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Die Bedeutung des Altarbilds 
im Spätmittelalter 

Schriftenreihe des Münsterbauvereins Breisach e.V. 

Katharina Runge 

ber die Entstehung des Breisacher Schnitzaltars wissen w i r 
I fast nichts. U m den Namen des Künstlers zu best immen, 

KmJ brauchte es ein halbes Jahrtausend 1>. 
HL, seine Init ialen, die man an einigen Stellen 
im Al ta r f indet , bedeuten mi t einiger Sicherheit 
HANS LOY. Wiev ie l e Kunstwissenschaft ler, Hi
stor iker und Theo logen versuchten, sich den 
Geheimnissen dieses Meisters HL zu nähern, 
lässt sich alleine schon an dem umfangre ichen 
Quel lenverze ichn is des neuen, 6ose i t igen 
Bändchens ablesen. 
In i hm hat K A T H A R I N A RUNGE ihre Magis terarbe i t zusammen
gefasst. Die ikonologische Betrachtung dieses großar t igen spätmi t 
te la l ter l ichen Kunstwerks ist i h rdar in bestens gelungen. Ihr Schlüs
sel z u m Verständnis des Kunstwerks l iegt darin, dass sie sich die 
Sichtweise der vor f ü n f h u n d e r t Jahren lebenden Menschen eben
so wie die Symbol ik zu Eigen machte; das Ganze setzte sie gu t les
bar in unsere heut ige Sprache um. Dazu t r u g sie über 30, die Lek
t ü r e veranschaul ichende Bilder zusammen, denn gerade im Ver
gleich m i t anderen Kunstwerken lässt sich der Breisacher Al tar neu 
begreifen. 
Der MÜNSTERBAUVEREIN BREI
SACH bedankt sich bei Frau Runge 
sehr herzl ich dafür , dass sie berei t 
war , ihr Wissen seiner»SCHRIFTEN
REIHE« zur V e r f ü g u n g zu stellen. 

1) Wir erinnern an den Beitrag von 
H. BROMMER in »unser münster«, 
Heft 20002. 
Der neue Band ist am Schriften
stand im Münster erhältlich. 
3,50 € . 

Leseproben aus dem neuen Hef t von K. RUNGE 

S. 11: Maria, die Gottesgebärerin 

Schon d i e Haltung Marias im Breisacher Altar 
s ie verschränkt ihre Arme vor d e r Brust, neigt 
sich leicht nach v o r n e u n d d e n Kopf zur Se i t e 
e r inner t an d i e Verkündigungsdars te l lungen . 2 2 

Die V e r k ü n d i g u n g s p e r i k o p e nach Lukas l, 26
35 b e g i n n t mit d e r Begrüßung d e s Engels: » D e r 
H e r r ist mit Dir!« Der Engel fährt fort: » ... d u hast 
G n a d e g e f u n d e n bei G o t t l . . . d u wirst s c h w a n g e r w e r d e n 
und e i n e n S o h n g e b ä r e n . D e r wird g r o ß sein und S o h n 
d e s H ö c h s t e n g e n a n n t werden, und G o t t , d e r H e r r , wird 
i h m d e n S t u h l seines V a t e r s D a v i d g e b e n ; . . . D e r H e i l i 
ge G e i s t wird über dich k o m m e n , und die K r a f t d e s 
H ö c h s t e n wird dich überschatten; d a r u m wird auch d a s 
H e i l i g e , was von d i r geboren w i r d , G o t t e s S o h n g e n a n n t 
w e r d e n . « D i e s e Texts te l le weis t auf ihre Rolle in
ne rha lb derTr in i t ä t und b e g r ü n d e t ihre Aufga
b e als Got tesgebäre r in . 2 3 

Auffallend in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g ist d i e 
G e w a n d g e s t a l t u n g am Breisacher Altar. Der 
Wirbel in Breisach d e u t e t auf d a s Zent rum, von 
d e m d i e Hei l sgesch ich te ihren Anfang n immt . 
Der Schoß ist d a s Symbol für d a s W e r d e n 
Christi, für s e i n e m e n s c h l i c h e Existenz u n d da 
mit für d e n Anfang d e r Hei lsgeschichte . Der 

S. 21: Gottvater 

Zunächs t s ind für d i e Dars te l lung G o t t e s 
zwei Bibels te l len a u s s c h l a g g e b e n d : 
1. Zwei tes Buch M o s e 20, 45: »Du sollst d i r 
kein B i l d n i s , noch i r g e n d e i n G l e i c h n i s m a c h e n , 
w e d e r d e s , d a s oben i m H i m m e l , noch d e s , d a s  u n 
t e n auf E r d e n , oder d e s , d a s i m W a s s e r u n t e r d e r 
E r d e i s t . B e t e sie nicht a n und d i e n e i h n e n n i c h t . « 
2. Zwei tes Buch M o s e 33, 20: » M e i n A n g e 
sicht k a n n s t d u nicht s e h e n , d e n n kein M e n s c h 
wird l e b e n , d e r mich s i e h t . « 
B e i d e Texts te l len s a g e n deut l ich aus, 
d a s s Got t nicht bildlich darges te l l t wer
d e n soll. Das G e b o t wird bis in d a s 14. 
Jahrhunder t befolgt . Got t nimmt , w e n n e r 
a b g e b i l d e t wird, d i e Gesta l t Christi an. Ab 
d e m 14. Jahrhunder t wird d e r Textstel le 
a u s Daniel 7, 9 e i n e i m m e r g röße re Rolle 
b e i g e m e s s e n : »Solches s a h ich, bis d a s s S t ü h l e 
g e s e t z t wurden, und d e r A l t e s e t z t e sich, d e s K l e i d 
w a r s c h n e e w e i ß und d a s H a a r auf s e i n e m H a u p t e 
rein wie Wolle, sein S t u h l war eitel F e u e r f l a m m e n 
und d e s s e n R ä d e r b r a n n t e n m i t Feuer.« 
Der nach M o s e 20, 4 nicht da r s t e l l ba re 
Gott wird nun zum h o c h b e t a g t e n Vater 

S. 45: Das Verhältnis von Wort und 
Bild um 1500 

In d e r Kunst sol l te d i e s inn l iche r lebbare 
G o t t e s n ä h e ü b e r d e n sich s t e t s v e r b e s 
s e r n d e n I l lus ionismus he rges t e l l t wer
d e n . Die g e s c h n i t z t e R e t a b e l k u n s t b e 
d i e n t sich d a b e i a n d e r e r Kunstga t tungen 
o d e r ü b e r n i m m t d e r e n i l lus ionis t ische 
Technik, um s ie in d i e Schnitzerei mitein
z u b e z i e h e n . So w u r d e n in d e r Plastik wie 
in d e r Malerei ze i tgenöss i sche Kleidung 
bis ins Detail ausgea rbe i t e t , Gesichtszü
ge möglichst realistisch dargeste l l t . Das 
füh r t e j e d o c h dazu , d a s s d e r re l igiöse 
Sinngeha l t nicht m e h r w a h r g e n o m m e n 
wird. Hinzu kam, d a s s durch d a s Bürger
t u m sich d e r Kreis d e r Auf t raggeber ver
größer te . Die Kirchen w u r d e n mit Bild
w e r k e n gefüll t , d i e sich an G r ö ß e u n d 
künst ler i scher Auss ta t tung zu über t re f fen 
such t en , w o b e i bürger l i che S e l b s t d a r 
s te l lung in d e r Stif tung und religiöse Ab
sicht nicht m e h r v o n e i n a n d e r zu t r e n n e n 
waren. Der Rel iquienkul t u n d d i e Wall
fahr ten führ ten zu e ine r Vermassung reli

4 


