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Neue Funde

Der Abendmahlskelch der St. Marienkirche zu Bergen auf Riigen 

- echt romanisch?

Der Abendmahlskelch aus Bergen auf Riigen 

(Abb. i) zahlt zu den wertvollsten Ausstat- 

tungsstiicken der Bergener St. Marienkirche, 

ja zu den bestgehiiteten Schatzen der Pommer- 

schen Evangelischen Kirche und gilt mit Ver- 

gleichstiicken in New York, Osnabriick und 

Preetz als ein herausragendes Werk romani- 

scher Goldschmiedekunst. Man findet ihn auf 

Ausstellungen wie der groEen StauFer-Ausstel- 

lung in Stuttgart (AK Staufer 1977) und 1000 

Jahre Mecklenburg (AK Mecklenburg 1995), 

in den Nachschlagewerken (Braun 1932; LdK 

1971), Inventar- und Bildbanden (Ende 1984; 

Flugel 1985; Dehio 1968; BKD M/V 1995; 

Kirmis 2003). So ist der Wunsch des Stadtmu- 

seums in Bergen auf Riigen verstandlich, das 

prominente Stuck in seiner Schausammlung zu 

prasentieren. Da sich die Kirchengemeinde zu 

einer Ausleihe des Originals nicht bereit fand, 

sollte dem Museumsbesucher wenigstens eine 

Nachbildung prasentiert werden. Dazu wurde 

der Rat des Metallrestaurators Wolfgang Hof

mann (Wolgast) und der des Berichterstatters 

angefragt. Im November 2009 untersuchten 

beide gemeinsam den Kelch: eine Gelegenheit, 

die so gewonnenen technologischen Erkennt- 

nisse gleichzeitig fur eine kunsthistorische 

Untersuchung heranzuziehen.

Den Forschungsstand kennzeichnet ein auffal- 

lendes Mai? an Unsicherheit. Die Datierung 

differiert um mehr als hundert Jahre: vor 1200 

als Stiftung Waldemars I. von Danemark 

(geschichte.2rne.net/dch/dch_572.htmY, um 

1200 (Ewe 1972); nach 1200 (Ende 1984); A. 

13. Jh. (Dehio 1968); um 1250 (LdK 1971; 

Wolters 1983; Flugel 1985; Hegner 1995; 

Ohle/Baier 2004); um 1270/80 (Ohle/Baier 

1973; Kirmis 2003, S. 74); um 1275 (BKD 

M/V 1995). In der Lokalisierungsfrage ging 

die Forschung von einer norddeutschen, einer 

» hochleistungsfahigen niedersachsischen «

oder einer Liibecker Werkstatt aus (Nord- 

deutschland [Lubeck?]: Wolters 1983, S. 215; 

auch Hegner 1995, S. 186; Niedersachsen:
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Abb. i Bergen auf Riigen, Kelch, 19. Jh., nach 

1868 (Autor)

Fliigel 1985, S. 12; Lubeck: BKD M/V 1995, 

S. 470; auch Ohle/Baier 1973, S. 1973; Kirmis 

2.003, $• 7^)- Unsicherheit herrscht ebenso in 

Bezug auf Material und Werktechniken: Die 

Bearbeiter des Inventarbandes der Bau- und 

Kunstdenkmale Mecklenburg-Vorpommerns 

erkannten ein Werk aus Gold und Silber, ver- 

goldet, dessen Fufi, Schaft, Knauf und die mit 

flachen Frauenkopfen besetzte Kuppa mit 

gegossenen Stegen sowie filigranem Ranken- 

dekor in symmetrischen Mustern belegt sei. 

Dieses Rankenwerk besteht ihrer Ansicht nach 

aus gekorntem Golddraht. Die Schmucksteine 

werden als Perlen und Halbedelsteine angese- 

hen (BKD M/V 1995, S. 470). Fliigel bestatigt 

die Existenz von Perlen (Fliigel 1985, S. 12). 

Ohle und Baier referieren die Ansicht Wol

ters’, die Muster des Filigrans bestiinden aus 

granulierten Goldblechstreifen (Ohle/Baier 

2004, S. 18; Wolters 1983, S. 215). Anzeichen 

von Granulation sind jedoch an keiner Stelle 

des Kelches zu erkennen.

Abb. 2 Nodus des Bergener Kelches mit Glas- 

steinen (Autor)

Verglichen mit Kelchen in New York (Skubi- 

szewski 1982, Kat. Nr. 58; Fliigel 1985, S. 12), 

Rathenow (Skubiszewski 1982, Kat. Nr. 50; 

Fliigel 1985, S. 12) und Berlin (Skubiszewski 

1982, Kat. Nr. 6) ist dem Bergener Kelch die 

pragnante, am unteren Rand umlaufende pro- 

filierte Zarge mit fensterartigen Durchbriichen 

gemeinsam. Doch ist allein dieser in seinen 

Proportionen, besonders im Verhaltnis von 

Kuppa zu Nodus und Nodus zum Schaft, fast 

durchweg nach den Regeln des Goldenen 

Schnittes gestaltet. Einzigartig ist auch sein 

freitragendes Filigrangebilde des Nodus mit 

einem einfachen Aquatorreif (Abb. 2), das 

zwar in ahnlicher Form auch am Kolner Kelch 

(Skubiszewski 1982, Kat. Nr. 33) vorkommt, 

dort allerdings aus zwei Halften mit folglich 

zwei Aquatorreifen besteht.

Ohne Vergleich ist der farbige Schmuckstein- 

besatz aus 88 annahernd gleich groEen, teil- 

weise runden Farbsteinen in ovalen Kastenfas- 

sungen und symmetrisch strukturierter 

Anordnung. Entgegen der Literatur befinden 

sich am Bergener Kelch jedoch weder Halb

edelsteine noch Perlen. v. Haselberg erkannte 

gegossene Farbglaser (v. Haselberg 1897, S. 

277) - sichtbar an ihren Oberflachen mit 

Schlieren, kreisrunden Poren (angeschnittene 

Blasen) und Einkerbungen als Anzeichen von 

GieEvorgangen. Mit GlasfluE wurden gleich 

groEe Formate der Fassungen moglich, denen die 

Giefilinge gleichsam »angemessen« wurden. 

An technologischen Eigenheiten fallt neben 

der makellosen Treibarbeit des FuEes und der
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Abb. 3 Bergener Kelch, Detail des Kuppakor- 

bes, experimentell gewonnener Filigrandraht 

(Wolfgang Hofmann)

Kuppa das Lbtwerk seines Filigranwerkes als 

grbEte handwerkliche Herausforderung auf. 

Ihre grofie Anzahl erforderte eine ebenso hohe 

Anzahl einzelner Lotungen. Als Warmequelle 

waren bis ins 18. Jh. dafiir nur offene Holz- 

kohlenfeuer und Ollampen mit Lbtrohren ver- 

fiigbar. Weil Lbttemperatur und Schmelz- 

punkt der Metalle nahe beieinander liegen, 

bestand bei der Vielzahl der Lotstellen die 

Gefahr, daE die ganze Arbeit im Feuer 

schmolz. Die Verbindungen am Bergener Fili- 

granwerk weisen jedoch kaum sichtbare 

Anzeichen von Lotstellen auf. An keiner Stelle 

ist auch nur eine einzige Unsicherheit oder eine 

unbearbeitete Lotstelle an der Innenseite des 

Kuppakorbes zu erkennen. Die Prazision die- 

ser Lotungen ist bemerkenswert.

Besondere Indizienkraft besitzt der uberall am 

Bergener Kelch eingesetzte Filigrandraht mit 

durchweg exakt gleicher Materialstarke. 

Weder granulierte Goldblechstreifen noch 

gekbrnter Golddraht kamen zum Einsatz. Der 

hier verwendete Filigrandraht wurde gewon- 

nen, indem auf einen runden Draht ein 

Gewinde geschnitten und anschlieEend flach 

gewalzt wurde (Abb. 3). Eine gleichmaEige 

Starke ware auf dem Wege des manuellen 

Schmiedens nicht erreicht worden. AuEerdem 

miiEten am gekbrnten Filigrandraht Werkspu- 

ren oder Hammerschlage zu erkennen sein, so 

daE hier an den Einsatz von mechanischen 

Walzen zu denken ist. Die Konstruktion, die 

Verbindung von Kuppa und FuE mit den Zwi-

Abb. 4 Zeichnung des Bergener Kelches von A. 

fasmund (Reproduktion aus »Gewerbehalle» 

1880, Taf. 5) 

schenteilen wurde durch einen zentralen Bol- 

zen mit metrischem M6-Gewinde und iiber- 

kappter Mutter am unteren Schaftstiick herge- 

stellt. Anzeichen einer spateren Einlbtung die

ses Bolzens und seines Gegenlagers sowie 

statische Umarbeitungen oder Erganzungen 

fehlen.

Insgesamt wirkt der wohlproportionierte 

Kelch in Konstruktion und Erhaltung, einfach 

ausgedriickt, wie neu. Ihm fehlen Anzeichen 

von Werkgeschichte - eines langer anhalten- 

den Gebrauchs, Pflege, fruherer Reparaturen 

oder Umbauten (allerdings fehlen auch Mei- 

stermarken, Stempel, Punzen als Stadt- oder 

Beschaumarken etwa, gravierte Inschriften 

oder eine sog. Stichprobe). Ihm fehlt Patina. 

Am deutlichsten wird der Vergleich mit den 

bekannten Kelchen des 13. Jh.s, an denen 

»Handarbeit« per sezu erkennen ist. Das Ber

gener Filigranrankwerk erscheint dagegen wie 

aus einem GuE, wie mechanisch gefertigt. Der
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hier im ganzen eingesetzte gewalzte Perldraht 

wurde in Deutschland erst seit dem 19. Jh. 

iiblich. Auch das komplexe Lbtwerk, diese Viel- 

zahl punktgenauer Lotungen kann allein mit 

prazis dosierbaren Lotflammen, benzin- oder 

gasbetriebenen Brennern gelingen, die erst seit 

Mitte des 19. Jh.s aufkamen. Uberdies belegt 

die von vornherein so konzipierte Schraubver- 

bindung der Einzelkompartimente eine Entste- 

hungszeit nach der Meterkonvention im Jahr 

1868, spatestens aber nach 1872, dem Jahr 

ihrer Inkraftsetzung per Reichsgesetz. Ein 

Kelch im besten romanischen Stile: fur eine 

Werkstatt vom Schlage eines Johann George 

Hossauer in Berlin oder Gabriel Hermeling in 

Koln durchaus nichts Ungewohnliches.

Im Jahr 1877 taucht der Kelch erstmals in der 

Offentlichkeit auf (Priifer 1877, S. 73) mit 

Zeichnung und einem Kurztext v. Haselbergs; 

ein weiteres Mai 1880 (Gewerbehalle 1880), 

hier mit genauerer zeichnerischer Abbildung 

des Berliner Architekten A, Jasmund und der 

Aussage »Romanischer Kelch um izoo« 

(Abb. 4). Im Vergleich zu dieser Zeichnung 

sind im Detail markante Abweichungen fest- 

zustellen: So wirken die Kuppa flacher, Nodus 

und Puis leichter, die Struktur der Filigranor- 

namente flieEender; Anzahl, Lage und Form 

einiger Schmucksteine unterscheiden sich 

deutlich von dem untersuchten Stuck.

Die weitere Forschung ware nun von der 

Frage abhangig, ob es sich hier um eine 

geschonte, eine idealisierte Zeichnung dieses 

Kelches handelt und der Kelch mit seiner 

Geschichte als freie Erfindung des 19. Jh.s 

anzusehen sind, oder ob hier ein anderes, mog- 

licherweise romanisches Original wiedergege- 

ben wurde. Fur diesen Fall steht fest, da£ sich 

dieses Original in der Offentlichkeit bis heute 

durch eine Nachbildung hat vertreten lassen. 

Seinen moglichen Verwahrungsort, den Anlaf> 

zur Fertigung der Kopie und vor allem Hinter- 

griinde fur die wohl bewufite Verwechslung zu 

bestimmen, waren dann allerdings Aufgabe 

von Kriminalisten.

Burkhard Kunkel
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