
ren zu konnen. Als sich diese Hoffnung nach der Reichskristallnacht als Illusion erwies, 

als er nacheinander den Sitz in der Akademie, den Zugang zur Universitat und schlieB- 

lich die Erlaubnis, offentliche Bibliotheken zu benutzen, verier, konnte er nur noch re- 

signieren. Ohne ein einziges Wort der Klage fallen zu lassen, hat er in diesen Erin- 

nerungen die ganze biirokratische Grausamkeit, unter der sich sein Scheiden aus Berlin 

vollzog, mit Genauigkeit festgehalten, von der Abgabe des Schlussels im Seminar uber 

die Auflosung der Wohnung bis zur Kofferkontrolle am Bahnhof, bei der man dem alten 

Geheimrat noch die kleinen Stoffstiicke fiir die Reparatur seiner Anzuge wegnahm — 

„fiir die Hitlerjungen”. Gerade weil Goldschmidt auch diese deprimierenden Vorgange 

mit der ihm eigenen schmucklosen Trockenheit berichtet, bietet seine Schilderung eine 

um so beklemmendere Innenansicht von der Tragodie des deutschen Judentums. Freilich 

ist das Wort Tragodie nur aus der Perspektive der Betroffenen moralisch erlaubt. Unter 

deutscher Feder ware es ein Euphemismus. Adolph Goldschmidts letzte Jahresgabe an 

den „Deutschen Verein”, dieser so anspruchslose und doch so gewichtige Band, tritt 

jetzt neben seine monumentalen Veroffentlichungen fiber die Elfenbeine, die Bronzetii- 

ren, die Goldene Pforte und die Deutschen Madonnen als das Zeugnis unserer durch kei- 

ne nachtragliche wissenschaftsgeschichtliche Verbramung zu tilgende Schande. Dankbar 

liest man die Namen jener Berliner Kollegen und Schuler, die wie Theodor Demmler 

und Frau Sarre, Leopold Giese und Paul Post dem Fliehenden wahrend seiner letzten 

Tage am Ort beigestanden haben, und man ist erleichtert zu vemehmen, daB es auch in 

den Basler Jahren fur Goldschmidt, den immer noch Neugierigen, AnlaB zu Freude und 

Heiterkeit gegeben hat.

Willibald Sauerlander

KARL HEINZ BRANDT: Die Graber des Mittelalters und der frilhen Neuzeit. Mit Bei- 

tragen von WILFRIED HENKE, PETER ILISCH und INGEBORG PETRASCHECK- 

HEIM. Ausgrabungen im St.-Petri-Dom zu Bremen. Band 2. Stuttgart 1988. 300 Seiten 

mit 62 Abb. im Text und 125 Tafeln auf Seite 175—299.

Nach mehreren kiirzeren Veroffentlichungen der wichtigsten Ergebnisse und der als 

Band 1 1985 erschienenen Anthropologischen Untersuchung der menschlichen Skelettre- 

ste von W. Henke legt K. H. Brand nun im einzelnen die Dokumentation zu den Funden 

der 134 Graber vor, die bei den Grabungen im Bremer Dom zwischen 1973 und 1979 

gefunden und freigelegt worden sind. Von hervorragender Bedeutung sind die Graber 

der Erzbischofe des 8. bis 15. Jahrhunderts, wobei jedoch das Heiligengrab des 789 ver- 

storbenen Willehad (Grab 22) nicht das Primargrab sein kann, sondern das 860 fiir die 

translozierten Gebeine errichtete. Entgegen einer Inschrift von 1420 diirften erst im spa- 

ten 12. Jahrhundert altere Erzbischofsgraber geleert und die Uberreste in einem Sam- 

melgrab beigesetzt worden sein; entsprechend wurden die Graber bis zum 11. 

Jahrhundert exhumiert angetroffen; allein in Grab 39 des 1013 verstorbenen Liawizo I. 

fanden sich neben den Scherben eines Tongefafies Spuren des Holzsarges mit winzigen 

Textilresten an dessen Boden. Fiir die nur teilweise mogliche Identifizierung der Graber
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wurden die Angaben Adams von Bremen (um 1080) und der sogenannte Hannoversche 

Plan, eine seit 1945 verlorene Skizze des spaten 12. oder friihen 13. Jahrhunderts, her- 

angezogen. Aus dem spaten Mittelalter stammen mehrere Graber hoherer Kleriker, aus 

der Zeit nach der Reformation bis zum Ende des 18. Jahrhunderts eine groBere Zahl sol- 

cher mit biirgerlichen Bestattungen, von denen sich — durch das Wappen — nur die des 

Adolf Freiherrn von Knigge (gestorben 1796) identifizieren lieB. Offenbar hat man viele 

dieser Manner und Frauen nicht mehr in ihren eigenen Kleidern, sondern in Tuchhiillen 

oder einfachen Totengewandem (zwar kamen keine Nahte zum Vorschein) beigesetzt. 

Um die wenigen textilen Reste aus den nachreformatorischen Grabem hat sich Ingeborg 

Petrascheck-Heim bemiiht, die auch noch einmal 1986, als Nachuntersuchungen aus den 

mittelalterlichen Grabem einige textile Fragmente ergeben hatten, herangezogen wurde. 

Bedauerlicherweise hat man sich — noch 1986! — teilweise bei der Identifizierung der 

Materialien, wie vor hundert Jahren, auf Geruchs- und Brandproben gestiitzt. Auch 

sonst ist leider in Bezug auf die Textilien vielfach nicht sachgemaB und vorsichtig genug 

verfahren worden. Die metallenen und holzernen Grabbeigaben des Mittelalters ordnete 

Geza Jaszai ein, bei der Bestimmung einiger Giirtelschnallen beriet dariiber hinaus Use 

Fingerlin; die Fundmunzen bearbeitete Peter Disch.

Nach Aussage von Sigrid Milller-Christensen besitzen die Textilien aus den hoch- und 

spatmittelalterlichen Erzbischofsgrabem „eminente Bedeutung fur die europaische 

Kunst- und Kulturgeschichte”. Weil angeblich 1974 in der Bundesrepublik zur Bergung, 

Dokumentation und Konservierung keine Textilrestaurierungswerkstatt zur Verfiigung 

stand und man wohl nicht wagte, eine solche ad hoc zu schaffen und auf langere Dauer 

zu finanzieren, wurden die textilen Fragmente, teilweise mit dem Grabinhalt, nach 

Stockholm transportiert; in die in den zwanziger Jahren begriindete, altbewahrte Textil

restaurierungswerkstatt der schwedischen Denkmalpflege und des Historischen Mu

seums. Auf deren Erfahrungen hat nach dem Zweiten Weltkrieg S. Milller-Christensen 

in Miinchen im Bayerischen Nationalmuseum und fur die Bayerische Denkmalpflege die 

Werkstatt einrichten und aufbauen konnen. Indessen sind seitdem vier Jahrzehnte ver- 

strichen, wahrend deren, von der Munchner ausgehend, eine erhebliche Zahl weiterer 

Textilrestaurierungswerkstatten entstanden; deren mittlerweile langjahrige Erfahrungen 

und Erkenntnisse haben einen entsprechenden, den jeweiligen textilen Erfordemissen 

noch mehr angepaBten Wandel der Handhabungen und der Dokumentation bewirkt. In 

Stockholm sind die Konservierungsarbeiten nicht so fortgeschritten, wie man es 1974 

erwartet hat; offensichtlich waren sie langere Zeit aus finanziellen Griinden fast ganz un- 

terbrochen. Wenn neuerdings wieder langsam weiter gearbeitet wird, so ist doch ein Ab- 

schluB einstweilen nicht abzusehen. Wie ich aus Bremen erfahren habe, ist die 

Konservierung einer nicht unbetrachtlichen Zahl fur nach 1992 vorgesehen, so daB mit 

dem dritten Band der Ausgrabungen, der Dokumentation der Textilien, erst in ferner 

Zukunft gerechnet werden kann. Nach einer kleinen Ausstellung im Winter 1986/87 in 

Stockholm (Arkebiskopama fr&n Bremen. En textilarkeologisk undersokning Bremen- 

Sverige) sind seit Friihjahr 1987 im neueingerichteten Bremer Dommuseum 35, darunter 

auch kleine Stucke wie Palliumskreuze und Handschuhbesatze, ausgestellt, zu denen 

seitdem wenige weitere aus Stockholm hinzukamen. Aber auch zu diesen, inzwischen 

aus Stockholm „entlassenen”, steht in Bremen eine Dokumentation nicht zur Verfii-
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gung, sind die technischen Angaben unvollkommen (ohne Zahlung der Faden, deren Re

lation; Lampasbindung wird nicht genauer erlautert), sind Datierung und Lokalisierung 

mehrfach zu allgemein oder nicht haltbar.

Das betrifft nicht zuletzt die Textilien aus Grab 6, angeblich dem des Erzbischofs Be

zelin (gestorben 1043), dessen Identifizierung vor allem mit Hilfe der in das 10. und 11. 

Jahrhundert datierten Seidengewebe vorgenommen worden ist. Wenn es sich bei dem 

Seidenfragment von der Dalmatika tatsachlich nicht etwa um Leinenbindung mit lanzier- 

tem MusterschuB, sondern um einen Lampas handelt, was auch nach den muhsam ver

standlichen Angaben von 1981 (Margareta Nockert: Zwei mittelalterliche Seidenstoffe 

aus dem Bremer Dom. In: Documenta Textilia. Festschrift fur Sigrid Muller- 

Christensen. Miinchen 1981, S. 177—84, bes. 177/78) den Anschein hat, ist jedoch nach 

dem heutigen Stand des Wissens Lampasbindung erst gegen Ende des 11. Jahrhunderts 

entwickelt worden; zudem weist das Muster — Vogelpaar in Medaillon mit Kufi- 

Inschriften in der dreifachen Rahmung — enge Beziehungen zu der angeblich in Tabris 

gefundenen Seide mit Greifenpaar in ahnlich gerahmten Kreisen, ehemals in Berlin (Inv. 

Nr. 04.99) und in Boston (Inv. Nr. 04.1621; Adele Coulin Weibel: Two Thousand Years 

of Textiles. New York 1952, Taf. 113) auf; bei dieser Seide bindet ein einfacher unge- 

farbter Kettfaden, nach drei zweifachen braunen, das leinenbindige Muster und unab- 

hangig im leinenbindigen Grund; das Muster ist reversibel. Die Seide mit dem 

Greifenpaar kann nicht vor dem spaten 11. Jahrhundert angesetzt werden. Von der Mitra 

des Grabes 6 sind nur die Goldbander mit Resten von heute brauner Taftseide erhalten. 

Mitren in dieser Form, mit der einen Spitze uber der Stirn, der anderen uber dem 

Nacken und mit im Riicken herabfallenden Bandern, kommen erst um die Mitte des 12. 

Jahrhunderts auf, konnen also nicht einem 1043 verstorbenen Erzbischof ins Grab gege- 

ben worden sein. Die Hohe der Mitra aus Grab 6 von 22 cm und die Lange der Infeln 

von 28,5 cm mit 7 cm langen Fransen entspricht durchaus den MaBen erhaltener Mitren 

der zweiten Halite des 12. Jahrhunderts (vgL L. v. Wilckens: Textilkundliche Anmer- 

kungen zur Datierung von Grab 5, St. Aegidien. In: Hartmut Rotting: Stadtarchdologie 

in Braunschweig. Einfachilbergreifender Arbeitsbericht zu den Grabungen 1976—1984. 

Forschungen der Denkmalpflege in Niedersachen 3. Hameln 1985, S. 295—97, bes. 

295). Daraus muB sich ergeben, daB Grab 6 nicht das des Bezelin sein kann. Es sollte 

fur das eines Erzbischofs angesehen werden, der um die Mitte, eher in der zweiten Half- 

te des 12. Jahrhunderts, verstorben ist. Die Form des Ringes aus Grab 6 spricht keines- 

wegs gegen eine Datierung in das 12. Jahrhundert, zumal zwei der zum Vergleich 

herangezogenen Ringe erst aus diesem stammen. Vielleicht ist Grab 6 das desjenigen 

Erzbischofs, der das Sammelgrab seiner Vorganger veranlaBte und — zuvor? — den 

Hannoverschen Plan anfertigen lieB, um dann etwa selbst in dem frei gewordenen Grab 

des Bezelin (Aldebrand) bestattet zu werden?

Die erst 1986 entdeckten Textilfragmente aus Grab 18 sollten auf jeden Fall zusam- 

men mit den 1974 nach Stockholm verbrachten Textilien dokumentiert werden. Die Sei

de der Dalmatika dieses Grabes ist sicher nicht (wie in dem Stockholmer Katalog von 

1986 angegeben) in Italien, auch nicht bereits im 12. Jahrhundert gewebt worden, was 

nicht nur die lesbaren Kufi-Inschriften auf den Falkenhalsen bezeugen. Die Doppeladler 

in den kleineren Medaillons der Zwischenreihen diirften solchen auf anatolischen und
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irakischen Seiden des friiheren 13. Jahrhunderts nahestehen, wohin ebenso die arabes- 

ken Bliitenformen deuten. Dagegen muB die Seide der Kasel aus Grab 18 — mit einem 

von einem Greifen angegriffenen Elefanten in einem Medaillon mit Weintrauben auf 

dem Rahmen — in das 12. statt in das 11. Jahrhundert gesetzt werden. Ihr Muster ist 

offenbar mehr oder minder identisch mit dem eines Reliquienstoffes der Trierer Lieb- 

frauenkirche (vgl. Mechthild Flury-Lemberg: Textilkonservierung im Dienste der For- 

schung. Schriften der Abegg-Stiftung Bern 7. Riggisberg 1988, Abb. 613, S. 495 Kat. 

Nr. 82, 2), doch scheint nach den Angaben von M. Nockert (1981, S. 182) die Bindung 

eine andere zu sein, die die Bremer Seide sogar in die Spatzeit des 12. Jahrhunderts und 

meiner Ansicht nach in den nordlichen Iraq verweisen wiirde.

Gleichfalls milBten die erst 1986 in Augenschein genommenen Textilfragmente aus 

Grab 37 noch einmal untersucht werden, was fiir das groBte 35:16 cm messende keine 

Schwierigkeit machen sollte; bei diesem angeblich orientalischen Seidenstoff sollen die 

Kettfaden gestreift sein und zudem u. a. aus S-gedrehten Goldfaden bestehen. Dieses 

Erzbischofsgrab wird in das 14. Jahrhundert datiert.

Wenn es sich bei Grab 19 um das des 1258 verstorbenen Erzbischofs Gerhard II. han- 

delt, diirfte die schone, vorn mit der von Engeln begleiteten Deesis, auf der Riickseite 

mit den Aposteln Petrus und Paulus in bunter Seide bestickte, 24 cm hohe Mitra die seine 

gewesen und um die Mitte des 13. Jahrhunderts am ehesten in Bremen selbst angefertigt. 

worden sein. Dagegen kann — wie bereits erlautert — auch die Mitra aus Grab 23 nicht 

aus dem 11. Jahrhundert, sondem erst aus dem mittleren 12. herriihren. K. H. Brandt 

gibt ja auch dieses Grab am ehesten Erzbischof Hartwig I., der 1168 starb. Obwohl im 

Mittelalter haufig hochgestellte Persbnlichkeiten nicht in den eigenen bzw. zeitgenossi- 

schen Gewandem begraben wurden, sondem in alteren, so muB die Datierung der Grab- 

gewander doch beriicksichtigt werden, um das Grab nicht etwa jemandem 

zuzuschreiben, dessen Kleidung sich als aus jiingeren Stoffen hergestellt erweist. Am 

ehesten diirften die eigentlichen bischoflichen und erzbischoflichen Abzeichen — Ringe, 

Mitra, Pallium, Bischofsstab — die personlich getragenen sein und zur Datierung bei- 

tragen.

Leonie von Wilckens

Schniitgen-Museum. Die Holzskulpturen des Mittelalters (1000—1400), bearbeitet von 

ULRIKE BERGMANN. Untersuchungen zur Holz- und Fassungstechnik: ELISABETH 

JAGERS und GERHARD SCHNEIDER. Herausgeber: ANTON LEGNER. Koln, Stadt 

Koln/Schniitgen-Museum 1989. 381 Seiten mit zahlreichen farbigen und schwarzweiBen 

Abbildungen. DM 68,—. — Wurttembergisches Landesmuseum Stuttgart. Die mittel- 

alterlichen Skulpturen, I. Stein- und Holzskulpturen 800—1400. Bearbeitet von HERI- 

BERT MEURER mit technologischen Beitragen von HANS WESTHOFF. Stuttgart, 

Wiirtt. Landesmuseum 1989. 198 Seiten mit zahlreichen farbigen und schwarzweiBen 

Abbildungen. DM 58,—-.

(mit secns Abbildungen)

In den letzten Jahren sind mehrere „groBe Kataloge” von Skulpturensammlungen in 

Museen erschienen. Ihnen gesellte sich 1989 der Katalog der Holzskulpturen bis 1400
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