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SchlieBlich sah Peter Kurmann am 1971/72 

rekonstruierten Wechselburger Lettner (um 

1230/35) eine Aufweichung der Grenzen zwi- 

schen realer und dargestellter Liturgie. Wie in 

zahlreichen anderen Kirchen liegt die Kreuzi- 

gungsgruppe auf dem Lettner auf der Achse 

des Kreuzaltars (hier unter einem vorkragen- 

den Ziborium), so dal? die Darstellung des 

Todes Christi mit ihrer unblutigen Wiederho- 

lung in der Eucharistie korrespondiert. Die 

Figuren Abrahams und Melchisedeks, Repra- 

sentanten der Eucharistie bei Abwesenheit des 

Priesters, flankieren den Lettnerdurchgang 

hinter dem Altar. Der Einbezug realer Perso- 

nen und liturgischer Handlungen ins ikono- 

graphische Programm ist im Gegensatz zu 

Frankreich in Deutschland kein Einzelfall. 

Auch die Kreuzigungsgruppe am Lettner von 

Naumburg, die so angebracht ist, dal?, wer 

den Ghor betreten will, unter den ausgebreite- 

ten Armen Christi und zwischen diesem und 

den Assistenzfiguren durchgeht, ist im Zusam- 

menhang mit dem Gottesdienst direkt ver- 

standlich. Eine ahnliche Verraumlichung des 

Bildprogramms zeigen die Torhalle von Meis

sen, das Siidportal des Strafiburger Miinsters 

mit dem Weltgerichtspfeiler und die Turmhahe 

des Freiburger Munsters. Wie in der Diskus- 

sion bemerkt wurde, wird der Betrachter nicht 

nur durch diese Disposition, sondern auch 

durch die zunehmend realitatsgetreue Wieder- 

gabe der Figuren unmittelbar in die Bildwelt 

miteinbezogen. Es wurde angeregt, die From- 

migkeits- und Predigtliteratur dieser Zeit auf 

parallele Mentalitatsstromungen abzusuchen 

und die Beziehungen zur byzantinischen Mo- 

numentalmalerei, bei der das Einbeziehen des 

Betrachters ein Grundprinzip ist, neu zu unter- 

suchen.

Stephan Gasser

Hohe Kunst im Zeitalter des Schonen Stils.

Das Bielefelder Retabel im Kontext spatmittelalterlicher

Geschichte, Frommigkeit und Kunst

Tagung im Bielefelder Zentrum fiir interdisiplinare Forschung, 22.-24. 2000

DreiBig Szenen aus der Heilsgeschichte und in 

deren Mitte eine Muttergottes umgeben von 

prachtig gekleideten Heiligen — das Bielefel

der Marienretabel muB die Zeitgenossen stark 

beeindruckt haben, als es zu Beginn des 15. 

Jh.s in der dortigen Neustadter Marienkirche 

aufgestellt wurde (Abb. 1, 2). Das dem Dort- 

munder Meister des Berswordt-Altars zuge- 

schriebene Werk war durch eine heute verlo- 

rene Rahmeninschrift auf 1400 datiert. Zum 

600. Jubilaum fand am Zentrum fiir interdis- 

ziplinare Forschung in Bielefeld eine von Hart

mut Krohm (Berlin) geleitete Tagung statt. Sie 

sollte das Bielefelder Retabel, das fruher 

durchaus als epigonenhaft angesehen wurde, 

durch eine interdisziplinare Betrachtung »auf- 

werten«, so Krohm, und dem Berswordt-Mei- 

ster seinen angemessenen Rang in der Kunst 

der Epoche zuweisen.

Neues brachte die Disziplingrenzen iiber- 

schreitende Kontextualisierung in der Stifter- 

frage. Perspektivenkreuzungen fiihrten zu 

Bewegung in der Diskussion. Der Kunsthisto- 

riker Gotz Pfeiffer (Berlin) machte genuine 

Arbeitsfelder des Historikers fiir die Untersu- 

chung von Kunstwerken fruchtbar. Archiva- 

lisch ist belegt, dal? die Marienkirche in Biele

feld um 1400 einen Marienaltar erhalt; es ist 

aber nicht gesichert, dal? es sich dabei um eine 

Retabelstiftung handelte, geschweige denn um 

das erhaltene Werk. Pfeiffer schlagt als Stifter 

den Landesherrn der Grafschaft Ravensberg, 

den Herzog Wilhelm den Alteren von Berg 

(1361-1408) vor, und schlieBt damit sowohl 

das Stift insgesamt als auch einen oder meh- 

rere einzelne Stiftsherren als Auftraggeber aus. 

Das ist deshalb hervorzuheben, weil der Vor- 

schlag das enge Forschungsfeld des werkge-
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Abb. i Bielefeld, Neustcidter Marienkirche, Marienaltar, Zustand vor der jiingsten Restaurierung 

(Denkmalarchiv der Provinz Westfalen)

bundenen Stilvergleichs verlaBt und das Biele- 

felder Retabel in neue Vergleichsperspektiven 

stellt: So wie die Herzoge von Berg ihre Diis- 

seldorfer Residenz ausstatteten und dort eine 

Grablege einrichteten, so taten sie es auch in 

Bielefeld. Wegen der offensichtlichen Funk- 

tions- und Reprasentationsparallelen in der 

Konstellation von Residenz, Stiff und fiirstli- 

cher Grablege in Dusseldorf und Bielefeld 

kann man neue Werke zur Einordnung heran- 

ziehen. Dieser Ausfallschritt erlaubt den Ver- 

gleich zwischen dem Bielefelder Retabel und 

einer bedeutenden Stiftung der Herzoge im 

Rheinland, dem groBen Westfenster der 

Zisterzienserabtei Altenberg bei Koln. Tat- 

sachlich gibt es in beiden Fallen das auffal- 

lende Motiv der in Grisaille gemalten Skulptu- 

ren, fiir das Pfeiffer auf Werke Andre Beaune- 

veus als mogliche gemeinsame Inspirations- 

quelle hinwies. Der Bezug auf Altenberg 

erlaubt es auch, das Bielefelder Retabel mit 

Kolner Kunst der Zeit in Verbindung zu brin- 

gen, worauf zu Recht Daniel Hess (Niirnberg) 

hinwies.

Auch der Historiker Heinrich Ruth in g (Biele

feld) beschaftigte sich mit der Stifterfrage. Er 

zog Pfeiffers Argumentation nicht grundsatz- 

lich in Zweifel, bot aber eine andere, ebenfalls 

plausible Vermutung, indem er einen Stiftsher- 

ren von St. Marien als Stifter vorschlug. Her

mann Crusing, als Auditor an der papstlichen 

Rota ein weltlaufiger und wohlhabender 

Mann, stiftete St. Marien kurz vor seinem 

Tode im Jahr 1398 einen Altar, der unter dem 

Patrozinium Mariae, des Hl. Kreuzes, des hl. 

Hieronymus und der hl. Ursula stand. Uber 

die Bestatigung seiner Stiftung im Jahre 1400 

liegt eine Urkunde im Bielefelder Urkunden- 

buch vor. Sie ist der einzige archivalische 

Nachweis einer Altarstiftung fiir St. Marien an 

der Wende zum 15. Jh. Crusings Vita erlaubt 

die Vermutung, er habe durchaus ein so kom-
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Abb. 2

Bielefeld, Neustadter 

Marienkirche, Marien- 

altar, Mitteltafel 

(Munster, Landesdenk- 

malamt Westfalen)

plexes Werk wie die Bielefelder Tafel in Auf- 

trag geben konnen. Beweisbar ist die These 

angesichts der Patrozinien jedoch nicht.

Die Einbettung des Bielefelder Altars in sein 

unmittelbares raumliches Umfeld, seine Bezie- 

hungen zu anderen Kunstwerken im Kirchen- 

raum von St. Marien behandelte Wolfgang 

Beyrodt (Berlin). Durch seinen Hinweis auf 

mogliche Bezugnahmen des Altarbildes auf die 

Grabtumba Graf Ottos III. von Ravensberg 

und seiner Frau Hedwig zur Lippe (errichtet 

1320) wurde klar, dal? die ‘Sacra Conversa-
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zione’ der Mitteltafel (Abb. z) das »Gesprach« 

liber das Bildfeld hinaus in den Chor von St. 

Marien trug. Die Tumba, die heute seitlich des 

Chores aufgestellt ist, stand urspriinglich in 

der Mitte, gegeniiber dem vermuteten Stand- 

ort des Altars. Beyrodt erinnerte an den 

Gebrauch der ‘Sacra conversazione’ im 15. Jh. 

als Epitaph und verwies in diesem Zusammen- 

hang darauf, dal? der Graf auf den hl. Georg, 

die Grafin auf die vier heiligen Frauen der Mit

teltafel blickt. Erwidert wird dieser Blick 

durch den der hl. Margarete, der Namenspa- 

tronin der Stifterin der Marienkirche und Vor- 

fahrin der dort Bestatteten. Beyrodt zog aus 

seinen Uberlegungen Riickschlusse auf die 

Stifterfrage und stiitzte damit Pfeiffers These: 

Die Beziige des Altarbildes auf die Grablegen 

lassen eine furstliche Stiftung vermuten. Ob 

der mogliche Stifter Herzog Wilhelm d. A. — 

er allein kommt bei einer Datierung des Rela

bels auf 1400 in Betracht — wirklich so fein 

verastelte Uberlegungen beziiglich des Bild- 

programms und seiner Bezugspunkte im 

Raum von St. Marien gehegt hat, bleibt aller- 

dings fraglich, denn Wilhelm konnte weder 

lesen noch schreiben.

Damit standen sich in der Stifterfrage zwei 

Vorschlage gegeniiber: Kanonikus Crusing 

und Herzog Wilhelm von Berg. Wahrend fur 

Crusing kein konkreter AnlaE oder Bezug zur 

Stiftung eines Marienretabels zu erkennen ist, 

dessen Bildprogramm der gebildete Mann 

aber sehr wohl hatte im Detail bestimmen 

konnen, hatte Herzog Wilhelm einen guten 

Grund, namlich die Ausstattung eines Stiftes 

nahe seiner Residenz als Graf von Ravensberg, 

ohne dal? er liber den notigen Feinsinn verfiigt 

haben diirfte, irgendeinen naheren EinfluE auf 

die Ausgestaltung zu nehmen.

Auch die Bochumer Kunsthistorikerin Iris 

Grotecke stellte einen im weitesten Sinne 

historischen Ansatz vor. Am Beispiel des Net- 

zer Altars (ca. 1370) erinnerte sie daran, dal? 

die verstarkte Wiedergabe »irdischer Welt« in 

der spatmittelalterlichen Tafelmalerei nicht 

nur anekdotische Ziige, sondern auch inhaltli- 
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che Dimensionen hat. So lassen sich unter- 

schiedliche Kleidungstypen fur die Deutung 

fruchtbar machen: Nicht nur hebt sich die aus 

der betrachtereigenen Erfahrungswelt stam- 

mende Kleidung mancher Figuren von den sti- 

lisierten Gewandern anderer Figuren ab, son

dern sie kann und muE in den sozialgeschicht- 

lichen Kontext eingeordnet werden. Die kurze 

und enge zeitgendssische Kleidung der Henker 

Christi ist ein Zeichen fiir ihre Bosheit. Eine 

solche moralische Besetzung von Kleidern 

wird aus vielen anderen Quellen deutlich, 

nicht zuletzt aus den Kleiderordnungen des 

Spatmittelalters. Die Verwendung zeitgendssi- 

scher Kleidungsformen durch den Maier ist 

eine teilaktualisierende Interpretation des Bild- 

inhaltes. Sie vermittelt kanonisierte religiose 

Inhalte durch die MaEstabe spatmittelalterli- 

cher Ordnungsvorstellungen. Diese Idee hatte 

man gut auf die Bielefelder Tafel anwenden 

konnen, auf der sich die beiden hochmodisch 

gekleideten Figuren im Vordergrund (hl. 

Georg und hl. Katharina von Alexandrien) 

deutlich von den anderen Heiligen und der 

Gottesmutter abheben.

Selbstbewufit trug Brigitte Corley (London) 

anschlieEend ihre Neuzuschreibung der Soe- 

ster Nikolaustafel an den Berswordtmeister 

vor. So bereitwillig die Zuhorer ihrer Kritik an 

der herkommlichen Zuschreibung der Tafel an 

Conrad von Soest folgten, so wenig Beifall 

fand die These, das Werk stamme vom Meister 

der Dortmunder Tafel. Hier offenbarte sich 

auch das Dilemma von Argumentationen, die 

sich im wesentlichen auf die angeblich aus der 

Unterzeichnung ergebende Evidenz stiitzen, 

vor alien Dingen, wenn sich diese wie auf den 

gezeigten Aufnahmen kaum erkennen laEt. 

Der Eindruck einer viel zu groEen stilistischen 

Diskrepanz zwischen den Werken verstarkte 

sich bei der Exkursion nach Dortmund und 

Soest, bei der selbst Corley liber ihre Neuzu

schreibung in Zweifel geriet.

Aus der Reihe der kunsthistorischen Vortrage 

stach der Beitrag von Moritz Woelk (Berlin) 

liber den Berswordt-Meister und Italien her-
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vor. Der zunachst iiberraschende Vergleich 

eines westfalischen Werkes mit der Kunst des 

spaten Trecento erwies sich als ausgesprochen 

fruchtbar. Woelk zeigte auf, wie viele Paralle- 

len motivischer und kompositorischer Art zu 

finden sind, die durchaus nicht zum Standard 

der nordalpinen Malerei jener Zeit gehdren. 

Sicherlich ware der von ihm nur kurz ange- 

sprochenen Frage nachzugehen, welche Ver- 

mittlungswege hier in Frage kommen konn- 

ten. Woelks Vortrag war nur einer aus einer 

ganzen Corona von Beitragen, die sich mit der 

Kunst um 1400 in den europaischen Regionen 

beschaftigten. Es ist sicherlich sinnvoll, einem 

Werk von europaischem Rang wie der Biele- 

felder Tafel diese Einordnung widerfahren zu 

lassen, und die z. T. instruktiven und kennt- 

nisreichen Vortrage brachten aufschluEreiche 

Einblicke in Themen wie die bohmische, die 

bayerische, die mittelrheinische oder die wei- 

ter ostlich entstandene Malerei der Epoche. 

Immer deutlicher ergab sich aber auch, daE 

von dort aus ausgesprochen wenig Faden zum 

Berswordt-Meister fiihren. Offensichtlich wa- 

ren die Themen vom Veranstalter vorgegeben. 

Desto mehr iiberraschte es aber, keinen Bei- 

trag zur westfalischen Malerei zu hdren, der 

im Zusammenhang mit dem Berswordt-Mei

ster eigentlich nahegelegen hatte. Dies wurde 

um so schmerzhafter vermiEt, als die Exkur- 

sion zum Berswordt-Altar in Dortmund Gele- 

genheit gab, die exquisite Farbigkeit dieser 

besser als das Bielefelder Werk erhaltenen 

Tafel hervorzuheben. Wenn schon rein stilisti- 

sche Vergleiche angestellt wiirden, so Stephan 

Kemperdick (Frankfurt), dann sei auf die in 

manchen Ziigen deutlich hervortretenden Par- 

allelen in der besonders durch die gelungene 

Kombination von Tonen aus dem Gelb-Rot- 

Bereich hervorstechenden Farbigkeit zwischen 

der Bielefelder Tafel und dem erheblich fruher 

anzusetzenden und vermutlich aus Soest stam- 

menden Hofgeismarer Altar (um 1310) hinzu- 

weisen. Wahrend der Betrachtung verfestigte 

sich bei den Teilnehmern allgemein der Ein- 

druck, die Dortmunder Tafel konne schon am 

Ende des 14. Jh.s entstanden sein und damit 

vor dem Bielefelder Retabel liegen. Immer 

deutlicher ergab sich damit, daE es nicht sinn

voll ist, das Dortmunder und das Bielefelder 

Werk iiberhaupt in eine zeitliche Reihenfolge 

bringen zu wollen.

Man konnte sich am Ende nicht des Eindrucks 

erwehren, die Tagung sei insgesamt zu breit 

angelegt worden und habe die Hinfiihrung auf 

das Werk nicht geniigend in den Vordergrund 

gestellt. Das schwierige Thema der kiinstleri- 

schen Einbindung des Berswordt-Meisters 

konnte nicht geklart werden, aber es ist auch 

festzuhalten, daE in der Stifterfrage beden- 

kenswerte Hypothesen diskutiert wurden.

Thomas Luttenberg

Intorno a Poussin: Ideale classico e epopea barocca tra Parigi e 

Roma

Ausstellung der Academic de France d Rome, Villa Medici, 30. Mcirz — 26. juni 2.000. Katalog hrsg. 

v. Olivier Bonfait und Jean-Claude Boyer. Rom, De Luca 2000. 149 S., zahlr. S/W- u. Farbabb.

Intorno a Poussin — ein Titel, der inzwischen 

fast zu einem Signet fur um groEe Ausstellun

gen herumorganisierte Satellitenveranstaltun- 

gen geworden ist: in der franzosischen Vari- 

ante, Autour de Poussin, begleitete 1994 eine 

32 Gemalde umfassende Schau im Louvre die 

groEe PoMsszM-Ausstellung im Grand Palais, 

welche 1995 nach London wanderte, nun 

sekundiert von einer im Palazzo Barberini zu 

Rom organisierten Zusammenstellung von 35 

Bildern, einer Hommage an Poussins Wahlhei- 

mat; zeitgleich mit der monumentalen Bellori- 

Ausstellung im Palazzo delle Esposizioni zu 

Rom stellten Olivier Bonfait und Jean-Claude
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