
RENAISSANCE IM WESERRAUM.

Ausstellung in SchloB Brake bei Lemgo, 22. April bis 1. Oktober 1989. — Katalog und 

Aufsatzband hrg. von G. Ulrich GroBmann, Miinchen, Berlin: Deutscher Kunstverlag 

1989 (= Schriften des Weserrenaissance-Museums SchloB Brake, 1 und 2), 556/331 S. 

mit zahlr. schwarzweiBen und farbigen Abbildungen.

Im April dieses Jahres stellte sich das Weserrenaissance-Museum SchloB Brake mit 

der Ausstellung Renaissance im Weserraum der Offentlichkeit vor. Der Ort fur das Un- 

ternehmen ist gut gewahlt. In seinem prachtigsten Teil, dem Nordfliigel mit dem sechs- 

geschossigen Turm, 1584—1592 erbaut, liegt das SchloB in einer malerischen 

Umgebung auf Sichtweite vor den Toren der Stadt Lemgo, also mitten in dem Gebiet, 

das durch seine dichte Uberlieferung von Bauten des 16. und friihen 17. Jahrhunderts 

bekannt geworden ist.

Das Museum wurde 1986 gegriindet und nahm noch wahrend der umfangreichen 

Umbau- und RestaurierungsmaBnahmen seine Arbeit auf. Die Institution will mehr sein 

als ein Museum. Ein „Zentrum der Renaissanceforschung mit dem regionalen Schwer- 

punkt im Weserraum” soil sich entwickeln, mit einem Archiv und einer Bibliothek; Kol- 

loquien sollen veranstaltet werden (das erste fand im Juni d. J. statt); eine eigene 

Schriftenreihe wurde mit dem vorliegenden Katalog und dem Aufsatzband eroffnet. Die 

Arbeit des Museums beschrankt sich nicht auf das Sammeln von Zeugnissen zur Kunst- 

geschichte, sondern zielt auf das Erfassen, Dokumentieren und Erforschen des erhalte- 

nen Baubestandes und dariiber hinaus auf die Kultur der Region in ihrer Gesamter- 

scheinung. Von der Arbeit der Historiker, Volkskundler, Archaologen, Musikwissen- 

schaftler und Kunsthistoriker geben die Ausstellung und der Aufsatzband ein erstes Bild.

Die Ausstattung des Museums in raumlicher, personeller und fmanzieller Hinsicht ist 

fur eine Neugriindung weitab der GroBstadte beachtlich; in einer Zeit schrumpfender 

Kulturetats ist man sogar in der Lage, Forschungsstipendien zu vergeben. Natiirlich ge- 

schieht das Engagement der Geldgeber (eines Zweckverbands der Stadt Lemgo, des 

Kreises und des Landesverbandes Lippe) nicht ohne Hintergedanken; man verspricht 

sich „F6rderung des Kulturtourismus” in einem strukturschwachen Gebiet und — man 

ahnte es bereits! — des „Heimatgedankens” (alle Zitate nach: Museum der Weserrenais- 

sance Schlofi Brake. Memorandum, Vorwort: Christoph Zopel, Lemgo 1986). Solange 

aus dem einen wie dem anderen keine sachfremden Bedingungen fiir die wissenschaftli- 

che Arbeit des Museums entstehen, ist dagegen nichts einzuwenden.

Die Renaissance nordlich der Alpen hat Konjunktur: Die Ausstellungen Renaissance 

im deutschen Siidwesten (Heidelberg 1986) und Prag um 1600 (Essen/Wien 1988) gaben 

bei ahnlich breiter thematischer Anlage das Konzept fiir die hier zu besprechende Aus

stellung vor. Was aber ist „Weserrenaissance”? Zunachst einmal der Titel zweier Stan- 

dardwerke: Max Sonnen, Die W., Munster 21919 (*1918); Herbert Kreft, Jurgen 

Soenke, Die W., Hameln 61986 (r 1964). Beiden ist die Popularity des Begriffs zu ver- 

danken. Erstmals findet man ihn 1912, eher beilaufig, als verkiirzenden Arbeitsbegriff 

verwendet (Nachweis bei Kreft/Soenke, S. 9). Im heutigen Sprachgebrauch bezieht sich 

„Weserrenaissance” auf das Gebiet der oberen und mittleren Weser, etwa im Dreieck 

Kassel, Osnabriick, Braunschweig, und geht damit in der Ost-West-Ausdehnung weit
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uber das hinaus, was man als Weserraum im engeren Sinne bezeichnen konnte. „Weser- 

renaissance” wird somit wie ein Stilbegriff behandelt, der allerdings Heterogenes be- 

zeichnet — zu groB ist der Zeitraum zwischen dem friihen 16. Jahrhundert und dem 

DreiBigjahrigen Krieg, zu verschieden sind die Bauaufgaben SchloB, stadtischer Adels- 

hof, Biirgerbau, kommunaler Reprasentationsbau (der Kirchenbau spielt eine unterge- 

ordnete Rolle), zu unterschiedlich auch die Bauherren. Das Verbindende zwischen den 

Bauten manifestiert sich in einer (nach Zeit und Bautypus wechselnden) Vorliebe fur ge- 

wisse Bau- und Zierformen: Abgesehen von den zeittypischen und weitverbreiteten Ga- 

lerien, Treppenspindeln, Zwerchhausern (die von Frankreich ubernommen werden) und 

der (von niederlandischen Stichen propagierten) Ornamentik an Giebeln und Portalen, 

gilt ein besonderes Interesse der Auslucht (der Standerker ist auch in den norddeutschen 

Kiistengebieten zu finden), dem halbkreisformigen Giebelaufsatz der Friihphase (zur 

Herkunft vom italienischen Renaissancetympanon viel Material bei: Arnold Hildebrand, 

Sachsische Renaissanceportale Halle 1914, Studien zur thiiringisch-sachsischen 

Kunstgeschichte, 2), der Facherrosette des Fachwerkbaus (wohl gleichen Ursprungs wie 

der Giebelaufsatz; vgl. RDKNl, 1973, Sp. 933—937) und vor allem dem Kerbschnitt- 

Bossenstein, der sich in der Spatphase zu einem fassadeniiberspannenden Bandwerk ent- 

wickelt (und als eine Art ornamentalisierte Ruckubersetzung der Rustica aus graphi- 

schen Vorlageblattern angesehen werden kann, eine handwerkliche Ur-Zierform, die 

sich freilich weiterentwickelt). Auf dem Gebiet der Formprovenienz, der -verbreitung 

und spezifischen Entwicklung innerhalb und auBerhalb der Wesergebietes gilt es noch 

vieles zu prazisieren.

Der Titel Renaissance im Weserraum bedeutet gegeniiber der Bezeichnung „Weserre- 

naissance” eine Konzepterweiterung, die die Organisatoren in die Lage versetzt, das 

ganze Spektrum der Renaissance, vom Handwerklichen in regionaler Auspragung bis 

zum Spitzenwerk, das dem internationalen Vergleich standhalt (also nicht landschaftsge- 

bunden sein muB), zu prasentieren und uber die kunsthistorischen Grenzen hinauszuge- 

hen. In neun groBen Raumen im Erd- und SockelgeschoB des Schlosses sind mehr als 

800 Exponate ausgestellt, gut ein Drittel davon aus dem Besitz des jungen Museums: 

zumeist Bucher, Stiche, Werkzeuge, Keramik, Kastchen, Architekturmodelle (im Kata

log an der fehlenden Ortsangabe zu erkennen). Entsprechend der Raumzahl gliedern sie 

sich in neun Abteilungen mit zahlreichen Unterthemen; zu jedem Thema gibt der Kata

log niitzliche kleine Einfiihrungen.

Der erste Raum (Nr. 1—162) macht mit den politischen, wirtschaftlichen, sozialen 

und kulturellen Verhaltnissen im Weserraum — gemeint ist der mittlere und obere Ab- 

schnitt (auch bei diesen Themen diktieren die kunsthistorischen Handbiicher!) — ver- 

traut. Der Bauboom zwischen Kassel und Buckeburg wird auf den wirtschaftlichen 

Wohlstand (Getreideexporte bei steigendem Weltmarktpreis; Tatigkeit des Adels als 

Soldnerfiihrer unter wechselnden Kriegsherren; Textil-, Keramik-, und EisenguBgewer- 

be, Holzhandel) zuruckgefiihrt. Dazu findet man Erganzendes im Aufsatzband (S. 7 ff.: 

Angermann; S. 44 ff.: Rothe/Riithing). Nur wenige Anmerkungen: Nr. 18 ff.: Die Por- 

tratreihe der Territorialherren ist unvollstandig, man vermiBt z. B. Otto IV. von 

Holstein-Schaumburg oder Simon VI. zur Lippe; Reproduktionen waren erlaubt gewe- 

sen. — Nr. 46; S. 428; Bd. 2, S. 94 und 104: lies Adolph XIV.; die Zahlweise schwankt
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zugegebenermaBen auch in der historischen Literatur und den Stammtafeln; hier ware 

das Museum gefordert. — Nr. 47: Ernst war nie „Fiirst von Holstein-Schaumburg”, 

sondern „ Furst des Reiches”. — Eine gut gestaltete genealogische Tafel hatte die engen 

verwandtschaftlichen Verflechtungen der Herrscherhauser aufzeigen kbnnen. — Nr. 9: 

Die Braunschweig-Karte von 1710 irritiert. — Warum erscheint die Landkarte mit den 

Territorien „um 1580” im Katalog erst nach S. 492? — Nr. 75: Das „Trincierbuchlein”, 

eine Anleitung zum sachgerechten Zerteilen von Fleisch, ware besser unter „Festwe- 

sen” am Platze gewesen als unter „Gewerbe”.

Der „Humanismus” und die „Reformation” werden im selben Raum als kulturbestim- 

mende Faktoren dargestellt. Dies hat seine Berechtigung, sollte aber nicht dariiber hin- 

wegtauschen, daB ein Teil des Gebietes, Paderborn Oder, bis 1558, selbst Schaumburg, 

katholisch war; zu einer differenzierten Sichtweise mahnt das Haus Huneborstel in 

Braunschweig, das, noch in vorreformatorischer Zeit (1524—28) entstanden, bereits ein 

Bildprogramm aufweist, wie es spater in protestantischen Regionen beliebt wird (s. Piitt- 

mann, Bd. 2, S. 220 ff.). Die wohl anregendsten Exponate der Sektion sind die Latein- 

iibungshefte der spateren Grafen Simon VI. und VIE (Nr. 147; s. Fink, Bd. 2) und das 

Bibliotheksinventar Simons VI. von 1597, aus dem allein sich eine aufregende Ausstel- 

lung hatte machen lassen (auBer Katalog). Die Abteilung „Rechtswesen” bietet neben 

Unvermeidlichem wie Richtblock, Henkerbeil und Prangerketten auch Lehrreiches in 

Gestalt eines Schandbildes (Nr. 156) und der Schaumburger „Polizey-Ordnung” (Nr. 

157). Ein groBes Problem besteht in der Presentation der an sich schon fur den durch- 

schnittlich interessierten Besucher schwer zuganglichen Bucher, Dokumente, Miinzen: 

Eine uniibersichtliche Wegefiihrung und z. T. unzureichende Erlauterungen machen das 

Betrachten zu einem ermiidenden Unterfangen.

Um so erfreulicher ist die sich anschlieBende Sektion „Planung und Technik” (Nr. 

163—354). In dem ansehnlichen Lapidarium wird die Steinbearbeitung vom Brechen der 

Flatten bis zum fertigen Ornament erklart. (Mit ein paar Photographien hatte man die 

Arbeitsgange mit den zugehorigen, hier isoliert aufgestellten Werkzeugen — zumeist des 

19. Jahrhunderts aus der Sig. Schadwinkel — verdeutlichen konnen.) Liebevoll prasen- 

tiert und auch dem Laien verstandlich ist dagegen der Fachwerkbau.

Die Renaissance nordlich der Alpen ist ohne die umfangreiche Produktion von Archi- 

tekturtraktaten und ornamentalen Vorlageblattern nicht denkbar; auch der Bereich der 

bildlichen Darstellung ist hier einzuschlieBen. Ein groBer Raum im SockelgeschoB ist 

daher dem Thema „Verwendung graphischer Vorlagen” (Nr. 355—407) gewidmet. Die 

kurze Einfiihrung im Katalog (S. 184) ist informativ. In der Hauptsache werden Stiche 

ausgestellt, die die bevorzugten Themen der Zeit (Planetengotter, Tugenden, Gute Hel- 

den, Freie Kiinste etc.) vor Augen fiihren; nur in einzelnen Fallen (vorbildlich, auch in 

der iibersichtlichen Presentation, Nr. 396/397) kann eine Anwendung in der Plastik 

nachgewiesen werden. Sinnvoll ware einmal eine Untersuchung derartiger Themen un

ter ikonologischem Gesichtspunkt und unter Beriicksichtigung des Bildungsstandes der 

Burger. Der Katalog erweist sich als Fundgrube fiir alle, die auf dem Gebiet „Graphi- 

sche Vorlage” sammeln (der Index unterscheidet nach Drucktechniken und ist unvoll- 

standig).
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Im AnschluB an die Photoschau „Biirgerliche Architektur” (Nr. 408—429) in dem 

Gang mit mittelalterlichem Mauerwerk folgt die Abteilung „Haushalt” (Nr. 430—651), 

die ebensoviel mit „Gewerbe” und „Handel” zu tun hat. Den Hauptanteil nehmen Kera- 

mik (Weserware, Werraware), Gias und eiserne Ofenplatten ein, wichtige Exportgiiter 

dieser und benachbarter Regionen. Ein didaktischer Lichtblick ist die kleine Ecke mit 

Keramik in Fundlage, die die Arbeit der Archaologen veranschaulicht (die dazwischen- 

gemogelte Bierflasche einer bekannten Brauerei ladt zur Diskussion uber Datierungs- 

methoden ein).

Verwirrt verlaBt man die folgende Abteilung „ Organisation eines Biirgerhauses” (Nr. 

652—677); nur die Einfiihrung im Katalog wird dem Thema gerecht: Man sieht viele 

unkommentierte Proben eines Arbeitsgebietes des Museums, der zeichnerischen Auf- 

nahme von Biirgerbauten. Im selben Raum, hinter dem mittelalterlichen Mauerzug, des- 

sen weiterer Verlauf in den folgenden Raumen durch Messingpunkte im Boden markiert 

ist, wird das Thema „Idealstadte und Festungsbau” dargestellt — gegeniiber dem Kata

log um viele Stiche erweitert. Die „Hdfische Architektur” (Nr. 678—708) schlieBt sich 

mit groBen Modellen (1:66) und alten Ansichten von Schlossern des Wesergebietes an. 

Auf den Ausbau der Modellsammlung darf man sich freuen; kaum etwas anderes macht 

Architekturvergleiche so anschaulich.

Der vorletzte, groBe Raum gilt der „Hdfischen Kultur um 1600” (Nr. 709—815); in 

ausgewahlten Stiicken werden das friihe Sammeln fur die Kunst- und Wunderkammer, 

astronomische und alchimistische Gerate, das Festwesen, die Tafelkultur und die Musik 

an den Hofen vor Augen gefiihrt. Eine kleine Abteilung ist dem „Fiirsten als Kiinstler” 

gewidmet. (Der Zusammenhang wird zunachst nicht klar bei den Nrn. 726, 727, 728, 

730, 732, 25 und 21b.) Das Prunkstiick der Ausstellung, der Wachter des Adrian de 

Vries aus dem Stadthagener Mausoleum (Nr. 724), laBt an versteckten Stellen noch Spu- 

ren der ehemals goldglanzenden Oberflache erkennen; das Studium der Riickseite wird 

durch die Punktstrahler verhindert. Die zahlreichen Tafelzier-Exponate, z. T. Werke 

hochster Qualitat aus der Stiftung Hiilsmann in der Bielefelder Kunstgewerbesammlung, 

haben ausschlieBlich Veranschaulichungscharakter; eine Verbindung zum Wesergebiet 

besteht, wie auch bei manchem anderen in diesem Raum, nicht.

Der letzte Raum, trefflicherweise die gut erhaltene Kapelle Simons VI., zeigt die 

„Kirchliche Kunst” (Nr. 816—873). Zwischen den zahlreichen Altargeraten, Bildern, 

Epitaphien, Figuren sind die Werke Anton Eisenhoits (Nr. 863—870) wie auch der 

Abrahamszyklus (5 von 13 Bildern, s. Nr. 836—851) zu nennen, den der Wolfenbiitteler 

Hofmaler lohann Hopffe zwischen 1591 und 1592 fur Graf Simon anfertigte. Da es un- 

wahrscheinlich ist, daB Simon als Calvinist (offentlich bekennt er sich erst 1605, die 

Wurzeln sollen aber in der StraBburger Schulzeit liegen; vgl. Bd. 2, S. 138 f. und 

245 f.) Bilder in seiner Kapelle duldete, ist der Zyklus in der „Kirchlichen Kunst” aber 

wohl fehl am Platze.

(Der darin zum Ausdruck kommende konzeptionelle Bruch ware kein Einzelfall, s. 

in derselben Abt. die Nrn. 834, 868, 869; Nr. 670, das „Osnabriicker Drei-Apfel-Paar” 

in der Abt. Organisation eines Biirgerhauses”; Nr. 793 ff., die Vitrine mit Kassetten 

in der „Hdfischen Kultur”.)
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Auf ein anderes Problem, die oft unzureichende Erlauterung der Themen und Objekte, 

wurde bereits hingewiesen. Im Katalog hatte man sich eine Auflosung und Ubersetzung 

der Legenden von Stichen und Miinzen gewunscht; fiir die Erstveroffentlichungen aus 

Museumsbesitz waren Provenienzangaben angebracht gewesen. — Aber die kleinliehe 

Kritik zu weit zu treiben, hieBe den Organisatoren Unrecht tun; die Leistung fiir das De

but bleibt unbestritten, und man verlaBt die — zweifellos imposante — Schau mit dem 

Gewinn vieler neuer Aspekte der „Weserrenaissance”. Vielleicht versteht man die Aus- 

stellung nur richtig, wenn man sie eher als Programm fiir die zukiinftige Arbeit des Sam- 

melns, Dokumentierens und Forschens denn als fertiges Ergebnis ansieht. Noch ist das 

Ganze im Aufbau begriffen. Unmittelbar an das Ende der jetzigen Ausstellung wird sich 

eine Dauerausstellung anschlieBen.

Der Aufsatzband vereinigt 14 Beitrage zu Themen, die mit der Ausstellung in mehr 

Oder weniger enger Verbindung stehen. Hier ist nur uber die kunsthistorischen Beitrage 

zu berichten.

Mit Gertrud Angermann (S. 7—43: Weserrenaissance und Kriegshandwerk) hat das 

Unternehmen eine erfahrene Mitarbeiterin gefunden, die bereits viele Beitrage zur Kunst 

und Geschichte der Region vorgelegt hat. Sie untersucht den immer schon vermuteten 

Zusammenhang zwischen der regen Bautatigkeit und den Einkiinften des Adels aus dem 

Kriegsdienst und stellt erneut unter Beweis, wie anschaulich Geschichte personenbezo- 

gen erzahlt werden kann (s. auch die Einfiihrungen von Albert Neukirch in den friihen 

Auflagen zu Kreft-Soenke).

Renate Jurgens und Jose Kastler geben Uberblicks-Berichte zur „Malerei und Plastik” 

(S. 71—92) und zur „Hofkunst” (S. 93—112; gemeint ist „Kunst an den Hofen”, weni

ger „organisierte Hofkunst”). Die Trennung der Themen in dieser Form erweist sich 

als nicht sinnvoll, erwartungsgemaB kommt es zu Uberschneidungen. Die Vorbildfunk- 

tion des Prager Hofes Rudolphs II. (fur „Leithof”, S. 100 und 106, lieBe sich ein besse- 

rer Begriff finden) wird von Kastler entschieden zu hoch veranschlagt; die kiinstlerische 

und wissenschaftliche Betatigung von Fiirsten hat wesentlich altere Grundlagen. (S. 95: 

DaB Nosseni bei Giambologna gelernt haben soli, entbehrt der Grundlage. — S. 107: 

Von einer Anonymitat von Kiinstlern wie Unkair, Wulff, Robyn in ihrer Zeit kann keine 

Rede sein — wie sonst sollten wir heute von ihnen wissen!)

In einem weiteren Aufsatz (S. 113—127: Der Schlofiturm in Brake als offentliche und 

private Architektur) beschreibt Kastler den Turm von SchloB Brake, 1584—1592 erbaut, 

als Wohn- und Zufluchtsort Simons VI., mit einem Gemach, einem „Studiolo” und der 

Bibliothek, die hier sinnvoll unterzubringen ware, wenngleich die Ortsangabe im Inven

tar von 1597 („auff dem Gewelbe”) vielleicht auch andere Bereiche im SchloB 

zulieBe. (S. 122: Als Zufluchtsort wahrend der angeblich depressiven Jahre Simons, 

1582—1586, war der Turm — eine Baustelle! — sicher nicht geeignet. — S. 113: Die 

Campanile-Assoziation hat keine Grundlage; offenbar stand der Turm zu keinem Zeit- 

punkt vor 1820 frei. — Die „offentliche” Funktion des Turmes hatte prazisiert werden 

kdnnen.)

In einem dritten Beitrag (S. 128—144: Die Siindenfall-Reliefs am SchloB Brake — 

Ausdruck konfessioneller Konflikte am Hofe Simons VI.) unternimmt derselbe Autor 

unglucklicherweise den Versuch, anhand des Sundenfallreliefs am Nordfliigel des
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Schlosses den konfessionellen Konflikt zwischen der lutherischen Stadt Lemgo und dem 

calvinistischen Simon VI. (und nicht: „Konflikt am Hofe Simons”) darzustellen — ein 

Konflikt, der erst ein Jahrzehnt nach Fertigstellung des Reliefs ausbricht. Weder Sugge- 

stivformulierungen (S. 140: zur „Ubernahme” des Siindenfall-Motivs. — S. 132: statt 

„Salvator” „auferstandener Heiland als Weltenrichter”) noch (methodisch fragwiirdige) 

Vergleiche (S. 130/131: Brake, Nordfliigel und Hexenbiirgermeisterhaus in Lemgo) 

kbnnen uber die Sinnlosigkeit der Fragestellung hinwegtauschen. Hinzu kommen einige 

faktische Fehler (z. B. S. 131: Adam und Eva am erwahnten Lemgoer Haus sind keine 

Karyatiden. — S. 138: Das hebraische „Jahwe” ist als Beleg fiir Simons calvinistische 

Gesinnung ungeeignet; es kommt ebenso in lutherischen Darstellungen vor).

Monika Meine (S. 145—158: Das Stadthagener Mausoleum der Grafen von Holstein- 

Schaumburg) beschreibt die Entstehungsgeschichte des Werkes nach der Literatur (eine 

Neubearbeitung der Quellen wird von derselben Verf. vorbereitet) und deutet den sie- 

beneckigen GrundriB als eine Art Architekturkryptogramm, entwickelt aus dem Wappen 

des Auftraggebers — eine barockem Denken durchaus angemessene Idee, vergleichbar 

der groBen Fassadeninschrift an der Biickeburger Stadtkirche {„EXEMPLUM RELIGIO- 

NIS NON STRUCTURAE”), die den Namen des Erbauers, desselben Grafen ERNST, 

enthiillt. (Zu S. 148/156: Die Engel am Grab tragen Palmzweige, nicht Arma- 

Christi-Nagel.)

Thorsten Albrechts Beitrag liber „Landesherrliche BaumaBnahmen im 16. Jahrhun- 

dert am Beispiel der Grafschaft Schaumburg” (S. 159—190) gehort zum Erfreulichsten 

des Bandes, da hier der unschatzbare Vorteil der Region, die umfangreichen Archiva- 

lien, genutzt wird. — Weitere Aufsatze gelten der Bauforschung des Weserrenaissance- 

Museums (S. 191—209: G. U. GroBmann, Architekturforschung — Befunde — Metho

den oder Ansatze. SchloB Bevern als Beispiel) und der biirgerlichen Selbstdarstellung 

in der Architektur (S. 210—235: K. G. Piittmann, Das Motiv des Bauherrn.); Studien 

zur Wirtschaftsgeschichte, Volkskunde und Musikgeschichte (die Leistung von J. Strate 

wird durch zahlreiche Transskriptionsfehler im Anhang beeintrachtigt) geben einen Ein- 

druck vom Interessenspektrum der Institution.

Der Aufsatzband hinterlaBt einen zwiespaltigen Eindruck. Man sieht neue Forschun- 

gen neben Literaturreferaten und Reifes neben Halbgarem. Eine feste redaktionelle 

Hand hatte fiir eine inhaltliche Abstimmung der Beitrage und fur die Beseitigung der 

zahlreichen sprachlichen und gedanklichen Ausrutscher sorgen kbnnen. Eine Zusam- 

menarbeit der Autoren war offenbar nicht mbglich; dies zeigt nicht zuletzt der Umgang 

mit dem Begriff „Weserrenaissance” (vgl. das Katalog-Vorwort von GroBmann, das 

Begriffs-Durcheinander bei Jurgens, Bd. 2, S. 71, 81 f. usw. und s. Kastler, Bd. 2, S. 

107; vgl. zum Bildhauer Robyn Bd. 2, S. 84 und 178; vgl. zu Stadthagen, Bd. 2, S. 

98 und 157). Man vermiBt eine Analyse des Architekturbestandes (s. dagegen: G. U. 

GroBmann, Renaissance entlang der Weser, Kbln: Du Mont 1989) und eine vollstandige 

Bibliographie; eine Einordnung der „Weserrenaissance” „von auBen” ware wiinschens- 

wert gewesen. Vieles an dem vorliegenden Band laBt auf eine eilige Fertigstellung 

schlieBen. Der Wunsch, zum Ausstellungsbeginn die Schriftenreihe zu erbffnen, ist ver- 

standlich, aber mancher Beitrag hatte mehr Zeit gebraucht. Zeit, auch zum Nachdenken, 

sollte sich die junge Institution nehmen; keinesfalls sollte sie der Versuchung erliegen,
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sich dutch besonderen Publikationseifer vor den Geldgebern zu legitimieren. Vor allem 

abet erscheint es mir — bei aller Anerkennung der Arbeit, die im Wesergebiet zu leisten 

ist — wissenschaftlich lebensnotwendig, den Blick weit uber die Region hinaus zu rich- 

ten: alle Himmelsrichtungen kommen in Frage.

Martin Schawe

Tagungen

LE GOUVERNEMENT D’HUGUES DE SEMUR A CLUNY

Kolloquium in Cluny, Ecuries de Saint-Hugues, 14—17. September 1988.

(mit drei Abbildungen)

CLUNY III. LA MAIOR ECCLESIA

Ausstellung in Cluny, Ecuries de Saint-Hugues, 4. Juni bis 30. September 1988

(mit drei Abbildungen)

Cluny feierte 1988 den 900. Jahrestag der Grundsteinlegung seiner Abteikirche unter 

Abt Hugo von Semur am 30. September 1088. Den wissenschaftlichen Kern des buntge- 

mischten, uber den ganzen Sommer ausgedehnten Festprogramms bildeten eine Ausstel

lung fiber die dritte Kirche von Cluny und ein Kolloquium fiber die Abtsherrschaft 

Hugos. (Die Vortrage werden gedruckt.)

Cluny unter Abt Hugo — ein klassisches Thema ffir Historiker wie Kunsthistoriker. 

So lag der Verdacht nahe, es handle sich um die modische Art von lokalpolitisch gesteu- 

ertem, reprasentativem Gesellschaftsspiel, zumal der franzosische Staatsprasident sich 

und seinem Parteifreund, dem Bfirgermeister des Ortes, die Ehre gab, die Kolloquiums- 

teilnehmer zu empfangen (bei dieser Gelegenheit hob er die Traditionspflege seiner Par- 

tei hervor und sagte eine verbesserte Ausstattung der Denkmalpflege mit Stellen zu). 

Vor Ort stellte sich jedoch alles anders dar als aus der Feme (vgl. Kritische Berichte 

16/4, 1988, S. 105).

Sicherlich, die Namenliste der teilnehmenden Grandseigneurs der historischen Cluny- 

forschung war eindrucksvoll. Ihre Forschungen haben seit langerem unsere Vorstellung 

der cluniazenischen Gemeinschaft gepragt. Es ging also nicht so sehr um Umbewertun- 

gen als um Vertiefung und Erganzung der Kenntnisse. In den historischen Vortragen 

wurde durchweg der Einzelfall in fiberzeugender Beziehung zu zentralen Aspekten des 

Lebens in Cluny gesehen. Historiker der jiingeren Generation legten unter anderem For- 

schungsbeitrage zur Geschichte von Marcigny und Berze-la-Ville vor (leider bieten die 

bekannten Quellen fiber Berze dem Kunsthistoriker nach wie vor keinen Anhalt, Fragen 

der Ikonographie und Datierung naherzukommen).

Da auf die einzelnen Beitrage hier nicht eingegangen werden kann, seien wenigstens 

die Titel genannt: G. Constable: Le „privilege de reception” de Cluny au XIeme et 

Xlleme sibcles. — H. E. Cowdrey: St Hugues et Gregoire VII. — A. Bredero: La 

canonisation de St Hugues et celles de ses devanciers. — P. Racinet: L’expansion 

clunisienne au temps d’Hugues de Semur. — M. Hillenbrandt: St Hugues et ses relations 

avec 1’obedience de Berze-la-Ville et son entourage la'ique. — E. M. Wischermann:
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