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disegno zu entwickeln und legitimerweise zu 

beanspruchen. DaE heute die Skulptur und 

auch die dekorativen Kiinste in der univer- 

sitaren Lehre als Verlierer des Paragone daste- 

hen und die cultural oder curatorial studies an 

die Stelle einer iiberdisziplinaren Wissenschaft 

»Kunstgeschichte« getreten sind, wertete Ton- 

nesmann als Preisgabe eines angestammten 

Terrains innerfachlicher Zustandigkeit und 

eines Verfiigungsanspruchs uber alle gestalten- 

den Gattungen.

Weitere Aufschliisse zu diesen brisanten Fra- 

gen aus der Sicht des Yale-Professors ver- 

sprach Kurt W. Forsters Festvortrag mit dem 

anregenden Titel »Vom Zirkel zum Zirkus. 

Kunstgeschichte wird Kulturwissenschaft«. 

Doch die Hoffnungen auf neue Einsichten 

erfiillten sich nicht: Forster hielt wieder einmal 

seinen Aby-Warburg-Vortrag unter neuem 

Titel, an dem einzig der immer wieder neu 

simulierte Habitus der Erstmaligkeit des Able- 

sens den Zuhdrer noch ansatzweise zu faszi- 

nieren vermag. Aber das war auch die einzige 

Enttauschung auf diesem facettenreichen Kon- 

greE mit hohem Anregungspotential.

Christine Tauber

Zur neueren Erforschung der textilen Kiinste *

In den letzten fiinf Jahren ist sowohl im deut- 

schen Tagungs-, als auch im internationalen 

Publikationsbetrieb ein verstarktes Interesse 

an den textilen Zeugnissen des Mittelalters 

und der Friihneuzeit erkennbar. Als eine Art 

Auftakt kann man die Tagung Beziehungsrei- 

che Gewebe. Textilien im Mittelalter der Uni- 

versitat Koln in Kooperation mit der Univer- 

sitat GieEen (Koln, 24.-26.11.2006) ansehen, 

in deren Call for Papers es hieE, »daE das Spe- 

zialwissen zwar wachst, aber mit Ausnahme 

der aktuellen Forschungen zu Frauenklostern 

kaum Dialoge zwischen stilgeschichtlichen, 

ikonologischen, sozial- bzw. geschlechterspe- 

zifischen und liturgiewissenschaftlichen An- 

satzen gefiihrt werden und Kontakte mit Tex- 

tilspezialistlnnen der musealen Sammlungen 

und den Kolleglnnen anderer geisteswissen- 

schaftlicher Disziplinen eher zufallig als syste- 

matisch aufgenommen werden.« In den Sek- 

tionen »Intermedialitat«, »Text und Textil«, 

»Performativitat und Raum« sowie »Gewand 

und Kdrper« versammelte das Programm Bei- 

trage, die weniger die textilen Artefakte samt 

flankierenden kontextualisierenden Quellen 

thematisierten, als vielmehr auf Darstellungen 

von Textil im Bild oder die iibertragene Bild- 

lichkeit von Textilien abhoben.

Diesen speziell ikonographischen und kultur- 

geschichtlichen Strang setzte eine von Philipp 

Zitzlsperger an der Berliner Humboldt-Uni- 

versitat ausgerichtete Tagung fort (Kleidung 

im Bild. Zur Ikonologie dargestellter Gewan- 

dung, 10.-12.10.2008), die konzeptionell an 

die von Zitzlsperger vorgelegte Monographic 

Diirers Pelz und das Recht im Bild, Berlin 

2008, ankniipfte, und unter Einbeziehung rea- 

lienkundlicher wie rechtsgeschichtlicher Zeug- 

nisse eine Kleiderkunde als Methode der 

Kunstgeschichte forderte (siehe hierzu auch 

den Tagungsbericht von Antje Kempe auf 

H-Arthist vom 10. November 2008). Eine 

sachgerechte Beurteilung der Ergebnisse Zitzl- 

spergers wird vor dem Hintergrund der Arbei- 

ten Jutta Zander-Seidels (z. B.: Textiler Haus- 

rat. Kleidung und Haustextilien in Niirnberg 

von 1500-1650, Miinchen 1990, und zahlrei- 

che weitere Studien) vor allem der Diirerfor- 

schung vorbehalten bleiben (s. hierzu auch die 

Rezension von Gabriele Kopp-Schmidt, in: 

sehepunkte 9 [2009], Nr. 7/8 [15.07.2009], 

URL: http://www.sehepunkte.de/200p/07/148 

62.html [letzter Zugriff am 27.9.2010]). Die 

in Berlin angestoEene Diskussion wurde 

jiingst mit einem Kolloquium an der Uni- 

versitat Konstanz (Das Kleid der Bilder.
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Bildspezifische Sinndimensionen von Klei- 

dung in der Vormoderne, 3.-5.4.2009) weiter- 

gefiihrt.

Was auffallt: Bezugspunkt bleibt das Bild als 

bevorzugte Gattung kunsthistorischer For- 

schung. In dieser Hinsicht konnte man fur den 

deutschsprachigen Diskurs gar eine leichte 

Verzogerung konstatieren, haben doch 

Kathryn M. Rudy und Barbara Baert unter 

dem Titel Weaving, Veiling and Dressing. Tex

tiles and their Metaphors in the Late Middle 

Ages, Turnhout 2007, bereits einen konzise 

konzipierten Sammelband zur sinnbildlichen 

Bedeutung textiler Artefakte in Bildzeugnissen 

vorgelegt. Durch die Beitrage zieht sich wie ein 

roter Faden die Feststellung, dab Textilien in 

mittelalterlichen Bild- und Textquellen zum 

Abbild eines verschliisselten Wertekanons, 

identitatsstiftender Statussymbole oder Spie

gel religidser Haltung werden, deren Bedeu

tung und allegorisches Verstandnis es Schritt 

fur Schritt zu erschliefien gilt. Diesen Wunsch 

erfiillt die vorliegende Studie und gewahrt in 

ihrer Gesamtheit einen bemerkenswerten Ein- 

blick in die Mentalitat des Mittelalters und 

dessen wertschatzenden Umgang mit Textilien 

sowie deren bedeutungsvollen Einsatz.

Zwei weitere Studien, die sich intensiv mit der 

Wertigkeit und Aussagekraft von Textilien 

speziell auf Gemalden beschaftigen, seien in 

diesem Zusammenhang erwahnt: die opulente 

Publikation von Rembrandt Duits, Gold Bro

cade and Renaissance Painting. A Study in 

Material Culture, London 2008, und das 

ebenso aufwendige Werk von Lisa Monnas zu 

Merchants, Princes and Painters. Silk Fabrics 

in Italian and Northern Paintings 1300-1550, 

London 2008. Schon Brigitte Klesse, Seiden- 

stoffe in der italienischen Malerei des 14.JI1.S, 

Bern 1967, und Anne E. Wardwell, The styli

stic development of 14th and 15 th century Ita

lian silk design, in: Aachener Kunstblatter 47, 

1976-7, S. 177-222, stellten in ihren systema- 

tischen Studien eine prazise Verbindung zwi- 

schen iiberkommenen Textilien zu aus der ent- 

sprechenden Zeit stammenden Illustrationen 

und Auflistungen in Inventaren her. Seit dem 

Beginn der 8oer Jahre beschaftigt sich auch 

Monnas mit der Darstellung von Textilien - 

vornehmlich Seidengeweben - in Renaissance- 

Gemalden. Dabei bilden in ihrer aktuellen 

Publikation wie bei Duits Uberlegungen zum 

Kontext der materiellen Uberlieferung, zu 

wirtschaftsgeschichtlichen Facetten und Fra- 

gen des Mustertransfers, zur Rolle des Kiinst- 

lers beim Entwurf der Seidenmuster und zur 

Auftraggeberschaft sowie zum Selbstverstand- 

nis der Kiinstler in ihren Bildern inhaltliche 

Schwerpunkte. Erstmals werden bei Monnas 

in diesem Umfang die Werkstattpraktiken 

und Techniken der Kiinstler anhand der 

Gemalde zur Klassifizierung der Textilien 

erforscht und zur Unterstiitzung der Stilana- 

lyse herangezogen. Dabei konnten historische 

Textiltypen und ihre Gewebestruktur identifi- 

ziert werden. AuEerdem betrachtet die Auto- 

rin Seide als Statussymbol, anhand dessen auf 

sehr anschauliche Weise der Wandel des 

Geschmacks uber die Jahrhunderte hinweg 

dokumentiert werden kann. Gemalde dienen 

als Quelle nicht nur, weil sie die Stoffe detail- 

getreu wiedergeben, sondern auch, weil an 

ihnen der historische Verwendungszweck der 

Seiden ablesbar ist. Moge das Hauptziel dieser 

interdisziplinaren Studie erfiillt werden, dal? 

sie nicht nur Interesse bei Wissenschaftlern in 

der Textilforschung und Malerei weckt, son

dern auch als eine Einfiihrung fiir »Anfanger« 

in beide Bereiche verstanden werden kann.

Wie verhalt es sich aber nun mit dem oben im 

Kolner Call for Papers angedeuteten Ausein- 

anderdriften der Zugange zum Textilen in den 

verschiedenen Feldern kunsthistorischer For- 

schung? Man wird nicht leicht den Verdacht 

einer leisen Dramatisierung der vorgegebenen 

Bedingungen textilkundlicher Forschung los. 

In den Anfangen der Forschung (dazu) diente 

die Beschaftigung mit mittelalterlichen Tex

tilien dem historistischen Anliegen, stilistisch 

angemessene Vorlagen fiir die kunstgewerbli-
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che Produktion zu erschliefien. Diesem Phano- 

men und den damit verbundenen Bemiihun- 

gen um die Erneuerung der Paramentenkunst 

im 19. Jh. geht die langerwartete Publikation 

von Birgitt Borkopp-Restle, Der Aachener 

Kanoniker Franz Bock und seine Textilsamm- 

lungen. Ein Beitrag zur Geschichte des Kunst- 

gewerbes im 19. Jh., Riggisberg 2008, nach. 

Bock wird darin in mehrfacher Hinsicht als 

einer der maEgeblichen Begriinder der Erfor- 

schung der Textilkunst gewiirdigt; der Verfas- 

serin ist es gelungen, durch ihre einlafilichen 

Betrachtungen der Sammlertatigkeit des 

Kanonikus und seiner klugen Verkaufspolitik 

das Bild des oft als »Scheren-Bock« bezeichne- 

ten Wissenschaftlers zu relativieren, und ver- 

leiht in ihrer differenzierten Studie Bock por- 

trathafte Ziige. Als Vorlagen intendierte 

Abschnitte von Geweben wie Stickereien aus 

der Bockschen Sammlung bilden noch heute 

den Schwerpunkt der Textilsammlungen der 

Kunstgewerbemuseen, jener Institutionen, die 

auSerhalb der historischen Uberlieferungs- 

komplexe die grohten mittelalterlichen 

Bestande verwahren. Noch im friihen 20. Jh. 

wurden am Schnutgen-Museum in Koln einige 

Gewander regotisiert (Gudrun Sporbeck, Die 

liturgischen Gewander. 11. bis 19. Jh., Koln 

2001). Schon diese Vorgange verdeutlichen die 

Notwendigkeit einer Quellen- und Uberliefe- 

rungskritik, wie sie in mehreren jiingeren 

Bestandskatalogen historischer Paramenten- 

schatze umsichtig vorgefiihrt wird. Zu ihnen 

zahlt der von einem interdisziplinaren Auto- 

renkollegium erarbeitete Band zu den Liturgi- 

sche[n] Gewiinder[n] und andere[n] Para- 

mente[n] im Dorn zu Brandenburg, Regens

burg und Riggisberg 2005 (vgl. Rezension von 

Margareta Ridderstedt, in: Kunstchronik 61, 

2008, S. 24-29). Einem alle Bereiche erschop- 

fend behandelnden Katalog mit ausfiihrlichen 

technischen Analysen der hoch- und spatmit- 

telalterlichen Stoffe und Stickereien des Bran- 

denburger Domstifts ist eine ausfiihrliche Ein- 

leitung zur Landesgeschichte, der Geschichte 

des Bestandes und zu terminologischen Aus- 

fiihrungen der Textilanalyse vorangestellt. 

Dieser textilkundliche Exkurs findet seine 

sinnvolle Erweiterung in der Beantwortung 

liturgischer Fragen zur Funktion der Para- 

mente in vor- und nachreformatorischer Zeit 

durch die kritische Auswertung vorhandenen 

Quellenmaterials in dem zum Katalog erschie- 

nenen Begleitband (Helmut Reihlen [Hrsg.], 

Heilige Gewander - Textile Kunstwerke. Die 

Gewander des Dorns zu Brandenburg im mit

telalterlichen und lutherischen Gottesdienst, 

Regensburg 2005). In ihrer Summe bilden die 

einzelnen Beitrage beider Publikationen eine 

vorbildliche Grundlage fiir das Verstandnis 

der Textilien als Bedeutungstrager in kunsthi- 

storischer, historischer und liturgischer Sicht 

und zeichnen bildhaft den langen Weg der 

Nutzung und Bewahrung des textilen Schatzes 

in Brandenburg nach.

Juliane von Fircks, Liturgische Gewander des 

Mittelalters aus St. Nikolai in Stralsund, Rig

gisberg 2008, schlieflt gemeinsam mit Birgit 

Krentz, die fiir die textiltechnologischen Ana

lysen verantwortlich zeichnet, mit ihrem 

Bestandskatalog an die Qualitat des Branden- 

burger Bandes an. Das heute im Kulturhistori- 

schen Museum der Stadt Stralsund aufbe- 

wahrte Ensemble beeindruckt durch seine 

Vielfalt - neben zentralasiatischen Prunkge- 

weben finden sich zahlreiche hochwertige aus 

den italienischen Seidenweberzentren - und 

fiihrt die liturgischen Gewander weitgehend in 

ihrem originalen spatmittelalterlichen Erhal- 

tungszustand vor Augen. Ein Netz von Infor- 

mationsstrangen zu kunst- und kulturgeschicht- 

lichen, wirtschaftlichen, liturgischen und textil

technologischen Grundlagen sowie Ausfiih- 

rungen zur Stiftungspraxis und den Handels- 

beziehungen des mittelalterlichen Stralsund so

wie ein hervorragender Katalog wiirdigen ei- 

nen der bedeutendsten Bestande liturgischer Ge

wander im Ostseeraum; definitiv etabliert ihn 

seine umfassende Behandlung nicht nur in der 

Textilforschung, sondern auch im Denkmaler- 

repertoire der allgemeinen Kunstgeschichte.
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Nicht einem geschlossenen Bestand mittelal- 

terlicher Paramente, sondern einem einzigarti- 

gen Zeugnis fiirstlicher Mode aus der Zeit um 

1550 widmet sich die Publikation von Bettina 

Niekamp und Agnieszka Wos Jacket, Das 

Prunkkleid des Kurfiirsten Moritz von Sach

sen (1521-1553) in der Dresdner Riistkam- 

mer. Dokumentation - Restaurierung - Kon- 

servierung, Riggisberg 2008, die zugleich das 

Resultat eines fiinfjahrigen Restaurierungs- 

projekts ist. Die Untersuchung dieses anlafi- 

lich der Erlangung der Kurfurstenwiirde 

Moritz’ 1547 aus hochwertigem gelbem Sei- 

dendamast und schwarzem Seidensamt genah- 

ten Kleiderensembles aus Rock, Warns und 

Hose mit Lederstriimpfen ist ein auEerordent- 

liches Beispiel fur eine objektbezogene For- 

schung. Hier wird ein luxuridses Gewand 

eines der machtigsten sachsischen Herrscher 

der Reformationszeit in alien an ihm vorge- 

nommenen Veranderungen dokumentiert und 

in die longue duree seiner landesgeschichtli- 

chen bzw. musealen Rezeption eingeordnet. 

Ein umfangreicher Katalog und eine ausfiihrli- 

che Quellendokumentation runden den in sei- 

nen Ausfiihrungen kunsttechnologisch ausge- 

richteten Band ab, der eine Vorstellung von 

der akribisch genauen Arbeitsweise der 

Restaurierenden vermittelt, ohne die das pra- 

zise Verstandnis eines historischen Textils 

nicht moglich ware. Einen ahnlichen Ansatz 

verfolgen auch Johannes Pietsch und Karen 

Stolleis in Kolner Patrizier- und Biirgerklei- 

dung des ry. Jh.s. Die Kostiimsammlung 

Hiipsch im Hessischen Landesmuseum Darm

stadt, Riggisberg 2008.

In das Feld der Kostiimkunde fiihrt aufierdem 

die Studie Maria Haywards, Dress at the 

Court of King Henry VIII, Leeds 2007 

(Rezension in: The Medieval History Journal 

11, 2 [2008], S. 289-300). Quellenkundliche 

Grundlage ihrer Betrachtungen zur Mode und 

Rolle der Kleidung am englischen Hof Hein

richs VIII. sind das sog. »Wardrobe Book of 

the Wardrobe of the Robes« von 1516 (Lon

don, British Library, MS Harley 2284) und ein 

Kleiderinventar Heinrichs VIII. aus dem Jahr 

1521 (London, British Library, MS Harley 

4217). Durch die Edition der Quellen sowie 

deren Auswertung und die Analyse von 

Gemalden und Zeichnungen gelingt es 

Hayward, erstmals ein umfassendes, plasti- 

sches Bild von Textilien als Zeichen sozialer 

Stellung und politischer Loyalitat am glanz- 

vollen Hof Heinrichs VIII. zu entwerfen. Sind 

bestimmte Gewander beispielsweise dem 

Konig selbst und seiner Familie vorbehalten, 

so ist es auch nur einem engen Kreis seiner 

Entourage gestattet, bestimmte Textilien als 

ein sichtbares Zeichen seiner Bevorzugung zu 

tragen. Die Kleidung wird zum Beweis der 

Legitimitat einer persona. Mit ihrer Studie, die 

auch ausfiihrliche Informationen zu den zeit- 

gendssischen Herrschern sowie zu Heinrich 

VII. und Elizabeth von York bereithalt, ist 

Hayward ein wichtiger Beitrag zur Erfor- 

schung der Mode am Hof der Tudor-Dynastie 

im 16. Jh. gelungen. Die jiingste Wiederauf- 

lage von Janet Arnolds Untersuchung zu 

Queen Elizabeth’s wardrobe unlock’d: the 

inventories of the wardrobe of robes prepared 

in July 1600, Leeds Reprint 2008 (Erstauflage 

Leeds 1988), vermag die Bedeutung solcher 

Forschungsansatze einmal mehr herauszu- 

streichen.

Die zuletzt genannten Publikationen verbin- 

den die Analyse der Sach- und Archivquellen 

mit einer ErschlieEung des konkreten histori

schen Kontexts und stellen damit der For- 

schung ein umfassendes Datenmaterial fiir 

komplexe Fragestellungen zur Verfiigung: zu 

den Bezugsquellen, Handelswegen sowie der 

Wertschatzung spezifischer Textilien, mog- 

licherweise sogar lokalen Verarbeitungs- 

und Nutzungsformen, Stiftungspraktiken, der 

Rolle der Werke im liturgischen Vollzug, kon- 

fessionellen und weiteren historischen Uberlie- 

ferungsbedingungen etc. Da aus Mittelalter 

und friiher Neuzeit profane Kleidung und, 

abgesehen von Bildteppichen, profan genutzte
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Dekorationstextilien kaum erhalten sind, bid

den wiederum die iiberlieferten Paramente 

einen wichtigen, wenn auch speziellen Bezugs- 

punkt fur eine Beurteilung des symbolischen 

Gehalts von Textilien. Dies gilt auch fiir eine 

Bewertung von Textilien im Bild. Insgesamt 

ergibt sich der Eindruck, dal? die Textilfor- 

schung, stark bestimmt von den Initiativen 

und Publikationen der Abegg-Stiftung Riggis- 

berg, derzeit das Bild eines pragmatischen, 

konstruktiven und stetig geforderten For- 

schungsgangs bietet, der, auf der Grundlage 

praziser Untersuchungen der iiberlieferten 

Objekte und Quellen, neue Felder der Kontex- 

tualisierung eroffnet.

Einen Spiegel dieser Balance bietet der von 

Evelin Wetter herausgegebene Ergebnisband 

der Tagung Iconography of Liturgical Textiles 

in the Middle Ages (Riggisberg, Abegg-Stif

tung, 1./2.11.2007), Riggisberg 2010. 100 

Jahre nach dem Erscheinen von Joseph Brauns 

Referenzwerk Die liturgische Gewandung im 

Occident und Orient. Nach Ursprung und 

Entwicklung, Verwendung und Symbolik, 

Freiburg 1907, sollten Bilanz gezogen und 

Forschungsperspektiven aufgezeigt werden. 

Die materialreiche Studie des Jesuiten Braun 

mit dem Ziel, »nach Moglichkeit bis ins ein- 

zelne ein Bild des Werdens der liturgischen 

Gewander nach Form, Beschaffenheit, Ver

wendung und Symbolik zu geben« (S. V), mar- 

kiert den Beginn und friihen Hohepunkt einer 

systematischen Erforschung historischer Para

mente. Im vorliegenden Band nun konzentrie- 

ren sich Kunsthistoriker, Historiker, Liturgie- 

wissenschaftler und Theologen darauf, die 

Rolle von Bildern auf Paramenten im Mittelal- 

ter zu prazisieren und ihre Funktion unter 

Betrachtung theologischer und liturgischer 

Bediirfnisse im Verlauf des Kirchenjahres 

wie auch mit Blick auf ihre Verortung im 

Kirchenraum auszuloten. Ebenso gelte es, 

den Produktions- und Uberlieferungsbedingun- 

gen von Bildbesatzen auf liturgischen Gewan- 

dern oder textilen Bildwerken im Kirchen

raum vor dem Hintergrund konfessionell 

bedingter Umformungen quellenkritisch zu 

begegnen.

Bedauerlicherweise wurde der urspriinglich 

die Tagung eroffnende Beitrag von Thomas 

Lentes (Munster) nicht fiir die Drucklegung 

eingereicht. Lentes ging den diversen Bedeu- 

tungsebenen mittelalterlicher Paramente unter 

anthropologischen und religidsen Gesichts- 

punkten nach, besonders dem sakralen Status 

der Paramente, ihren performativen Eigen- 

schaften und ihrer vermittelnden Rolle in der 

Liturgie. Wie er ausfiihrte, manifestiert sich 

das sakrale Verstandnis der liturgischen Klei- 

dung in ihrer Segnung, zu verstehen als ein 

Moment der Verwandlung. Die liturgischen 

Gewander markieren eine Trennung des pro- 

fanen vom sakralen Bereich; das Ankleiden 

eines geistlichen Amtstragers transformiert 

seinen Korper in einen Amtskorper, bedeutet 

den Verlust seiner Individualitat und die 

Schaffung einer Uniformitat. Im Akt der 

Bekleidung des aufieren Menschen wird sein 

Korper ein Zeichen der Priesterschaft. Dieser 

theologisch-anthropologische Ansatz beschreibt 

auf der Grundlage der liturgischen Literatur 

einen wesentlichen Umstand, hat jedoch nur 

bedingt Auswirkungen auf die in Sachquellen 

greifbare Uberlieferung. Auf ahnliche Schwie- 

rigkeiten verweist in seinem Aufsatz Andreas 

Odenthal hinsichtlich der Angaben zum Para- 

mentengebrauch in den liturgischen Quellen 

zum Halberstadter Dom. Im Tagungsband bil- 

det er den Auftakt zu einem grofieren Kapitel 

unter der Uberschrift »Approaches to the Use 

of Liturgical Textiles in Time and Space«. In 

Halberstadt ist ein umfangreicher Bestand 

erhalten, doch trotz aller Anstrengungen, die 

Liturgie des Halberstadter Domstifts zu 

rekonstruieren, ist bisher keine klare Anwei- 

sung fiir den konkreten Gebrauch der Para

mente bekannt, da die Quellen verloren bzw. 

nicht zuganglich sind. Nur in wenigen Fallen 

konnen aufgrund einer giinstigen Uberliefe- 

rungslage und mittels kunsthistorischer
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Abb. i Halberstadt, Domschatz, Abraham-Engel-Teppich, Detail: Abraham bewirtet die drei Engel. 

Wirkerei, Niedersachsen, um 1150 (Domschatz, Th. Molsberger)

Methoden derartige Liicken gefiillt werden 

(vgl. etwa Eugenie Lecheler und Evelin Wetter, 

Der Paramentenbestand des Domes im Ver- 

haltnis zu den Brandenburger Ordinarien des 

15. Jh.s, in: Helmut Reihlen [Hrsg.], Heilige 

Gewander - Textile Kunstwerke. Die Gewan

der des Doms zu Brandenburg im mittelalter- 

lichen und lutherischen Gottesdienst, Regens

burg 2005, S. 26-41). Weitreichende technolo- 

gische Analysen liegen inzwischen zum 

Halberstadter Textilbestand vor. Sowohl des- 

sen Neuaufstellung als auch die Zusammen- 

schau der Beitrage des aus diesem Anlal? publi- 

zierten Auswahlbandes (Harald Meller, Ingo 

Mundt und Boje E. Hans Schmuhl [Hrsg.], 

Der heilige Schatz im Dom zu Halberstadt, 

Regensburg 2008) machen Sinn und Notwen- 

digkeit einer weiteren Erschlielsung der Schatz- 

stiicke deutlich. Ortsbeziigen widmet sich der 

Beitrag von Birgitt Borkopp-Restle, der ein- 

zelne Gewander aus der Marienkirche in Dan

zig als Ausdruck der weitreichenden Handels- 

kontakte und des Reichtums einer der grofiten 

Hansestadte vorstellt. Das Fehlen archivali- 

scher Quellen erschwert prazise Verortung 

und Aussagen zur Nutzung der Paramente im 

Kirchenraum. Lediglich anhand der Ikonogra- 

phie lassen sich einige Gewander einzelnen 

Altaren zuordnen. Wie hier, so miissen in der 

Regel kunsthistorische, historische und litur- 

giegeschichtliche Quellen aufeinander bezo- 

gen werden. Gliicksfalle der Uberlieferung wie 

in St. Sebald in Niirnberg gibt es nur selten 

(Gerhard Weilandt, Die Sebalduskirche in 

Niirnberg. Bild und Gesellschaft im Zeitalter 

der Gotik und Renaissance, Petersberg 2007; 

vgl. Rezension von Matthias Exner, in: Kunst- 

chronik 61, 2008, S. 381-391). Weilandt er- 

ganzt seine monumentale Studie hier nun 

durch einen kenntnisreichen Aufsatz zum 

Antependiengebrauch und stellt fest, dal? in 

erster Linie das Fest das Bildthema bestimmte. 

Die Bildprogramme nehmen unmifiverstand- 

lich Bezug auf das Altarpatrozinium, den Reli- 

quienbesitz und die am Altar gefeierten Feste. 

Damit komplettierten Antependien haufig die 

Bildprogramme der Retabel: So ersetzten bei- 

spielsweise die Figuren auf dem zu Festtagen 

aufgelegten Antependium des Erhardsaltares 

in St. Sebald die im geoffneten Zustand des 

Retabels nicht sichtbaren Heiligenfiguren, die 

im geschlossenen Zustand des Aufsatzes sicht- 

bar waren. Die Funktion der Bilder bereichert 

unsere Vorstellung von der wohldurchdachten 

Ausstattung der Altare mit komplexen Bild- 

programmen. Weilandt weist nach, dal? Aus-
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stattung und Bilderwelt eines Altares vorran- 

gig den Vorgaben des Standorts folgten und 

erst sekundar den personlichen Stiftervorlie- 

ben.

In einem nachsten Kapitel »Pictorial Transfor

mations of Sacrifice and Service at the Altar« 

prasentiert der Epigraphiker Hans Fuhrmann 

umfassende neue Ergebnisse einer Beschafti- 

gung mit dem Abraham-Engel-Teppich im 

Halberstadter Domschatz (Abb. i). Gestiitzt 

durch seine prazise Neuiibersetzung der metri- 

schen Bildbeischriften verdeutlicht und ver- 

dichtet er die in der Forschung etablierte Deu- 

tung, daB die alttestamentlichen Szenen aus 

der Abrahamsgeschichte im Zusammenspiel 

von Text und Bild als typologisches Programm 

verstanden werden miissen. Typologische Ent- 

sprechungen weisen zum Beispiel Abrahams 

Bewirtung der drei Engel und die Eucharistie 

auf, wahrend der Erzengel Michael ganz 

rechts die potestas Dei verkorpere. Leonie von 

Wilckens (in: Kunst des Mittelalters in Sach

sen. Festschrift Wolf Schubert [...], Weimar 

1967, S. 279-2.91) hatte ein Gegenstiick zum 

Abraham-Engel-Teppich postuliert: Ausge- 

hend von einer im Domschatz bewahrten, auf 

Leinwand gemalten Olkopie eines Teppichbil- 

des rekonstruierte sie einen Teppich mit einer 

Szenenfolge aus der Geschichte des Patriar- 

chen Jakob, die typologisch gedeutet werden 

kann, rechts abgeschlossen durch ein Bild des 

Erzengels Gabriel, Symbol der fortitudo Dei. 

Fuhrmann fiihrt nun weitere, bisher iiberse- 

hene Hinweise auf das friihere Vorhandensein 

eines Gabrielteppichs als Pendant zum Abra

ham-Engel-Teppich an: so eine in der 1. Halfte 

des 18. Jh.s ausgestellte Quittung, nach der 

der Domkustos Conrad Matthias Haber ein 

Paket von 30 Ellen Drillich fur seine Tatigkeit 

als Kopist erwarb. Nach Abzug des postulier- 

ten Gabrielteppichs und einer weiteren, noch 

heute bewahrten Kopie mit Christus gerahmt 

von den vier Evangelisten bliebe mit einem 

Restbestand von ca. 6,5 m Drillich genug 

Material fiir die Kopie eines dritten Bildtep- 

pichs. Im Sinne der Vollstandigkeit imaginiert 

Fuhrmann daher zusatzlich einen verscholle- 

nen Raphaelteppich, der zusammen mit dem 

Abraham-Engel-Teppich und dem rekonstru- 

ierten Gabrielteppich etwa im Westbau des 

romanischen Domes gehangen haben konnte, 

dessen in einem Hochchor gelegener Altar ab 

992 u. a. die Erzengel zu Patronen hatte. Der 

vermutete Raphaelteppich konnte ahnlich 

dem um 1400 entstandenen MaBwerkfeld des 

Passionsfensters im nordlichen Chorumgang 

(Fenster Nord IV) in seiner Ikonographie 

Bezug genommen haben auf die Kraft Gottes 

als Helfer gegen Krankheit - gezeigt u. a. 

durch die Heilung des blinden Vaters des 

Tobias unter Anleitung Raphaels als Vertreter 

der medicina Dei (Fuhrmann).

Als Beispiel dafiir, dal? selbst Objekte ohne 

Provenienz zum Sprechen gebracht werden 

konnen, erlautert Evelin Wetter einen frag- 

mentarisch erhaltenen Stickereibesatz mit Sze

nen nach den Cantigas de Santa Maria (Abb. 

2). Einzigartig in der textilen Uberlieferung 

lassen sich die illuminierten Handschriften der 

unter Konig Alfons X. (1252-84) zusammen- 

getragenen Lobpreise der Maria (Florenz, 

Biblioteca nazionale und Madrid, Biblioteca 

del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial) 

als ikonographische Vorbilder benennen. Dort 

jeweils uber mehrere Szenen verteilt, sind die 

Marienwunder auf dem stabformigen Besatz 

in Einzelbildern konzentriert. Untereinander 

verbunden durch die Gestalt Mariens, weist 

stereotyp ein Altar den Ort der dargestellten 

Wunder als Kirche aus. Dort, am Ort der 

Frommigkeit und Bufie, begegnet Maria den 

reuigen Sundern. Da technische Details das 

Stabfragment als Teil eines Pluvialbesatzes 

ausweisen, stellt Wetter Uberlegungen zur 

Deutung der Stickerei in Bezug auf das Tra- 

gergewand an: Traditionell trugen die Kanto- 

ren das Pluviale, womit Ikonographie und 

gesungene Texte im konkreten liturgischen 

Gebrauch verschmolzen. Dariiber hinaus 

wurde der Chormantel zu diversen gottes-
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dienstlichen Handlungen und Synoden getra- 

gen. Die Ikonographie mit ihren normativen 

Inhalten diirfte damit auch ein Modell von 

Frommigkeit propagiert haben, das nicht 

zuletzt den Stand des Tragers dieses Gewand- 

stiicks auswies.

Esther Meier betrachtet dutch den Vergleich 

von Te-igitur-Initialen aus der Zeit vom Friih- 

bis zum Spatmittelalter die Genese der Dar- 

stellung des Priesters in den MeEbuchillumi- 

nationen und zeichnet anhand ausgewahlter 

Beispiele die wesentliche Modifikation des 

Motivs in seiner Entwicklung nach.

Im nachsten grbfieren Abschnitt unter der 

Uberschrift »Propaganda, Self-Definition and 

Memoria« erlautert Franz Kirchweger die 

Adlerdalmatika der Wiener Schatzkammer 

mit ihrer an die Reichstradition ankniipfenden 

Reihe von Herrscherbildern sowie die heute 

verlorene, einst zur Adlerdalmatika gehdrende 

Gugel, ein eigentlich profanes Gewandstiick, 

auf dem sich diese Reihe urspriinglich fort- 

setzte. Diese beiden Gewandstiicke hat Kaiser 

Ludwig der Bayer als Instrument der Herr- 

schaftslegitimation in Abgrenzung zum Papst- 

tum dem kaiserlichen Kronungsornat hinzuge- 

fiigt. Ein Gegenstiick bischoflicher Represen

tation und Selbstdarstellung erbrtert Caroline 

Vogt: eine Gruppe dreier, in Technik, Ikono

graphie und Bildaufbau vergleichbarer Mitren 

aus Kloster Seligenthal im Bayerischen Natio

nalmuseum Miinchen, in Sens und in Namur, 

die die Ermordung Thomas Beckets zeigen. 

Vogt beleuchtet sie im Hinblick auf Bildthema, 

Bildort selbst und Trager des Bildes: Die Mitra 

weist ihren Trager als eine Person von hoher 

kirchlicher Wiirde aus. Nach den Auslegungen 

von Theologen und Liturgikern des Hochmit- 

telalters dient sie dem Schutz des Kopfes, der 

die fiinf Sinne birgt. Vogt zufolge schiitzt sie 

damit zugleich den bei der Bischofsweihe 

gesalbten Teil des Kopfes. Durch diese Sal- 

bung wurde der Bischof zum Stellvertreter 

Christi in der Nachfolge der Apostel. Vor die- 

sem Hintergrund sei die Ikonographie der

Abb. 2 Riggisberg, Abegg-Stiftung, Pluvialf?)- 

stab, Detail: Heilung ernes Monches durch die 

Milch Mariens. Seidenstickerei, Spanien, um 

1300 (Riggisberg, Chr. von Virdg)

Mitren zu sehen: Thomas Becket, dem die bei 

der Bischofsweihe gesalbte Schadeldecke 

abgeschlagen wurde, wurde auch als Stellver

treter Christi getotet. Das Bild auf den Mitren 

kennzeichne so den Bischof als Vikar Christi. 

Dieses identitatsstiftende Potential von Para- 

mentikonographie sucht Tanja Kohwagner- 

Nikolai in geschlechterspezifischer Perspek- 

tive anhand gestickter Behange und Tapisse- 

rien in mittelalterlichen Frauenkonventen 

Nord- und Siiddeutschlands auszuloten. Sie 

diskutiert die Textilien mit Blick auf ihre deko- 

rativen und didaktischen Aufgaben, als Zei- 

chen der Legitimation und des Fortbestands 

der Kommunitaten und ebenso als Instru- 

mente der dort gepflegten Memoria, in dem 

auf den Textilien eng mit dem Ort verbundene 

Ereignisse und Personen abgebildet und in das 

Gedachtnis gerufen wurden. So visualisiert 

etwa der Steterburger Teppich (heute SchloE 

Wolfenbiittel, Leihgabe der Ritterschaft des
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ehem. Landes Braunschweig 16) die Griin- 

dung des Stiftes Steterburg und zeigt die bei- 

den Stifterinnen. Aufbauend auf ihrer 2006 

erschienenen Dissertation (Per manus soro- 

rum. Niedersachsische Bildstickereien im Klo- 

sterstich [1400-1583], Miinchen 2006), ste- 

hen ihre Uberlegungen in einer Linie mit jenen 

im Umfeld der Bonner und Essener Ausstel- 

lung Krone und Schleier von 2005 geauEerten 

(vgl. dazu die Beitrage in Frauen-Kloster- 

Kunst. Neue Forschungen zur Kulturge- 

schichte des Mittelalters, hrsg. v. Jeffrey Ham

burger, Carola Jaggi, Susan Marti und Hedwig 

Rockelein, Turnhout 2007).

Die weite Thematik der Gewandmetaphorik 

beleuchtet Michael Bangert. Gestiitzt auf Pas- 

sagen aus Gertrud von Helftas Exercitia Spiri- 

tualia und dem Legatus Divinae Pietatis zeigt 

Bangert die allegorische Wirkkraft des 

Gewandes in den Texten der Mystikerin ein- 

driicklich auf. Zur Veranschaulichung eines 

Gedankens oder einer spirituellen Handlung 

kommen immer wieder in ihren Texten 

Gewandallegorien und Farbsymbolik zum 

Einsatz.

In einem abschlieEenden Kapitel iconogra

phy of Liturgical Vestments from Donors’ Wis

hes to Serial Production« fiihrt Kate Heard 

mit einer prazisen Analyse dreier Pluvialien 

englischer Herstellung (Arundel Castle; 

Oscott College, Birmingham; Fogdo-Pluviale, 

Historiska Museet, Stockholm) Gegenbei- 

spiele individueller Auftrage zu den fur den 

freien Markt geschaffenen Zeugnissen an: 

Jeweils auf der Mittelachse der Gewander, 

unterhalb des Pluvialschilds, steht ein Vogel 

mit ausgebreiteten Schwingen auf einem FaE - 

Symbol des Kardinals John Morton (1420- 

1500), der als Erzbischof von Canterbury, 

dann Lordkanzler und Kardinal wahrend der 

Regentschaft Kbnig Heinrichs VII. zu den ein- 

fluEreichsten Mannern im Staat zahlte. Trotz 

standardisierter Fertigung tragen der Rebus 

ebenso wie die auf Morton abgestimmte Aus- 

wahl der Heiligen auf den gestickten Besatzen 

einer personlichen Kommemoration des Stif- 

ters Rechnung.

Die im vorliegenden Beitrag angesprochene 

Problematik einer Interpretation von Bildern 

auf Paramenten, die ihrerseits durch standar- 

disierte Herstellungstechniken und ein effizi- 

entes Vertriebsnetz mitbestimmt sind, war 

auch ein Gegenstand der Tagung Reiche Bil- 

der. Aspekte zur Produktion und Funktion von 

Stickereien im Spatmittelalter (Krefeld-Linn, 

20./21.11.2008: Deutsches Textilmuseum 

Krefeld in Kooperation mit der FH Koln; der 

von Uta-Christiane Bergemann und Annema- 

rie Stauffer herausgegebene Tagungsband ist 

soeben erschienen). Inger Estham vergleicht 

Stickereien aus professionellen Stickerwerk- 

statten von Uppsala mit solchen aus dem Bir- 

gittenkloster Vadstena. Zeigen die Programme 

in Vadstena vor allem birgittinische und litur- 

gische Themen, so beobachtete Estham in 

Uppsala ein individuelles Eingehen auf den 

Heiligenkalender der Bestimmungsorte. An 

Uberlegungen von 1987 (Schilderen metgoud- 

draad en zijde. Ausst.-Kat. Utrecht 1987) 

schlieEt Bergemann an. Sie diskutiert nieder- 

landische und niederrheinische Serienproduk- 

tionen von Paramentstickereien mit Blick auf 

die gesteigerte Heiligenverehrung des Spatmit- 

telalters. Ob es sich hierbei tatsachlich um eine 

Reaktion auf eine frommigkeitsgeschichtliche 

Entwicklung handelt oder um das Resultat 

effizienter Rationalisierung der Werkstattbe- 

triebe und des florierenden Marktes, wird 

jedoch schwer zu ermitteln sein. In einem letz- 

ten Beitrag widmet sich Gudrun Sporbeck den 

Ikonographien sog. Kolner Borten auf mittel- 

alterlichen Ornaten des Rheinlandes. Ange- 

sichts der disparaten Uberlieferung fallen all- 

gemeinverbindliche Aussagen liber die liturgi- 

sche Begriindung der Bildmotive allerdings 

schwer: Schnittanderungen an den spatmittel- 

alterlichen Gewandern, die Zweitverwendung 

der Borten und ihre Neumontage auf 

barocken oder neuzeitlichen Gewandstoffen
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haben in die Bildprogramme und die Absicht 

der Stifter eingegriffen. Dennoch stellt z. B. die 

Mehrheit der Kaselschauseiten mit figiirlichen 

Darstellungen des Gekreuzigten oder der 

Arma Christi auch weiterhin eine Beziehung 

zum Mel?opfer her. Die nachtraglichen Umar- 

beitungen der Paramente weisen zugleich auf 

Briiche ihrer Uberlieferung und Nutzung 

sowie resultierende methodische Probleme im 

Umgang mit dem Material hin. Liturgische 

Farbe der Gewander, Inschriften und Darstel

lungen auf den Borten aufeinander zu bezie- 

hen, verlangen - so Sporbeck - nach einer 

Deutungsebene, die auch den verschiedenen 

Phasen der Uberlieferung als fiir ihre Zeit aus- 

sagekraftige Befunde Rechnung trage. Die 

rheinlandischen Ornate mit Kolner Borten 

sind damit vom Phanomen der Weiternutzung 

aus gesehen ein Pendant zu jenen mittelalterli- 

chen Mefigewandern, wie sie etwa in Schwe- 

den und Siebenbiirgen noch bis in das 19. Jh. 

im lutherischen Gottesdienst im Zuge weiterer 

Nutzung in ihrer Gestalt umgedeutet wurden 

(vgl. Evelin Wetter, Der Kronstadter Paramen- 

tenschatz. Altkirchliche Messgewander in 

nachreformatorischer Nutzung. Mit einer 

Bestandserfassung in Zusammenarbeit mit 

Jana Knejfl-Fajt, in: Acta Historiae Artium 45, 

2004, S. 258-315). Die vorgestellten Beispiele 

zeigen deutlich, dal? das Verstandnis der Bild

programme nur in Kenntnis der gesamten 

Umarbeitungen und Veranderungen des 

Objekts moglich ist und technologische Sach- 

verhalte einzubeziehen hat.

Im Resiimee zeichnet sich heute gegeniiber den 

bei Braun in einem grolsen Entwicklungsbo- 

gen zur Sprache gebrachten Werken am 

Beginn des 21. Jh.s bei allem Bewufitsein fiir 

wissenschaftliche Verpflichtung und Konti- 

nuitat ein gestiegenes Interesse an den ver

schiedenen Uberlieferungskontexten ab, an 

den Bildprogrammen in ihrem kommemorie- 

renden, herrschaftslegitimierenden, identitats- 

stiftenden, raumkonstituierenden und das Kir- 

chenjahr strukturierenden Potential. Zugleich 

wird den nachfolgenden Jahrhunderten ein 

eigener Quellenwert zuerkannt: Wahrend 

Braun noch die »verstummelten Stickereien, 

die Heiligen, denen die Ful?e amputiert wur

den oder die man geradezu halbierte« (S. 197) 

beklagte, kann diesen Zeitspannen der Rezep- 

tion mittelalterlicher Paramente im 17./18. 

wie auch noch ihrer Zerschneidung zugunsten 

einer Vorlagensammlung im 19. Jh. heute bei 

allem Bedauern auch ein konfessioneller oder 

auch wissenschaftsgeschichtlicher Zeugnis- 

wert beigemessen werden. Angesichts eines 

derzeitigen Papsttums, das sich der zeichen- 

haften Qualitat von Kleidung wohl bewufit ist 

(vgl. etwa Horst Bredekamp, Vom Birett zum 

Camauro. Zum Zusammenspiel von Klei

dung, Korper und Papstwiirde, in: Ders., Bil- 

der bewegen. Von der Kunstkammer zum End

spiel. Berlin 2007, S. 42-62), ware es iiberaus 

wiinschenswert, die zwei aufgezeigten Heran- 

gehensweisen eines Zugangs zum Textilen zu 

verbinden: Beide Ansatze, der das Textil im 

Bild betrachtende und der hier beschriebene, 

d. h. auch kritisch mit den iiberlieferten Arte- 

fakten und sie flankierenden Quellen umge- 

hende, konnen und miissen einander anregen.

Anja Preil?

* Urspriinglich war der Beitrag als Besprechung der 

Tagung von 2.007 Iconography of the Liturgical Vest

ment in the Middle Ages in Riggisberg intendiert, wei- 

tete sich jedoch liber der Arbeit zum Forschungsbericht 

aus, der nun auch die Publikation der Aufsatze zur 

genannten Tagung beriicksichtigen konnte.
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