
Zur Sektion „Massenproduktion oder Einzelstiick? Zum Kunstgewerbe und 

technischen Gerdt zwischen London (Weltausstellung 1851) und Weimar 

(Bauhaus)" ist nachzutragen, daB Jurgen Zanker (Tubingen) ein Referat 

mit dem Thema .Moderne Museumsmobel zwischen Kunst- und Industrie- 

produkP gehalten hat, das nicht im Programm angekundigt war. Das Re

ferat war Teil einer umfassenderen Darstellung des Themas, die inzwischen 

in Nr. 4 der Zeitschrift „Werk-Archithese", April 1977 erschienen ist (Jorg 

Haspel, Heidrun Maigler, Jurgen Zanker: „Moderne Museumsmobel" zwi

schen Kunst und Warenasthetik).

REZENSIONEN

Memoires et exposes presentes a la Semaine d’&tudes medievales de Saint- 

Benoit-sur-Loire du 3 au 10 juillet 1969. Publ. sous la direction de Rene Louis. 

(Etudes ligeriennes d’histoire et d’archeologie medievales, cahier no. 4) 

Auxerre-Paris 1975. 540 Seiten mit Abbildungen. 250 F.

Das Sammelwerk vereint 56 Einzelbeitrage von unterschiedlichem Um- 

fang zu Themen des mittleren Loiretals, welche bereits 1969 auf einer 

Studienwoche in St.-Benoit-sur-Loire sowie auf Exkursionen der Teilnehmer 

zum Vortrag kamen. Veranstalter waren das Seminar fur mittelalterliche 

Literatur der Universitat Tours sowie zwei archaologische Gesellschaften. 

Fur die Mediavistik beispielhaft ist das Bemuhen, den Gegenstand von ver- 

schiedensten Fragestellungen aus zu beleuchten; politische Geschichte, 

Literaturgeschichte, Soziologie, Liturgiewissenschaft, Rechtsgesdhichte, Ar- 

chaologie und (mit gut der Halfte der Arbeiten dominierend) Kunstgeschichte 

spiegeln zugleich die wissenschaftliche Spannweite des spiritus rector, Rene 

Louis, der vor gerade 50 Jahren die karolingischen Malereien in der Krypta 

von St.-Germain in Auxerre entdeckte. Die Illustration des mit Sorgfalt 

hergestellten Buches ist reich und meist von bemerkenswerter Qualitat: 

uber 50 grofienteils neu gefertigte Zeichnungen bzw. Plane und knapp 

200 Fotos.

Von den nicht kunsthistorischen Beitragen seien hier nur wenige genannt. 

Hervorzuheben ist ein Uberblick uber Stellung und Bedeutung der literari- 

schen Produktion der Abtei Fleury (des heutigen St.-Benoit-sur-Loire) im 

Rahmen des lateinischen Mittelalters von R.-H. Bautier (La place de 1’abbaye 

de Fleury-sur-Loire dans 1’historiographie franchise du IXe au XIIe siecle, 

S. 25—33), ein altes Desiderat der Literaturgeschichte. Die Texte von Fleury 

enthalten, wie Bautier selbst in Hinblick auf das Kloster gezeigt hat 

(Memoires de Soc. nat. des Antiquaires de France 1969, S. 71 ff.), reichhal- 

tiges Quellenmaterial auch fur die Kunstgeschichte, das bisher nicht aus- 

geschopft ist. Man mtifite z. B. noch untersuchen, ob Zusammenhange be-
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stehen zwischen dem Neubau des monasterium sancti Cassiani von St.-Pierre- 

de-l’Estrier bei Autun durch Robert den Frommen (Helgaud, Vie de Robert 

le Pieux, ed. Bautier u. Labory, Paris 1965, S. 88—90) und dem dort erhalte- 

nen vorromanischen Gebaude (R. u. A.-M. Oursel, Les eglises romanes de 

1’Autunois et du Brionnais, Macon 1956, S. 277 f.) bzw. der alten Kirche von 

Perrecy-les-Forges/Saone-et-Loire (ebd. S. 253 ff.) und einer in der Vita 

G'auzlini des Andreas von Fleury erwahnten Sanierung der dortigen Kirche 

(ed. Bautier u. Labory, Paris 1969, S. 90).

Notizen zur Biographie Theodulfs von Orleans (R. Louis, Le titulus et 

1’epitaphium metriques de Theodulfe . . ., S. 436—441) und Vivians von Tours 

(A. Moisan, Le Vivien historique .. ,,S. 267—278) interessieren gleichfalls den 

Kunsthistoriker. Uberraschend ist der Lebensweg des Theodericus von Amor

bach, eines Monchs von Fleury, der sich im Anschlufi an eine Italienreise 

gegen 1010 in Amorbach niederliefi (A. Davril, Un moine de Fleury..., 

S. 97—104). Zum Artikel von W. Witters uber die Verbreitung der Werke 

des Smaragdus im Mittelalter (S. 361—376) ist neuerdings zu erganzen: 

F. Radle, Studien zu Smaragd von Saint-Mihiel, Munchen 1974.

Auch unter kunsthistorischer Sicht bildet Fleury einen Schwerpunkt des 

Werkes. J.-M. Berland, Autor mehrerer Beitrage zur Abtei von St.-Benoit- 

sur-Loire (La crypte romane de S.B.s.L., Les fouilles archeologiques executees 

en 1958—1959 dans 1’eglise de S.B.s.L., Presentation des vestiges anciens et 

objets d’art preromans conserves dans 1’abbaye, Catalogue des objets 

exposes dans 1’abbaye au cours de la semaine d’etudes medievales, S. 387— 

417), widmet dem umstrittenen Westturm der Abteikirche eine an Beobach- 

tungen reiche Untersuchung (Le probleme de la datation du clocher-porche 

de S.B.s.L., S. 45—59), auf die naher einzugehen ist.

Ausgangspunkt sind die Umrisse dreier Bdgen an der Westwand des 

Schiffes, zugleich Ostmauer des Turmes, auf welche B. schon frtiher auf- 

merksam gemacht hatte. Aubert, de Maille und Chenesseau wollten in 

diesen Bbgen die Spuren und Abmessungen von urspriinglich nach Osten 

anschliebenden Bauteilen erkennen. Diese These lafit sich nicht mehr auf- 

rechterhalten, seitdem Grabungen gezeigt haben, dafi das dem heutigen 

vorangehende Kirchenschiff schon 15 m ostlich des Turmes (mit einem eige- 

nen Turm) abschlofi. B. folgert, der fragliche Turm mtisse bis zur Errich- 

tung des romanischen Schiffes allseitig frei gestanden haben.

Wegen der Reihenfolge im Bericht der Vita Gauzlini (sehr einleuchtend 

die Interpretation der Phrase „consummare non potuit" als Anzitierung von 

Luc. 14, 30; dieselbe Wendung begegnet spater auch bei Hugo von Fleury) 

vermutet er, Gauzlins Turmprojekt sei schon vor dem Brand von 1026 anzu- 

setzen; nach den durch die Katastrophe unvermeidlichen Unterbrechungen 

haben Gauzlins Nachfolger den Bau vollendet. Der Abschlufi der Arbeiten 

mtisse spatestens gegen 1060 erreicht worden sein, well die ab 1067 gebaute
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Chorpartie sich stilistisch vom Turm deutlich abhebe. Die Grabinschrift des 

Abtes Veranus (+ 1086) prazisiere zudem den Ansatz der siidlichen Seiten- 

schiffsmauer. Mit diesen Uberlegungen bietet B. eine Art „vermittelnder“ 

Chronologie, welche im Kern mit den gleichzeitig entstandenen, quellen- 

kritisch begriindeten Vorschlagen von Lesueur iibereingeht (Bulletin monu

mental 127, 1969, S. 119—123. Lesueur schliefit aus Hugo von Fleury, dafi der 

Baubeginn erst nach 1026 liege, indes ist der von ihm herangezogene Text 

ebenso wenig eindeutig wie die Vita Gauzlini).

Gemafi seiner Annahme zweier durch den Brand von 1026 und dessen 

Folgen getrennter Bauphasen meint B. auch eine Abfolge von zwei Bau- 

planen am Turm erkennen zu konnen. Im mittleren der drei genannten 

Bogen an der Schiffswestwand tritt die Aufienschale der Apsis der Mittel- 

kapelle im NarthexobergeschoB leicht vor. Aus diesem sonderbaren Befund 

folgert B., die Apsis musse nachtraglich in die bis dahin offene Arkade 

eingefiigt worden sein. Daraus rekonstruiert er einen ersten kapellenlosen 

Bauzustand, in welchem sich die Ostmauer entsprechend den iibrigen 

Seiten des Turmes in Arkaden geoffnet habe; erst beim Einbau der Kapel- 

len seien die Arkaden zugesetzt worden. Der urspriinglich auf alien vier 

Seiten sich mit je drei Toren offnende Bau konne als Abbild des himmli- 

schen Jerusalem (Apok. 21) konzipiert gewesen sein.

Diese weiterfiihrenden Erwagungen werfen freilich Problems auf. Einer- 

seits soil das Obergeschofi nachtraglich durchgreifend umgebaut worden 

sein, andererseits stellt B. selbst fest, dafi sich am Bau keine Spuren eines 

Planwechsels finden. Wegen ihrer Einheitlichkeit denkt der Gelehrte gar 

daran, die Kapitelle „beider Kampagnen" gleichzeitig zu datieren, sei es 

durch Annahme uberschussiger Produktion wahrend der ersten, sei es 

durch die Hypothese einer Ausarbeitung der urspriinglich als Bossen ver- 

setzten ErdgeschoBkapitelle wahrend der zweiten Phase.

Es fragt sich, ob die Unregelmafiigkeit der geringfiigig vorstehenden 

Apsis so einschneidende (von Unwahrscheinlichkeiten belastete) Theorien 

erfordert, die zu allem das Vortreten selbst unerklart lassen. Die Bedenken 

gegen die B,ekonstruktion eines allseitig durchbrochenen Turmes mit zwolf 

Toren verstarken sich, wenn man feststellt, dafi an der Ostmauer die 

Blendarkatur im Turminnern zu derjenigen auf der Schiffsseite wesentlich 

verschoben und anders dimensioniert ist (vgl. den GrundriB S. 396 f., der 

Abmessungen und Sachverhalte zutreffend wiedergibt). Da auf beiden 

Seiten die Instrumentierung ohne Zweifel urspriinglich ist (wenn auch auf 

der Sudseite weitgehend restauriert), ist die Annahme einer nachtraglich 

zugesetzten Verbindung zwischen beiden Systemen im ErdgeschoB ausge- 

schlossen.

Demnach hat der Turm aufien auf seiner Ostseite seit jeher, abweichend 

von den iibrigen, reicher gestuften und in Arkaden geoffneten Seiten, eine
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schlichte Zier in Form dreier — noch z. T. ablesbarer — Blendbogen gezeigt, 

vergleichbar etwa dem Frontaufrib des Narthex von Germigny-l’Exempt 

(dem E. Fels S. 191—193 eine Notiz widmet, Abb. S. 191 f.). Die Variation 

im Aufrifi wird kaum zufallig gewesen sein. Als natiirliche Erklarung fur 

die Absetzung der „reprasentativeren“ Aufienseiten von der schlichterenWand 

nach Osten bin bietet sich u. E. die Annahme, der Turm sei durch eine Art 

Vorhof mit der Kirche verbunden gewesen. Da keine Maueransatze erhal- 

ten sind, miifiten die Einfassungsmauem im Bereich der massiven romani- 

schen Stutzpfeiler angeschlossen haben. Die Gestalt der problematischen 

Apsis ist damit nicht geklart; freilich fallt ihre Unregelmafiigkeit vom 

Boden her gesehen kaum ins Auge.

Die Frage, ob der Turm ein weiteres Obergeschofi besessen hat, beant- 

wortet B. nach Quellendurchsicht und mit Hinweis auf den unter dem 

heutigen Dach noch teilweise erhaltenen Umgang skeptisch (dagegen E. Fels 

S. 193).

Ph. Verdier (La sculpture du clocher-porche de S.B.s.L. dans ses rapports 

avec 1’Espagne califale et mozarabe, S. 327—336) tragt fur die Kapitelle des 

Turms eine Anzahl von vergleichbaren Skulpturen in Frankreich und 

Spanien zusammen, welche zwar keine prazise Datierung gestatten, aber 

doch Hinweise auf den kunstlerischen Kontext des Unternehmens im 

2. Viertel und um die Mitte des 11. Jhs. geben.

Neben Fleury stehen Orleans und Germigny-des-Pres im Mittelpunkt des 

Kongresses. M. Vieillard-Troiekouroff fafit den Forschungsstand zu den 

Theodulfbibeln zusammen (Les bibles de Theodulfe et leur decor aniconique, 

S. 345—360). Eine Fiihrung durch Theodulfs Oratorium in Germigny-des- 

Pres (R. Louis, S. 418—431) wird erganzt durch eine Presentation der im 

Musee historique zu Orleans erhaltenen Stuckfragmente aus diesem Bau 

(P. Jouvellier, S. 432—435). In Orleans werden aufler den Krypten von St.- 

Aignan (P. Rousseau, S. 454—473, mit guten Fotos) und St.-Avit (P. Jouvellier, 

S. 450—453) auch die Resultate der Ausgrabungen Chenesseaus in der 

Kathedrale von 1936—1937 vorgestellt (P.-M. Brun, S 443—449).

Im folgenden gebe ich eine Aufzahlung der ubrigen hauptsachlich kom- 

mentierten Orte, Kirchen und Schlosser: Arrabloy (Giennois), Bellegarde- 

du-Loiret, Chateaumeillant/Cher, Chateauneuf-sur-Loire (zum Grabmal des 

Louis Ier Phelippeaux de la Vrilliere, das vor langerem uberzeugend Dom. 

Guidi zugeschrieben wurde, vgl. den Katalog: Bildwerke der christl. Epochen, 

aus' den Bestanden der Skulpturenabteilung der Staatl. Museen, Stiftung 

PreuC. Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, Munchen 1966 S. 153 Nr. 937; zu Guidi 

auch: Ausstellungskat. Europaische Barockplastik am Niederrhein, Dussel

dorf 1971, S. 372 f. Nr. 338), Cortrat, Dye (Tonnerrois), Ferrieres-en-Gatinais, 

Lonlay-l’Abbaye/Orne, Lorris, Plaimpied (hier ist der Artikel von Megrew 

in Gesta 7 1968 S. 29—35 nachzutragen. Vielleicht sollte man starker her-
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ausstellen, dafi der Bau in mehreren Kampagnen errichtet wurde. Das 

Versuchungskapitell, welches dem Stil der Schiffsskulpturen fernsteht, 

scheint erst zum Ausbau der Vierung zu gehdren. Den Figurentypus dieses 

Kapitells fiihrt C. Fabre S. 185—187 auf Miniaturen in der Art des St. Gal- 

lener Psalterium aureum zuruck), St.-Fargeau, St.-Gondon, Sully-sur-Loire, 

Vienne-en-Val/Loiret. Ein zunachst etwas unerwarteter Uberblick tiber die 

Baugeschichte der Krypta von St. Maximin in Trier (H. Cuppers, Les trans

formations des cryptes funeraires de Saint-Maximin de Treves aprds 

1’invasion normande de 882, S. 89—95) hat zum aufieren Anlafi wohl die 

Beziehungen zwischen den Reformzentren Fleury und Trier.

Endlich sind noch zwei skizzenhafte Artikel von E. Delaruelle zur G'e- 

schichte des Kruzifixes (auf Thoby fufiend; man vermifit Berucksichtigung 

des Kolner Gerokreuzes und der Forschungen von Haussherr) und der 

Glockenturme zu nennen.

Das Werk bietet einen vielseitigen Einblick in den Stand der Fleury- 

Forschung, die in den letzten Jahren stark belebt worden ist, sowie wichtige 

Anstofie zur Diskussion um die Abteikirche. Die kunstgeschichtliche Dar- 

stellung vieler Einzelmonumente gibt in ihrer sachlichen Form eine hdchst 

willkommene Erganzung des von 1930 datierenden Congres archeologique 

der Gegend um Orleans.

Peter Diem er

AUSSTELLUNGSKALENDER

AACHEN Sue r m o nd t - Mu s eum. Bis 

25. 9. 1977: Von Rembrandt zu Rethel — Mi

niaturen, Handzeichnungen, Aquarelle.

R a t h a u s , Kronungssaal. Bis 25. 

9. 1977: Konigliche Bildwerke.

AARAU K u n s th a us. Bis 17. 7. 1977: Von 

Hodler zu Noland.

BADEN-BADEN Staatl. Kunsthalle. 

Bis 17. 8. 1977: Zum Beispiel Villa Romana, 

Florenz — Zur Kunstforderung in Deutsch

land I.

BARI Biblioteca Provinciale 

’De Gemmis’. Bis November 1977: Puglia 

ex voto. Document! di cultura popolare in 

Italia meridionale.

BASEL Kunsthalle. Bis 11. 9. 1977: 

Pansanarenko — Flugobjekte, Zeichnungen. 

BERN Kunstmuseum. Bis 28. 8. 1977: 

Paul Klees „Padagogischer Nachlafl" zur 

Diskussion gestellt — Zeichnungen, Skizzen 

und Notizen zum Unterricht aus den Jahren 

1921—1933.

BIBERACH Stadt. Sammlungen. 

24. 7.—18. 9. 1977: Alfred Lorcher — Plastik, 

Zeichnungen.

BIELEFELD Kulturhistoris ch e s 

Museum. Bis 11. 9. 1977: Petit Frdre — 

Zeichnungen, Collagen, Assemblagen.

BOTTROP M o d e r n e G a 1 e r i e. Bis 14. 

8. 1977: Rupprecht Geiger — Bilder, Zeich

nungen.
BRAUNSCHWEIG Stadt. Museum. 

31. 7.—14. 8. 1977: Rudolf Koch — Gemalde, 

Aquarelle, Druckgrafik.

BREGENZ Palais Thurn und 

Taxis. 22. 7.—2. 10. 1977: Englische Kunst 

der Gegenwart.

BREMEN Kunsthalle. Bis 21. 8. 1977: 

Rene Auberjonois — Gemalde, Handzeich- 

nungen. — Honors Daumier — Sommerfreu- 

den - Sommerleiden. Lithographien aus eige- 

nem Besitz.

BRUSSEL Mu s 6e s Royaux d’Art 

et d’Histoire. Bis 7. 9. 1977: Tapis

series bruxelloises au sidcle de Rubens.

COBURG Kunstsammlungen der 

V e s t e. 23. 7.—31. 10. 1977: Wettbewerbsaus- 

stellung „Coburger Glaspreis 1977 fur 

moderne Glasgestaltung in Europa".

DORTMUND Museum am O s t w al 1. 

Bis 31. 7. 1977: Junge rumanische Kunstler. 

DRESDEN Staatl. Kunstsammlun

gen, A 1 b e r t i n u m . Bis 28. 8. 1977: 

Meisterzeichnungen aus der Graphischen 

Sammlung der Nationalgalerie Prag. — Die

ter Tucholke — Graphik, Collagen, Zeich

nungen.

DUSSELDORF Hetjens-Museum. 

Juli/Aug. 1977: Tiergestaltung in der zeitge- 

nossischen Keramik.

Galerie Denise Rene, Hans 

Mayer. Bis 31. 7. 1977: Bill Beckley — 

Arbeiten 1972—1977.
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