
Rezensionen

Life of Innocent IV is not recorded in the final 

appendix (which includes only a passage on 

the palace at Assisi), and consequently is not 

discussed by Le Pogam, as this would have 

provided a firmer starting point for discussion 

than any comment on secondary literature.

The second chapter of Monciatti’s volume 

reconstructs very accurately the enterprise 

promoted by Nicholas III and its 

contextualization, whereas the proposed 

original functions of the rooms are more 

conjectural, especially when they are based on 

scant and fragmentary pictorial evidence.

The book concludes with a chapter on the 

post-Nicholas Ill’s history of the palace, its 

relationship with the Avignonese residence 

(especially in terms of reciprocal influences), 

and the restoration promoted by Urban V 

(1368-70) who had temporarily returned the 

papal Curia to Rome.

Monciatti’s work fills a gap in the study of 

mural painting in Rome in the thirteenth 

century. The rich illustrative apparatus 

completing this handsome edition is 

particularly useful for the purpose. By 

carefully discussing recently discovered or 

recently cleaned - and formerly neglected - 

paintings in the ‘Gothic hall’ at Ss. Quattro 

Coronati, in the convent of S. Clemente, and 

in the so-called ‘Tempio di Romolo’, 

Monciatti has been able to reconstruct the 

pictorial milieu that preceded and prepared 

the commissions of Nicholas III. He has, 

therefore, been able to show that what has 

been traditionally seen as a ‘black hole’, 

namely the period between the decoration of 

the oratory of S. Silvestro at Ss. Quattro 

Coronati, 1246, and the patronage of the 

Orsini Pope, 1277-80, was in fact ‘latore di 

decorazioni dai programmi di insospettabili 

vastita e varieta’ (p. 175).

Further disiecta membra should be added to 

the numerous fragments ‘collected’ by 

Monciatti, such as the highly accomplished 

decorative patterns in the intradoxes of the 

small windows in the apse of Ss. Cosma e 

Damiano (Fig. 2), published by P. L. Tucci, 

‘Nuove acquisizioni sulla basilica dei Ss. 

Cosma e Damiano’, Studi Romani 49, 2001, 

pp. 275-93, all of which have escaped 

Monciatti’s attention. These are undoubtedly 

part of the same decoration campaign as the 

velarium of the so-called Tempio di Romolo 

which served as the atrium of Ss. Cosma e 

Damiano (cfr. Monciatti, fig. 88), and find 

good parallels in the floral patterns of the 

decorative friezes in the S. Silvestro chapel at 

Ss. Quattro Coronati (cfr. Monciatti, fig. 87). 

They would thus have contributed towards 

reconstructing an even more comprehensive 

overview of pictorial culture in Rome before 

Nicholas III.

In spite of minor lacunae and reservations, 

scholars will find much to ponder in these 

three books which provide a useful 

contribution to a growing literature on papal 

palaces.

Claudia Bolgia

Ghristofer Herrmann

Mittelalterliche Architektur im Preufienland. Untersuchungen 

zur Frage der Kunstlandschaft und -geographie

Petersberg, Michael Imhof Verlag 2007. 8l(> $•> zahlr. III. und graph. Darst. ISBN 

(D): 978-3-86568-234-5; ISBN (PL): 978-83-61049-12-8. € 135,-

Mit dieser materiell wie inhaltlich schwerge- 

wichtigen Publikation, die 2005 als Habilitati- 

onsschrift an der Universitat Greifswald ange- 

nommen wurde, liegt eine wertvolle Gesamt- 

dokumentation des Bestandes mittelalterlicher 

Steinbauwerke im PreuEenland vor, in den vier
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preul?ischen Bistiimern Kulm, Pomesamien, 

Ermland und Samland. Der Begriff Preul?en- 

land impliziert neben der Abgrenzung zum 

kurfiirstlich/koniglichen Preul?en zugleich, 

dal? der Autor sich nicht auf die bischofliche 

oder ordenslandische Architektur einseitig 

festlegt, stattdessen auf die gesamte, im Sied- 

lungsgebiet der Prul?en neu beginnende Archi- 

tekturentwicklung eingeht.

In hochstem Mai? lobens- und lesenswert ist 

Herrmanns souverane, schonungslose Ausein- 

andersetzung mit der zum Teil politisch moti- 

vierten Forschungslage in Deutschland und 

Polen. Mit sehr viel Gespiir schafft er es, die 

verzerrte Literaturtradition von Fehleinschat- 

zungen zu bereinigen und das gesamte For- 

schungsfeld fur eine unbelastete Neubetrach- 

tung aufzubereiten. Dieser Anspruch setzt sich 

in der flachendeckenden, inventarartigen 

Erschliel?ung fort, so dal? auch die Objekt- 

kenntnis auf eine neue sachliche Basis gestellt 

ist. Der yooseitige Katalog gibt in Text und 

Bild Auskunft uber 345 Kirchen, 66 Burgen 

und 15 Rathauser. Die Veroffentlichung, 

Frucht einer beeindruckenden Arbeits- und 

Reiseleistung, ist ein Grundlagenwerk, nutzer- 

freundlich und geeignet, der Forschung bei- 

nahe vergessene Monumente in Erinnerung zu 

rufen.

Der Zeitrahmen ist durch das Auftreten des 

Deutschen Ordens (Mitte 13. Jh.) und die Auf- 

losung des Deutschordensstaates (1525) abge- 

steckt. Der Bautendokumentation liegt eine 

Datenbank (Access 97) zu Grunde. Erfal?t sind 

Ort und Zugehdrigkeit zu aktuellen und histo- 

rischen Verwaltungseinheiten; Objekttyp; 

Bautypus und Bauteile; Material; Bauherr- 

schaft; Zustand und Nachkriegsschicksal; 

Mal?e, diverse Bau- und Dekorformen und 

Datierungen. Zuvor werden auf rund 300 Sei- 

ten Gegenstand, Aufgabenstellung und 

Methoden, Forschungsgeschichte und deut- 

scher und polnischer Forschungsstand darge- 

legt.

Wie Herrmann bemerkt, kann eine statistische 

Auswertung nur in engen Grenzen qualitative 

Bewertungen vermitteln. Die Eingabemaske 

nivelliert die Befunde und versagt bei typolo- 

gischen Zwischenformen. Um Abhilfe zu 

schaffen, werden z. B. Befunde mit einer qua- 

litativen Kennung versehen und die Datierun

gen mit einer Klassifikation von A/sicher bis 

D/unsicher abgestuft. Diese Klassifizierung ist 

hilfreich, wenn sie auch eine fragwiirdige 

Gewil?heit suggeriert, trotz willkommener 

Kriterienangabe etwa mit einem »d« fur den- 

drochronologische Datierungen.

Ein Schwerpunkt des Buchs ist die Bestands- 

statistik: Entwicklung und Verbreitung von 

Grundril?typen, Baukorpern, Dekor; Bautech- 

nik und Material, Bauherr, -finanzierung und 

-organisation. Im Vordergrund steht zweifel- 

los die regionale Verteilung und Chronologie 

der Formen. Im Zusammenspiel von Typolo- 

gie und Datierung gelingen zahlreiche Neu- 

und Umdatierungen. Die Typologie gibt Herr

mann Kriterien fur architektonischen An

spruch und Verhaltnis der Bauten zu regiona- 

len Gepflogenheiten an die Hand. Allerdings 

sind es mehrdeutige Kriterien. Die Statistik 

belegt, dal? sich im Preul?enland keine Tren- 

nung stadtischer und landlicher Bautypen 

abzeichnet. Aus dem Auftreten stadtischer 

Elemente an landlichen Bauten schliel?t Herr

mann: »Es handelte sich keineswegs um Privi- 

legien, die einer Stadtkirche zustanden, ihrem 

landlichen Pendant jedoch nicht. Vielmehr 

sollte man von architektonischen Statusele- 

menten sprechen, die auf das von den Bauher- 

ren gewiinschte Anspruchsniveau hindeuten.« 

Hier hat man also die Wahl zwischen einer 

polarisierenden typenbezogenen Deutung 

(Stadt/Landkirche mit Unscharfen) und einer 

Skalierung der Bauqualitat durch das 

Anspruchsniveau, was dem Rezensenten plau- 

sibler erscheint. Ware nicht im konkreten 

Referenzrahmen iiberhaupt nach dem Wert 

der Kategorien Stadtkirche und Landkirche zu 

fragen, bzw. nach stichhaltigeren Kriterien im 

Bezug zur Typologie?

Uber die materielle Erfassung hinaus bezieht 

Herrmann in grol?em Umfang die schriftliche
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Uberlieferung ein. Mitunter urteilte die For- 

schung fiber die preuBenlandische Baukunst, 

sie sei gerade im 14. und 15. Jh. wenig inno- 

vativ, und fiihrte dies auf eine vermeintliche 

Organisationsschwache im Bauwesen zuriick. 

Der Autor widerspricht und verweist iiberzeu- 

gend auf die ungeheure Baumasse und zumeist 

hohe Ausfiihrungsqualitat. Im Gegenteil darf 

man somit von einem leistungsfahigen, straff 

gefiihrten Handwerk ausgehen, dessen Starke 

darin lag, auf rationelle Weise groBe Bauwerke 

zu errichten. Der wohlorganisierte Deutsche 

Orden forderte bei seinen Bauunternehmen 

Planungssicherheit, gute Kalkulierbarkeit und 

risikolose und schnelle Baufiihrung. Dies muB 

zu Lasten einer freien Entfaltung baukiinstleri- 

scher Innovationen gegangen sein, weshalb 

man auf bewahrte, kalkulierbare Modelie 

zuriickgriff und raumkiinstlerische Wagnisse 

vermied. Zugespitzt konnte dann die Homo- 

genitat der samlandischen Architektur nicht 

als Ausdruck eines »konservativen Architek- 

turmilieus«, sondern als Indikator einer im 

hochsten MaBe okonomischen Baukunst gel- 

ten.

Herrmann trennt in seinen Ausfiihrungen zu 

den Bauausfiihrenden m. E. nicht strikt genug 

zwischen Ziegelmaurern und Steinmetzhand- 

werk; doch konnte gerade hier ein Schlussel 

fur die Andersartigkeit gegeniiber der hiitten- 

maBigen Baukunst des Reichsgebietes liegen 

(kiirzere Ausbildung, fehlende Wanderschaft, 

geringerer Formtransfer, kaum Verwendung 

von Planungsmedien, etc.). Die komplexeren 

Arbeitsteiligkeiten im Werksteinbau und die 

ortlichen und iiberregionalen Organisations- 

strukturen sind wohl kaum auf das Backstein- 

gebiet fibertragbar. Insofern ist hier der beilau- 

fige Hinweis des Autors bedeutsam, im 

PreuBenland sei das Handwerk nicht hiitten- 

mafiig organisiert gewesen.

Viele aussagekriiftige Quellen werden zur 

Finanzierung der Bauwerke und allgemein zur 

Bauherrenlast zusammengefiihrt. In diesem 

Umfeld erfolgt eine kritische Betrachtung 

des Begriffs »Ordenskirche«. AufschluBreiche 

Modellrechnungen zu den Baukosten verlei- 

hen der Argumentation konkrete Ziige und 

Vergleichbarkeit. Uber Baurechnungen und 

die gute Berechenbarkeit des Ziegelmauer- 

werks lieBen sich z. B. die Material- und 

Lohnaufwendungen fiir groBere und kleinere 

Bauwerke iiberschlagen und mit iiberlieferten 

Gesamtkosten abgleichen. Zudem gelingt es 

Herrmann, diese Kostenschatzungen in ein all- 

gemeines Wertgefiige einzuordnen. Anschau- 

lich und konzise wird auch auf die Zusam- 

mensetzung, Aufgaben und Bedeutung der 

Kirchenfabriken und des Deutschen Ordens 

als preuBenlandischer Bauherr eingegangen. 

Zahlreiche Befundinterpretationen greifen 

strittige Thesen und Lehrmeinungen auf, viel- 

fach jedoch diese nur neutralisierend, ohne 

neuen Losungsansatz. Fiir die sog. Herr- 

schaftslogen bietet Herrmann lediglich eine 

»lokale Bautradition« als Erklarung. Tiefer 

untersucht er u. a. die Rolle der Sterngewblbe 

PreuBens fiir die Entwicklung figurierter 

Gewdlbe auf dem Kontinent; einen iiberregio- 

nalen Transfer lehnt er ab und schlieBt statt- 

dessen auf eine ortliche Handwerksinnova- 

tion. Er bestreitet einen EinfluB englischer 

Gewdlbe, da ihnen die preufiischen Wolbun- 

gen nicht ahnlich sind; sieht formale Beziige 

allenfalls in Pelplin im Sinne einer vereinzelten 

Nachfolge, nicht aber als Impulsgeber einer 

nachhaltigen Entwicklung. Zwar kann die 

Beweisfiihrung nicht iiberzeugen, doch wer

den auch die Mangel seit langem bestehender 

Thesen deutlich. Dennoch ware aus dem 

Bestand heraus m. E. eher fiir eine Durchlas- 

sigkeit des Systems zu argumentieren, weniger 

nach kunstgeographischen Eigenheiten zu 

suchen.

Im abschlieBenden Kapitel werden die Ergeb- 

nisse in der Darstellung einer Architekturent- 

wicklung gebiindelt. Die Befunde und Inter- 

pretationen werden nach Typen, Regionen 

und Gruppen zusammengefaBt und deren 

wesentliche Charakteristika nochmals kurz 

umrissen: mit leicht verandertem Fokus eine 

gute Zusammenfassung des zuvor ausgefiihr-

81



Rezensionen

ten Bearbeitungsfeldes. Allein unverstandlich 

ist das Resiimee, es seien die »Burgen als 

Werke und Eigentum des Deutschen Ordens 

sofort zu erkennen und zeigen schon von 

Feme an, wem das Land gehdrte«; ein Wider- 

spruch zu den gerade bei den Bischofsburgen 

herausgearbeiteten Gemeinsamkeiten mit dem 

Wehrbau des Deutschen Ordens.

Fiir das Untersuchungsgebiet lassen sich die 

Abhangigkeiten, Initialbauten und Nachfolge- 

entwicklungen sehr gut nachvollziehen. Doch 

viele Linien brechen am Referenzrahmen ab, 

da die Nachbarregionen schlechter erschios- 

sen sind. Hier stoBt manche weitraumigere 

Hypothese Herrmanns ohne seine Schuld an 

Grenzen; so kann er Eigenentwicklungen sehr 

konzise auch liber weite Raume verfolgen, 

jedoch keine adaquate Schliissigkeit fiir Form

genesen liber den eigenen Untersuchungsraum 

garantieren.

Anliegen des Autors ist, die Diskussion zum 

Begriff Kunstlandschaft und zur Kunstgeogra- 

phie als wissenschaftliche Kategorie anzure- 

gen. In diesem Sinne versteht er die Kopplung 

digitaler Daten mit GIS-Programmen (Geo- 

Informations-System), wodurch sich phano- 

menologische Aspekte komplex in Diagram

men, Karten, Kartierungen etc. darstellen las

sen.

An dieser Stelle ist der Autor vor sich selbst in 

Schutz zu nehmen. Selbstverstandlich ist es 

iiblich und legitim, das kulturelle Profil histo- 

rischer Gebietseinheiten im Uberblick zu 

erforschen. Herrmann gebraucht den Begriff 

»Kulturlandschaft« letztlich gleichbedeutend 

mit »Merkmale der Kulturstatistik in der 

Region«. Mehr Gewicht sollte man auf das 

Wort aber auch keinesfalls legen, denn sonst 

trate dessen irrationaler Aspekt zu Tage, der 

sich friiher schon als ideologieanfallig erwie- 

sen hat: unscharfe Kriterien, Volkscharakter 

als Schopferkraft (vgl. Klaus Fehn, »Art- 

gemaBe deutsche Kulturlandschaft«. Das 

nationalsozialistische Projekt einer Neugestal- 

tung Ostmitteleuropas, in: Erde, red. Bernd 

Busch [Schriftenreihe Forum, u], Koln 2002, 

S- 559-575)-

Ungeachtet der geringfiigigen Kritik ist die 

Rechnung, mit Datenbankunterstiitzung den 

Architekturbestand einer Region zu erschlie- 

Ben und auszuwerten, aufgegangen. Wenn 

durch eine ahnlich prazise Erfassung benach- 

barter Gebiete sich Verkniipfungen auf glei- 

chem Interpretationsniveau herstellen lieBen, 

werden die vermeintlichen Grenzen durchlas- 

siger, die Komplexitat offensichtlicher und der 

Erkenntnisgewinn noch grower werden.

Stefan Burger

Hans Belting

Florenz und Bagdad. Eine westostliche Geschichte des Blicks

Munchen, Verlag C. H. Beck 2008. 318 S., III., ISBN 978-3-406-57092-6. € 29,90

Im aktuellen kunst- und kulturwissenschaftli- 

chen Diskurs spielt das Konzept des Blicks 

eine zentrale Rolle. Auch das Problem der Per- 

spektive findet grofie Aufmerksamkeit, mogli- 

cherweise weil mit der wachsenden Bedeutung 

computergenerierter Bilderwelten deutlich 

geworden ist, daB das in der frlihen Moderne 

postulierte »Ende der Perspektive« nicht ein- 

getreten ist. Daher mufi ein Buch, das »Eine 

westostliche Geschichte des Blicks« zu erzah- 

len verspricht und dabei einerseits den Akzent 
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auf die Entwicklung der Perspektive in der 

westeuropaischen Kunst legt und zugleich als 

Gegenposition die islamische Auffassung vom 

Bild und vom Sehen dagegen halt, mithin den 

jetzt oft gescholtenen Eurozentrismus iiber- 

windet, hochstes Interesse bei alien finden, die 

auf den weiten Feldern der Kunst- und Bild- 

wissenschaften arbeiten.

Das erste Kapitel flihrt an die »Perspektive als 

Bildfrage« heran. Ausgehend von Panofskys 

Begriff der »Perspektive als ,symbolische


