
habe sich im Jahre 1896 nach Munch e n begeben, Oder eher nach Schwa

bing, ins Herz der „vie bohdme".

Das sind aber schlieblich Bagatellen. Etwas befremdet wird man allerdings 

beim Lesen der Einleitung. Das Buch ist aus einer Dissertation hervorge- 

gangen, deren Text spater in einigen Partien sprachlich uberarbeitet wurde. 

Laut Autorin wurde .the introduction entirely rewritten"; doch gerade der 

Einleitung haftet noch am spiirbarsten der „Doktorandenstil“ an. Peg Weiss 

betont in fast jedem Absatz die zweifellos bedauerliche Tatsache, dab zum 

Thema „Munchen um die Jahrhundertwende" vor allem bei der englisch- 

sprachigen Leserschaft ein sehr grober Informationsruckstand bestehe. Da 

Dissertationen tiblicherweise uber den letzten Stand der Forschung Rechen- 

schaft abzulegen haben, sind solche Bemerkungen oft leider unumganglich. 

Bei einer so eingehenden und auch fundierten Monographie wie dem Buch 

von Peg Weiss, irritiert es jedoch eher, wenn die Autorin sich standig recht- 

zufertigen sucht, warum sie dieser oder jener Frage nachgegangen ist. Der 

Wissenschaftler, der Kunstfreund, das breite Publikum verlangt nur, dab 

sich das vorgelegte und erorterte Material letztlich durch den Informations- 

gehalt der Untersuchungen selbst rechtfertigt. Dariiber besteht in diesem 

Fall gar kein Zweifel. Die zweite Auflage des Buches ist schon fast wieder 

vergriffen; auch soil, nach letzten Meldungen, eine grobe Ausstellung uber 

das Thema .Kandinsky in Munchen", deren Planung ebenfalls Peg Weiss 

anvertraut worden ist, ubemachstes Jahr im New Yorker Guggenheim 

Museum gezeigt werden — eine Ausstellung, die ohne Zweifel auf lebhaftes 

Interesse beim amerikanischen Publikum stoben wird. Peter Vergo

IKONOGRAPHISCHE FORSCHUNG IN DEN NORDISCHEN LANDERN

Ein paar junge Kirchenhistoriker in Kopenhagen fingen in den 1960er 

Jahren unter der Leitung von Knud Banning an, die mittelalterlichen Kalk- 

malereien in den danischen Kirchen ikonographisch zu studieren. Diese 

Bilder waren zwar langst im danischen Nationalmuseum registriert, aber 

nur wenig bearbeitet. Es zeigte sich auch bald, dab das Register des Mu

seums erganzt werden mubte, sowohl durch neue Photographien als auch 

durch bessere Beschreibungen.

Es handelt sich um Hunderte von Malereien in Dorfkirchen. Das ist, im 

Ganzen, kein Aufsehen erregendes Material in ktinstlerischer Hinsicht, aber 

wenn man seine weit uber 5000 Motive im Zusammenhang erfabt, gibt es 

erstaunlich viele historische Ausktinfte, so uber das Wirken der Kirche im 

Volk, uber die Sozialgeschichte und nicht zuletzt uber die Kunst in ihrer 

breiten Wirkung. Gerade von den umfanglichen Resten romanischer Wand- 

malerei in Danemark ist noch wenig publiziert. Sie sind zum Teil auch in 

der Qualitat beachtlich und hbchst interessant fur die Motivgeschichte. Bei 

der historischen Auswertung sah man indessen bald, dab das in Danemark
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(im heutigen Umfang des Landes) gesammelte Material unvollstandig war, 

well die heutigen sudschwedischen Provinzen Schonen, Halland und Ble- 

kinge, die bis 1658 danisch waren, fehlten.

Die danische Gruppe wandte sich an ein paar Kirchen- und Kunsthistori- 

ker in Schweden, Norwegen und Finnland, um eine gesamtnordische Er- 

fassung der alten Kirchenmalereien vorzubereiten. Eine erste Konferenz 

fand 1968 auf Schlofi Hindsgavl auf Funen statt. Bei der nachsten Zusam- 

menkunft zwei Jahre spater im Herrenhof Julita in Sormland (Schweden) 

fand man dann bereits die Tagungsform, an die man sich in den folgenden 

Jahren hielt: Es gab Vortrage, Forschungsberichte, Diskussionen und Aus- 

fliige zu benachbarten Monumenten, an denen Studenten und Universitats- 

lehrer gleichberechtigt teilnahmen. Von Anfang an hatten die danischen 

Initiatoren des Unternehmens eine Atmosphare geschaffen, die es alien 

Teilnehmern leicht machte, sich gemeinsam in den Stoff zu vertiefen. Die 

Mittel zu den Tagungen warden teilweise vom Kulturrat der nordischen 

Regierungen gewahrt.

Die Zusammenkunft des Jahres 1972 war nach Bardshaug bei Trondheim 

verlegt, die des Jahres 1974 nach Kvarntrask bei Karis in Stidwestfinnland, 

1976 nach Fuglsang auf Funen, 1978 nach Schlofi Gimo in Uppland. Fur 

Ende August 1980 wurde nach Norwegen, in die Volkshochschule Milde bei 

Bergen, eingeladen. Heuer hat man die kirchliche Sphare uberschritten und 

uber weltliche Herrscherzeichen und Machtsymbole, vor allem im Mittel- 

alter, gesprochen.

Uber die Tatigkeit dieser nordischen ikonographischen Studiengruppe 

berichtet seit dem Herbst 1970 2eDTNu7D7i0gEoNpceT87pSJ die mit vier Num- 

mern jahrlich erscheint. Zuerst wurde sie vom Institut fur danische Kirchen- 

geschichte in Kopenhagen herausgegeben, seit 1979 heifit sie x„—TTNu7D7A 

i0gEoNpcTE7pSJTD70ONpcTSNOpc0NkSTk70TNc7D7i0gkNTT670ONuT0ebNejT7kTNu7D7)

i0gEoF und wird durch das Reichsdenkmalamt (Riksantikvarieambetet) in 

Stockholm betreut. Zu den meisten Aufsatzen gibt es englische Oder deut- 

sche Zusammenfassungen.

Die Vortrage von vier Tagungen liegen im Druck vor: xc7D7i0gkNpcg 

pSIONe0JTk0gzRgiOgTbNOTOeSTD70ONpcgTpFzE7pNeSTk70TNc7D7i0gkNpcSTpSIONIz 

EOT-IRNSgTpR7SSTaVhLT̂TCDSNcbg0NpcgTpe0NeDJTd J Stockholm 1972; P0gTWgDcS 

—RgbTSNRTUg0SNDT9ISoe0JTk70eO0giTk0ezRgiSTbeOTOeST0eOweTD70ONpceTpFzE7pN7D 

k70TNc7D7i0gkNpceTpSIONe0JTMg0OpogIiJTdamdfmTgIiIpSTaVhdJ Oslo 1975; MNRO 

7uoTHeSFOeRpeJTkH0eO0giTbNOTOeSTfmTD70ONpcgTpFzE7pNeSTk70TNc7D7i0gkNpcg 

pSIONe0JT3bg0DS0gpcJTaVmddmTgIimTaVhfJT̂T8NuSgJTpc0NkSe0TISiNbDgTgbT37DpSA 

oNpS70NpcgTNDpSNSISN7DeDTbNOTCH7TCcgOezNJ 2, Abo 1976; 30NpSIpk0ezpSNRRNDie0J 

k70OeO0giTo7ROSTbeOTOeSTtmTD70ONpceTpFzE7pNIzTk70TNc7D7i0gkNpceTpSIONe0TEg 

PIiRpgDiTdVmTgIimlmTpeESmTaVh  (Verlag G. E. C. Gad), Kabenhavn 1980. Die 

Akten von Gimo 1978 sind im Druck. In alien Banden gibt es ausfuhrliche 

deutsche Zusammenfassungen.
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Das wichtigste Ergebnis der Arbeit der ikonographischen Gruppe ist aber 

der „gSgR7iIeT7kTjgRRAEgNDSNDipTNDTSoeTuoI0uoepT7kTzeONebgRT2eDzg0cTaaLL 

a LLm Bis jetzt liegt der Katalog uber die ehemals danischen Provinzen Scho- 

nen, Halland und Blekinge vor, einstweilen in drei Banden (1: xDS07OIuSN7DJ 
xu7D7i0gEoNugRTNDOe;J 166 p.; 2—3: „gSgR7iIeJ 301 + 304 p.; Akademisk for- 

lag, Copenhague 1976; der vierte Band wird eine kunsthistorische Bearbei- 

tung enthalten).

Damit ist ein bislang einzig dastehendes vorzugliches Werkzeug nicht 

nur fur die Ikonographie, sondern auch fur die Kirchengeschichte, Kunst- 

geschichte, Sozialgeschichte und Volkskunde geschaffen. Das Material, das 
bier aufgearbeitet und vorgelegt wird, ist von grofltem intemationalem 

historischen Interesse, weil in den nordischen Landern viel mehr von der 

Kunst des mittelalterlichen Alltags erhalten ist als sonstwo in Europa. Das 

hangt mit der Art zusammen, wie die lutherische Reformation nach dem 

Norden kam. Sie wurde von Staats wegen eingefuhrt. Die katholischen 

Traditionen erloschen dabei nur langsam, da sie nicht, wie sonst weithin 

in Europa, durch Bewegungen im Volk selbst abgeschafft wurden. So blieb 

vieles von der Einrichtung gerade der Dorfkirchen erhalten (Schnitzaltare, 

Triumphkreuze, Heiligenfiguren, Wandmalereien, Mefigewander) und wur

de erst allmahlich abgeraumt. In den Stadten stifteten reiche Burger oft 

neue Kultgegenstande und Einrichtungen in die Kirchen. Die Landgemein- 

den aber waren zu arm zu Neuanschaffungen, wenn nicht der benachbarte 

Gutsherr eingriff. Letzteres gilt vor allem fur Danemark, dessen Bauern im 

Spatmittelalter vielerorts ihre Freiheit verloren hatten. In Schweden und 

dem zu Schweden gehorenden Finnland aber behielten die Bauern ihre alte 

Freiheit durch die Jahrhunderte hindurch. Sie wahlten ihre Pfarrer selber 

und bestimmten im Gemeinderat zusammen mit dem Pfarrer uber Bau und 

Ausstattung ihrer Kirche (entsprechend in Norwegen). Erst im 18. und 19. 

Jh. beschlossen sie grbfiere Eingriffe in den alten kirchlichen Bestand. Als 

das historische Interesse in der 2. Halfte des 19. Jhs. erwachte, war in den 

Dorfkirchen des Nordens immer noch viel mehr an alter Kirchenkunst er

halten als sonst in Europa. Darum geben uns die nordischen Dorfkirchen 

eine vorzugliche Hilfe bei der historischen Rekonstruktion des mittelalter

lichen Lebens in Europa uberhaupt.

Nur ein Teil des riesigen Materials der skandinavischen Dorfkirchen ist 

publiziert in den bei weitem noch nicht abgeschlossenen Serien 2gDzg0cp 

cN0ce0JT670iepTcN0ce0JTWI7zeDTcN0c7STTPTNDRgDOpTcF0c70JTWbe0NiepTcF0c70m 

In den alteren Heften der schwedischen Serie (seit 1912) ist die Ikonographie 

noch nicht ausgiebig behandelt. Hier ist der oben erwahnte „gSgR7iIeT7k 

jgRRAEgNDSNDip grundlegend neu.

Die Register uber die alte Kirchenkunst des jeweiligen Landes (mit Be- 

schreibungen und Photographien) sind alien Forschern, selbstverstandlich 

auch auslandischen Gasten, zuganglich und liegen an folgenden Stellen auf:
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in Danemark im Nationalmuseum und im Kirchenhistorischen Institut in 

Kopenhagen; in Finnland beim Chef der Museumsbehorde, Suomen virasto 

— Finlands museiverk, in Helsinki/Helsingfors; in Norwegen beim Reichs- 

denkmalspfleger, Riksantikvaren, in Oslo; in Schweden im Antiquarisch- 

Topographischen Archiv des Reichsdenkmalsamts, Riksantikvarieambetet, 

in Stockholm.

Ohne einen vergleichenden Blick auf Nordeuropa sollte keine allgemeine 

Darstellung des europaischen Mittelalters geschrieben werden. Dali die 

Arbeit der nordischen ikonographischen Studiengruppe von besonderer Be- 

deutung fur die skandinavischen Lander ist, versteht sich von selbst; sie ist 

aber auch sehr wichtig fur das Studium der europaischen Geschichte tiber- 

haupt, weil sie ein so breites Quellenmaterial erschliefit. Rudolf Zeitler
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