
angefertigten Portratstudien hingegen, die in 

schwarzer Kreide auf blau prapariertem Papier 

ausgefiihrt sind, wurden auch von den 

Zeitgenossen bereits als eigenstandige Werke, als 

„ritratti alia macchia“ wahrgenommen. Dass sich 

die von Caravaggio entwickelte Bilddramaturgie 

auch im Medium der Zeichnung umsetzen lasst, il- 

lustrierte die Rbtelzeichnung des Lombarden 

Tanzio da Varallo, die in effektvoller Verkiirzung 

und kontrastreicher c/nhrosazro-Modellierung 

einen gestiirzten Soldaten zeigt und als Vorstudie 

fur das 1629 gemalte Altarbild in S. Gaudenzio in 

Novara diente.

Durch die Zusammenschau von Zeichnungen 

und Gemalden, vor allem aber durch die pointierte 

Erganzung des Giustiniani-Bestandes und das 

representative Spektrum an Werken des Caravag- 

gio-Umkreises, gelang es in Berlin, einen zeit- 

gendssischen Blick auf das CEuvre Caravaggios zu 

eroffnen und den zahlreichen Ausstellungen der 

letzten Jahre eine rezeptionshistorische Perspek- 

tive hinzuzufiigen - eine veritable Hommage.
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W
as im Bereich der Alten Mei

ster keineswegs selbstver- 

standlich ist, hat das Kunstmu

seum Basel nun erneut geschafft: Nach der grohen 

Holbein-Ausstellung von 2006 zeigt esjetzt, ausge- 

hend von dem eindrucksvollen eigenen Bestand, 

praktisch alle transportfahigen Arbeiten des Kon

rad Witz (nachweisbar von 1434-44). Damit steht 

wiederum ein stark mit Basel verbundener Kiinst- 

ler im Mittelpunkt einer groh angelegten Schau. 

Das Kunstmuseum erganzt so die seit einiger Zeit 

in der Neuhangung der standigen Ausstellung zu 

beobachtende Neubewertungder eigenen Bestan- 

de, die die Spezifika der Basler Sammlung ausge- 

sprochen gewinnbringend hervorhebt. Diese lie

gen gerade in der Kunst des 15. und 16. Jh.s, die im 

weiteren geographischen Einzugsbereich Basels 

entstanden ist oder gesammelt wurde. Mit dieser 

Neuorientierung werden zum einen ungewohnli- 

che Werke neu ,entdeckt‘, zum anderen manife- 

stiert sich hier ein kunsthistorisches Interesse, das 

sich an Fragen nach Stil, kiinstlerischer Hand- 

schrift und Tradierung abarbeitet - stets einer 

nicht unproblematischen normativen Entwick- 

lungsgeschichte von Kunst folgend.

ICuonrad Witz verdankt seine Entdeckung in 

den Quellen dem Basler Kunsthistoriker Daniel 

Burckhardt, der 1901 als erster die Verbindung 

zwischen der Signatur des beruhmten Genfer Pe-
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Abb. 1 Konrad Witz, Abisai 

vor David, Innenseite des 

Heilsspiegelaltars, um 

1435. Basel, Kunstmuseum 

(Kat.nr. 11)

phase grundlegend re- 

stauriert wurden. Da 

das CEuvre des Kiinst- 

lers nicht sehr umfang- 

reich ist, haben die Ku- 

ratoren entschieden, 

dem Publikum auch 

Wandmalereien als fo- 

tografische Reproduk- 

tionen in Originalgrofie 

zu zeigen; der Genfer 

Altar konnte nicht trans- 

portiert werden, ist 

aber im Mafistab 1:1 als 

Foto in der Ausstellung 

prasent.

trusaltars (hoc opus pinxit magister conradus sa- 

pientis de basilea M CCCC XLIIII) und Doku- 

menten in Basler Archiven zu dem aus Rottweil 

eingewanderten, 1434 in der Stadt am Rheinknie 

ziinftig gewordenen Maier herstellte. Die These, 

dass „conradus sapientis“ mit Konrad Witz iden- 

tisch sei, ist von der Forschung mehrheitlich iiber- 

nommen worden und liegt auch der jetzigen Aus

stellung zugrunde. Sie beruht auf der moglichen 

Ubersetzung von Witz mit „sapientis“ wie auf der 

archivalischen und stilkritischen Rekonstruktion 

seines Werkkomplexes.

Der Ausstellung kommt das Verdienst zu, aus- 

gehend von dieser Gemengelage, Chronologie und 

Zuschreibung der Werke des Konrad Witz noch- 

mals auf den Prufstand zu stellen. Dazu wird vor 

allem der direkte Vergleich der Originale ermog- 

licht, die zum grohen Teil in der langen Vorlauf-

BASEL UND DAS KONZIL

Doch nicht nur das CEuvre Witz’ wird gezeigt, viel- 

mehr wird das Tableau einer Zeit vorgefiihrt, in 

der Basel - nach Enea Silvio Piccolomini - das 

Zentrum der Christenheit war (oder ihm zumin- 

dest nahe-vgl. Kat., 23): Von 1431-49 brachte das 

Konzil hohe kirchliche und weltliche Wurdentra- 

ger in die Stadt und in ihrem Gefolge auch ,Dienst- 

leister4 aller Art. Welche kimstlerischen Entwick- 

lungen mit dem Konzil in Zusammenhang stehen, 

ist keineswegs gesichert; es ist jedoch davon auszu- 

gehen, dass die Konzilsteilnehmer durchaus einen 

,Kunstmarkt‘ geschaffen haben, wie der Auftakt 

der Hangung mit den leider sehr stark iiberarbei- 

teten Fragmenten des Totentanzes, die dem Um- 

kreis von Konrad Witz zugeschrieben werden, be- 

legt. Den chronologischen Durchgang durch des- 

sen CEuvre lassen die Kuratoren mit dem Heils-
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spiegelaltar beginnen, der um 1435 datiert wird 

und von dem zehn erhaltene Bildtafeln und eine 

Kopie aus den 1930er Jahren zu sehen sind. So- 

wohl in der Ausstellung als auch im Katalog ist die- 

ser Altar ein zentrales Argumentationsglied in der 

Charakterisierung des Konrad Witz als Neuerer 

derMalerei.

Denn diese Beobachtung, die in der Kunstge- 

schichte schon fast zu einem Allgemeinplatz ver- 

steinert ist, wird hier gepriift, fundiert und nach- 

driicklich bestatigt. In der Tat beeindrucken die 

Tafeln des Heilsspiegelaltars durch die malerische 

Qualitat der Wiedergabe von Texturen und Ob- 

jekten. Samt und Seide der kostbaren Gewander 

der Heiligen zelebrieren einen haptischen Reiz, 

und der metallische Glanz ihrer Riistungen reflek- 

tiert farbig gebrochenes Licht. Die Anordnung der 

Tafeln im Altar ist ungeklart; sicher ist jedoch, dass

zugeben scheinen, werfen selbst Schatten in die 

Raume, ebenso wie die Figuren, die im Rauminne- 

ren platziert sind. Plastisch treten Ecclesia und Sy- 

nagoge (Abb. 2), der HI. Augustin und der Hl. Bar- 

tholomaus hervor, die zusammen mit einer Ver- 

kiindigung, von der leider nur der Engel erhalten 

ist, und zwei weiteren fehlenden Heiligen auf den 

Aufienseiten zu sehen waren.

Die Innenseiten entfalten aufgrund ihres 

Goldgrundes eine prachtvollere und flachigere 

Wirkung, ein Effekt, durch den die Figurenpaare 

dreidimensional herausgestellt werden. Das Volu- 

men von Sibbechais Riistung und seine stolze, 

raumgreifende Haltung haben dem Kiinstler 

hochstes Konnen in der Darstellung von Plastizitat 

abgefordert. Im polierten Stahl der Riistung, die 

aus Licht- und Schattenpartien geformt ist, bricht 

sich das Blau seines Umhangs ebenso wie das Rot

samtliche Aufienfliigel 

Figuren in architekto- 

nischen Nischen zei- 

gen, die Innenseiten Fi

gurenpaare vor Gold- 

grund (Abb. 1). Die 

Raumlichkeit der dar- 

gestellten Architektur 

beruht auf perspektivi- 

schen Konstruktionen, 

aber vor allem auf dem 

intensiven Einsatz von 

Schatten: Die architek- 

tonischen Rahmungen, 

die den Blick in das In- 

nere der Nischen frei-

Abb. 2 Witz, Synagoge, 

AuBenflugel des Heils

spiegelaltars, um 1435.

Basel, Kunstmuseum 

(Kat.nr. 3) 
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des Samtumhangs seines Begleiters Benaja. Der 

Kiinstler inszeniert Spiegeleffekte, die die Ober- 

flache der Riistung genauso aufheben wie die Fla- 

chigkeit der Tafel selber.

Q
Uo unerwartet brillant wie ihr malerischer 

Anspruch ist auch das Thema der Tafeln: Das, was 

nach dem Speculum humanae salvationis als 

„Heilsspiegelaltar“ bezeichnet wird, stellt in typo- 

logischer Manier Figurationen des Neuen den Pra- 

figurationen des Alten Testaments gegeniiber. Ge- 

mafi dieser exegetischen Tradition sind auch die 

Rekonstruktionsversuche des Altars verlaufen, die 

im Katalog diskutiert und um den Vorschlag erwei- 

tert werden, es konne sich auch um einen Schrein- 

altar gehandelt haben, dessen Mitte einzig von ei- 

ner thronenden Madonna gebildet worden sei. 

Trotz guter Argumente, die fur eine solche Rekon- 

struktion sprechen, bleibt doch die Frage, wie 

plausibel ein Altar gewesen ware, der die neu- 

testamentliche Heilsgeschichte ganzlich unbe- 

riicksichtigt gelassen, bzw. einzig in eine Madonna 

komprimiert hatte.

Es ist haufig versucht worden, einen Zusam- 

menhang zwischen dem Altar und dem gleichzei- 

tig in Basel stattfindenden Konzil herzustellen 

(Kat., 98-100). Dazu werden sein (hypothetischer) 

ursprimglicher Aufstellungsort, die Kirche zu St. 

Leonhard, ebenso angefiihrt wie seine spezifische 

typologische Thematik auf Konzils-Diskussionen 

zur Einheit der christlichen Kirche bezogen. Der 

Katalog fasst diese Positionen zusammen, scheint 

jedoch einer engen Beziehung zwischen Altar und 

Konzil eher skeptisch gegeniiberzustehen, nutzt 

sie aber, um die Datierungum 1435 zu untermau- 

ern. Interessant an diesem Vorgehen ist, dass die 

historische Kontextualisierung letztendlich vor al- 

lem der Datierung dient, wahrend die thematisch- 

kulturgeschichtliche Verbindung als zu spekulativ 

nicht weiter verfolgt wird.

MODERNITATSSIGNALE

Obwohl die Ausstellung chronologischen Kriterien 

folgt, schafft sie es, durch Hangung und fein do- 

sierte Erganzungen - z.B. der Jesaja-Tafel Bartele- 

my van Eycks - das Augenmerk der Betrachter auf 

die ,realistische‘ Wiedergabe von Wirklichkeit zu 

lenken: Schattenwiirfe und Raumlichkeit werden 

zu Signalen von ,moderner‘ Kunst, ebenso wie die 

Beobachtung der Lebenswelt. Wo Witz schliefilich 

unubertroffen ist, wird auf dem beruhmten Bild 

des Wunderbaren Fischzugs deutlich: Wie schon 

auf dem Basler Christophorus ist die Darstellung 

von Wasser mit einer Raffinesse ausgefiihrt, die 

ein beinah experimentelles Verhaltnis zu dessen 

Spiegelungen und Lichtbrechungen suggeriert. 

Der im See strampelnde Petrus mit seinem unter 

Wasser aufgebauschten Gewand, das ihn dennoch 

nur entbldfit, ist so voller Bild-Witz, dass ,Sapien- 

tis‘ fast eine Untertreibung scheint. Der Land- 

schaftshintergrund, der territoriale, politische und 

asthetische Dimensionen vereint, lasst sogar noch 

auf der fotografischen Reproduktion die Faszinati- 

on an dem Basler Kiinstler eindeutig nachvollzie- 

hen.

Ausgehend vom Petrus-Altar wendet sich die 

Ausstellung dann der Nachfolge des Konrad Witz 

zu. Dieser wird einerseits als stilbildend fur die 

Konzeption von Landschaftsmalerei vorgestellt, 

andererseits jedoch als singular beschrieben, denn 

seine Leistungen seien keineswegs sofort in die 

Kunst seines (weiteren) Umkreises iibernommen 

worden. Tatsachlich scheinen die im weiteren 

Verlauf der Schau gezeigten Bilder einen ,Riick- 

fall’ zu illustrieren - jedenfalls dann, wenn Innova

tion und Modernitat an einer ,realistischen‘ Wie

dergabe von Welt gemessen werden. Auch wenn 

das Anliegen der Ausstellungsmacher ist, Wande- 

rungsbewegungen von Motiven und kiinstleri- 

schen Errungenschaften sichtbar zu machen, so 

wird doch die Unterordnung der Nachfolger-Ge- 

malde unter die als herausragend stilisierte Figur 

des Konrad Witz diesen Bildern nicht gerecht.

Das zeigt sich besonders an einem so monu- 

mentalen Altar wie dem Feldbacher (Abb. 3), des

sen Ausleihe aus dem Historischen Museum 

Thurgau zu Recht Aufsehen erregt hat. Dessen 

vbllig eigenstandige Bildfindung, die eine klassi- 

sche Kreuzigungsszene vor einem Weltbildhinter- 

grund zeigt, lasst sich mit einer Kategorie wie ,Rea- 

lismus4 kaum fassen. Die schweren Figuren, deren
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Abb. 3 Meister des Feldbacher Altars, Mitteltafel des Feldbacher Altars, um 1450. Frauenfeld, Historisches Museum des 

Kantons Thurgau (Kat.nr. 68)

Gesichter und Hande in einem herkommlichen 

Sinn geradezu unproportioniert erscheinen, haben 

eine Wirkmacht, die ihresgleichen sucht. Die Hin- 

tergrundlandschaft zeigt eine Mittelmeerwelt in 

spharischer Kriimmung, mit Galeeren, Kreuzzii- 

gen und einem nordeuropaischen Himmlischen 

Jerusalem - alles in ein iiberirdisches Leuchten 

getaucht. Diese Eigenheiten des Feldbacher Alta- 

res lassen den Bezug zu Konrad Witz weniger inter- 

essant erscheinen, als mogliche kulturgeschichtli- 

che Fragen z.B. nach der Tradition und Bedeutung 

von Weltlandschaften einen Erkenntnisgewinn 

versprachen.

D er Ausstellungskatalog fungiert zugleich 

als Werkverzeichnis und vertritt den Anspruch, 

den kimstlerischen Werdegang des Konrad Witz 

zu rekonstruieren, ebenso wie den Einfluss, der 

von seinem Werk ausgegangen ist. Dazu fachert
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Bodo Brinkmann die Biographie des Kunstlers ent

lang aller bekannten archivalischen Dokumente 

neu auf - wobei er den Bogen von Hans Witz 

(1427), vermutlich dem Vater Konrads, bis zu lo- 

annis de Sapientibus (1478), der vielleicht ein 

Nachkomme des Basler Kunstlers war, spannt. Die 

in der Auflistung suggerierte Objektivitat des 

Quellenmaterials wird durch den Verweis auf die 

grohen Liicken in der Uberlieferung durchaus re- 

lativiert; ebenso wie die Verwirrung um den Na- 

men (Witz - „Sapientis“) thematisiert wird - was 

es schlicht unmoglich macht, Stationen von Wit- 

zens Ausbildung archivalisch zu rekonstruieren.

Die Frage nach der kunstlerischen Entwick

lung lasst sich also im Grunde nur uber den stilisti- 

schen Befund beantworten, was Stephan Kemper- 

dick in seinem Katalogbeitrag eindrucksvoll lei- 

stet. Er stellt fiber genaue Bildbetrachtungen und 

Vergleiche eine direkte Verbindung zu Jan van 

Eycks Genter Altar her: Der Heilsspiegelaltar sei 

mit seinen architektonischen Nischen, seinem 

Einsatz von Schatten und dem perspektivischen 

Ausgreifen in den Betrachterraum ohne eine fun- 

dierte Kenntnis des van Eyckschen Werkes nicht 

denkbar. Deutlich ist der Wille des Autors, kfinst- 

lerische Errungenschaften an bestimmte Orte und 

Personen zu binden. Es ist einerseits ein verstand- 

liches historisches Anliegen, Akteure von Veran- 

derungen zu bestimmen. Andererseits jedoch liegt 

in der Fragestellung die Crux, dass ,Neuerungen‘ 

nur ,grofien Individuen‘ gutgeschrieben werden 

sollen. Aber wenn der Katalog schon Jan van Eyck 

zum groBen Modell der Witzschen Kunst macht 

und die Ausstellung ohnehin Fotografien als ad

equate Reproduktionsmedien betrachtet, dann 

ware auch die ,Prasenz‘ des Genter Altares wtin- 

schenswert gewesen.

Ausstellung und Katalog sind der historischen 

Person Witz auf der Spur, kampfen aber eben auch 

um die Aufwertung seines Werks, das fur den Be- 

reich des Oberrheins als singular charakterisiert 

wird. Vielleicht hatte aber ein intensiverer Blick 

auf das Konzil Basel als einen (Transit)Ort von 

Kulturtransfer herausstellen konnen, der die 

(kiinstlerische) Verbindung zu den Niederlanden 

auch politisch und kulturgeschichtlich plausibel 

gemacht hatte. Diese Fragen zu verfolgen, hatte 

sich gerade auch deshalb angeboten, weil das Bas

ler Doktoratsprogramm ProDoc „Kulturtransfer“ 

unter genau diesem Stichwort die Geschichte des 

Konzils als Ort des Austauschs von Kunst beleuch- 

tet. Zwar hat Ursula Lehmann einen langeren Ka

talogbeitrag fiber das Konzil beigesteuert, doch 

dieser bleibt merkwfirdig abgeldst von den Bil- 

dern.

-Eiinzelne Bezfige stellen auch die Katalog- 

nummern her, die jeweils praktisch ein eigenes 

Unterkapitel bilden, welches fiber den Stand der 

Forschung informiert, den materiellen Befund er- 

lautert, Vergleiche zu anderen Werken zieht und 

schlieBlich inhaltlich-thematische Uberlegungen 

prasentiert. Fast alle Katalogeintrage werden von 

einem eingehenden restauratorischen Bericht 

komplettiert, der samtliche Infrarotaufnahmen 

kommentiert, die auch in der Ausstellung zu sehen 

sind - dort leider ohne Erklarungen. Das ist auf- 

grund des oft schlechten Erhaltungszustands der 

Witzschen Tafeln eine einleuchtende Erganzung. 

Doch die Versuchung, fiber eine derartige natur- 

wissenschaftliche Untersuchungsmethode einen 

objektivierenden Blick auf den Diskurs vom gro- 

Ben Kfinstler zu werfen, ist nicht minder groB.

Vor diesem Hintergrund beantwortet sich die 

Frage, warum die Ausstellung in ihrem Untertitel 

als „einzigartig“ klassifiziert werden musste, noch- 

mals neu: Nicht nur ihr immenser Leih-Aufwand 

begrfindet das Epitheton, auch ihr Programm ist 

darin zusammengefasst. Und hier ist Konrad Witz 

als Einzigartiger eben auch eine verpasste Chance, 

Zusammenhange ohne hierarchisierende Klassifi- 

zierung sichtbar zu machen.
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