durch Zusammenhange mit dem 1290 geweihten 

Hochaltar der Elisabethkirche zu Marburg noch genauer eingegrenzt werden. Dessen 

Abhangigkeit - sowohl im Architektonischen als auch im Plastischen - von der Kunst 

des Oberrheins (Strafiburg und Freiburg) ist schon bfters hervorgehoben worden30. 

Der Altar zeigt an seiner Siidflanke eine besondere Mafiwerkform (Bild 23), die auch 

auf dem Rifi D (Bild 25) und an entsprechender Stelle an der Innenfassadengliederung 

der Ausfuhrung auftritt (Bild 26), und zwar am Abschlufi der dreibahnigen Blenden 

zu Seiten des Hauptportales31. Weiterhin besteht eine auffallende Ahnlichkeit zwi- 

schen dem Mafiwerk der zweibahnigen Blende inmitten der Altarruckseite (Bild 27) 

und dem des — allerdings vierbahnigen — Turmobergeschofi-Westfensters auf dem 

Rifi D (Bild 28).

28 In der Zeichnung laufen die Hauptpfosten ohne Unterbrechung von der Arkatur in das Stabwerkgitter 

durch; das heifit: Arkatur, Gitter- und Mafiwerk liegen in einer Ebene. In der Ausfuhrung hingegen 

werden Haupt- und Zwischenpfosten in Laufganghdhe recht unorganisch von Riesen abgeschlossen, was 

wieder auf die nachtragliche Veranderung hinweist.

29 Hier hatte aus dem vor dem Fenster liegenden Rahmenbogen das Mafiwerk herausschneiden rniissen. 

Ansatze dafiir sind am Bau nicht zu finden.

30 Vgl. vor allem Hamann 1929, 93. 106. - Kiesow 145.

31 Die Blende rechts vom Portal wurde am Bau in spaterer Zeit verandert, worauf die Formen sowie das 

sonst nicht zu beobachtende Auftreten von Steinmetzzeichen hinweisen.
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27 Marburg, Elisabethkirche. 

Hochaltar, Blendmahwerk der 

Riickseite.

28 Strafiburg, Munster.

Mafiwerk des Turmobergeschofi- 

Westfensters, Rifi D, Umzeichnung.

Der Vergleich von RiB D und Ausfiihrung ergibt: Es handelt sich um einen Plan des 

zweiten Meisters. Der Baubestand zur Entstehungszeit des Risses D deckt sich auf- 

fallend mit dem, den wir fur die Zeit des Wechsels zwischen erstem und zweitem 

Fassadenmeister gewannen. Mit der Ansetzung des Risses D vor 1290 kommen wir 

zeitlich in die unmittelbare Nahe der Urkunde von 1284, in der Meister Erwins Name 

auf einer Rasur steht. Wir folgern, dafi Meister Erwin um 1284 die Bauleitung 

iibernahm, und dafi der RiB D zu dem Planmaterial gehort, das Erwin zu Beginn 

seiner Tatigkeit fur die Weiterfiihrung des Westbaues fertigte32.

Wir haben bisher die beiden unteren Fassadengeschosse als eine kompositionelle 

Einheit betrachtet (Bild 7). Trifft das auch fur die Ausfiihrung im einzelnen zu? Bilden 

ErdgeschoB (mit Ausnahme der auf den Rifi-B-Meister zuriickgehenden unteren Teile), 

Rosenquadrat und Turmobergeschosse das Werk eines Meisters? Mit anderen Worten: 

Bis wohin hat Meister Erwin die Ausfiihrung geleitet?

Wieder gehen hier die Meinungen der Forscher auseinander. Die meisten, so zuletzt 

Rosemann33, nehmen an, daB Erwin vom ObergeschoB nur das Mittelstiick mit der 

Rose ausgefiihrt habe, die Turmgeschosse zu den Seiten jedoch erst unter seinem Sohn 

Johannes entstanden. Wir sind mit Gross der Auffassung, daB auch diese Teile von 

Erwin stammen34. In der unterschiedlichen Durchgestaltung der einzelnen Abschnitte 

der beiden unteren Westbaugeschosse lassen sich eine planvolle GesetzmaBigkeit im 

Ganzen und ein sinnvoller Bezug im Einzelnen feststellen.

Portale und Rose werden entsprechend ihrer besonderen Bedeutung durch grofiten 

baulichen Reichtum hervorgehoben. Zugleich zeichnet sich damit der basilikale Quer-

32 Auch G. Kiesow (144/45) kam, gestiitzt auf die gleichen Mahwerkvergleiche mit dem Hochaltar der 

Elisabethkirche zu Marburg, zu einer Ansetzung des Risses D um 1285.

33 Rosemann 1956, 242.

34 Gross 1933, 52.
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29 Straftburg, Munster. Sudturm-Siidseite, Untergeschosse.

schnitt des Langhauses am Aufieren ab. So wird die beschriebene Fassadengliederung, 

das Neben-, Uber- und Gegeneinander der Rechteckfelder, von einer Dreieckskompo- 

sition durchdrungen. Diese klingt auch in den Schragen der Portalwimperge an und 

sollte wohl — wie wir noch sehen werden — von einem Giebelabschlub iiber der Rose 

aufgenommen werden.
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Deutlich setzen sich die Turmgeschosse von diesen Teilen ab. Das weitgestellte Stab- 

werk schafft zu dem des Erdgeschosses zwar eine Beziehung, aber keine Verbindung35. 

Es wird formal durch die etwas defer ansetzenden Reitertabernakel der Strebepfeiler 

mit ihren schweren, nackten Figurensockeln und den offenen, raumhaldgen Gehausen 

vorbereitet und auf diese Weise mit dem Fassadenganzen verknupft. Zugleich verleihen 

die Pfosten dem Empor der Tiirme Nachdruck.

An den Turmflanken stellen wir eine weitere Verminderung des baulichen Aufwandes 

fest (Bild 29). Im Erdgeschofi fallt das freie Stabwerk mit der Wandflache zusammen, 

tritt nur an der Fensterdffnung als solches in Erscheinung36; im Obergeschofi fehlt es 

ganz. Audi sonst lassen sich an den Seitenfronten gegeniiber der Westfassade Verein- 

fachungen beobachten: Die Spornvorlagen der bstlichen Strebepfeiler haben keine 

Kanten-Krabben; die Reitertabernakel enden in massiven Riesen statt in luftigen 

Fialenaufbauten. Eine solche Reduzierung des Formenapparates an den Nebenseiten ist 

konsequent und stellt zugleich den Anschlufi an die schlichteren Formen des alteren 

Langhanses her.

Werfen wir nochmals einen Blick auf den Rih D (Bild 17). Bereits dieser - wie wir 

meinen um 1285 entstandene — Plan sieht die Herabverlegung der Rose und das 

Emporsteigen der Turmgeschosse liber den Rosenscheitel vor. Dariiberhinaus stimmt die 

Zeichnung auch in den Details des Obergeschosses weitgehend mit der Ausfiihrung 

uberein. Neben der Rose und unter dem einen (halben) Turmfenster sind auf dem 

Plan die zugehbrigen Gewandeprofile in grbBerem MaBstab eingetragen. Sie sind 

einander in Profilabfolge und Einzelbildung grundsatzlich gleich. Die Ausfiihrung 

richtet sich nach diesen Angaben, bringt lediglich eine akzentuiertere Durchbildung 

(Bild 30): An beiden Gewanden sind nun die einzelnen Abschnitte durch Verstarkung 

der Birnstabe (als den Hauptmotiven) und Abschwachung der begleitenden Rundstabe 

noch mehr betont sowie durch VergroBerung der wandparallelen Gewandestufen 

deutlicher von einander abgesetzt. In diesen Veranderungen sehen wir Korrekturen 

der Ausfiihrung gegeniiber der Zeichnung. Die Gleichartigkeit der Profile und dieser 

Veranderungen lassen darauf schlieBen, dab Rose und Fenster auf ein und denselben 

Meister zuriickgehen37. Durch diese Beobachtungen wird der Rib D noch einmal als 

originaler Bauplan bestatigt.

Auch die im Mittelalter allgemein iibliche Baugepflogenheit, die Tiirme vor dem 

Mittelteil auszufiihren, spricht dafiir, dab die Turmgeschosse von Erwin stammen. Der 

Bauvorgang wird in StraBburg nicht anders gewesen sein, als an den Domen von 

Koln, Magdeburg und MeiBen sowie der Stiftskirche zu Wetzlar und der Lorenzkirche 

zu Niirnberg38. Die mittelalterlichen Bauleute lieBen dem schweren Mauerwerk der

35 Vgl. Gross 1933, 52.

36 Das Gitterwerk bffnet sich im oberen Teil in einer grofien Pabform, die — ahnlich der Westrose — mit 

einem zuriickgelegenen Rosenmafiwerk korrespondiert.

37 Das Rosenmafiwerk sitzt allerdings weniger tief in der Wand. Doch das liegt daran, dafi die Mauer sich 

am Mittelabschnitt bereits unterhalb der Rose (im Inneren oberhalb des Westtriforiums) verjiingt, 

wahrend sie an den Tiirmen aus statischen Griinden in unverminderter Starke weiter aufgefiihrt ist; 

Rosen- und Fenstermafiwerk liegen jeweils in der Mitte der Wandstarke.

38 Selbst wenn in Strafiburg ausnahmsweise das Mittelstiick mit der Rose vor den Turmgeschossen 

ausgefiihrt worden sein sollte, so miifiten doch gleichzeitig die beiden mittleren Fassadenstrebepfeiler 

und auch die anschliefienden Mauerteile der Turmgeschosse als Widerlager mit aufgemauert worden 

sein und zwar bis einschliefilich des jeweils inneren Fenstergewandes (wie umgekehrt bei den im Mittel-
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30 Strafiburg, Munster. Profilgegeniiberstellungen von Rih D und Ausfiihrung. - 

A Fenstergewande im ersten TurmobergeschoR — B Rosengewande. — 

Maftstab Ausfiihrung 1 : 25; Rifi D 1 : 1,25.

Tiirme nach Mbglichkeit Zeit, sich zu setzen, bevor sie dazwischen Rose oder West

fenster sowie das Gewdlbe uber der Mittelhalle einfiigten.

Wir fassen zusammen: Die Turmobergeschosse fiigen sich planvoll in das Fassaden- 

ganze ein, sind formal mit den ubrigen Teilen verbunden und zeigen auch im Detail 

die gleiche Handschrift. Das ganze erste Obergeschofi gehbrt zum Konzept Meister 

Erwins. Das heifit zugleich, dafi diese Teile um 1318 weitgehend fertiggestellt waren. 

Ob Erwin Hire Vollendung noch selbst erlebte, ist allerdings fraglich. Die Wimperg- 

reihen am Geschofiabschlufi scheinen uns — wenigstens im Detail — nicht mehr von Him 

zu stammen.

Wie aber mag Erwin sich den weiteren Aufbau der Fassade gedacht haben? Sicher 

plante er noch je ein weiteres rechteckiges Turmgeschofi. Fur den Abschlufi liber der 

Rose mochten wir einen stabwerkvergitterten Giebel rekonstruieren (Bild 31). Es fallt 

auf, dafi bald nach 1300 allenthalben in Siidwestdeutschland und auch dariiber hinaus 

Westfassaden- und Querhausgiebel mit frei vor der Wand stehendem, gestaffeltem 

Stabwerkgitter oder einer entsprechenden Blendgliederung versehen wurden39. Diese 

Giebel iiberliefern offenbar einen nicht ausgefiihrten Strafiburger Plan.

alter unvollendet gebliebenen Fassaden des Domes zu Kdln und der Stiftskirche zu Wetzlar zusammen 

mit dem Turm das anschliefiende Wandstiick der Fassadenmitte einschliefilich des Fenstergewandes 

ausgefiihrt worden war). Also auch dann wiirde die Turmgeschofigliederung im wesentlichen auf den 

gleichen Meister wie die Rose zuriickgehen.

39 Freies Stabwerk am Westgiebel von St. Arbogast in Rufach, an den Ostgiebeln von St. Marien in 

Reutlingen und der Zisterzienserkirche von Salem sowie an den Querhausgiebeln daselbst, des Konstanzer 

Miinsters, von St. Katharinen in Oppenheim, St. Blasius in Muhlhausen (Nordquerschiff), den Domen 

zu Magdeburg und Regensburg (Siidquerschiff). — Blendgliederungen an den Westgiebeln von St. Martin 

in Colmar, Heiligkreuz in Schwabisch-Gmund, St. Elisabeth in Marburg sowie des Kolner Domes, ferner 

an der Westbau-Siidfassade von St. Georg in Schlettstadt und am Siidquerschiff von St. Blasius in Muhl

hausen.
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Wir haben versucht, aus der Betrachtung des Strafiburger Miinsterwestbaues und der 

zugehdrigen mittelalterlichen Bauplane das Werk Meister Erwins herauszuschalen und 

eine Vorstellung von seiner personlichen kiinstlerischen Handschrift zu gewinnen. Es 

zeigte sich, dab der Westbau 1277 von einem anderen Meister begonnen wurde, dessen 

Plan uns mit Rib B erhalten ist (Bild 3. 5. 6). Erwin ubernahm schon bald nach 

Baubeginn, vermutlich 1284, die Leitung und fiihrte den Westbau annahernd bis zum 

Abschlufi des zweiten Geschosses empor40.

Vom Rib B ubernahm Erwin einzelne Strukturen, wie das Prinzip des freien Stabwerk- 

gitters und das Gliedern der Strebepfeiler durch Blenden und Tabernakel. Entscheidend 

war fur ihn weiter die Begegnung mit den Querhausfronten der Pariser Notre-Dame 

(Bild 4) und zwar nicht nur fur die Ausformung der Rose, sondern vor allem auch 

fur die klare, geschoh- und feldweise Gesamtgliederung. Das Gitterwerk gab ihm die 

Mbglichkeit, bei reichster Durchbildung die Fassade zu grofien Abschnitten zusammen-

40 Ein weiteres Werk Meister Erwins war die Marienkapelle im Inneren des Miinsters (1316 errichtet, 1682 

abgebrochen; Fragmente im Frauenhausmuseum zu Strafiburg; das Aussehen iiberliefert ein Stich des 

Langhausinneren, 1630 von Isaac Braun). Diese Kapelle wies offenbar die gleiche stilistische Grund- 

haltung auf, wie die von uns Erwin zugeschriebenen Fassadenteile: Streng geschlossene, kubische 

Gesamtform; klar rechteckig begrenzte Wande; horizontaler Abschlufi durch ein Gesims, betont durch 

eine Briistung. Es fehlten hingegen die fur den Rifi B so charakteristischen, emporspriefienden Fialen und 

Wimperge, was in der unmittelbaren Nachbarschaft zu dem alteren, mit einer Wimpergreihe abschlieBen- 

den Lettner doppelt auffiel.

Hingegen mochten wir das Grabmal des 1299 gestorbenen Strafiburger Bischofs Conrad von Lichtenberg 

(in der Johanneskapelle, auf der Sudseite des Miinsterchores) nicht Erwin sondern dem Meister des 

Risses B zuschreiben. Dafiir sprechen der Gesamtaufbau, die schlanken Pfosten, der Reichtum sowie 

auch einzelne Detailformen des Mafiwerks. Die Architektur des Grabmals diirfte schon zu Lebzeiten 

des Bischofs gefertigt worden sein, wahrscheinlich zwischen 1273 und 1284 (vgl. Wortmann 143-45).
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zufassen. Er iiberspielte damit die Horizontalen der Laufgange und glich die einzelnen 

Fassadenabschnitte einander sowie den Strebepfeilerblenden an. Aus diesen gleich- 

gewichtigen Teilen baute Erwin seine Fassade. Aus dem Gegeneinander der Strebe- 

pfeilergliederungen und der Wandfelder gewinnt die Westfront des StraEburger 

Miinsters ihre innere Spannung, die uns den Bau als ein Kunstwerk hochsten Ranges 

empfinden laEt.
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