
eine Darstellung der Idee der Wissenschaften interpretieren wollen? SchlieBlich be- 

schaftigen sich die am Berliner Landwehrkanal zu beherbergenden Institute mit Ge- 

sellschaftswissenschaften und nicht mit Kunsthistorie.

Zweifellos waren auch bei historischen Bauten die inhaltlichen Programme nicht 

ftir jedermann entschliisselbar. Aber sie bildeten eine Bedeutungsschicht, die das 

Bauwerk umhtillte Oder sogar seine Struktur bestimmte und, selten ganz dechiff- 

rierbar, doch als Gegenwart eines erahnten Sinnes sptirbar blieb. Bei Stirling und 

vielen seiner postmodernen Zeitgenossen rotieren dagegen die willkiirlich gesetzten 

Zitate im Selbstlauf. Die Berufung auf die Zitiertechnik des 19. Jahrhunderts sticht 

nicht. Wenn Museumsarchitekten des vergangenen Jahrhunderts den Formenappa- 

rat der Antike oder der Renaissance einsetzten, sollten diese Rtickgriffe dem Mu- 

seumsbau geschichtsgeheiligte Wtirde verleihen und ihn als einen Tempel der Kunst 

charakterisieren. Wenn Stirling romanische Rundbogen- oder (wie in einer friiheren 

Entwurfsetappe) gotische Spitzbogenfenster bemiiht, wenn er sich ftir freie Zirkula- 

tionsflachen unten und hierarchisch gebundene Enfilade oben entscheidet: Es hat 

nichts Besonderes zu sagen. Was verbindet agyptisches Voutengesims, trapezformi- 

ges Tiefgaragenportal und Papyrossaulen mit den Stahlprofilen des industriellen 

Zeitalters? Nichts auBer der Moglichkeit ihrer Herstellbarkeit im Zeitalter aller 

bautechnischen Gegebenheiten, der interessanten Willkiir und dem Unterhaltungs- 

wert brillanter Einfalle. Der Hinweis, daB die Museen in der Bundesrepublik mehr 

Besucher zahlen als die FuBballvereine, war jahrzehntelang ein gern genutztes Ar

gument der Kulturpolitiker. Jetzt zeigt es seine Zweischneidigkeit. Stirlings Stutt- 

garter Galerie ist ein glanzvoller Tribut an das Massenmedium Museum.

Wolfgang Pehnt

Ausstellungen

WALLFAHRT KENNT KEINE GRENZEN

Bayerisches Nationalmuseum, Milnchen, 28. Juni bis 7. Oktober 1984

Aus AnlaB des 88. Deutschen Katholikentages veranstalteten das Bayerische Na

tionalmuseum, der Adalbert-Stifter-Verein und der Bayerische Rundfunk eine um- 

fassende Wallfahrtsausstellung, zu der mehr als 100 Leihgeber aus ganz Europa 

Exponate von zum Teil betrachtlichem Wert beisteuerten. Zu deren ErschlieBung 

erschienen ein eigener, sorgfaltig gearbeiteter Katalog (Redaktion: Thomas Raff) 

und ein groBztigig ausgestatteter Darstellungsband (Redaktion: Lenz Kriss- 

Rettenbeck und Gerda Mohler), der auf fast 600 zweispaltigen Druckseiten Auto- 

ren aus aller Welt uber ,,Themen” zu dieser Ausstellung zu Wort kommen laBt. 

Dieser Darstellungsband steht mit der Ausstellung selbst jedoch nur in einem locke- 

ren, nicht selten zufallig anmutenden Zusammenhang, zumal sich sein Gliederungs- 

prinzip von dem der Ausstellung weit entfernt. Der erste Blick auf seine Disposition
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erscheint verheiBungsvoll: die Hauptilberschriften der einzelnen Abschnitte („Das 

Menschenleben als Pilgerreise”, „Der Aufbruch des Pilgers”, „Der Pilger auf dem 

Weg”, ,,Das Ziel des Pilgers”, ,,Die heiligen Statten” und ,,Wallfahrt und Ge- 

meinschaft”) entsprechen ganz der fundamental-christlichen Auffassung, daB alles 

menschliche Leben ein Unterwegssein zu Gott bedeute, das in Wallfahrten seinen 

konkreten Ausdruck finde. Den Hintergrund dieser Vorstellung bildet das Wort Je- 

su ,,Ich bin der Weg” (Joh. 14, 6), das dann — nach Paulus — vor allem von den 

Franziskanern aufgegriffen und zu einem Kerngedanken ihres Wirkens, etwa bei 

der Ausgestaltung vori Wallfahrten, Kreuzwegandachten und Prozessionen sowie 

bei der Betreuung der heiligen Statten, erhoben wurde. Die Lektiire der Einzelbei- 

trage macht aber deutlich, daB es sich bei dieser Gliederung nur um den nachtragli- 

chen Versuch handelt, die sehr heterogenen Abhandlungen einigermaBen sinnvoll 

zu gruppieren. Der Band folgt keinem klar erkennbaren wissenschaftlichen Kon- 

zept, es sei denn, man wolle die Absicht der Presentation aller moglichen Ansatze 

von Wallfahrtsforschung allein schon als ein solches Konzept gelten lassen.

Wie wenig ernst die fur das Wallfahrtswesen so entscheidende Weg-Vorstellung 

in diesem Zusammenhang genommen wurde, ergibt sich aus dem Umstand, daB das 

genannte Gliederungsprinzip der Ausstellung selbst vorenthalten blieb, die von al

ien denkbaren Moglichkeiten, das Phanomen Wallfahrt beschreibend und analy- 

tisch zu erfassen, die schlichteste wahlte, namlich die Anordnung nach den einzel

nen Wallfahrtsorten selbst, die am Anfang und am Ende durch Abteilungen uber 

Pilger allgemein und tiber heilige Pilger im besonderen erganzt wird. Vorgestellt 

werden als zentrale Wallfahrtsorte (in zum Teil historischer Abfolge) Jerusalem, 

Rom und Santiago, Aachen, Mariazell, Tschenstochau, Montserrat, Loreto, Trsat 

(bei Rijeka), Einsiedeln, Altotting und Lourdes sowie die fiir Bayern wichtigen 

Wallfahrtsorte im grenznahen Bereich zur CSSR, Neukirchen und Mariahilf, end- 

lich (auf der bbhmischen Seite) Pribram. Die nahezu problemfrei gehaltene Be- 

schreibung der Wallfahrtsorte und ihrer Geschichte verleiht der Ausstellung einen 

unerwarteten (und sicherlich unbeabsichtigten) touristischen Akzent, der sich wohl 

aus dem Bemiihen der Veranstalter erklart, den Kirchentagsbesuchern die Begeg- 

nung (oder das Wiedersehen) mit dem jeweils Erwarteten so leicht wie nur mdglich 

werden zu lassen. Die Ausstellung vermittelt insofern kaum tiefere Einsichten in 

das Wallfahrtswesen selbst, schafft aber asthetisch ansprechende, durch Seltenheit 

und Wert vieler Einzelstticke beeindruckende Begegnungen mit den Wallfahrtszen- 

tren Mittel- und Siid(west)europas. Die irischen, englischen oder kanadischen Wall

fahrten, die in dem Begleitband eine recht beachtliche Rolle spielen, finden in der 

Ausstellung selbst keinen Widerhall; sie kennt ihre Grenzen, die sich wohl aus dem 

Mangel einer iibergreifenden Ordnung erklaren. Die Arbeitshypothese, daB ,,durch 

Jahrhunderte politische, Sprach- und Volkstumsgrenzen, aber auch geologische 

Barrieren” nicht nur zwischen Bayern und Bohmen, sondern auch zwischen 

Deutschland und den groBen Wallfahrtszentren des Mittelalters ,,kein Hindernis 

fiir Wallfahrten bildeten”, griff nur eine langst bekannte Tatsache auf, so daB den 

Veranstaltern letztlich nichts anderes iibrig blieb, als das Thema ,,christliche Wall-
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fahrt” von den unterschiedlichsten Ansatzen her zu ,,umkreisen” (Begleitband, S. 

8), namlich ,,historische, kunstgeschichtliche und volkskundliche Darstellungen” 

mit ,,Erlebnisberichten und phanomenologischen Interpretationsversuchen” zu 

kombinieren und dabei jedem Autor zu uberlassen, was er aus seinem Spezialgebiet 

beitragen konnte.

So bunt wie die Thematik, die von Organisationsfragen bis zu Rechtsproblemen, 

von „Narren in Christo” bis zum Heilbrauch an Gnadenstatten reicht, erscheint 

auch die Qualitat der einzelnen Beitrage, die von ausgesprochen feuilletonistisch- 

unterhaltenden ,.Features” wie Wolfgang Bruckners Abhandlungen uber FuBwall- 

fahrten einerseits und Lourdes und Massenliteratur andererseits, uber griindlich ge- 

arbeitete Fallstudien, etwa Walter Hartingers Arbeiten uber Mariahilf ob Passau 

Oder Neukirchen bei Heilig Blut, bis hin zu sehr gelehrten Untersuchungen wie Kurt 

Kosters Arbeit uber mittelalterliche Pilgerzeichen reicht. Daneben finden sich ande- 

re Beitrage, die noch Wiinsche offenlassen, etwa uber Wallfahrtslieder oder uber 

den Begriff der ..Mehrortswallfahrt”, bei dem es sich doch nur um ein nicht gerade 

aussagekraftiges Etikett handelt.

Den Kunsthistoriker diirfte zunachst die Kurzfassung einer angekundigten groBe- 

ren Studie von Gisela Goldberg uber ,, Stell vertreterstatten romischer Hauptkir- 

chen” interessieren, die dem Glaubigen mindestens seit der Mitte des 14. Jahrhun- 

derts die Mdglichkeit boten, auch fernab vom Zentrum der Christenheit die glei- 

chen (Jubilaums-)Ablasse zu gewinnen, wie sie beim Besuch der sieben Hauptkir- 

chen Roms gewahrt wurden. Oft brachte man die Ersatzkirchen (auch -bilder und 

-altare) mit den Passionsepisoden in Verbindung und verstarkte so das betrachten- 

de Moment der kirchlichen Einkehr. Im Hinblick auf die Entwicklung des Wall- 

fahrtswesens ware zu priifen, ob es bei den Stellvertreterkirchen, die fur alle deut- 

schen Diozesen belegt sind, ahnliche Prozessionen gab, wie sie schon seit hachgre- 

gorianischer Zeit in Rom selbst iiblich gewesen waren: am Sonntag Septuagesima 

nach St. Laurentius extra muros, am Sonntag Sexagesima nach St. Paul und am 

Sonntag Quinquagesima nach St. Peter, womit schon liturgisch die Annaherung an 

die Passion verbunden war (vgl. Hartmann Grisar SJ: Das Missale im Lichte Romi- 

scher Stadtgeschichte. Stationen, Perikopen, Brauche. Freiburg i. Br. 1925, 57). — 

Der Frage, ob es eine spezifische Wallfahrtsarchitektur gebe und gegeben habe, 

d. h. einen dafiir charakteristischen und funktionsgemaBen sakralen Bautyp, wen- 

det sich in einer zweiten kunsthistorischen Arbeit Franz Matsche zu: ,.Wallfahrts

architektur — die Ambitenanlagen bohmischer Wallfahrtsstatten im Barock.” Der 

Autor behandelt hier die spezielle Form des (letztlich auf den vorromanischen Kir- 

chenbau zurilckgehenden) Umganges um das Gnadenbild, bei der dieser Umgang 

in einigem Abstand zum Wallfahrtsheiligtum als baulich selbstandige, gewblbte 

Wandelhalle ausgebildet ist, ,,die sich nach innen, zum Hof und zum Heiligtum hin 

in Arkaden offnet, nach auBen jedoch, gegeniiber der Umgebung, die bei den mei- 

sten derartigen Wallfahrtsstatten das offene Land bildet, als schiitzende und ber- 

gende Umfassungsmauer geschlossen ist und so einen heiligen Bezirk aussondert, 

der die Wallfahrtskirche umfriedet und ihr funktional zugeordnet ist” (S. 352).
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Diese Anlagen, die der Autor als „Ambiten” bezeichnet (von lat. ambitus = Um- 

fang, Ausdehnung), erfiillen fiir die Wallfahrten wichtige Funktionen als Schutz- 

und Hospizraume, aber auch als Orte fiir das prozessionsartige, betrachtende Um- 

herschreiten, die insofern den Kreuzgangen der Klosteranlagen gleichen. Am Be- 

ginn der Entwicklungsgeschichte dieser Ambitenanlagen, die auf die bbhmischen 

Lander (aus unbekannten Griinden) beschrankt sind, steht die Kopie des hl. Hauses 

von Nazareth auf dem Hradschin in Prag, die 1627 unter Giovanni Battista Orsi 

vollendet wurde, aber in den Folgejahren betrachtliche Erganzungen durch Arka- 

denumgange erfuhr, die zum Loretoheiligtum hin geoffnet blieben, wahrend in die 

Umfassungsmauern Beichtstiihle und (spater zu Kapellen erweiterte) Altarnischen 

eingelassen wurden. Bemerkenswert erscheint die Vermutung, daB man sich beim 

Bau der Prager Anlage an die urspriingliche Form des Loretoheiligtums in Italien 

erinnert und sie anhand von druckgraphischen Darstellungen nachzuahmen ver- 

sucht habe. Der Umstand, daB auch weitere Ambitenanlagen in Bbhmen Loretohei- 

ligtiimer darstellten, scheint mit der Interpretation des rekatholisierten Landes als 

Palaestina nova zusammenzuhangen, dessen Jerusalem-Anlagen und Kalvarienber- 

ge im Rahmen der religiosen Unterweisung breiter Bevblkerungsschichten die glei- 

che Aufgabe besaBen wie die Nachahmungen des ,,hl. Hauses Mariae [und JesuJ” 

in Nazareth. Sie verfolgten den Zweck, die eigene, erfahrbare Welt der Glaubigen 

so eng mit den heiligen Statten der Christenheit zu verbinden, daB jedermann auch 

eine unmittelbare Identifikation mit den Personen der Heilsgeschichte moglich oder 

zumindest nahegelegt wurde, wie sie von Ignatius von Loyola in seinem Exerzitien- 

biichlein (und damit von der gesamten Societas Jesu) gefordert wurde. Tatsachlich 

hat auch, wie Franz Matsche hervorhebt, ,,der Jesuitenorden offensichtlich fiir die 

Verbreitung der Ambitenanlage gesorgt” (S. 358), die auch in Sonderformen, als 

,,achsialer Olmiitz-Typus” und als ,,Annextypus” begegnet. Es handelt sich um ei- 

nen ausgesprochen ,,gegenreformatorischen” Bautypus, dessen Verbreitung in den 

sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts wohl nicht nur deshalb aufhorte, weil inzwi- 

schen alle bedeutenderen Wallfahrtsorte mit solchen Anlagen ausgestattet waren, 

sondern weil auch das Denken der Friihaufklarung Identifikationsmodelle dieser 

Art ablehnte.

DaB eine so kenntnisreiche, auf ubergeordnete Zusammenhange hinweisende 

Untersuchung wie diejenige Franz Matsches (und manche andere) in der Wall- 

fahrtsausstellung selbst keinerlei Niederschlag findet, zeigt das ganze Dilemma die

ses Unternehmens, die unterschiedlichen Bildungsgrade der Besucher als vorgege- 

ben zu betrachten und jeden Versuch einer Weiterbildung des ,,betrachtenden” 

(nicht ,,lesenden”) Publikums von vornherein zu unterlassen. Die Ausstellung zeigt 

u. a. zwar Loreto selbst, jedoch unter weitgehender Beschrankung auf Kultisches 

und Legendares, auf Abzeichen und Devotionalien, wobei nur hinzugefiigt wird, 

daB ,,an vielen Orten ... Nachbildungen des Heiligen Hauses errichtet” wurden 

(Katalog, S. 206), — warum, mit welchen Absichten und Mitteln, wird nicht gesagt, 

obwohl an der Prasentierbarkeit solcher Zusammenhange kaum Zweifel bestehen 

konnen. Der gebildete Leser findet in dem Begleitband vielerlei Anregungen, wird

380



aber seinerseits nur sehr bedingt zufriedengestellt, weil der Band einfach nicht gut 

genug konzipiert erscheint. Selbst die Auswahlbibliographie zum Thema Wallfahrt 

hilft kaum wirklich weiter, weil sie nun nicht etwa, wie man nach dem Ausstellungs- 

konzept erwartet hatte (und wie es sinnvoll gewesen ware), die Literatur zu den ein- 

zelnen Wallfahrtsorten zusammentragt, sondern sie teils nach Jahrhunderten, teils 

nach Autorennamen gruppiert, was eine muhsame Einzelsuche nach sich zieht. 

Doch bleibt schlieBlich als positives Faktum festzuhalten, dal) der Begleitband drei 

vorztigliche Register besitzt, die seine Benutzbarkeit erleichtern.

Dietz-Riidiger Moser

MARTIN LUTHER UND DIE REFORMATION IN DEUTSCHLAND 

Niirnberg, Germanisches Nationalmuseum, 25. 6.—25. 9. 1983

L’oeuvre reformatrice de Luther, son insertion dans 1’histoire generate de la 

periode et le temoignage des oeuvres d’art constituent les trois poles autour 

desquels s’organisait 1’exposition de Nuremberg. Disons tout de suite que les 

oeuvres d’art n’ont pas ete reduites au rang d’illustrations documentaires; on en a 

fait avec raison des evenements historiques comme les autres. Leur role dans 

1’exposition est d’autant plus evident qu’elles contrastent avec la grisaille des 

chartes et des lettres privees et qu’elles font plus que compenser la rarete des 

reliques de Luther en Allemagne de 1’Ouest. Cette disette de souvenirs personnels, 

d’objets qui se rattachent directement a la carriere etroitement saxonne du 

Reformateur, entralnait egalement la necessite d’une vue large, englobant 1’espace 

germanique et attentive a la diversite des differentes reformes.

L’exposition aurait ete un chef-d’oeuvre si le probleme religieux, 1’evolution 

socio-economique de la periode et le bouleversement artistique avaient ete saisis 

dans leurs interactions par un historien ou une equipe d’historiens possedant une 

visee explicative globale. De ce point de vue, on reste tres en-depa de 1’audacieux 

projet realise a Hambourg par Werner Hofmann. La, la documentation s’ordonne 

autour d’une idee directrice: le changement religieux aurait donne naissance a la 

modernite artistique. Ici, on a procede au traditionnel decoupage de la matiere 

entre de savants specialistes qui cultivent avec soin leur morceau de terrain et se 

gardent bien de lorgner par-dessus 1’epaule du confrere. L’exposition a ete realisee, 

en collaboration avec le Germanisches Nationalmuseum, par le Verein fur 

Reformationsgeschichte, lequel s’est voulu large d’idees en associant au projet des 

theologiens catholiques. De fait, ce choix contribue a donner une image officielle 

de la Reforme, en cette fin du XXe siecle ou 1’on tend a minimiser 1’insurrection 

violente contre un systeme religieux deteste, en presentant la division de la 

chretiente comme une sorte de malentendu tragique entre gens de bonne volonte. 

Il est caracteristique qu’on ait confie le delicat probleme des indulgences a un 

catholique, H. Immenkotter qui renvoie a N. Paulus sur 1’histoire de cet «abus»,
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