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ters den Altar im grol?eren Zusammenhang 

der niedersachsischen Malerei zu verorten. Ein 

wichtiges Zentrum sei Hildesheim mit dem 

Peter- und Paul-Triptychon aus St. Lamberti, 

dem Retabel aus dem Trinitatis-Hospital, 

heute in der Bernwardikirche, sowie dem mit 

grdl?ter Wahrscheinlichkeit aus Hildesheim 

stammenden, oft und zu Recht dem Meister 

des Barfiil?eraltares zugeschriebenen Magdale- 

nenaltar gewesen; auch ein Glasmaler Konrad 

werde dort erwahnt. Es sei in hochstem Mafe 

unwahrscheinlich, dal? alle westlichen Ele- 

mente des Barfiil?eraltares ausschliel?lich liber 

Conrad von Soest vermittelt worden seien; 

vielmehr gehe in der niedersachsischen Male

rei ein langer Prozel? der Adaption westlicher 

Formen voraus, wie die Goldene Tafel in 

Liineburg beweise. Ausgesprochen weiter- 

fiihrend und iiberzeugend war Deiters’ Hin- 

weis auf den Meister von Wittingau als Vor- 

bild fur die gemalten Apostel der mittleren 

Wandlung; die bohmischen Vorlagen seien 

aber wohl nicht direkt rezipiert, sondern liber 

Magdeburg vermittelt worden, das in grol?em 

Umfang bohmisches Formengut aufgenom- 

men habe. Niedersachsen mit den Zentren 

Hildesheim, Halberstadt, Magdeburg, aber 

auch Liineburg und Lubeck sei um 1400 

weder als westfalische Provinz anzusehen, 

noch iiberhaupt eine geschlossene Kunstland- 

schaft. Politisch uneinheitlich, sei es auch 

kiinstlerisch durch allseits offene Grenzen 

gekennzeichnet: nach Koln und Westfalen 

ebenso wie nach Bbhmen. Das Barfiil?erreta- 

bel miisse mit seinen vielfaltigen Beziigen und 

seinem sich einer klaren Zuordnung verwei- 

gernden Stil geradezu als ein Schliisselwerk in 

diesem Geflecht wechselseitiger Einfliisse 

innerhalb der niedersachsischen Kunst angese- 

hen werden. Die Frage einer moglichen Han- 

descheidung wurde nur in der Diskussion kurz 

gestreift. Auf der Festtagsseite lief?en sich rela- 

tjv deutlich zwei Maier unterscheiden, die 

jedoch ein relativ homogenes Erscheinungs- 

bild geschaffen hatten. Bei den iibrigen Tafeln 

erweise sich eine Handescheidung bisher als 

nicht moglich.

Die Vortrage des Symposions, von denen 

einige, wie gesagt, ausnehmend anregend und 

fur die niedersachsische Kunst um 1400 wei- 

terfiihrend waren, sollen 2008 in Band 45/46 

(fiir 2006/07) der Niederdeutschen Beitrdge 

zur Kunstgeschichte publiziert werden, wobei 

gewil? die bisherigen stilgeschichtlichen Uber- 

legungen konkretisiert und die Eigenart des 

oder der Maier des Barfiil?eraltares noch 

scharfer herausgearbeitet werden konnten. 

Ein Wunsch der potentiellen Leser darf ange- 

fiigt werden, dal? es gelingen moge, trotz des 

begrenzten Formates des Jahrbuches die 

grol?en Tafeln des Altares adaquat und so zu 

publizieren, dal? in Zukunft die Kunst des Bar- 

fiil?ermeisters alien Interessenten auch aul?er- 

halb des Landesmuseums in Hannover vor 

Augen gestellt werde.

Rainer Kahsnitz

Der Zwettler Altar im Kontext der spatgotischen Kunst Mittel- 

europas

Symposion auf Schlofi Mikulov/Nikolsburg, 2.0.-2.1. Juni 2007

Vom aus der Zisterzienserabteikirche Zwettl, 

N.O. stammenden Retabel des Hochaltars 

von 1516 bis 1525 blieb nur der Schrein mit 

seinen Skulpturen erhalten (Abb. 1). Er war 

1855 erworben worden fiir die Barbarakirche 

in Adamov/Adamsthal nordlich Brno/Briinn. 

Anlal? des Symposions war die 2005 begonn- 

nene Restaurierung, die im Herbst 2007 abge- 

schlossen sein soil. Eingeladen hatte die 

Aul?enstelle Brunn des Staatl. Denkmalamtes 

der Tschechischen Republik (Direktor PhDr. 

Petr Kroupa, PhDr. Zdenek Vacha) in das mit
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Hilfe der EU eingerichtete Tagungszentrum 

auf dem Schlol? in Nikolsburg. An dem Sym- 

posion nahmen fiber zoo Kunsthistoriker, 

Historiker, Restauratoren und Theologen aus 

Tschechien, Osterreich, Ungarn, Deutschland 

und Frankreich teil. Zugleich waren alle bis

lang untersuchten und restaurierten Bildwerke 

im Sudmahrischen Regionalmuseum im 

SchloB ausgestellt - eine einzigartige Moglich- 

keit, die Skulpturen aus unmittelbarer Nahe 

zu betrachten. Nur die Gruppe von Maria und 

den ihren Mantel haltenden Engeln im Mittel- 

abschnitt des Schreins fehlte; sie war noch in 

Restaurierung.

Die Referate des Symposions wurden teils in 

tschechischer, teils in deutscher Sprache gehal- 

ten, jeweils begleitet von einer simultanen, 

durchwegs ausgezeichneten Ubersetzung. Den 

ersten Tag eroffnete Malos Stehlfk, Brunn, mit 

einer Einstufung der Rolle des Kunsthistori- 

kers bei denkmalpflegerischen MaEnahmen, 

wenn Objekte von hochrangiger Bedeutung 

vorliegen. Auf seinen Bericht folgte die friihere 

Stiftsarchivarin von Zwettl, Charlotte Ziegler, 

Wien, mit der Schilderung der historischen 

Situation des Stifts unter dem Abt Erasmus 

Leisser, in dessen Amtszeit 1512-45 die Erstel- 

lung des Retabels fiel. Sie wies auf bildliche 

Wiedergaben des noch vollstandigen Retabels 

samt Fliigeln hin, in erster Linie auf die in den 

Linckschen Annalen enthaltene Zeichnung um 

1635/40, und ging auf die Moglichkeit weite- 

rer kunsthandwerklicher Tischlerarbeiten des 

fur das Zwettler Retabel allein mit Namen 

bekannten arcularius Andreas Morgenstern 

aus Bohmisch Budweis ein. Ivo Hlobil, Prag, 

stellte die seit dem Aufsatz von Herbert Seiberl 

1936 nach wie vor offenen und neuen Fragen 

zusammen. Der Pfarrherr von Adamsthal, Jiri 

Kana legte die Vorstellungen an geistig-geistli- 

chem Verstandnis der Dreifaltigkeit zur Zeit 

des Zwettler Retabels dar.

Der Nachmittag war den technologischen 

Themen vorbehalten. Josef Kyndl, Brunn, 

stellte die dendrochronologische Analyse von 

ffinf der Tannnenholzbretter der Schreinriick-

Abb. 1 Altar aus Zwettl, Gesamtansicht. Ada

mov/Adamsthal, St. Barbara, Aufnahme vor 

1939 (Gundermann) 

wand vor, die Datierungen um 1460 und 1514 

erbrachte. Der an den Arbeiten am Retabel 

beteiligte Restaurator Jakub Hamsik, Prag, 

zeigte Befunde schnitztechnischer Art (vgl. die 

Faltenpartie Abb. 2) und ging auf die Behand- 

lung der Holzoberflache ein, ferner auf die 

unterschiedlichen Teilfassungen und auf die 

Montage der Skulpturen mittels relativ grower 

schmiedeeiserner Haken und Halterungen. 

Franz Haring, Wien, berichtete uber die 2006 

erfolgte, noch nicht publizierte Restaurierung 

des Retabels in der Heiligblutkirche im nie- 

derdsterreichischen Pulkau aus der Zeit um 

1520 mit den fiberlebensgroBen Schreinfigu- 

ren und den Gemalden auf den Fliigeln von 

Schrein und Predella. Manfred Koller, 

Schwechat, informierte fiber Teilfassungen 

und Holzfarbigkeit der Retabel von Kefer- 

markt, Mauer bei Melk und Zwettl, verkniipft 

mit Vorstellungen fiber diese Art der Gestal-
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Abb. 2 Zwettler Altar, Detail. Aufnahme nach 

Restaurierung zooy (Be. Miroslav Zavadil, Nat. 

Institut fur Denkmalpflege, Arbeitsstelle Brno) 

tung seit dem Retabel von 1483 in St. Martin 

in Lorch am Rhein. Zugleich wurden ergan- 

zende Befunde am Zwettler Retabel seitens 

des Bundesdenkmalamtes in Wien prasentiert. 

Die Referate des zweiten Tages waren kunst- 

historischen Fragestellungen gewidmet. Den 

Anfang machte Artur Saliger, Wien, in Weiter- 

fiihrung traditioneller Gedankengange einer 

kiinstlerischen Abfolge der Retabel von Kefer- 

markt, Mauer und Zwettl und damit einer 

letztlich stilistischen Passauer WurzeL Jaromir 

Homolka, Prag, stellte die der Donauschule 

zuzurechnenden Akzente am Zwettler Retabel 

in den Vordergrund seiner Darlegung. Lothar 

Schultes, Linz, griff ahnlich wie Saliger auf tra- 

ditionelle Vorstellungen insbesondere der Aus- 

wirkungen der Werkstatt des Meisters von 

Kefermarkt zuriick (wobei der in der Literatur 

vielfach genannte Name Martin Kriechbaums 

eine erfreulich geringe Rolle spielte) und 

fiihrte dafiir die Olberggruppe der Pfarrkirche 

in Melk und das Tympanon von 1515/19 an 

der Salvatorkapelle in Wien I an (vgL: 

Geschichte der bildenden Kunst in Osterreich, 

Bd. 3, Miinchen usw. 2003, S. 348E Nr. 133^), 

deren Gemeinsamkeiten mit dem Zwettler 

Retabel er herausstellte. Rainer Kahsnitz, Ber

lin, sah keine unmittelbaren Zusammenhange 

zwischen dem Retabel in Mauer und dem aus 

Zwettl. Er betonte vielmehr die kiinstlerische 

Eigenstandigkeit der Zwettler Bildwerke und 

deren Voraussetzungen in Skulpturen in Wien 

und Niederdsterreich. Jiri Kropacek, Prag, 

anaysierte die Position des Zwettler Relabels 

im Wandel zu neuen Stilformen. Hartmut 

Krohm, Berlin, gab einen kritischen Uberblick

Abb. 3

Zwettler Altar, Apostel 

vom leeren Grab Maria. 

Aufnahme nach 

Restaurierung 2.007 

(Ingrid Flor, Graz)
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uber die Forschungslage zu den sog. mono- 

chromen Retabeln seit dem von ihm betreuten 

Projekt zum Friihwerk Tilman Riemenschnei- 

ders 1977-81. Artur Rosenauer, Wien, ging 

auf »das Italienische« beim Zwettler Retabel 

ein, verwies fur Details der Formgebung auf 

Voraussetzungen bei Andrea Mantegna und 

fur die kompositionelle Seite auf Tizians 

»Assunta« von 1516/17. Kaliope Chamoni- 

kola, Brunn, stellte zur Uberraschung vieler 

Zuhdrer Kopfe im Zwettler Retabel Zeich- 

nungen karikaturhafter Kopfe Leonardos 

gegeniiber, verwies auf die Rolle ciceroniani- 

scher Rhetorik, auf antikes Theater und des- 

sen Maskenwesen, auf Bewertungen der anti

ken Laokoongruppe und von Michelangelos 

Moses von 1515, auf Diirers Vier Apostel und 

stellte das sich darin spiegelnde Interesse 

humanistisch gesinnter Kreise an Physiogno- 

mik und deren Verzerrtheiten heraus (vgl. 

Abb. 3). Der Berichterstatter erorterte an 

Hand der in Passau selbst und seiner naheren 

Umgebung erhaltenen wenigen Skulpturen der 

Zeit um 1520/30 urn den Meister von Irrsdorf 

und den Monogrammisten IP die Schwierig- 

keiten, die einer Lokalisierung der Skulpturen 

des Zwettler Relabels nach Passau in der 

Nachfolge des Meisters von Kefermarkt und 

des Relabels von Mauer bestehen.

Insgesamt war das Symposion, dessen Verlauf 

hier geschildert wird, in Verbindung mit der 

Ausstellung der Skulpturen ertragreich an 

Erkenntnissen. Die Referate sollen zu einem 

Tagungsband zusammengefafit ziigig vor- 

gelegt werden (Bestellmoglichkeit unter 

reditat@brno.npu.cz).

Friedrich Kobler

Zum Stand der Diskussion um die Teschener Madonna

Im polnischen Cieszyn/Teschen kam es 2000 

zu der Entdeckung einer bis dahin unerkann- 

ten steinernen parlerischen Madonna (Abb. 1, 

2, 4). Der 2002-03 'm Katalog einer Prager 

Ausstellung publizierte Fund (Irena Kwasny, 

Cieszyriska Madonna, in: Helena Danova, Ivo 

Hlobil [Hrsg.J, Tesinskd madona a vzdcne 

sochy Petra Parlere I Czieszynska Madonna i 

cenne rzezby Piotra Parlera I Die Teschener 

Madonna und wertvolle Statuen von Peter 

Parler [Narodnl galerie v Praze, Male katalogy 

stareho umenl c.n], Prag 2002, Kat.Nr. 1, S. 

81-87 [tschechisch], 88-91 [polnisch], 92-95 

[deutsch]; dies., Madonna ze Starego Targu w 

Cieszynie, Pamigtnik Cieszynski XVII, 2002, 

S. 21-30) hat eine lebhafte Diskussion aus- 

geldst, die hier kritisch zusammengefaBt wer

den soil.

Ausgangspunkt ist mein Aufsatz liber die 

Figur im Prager Katalog (Die neu entdeckte 

Teschener Madonna, S. 46-57), der zu folgen- 

den Ergebnissen gelangt: In der Behandlung 

des Kopfes der Maria schlieBt sie sich den Par- 

ler-Biisten der Kaiserfamilie im Chortriforium 

des Prager Veitsdoms an, besonders eng jenen 

Karls IV. und der Elisabeth von Pommern 

(Abb. 3), von denen sie sich nur durch die oval 

langliche und schlankere Form des Antlitzes 

unterscheidet. An Qualitat entspricht sie dem 

Durchschnitt der weiblichen Biisten. Als ihr 

Schbpfer kann jener Bildhauer gelten, der 

(wohl nach einer Zeichnung Peter Parlers) die 

Biisten Karls IV. und der Elisabeth fertigte. Sie 

weist die Merkmale des parlerischen Realis- 

mus schwabischer Pragung auf. Das Motiv des 

geoffneten Mantels verbindet sie mit der Zei- 

sigmadonna der Pfarrkirche in Klodzko/Glatz, 

der Madonna aus der Breslauer St. Maria- 

Magdalena-Kirche (Warschau, National

museum) und dem Torso einer weiteren 

Madonna aus derselben Kirche (Breslau, 

Nationalmuseum). Parlerisch sind auch ihre 

Reminiszenzen an das 13. Jh. Die Prager 

Biisten wurden 1374 in der Bauhiitte gefertigt
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