
Tagungen

trage auch nicht skrupuldser eingehandelt 

haben, aber sie haben ihre Machenschaften 

der Nachwelt nicht schriftlich iiberliefert. 

Auch ware zu bedenken, dal? kiinstlerische 

Originalitat im Zeitalter des Klassizismus bzw. 

der Restauration kein absolutes Kriterium 

war, dal? historische Bildung und stilistische 

Korrektheit hoher im Kurs standen, und dal? 

wir Klenze also als einen typischen Reprasen- 

tanten seines Zeitalters zu wiirdigen haben. 

Eigentlich bringt es schon der Untertitel des 

Kataloges auf den Punkt: Klenze schwankte 

stetig »zwischen Kunst und Hof«, das erkliirt 

das meiste. Seien wir also moderat in unserem 

Urteil uber den Baumeister Miinchens, dann 

konnen wir auch besser nachvollziehen, 

warum er zu seinen Lebzeiten so hohes Anse- 

hen in Europa genol?, und warum er trotz 

allem zu den grol?en Architekten Deutsch- 

lands gehort.

Erik Forssman

Kolloquium zum 250. Geburtstag Friedrich Ludwigs von Sckell 

(1750-1823)

Miinchen, Zentralinstitut fiir Kunstgeschichte, 13.-15. September 2000

Das runde Jubilaum am 13. September 2000 

machte eine grdl?ere Veranstaltung unum- 

ganglich. Zunachst plante die Bayerische 

Schldsserverwaltung die eigentlich schon 

langst fallige Ausstellung der zahlreichen bei 

ihr verwahrten Sckell-Plane. Dieses Projekt 

scheiterte jedoch an der fehlenden Finanzie- 

rung durch den Freistaat. So kamen nur zwei 

ganz kleine Ausstellungen als Notbehelf 

zustande. Die eine im obersten Geschol? der 

Miinchner Residenz wurde von der Bayeri- 

schen Akademie der Schonen Kiinste veran- 

staltet und zeigte einige Plane Sckells zu 

Miinchner Anlagen. Die Originalplane wur- 

den in schwarze Stellmauern eingebaut und 

flankiert von kurzen Texten und Diarepro- 

duktionen von Ansichten - eine nicht ganz 

iiberzeugende Kombination.

Parallel zu dieser Ausstellung erschien ein 

Biichlein: Gartenlust und Stadtbaukunst. Fried

rich Ludwig von Sckell (Miinchen, Hypover

einsbank 2000. 120 S. m. 57 Abb. ISBN 3- 

930184-22-2). Es enthalt Beitrage von Adrian 

von Buttlar, Hans Lehmbruch und Jost Albert 

zu Sckell sowie zwei Aufsatze uber die Miinch- 

ner Griinplanung nach 1945 und zur Bundes- 

gartenschau Miinchen-Riem 2005, wobei ver- 

sucht wird, Sckells Grundsatze auch in den 

neuesten Werken der Gartenkunst wiederzu- 

finden.

Die andere Kleinausstellung in der Bibliothek 

des Zentralinstituts fiir Kunstgeschichte zeigte 

einige reprasentative Sckell-Plane zu auswarti- 

gen Anlagen, z. B. fiir die Stadt Mannheim 

und zum Salzburger Mirabellgarten, die bis

lang noch nie zu sehen waren. Iris Lauterbach 

vom Zentralinstitut organisierte - weitgehend 

im Alleingang - eine zweitagige interdiszi- 

plinare Tagung zu Sckell, finanziell ermoglicht 

durch die DFG. Events wie Gartenilluminatio- 

nen und SchloEgespenster, wie sie vielfach 

schon iiblich geworden sind, wurden zwar 

nicht prasentiert, dafiir aber war die Teil- 

nahme kostenlos. Die Vortrage waren grup- 

piert in solche zu Sckells Herkunft und Aus- 

bildung und solche zu Aspekten seines Werkes 

und dessen Erhaltung. Aul?erdem wurden 

Fiihrungen in der Stadt, in Nymphenburg und 

im Englischen Garten angeboten.

Hinsichtlich Sckells Ausbildung, seiner Arbeit 

und seinem historischen wie geistigen Umfeld 

blieben manche Fragen offen, wenn auch 

punktuelle Fortschritte zu verzeichnen waren. 

Peter Lack aus der Familie Sckell stelke 

zunachst die zahlreichen Gartner dieser Fami

lie und ihre verwandtschaftlichen Beziehungen 

vor. Die schon von vielen Forschern gesuchte 

Korrespondenz des jungen Sckell mit Kurfiirst 

Carl Theodor, die zahlreiche Zeichnungen ent-
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Rezensionen

Die umsichtig zusammengestellte und organi- 

sierte Tagung machte deutlich, daE Sckell - 

besonders im Vergleich zu Lenne - nur ansatz- 

weise erforscht ist und noch zahlreiche Aspek- 

te vertieft werden miiEten. Der Umfang der 

bekannten Quellengrundlagen ist bis jetzt 

auch noch recht mager. Deshalb forderte Lau

terbach am SchluE der Tagung dazu auf, Desi

derate der Sckell-Forschung zu nennen. Werk- 

verzeichnis, Plankatalog, Rezeptionsgeschichte, 

Pflanzenverwendung, Vergleich mit anderen 

Gartenkiinstlern seiner Zeit, geistesgeschicht- 

liche Einordnung wurden angefiihrt. Es wurde 

die Hoffnung geauEert, die Forschung und 

insbesondere den Druck des Werkverzeichnis- 

ses, den Siemon vorbereitet, voranzubringen. 

Das zoojahrige Jubilaum der Miinchner Hof- 

gartenintendanz 2004 bietet Gelegenheit zu 

einer erneuten Darstellung des Forschungs- 

standes zu diesem fur Deutschland wichtigen 

Gartenkiinstler.

Clemens Alexander Wimmer

Dagmar von Schonfeld de Reyes

Westwerkprobleme. Zur Bedeutung der Westwerke in der kunst- 

historischen Forschung

Weimar, Verlag und Datenbank fiir Geisteswissenschaften (VDG) 1999. 217 S., 

41 Taf, DM 103,-. ISBN 3-89739-02.6-4

Dagmar von Schonfeld de Reyes’ kritische 

Durchleuchtung der Westwerkliteratur trifft 

den Nerv, auch wenn einzelne Aspekte ihrer 

Abhandlung zum Widerspruch AnlaE geben. 

Was Kompendien und Nachschlagewerke als 

die groEte Architekturschopfung im Kirchen- 

bau der karolingischen Zeit wiirdigen, bringt 

die Autorin aus der Schule Hugo Borgers auf 

den Punkt: »Einen mittelalterlichen Westbau- 

typus ,Westwerk‘, der von der Corveyer poll

form1 ausgehend eine reduktive architekturge- 

schichtliche Entwicklung durchschritt, hat es 

nach den in dieser Arbeit durchgefiihrten 

Untersuchungen nicht gegeben. Die traditio- 

nell mit dem ,Westwerk‘-Begriff verbundenen 

Vorstellungen schaffen falsche Voraussetzun- 

gen, die einer unvoreingenommenen, eng am 

Baubefund orientierten Forschung im Wege 

stehen« (S. 113).

Den Gebrauch der Bezeichnung ,Westwerk‘ macht v. 

Sch. erstmals in der Schrift Der Holz- und Steinbau 

Westfalens von Josef Bernhard Nordhoff (Munster 

1873) fur den Westbau des Mindener Doms aus. Sie 

nimmt an, Nordhoff habe sich fiir diese Wortschbp- 

fung aus dem militaristisch gefarbten Geist seiner Zeit 

vom sprachlichen Umfeld des Burgen- und neueren 

Festungsbaus anregen lassen. Die Verfasserin hat sich 

damit den Blick auf den Sprachgebrauch des Mittelal- 
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ters verstellt, welches fiir das Vielzweck-Wort ,Werk‘ 

das lateinische opus mit entsprechender Bandbreite 

kannte. Otto Lehmann-Brockhaus, Schriftquellen zur 

Kunstgeschichte des 11. und 12. Jh.s (Berlin 1938), 

weist im Sachregister nicht weniger als 40 opz/s-Kom- 

binationen mit hauptsachlich kunst- und bautechni- 

schen Bedeutungen und den Grundbegriff im Sinn von 

Bau, Baufiihrung, Unternehmen rund 24omal nach. 

Nur ein einziges Stichwort bezeichnet einen Bauteil: 

opus occidental, also ausgerechnet »der westliche 

Bau(teil)«, »Westbau«, »das westliche Werk« oder, 

wenn man will, »Westwerk«. In den Quellenzitaten des 

Katalogs ~Vorromanische Kirchenbauten (Bd. 1, S. 96) 

kommt nur zweimal bei St. Bavo in Gent ein occiden- 

tale opus, jeweils gelegentlich eines Baubeginns, vor: 

1003 von unbekannter Gestalt und 1138 mit dem 

Zusatz »maioris turris«.

Das opus occidental bei Lehmann-Brockhaus (Nr. 

962) betrifft den von Tiirmen flankierten, iiberquadra- 

tischen und gerade geschlossenen Westchor, den 

Bischof Hermann II. von Miinster um 1200 an seiner 

Kathedralkirche errichtet hat. Es besteht also durchaus 

die Moglichkeit, dal? Nordhoff das Vorbild fiir sein 

»Westwerk« in der chronica episcoporum Monasteri- 

ensium auct. Florentio Wevelinkhoven des 14. Jh.s 

gefunden hat. Viel gewonnen ist damit freilich nicht, 

denn der Zusatz in dem zweiten Genter Beleg zeigt ja, 

dal? ,das westliche Werk‘ wie in dem Text von Munster 

nicht eine bestimmte Form oder Funktion meint. Die 

Verfasserin hat im iibrigen nachgewiesen, dal? Nord

hoff die Bezeichnung ,Westwerk‘ fiir die verschiedenar- 

tigsten Westbauten bis zu den Tiirmen von Dorfkir- 

chen, also ganz im mittelalterlichen Wortsinn, und so


