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pour l’archeveque de Treves en 1441). Deux etudes visent ä une elaboration statistique des 

regestes en cours de preparation. Katrin Baaken et Ulrich Schmidt livrent ainsi d’interessan- 

tes donnees sur les actes pontificaux de 1181 ä 1198, et plus particulierement, lä est 

l’originalite, sur les deperdiu connus par une simple mention: les auteurs estiment leur 

Proportion ä environ 30% du total des actes connus, dont une bonne moitie constituee de 

delegations ä des juges, un faible quart de petits Privileges, environ 10% de Privileges solennels 

et 15% de lettres au sens strict et de mandamenta divers. De son cöte, Dieter Rübsamen 

s’interroge, ä partir des actes de Frederic III, sur un probleme encore peu etudie, la mention de 

temoins au bas des diplömes imperiaux de la fin du Moyen Age. La pratique, qui avait connu 

une legere reprise sous Charles IV (environ 400 actes sur 6400), surtout au debut du regne et en 

liaison avec une claire volonte d’imitation des Staufen, devient ensuite exceptionnelle 

(14diplömes sur plus de 14000actes sous Frederic III) et ne touche plus que quelques actes 

particulierement solennels (confirmations de Privileges, fondations religieuses, investitures de 

fiefs).

Voilä de quoi demontrer, s’il en etait besoin, l’etendue, chronologique et thematique, et la 

minutie des recherches menees dans le cadre des Regesta Imperii. L’article liminaire, du ä Paul 

Joachim Heinig, est aussi general que les precedents sont specialises; l’auteur dresse en effet le 

bilan du travail en cours et la bibliographie des volumes publies et projetes: un guide 

indispensable pour les historiens et les bibliothecaires, parfois deroutes par la profusion des 

fascicules.

Georges Duby, Xavier Barral i Altet, Sophie Guillot de Suduirant, La Sculpture. Le 

grand art du moyen äge du Vc au XVe siede, Geneve (Editions d’Art Albert Skira) 1989, 318 p., 

ill.

Der neue Altmeister der französischen Mittelalterforschung, Georges Duby, hat nun 

auch einem buchtechnischen Prachtband über die Bildhauerkunst im Mittelalter seinen 

Namen und seinen Glanz verliehen. Der Band mit dem stolzen Titel: »Histoire d’un art. La 

Sculpture. Le grand art du moyen äge du Ve au XVC siecle< in Folio, von Albert Skira in Genf 

großzügig ausgestattet, umfaßt auf über 300 Seiten eine Blütenlese von vorzüglichen, teils 

farbigen, teils schwarz-weiß Abbildungen der mittelalterlichen Bildnerei, wobei die Architek- 

turskulptur wie auch Werke der Innenausstattung nebeneinander präsentiert werden. Wäh

rend Georges Duby sich die Einleitungen zu den einzelnen Kapiteln vorbehalten hat und auch 

das Schlußwort verfaßte, stammen die eigentlichen Texte zu den einzelnen geschichtlichen 

Epochen von dem kenntnisreichen Xavier Barral i Altet, früher Professor für Kunstgeschichte 

an der Universität Rennes und für die spätgotische Epoche von der Konservatorin des Louvre 

Sophie Guillot de Suduirant, die dort die niederländische und deutsche Abteilung betreut. Mit 

diesen beiden Spezialisten des Faches gewinnt der Band die Möglichkeiten eines Einstiegs in 

ein ebenso vielfältiges wie verwirrendes Material künstlerischer Formen und Ausdrucksweisen 

einer längst vergangenen Welt, die einst das geistige Leben Europas im wahrsten Sinne des 

Wortes verkörperten.

Während die Texte Dubys sozialgeschichtliche Verallgemeinerungen reflektieren, versu

chen die das Bildmaterial begleitenden Texte der beiden Mitarbeiter an konkreten Denkmalen 

mit Geschick formengeschichtliche Entwicklungen aufzuzeigen, stilistische Umbrüche zu 

charakterisieren und historische Begründungen zu liefern. Daß bei einem Buch über mittelal

terliche Skulptur, das in Frankreich erscheint, mit Recht die französischen Denkmale im 

Vordergrund stehen, ist leicht verständlich, doch sollten deswegen nicht der älteste monumen

tale Kruzifixus des Abendlandes und das früheste Bildwerk einer thronenden Maria, das 

Gero-Kreuz im Kölner Dom und die Goldene Madonna in Essen, fehlen. Beide, Kunstwerke
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von höchster Qualität, haben abendländische Geschichte gemacht und jahrhundertelange 

Traditionen begründet. Auch ein Blick auf den Bronzeguß des 12. Jh. in Niedersachsen, der 

den Braunschweiger Löwen, das früheste freistehende monumentale Bildwerk einer ganzen 

Gattung politischer Denkmale, und die großartigen Grabplatten Heinrichs des Löwen und 

seiner Gemahlin in Braunschweig, hervorgebracht hat, hätte dem Band keinen Abbruch getan. 

Aber hier zeigt sich bereits die Problematik, einem schon im Ansatz überforderten Unterneh

men gegenüber historische Gerechtigkeit walten zu lassen, bei dem die Üppigkeit der 

Ausstattung mehr wiegt als eine klare, gedankliche Konzeption.

Daß bei der Auswahl der Denkmale und ihrer photographischen Wiedergaben die schönen 

und anmutigen Ansichten überwiegen, liegt bei einem für das breite Publikum gedachten Band 

nahe. Doch verfälscht sich damit naturgemäß das Bild von der Kunst des Mittelalters und von 

diesem selbst. Die Nachtseiten der Epoche, die oft einen ergreifenden bildnerischen Ausdruck 

gefunden haben, die monumentalen Kruzifixe der Frühzeit, die grauenhaften Pestkreuze - 

eine Reaktion auf die große Pest von 1348/49, die ein Drittel der Bevölkerung Europas in den 

Tod riß-, die Erbarmen heischenden Vesperbilder, die makaberen Transis, treten kaum in 

Erscheinung. Es ist ein harmonisiertes Mittelalter, das Skira vor unseren Augen ausbreitet. 

So entzieht sich diese Publikation einer echten Kritik und wir müssen uns auf eine Anzeige 

beschränken. 

Christian Beutler, Frankfurt

Xavier Barral i Altet, Belgique romane et Grand-Duche de Luxembourg, La-Pierre-qui- 

vire (Zodiaque) 1989, in-8°, 403 p., carte, ill., 6pl. couleur (La nuit des temps, 71).

C’est dans la Serie düment etablie du »Zodiaque« que s’inscrit cet ouvrage, compose de 

l’etranger, sur un domaine qui, Sans doute, n’etait guere connu au-delä de ses frontieres que 

par un nombre restreint de specialistes. Tant mieux par consequent!

A dire vrai, on aurait pu utilement repartir la matiere en deux tomes (voir du reste p. 29-30), 

conformement ä ce que l’historiographie beige a demontre depuis longtemps: l’ecole mosane, 

au demeurant plus precoce (diocese de Liege, relevant de Cologne) et groupe »scaldien« 

(diocese de Tournai, dependant de Reims); et, du meme coup, mieux mettre en exergue des 

traits propres ä chaque entite, particulierement pour l’architecture religieuse qui, realite oblige, 

compose l’essentiel du volume. Ainsi, par exemple, la filiation evidente - Phistoire le declame 

assez - entre l’heritage carolingien et la production mosane des Xe-XIe siecles, depuis Notger, 

aurait-elle ete davantage per^ue. Mais en Poccurrence, l’auteur a respecte une Organisation 

»administrative«, developpee selon un ordre alphabetique, province par province, somme 

toute ä la fa$on d’un guide moderne.

Dans Pensemble de sa contribution, l’auteur rend compte, sans parti-pris et sans hypothese 

nouvelle, des connaissances acquises. II s’est ä cet egard bien documente et il connait une 

bibliographie qu’on peut taxer de relativement genereuse et correcte. Pourtant, on aurait cru 

trouver en bibliographie generale, l’ouvrage en 3 volumes de H. E. Kubach et A. Verbeek, qui 

est un peu devenu la »bible« en la matiere et dont le tome4 de Synthese a paru en 1989; le 

travail collectif publie en 1982 ä Poccasion du millenaire de St-Jean ä Liege aurait pu figurer ä la 

p. 290; quelques confusions, pardonnables, se sont glissees dans les initiales d’auteurs homo- 

nymiques. Ce n’est probablement pas bien grave.

Un premier lot de notes succinctes (voir carte de la »Belgique« romane ä la p. 54) conceme 

une trentaine d’edifices dont la selection resulte de criteres inegaux (p. 35-45): il s’agit de 

constructions aussi bien disparues (Louvain ou Torhout p.ex.) que conservees (Thynes ou 

Sclayn, e.a.), et d’ampleurs tres variables. Certains pourront s’etonner lä, de la place mineure 

reservee ä des eglises significatives par leur äge ou leur composition, au demeurant toujours »in 

situ«, comme celles de Bertem (261.), Waha (171.) ou Theux (151.). Ou encore d’y trouver Ste-


