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weiteren Region gesetzt. Eine ausfiihrliche 

Untersuchung der ikonographischen Grundla- 

gen der Heiligenbilder aus der Maastrichter 

Werkstatt (S. 101-120) gibt reichlich AnlaE, 

auf die Vorliebe fur ,erzahlende‘ Details einzu- 

gehen, etwa das umkippende Breischiisselchen 

bei einer Annaselbdrittgruppe (Kat. 13).

Die Beschreibungen der ausgestellten Werke 

im ausfiihrlichen Katalog hat te Poel verfaEt, 

der auch die Einordnungen und Datierungen 

verantwortet, Truyen liefert iiberaus griindli- 

che technologische Analysen hinzu. Neben 

den technischen Gegebenheiten des Werk- 

blocks, der Fassung und des Erhaltungszu- 

stands werden die Spuren von Einspannvor- 

richtungen besonders aufmerksam untersucht. 

Wahrend der Vorbereitungen fur die Ausstel- 

lung stellte es sich heraus, daE einige Werke 

nicht in Maastricht gezeigt werden konnen,

Forschungen zur burgundischen

Die Entdeckung eines romanischen Saulenpor- 

tals an der Pfarrkirche von Chassenard/Allier, 

das hier vorgestellt wird (Abb. 2, 3), darf als 

Sensation gelten. Im Oktober 2000 stieE man 

bei Bauarbeiten auf ein in situ erhaltenes, im 

19. Jh. verblendetes Seitenportal, dessen Tym- 

panon eine Variante der Majestas Domini 

zeigt. Unterhalb der Archivolte links erschei- 

nen der Zug der hl. Drei Kbnige und ein Rei- 

terkampf. Am Architrav ist ebenfalls eine 

figiirliche Darstellung zu erwarten, worauf 

zwei bereits freigelegte Figurenfragmente hin- 

weisen, die derzeit aber ebensowenig zu deu- 

ten sind wie die szenischen Kapitelle iiber den 

eingestellten Saulen. Stilistisch handelt es sich 

um ein Werk der sog. Donjon-Werkstatt, die 

ihre kiinstlerische Wurzel in Cluny hatte und 

gegen 1120-40 im Siidwesten Burgunds, 

genauer gesagt im Brionnais (Anzy-le-Duc, 

Bois-Ste-Marie) und westlich der Loire tatig 

war (Hamann 2000 [I], s. Anhang). Als ihr 

Hauptwerk gilt das Portal von Neuilly-en- 

Donjon (Abb. 4; Stratford 1988). 

beispielsweise die Heilige im Bogdan und Var

vara Khanenko-Museum in Kiew (Ukraine), 

fur die Ausleihgebiihren in erstaunlicher Hohe 

verlangt wurden. Weil die Figur von den bei- 

den Autoren schon eingehend untersucht wor- 

den war, erscheint sie dennoch im Katalog 

(Kat. 23). Andere Werke sind in groEer Hohe 

unzuganglich installiert und konnten auch fur 

die Ausstellung nicht ausgeliehen werden, 

etwa die beiden Kruzifixe in der Maastrichter 

Servatiuskirche (Kat. 32, 33). Dankenswerter- 

weise werden sie dennoch im Katalog bespro- 

chen mit den Angaben, die trotz alledem zu 

beschaffen waren. Im Katalog wird ein in den 

letzten zehn Jahren erarbeiteter hochaktueller 

Forschungsstand vorgelegt: So wurde z. B. die 

Signatur auf der Sockelkante des hl. Crispin 

oder Crispinian erst 1999 aufgefunden.

Ulrich Schafer

Romanik 1985-2000

Dieser Zufallsfund im landlichen Frankreich 

mag den Reichtum des romanischen Burgund 

und seiner angrenzenden Gebiete verdeutli- 

chen, ein Reichtum, der in Deutschland nur 

selten Beachtung findet. Noch neue Uber- 

blickswerke bieten ein starres Bild der in 

Wahrheit dynamischen Entwicklung von 

Skulptur und Architektur im landschaftlichen 

GroEraum Burgund. Vergleicht man Ray

mond Oursels Bourgogne romane von 1968 

(La-Pierre-qui-vire) mit Droste/Budeit 1998, 

so gewinnt man den Eindruck, die Forschung 

habe Burgund seitdem weitgehend vergessen; 

in Wahrheit jedoch ist nicht nur die Detail- 

kenntnis der burgundischen Denkmaler gestie- 

gen, sondern auch die methodische Auslotung 

des Themas hat an Tiefe gewonnen, so daE 

eine neue, den Forschungsstand zusammenfas- 

sende Darstellung erwiinscht ware. Schon rein 

zahlenmaEig hat die Forschung in der Zwi- 

schenzeit derart zugenommen, daE dieser Bericht 

keine Vollstandigkeit anstreben kann.

Ein groEer MittelalterkongreE hatte sich 1983
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in Rennes programmatisch urn Vielseitigkeit 

der Fragestellungen bemiiht und auf den oft 

vernachlassigten technischen und sozialen 

Aspekten insistiert (Artistes, artisans et pro

duction artistique au moyen age, Akten: Rennes 

1983). Dort hatte Neil Stratford, dessen 

Studien zur burgundischen Skulptur nun als 

Sammelpublikation vorliegen (Stratford 

1998), zahlreiche offene Fragen der burgundi

schen Romanik benannt und wegweisende 

methodische Anregungen gegeben (Stratford 

1983). Und seit der letzten Tagung zu Cluny 

mit kunsthistorischer Beteiligung (Cluny 

1990) hat sich wiederum viel getan, nicht 

zuletzt auch dank der Griindung oder Wieder- 

belebung mehrerer Forschungszentren und 

prominent besetzter Kongresse zu zentralen 

Bauten. So wurde die Abtei St-Germain in 

Auxerre, von deren Krypta sich Teile erhalten 

haben (Sapin 1986 [I]; Sapin 1986, [II|), inter- 

disziplinar untersucht, mit Gewicht auf der 

malerischen Ausstattung (Auxerre 1990; 

Auxerre 1999). Die Auswertung der Gra- 

bungsbefunde zur zerstorten Vorhalle von St- 

Germain gab AnlaB zu dem Kolloquium 

Avant-nefs et espaces d’accueil dans I’eglise 

entre le I Ve et le Xlle siecle (Werner Jacobsen, 

Kunstchronik 52, 1999, S. 561-566), das der 

Gestaltung, Funktion und Ikonographie von 

Westvorbauten gewidmet war (dazu sind fur 

Burgund die unpublizierte Berliner Disserta

tion von Kristina Kruger zu den burgundi

schen galilaeae und Untersuchungen von Mar

cel Angheben und Kristin Sazama zur Ikono

graphie der Vorhallenportale von Ste-Made- 

leine in Vezelay zu nennen, s. u.). Der Erfolg 

moge weitere Tagungen zu vergleichbaren 

architekturgeschichtlichen Themen anregen.

Dijon, Tournus

Zur burgundischen Situation und Architektur 

urn 1000 im Uberblick: Sapin 1986 [I], 1987. 

Der premier art roman steht uns in der Krypta 

von St-Benigne in Dijon (Dijon 1996) und der 

Abteikirche St-Philibert in Tournus vor Au

gen. Von St-Benigne, einer dreischiffigen Basi- 
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lika, an die im Osten eine dreigeschossige 

Rotunde anschlofi, hat sich das von Wilhelm 

Schlink erforschte Rotundenuntergeschofi mit 

Teilen der vorgelegten Krypta erhalten (St- 

Benigne in Dijon. Untersuchungen zur Abtei

kirche Wilhelms von Volpiano [962-1031], 

Berlin 1978; zur Rotundentradition: Adam 

1994), Grabungen von Carolyn Malone lassen 

eine klare Vorstellung vom iibrigen Bau 

gewinnen (Malone 1980). Hier befinden sich 

die bertihmten friihen Figurenkapitelle, deren 

stilistischen Kontext Christian Sapin praziser 

bestimmt hat (Sapin 1989). — Die vieldisku- 

tierten Tympana des 12. Jh.s von St-Benigne 

haben eine differenzierte Untersuchung erhal

ten (Stratford 1994 [III]). Der in den Inschrif- 

ten der Tympana im Musee archeologique 

Dijon mit Abendmahl und Majestas als Auf- 

traggeber genannte Petrus ist wohl Abt Pierre 

de Grancey (1188-1204, der »ad ornatum et 

commodum« seiner Kirche wirkte; zumindest 

am Abendmahlstympanon (Mitte 12. Jh.) 

muK es sich bei der Inschrift um eine nachtrag- 

liche Anbringung handeln.

Die Abtei von Tournus (Tournus 1995) konnte 

weitaus mehr von ihrer mittelalterlichen Sub- 

stanz bewahren: Die Kirche mit Vorhalle und 

Hallenkrypta (Abb. 5) und der Nordfliigel des 

Kreuzgangs entstammen weitgehend dem 11. 

Jh. Wahrend eine umfassende Untersuchung 

der Bauplastik von Tournus aussteht, bildet 

auf architekturgeschichtlichem Feld die Mo

nographic von Jacques Henriet (Henriet 1990 

und 1992) die Grundlage jeder neuen Bewer- 

tung. Sie diirfte die meisten Zweifel zur Datie- 

rung vor allem der Krypta und der Vorhalle in 

die ersten Jahrzehnte des 11. Jh.s beseitigt 

haben. Die Wolbung des Mittelschiffes mit 

Quertonnen wurde in der 2. Halfte des 11. 

Jh.s unternommen (Berry 1995); eine unge- 

wohnliche Losung fur das Problem der Wbl- 

bung grower Raumabschnitte, das sich den 

romanischen Bauleuten stellte. Eine definitive 

Antwort fand man fiir Burgund erst in Cluny 

III (gespitzte Langstonne) und Vezelay (Vor- 

stufe der Kreuzgratwolbung).
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Abb. 2

Chassenard/Allier,

Kirche, Seitenportal, 

2000 aufgedeckt (Autor)

Vezelay, Autun, Saulieu, Moutiers-St-Jean, 

La Rochepot, Beaune, Macon

Als ein Hauptwerk burgundischer Romanik 

beschaftigt Ste-Madeleine in Vezelay auch die 

jiingste Forschergeneration. Sie kann auf 

altere Werke liber Architektur und Plastik die- 

ser Pilgerkirche zuriickgreifen (Francis Salet 

und Jean Adhemar, La Madeleine de Vezelay, 

Melun 1948; Peter Diemer, Stil und Ikonogra- 

phie der Kapitelle von Ste-Madeleine in Veze

lay, Heidelberg 1975. Der letzte, ansprechend 

bebilderte Beitrag des um die Burgundfor- 

schung hochverdienten, im Jahr 2000 verstor- 

benen Salet zu Vezelay und Cluny bietet eine 

Zusammenstellung seiner alteren Arbeiten 

und Thesen (Salet 1995). Lydwine Saulniers 

und Stratfords vorbildlicher Skulpturenkata- 

log zum Lapidarium von Vezelay (Saulnier/ 

Stratford 1984) diskutiert auch Quellenlage, 

Baugeschichte und Architektursystem der Kir

che. Dennoch bleibt eine Reihe von Fragen 

offen. Die laufende Dissertation von Susanne 

Schlesinger ist der Architektur des Baus 

gewidmet, mit einem Schwerpunkt auf Viollet- 

le-Ducs Restaurierungsprogramm. Die ahn- 

lich gelagerte Monographic von Kevin D. 

Murphy (Murphy 2000), die viel neues Quel- 

lenmaterial bietet, erweckt den Eindruck, es 

5io

gebe nur englische und franzdsische Literatur. 

Trotz dieses Werks bleibt eine zeitgemal?e Bau- 

monographie zu Ste-Madeleine ein Desiderat; 

so wird sich erweisen, bis zu welchem Mai? 

eine Untersuchung bei den heutigen techni- 

schen Anspriichen im Alleingang gelingen 

kann. Es ist zu hoffen, dal? dabei auch aktuelle 

Restaurierungsprobleme beleuchtet werden, 

wie die Beseitigung von Viollet-le-Ducs »ahi- 

storischem« Regenabflul?system durch einen 

»postpuristischen« Denkmalpfleger, die zu 

erheblichen Wasserschaden am Bau fiihrt.

Die Ikonographie der Bauplastik von Vezelay, vor 

allem die der Portalanlagen, war mehrfach For- 

schungsgegenstand. Aus neuester Zeit sind neben Saza- 

ma (Sazama 1995; vgl. die erwahnte Kritik Jacobsens) 

die Forschungen Anghebens zu nennen. Ihr gemeinsa- 

mes Buch (Angheben/Sazama 1999) bietet ein schat- 

zenswertes Bildrepertoire zur Skulptur des Baus. An- 

gheben liefert auch eine Interpretation der Eingangs

portale (Angheben 1998 [I]), die er als Umsetzung von 

Apk 21-22 ansieht, derzufolge das Hauptportal mit der 

Darstellung des Pfingstwunders (vgl. Diemer 1985) 

zugleich Elemente des Himmlischen Jerusalem zeige. 

Doch ist hier die Beweisftihrung nicht stringent, die 

Belege bleiben zu schwach, als dal? ein eschatologischer 

Kontext evident wiirde. Problematisch ist auch Anghe

bens Studie zu einigen Kapitellen der Kirche und der 

Vorhalle. Er findet ikonographische Parallelen zu 

Kampfesdarstellungen in der Abschrift der Moralia in 

Job Gregors d. Grol?en (Angheben 1994), die zu Beginn 

des 12. Jh.s in Citeaux illustriert wurde (Dijon, Bibl.
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Mun., Ms. 168, 169 und 173). Doch seine Folgerung, 

wonach solche Bilder (auch) bei den Cluniazensern 

eine Konnotation des spirituellen Kampfes gegen das 

Bose getragen hatten, ist nicht zwingend, ja geistesge- 

schichtlich uberladen. Wieder einmal zeigt sich, dal? 

subjektives Deuten szenischer Kapitelle Konjunktur 

hat, trotz Willibald Sauerlanders u. a. wiederholter 

Anregungen zu historisch differenzierter Erforschung 

der romanischen Bauplastik und ihrer konkreten Funk- 

tion (Sauerlander 1992, 1994, 1997)- Wegen seiner 

methodischen Fahrlassigkeit sto& der Versuch, einen 

GroISteil burgundischer Kapitellensemble komplex zu 

deuten, an enge Grenzen, gerade bei zweitrangigen 

Bauten oder bei Werken, die vielerorts repetiert wurden 

(Angheben 1998 [II]).

Die spiiter zur Kathedrale erhobene Wall- 

fahrtskirche St-Lazare in Autun ist Thema 

einer umfassenden Baumonographie von 

Bernhard Serexhe, die noch nicht publiziert ist 

(vorerst: Serexhe 1990). Auch die Bewertung 

der Bauplastik ist wieder in Flufi gekommen, 

nachdem die Monographie von Denis Grivot 

und George Zarnecki (Gislebertus, sculpteur 

d’Autun, Paris Hpdr) und deren gehaltvolle 

Rezension Salets (La sculpture romane en 

Bourgogne. A propos d’un livre recent, Bulle

tin monumental 1961, S. 325-343) sowie ein 

Aufsatz Sauerlanders (Gislebertus von Autun 

- Ein Beitrag zur Entstehung seines kiinstleri- 

schen Stils, in: Studien zur Geschichte der 

europdischen Plastik. FS fur Theodor Muller 

zum 19. April 1965, Miinchen 1965,8. 17-29) 

uber lange Zeit den Standard dargestellt hat- 

ten.

Linda Seidel bricht nun mit dieser wissen- 

schaftlichen Tradition und widmet sich in 

ihrem Buch in mehrfacher Hinsicht der vor- 

geblichen Legendenbildung in Autun (Seidel 

1999). Unter den anregenden, gieichwohl spe- 

kulativen Thesen sticht ihre Demontage der 

Kiinstlerpersonlichkeit des Gislebertus hervor. 

Er sei nicht der fiihrende Steinmetz gewesen, 

als den ihn die Forschung - nicht zuletzt gelei- 

tet von dem Wunsch, mittelalterliche Kunst 

mit Personlichkeiten zu verbinden - gesehen 

und seine Vita konstruiert hat. Es handle sich 

vielmehr um einen Vorfahren der burgundi- 

schen Herzoge, der im 10. Jh. die Reliquien 

des Lazarus nach Autun brachte. Die be-

Abb. 3 Chassenard/Allier, Kirche, Seitenportal, 

Detail, 2000 aufgedeckt (Autor) 

riihmte Namensnennung am Gerichtsportal - 

»GISLEBERTUS HOC FECIT« - sei nicht 

auf das Portal als Kunstwerk zu beziehen, son- 

dern auf die historische Tat der Reliquien- 

translation. Die Herzoge von Burgund, die im 

12. Jh. eng mit dem Bau der Pilgerkirche ver- 

bunden waren, hatten mittels einer »steiner- 

nen Urkunde« gleichsam retrospektiv Tatsa- 

chen geschaffen.

Auch die an provinzialromischer Architektur geschulte 

Formensprache von St-Lazare versteht Seidel als tradi- 

tionsbildenden Riickgriff auf die — in diesem Faile 

rbmische — Vergangenheit der Stadt. Die Schaffung 

eines antikisierenden Monumentes sei als imitatio 

romischer Herrschaftsarchitektur zu lesen. Zudem hin- 

terliege der Bauplastik ein auch paganer Subtext, der 

auf die historische Grofie der von Augustus gegriinde- 

ten Stadt (Augustodunum} zu beziehen sei. SchlielSlich 

sei die Lage der Kirche St-Lazare, die das Grab des 

Lazarus barg (dazu s. u.), ein weiterer Zeuge fur mit-
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Abb. 4

Neuilly-en-Don/on/Allier, 

Kirche, Tympanon des 

Westportals (Paris, Arch, 

photogr.)

telalterliches GeschichtsbewuBtsein. Denn mit der Lage 

der monumentalen Pilgerkirche vor der Westfassade 

der heute zerstorten Kathedrale St-Nazaire wiederhole 

Autun im Sinne mittelalterlicher Architekturkopie die 

topographische Situation in Bethanien, der biblischen 

Heimat des Lazarus. Quelle der Kenntnis seien zeit- 

gendssische Pilgerberichte.

Das weitmaschige Netz mittelalterlicher Quel- 

len zu Autun macht Seidels Deutungsversuch 

moglich. Es handelt sich um ein prominentes 

Beispiel dafiir, dal? ikonologische Sichtweisen, 

wie die New History sie zu erzeugen vermag, 

auch vor ehern wirkenden Axiomen der Bur- 

gundforschung nicht Halt machen. Seidels 

facettenreiche Lesart von St-Lazare wird 

zukiinftigen Forschungen vielleicht nicht den 

Weg weisen, doch die Diskussion in jedem 

Faile anheizen.

Einen neuen Vorschlag zur Kapitellikonographie des 

Chores von St-Lazare bietet Travis (Travis 1999), der 

hier die Moglichkeiten des vierfachen Schriftsinnes 

darlegt, indent er die Kapitellinhalte auf ihre textliche 

Grundlage und deren Kombinatorik hin untersucht. Er 

sieht hier ein koharentes Programm, das das antitheti- 

sche Grundprinzip von Gut und Bose thematisiert. 

Damit steht Travis nicht weit von Abbe Terret, der 

1914 die ikonographische Forschung zu Autun begriin- 

dete (Victor Terret, La sculpture bourguignonne aux 

Xlle et XHIe siecles. Ses origines et ses sources d’inspi

ration, Paris 1914 und Autun 1925). Allerdings kom- 

men dem Leser Bedenken. Ein Merkmal mittelalterli

cher Exegese ist ihre gelegentlich weitreichende Offen- 

heit fur verschiedenste Assoziationen und Wertungen. 

Wer auf diesem Gebiet »schdpferische Denkmalpflege« 

wagt, ja ganze Programme rekonstruiert, riskiert viel. 

So auch Setlak-Garrison 1984, die anhand ausgewahl- 

ter Langhauskapitelle den Nachweis zu erbringen ver- 

sucht, es werde hier generell auf die Totenliturgie Bezug 

genommen. SchliefSlich soli eine Auswahl von szeni- 

schen Kapitellen pars pro toto fiir den Gesamtsinn ste- 

hen.

Geschlossener und konzis begrundet sind hingegen die 

Forschungen Zinks zur Portalikonographie von Autun, 

die in der nichtdeutschsprachigen Forschung selten 

rezipiert werden (Zink 1988, 1988/89, 1989/90). Er 

versucht den Nachweis, dal? die Lazarusikonographie 

des zerstorten Nordportals von St-Lazare, zu dem das 

beriihmte Fragment der Eva im Musee Rolin gehort, in 

Zusammenhang mit dem Westportal zu sehen ist, an 

dem Gislebertus sein Weltgericht angebracht hat. Er 

sieht - ahnlich wie in Charlieu (Zink 1983) und Veze- 

lay - ein christologisch-ekklesiologisches Programm 

verwirklicht, das fast vollig auf biblischen Texten ba- 

siert. Die zeitgendssische exegetische Literatur scheint, 

so Zink, keine unmittelbare Auswirkung auf die Bild- 

kiinste gehabt zu haben; immerhin konne aber ihre 

Untersuchung zur Rekonstruktion des geistigen Klimas 

beitragen, dem die Bildprogramme entsprangen. Ent-
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scheidend ist die Beachtung des zyklischen Zusammen- 

hangs von Portalen und Kapitellen sowie der jeweiligen 

Bauaufgabe. Damit schliefst Zink eine Egalisierung 

unterschiedlicher Adressatenkreise, lokaler Eigenhei- 

ten und bauaufgabenbedingter Bindung aus und hebt 

sich wohltuend von der herrschenden Uberinterpreta

tion einzelner Szenen ab.

Mehrere nordburgundische Bauten galten als in ihrer 

Architektur oder Skulptur abhangig von St-Lazare in 

Autun; die Meinung zeigt Auflbsungserscheinungen. 

Fraglos gilt der Zusammenhang fur die Stiftskirche von 

Saulieu (Salet 1986). Dagegen sind die uber Europa 

und Amerika zerstreuten Kapitelle aus der Abteikirche 

von Moutiers-St-Jean stilistisch und motivisch Skulptu- 

ren aus dem Westbereich der Abteikirche von Cluny 

direkt verwandt und in die nzoer Jahre zu datieren 

(Stratford 1986). Bei den Figurenkapitellen der Prio- 

ratskirche von La Rochepot (deren Architektur in 

regionalem Kontext zu sehen ist) beschrankt sich der 

angebliche Zusammenhang mit Autun darauf, dal? hier 

wie dort (und in Saulieu) eine Darstellung Balaams auf 

dem Esel begegnet. Ein Vergleich mit Skulpturen im 

Obergeschols des Narthex von Vezelay ergibt Nahe im 

Relief- und Figurenstil und spricht fiir Entstehung in 

den lipper Jahren (Stratford 1994 [II]). Neben den 

hochrangigen, individuellen Skulpturen dieser drei 

Bauten fallen die wenigen Figurenkapitelle im Schiff 

der Stiftskirche von Beaune kiinstlerisch ab. Im Moti- 

vischen klingt Autun an. Vergnolle, die das Schiff von 

Beaune extrem spat, nicht vor 1165/70, datiert, ver- 

mutet einen Riickgriff auf eine langst abgebrochene 

Tradition (Vergnolle 1994).

Die neben Autun zweite wichtige Kathedrale 

im siidburgundischen Raum, der weitgehend 

zerstorte Vieux St-Vincent in Macon, ist selten 

studiert worden. Den AbriK des Bans im 

friihen 19. Jh. haben nur die doppeltiirmige 

Fassade (wohl um 1030) und die um 1120-40 

vorgelagerte dreischiffige Vorhalle iiberstan- 

den. Das Westportal (Abb. 6), das zwischen 

beiden Abschnitten vermittelt, wird von einem 

Weltgerichtstympanon uberspannt, das zu den 

groEten in Burgund zahlt. Der stilistische 

Zusammenhang mit den Chorkapitellen von 

Cluny wurde diskutiert (Armi 1983; Tokita 

Darling 1994), und doch war die Anlage bis

lang weitgehend unbekannt. Eine Publikation 

des Stiidtischen Museums in Macon erschliefit 

nun die Geschichte des Baus, das Planmaterial 

und die verbleibenden Teile (Garmier 1988), 

eine amerikanische Dissertation ist der Funk- 

tion der Vorhalle samt ihrer Portalikonogra- 

phie gewidmet (Cavell 1997). Bereits vor eini-

Abb. 5 Tournus/Sadne-et-Loire, St-Philibert, 

Krypta, Hauptraum nach Osten (Marburg 

30193) 

gen Jahren hat Yves Christe die eschatologi- 

sche Dimension des Portals untersucht (Chri

ste 1991).

Cluny

Die historische Forschung zu Cluny hat in den 

letzten Jahren Entscheidendes geleistet, wie 

Forschungsberichte und Kongresse zeigen 

(logna-Prat/Sapin 1994; Wollasch 1997; 

Cluny 1998; Skizze einer Geschichte des Klo

sters bis zum 13. Jh.: Wollasch 1996). Doch 

auch unser Fach hat bereits vor der eingangs 

erwahnten Tagung zu Hugo von Semur (Cluny 

1990) neues Material ans Tageslicht gebracht. 

Auf dem 21. Congress on Medieval Studies in 

Kalamazoo (Western Michigan Univ.) war 

eine Sektion aktuellen Forschungen zu Cluny 

vorbehalten, die teils in Gesta 1988 veroffent- 

licht wurden oder zu Dissertationen gefiihrt
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Abb. 6

Macon/Sadne-et-Loire,

Vieux-St- Vincent,

Tympanon

(Austin 1070/2.)

haben. Zwar steht das dort von Stratford 

angekiindigte Corpus aller erhaltenen Skulp- 

turenfragmente des Klosters noch aus. Doch 

finden am Ort rege Forschungen statt. Die seit 

Mitte der $>oer Jahre regelmaKig stattfinden- 

den Ateliers Clunisiens sind z. T. kunsthisto- 

risch ausgerichtet. Das Musee Ochier hat mit 

den Cahiers du Musee d’Art et d’Archeologie 

de Cluny eine Zeitschrift begrundet, die aktu- 

elle Forschungsergebnisse prasentieren soli. 

Das erste Heft ist den vielseitigen Grabungser- 

gebnissen der Zeit zwischen 1988 und 1995 

gewidmet, grofienteils in Zusammenhang mit 

den noch unpublizierten Lyoner Dissertatio- 

nen von Anne Baud und Gilles Rollier. Beide 

haben Grabungen im Bereich der ehem. Vor- 

halle, der Galilaea-Passage und im erhaltenen 

groKen Sudquerarm geleitet (Baud/Rollier 

1993) und wertvolle Erganzungen zu den 

Arbeiten Conants geboten (abschlieEend K. J. 

Conant, Cluny. Les eglises et la maison du chef 

d’ordre, Macon 1968), die keinen stratigra- 

phischen Grundlagen folgten, und das von 

Conant evozierte Bild korrigiert, die komplexe 

Baugeschichte sei im grol?en und ganzen 
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geklart. Das abfallende Terrain des Grosneta- 

les, in dem sich Cluny III erhob, wurde fiir das 

gigantische Projekt hydraulisch verandert, so 

dal? Wasserschaden am Fundament ausge- 

schlossen wurden (Rollier 1996 |I] und [II]; 

der Autor erforscht die monastische Wasser- 

technik in Burgund, Champagne und Franche- 

Comte). Die Grabungen und Bauforschungen 

am Erhaltenen haben gezeigt, dal? vom Funda

ment bis zur Wolbung ein einheitliches Kon- 

zept realisiert wurde, ohne Hinweise auf 

Plananderungen. Dies beseitigt einen alten 

Streitpunkt zwischen Conant und Salet. In 

Cluny existierte ein durchdachtes System der 

Bauleitung und -ausfiihrung (Baud 1996 [I] 

und [II]). Bauds Untersuchung zum Antiken- 

bezug der dritten Abteikirche (Baud, 2000) 

kommt zu dem Ergebnis, dal? Cluny sich, auf- 

grund seines historischen Selbstverstandnisses 

und seiner Nahe zum Reformpapsttum, auch 

im 1088 begonnenen Neubau auf die Antike 

beziehe. Die Verwendung des anspruchsvollen 

Quadermauerwerks all’antica sei bautech- 

nisch nicht relevant, sondern habe rein asthe- 

tische Grunde und verleihe dem Innenraum



Forschungsberichte

Abb. 7 

Cluny, Haus aus dem 

12. Jh. (6, rue d‘Avril), 

Axonometrie 

von J.-D. Salveque 

(Garrigou-Grandchamp 

i995> s- T34>

antikische Monumentalitat. Auch die archi- 

tektonischen Grundkonstanten wie die Fiinf- 

schiffigkeit verstehen sich, so Baud, als Anti- 

kenbezug im Sinne mittelalterlicher Architek- 

turkopie. Dies gilt in gleichem Mafe fur die 

Kapiteilplastik, denn die Nachahmung des 

korinthischen Kapitells erreicht hier im iz. Jh. 

einen ersten Hohepunkt. Die Kunst Clunys sei 

ohne regionale Voraussetzung. Allerdings war 

die inhaltliche Relevanz dieses Antikenbezugs 

bereits Werner Weisbach eine Selbstverstand- 

lichkeit (Religiose Reform und mittelalterliche 

Kunst, Einsiedeln/Ziirich 1945, S. 63-66). 

Zum gleichen Schluf? kommt auch Stratford. 

Er weist fiir die Wandmalereien von Berze-la- 

Ville einen stilistischen Rombezug nach (Strat

ford 1990). Dies ist umso wichtiger, als da£ 

die 1989 ergrabenen Malereireste von Cluny 

III stilistisch und technisch denen von Berze 

entsprechen (Rollier-Hanselmann 1996), was 

Fernand Merciers Einordnung dieser Male- 

reien in den romischen Kontext bestatigt (Les 

primitifs francais. La peinture clunisienne en 

Bourgogne, Paris 1931, S. 138). Eric Palazzo 

stellt auch auf ikonographischem Gebiet einen 

Rombezug her (Palazzo 1988): die traditio 

legis in der Apsiskalotte, in die die Abte von 

Cluny einbezogen sind, manifestiere den 

Fiihrungsanspruch des Klosters.

In diesem Zusammenhang seien die jiingsten Studien 

zu den Chorkapitellen von Cluny III erwahnt, deren 

Datierungsspielraum sich mittlerweile auf die Jahre 

zwischen 1095 und 1110 eingependelt hat. Scillia lie- 

fert eine originelle Interpretation der Chorkapitelle, 

wonach es sich um einen Zyklus handele, der den 

Schriften des Boethius liber die Musik folge (Scillia 

1988). Allerdings konnte Diemer (Diemer 1988 und 

1990, z. T. ahnlich schon Stratford 1983, S. 248-250) 

nachweisen, dal? es sich bei diesen Stiicken keineswegs 

um exakt ausgefiihrte Elemente eines koharenten Pro- 

gramms handelt; Irrtiimer und Verwechslungen bei der 

Zuweisung der eingemeifielten Inschriften zeigen, dal? 

zwischen Entwurf und Ausfiihrung unterschieden wer- 

den mul?. Zudem sollte man die auch sonst anzutref- 

fende Neigung zur Herstellung von Kapitellen in Paa- 

ren (Stratford 1983, S. 24of.) und den Anbringungsort 

auf den Chorumgangssaulen in etwa zehn Meter Hohe 

im Gedachtnis behalten. Wesentlich wichtiger fiir die 

Ikonographie der Abteikirche war das Fresko mit Chri- 

stus in der Mandorla in der Apsiskalotte dariiber.
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Abb. 8

Bezornay, Gem. St-Vincent- 

des-Pres/Sadne-et-Loire, 

Wirtschaftshof der Abtei 

Cluny (Garrigou-Grand- 

champ 1999, 8. 93)

Das unmittelbare historische und kunstge- 

schichtliche Umfeld der Abtei wurde mehrfach 

von einer Forschungsgruppe um Jean-Denis 

Salveque (Cluny, Centre des Etudes clunisien- 

nes) untersucht. Mit dem abschliefienden 

Buch (Garrigou-Grandchamp 1995) liegt ein 

aktuelles Inventar der romanischen Profan- 

bauten der Stadt Cluny vor (Abb. 7), doch ist 

die Arbeit noch nicht abgeschlossen, wie die 

aufsehenerregende Entdeckung eines Hauses 

aus dem 11. Jh. zeigt (Fliige 2000). Eine wert- 

volle Erganzung hierzu bildet die noch un- 

publizierte Dissertation von Didier Mehu liber 

das Verhaltnis von Kloster und Siedlung Cluny 

(vorerst: Mehu 1998). Die Erfassung des wirt- 

schaftlichen Umfeldes von Cluny ist atich von 

kunsthistorischem Belang, wie Garrigou- 

Grandchamp, Guerreau, Impey und Salveque 

mit einer bauhistorischen Untersuchung zu 

den Wirtschaftsgebauden der Abtei zeigen 

(Abb. 8; Garrigou-Grandchamp 1999). Zu 

den Abteigebauden aufier der Kirche: Strat

ford 1992; zur romanischen Bauplastik der 

Hauser von Cluny: Stratford 1994 [I].

Die Brionnais-These

Der Erkenntniszuwachs und das neuerliche 

Interesse an Rombeziigen markieren eine 
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Kehrtwende, nachdem die Forschung in den 

yoer und 8oer Jahren kleinere Bauten nach 

Jahren der Vernachlassigung wieder in den 

stark einseitigen Blick genommen hatte. Oft- 

mals bediente man sich des regionalen Kon- 

textes, um ein Erklarungsmodell zu liefern. 

Doch indem die »zweitrangigen« Bauten zu 

puren Argumentationsstiitzen degradiert wur- 

den, geriet die wissenschaftliche Fokussierung 

zur Scheuklappe. Zu oft blieben regionale Stil- 

verflechtungen und -adaptionen, historische 

Rahmenbedingungen, ikonographische Motiv- 

wanderungen etc. unbeachtet, so dafi das 

Erkenntnispotential kaum ausgeschopft wur

de. Man mufi jedoch einschrankend daran 

erinnern, daf> die franzosische Kunstge- 

schichtsschreibung seit dem 19. Jh. auch die 

inventarhafte Erfassung des Denkmalerbe- 

standes einer Region kennt, wie sie in den Ban- 

den des Congres archeologique ihren Nieder- 

schlag findet (zu Teilen Burgunds die Bande 

1986 [1989] Auxois-Chatillonnais, 1988 

[1991] Bourbonnais und 1994 [1997] Cote 

d’Or. Di/on, la Cote et le Val-de Sadne). Leider 

pflegen die oft vortrefflichen Forschungser- 

gebnisse dort unverbunden nebeneinanderzu- 

stehen; man vermifit eine Synthese, die die Ein- 

zeluntersuchungen miteinander verbande.
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Die Suche nach gangigen Erklarungsmodellen 

hat das siidburgundische Brionnais und Cha- 

rolais in den Augen mancher Forscher zu 

Quellgebieten romanischen Erneuerungsbe- 

strebens werden lassen. Bereits nach 1000 

erlebte das siidostliche Burgund im Dunstkreis 

der Kloster Cluny (II) und Tournus bzw. des 

Kathedralbaus von Macon einen Bauboom, 

dem ab der Mitte des u. Jh.s eine formale 

Erstarrung folgte. Dann repetierten die zahl- 

reichen, bis etwa nzo errichteten Pfarr- und 

Prioratskirchen in Grundrifi und Raumdispo- 

sition erprobte Modelie. Auffallend ist das 

weitgehende Fehlen von aufwendigem Skulp- 

turenschmuck im burgundischen Siidosten. 

Neben der bauplastischen Ausstattung von 

Cluny und dem Tympanon der ehem. Kathe- 

drale St-Vincent in Macon sind der Altar von 

Avenas und die provinzielle Portalanlage von 

St-Paul-de-Varax zu nennen, die stilistisch im 

Umkreis der bedeutenden Abtei anzusiedeln 

sind. Demgegeniiber erscheinen die siidwestli- 

chen Gebiete Burgunds - eben das Charolais 

und das Brionnais - wesentlich reicher. Allein 

die Dichte romanischer Substanz, und umso 

starker ihr formaler Variantenreichtum sowie 

die vielfaltige skulpturale Ausstattung sind 

erstaunlich und bergen zugleich zahlreiche 

kunsthistorische Probleme. Nach Raymond 

Oursel (Les eglises romanes de I’Autunois et 

du Brionnais, Macon 1956) hat sich bis in 

jiingste Zeit jedoch kaum ein Wissenschaftler 

die Mtihe gemacht, sich dem Beziehungsge- 

flecht zu nahern, im Gegenteil: Vor allem das 

Brionnais wurde als feste Grblsle betrachtet. 

Das Konstrukt »Brionnais-Kunst« diente als 

zentrales Element des Erklarungsmodells zur 

Plastik von Cluny III. Die dortigen Nachah- 

mungen des antiken korinthischen Kapitells 

und die zugehdrigen »chapiteaux histories« 

seien das Ergebnis einer lokalen Entwicklung 

des bildhauerischen Konnens, 'das seine Wur- 

zeln im Brionnais habe.

Den Nachweis dieser These versucht Eliane Vergnolle 

mittels detaillierter Strukturanalysen zu Kapitellensem- 

blen im Brionnais und Charolais (Recherches sur quel- 

ques series de chapiteaux romans bourguignons, in:

Abb. 9 Paray-le-Monial/Sadne-et-Loire, Prio- 

ratskirche, Westpartie von Nordivest (Marburg 

40823)

L’information d’histoire de Part 20/2, 1975, S. 55-79). 

Allerdings lal?t sie sich bei dem Wunsch, den Stil 

Clunys zu erklaren, von einer etwas willkiirlichen Aus- 

wahl leiten, nicht von einem fliichendeckenden Inven

tar (Vergnolle 1990). Somit gerieten Brionnais und 

Charolais fiir die Forschung zum Versuchslabor der 

Hochromanik. Als Erkliirung hierfiir hot man lokale 

Adelsgeschlechter, deren Rolle als Stifter im Kleid neu- 

zeitlichen Mazenats interpretiert wurde (Oursel), oder 

aber man beschwor den genius loci.

Die Herleitungsversuche von Cluny III aus 

dem Brionnais kulminieren in dem umstritte- 

nen Buch von Edson C. Armi (Armi 1983, s. 

auch ders. 1986 und 1988). Die Errungen- 

schaften der burgundischen Hochromanik 

seien einer mehr oder weniger homogenen 

Werkstatt - dem » Atelier« - zu verdanken, aus 

der individuelle Kiinstlerpersonlichkeiten her- 

vorgegangen seien. Diese Werkstatt habe ihren 

Anfang im Brionnais, genauer gesagt in der 

Prioratskirche von Anzy-le-Duc, und habe
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dort neben lokalen Werkleuten gearbeitet. 

Bereits vor Cluny, gegen 1080, seien im tradi- 

tionellen Milieu des Brionnais und Charolais 

grofifigurige Portalanlagen wie in Charlieu 

und Mont-St-Vincent entstanden (auch: Armi, 

2000). Armis Untersuchung mit ihrem hand

fest wirkenden Vorgehen zielt auf eine neue 

Chronologic. Die einzelnen Mitglieder des 

Steinmetzenateliers seien durch individuelle 

Steinmetzzeichen auch in unterschiedlichen 

Bauten identifizierbar, wobei Armi der Pra- 

misse folgt, Steinmetzen und Bildhauer seien 

identisch. Eine relative Chronologic gewinnt 

er aus der Analyse von Mauertechnik und 

sekundarer Bauplastik (Basen und Kampfer): 

Innerhalb eines Jahrzehnts batten Mitglieder 

des »Ateliers « den Westabschlul? von Anzy-le- 

Duc, die ersten Abschnitte der Vorhallen von 

St-Vincent in Macon (Abb. 6) und Perrecy-les- 

Forges (Abb. 15), einige Skulpturen in Vezelay 

(avant la pose) und das Portal von Mont- 

ceaux-l’Etoile (Abb. 12) geschaffen. Danach 

sei die Werkstatt nach Cluny gegangen, um am 

ersten Bauabschnitt der dritten Abteikirche, 

also am Chor, mitzuwirken. Da Armi von Por

ters Friihdatierung der Chorkapitelle in Cluny 

ausgeht, muS diese gesamte Entwicklung vor 

1095 abgeschlossen gewesen sein - eine revo- 

lutionare These. Dariiber hinaus stellt Armi 

die bislang weithin akzeptierte Chronologic 

der burgundischen Plastik auf den Kopf. Im 

zweiten Teil der Arbeit versucht er mit ins Ex

treme getriebener Morelli-Methode, einzelne 

Kiinstlerpersonlichkeiten (»Avenas Master«, 

»Perrecy Master®) zu identifizieren. Schon die 

bloEe Fiille der Werke, die Armi diesen beiden 

Meistern zuschreibt, macht staunen. Zudem 

soli dies alles innerhalb von ca. 40 Jahren 

(1080-1120) entstanden sein; innerhalb einer 

Generation vollziehe sich der Ubergang von 

der friihromanischen Skulptur Burgunds hin 

zu einem Stil, der als Vorbereitung der Gotik 

zu werten sei. Die folgende Generation sei von 

zwei Kiinstlern aus dem Umkreis des »Per- 

recy-Meisters« beherrscht worden, von Gisle- 

bertus (Skulpturen in Cluny, Vezelay und 

Autun) und dem »Plus Master® (eine Reihe 

von Kapitellen im Langhaus von Vezelay), 

wobei die neue Form einer linearen Faltenbil- 

dung des Gislebertus entscheidenden Einflufi 

auf die friihe Gotik gehabt habe.

Armis provokante Thesen fordern zur Diskus- 

sion heraus, doch wird sie durch die Dichte 

der Ausfiihrungen und die Fiille von Detailbe- 

obachtungen, die genaueste Denkmalerkennt- 

nis voraussetzt, erschwert.

Die Auslagerung von Beweisketten in den Anhang lal?t 

im laufenden Text viele Hypothesen als Faktum 

erscheinen. Armis Idee, Beobachtungen zum Baube- 

trieb und zur Chronologic mit einer Handescheidung 

zu verbinden, wird leider nicht konsistent begriindet, 

vielmehr benutzt Armi Axiome als Argumente, so die 

Friihdatierung der Kapitelle von Cluny. Da er von der 

Identitat von Steinmetzen und Bildhauern ausgeht, ist 

ihm eine zeitsparende Vorausfertigung der Skulptur 

und eine arbeitsteilige Produktion kaum denkbar. 

Zugleich aber setzt Armis enger Datierungszeitraum 

ein straff organisiertes Werkstattsystem voraus. Ein 

Anzeichen dafiir sind ihm die zahlreichen Steinmetzzei

chen in Burgund, die oft ahnlich oder gar gleich an ver- 

schiedenen Bauten begegnen. Seine Grundidee, dal? aus 

einer Reihe gleichartiger Steinmetzzeichen - es handelt 

sich meist um Buchstaben des lateinischen Alphabets - 

auf eine homogene Werkstatt zu schlieEen sei, hat 

gewif? etwas fur sich. Doch vergleicht man sie im Ori

ginal, so zeigt sich, dal? sie kaum von derselben Hand 

in den Stein geschlagen sind. Da fraglich bleibt, ob ein 

Buchstabe als individuelles Signum zu werten ist oder 

nicht eher als Hilfsmarke fiir die Abrechnung, als Stein- 

bruchzeichen oder Versatzmarke, und somit eventuell 

auf eine neue Form der Werkstattorganisation hin- 

weist, ist sein Konzept einer einheitlichen Werkstatt 

unbelegt, zumal Armi seine Theorie nicht durch wei- 

tere Argumente wie Detailformen, Mal?systeme oder 

Bautechnik absichert. Ahnlich angreifbar ist die rela

tive Chronologic Armis, denn sie basiert auf einer sub- 

jektiven Auswahl von Kampfer- und Basenprofilen, die 

auf einen weitgehend linearen Prozel? abzielt. Mit Para- 

metern, beispielsweise an den Kirchen von Iguerande 

oder Varenne-l’Arconce (ca. 1120-40) im Brionnais 

gewonnen, liel?e sich ein vollig anderes Ergebnis erzie- 

len. Armis Handescheidung von vier verschiedenen 

Meistern vermag dagegen zu iiberzeugen, allerdings ist 

einschrankend zu sagen, dal? natiirlich die Auswahl der 

untersuchten Stiicke begrenzt ist und die Kriterien fiir 

Personalstil schwierig zu definieren sind. Bei einer breiter 

angelegten Untersuchung konnte Armi auch innerhalb 

seines Systems ein schiirferes Bild gewinnen.

Paray-le-Monial

Indessen kommt Armi das Verdienst zu, alte 

Denkschemata aufgebrochen und zur Kontro-
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verse herausgefordert zu haben. Zahlreiche 

Wissenschaftler sind diesem Appell gefolgt 

und haben in den letzten fiinfzehn Jahren vor 

allem detaillierte Befundaufnahmen geleistet. 

Das C.E.P. (Centre d’Etudes des Patrimoines 

en Brionnais-Charolais) hat in einer mehr- 

jahrigen Kampagne in Zusammenarbeit mit 

der TH Danzig und der Bauhausuniversitat 

Weimar Plane zu den Kirchen des Brionnais 

und zu Paray-le-Monial erarbeitet. Die Vermes- 

sung samtlicher romanischer Bauten des Cha- 

rolais ist im Gange, wobei die Verantwortli

chen fiir weitere Partnerschaften mit auslandi- 

schen Hochschulen offen sind. Ein Corpus zur 

romanischen Skulptur der Region ist geplant. 

Dies lai?t fiir die Zukunft einiges erwarten, 

zumal zwei Kongresse in Paray-le-Monial eine 

verheiEungsvolle Zwischenbilanz der lebhaf- 

ten Forschung boten (Paray-le-Monial 1994 

und 2.000).

Jahrzehntelang wurde die cluniazensische Pri- 

oratskirche von Paray (Abb. 9-11) als Kopie 

von Cluny III abgestempelt und kaum naher 

untersucht. Tatsachlich sind Grund- und Auf- 

rii? - dreischiffige Basilika mit dreiteiligem 

Aufrifi, Spitztonnenwolbung, Umgangschor 

mit Radialkapellen, Vorhalle mit Zweiturm- 

fassade - aus Cluny iibernommen. Doch 

erschopfen sich die Parallelen in der Uber- 

nahme bestimmter Formen. Als zweitrangig 

eingestuft, blieben Aspekte wie die historische 

Situation, die Baugeschichte oder die regionale 

Wirkung der Prioratskirche unbeachtet. Erst 

seit den 8oer Jahren riickte Paray mehrfach in 

den Brennpunkt des Interesses. An erster Stelle 

steht hier die erhellende Baumonographie von 

John Minott Kerr (Kerr 1994). Das von Graf 

Lambert von Chalon 973 als Grablege gestif- 

tete Kloster wurde durch seinen Sohn Hugo, 

Bischof von Auxerre, 999 an Cluny iibertra- 

gen. Eine Weihenachricht des Jahres 1004 

wurde gern auf die Vorhalle der heutigen Kir- 

che bezogen, die einen eigenen Bauabschnitt 

bildet.

Rezente Bodenfunde haben diese These jedoch 

erledigt, denn im Querhaus hat man Funda-

Abb. 10 Paray-le-Monial, Prioratskirche, Vor

halle (Marburg 40825) 

mente eines Vorgangerbaus ergraben (Rollier 

2000). Sie lassen eine Rekonstruktion von 

Paray I als einschiffiger Bau mit ausladendem 

Querhaus zu. Die beiden Querarme wiesen je 

eine Nebenapsis auf, wahrend der nach Osten 

weiter reichende Chor dreiapsidial schlofi. Es 

diirfte sich hierbei um den Griindungsbau 

handeln, womit die Weihenachricht von 1004 

neue Relevanz bekommt. Die Formensprache 

seiner Ostanlage fiigt sich sehr gut in die Ar- 

chitekturgeschichte des friihen n. Jh.s (Sapin 

2000). Der Bedeutungszuwachs komplexer 

liturgischer Ablaufe, wie er die monastischen 

Reformen in Cluny oder St-Benigne in Dijon 

begleitete, fand in einem aufwendigeren Chor 

seinen baulichen Ausdruck. Auch die zweite 

Abteikirche von Cluny, deren Rekonstruktion 

Sapin nachgebessert hat (Sapin 1990), besaE 

fiinf Apsiden, womit eine Mehrzahl von Neben- 

altaren sichergestellt war, die fiir die zahlrei- 

chen Messen notwendig waren. Neben Cluny 

diirfen Romainmotier in der Schweiz, die erste 

Kirche von Souvigny, die Krypta von Anzy-le- 

Duc, Tournus, Perrecy-les-Forges und Gigny 

im franzdsischen Jura als formal verwandte 

Bauten gelten. Zusammen mit der Vorhalle, 

die der ersten Kirche westlich vorgesetzt 

wurde, ergab sich die fiir Burgund oftmals so 

typische Baudisposition von aufwendigem
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Chor, ausladendem Querhaus mit Apsiden, 

Langhaus und Vorhalle (»porche«, »gali- 

laea«).

Es ist u. a. Kerr zu verdanken, daE diese Vor

halle in ihrer kunstgeschichtlichen Stellung 

naher bestimmt werden konnte. Anhand des 

Cartulars von Paray-le-Monial konnte er 

nachweisen, daE der Besitz des Priorates in 

den io8oer Jahren neu organisiert und ver- 

groEert wurde. Verantwortlich hierfiir war 

Hugo von Semur, der Abt und Bauherr der ab 

1088 neu entstehenden Kirche von Cluny. Die 

einsetzende wirtschaftliche Prosperitat machte 

in Paray einen Neubau moglich, dessen Zeuge 

die heutige Vorhalle ist. Sie laEt sich aufgrund 

der Analogien zur baulich stark dezimierten, 

durch Quellen in die spaten io8oer Jahre 

datierbaren Prioratskirche von La Motte-St- 

Jean zeitlich bestimmen. Kerr konnte hier enge 

formale Beziige zwischen dem ObergeschoE 

der Vorhalle von Paray und den Resten des 

Priorats nachweisen. Auch der im spaten 11. 

Jh. umgebaute Vierungsbereich von Anzy-le- 

Duc laEt sich hier anschlieEen. Mehrere wei- 

tere Studien haben die Kenntnis der Vorhalle 

bereichert. So naherte sich Sapin bereits 1994 

bauarchaologisch der erhaltenen Substanz 

(Sapin 1994) und lieferte wichtige Erkennt- 

nisse liber die Bautechnik des ausgehenden 11. 

Jh.s, wahrend Berry (Berry 1994) und Ha

mann (Hamann 2000 [II]) die regionale Ver- 

flechtung Parays untersuchen. Berry konzen- 

triert sich hierbei auf die Gliederung der Tiir- 

me, die sich eng verwandt in der verlorenen 

Prioratskriche von Digoin sowie den heutigen 

Pfarrkirchen von Rigny-sur-Arroux, St-Lau- 

rent-en-Brionnais, Vareilles und Varenne-l’Ar- 

conce wiederfinden. Hamanns Studie ist der 

Kapitellwerkstatt gewidmet, die im stilisti- 

schen Umkreis der Vorhalle von Paray gewirkt 

hat, so im Ostabschnitt von Iguerande und in 

der Pfarrkirche von St-Martin-du-Lac.

Kerr kommt in seiner Bauuntersuchung plau- 

sibel zu einer praziseren Datierung als die bis- 

herige Forschung. Der Chor und Teile des 

Querhauses seien um 1120 begonnen worden,

Abb. 11 Paray-le-Monial, Prioratskirche, Inneres, 

Blick auf ostliches Schiffsjoch und Vierung von 

Siidwest (Marburg 40805)

so daE nur noch die Vorhalle in die Zeit Abt 

Hugos fallt. Die Arbeiten seien schleppend 

vorangegangen und erst im 4. Viertel des 12. 

Jh.s mit der Wolbung des Langhanses zum 

AbschluE gekommen. Die lange Bauzeit er- 

klart sich als Folge wirtschaftlicher Engpasse, 

wodurch die mediokre Ausfiihrung in ande- 

rem Licht erscheint. Der ungenaue Versatz des 

Vorlagensystems in der Triforiums- und Ober- 

gadenzone und die formale Ausdiinnung der 

Bauplastik von Paray sprechen hier tatsachlich 

eine deutliche Sprache. Als Modell fiir die 

Skulptur, die Kerr nur allgemein und als argu

mentative Stiitze seiner Chronologic unter- 

sucht, darf wiederum die Mutterabtei gelten. 

Stratford konnte exakte Vorbilder an den 

romanischen Hausern von Cluny ausmachen, 

die ihrerseits von dem unter Abt Pontius von
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Abb. 12.

Montceaux- 

l’Etoile/Sadne-et-Loire, 

Kirche, Westportal 

(Combier, Macon)

Melgueil vor uzz errichteten ehem. Kreuz- 

gang der Abtei Cluny abzuleiten sind (Strat

ford 1994 [I]). Jose Luis Senra Gabriel y Galan 

(Senra 199Z und 1995) hat darauf hingewie- 

sen, dais burgundische Bauleute Abt Petrus 

Venerabilis von Cluny auf seiner Kastilienreise 

114Z begleitet haben konnten, denn der Stil 

einiger Stiicke aus dem Chor von Paray findet 

sich am Kapitelsaal des Klosters San Pedro de 

Cardena aus diesen Jahren wieder. Gleichwohl 

versucht Victor Lassalle (Lassalle zooo), Par- 

allelen zwischen Paray und friihen zisterziensi- 

schen Bauten herzustellen. Als Argumenta- 

tionsbasis ware ein Inventar zu Paray wiin- 

schenswert, das den Bestand ordnet, doch hat 

sich bislang niemand dieser undankbaren Auf- 

gabe angenommen. Dank Kerr und den neuen 

Planen steht die Bauforschung in Paray jeden- 

falls erstmals auf sicherem Boden.

Weitere Therrien

Festen Grund hat die Forschung in den letzten 

Jahren auch zu den umliegenden Gebieten zu 

legen vermocht. Studien zu Burgenbau (Jac- 

quier zooo; s. auch das Corpus der befestigten 

Platze im Dpt. Saone-et-Loire, unternommen 

von der archaologischen Gesellschaft ARHM 

FORT) und Friihgeschichte der Pfarren 

(Pepke-Durix zooo) versuchen, Licht in die 

Geschichte des 10. Jh.s zu bringen, in dem die 

spatere Herrschaftsstruktur und die Siedlungs- 

geschichte entstand. Allerdings ware eine 

umfassende siedlungsgeschichtliche Studie, 

wie sie Berry (Berry 1987) fiir das Arrouxtal 

vorgelegt hat, wiinschenswert. Die Etablie

rung mehrerer Adelsgeschlechter festigte das 

siidliche Burgund nach den Wirren der spat- 

karolingischen Zeit wieder. Im Laufe des 11. 

Jh.s gelangten die Pfarrkirchen, bis dahin 

meist Eigenkirchen lokaler Geschlechter, im 

Zusammenhang mit der kirchlichen Reform 

als Stiftungen an Kloster. So etablierte sich 

hauptsachlich Cluny mit wichtigen Prioraten - 

neben Paray-le-Monial vor allem Marcigny, 

Charlieu und Charolles - im Siidwesten Bur- 

gunds. Ubertragene Landereien und Siedlun- 

gen wurden mit Kirchen versehen, Kapellen zu 

Pfarrkirchen erhoben, alte Anlagen dutch 

neue ersetzt.

Dal? es hierbei zu einem schier undurchschau- 

baren Stilpluralismus kommt, liegt auf der 

Hand. Diesen zu entwirren, versucht William
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Travis (Travis 1994) am Beispiel der Pfarrkir- 

che von Montceaux-l’Etoile und ihres Portals 

(Abb. J2). Er unternimmt eine Baubeschrei- 

bung samt stilkritischer, bautechnischer und 

ikonographischer Untersuchung der Skulptur 

(auch: Travis 1992.) sowie eine Einordnung in 

den kunsthistorischen Kontext. Dabei bedient 

er sich einer ganzen Reihe bislang unbeachte- 

ter Fragmente und sucht erstmals die kunsthi- 

storische Rolle zu bestimmen, die das zerstorte 

Marcigny (Wischermann 1986) gespielt hat. 

Im Stilvergleich mit Anzy-le-Duc, Charlieu 

und Vezelay gewinnt er eine Datierung von 

Montceaux gegen 1125-35.

Zwei Werkstatten - eine »brionnaisische« und eine 

»cluniazensische« - sollen hier parallel gearbeitet 

haben. Die Begriffe »Brionnais-Plastik« und »clunia- 

zensische Plastik« bildeten, so Travis, nicht Einheiten 

einer linearen Chronologic, vielmehr babe der Auftrag- 

geber fur den jeweiligen Ort eine passende Werkstatt 

gewahlt. Das Postulat einer derart weitgehenden stili- 

stischen Wahlfreiheit im Dienst asthetischer wie ikono

graphischer Anspriiche bediirfte einer Uberpriifung. 

Travis versucht eine Definition des Begriffes Brionnais 

hinsichtlich Geographic, Geschichte, kirchenpoliti- 

scher Aufteilung und Skulptur. Indem er die - vage 

determinierten - Grundkonstanten mit den stilistischen 

Zusammenhangen der Bauten untereinander in Deckung 

zu bringen versucht, kommt er zu dem Schlul?, dal? die 

von Anzy-le-Duc abhangigen Bauten wesentlich star

ker stilgebunden seien als die cluniazensischen. Diese 

These ist aus einem weitmaschigen Netz von politisch- 

historischen und kirchenhistorischen Parametern 

gekniipft. Der mangelnde Zugriff auf das historische 

Beziehungsgefiige verhindert weitere Uberlegungen 

zum Verhaltnis von Besitz, Bauaufgabe und Stildepen- 

denz.

Ebenso liickenhaft bleibt sein Versuch eines Uberblicks 

uber die komplexe stilistische Verfa&heit der Brionnais- 

Plastik, der sich mit Nennung einzelner wesentlicher 

Merkmale der verschiedenen Ensembles begniigen 

mul?, so dal? die Gesamtbewertung einer Priifung 

bediirfte. (Auch der Rezensent hat versucht, mit einer 

Synthese zum Brionnais samt anhangigem Bautenkata- 

log zu einer Klarung beizutragen: Hamann 2000 [I].) 

Weiter reicht Travis’ ikonographische Analyse des Por

tals. Tympanon und Architrav zeigen die Himmelfahrt 

Christi, wobei diese Kernaussage fiber die Konsolen 

und Kapitelle des Saulenportals um eine eschatologi- 

sche Komponente erweitert wird. Die Nebenszenen lei- 

tet Travis iiberzeugend aus Cluny und Vezelay ab, 

wahrend er das Vorbild des eigentlichen Portals in dem 

Fresko der Hauptapsis von Anzy-le-Duc, dem Mutter- 

haus von Montceaux sieht. Es mul? sich bei diesem ab 

18 5 2 wieder freigelegten Werk einst um ein Hauptwerk 

der romanischen Wandmalerei in Burgund gehandelt 

haben. Doch wurden grol?e Teile der Chorausstattung 

von Anzy im Zuge der Restaurierung neu geschaffen, 

so dal? eine detailgenaue Herleitung, wie sie Travis ver

sucht (Travis 2000), methodisch sehr fraglich ist.

Zur Architektur des Autunois hat Berry in sei

ner iiberaus informativen Dissertation (Berry 

1993; zusammenfassend: Berry 2000) die 

Moglichkeiten und Grenzen eines multidiszi- 

plinaren Ansatzes aufgezeigt. Seine Zusam- 

menstellung der geographischen, geologischen 

und historischen Faktoren iibertrifft bei wei- 

tem das Herkommliche. Nachdem die re

search area« erfafit ist, untersucht Berry alle 

Kirchen des Gebietes, wobei er neben den be- 

scheidenen Landkirchen auch zerstorte oder 

stark veranderte Bauten beriicksichtigt. Aus- 

fiihrungen zu Material und Mauertechnik sind 

wichtige Bestandteile seiner Befunderhebung. 

Sie miindet in Uberlegungen zu Werkstattbe- 

trieb und Arbeitsmethoden. Die Darlegung 

der Formentwicklung folgt typologischen 

Prinzipien. Die Skulptur wird in der Darstel- 

lung der Gesamtentwicklung jedoch ausge- 

spart, was durch den Umfang der Arbeit zu 

erklaren ist. Berry gewinnt seine Chronologic 

der einzelnen Bauten jedoch nicht nur uber die 

Architektur, sondern auch iiber die Plastik; 

dies wird in dem der Arbeit folgenden Bauten- 

katalog geleistet, der eine Fiille von Details lie- 

fert. Gleiches gilt fiir den eigentlichen Textteil, 

dessen Anmerkungsapparat eine fast uner- 

schopfliche Informationsquelle bildet, wenn 

auch bei diesem Aufbau manchmal die Strin- 

genz verloren geht. Berrys Hauptergebnis ist, 

dal? die Region, die immer als riickstandig 

gewertet wurde - hauptsachlich weil Figuren- 

portale fehlen -, durchaus am aktuellen 

Kunstgeschehen teilhat. Das Portal von Chas- 

senard (Abb. 2, 3) zeugt da von. - Kiirzlich ist 

es gelungen, die Herkunft von acht zweitver- 

wendeten Kapitellen des friihen 12. Jh.s aus 

der Prioratskirche von Thil-sur-Arroux zu 

belegen (Reiche 2000 [II]).

Fiir das forschungsgeschichtlich ebenfalls ver- 

nachlassigte Charolais kommt Jens Reiche in 

seiner unpublizierten Dissertation zu ver-
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Abb. 13 

Gourdon, Kirche, 

Inneres nach Osten 

(Zentralinstitut, 

Nachlafi Ernst Gall)

gleichbaren Ergebnissen (Zusammenfassung: 

Reiche 2.000 [I]). Am Beispiel der Kirchen von 

Gourdon (Abb. 13) und Mont-St-Vincent un- 

tersucht er nach eingehender monographi- 

scher Analyse die Streuweite der Werkstatten 

und ergebnisreich ihre Arbeitsweise. Seine 

Argumentation stiitzt Reiche auch auf mal?- 

stabsgerechte Zeichnungen zu jedem baupla- 

stischen Element, wodurch er ein hohes MaE 

an Objektivitat erreicht. Reiche gelingt es, die 

kiinstlerischen Beziehungen zwischen dem 

Charolais und dem siidlichen Brionnais zu 

erhellen und die mitunter als kiinstlerisch 

unselbstandig bewertete Gegend zu rehabili- 

tieren. Die Kirche von Gourdon birgt zudem 

eine der seltenen Freskenausstattungen des 

romanischen Burgund. Die Malereien errei- 

chen bei weitem nicht den Rang von Berze-la- 

Ville, man darf in diesen der zentralfranzdsi- 

schen Kunst nahestehenden Werken typische 

Vertreter einer weitgehend untergegangenen 

Gattung vermuten. Die Ausstattung von 

Gourdon wurde in den letzten Jahren von 

Juliette Rollier-Hanselmann restauriert und 

jiingst ausfiihrlich vorgestellt (Rollier-Hansel

mann 2.000).
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Abb. 14 Perrecy-les-Forges/Sadne-et-Loire, 

Prioratskirche, Inheres, Blick vom Chor auf die 

nordl. Langhauswand (Marburg 41971)

Als Hauptwerk des Charolais durfte jedoch die ehem. 

Prioratskirche von Perrecy-les-Forges gelten, der die 

Forschungen von Masuyo Tokita Darling gewidmet 

sind (Tokita Darling 1994 und 2000). Ihr Gegenstand 

sind nicht die betrachtlichen Reste der friihromani- 

schen Kirche (Abb. 14) von Perrecy, einer einigermaEen 

datierbaren Adaption von Cluny II - was bisher selten 

erkannt wurde sondern die Vorhalle, die sie auf- 

grund einer miEverstandenen Quellennachricht mit 

ihrer komplexen Ikonographie um 1110/15 friih 

datiert. In ihrer Ableitung der architektonischen und 

figiirlichen Formensprache aus dem Brionnais orien- 

tiert sich die Autorin methodisch und inhaltlich an 

Armi (Tokita Darling 1988). Fruchtbringender als die 

angreifbare Friihdatierung und kunsthistorische Veror- 

tung von Perrecy sind ihre Thesen zur Portalikonogra- 

phie: sie setzt die Passionsszenen des Architravs (Abb. 

15), in dem die Rolle der Jiinger Christi betont wird 

(nach einer Vorlage?), mit der Osterliturgie in Verbin

dung, die im Kloster auch Vorhallen einbeziehen 

konnte. Von dieser Warte aus erklare sich die in Quel- 

len begegnende Bezeichnung »galilaea« fiir Vorhallen, 

die nach Matt 28 als VerheiEung der Auferstehung gel- 

ten konne. Von Galilaa aus erteilte Christus den Missi- 

onsauftrag, so daE den Monchen mit einem Passions- 

zyklus »in galilaea« ein Exempel des eigenen Auftrages 

entgegenstehe. Diese Interpretation, bei der eigentiimli- 

cherweise das prominente, ehem. farbig gefaEte Tym- 

panon keine Rolle spielt, stdEt jedoch an bauarchaolo- 

gische Grenzen. In Perrecy bricht der Zyklus so unver- 

mittelt ab, daE fraglich ist, ob der von Steinmetzen aus 

Vezelay gegen 1120 begonnene Umbau des gesamten 

Portals als abgeschlossen gelten darf. Zu bedenken ist 

weiterhin, daE das einzige direkte Vergleichsbeispiel in 

Burgund, der vollendete Portalfries von St-Paul-de- 

Varax, eine abgeschlossene Bildfolge zeigt.

In Autun und im Siidosten Burgunds finden 

sich neben mit Cluny und dem Brionnais ver- 

wandten Skulpturen solche, deren Stil auf das 

mittlere Rhonetal verweist. Nach langer Ver- 

nachlassigung - wohl weil sie dem konventio- 

nellen Forschungsmodell von territorial strikt 

abgegrenzten Schulen widersprachen - haben 

die »randstandigen«, z. T. exzellenten Werke 

seit den 8oer Jahre neues Interesse gefunden. 

Dem in Trummern erhaltenen Lazarusgrab 

(Autun, Musee Rolin) hat man einen weiter- 

fiihrenden Ausstellungskatalog gewidmet 

(Autun 1985); Stratfords dort vertretene Friih- 

datierung (vor 1138/39 statt wie bisher 

nyoer Jahre) scheint sich durchzusetzen, was 

fiir unsere Vorstellung von der unzureichend 

bekannten Rhone-Plastik insgesamt bedeu- 

tende Konsequenzen hat. Konturen erhalten 

hat auch ein mit dem 1152 in St-Andre-le-Bas, 

Vienne, nachgewiesenen Bildhauer Willelmus 

Martini zu verbindendes bauplastisches En

semble, das in der friihen Neuzeit sekundar im 

Refektorium (?) der Autuner Domkanoniker 

verbaut war, ein Rest des Domkreuzgangs? 

(Zink 1985; Stratford 1987 mit Postscriptum 

im Nachdruck 1998). Bei den Kreuzgangkapi- 

tellen von St-Philibert, Tournus, bestatigen 

sich die alteren Vergleiche mit Lyoner Skulp

turen (Thirion 1995). Die Klassifikationsalter- 

native »Burgund« oder »Rhone« ist in ihrer 

apodiktischen Form obsolet, jetzt bietet sich 

Gelegenheit, das Nebeneinander unterschied- 

licher Stilrichtungen in der Bischofsstadt
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Abb. ry Perrecy-les-Forges, Prioratskirche, Architrav des Westportals (Austin KE 8)

Autun und anderswo (Forsyth 1994) histo- 

risch zu verstehen.

Die Architektur der Zisterzienser mills hier 

beiseite bleiben. Unerlafilich aber ist ein Hin- 

weis darauf, dais das Mutterkloster des 

Ordens, Citeaux, endlich Gegenstand einer 

zusammenfassenden baugeschichtlichen Un- 

tersuchung geworden ist (Plouvier 1994; vgl. 

Kunstchronik 50, 1997, S. 271), s. auch Nor

ton 1983.

Ein Wort zur Buchmalerei. Ihr Bestand wurde 

durch die Religionskriege und die Franzdsi- 

sche Revolution stark dezimiert, daher ist 

auch der Forschungsstand, zu dem Avril ein 

Uberblick verdankt wird (Avril 1982), nicht 

eben befriedigend. An Grolsbestanden sind die 

Dombibliothek von Autun (Autun, Bibl. 

mun.) und die Klosterbibliotheken von Cluny 

(Paris, Bibl. Nat.) und Citeaux (Dijon, Bibl. 

mun.) erhalten. Ausgewahlte Hauptwerke der 

Uberlieferung stellt Cahns Uberblickswerk vor 

(Cahn 1996). Die Autuner Handschriften hat 

ein Ausstellungskatalog von 1995 erschlossen 

(Autun 1995).

Durch umfangreiche neuere Untersuchungen sind die 

Handschriften der friihen Zisterzienser besser bekannt 

geworden. Dies betrifft sowohl Entstehungsbedingun- 

gen, Buchgebrauch und das Zustandekommen von 

Bibliotheksbestanden als auch den Buchschmuck und 

die dabei zu konstatierenden Konventionen des Illu- 

strierens und Illuminierens. Uberblicksdarstellungen: 

Cahn 1984; Bondeelle 1987; vgl. auch die verschiede- 

nen Beitrage im Tagungsband Kalamazoo 1987.

Am besten bearbeitet sind die friihesten Handschriften 

und das Skriptorium von Citeaux (Zaluska 1989, 

Zaluska 1991; spater der populate Ausstellungskata

log Dijon 1998). Die besondere Aufmerksamkeit fur 

diese Handschriften griindet jedoch nicht nur in ihrer 

historischen Bedeutung. Zu Erklarungen forderte auch 

heraus, dal? die Handschriften der friihen Zisterzienser 

einen auffiilligen Wandel dokumentieren: Waren einige 

mit umfangreicher figiirlicher Illustration ausgestattet, 

belegen andere eine Ausstattung, die mit der in den Sta- 

tuten gefordeten Einfachheit iibereinstimmt und des- 

halb auf rein ornamentalen Schmuck beschrankt ist (zu 

dieser, in Buch- und Glasmalerei angewandten Orna- 

mentik Zakin 1979). Fragen der Datierung der Verfas- 

sungsdokumente des Zisterzienserordens wie der Ent- 

stehungsdaten einzelner Handschriften spielen in der 

Diskussion dariiber ebenso eine groRe Rolle wie das 

Verhaltnis zu der (in der alteren Literatur wohl ofter in 

seinen Intentionen verkannten) Polemik Bernhards von 

Clairvaux zum Bildergebrauch in den Kidstern. Einer 

der wichtigsten Beitrage zu diesen Fragen ist wohl 

Auberger 1986. Eine weitreichende, wenn auch nicht
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uneingeschrankt akzeptierte Deutung zur Bildausstat- 

tung in fruhen Zisterzienserhandschriften ist Nilgen 

1994, vgl. Nilgen 1998. Neben dem Skriptorium von 

Clteaux sind jedoch auch Handschriften aus anderen 

burgundischen Zisterzienserkldstern untersucht, z. B. 

von Pontigny (Peyrafort 1979, Zakin 1982) oder Clair- 

vaux (Vernet 1979).

Der jiingsterschienene, 19. Bd. des von Robert Favreau 

hrsg. Corpus des inscriptions de la France medievale 

(Paris 1995) behandelt u. a. einen Teil von Burgund, 

das Dpt. Allier.

Zuletzt ein Blick auf denkmalpflegerische 

Aspekte. Frederic Didier, als Architecte en 

Chef des Monuments Historiques fur eine 

ganze Reihe von Mafinahmen in Burgund ver- 

antwortlich, legte in Paray-le-Monial die Ar- 

beitsweise der franzdsischen Denkmalpflege 

am Beispiel von Cluny, Autun, Paray-le- 

Monial und anderen Bauten dar (Didier 

2000). Im Mittelpunkt steht hier die Frage 

nach der Rekonstruktion von Putz- und Mor- 

telzustanden im Kircheninneren, die die 

Raumasthetik pragen. Es handelt sich um eine 

Replik auf die heftige Kritik Armis, der Didier 

verfalschende, ahistorische Mafinahmen vor- 

geworfen hatte (Armi 1996). Die vorgestellten 

Beispiele und das ausgewahlte Bildmaterial 

lassen die Arbeit der burgundischen Denkmal

pflege in positivem Licht erscheinen. Und 

doch drangt sich die Frage nach der Authenti- 

zitat auf. In Autun wurde auf Kosten der funk- 

tionalen Dachldsung Viollet-le-Ducs die goti- 

sche Dachlandschaft von St-Lazare attraktiv- 

farbenfroh rekonstruiert. Die Situation in 

Cluny lafit ernste Sorge aufkommen. Nach- 

dem dort liber viele Jahre hinweg nichts, alien

falls Zerstdrerisches geschah - erinnert sei an 

die Planierung des Bodens im Bereich der 

ehem. Vorhalle von Cluny III —, schont man 

nun die sparlichen Reste. Die Offnung der 

Porta Galilaea, die das siidliche Seitenschiff 

mit dem Kreuzgang verband, brachte eine 

Restaurierung dieser Zone mit sich, bei der die 

Mauerkronen nicht nur neu gefaEt, sondern z. 

T. neu errichtet wurden. Indessen sind an 

anderen Stellen des Baus bauplastische Partien 

in situ von volliger Erosion bedroht. Auch 

anderenorts erschrickt man liber sorglosen 

Umgang mit historischer Substanz. So zeigen 

die Seitenschiffe von St-Philibert in Tournus 

bedrohliche Risse, und abseits der breiten 

Touristenwege ist die Kirche von Varenne- 

1’Arconce vom Einsturz bedroht. In Paray-le- 

Monial hingegen, wo die Besucherstrome 

fliehen, ist neuerdings eine kostspielige 

Restaurierung geplant. Vor diesem Hinter- 

grund gewinnt ein Beitrag von Pierre Durix 

zur voreiligen Zerstdrung romanischer Bau- 

substanz im 19. Jh. ungeahnte Aktualitat 

(Durix 2000)..

Matthias Hamann
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