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Unter dem Obertitel Splendor und Zier legt 

Uta Hengelhaupt ein in jeder Hinsicht 

anspruchsvolles Buch vor, in dem bedeutende 

Kirchenbauten konsequent als Gesamtkunst- 

werke interpretiert werden, wenn auch der 

Untertitel den »Altarbau« hervorhebt, bei 

dem splendor und Zier kulminieren. Ein sol- 

ches Begriffspaar ist durchaus nicht tautolo- 

gisch, doch iiberschneiden sich seine Bedeu- 

tungskreise selbst dann, wenn man statt Zier 

das lateinische decorum setzen wiirde. Es ist 

aber das gute Recht der Autorin, die Doppel- 

seitigkeit dieses Begriffspaares einleuchtend zu 

machen.

Fur den Begriff splendor fiihrt die Autorin 

zwei Belegstellen an, die eine S. 56 aus der 

Festschrift des Christoph Marianus zur Weihe 

der Marienkapelle auf der Festung Marien

berg uber Wurzburg, Wurzburg 1604, die 

andere bei Valentin KirchgeEner: Gryphus 

principalis - sive Typus boni principis, Wurz

burg 1712, womit die zeitlichen Grenzen der 

Untersuchung angedeutet sind: Von den unter 

dem Wiirzburger Reformbischof Julius Echter 

von Mespelbrunn vor dem DreiEigjahrigen 

Krieg fur splendor und Glanz der Kirchen 

geschaffenen Voraussetzungen bis zu einem 

Triumph friedlicher Herrschaft des Krumm- 

stabs unter Johann Gottfried von Guttenberg 

und Johann Philipp von Greiffenklau.

In der Tat hatte Julius Echter, wie ausfiihrlich 

gezeigt wird, mit seinen gegenreformatori- 

schen Initiativen, in welche die bildungs-, 

sozial-, wehr- und damit auch die baupoliti- 

schen und nicht zuletzt auch die seelsorgerli- 

chen eingebettet waren, fur einen solchen Tri

umph den Grund gelegt. Diese Initiativen lie- 

ferten freilich auch den kontroverstheologi- 

schen und damit staatstheologischen Ausein- 

andersetzungen Argumente - nicht nur mit 

den benachbarten evangelischen Territorien, 

sondern auch mit der das Hochstift durchset- 

zenden evangelischen Ritterschaft. Maria, die 

Muttergottes, tiefer Verehrung zugefiihrt und 

formlich zur Herzogin von Franken erhoben, 

schenkte hierzu ihren splendor nicht nur als 

vergoldete Figur, die seit der Echterzeit vom 

Marienberg ihrer Veste herabstrahlt. Schliefs- 

lich hat sie als Herzogin Frankens dann auch, 

wessen das Volk sicher war, vom Nikolaus- 

berg aus, nachmals dem Standort ihres »Kap- 

pele«, mit ihrem Mantel die Kugeln der schwe- 

dischen Geschiitze aufgefangen. Nur voriiber- 

gehend in Gefahr geriet das Hochstift 

Wurzburg durch die Reunionskriege Ludwigs 

XIV., welche die Wiirzburger Fiirstbischofe an 

der Seite des Reiches fanden. Trotzdem konnte 

auch in dieser Periode der splendor des fiirst- 

bischoflichen Staates zur Wirkung kommen, 

befordert, wie den Zeitgenossen erlautert 

wurde, durch die Tugenden guter Fiirsten.

Erstes GrolSunternehmen nach dem Dreifiig- 

jahrigen Kriege war der von der neuen 

Bastionarbefestigung Wiirzburgs erzwungene 

vollige Neubau der Kirche von Stift Haug mit 

ihrer ungewohnt triumphalen Kuppel, deren 

heller Innenraum den Glanz der prunkenden 

Altare zum Leben brachte, am 16. Marz 1945 

zerstort, hier aber die treffliche Einleitung zum 

Kern der kunstgeschichtlichen Betrachtung. 

Erster und zentraler Hohepunkt des neuen 

geistlichen Glanzes des Fiirstentumes war die 

Neuausstattung der Kathedralkirche des Her- 

zogtums Franken, des Wiirzburger Kiliansdo-
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mes unter den im Titel des Buches genannten 

Fiirstbischofen. Schon Echter hatte den 

Zustand dieses Domes beklagt, und bereits 

1648 bekundete Fiirstbischof Johann Philipp 

von Schonborn seine Absicht, einen neuen 

Hochaltar errichten zu lassen: Auftakt zur 

Neuausstattung dieses Domes.

Die Interpretation dieser Neuausstattung bil- 

det folgerichtig auch den Hohepunkt des 

Buches. Da die Verfasserin hierbei auf Photo- 

graphien angewiesen ist, die dessen Zustand 

vor den Kriegs- und Nachkriegszerstdrungen 

iiberliefern, wird ihr Text unausgesprochen zu 

einem Klagelied. Die Kriegszerstdrungen 

waren vornehmlich durch Brand verursacht, 

sodaf? eine Wiederherstellung seiner Architek- 

tur und deren Zier durchaus denkbar, ja, in 

Angriff genommen war, bis ein Einsturzun- 

gliick einer ideologisch begriindeten Reroma- 

nisierung des Langhausinneren den Vorrang 

einraumte. Somit wurde der Wiederaufbau 

dann, allerdings nur inkorisequent, durchge- 

fiihrt - was inzwischen schon wieder zu ver- 

stehende Geschichte geworden ist.

Am Ende des 17. Jh.s war dagegen die Planung 

einer Erneuerung des Domes in splendor und 

Zier schon in Gang gekommen; die entschei- 

dende Wendung nahm sie mit dem Einsatz von 

Pietro Magno, dem die Einheit von Stuck- und 

Altarausstattung zu danken ist. Einheitsstif- 

tendes Moment ist, wie die Verfasserin ver- 

standlich macht, der splendor des Lichtes, 

welches im Langhaus ungehindert einfallt und 

dort die Engelscharen uber den Arkaden in 

einem unwirklich erscheinenden Licht schwe- 

ben laEt, wogegen das Raumziel, die transpa- 

rente Saulenstellung und Bekronung des 

Hochaltarbaldachins, im Ruck- und Seiten- 

licht goldgeziert glanzt, iiberhdht vom Hut des 

bischoflichen Herzogs von Franken. Nicht 

zum Thema gemacht wird, daf> dabei die 

hochmittelalterliche Struktur des Raumes 

unangetastet und spatere Fassadenplanungen 

unausgefiihrt blieben; bescheiden hat Baltha

sar Neumann dann Sakristei und Ornatkam- 

mer in die Chorwinkel eingefiigt. Die Kathe- 

drale eines geistlichen Staates diente diesem 

eben auch als legitimierendes Geschichtszeug- 

nis - bis zuriick zum Frankenapostel Kilian.

1701 betrat der Holzbildhauer Balthasar 

Esterbauer, wie die Dientzenhofer vermutlich 

aus Altbayern gekommen und liber Fulda ver- 

mittelt, die Wiirzburger Biihne. Sein Hochal

tar fiir den Kiliansdom fand eine bemerkens- 

werte, hier vorgestellte Nachfolge. Die hohe 

kiinstlerische Qualitat seiner Arbeiten veran- 

lahte die Verfasserin, dieser Nachfolge, oft 

genug in seiner eigenen Werkstatt, ja, von sei

ner Hand, nachzugehen.

Dies fiihrt mehrfach liber die Grenzen des 

Hochstiftes hinaus. Dabei ist die vorausge- 

hende Tatigkeit in der Flirstabtei Fulda 

(Hochaltar der Abteikirche, nachmals »Dom«), 

fiir das eigentliche Thema nicht besonders 

ergiebig, vielmehr seine Grenziiberschreitun- 

gen unmittelbar von Wurzburg aus. Hier wird 

zunachst der Tatigkeit Esterbauers fiir das 

Zisterzienserstift Bronnbach an der Tauber 

(1712) gedacht. Trotz seiner den Zisterzien- 

sern grundsatzlich zugestandenen Unabhan- 

gigkeit war Bronnbach Streitobjekt zwischen 

den geistlichen Territorialherrschaften Mainz 

und Wiirzburg; der Streit wurde jedoch 1656 

durch beiderseitigen Verzicht beigelegt, wonach 

Bronnbach uber ein »territorium nullius« ver- 

fligen konnte; auch die Rechte des Wiirzbur

ger Bischofs als geistlicher Ordinarius blieben 

beschrankt. Deshalb darf dort ein fiirst- 

bischofliches Wappen, wenn iiberhaupt, nur 

einen geistlichen Anspruch vertreten. Freilich 

ist die Art, wie sich der Bronnbacher Hochal

tar der im mittelalterlichen Charakter erhalte- 

nen Architektur und ihrer Lichtrechnung 

anpalst, zugleich ein Zeugnis sowohl der 

Grundhaltung als auch des Geschichtsbewufit- 

seins dieses Ordens. Ganz besonders liegt der 

Fall dann bei der Benediktinerklosterkirche 

Banz: Auf ihrem hocherhobenen Platz gehort 

sie geistlich zwar zur Diozese Wiirzburg, 

befindet sich aber auf dem Boden des Hoch- 

stifts Bamberg - was auch Anlafi zu dramati-
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schen Zwischenfallen gab. Auch hier wird der 

1712 erfolgte Einsatz eines in Wurzburg 

bewahrten Bildhauers nicht ohne politischen 

Hintersinn geblieben sein; aus Bamberg kam 

dagegen der Tiroler Freskant Melchior Steidl, 

wo er sich in der fiirstbischoflichen Residenz 

bewahrt hatte. Dies hatte in dem hier gegebe- 

nen Zusammenhang Gelegenheit gegeben, das 

Zusammenwirken der Architektur Johann 

Dientzenhofers und ihrer Lichtfiihrung mit 

Hochaltar und Kanzel Esterbauers und vor 

allem mit den Deckenfresken Steidls in Glanz 

und Zier zu erortern. Das Ineinsfiigen von 

Bildlicht und Glanz schaffendem Reallicht 

kulminiert dort im zentralen Deckengemalde, 

welches mit dem erstrahlenden Lichtereignis 

der Herabkunft des Geistes im Hause Maria 

und damit der Hagia Sophia den Kirchenbau 

zum Inbegriff der Kirche iiberhaupt macht - 

und so auch die merkwiirdige Architekturkon- 

zeption dieses Baues in eine groEe Tradition 

stellt.

Uta Hengelhaupt bringt mit ihren Darlegun- 

gen den Begriff des Gesamtkunstwerkes iiber- 

zeugend zur Anwendung und stellt ihn damit 

in den Gesamtkontext der Zeitsituation; das 

Verstehen dieser Werke hat sie fur diesen 

exemplarischen Bereich fordern konnen. 

Unterstiitzt durch ausfiihrliche Zitate von 

Schriftquellen fiihrt sie allseitig in diese Zeitsi

tuation ein; es gelingen ihr iiberzeugende 

Interpretationen.

Allerdings macht es das Buch seinen Lesern 

nicht immer leicht. Gelegentlich wird der Text 

belastet von namentlich, zustimmend oder 

ablehnend gefiihrten Auseinandersetzungen, 

obwohl es geniigen wiirde, die eigene Argu

mentation ohne solche Nebenwege in strin- 

gentem Zuge darzulegen. Der Mitvollzug wird 

aber auch dadurch erschwert, daE die Darstel- 

lung der Altarbaukunst nicht vollig der der 

Raumkunst integriert worden ist. Das Ziel der 

Darlegungen ware vielleicht durch den Ver- 

zicht auf exkursartige Erorterungen noch ein- 

drucksvoller erreicht worden. Ein einfiihlsa- 

mes Lektorat hatte hierzu sicher manchen 

guten Rat beitragen konnen. Zudem weiE 

jeder, daE eine angemessene Verflechtung von 

Bild und Text in solchen Werken ungemein 

schwierig ist, doch sollte man der Gefahr zu 

entgehen versuchen, Vergleichsabbildungen 

ungleichgewichtig oder gar getrennt anzuord- 

nen. SchlieElich sollte man auch die Bildunter- 

schriften konsequent dem Inhalt gemaE ak- 

zentuieren, also z. B. bei Banz: »Ehem. Bene- 

diktinerklosterkirche St. Peter und Dionysius 

(jetzt kath. Pfarrkirche)« und nicht anders- 

herum.
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Carole Paul hat ihr iiberaus dichtes Buch seit 

ihrer Dissertation (Ann Arbor 1989) mit vie- 

len Einzelstudien vorbereitet. Es gilt den Bor- 

ghese-Sammlungen in Rom und ihrer Prasen- 

tation zunachst im innerstadtischen Palazzo, 

vornehmlich aber in Villa und Casino auf dem 

Pincio zur Zeit von deren Umbau und Erneue- 

rung unter Marcantonio IV Borghese (1730- 

1800), einer Epoche, da fiirstliches Sammeln 

sich einer Offentlichkeit im Umbruch zu- 

wandte. Neben Hof, Kiinstler und Gelehrte 

trat eine neue Reiseklientel, die das Bewun- 

dern und Erforschen von Kunst und/als 

Geschichte mit Neugier und Kennerschaft zur
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