
christlichen Teils. Uber das 4. Jahrhundert heraufzugehen, verbietet sowohl die Form 

des Codex wie die Fassung der Monatsbilder.

Aber auch in der vorliegenden Fassung bleibt der Chronograph der alteste fiir uns 

erreichbare Codex mit Illustrationen, und das gibt den Kopien ihren besonderen Wert. 

Es ist das Verdienst des kenntnisreichen Buches, diesen Wert neu begriindet zu haben.

Johannes Kollwitz

Les Primitifs Flamands. IIL Contributions a 1’etude des Primitifs Flamands. 2. L’Ag- 

neau Mystique au laboratoire. Examen et traitement. Sous la direction de PAUL 

COREMANS. 130Seiten, 168, teils farbige, Abb. auf 71 Tafeln. De Sikkel, Ant

werpen 1953. Brosch. 320 frs, gebunden 360 frs.

Die in dem Bericht iiber die Restaurierung des Center Altars (Kunstchronik, De- 

zember 1951, Seite 313 ft.) angekiindigte Publikation der Ergebnisse der technischen 

und naturwissenschaftlichen Untersuchungen liegt nun glanzend ausgestattet und ge- 

druckt vor. Ein Jahr lang ist das Altarwerk, vor und wahrend der Restaurierung, 

Gegenstand aller heute nur denkbaren naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden 

gewesen. Aus der Uberfiille des gewonnenen Materials wird ein breiter Ausschnitt 

gezeigt. Das Buch ist damit nicht nur eine Quelle, die nun kunsthistorisch fruchtbar 

gemacht werden muft, sondern zugleich auch die vorbildliche Darlegung einer Methode. 

Darin ist es der Arbeit des gleichen Verf. iiber die Falschungen van Meegerens zu ver- 

gleichen. Spatere Publikationen zu ahnlichen Themen werden sich kiirzer fassen kbnnen.

Die einzelnen Sachbearbeiter beschranken sich bewuftt auf eine schlichte Bekannt- 

gabe der gefundenen Daten und technischen Fakten. Nur in einzelnen Fallen werden 

kunsthistorische Schliisse mehr angedeutet als wirklich gezogen. Ein Kapitel, das die 

Terminologie klart, erleichtert die Lektiire. Eine mit ausfiihrlichen Quellenausziigen 

belegte Zeittafel beschreibt die Geschichte des Altarwerks vom Tage seiner Fertig- 

stellung an (Rahmeninschrift s. u.) bis zur Riickkehr nach Gent 1951. Sie enthalt 

vor allem die Nachrichten iiber die zahlreichen Restaurierungen im Laufe der Jahr- 

hunderte, die Teile des Altars zu Palimpsesten gemacht haben, ein Zustand, an den 

die vorbildliche Restaurierung nur an wenigen Stellen geriihrt hat. Der Abschnitt iiber 

den Aujbau der Malschicht basiert auf der in Briissel zuerst erarbeiteten und nun mit 

Perfektion betriebenen Technik der Querschnitte durch die Malschicht. Sie gab in 

vielen Fallen — und ohne besondere Schwierigkeit — AufschluE iiber spatere Uber- 

malungen, ja sogar iiber deren zeitliche Ansetzung. Dariiber hinaus zeigen die Quer

schnitte mit aller nur wiinschenswerten Deutlichkeit den schichtenweisen Aufbau aus 

einer Vielzahl von mehr oder weniger transluziden Farblagen; wirklich opake wurden 

nur in wenigen Ausnahmefallen gefunden. Zur Frage des Bindemittels verweisen die 

Verfasser auf den Aufsatz in „Conservation“ I, 1 (vgl. Kunstchronik, Nov. 1953, 

S. 321). Als Basis fanden sie ein trocknendes CH, das einen nicht identifizierten Zusatz 

enthalt, bei dem sie an eine den Weichharzen ahnliche Substanz denken. Tempera 

schlieften sie aus. Da sie aber leider die Begriffe „Tempera“ und „Emulsion“ zum min- 

desten miftverstandlich formulieren (Tempera lediglich als „liant aqueux", Ei-Klare
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hingegen als Emulsion), mochte ich die Mbglichkeit noch nicht ganz aus der Diskussion 

ausscheiden, daB sich hinter dem unbekannten Zusatz des Bindemittels in tiefer lie- 

genden Malschichten eine wasserlbsliche Substanz verbirgt, was eine Emulsion ergabe. 

(Vgl. Reallexikon „Deckfarbe“.) Uber die Restaurierung selbst, ihre Voraussetzungen, 

die Gesichtspunkte fiir die getroffenen Mafinahmen und ihre Technik wird ausfiihrlich 

Rechenschaft abgelegt. (Vgl. Wolters, Kunstchronik, Dez. 1951.) Ein besonderer Ab- 

sdmitt ist der dargestellten Vegetation gewidmet. 32 verschiedene Spezies werden 

identifiziert, von denen ein erheblicher Teil mediterran ist (Reise Jan van Eycks nach 

Spanien). Uber einige wahrend der Untersuchung aufgetauchte Einzelfragen wurde be- 

reits friiher von mir berichtet (s. o.). Die Theorie von H. Beenken und E. Renders, 

daft das Mittelbild eine Formatveranderung erlitten habe, konnte entkraftet werden. 

Die Frage, ob die beriihmte Rahmeninschrift in der jetzigen Form original ist, bleibt 

zunachst noch offen. Bei den zahlreich festgestellten originalen Kompositionsanderun- 

gen sind mir — soweit das aus dem Studium von Abbildungen iiberhaupt mbglich ist 

— in einigen Fallen Zweifel gekommen. So ware zum mindesten zu erwagen, ob nicht 

die Faile auf den Tafeln LX, XXV und XXXVIII nur Arbeitsabschnitte und keine 

Kompositionsveranderungen sein kbnnten. Jedenfalls ist es bei sdhichtenweisem Bild- 

aufbau der natiirliche ProzeB, zunachst die allgemeine Form zu geben und erst in 

weiter oben liegenden Schichten die Einzelformen einzutragen. (Vergl. Ch. Wolters, 

Die Bedeutung der Gemaldedurchleuchtung mit Rbntgenstrahlen fiir die Kunstge- 

schichte. Frankfurt/Main 1938.)

Diese Zweifel deuten darauf hin, daB noch so zahlreiche und vorziigliche Abbildun

gen das Studium des Originals und der Originalbefunde in derartigen Fragen nicht 

ersetzen konnen. Sie sind haufig keine Unterlagen, von denen die Forsdiung ausgehen 

kann, sondem halten vielmehr Fakten fest, die bei der Arbeit vor und am Original 

gefunden wurden. Das trifft m. E. in manchen Abschnitten auch auf die vorliegende 

Arbeit zu. Sie sollte AnlaB zu neuen kunsthistorischen Fragestellungen geben, die 

dann durch sorgfaltige Interpretation der technischen Fakten vor dem Original in 

Zusammenarbeit von Kunsthistorikern und Naturwissenschaftlern beantwortet werden 

kbnnten. Das Kapitel fiber Einzelprobleme zeigt dafiir die Richtung an. Der umge- 

kehrte Weg hingegen, der Versuch namlich, von einer noch so groBen Fiille routine- 

maBig gefundener Fakten fiber den materiellen Bestand zu sinnvollen kunsthisto

rischen Ergebnissen zu kommen, wiirde die Gefahr der Uberanstrengung dieser Metho

den mit sich bringen. Die vorliegende Arbeit konnte deshalb als neuerlicher Anstofi fiir 

eine intensivere Befragung der Originale, ja fiir eine wirkliche Bemachtigung natur- 

wissenschaftlicher Untersuchungsergebnisse durch die Kunstgeschichte wichtig werden. 

Dabei hangt alles von der sinnvollen Fragestellung ab; z. B. nach dem Entstehungs- 

vorgang in alien seinen Stadien, von der ersten Skizze bis zum fertigen Werk, oder 

nach der Wahl, Anwendung und Behandlung bestimmter Materialien. Sie verlangt 

allerdings die Kenntnis der Auswertungsmbglichkeit technischer Fakten und nicht zu- 

letzt die der Grenzen ihrer Aussagefahigkeit. Christian Wolters
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