
REZENSIONEN

MARTIN WARNKE, Bau und Uberbau. Soziologie der mittelalterlichen Ar

chitektur nach den Schriftquellen. Autoren- u. Verlagsgesellschaft Syndikat, 

Frankfurt/M. 1976, 239 S., 12 Abb. DM 41,80.

Der Titel des Buch.es ruft ein bestimmtes Gedankenspiel hervor, der 

Untertitel eine Frage: Was ist das, eine Soziologie der mittelalterlichen 

Architektur nach den Schriftquellen? Offenbar geht es um die Zusammen- 

hange zwischen einer .Baukunst" (S. 158) und der Gesellschaft, aus der sie 

hervorging. Die Absicht des Vf. ist es darzustellen, „dafi die mittelalterlichen 

Grofiarchitekturen aus einem Interaktionsfeld hervorgehen, auf dem die 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessensrichtungen eine Beziehungs- 

form zu verwirklichen suchen, die liber ihre realen Moglichkeiten hinaus- 

geht . . . “ (S. 154 f.). Seine „kunstsoziologische Untersuchung wollte klaren 

helfen, unter welchen Bedingungen in dem Zeitraum von 1000 bis 1250 ein 

spezifischer Aussageauftrag an die Baukunst ergehen konnte" (S. 158). 

Kunstwerke als Produkte soziologischer Gesetzmafiigkeiten? Dem Nicht- 

Kunstwissenschaftler wird nicht klar, ob es letztlich um Kunstwerke geht. 

Haufiger begegnen namlich die Worte GroCarchitektur und Grofibauten. 

Es werden aus Schriftquellen Brtickenbauten, Miihlen, Xenodochien und 

Hospitaler genannt, die wir nicht aus eigener Anschauung kennen, so dafi 

die Frage naheliegt, woher wir wissen konnten, inwiefern es sich bei diesen 

Zweckbauten gleichzeitig um Kunstwerke gehandelt habe. Was den sozio- 

logischen Zugriff des Vf. auf die mittelalterliche Baukunst angeht, so wird 

das in der Untersuchung verwendete Begriffsinstrumentarium als Ganzes 

nicht erklart. Man sieht daher nicht, dafi es von der Sache her erzwungen 

ware. Die Sache ist die mittelalterliche Architektur. Uber deren Entste- 

hungs- und Wirkungsbedingungen sagen neben den noch stehenden Oder 

ergrabenen Bauten und Bauresten selbst bildliche und schriftliche Zeug- 

nisse aus. Vf. betont entschieden — schon im Titel des Buches —, aus den 

Schriftquellen schopfen zu wollen. Er benutzt jedoch .fast ausschliefilich" 

(S. 8) die fur die Kunstgeschichte zusammengestellten Textsammlungen von 

Schlosser, Mortet und Deschamps, diejenigen von Lehmann-Brockhaus 

und die Beitrage Auberts im Bulletin monumental, die er als Editionen 

bezeichnet. „Ich benutze die genannten Quellenwerke ebenso dankbar wie 

skrupellos" (S. 8). Die daraus sich ergebenden Grenzen hat der Vf. zum Teil 

selbst gesehen, so den Verzicht auf den jeweiligen Textzusammenhang, 

aus dem eine .kunstgeschichtlich fur ergiebig gehaltene" (S. 8) Stelle heraus- 

gezogen wurde, und auf die Benutzung der jeweils neuesten Quellen- 

editionen. Die mittelalterliche Architektur nach den Schriftquellen zu 

untersuchen, gehort nun sicher — wenn auch nicht allein, so doch in erster 

Linie — zur Geschichtswissenschaft, zur Erforschung des geschichtlichen 

Hintergrundes fur das Entstehen von Werken der Baukunst.
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Vf. kommt in seiner Beobachtung der Zeit von 1000 bis 1250 anhand 

seiner Textstellensammlungen auf eine Entwicklung, an deren Anfang ein 

tiberregionales „Anspruchsniveau“ gestanden habe, das „Bauziele von der 

personal begriindeten Entscheidungsebene auf eine allgemeiner begriindete 

Bedurfnisebene" (S. 18) getrieben habe — in praktischem und reprasenta- 

tivem „Bauzwang“. (Dabei begegnet durchgehend der nach-mittelalterlichen 

Verhaltnissen entstammende Begriff „Hoheitstrager“.) Die Entwicklung habe 

dahin gefuhrt, dafi die „Eigenmittel“ eines Bauherm mit hoheitlicher Be- 

fugnis den gegebenen baulichen Anspruchen nicht genugten, dafi ,Fremd- 

mittel" eingesetzt werden mufiten. Die Fremdmittelgeber hatten dann ihre 

Interessen und ihren Einflufi auf die von ihnen bewidmeten Bauten gel- 

tend gemacht. In diesem Zusammenhang wird das dem Lehnsrecht ent- 

lehnte Begriffspaar auxilium et consilium in den nicht dem Mittelalter an- 

gemessenen Begriffsapparat eingefugt. Als Uberschrift fur eine Entwick

lung, die von bauherrlicher Verfugung zu allgemeinerer Willensbildung der 

Fremdmittelgeber (die zunehmend „von unten“ [S. 39] gekommen waren) 

gelaufen sei, werden die Begriffe „voluntas propria" und „voluntas commu

nis" verwendet, die bei Bernard von Clairvaux umgekehrt bei der Beschrei- 

bung der Deformation eines urspriinglich gegebenen Zustandes der Gleich- 

heit zum Egoismus begegnen. Im Lauf der Zeit hatten sich die Bauziele 

verallgemeinert, fur Gott habe man gebaut, so individuelle Bauinteressen zu- 

ruckdrangend. War auf diese Weise bauherrlicher Eigenwille zum allge- 

meinen Nutzen verlagert, so hatten sich alle am Bau Interessierten und Be- 

teiligten in ihren Anspruchen und Bediirfnissen absichern kbnnen. Das spi

ritual Allgemeinziel (Opus Dei) habe das temporale Allgemeinziel (publica 

utilitas) nahergebracht. „Das Hauptergebnis, das die baupolitischen Ent- 

wicklungen etwa seit der Jahrtausendwende auf verschiedenen Ebenen und 

mit unterschiedlichen Mitteln hervorgebracht haben, war die praktische 

Zersetzung eines partikularisierten Baubegriffs und die Ausbildung einer 

Bauverantwortung, die sich an den Normen allgemeinerer Bedurfnisse orien- 

tierte” (S. 91). Als „Voraussetzungen und Konsequenzen fur die Bauorgani- 

sation“ nennt Vf. die „uberregionale Mobilisierung materieller und perso- 

neller Reserven“ „ftir das Bauwesen“, die der zunehmende Einsatz von Geld 

in der Zeit einer Naturalwirtschaft bewirkt habe, ohne hier verstandlicher- 

weise Marksteine einer geschichtlichen Entwicklung zeitlich und sachlich 

festmachen zu kbnnen. Er nennt weiter „Die Verwalterschichten". Ver- 

walter und Verwaltungsbeamte werden dabei gleichgesetzt, ohne dafi die 

Entstehung einer Beamtenschaft in den mittelalterlichen Monarchien in 

den Blick kame. Selbst fur Historiker ware es nicht leicht, den zwingenden 

Nachweis des Aufkommens von Verwalterschichten zu einem bestimmten 

Zeitpunkt nach der Jahrtausendwende mid vor 1250 zu erbringen. Die vom 

Vf. herangezogenen Quellenstellen sprechen immer wieder von Offizialen 

geistlicher Gemeinschaften, Prioren, praepositi, Celleraren, Kammerem, Cu-
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stoden, Sakristanen usw., iiberwiegend von Monchen. Man erkennt nicht, 

inwieweit diese Bestandsaufnahme spezifisch fur die Zeit nach der Jahr- 

tausendwende gewesen sein sollte. Trotzdem mochte Vf. in der Tatigkeit 

dieser „Verwalterschichten“ einen „Verfallsprozefi bauherrlicher Autonomic" 

(S. 109) bemerken. „Die Entwicklung zentraler Bauzustandigkeiten in den 

weltlichen Herrschaften", die er zu Recht fur die Karolinger- und Ottonen- 

zeit zuruckhaltend beurteilt, dabei freilich den reichsweiten Austausch 

herrscherlicher Bauvorstellungen in den Kirchen des Reiches durch Repra- 

sentanten der Reichskirche etwas unterschatzend, erkennt er vorab, wie 

nicht anders zu erwarten, in der Tatigkeit Bennos v. Osnabruck und Ottos 

v. Bamberg fur die Salier, dann aber besonders in den westeuropaischen 

Monarchien, die ja insgesamt Elemente der Staatlichkeit am fruhesten ent- 

wickelt haben. Nur bleibt davon unberuhrt, dafi sich die entscheidende Ge- 

wichtsverlagerung vor und nach 1200 auch in der Architektur von den 

Kidstern zu den Stadten ereignet hat. „Die Entstehung eines neuen Archi- 

tektentypus", der den des Handwerkers ubersteigt und uberregional tatig 

ist, bliebe weiter zu erklaren und zeitlich zu bestimmen.

Die vom Vf. aus einer Sammlung von Quellenstellen abstrahierte Ent

wicklung erscheint in sich so logisch, weil sie von der Geschichte sozusagen 

gereinigt ist. Sie ware in Fallstudien, die, weil es um das Mittelalter geht, 

historische Fallstudien hatten sein miissen, zu uberpriifen gewesen. Es ist 

nicht dasselbe, ob im 13. Jahrhundert eine Franziskanergemeinschaft in einer 

Stadt aus zusammengeflossenen Spenden der stadtischen Bevolkerung eine 

Kirche baut oder gleichzeitig ein Cistercienserabt in Ubereinstimmung mit 

seinem Konvent, von Schenkem untersttitzt und Beschliissen des General- 

kapitels des Ordens entsprechend, den Auftrag zu einem Kirchenbau in ab- 

gelegenem Gebiet gibt und dabei auf eigene Monche und Conversen zuriick- 

greifen kann, oder Ludwig d. Hl. die Sainte Chapelle als Behaltnis fur eine 

hochverehrte Reliquie bauen lafit. Oder es gilt bei Bauten des 11. Jahrhun- 

derts zu unterscheiden, ob eine adelige Familie eine Frauenklosterkirche 

erbauen liefi, die als Nachahmung der Aachener Pfalzkapelle betrachtet 

werden konnte und geeignet war, eine Familiengrablege aufzuneh- 

men, ob ein Eigenklosterherr oder Klostervogt einen Kirchenbau ermbg- 

lichte —- oft fliefien dabei fundator- und dotator-Merkmale ineinander fiber, 

ohne dafi er selbst als Bauherr auftreten mufite — oder ob im Rahmen eines 

Klosterverbandes mit monasterium capitate und abhangigen Abteien und 

Prioraten eine Klosterkirche, ein Hospital oder ein anderer Bau errichtet 

worden ist. Wie selbstsicher der Prior Gerard von La Charite-sur-Loire 

3—4000 solidi Schulden beim Grafen von Nevers aufgenommen hat, bevor 

die grofie Basilika mit ihren weitlaufigen Klostergebauden an der beriihm- 

ten Pilgerstrafie entstand, und wie Ulrich von Cluny dem Abt Wilhelm von 

Hirsau angesichts dessen Schwierigkeit, Raum fur die fratres exteriores zu 

schaffen, dieses Beispiel nahelegte, mag das beleuchten.
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Zahlreiche Ztige der vom Vf. angenommenen Entwicklung wie Tendenz 

zur Abhangigkeit von Fremdmittelgebern, zur Mitbestimmung, zur Bedeu- 

tung von Verwalterschichten erscheinen weniger als Entwicklungslinien, 

wenn man beriicksichtigt, dab vor 1200 und vor der Zeit der Stadte die um- 

fangreichste Bautatigkeit vom klosterlichen Mbnchtum ausgegangen ist. 

Schon in der Benediktsregel ist z. B. vorgesehen, dab der Abt in bestimmten 

Angelegenheiten den Rat der seniores einholte. Und wie ware in einer 

klosterlichen Grundherrschaft oder gar in einein Klosterverband genau aus- 

einanderzuhalten, was Eigen- und Fremdmittel, was Initiative des Abtes als 

Auftraggeber fur einen Bau und was Initiative der Offizialen des Klosters 

und der im Konvent angetroffenen Sachkenner beim Bau gewesen sei? 

Odilo von Cluny wird in lotsalds Vita mit Augustus (nicht, wie Vf. S. 22 mit 

Anm. 17 aus der Formulierung Octavianus Caesar schlob, mit Caesar) ver- 

glichen, der die vorgefundenen Holzbauten durch marmome ersetzt habe. 

Trotzdem wissen wir gerade von Odilo, dab er in Dingen, die den Konvent 

besonders betrafen (z. B. die mit der Einfiihrung des Allerseelengedacht- 

nisses verbundenen liturgischen und sozialcaritativen Leistungen), ausdriick- 

lich mit diesem zusammen gehandelt hat. Und langst, bevor die Geldwirt- 

schaft die Naturalwirtschaft abldste, sind bei Klosterbauten iiberregional 

materielle und personelle Reserven mobilisiert worden. So sollte man im 

Blick auf Entstehungs- und Wirkungsbedingungen der mittelalterlichen 

Architektur von geschichtlichen Beispielen wie dem St. Galler Klosterplan 

(und aller Uberlieferung, die dazu gehbrt), wie der Entwicklung der Bauten 

in Cluny oder in Clairvaux oder den Bauten, die in einer Bischofsstadt zwi- 

schen karolingischer Zeit und dem Interregnum entstanden, ausgehen. Dann 

ware auch gewahrleistet, dab man auf vorgegebene Uberlieferungseinheiten 

und nicht auf eine Sammlung herausgeloster Einzelaussagen bauen konnte. 

Gleiches gilt fur die stadtischen Bauten nach 1200. Erst die Ruckbindung an 

geschichtliche Beispiele in ihrer jeweiligen Gesamtheit brachte neue, vom 

Vf. zu Recht geforderte Einblicke in Entstehen und Wirkung mittelalter- 

licher Baukunst. Was bedeutete es etwa sozialgeschichtlich, wenn schon z. Zt. 

Odilos von Cluny auber der Bautatigkeit am Ort mindestens 12 weitere 

Grofibaustellen gleichzeitig in der Cluniacensis ecclesia unterhalten war

den? Welche Bedeutung kam nichtadeligen Stiftungen pro sepultura neben 

den vom Vf. erwahnten adeligen (Anm. 34) zu? Es ware der sozialgeschicht- 

liche Strukturwandel zu beurteilen, den der im 11./12. Jahrhundert breit 

einsetzende Burgenbau adeliger Geschlechter anzeigt, fur den Vf. den neue- 

sten Forschungsstand nicht zitiert hat. Dann liebe sich neu erforschen, wie- 

viel innerhalb je vorgegebener Strukturen dem Freiraum von Persbnlich- 

keiten in der mitteltalterlichen Baukunst zukam, gleich, ob es sich um einen 

Kunstler oder um eine Grunderpersonlichkeit handelt.

Will man konstruktiv Kritik am Buch des Vf. uben und seine gerade im 

Schlubkapitel „Uberleitung zur Form" enthaltenen, starken Anregungen auf-

272



nehmen, dann sollte man dafiir sorgen, dafi es zu einer Zusammenarbeit 

von Geschichts- und Kunstwissenschaft in der Erforschung der geschicht- 

lichen Hintergriinde fur das Entstehen mittelalterlicher Baukunst anhand 

geschichtlicher Beispiele und der vorgegebenen Uberlieferungskerne kame. 

(Dann wurde auch vermieden, dafi zur Kennzeichnung des Rechtsstatus von 

Hirsau der Forschungsstand aus der Zeit von A. Schulte herhalten mufi 

[S. 47 Anm. 44], dafi statt vom Erzbischof von Tours vom „Bischof der 

Touraine“ [S. 53] die Rede ist oder gar ein Bischof von Xanten in die Ge- 

schichte eingefiihrt wird, zu dessen Didzese La Rochelle gehort hatte! [S. 53] 

— gemeint ist mit Bernardus Xantonensis episcopus Bischof Bernard von 

Saintes [ca. 1141—1166] —■ oder das beriihmte Vitonuskloster zu Verdun 

[S. Vanne] sich in St. Vite/Verdun verwandelt [S. 99], aus Konig Robert II. 

von Frankreich (996—1031) Konig Robert I. wird [S. 21], Konig Heinrich I. 

[S. 80] und Kaiser Heinrich II. [S. 171 — nicht wie im Register S. 121] beide 

als Kaiser Heinrich I. bezeichnet werden, hinter Oderic Vidal [S. 112 u. 130] 

der Geschichtsschreiber Ordericus Vitalis verborgen bleibt, S. Denis als 

„Reichsabtei“ angesprochen wird [S.202] u.a. melir). Der Historiker, der solche 

Zusammenarbeit sucht, wurde besonderen Nutzen aus Formenanalyse, Be- 

stimmung von Material und Art der Materialbearbeitung, Hiitten- und 

Werkstattzugehorigkeiten usw. als Kriterien zeitlicher und raumlicher Ein- 

ordnung ziehen konnen, aus Methoden, die ihm selbst nicht verfugbar sind. 

Vf. scheint diese in seinem Schlufikapitel eher skeptisch zu beurteilen.

Joachim Wollasch

JORG TRAEGER, Philipp Otto Runge und sein Werk. Monographie und 

kritischer Katalog. (Studien zur Kunst des 19. Jahrhunderts, Sonderband; 

Forschungsunternehmen der Fritz-Thyssen-Stiftung, Arbeitskreis Kunstge- 

schichte), Munchem Prestel-Verlag (1975). 556 S. mit 27 Farbtafeln, 84 Ver- 

gleichsabb. und 564 Abb. im Katalog. DM 200,—.

Es gibt Bucher, von denen sich paradoxerweise sagen liefie, dafi man sich 

ihrer ein wenig erwehren mufi, weil sie so gut sind. Ein solches Buch ist 

Jorg Traegers Monographie mit kritischem Katalog zu Philipp Otto Runge. 

Unsere Kenntnis von Runge, vom Umfang und vom Rang seines Werkes 

wird hier in einer Weise erweitert, die suggerieren konnte, die Rungefor- 

schung sei zu einem Endpunkt gelangt; T.s Runge sei nun der Runge 

schlechthin. Kritik an T.s Buch wird vorziiglich diesem Erwartungsanspruch 

entgegentreten mussen.

Dafi diese Rungemonographie einen solchen Anspruch auf sich zieht, liegt 

an T.s sorgfaltig gearbeitetem Katalog. Erstmals kann Runges Werk chrono-
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