
gung scheinen zunachst noch unvermeidliche Begleiterscheinungen dieser Einrichtun

gen zu sein.

Einige der neuesten Restaurierungen weisen darauf hin, dafi sich die Ein- 

stellung des Metropolitan Museums zur Frage der Reinigung und der Erganzung von 

Fehlstellen in einem Wandel befindet. Hier wie in vielen bffentlichen amerikanischen 

Sammlungen hatte das redliche und fast puritanische Bemlihen der Verantwortlichen, 

die Kunstwerke von alien „Verfalschungen“ zu befreien, dazu gefiihrt, sie haufig nur 

noch als Urkunden zu behandeln und auszustellen. Verfeinerte technische Ausrlistun- 

gen und Methoden schienen den Laboratoriumsergebnissen der Gemaldeuntersuchun- 

gen eine ahnliche Art von Unfehlbarkeit zu geben wie den Restaurierungsmethoden. 

Beide haben nicht die ungeteilte Zustimmung der Historiker und Kenner gefunden. 

Die Tatsache, dafi hier die Naturwissenschaft und Technik nur eine dienende Rolle 

als Hilfswissenschaft spielen kann, dafi ihre Befunde haufig vieldeutig sind und erst 

durch kunsthistorische und materialgeschichtliche Auswertung als Glieder einer Be- 

weiskette sinnvoll werden konnen, wird in zunehmendem Mafie erkannt. Hand in 

Hand damit gehen in erfreulicher Weise Anzeichen einer beginnenden Ablehnung 

von „Prinzipien“ in der Restaurierung. Hierher gehbren auch Ansatze einer kri- 

tischen Einstellung zu Kunstharzfirnissen, die so hervorragende technische und leider 

immer noch so unerfreuliche asthetische Eigenschaften haben.

Es ist wohl eine natiirliche und auch andernorts beobachtete Entwicklung: das Ge- 

sicht heute neu geordneter Sammlungen kann seine Verwandtschaft zu alteren, ge- 

stern noch liberwunden geglaubten Losungen nicht verleugnen. BewuEte Festlichkeit, 

eine gewisse Representation und Warme sind an die Stelle der fast abstrakten Kiihle 

getreten. Um jedoch die Bedeutung einer Darbietung, wie es die Neuordnung des 

Metropolitan Museums ist, ganz wiirdigen zu konnen, mufi man sich zudem die so 

ganz anders geartete Geschichte, Stellung und Aufgabe eines amerikanischen Museums 

vor Augen halten, das in einem fur Europa beinahe unvorstellbaren Ausmafi kul- 

tureller Mittelpunkt, Zentrum kunstlerischer Austrahlung und musischer Erziehung ist.

Christian Wolters

REZENSIONEN

PAUL HOFER, Die Wehrbauten Berns. Burg Nydegg und Stadtbefestigungen vom 

12. bis zum 19. Jahrhundert. 104 Seiten Text mit 25 Abb., 24 Tafeln und einem 

Ubersichtsplan. — Bern, Benteli-Verlag, 1953.

Die Bearbeitung der Stadt Bern fur die „Kunstdenkmaler der Schweiz", von der 

bisher zwei Bande 1947 und 1952 erschienen sind, hat Paul Hofer zu umfangreichen, 

griindlichst betriebenen Studien liber die Entwicklung des Berner Stadtbildes veran- 

lafit. Neben der 1952 erfolgten Verbffentlichung der wesentlichen Ergebnisse im ersten 

Bande des Inventarwerkes sind die weiteren Untersuchungen liber die Wehrbauten 

der Stadt jetzt als eine besondere Arbeit erschienen, die in ihrer Art als durchaus 

vorbildlich bezeichnet werden mufi.
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Bern liegt bekanntlich auf einem Bergplateau, das sich von Ost nach West erstreckt 

und sowohl im Norden wie im Siiden von der Aare in langgestreckter Schleife mit 

der Kehre im Osten umflossen wird und dank dieser naturgesdiutzten Lage der 

gegebene Platz fur eine Stadtgriindung Herzog Berchtolds IV. von Zahringen war. 

Ihm gehbrte die am auEersten Ostende liber der FluEkehre gelegene Burg Nydegg. 

Sie wurde dann nach der Stadtgriindung wahrend des Interregnums zwischen 1266 

und 1273 von den Biirgern zerstort. Hofer beginnt seine Untersuchungen mit dieser 

Burg, auf deren Stelle am Ende des 15. Jahrhunderts die Nydeggkirche erbaut wor- 

den war und wo 1951—53 Ausgrabungen veranstaltet wurden, deren Ergebnisse hier 

erstmalig ausgewertet werden. Die erste Anlage der Burg war entgegen den bisheri- 

gen Annahmen klein: ein festes Haus mit Schildmauer und landseitigem Halsgraben, 

doch miissen weitere Grabungen noch Einzelfragen klaren. Eine spatere VergrbEerung 

auf mehr als den doppelten Umfang, mit einem neuen stattlichen Hauptturm, fiel zu- 

sammen mit der ersten Stadterweiterung. Nach Hofers Untersuchungen reichte die 

alteste um 1152—60 angelegte Griindungsstadt von der Burg bis zur Kreuzgasse, in 

deren Zuge ebenso wie in der Rathausgasse Reste der ehemaligen Westmauer fest- 

gestellt werden konnten. Erst Berchthold V. schob die westliche AbschluEmauer der 

auf die fast zweifache Ausdehnung vergrbEerten Stadt bis zum Zeitglockenturm vor, 

der selbst im Laufe der Jahrhunderte mehrfach bis zur letzten Instandsetzung im 

Jahre 1930 verandert wurde, aber nodi Teile des altesten Mauerwerks bewahrt hat. 

Zahlreiche Einzelfeststellungen erharten diese neue Darstellung vom altesten Wer

den und Wachstum der Stadt. Die dritte Erweiterung nach Westen durch Einbezie- 

hung der ersten „Neuenstadt“ erfolgte um 1256, zugleich wurde auch im Osten eine 

Briicke uber die Aare am FuE der alten Reichsburg geschlagen und 1273 nach Zerstb- 

rung der Burg ein neues Stadtquartier am jenseitigen Uferrand durch einen Mauer- 

giirtel eingemeindet, dessen rechtsufriger Briickenkopf mit dem spater als „Felsen- 

burg“ bezeichneten Turm, der bisher als ein Bau von 1487 gait, nach Hofers Dar- 

stellungen nodi Reste des urspriinglichen Mauerwerks aus dem 13. Jahrhundert ent

halt. In ahnlich sorgfaltiger und auf grundlegenden Untersuchungen fuEender Dar

stellung werden vom Verfasser die weiteren Stadterweiterungen mit ihren Befestigun- 

gen geklart, wobei auEer den brtlichen Befunden auch alte Ansichten und vor dem 

Abbruch gefertigte Aufnahmen, insbesondere des so bedeutenden um 1345 erbauten 

Christoffelturms, als Beleg dienen.

Das AbsdiluEkapitel bietet eine gute Ubersicht uber die Hauptmomente in der Ent- 

wicklungsgeschichte der Stadtbefestigungen seit dem hohen Mittelalter. Wahrend dieses 

mit Mauern, Tiirmen und Toren das biirgerliche Dasein zu sichern bemiiht war, 

fiihrte das Aufkommen der Feuerwaffen zur Anlage von Bollwerken vor den Mauern, 

aus denen die italienische Festungsbaukunst im 15. Jahrhundert die Bastionsfront 

entwickelte, bis schlieElich Mauern und Turme aufgegeben wurden und der Hochbau 

durch den Tiefbau verdrangt wurde, bei dem die Starke der Erdmasse entscheidend 

war.
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Das Buch 1st die erste wirklich grlindliche und eingehende Darstellung des Werdens 

und Wandels einer Stadtbefestigung vom hohen Mittlalter bis zur Neuzeit.

Ernst Gall 

MAX HASSE, Das Triumphkreuz des Bernt Notke im Liibecker Dom. Mit 55 Auf- 

nahmen von Wilhelm Castelli. Verlag Heinrich Ellermann, Hamburg 1952 (veroffent- 

licht mit Unterstiitzung der Possehl-Stiftung Lubeck). 21 S., 50 Bildtafeln.

Obwohl in der „Kunstchronik“ sonst Publikationen mit dem iiberwiegenden Charak- 

ter von Bildeditionen nicht besprochen werden, verdient die Monographic uber das 

Triumphkreuz des Bernt Notke doch besonders gewiirdigt zu werden. Die Restaurie- 

rung dieser Gruppe, erzwungen durch Kriegsschaden, hat zur Entdeckung klinstleri- 

scher Individualitaten und handwerklicher Besonderheiten gefiihrt, die fur die For- 

schung nach dem Vorliegen des groBen Werkes von Walter Paatz liber „Bernt Notke 

und seinen Kreis“ (Berlin 1939) ein so grower Gewinn sind, daB man es dankbar 

begriiBen muB, wenn nun Max Hasse unter Nutzung der Aufnahmen von Castelli in 

kluger und kritischer Auswertung aller wahrend der gewissenhaften Restaurierung 

gezeitigten Beobachtungen in knapper Form eingehender Bericht erstattet, als es H. A. 

Grabke in seinem Beitrag in der Festschrift zum 60. Geburtstag von C. G. Heise 

(Berlin 1950) moglich war.

Hasse opponiert, wie ich glaube, mit Recht gegen die Methodik einer Stilkritik, die 

Hande scheiden will, wo die Einheit des Werkes eine Persbnlichkeit so komplexer 

Art voraussetzt, daB die Frage nach dem Anteil der Mitarbeiter unwesentlich wird. 

Als „Mitarbeiter“ erscheint in Hasses Darstellung viel eher der Auftraggeber Bischof 

Krummendik, der eine ebenso ungewohnliche Persbnlichkeit gewesen ist wie der 

Kiinstler. Notkes Triumphkreuz hing nicht, wie sonst liblich, am Choreingang, son- 

dern im Scheitel des vorderen Vierungsbogens liber dem Grabplatz des Stifters, 

bildete aber zugleich tiefenraumlich eine thematische und klinstlerische Einheit mit 

dem Kreuzaltar am Lettner — eine Kiihnheit der architektonischen Erfindung, die 

bereits die raumplastische Zweckverbindung der Stockholmer St. Jurgengruppe an- 

kiindigt. Auch die Typologie des Bildkreises, den Bernt Notke mit der Kreuzigungs- 

gruppe verbunden hat oder den Bischof Krummendik dargestellt wlinschte, vermag 

Hasse neu zu ergrlinden. Albert Krummendik erscheint auf Grund seiner Lebens- 

daten, die den ganzen Bereich der damaligen „Welt“ in sich schlieBen, als Protagonist 

der Kunst Notkes, die ebenso den engen Kreis des Burgerlichen sprengt und, wie 

Hasse schreibt, „die Erlbsung aus der genligsamen Kleinbilderwelt der norddeutschen 

Spatgotik" bedeutet hat.

Merkwlirdig, daB sich diese Ungewbhnlichkeit selbst noch im Materiellen erweisen 

laBt. Die Art, wie Notkes Figuren geschnitzt sind, verstbBt gegen die geheiligten Ge- 

setze der handwerklichen Uberlieferung. Arme und Kopf des Crucifixus beispielsweise 

sind getrennt gearbeitet, der Corpus ist aus zwei Teilen zusammengesetzt. Bei der 

Maria ist der Arm mit dem Tuch fur sich geschnitzt. Bei der Magdalena sind Sockel 

und Turban separat gearbeitet, das vorgestellte Knie ist angestlickt. Die Aufzahlung 

solcher „Siinden“ lieBe sich noch fortsetzen: Verleimungen, wie ich sie sonst frlihestens
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