
Verfahrensgrundsatze: Aus diesen Ergebnissen leiten sich Verfahrensgrundsatze ab, die 

fur eine zureichende Proportionsanalyse mittelalterlicher Kirchen zu fordern sind: Ein- 

satz datenanalytischer Methoden, Einbeziehung aller MaBverhaltnisse der mittelalter-

lichen Proportionslehre, Einbeziehung aller relevanten AuBen-, Innen- und AchsmaBe

des Bauwerks, Festsetzung von angemessenen Fehlergrenzen, Prufung der Proportions-

zusammenhange auf deren Abbildung in der Baugestalt und Position in der Gesamt-

matrix des MaBsystems. Die Nichtbeachtung dieser Grundsatze erklart die kontroversen 

Ergebnisse der bisherigen Forschung, die ganz offensichtlich mit inadaquaten Methoden

gearbeitet hat.

Wolfgang Wiemer

Ausstellungen

200 JAHRE MODE. KLEIDER VOM ROKOKO BIS HEUTE. Eroffnungsausstel- 

lung der Modeabteilung im Museum fiir Angewandte Kunst, Kbln 21.11.1990 - 

30.6.1991. - VOILA. GLANZSTUCKE HISTORISCHER MODEN 1750-1960. 

Ausstellung des Museums fiir Kunst und Gewerbe. Hamburg 8.2.1991 - 5.5.1991.

Seit seiner Griindung im Jahr 1877 hat das Museum fiir Kunst und Gewerbe in 

Hamburg modische Kleidung gesammelt, zunachst ausschlieBlich Gewander und 

Zubehbr des 18. Jahrhunderts, wobei das Interesse kaum der Kleidung als solcher, 

sondern ihrem Material, den Seiden und Samten sowie der Stickerei und dem son- 

stigen Zierat gait. Erst jedoch die zahlreichen Erwerbungen der vergangenen drei- 

Big Jahre von Kleidern zumeist erster Qualitat haben in Hamburg eine Kostiim- 

sammlung hervorgebracht, die sich international sehen lassen kann. Dagegen hat 

das Kdlner Museum fiir Angewandte Kunst - gleichfalls das Berliner Kunstgewer- 

bemuseum - vor noch nicht allzu langer Zeit begonnen, sich auch der Mode zu 

widmen. Nun hat die Kdlner Schau eine Folge erdffnet, mit der sich im gleichen 

Raum in Zukunft die Modeabteilung dieses Museums standig prasentieren wird. 

Dabei erweitern die eigenen Bestande Kleider des Kdlner Stadtmuseums, die mbg- 

licherweise einmal dorthin abgegeben worden sind.

Dagegen ist die Hamburger Ausstellung ein Ereignis, das sich - sei es auch in 

einer Variante - in absehbarer Zeit nicht wiederholen wird. Die Kdlner rndchte in- 

dessen gleichsam in die Daueraufstellung des Museums integriert betrachtet wer- 

den, aus konservatorischen Griinden (eigentlich schon eine zu lange Zeit bei der 

Lichtempfindlichkeit aller Textilien) fiir sieben Monate vorgesehen, um von einer 

weiteren Auswahl mit anderer Thematik abgeldst zu werden. In Hamburg ist man 

mit einer Inszenierung konfrontiert worden, die in der Tat notwendig ist, um Klei

der nicht als wesenlose, allein durch ihr Material gekennzeichnete Stiicke vorzufiih- 

ren, sondern sie als von ihrer Zeit gepragte, wirkungsvolle Hiillen von menschli- 

chen Individuen zu vergegenwartigen. Die gleiche Absicht vermitteln die groBfor- 

matigen, farbigen Abbildungen des anspruchsvollen, vom Prestel-Verlag (Miin-
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chen) besorgten Kataloges. Schon dafiir wurde jedes einzelne Gewand von Ursula 

Strate mit Umsicht und Sensibilitat fur seine durch Schnitt und Dekor gegebenen 

Eigenheiten drapiert und montiert. Die Photographen Gabriele und Thomas Zim

mermann haben sie dann in den verschiedensten Raumen und Winkeln des Muse- 

umsgebaudes aufgenommen, zusammen mit belanglosen und belangvollen Requisi- 

ten: auf dem Speicher, unter dem offenen Dachstuhl, auf breiten und vor schmalen, 

steilen Treppen, in Depots, in Sammlungssalen, neben alten Fensterrahmen, vor ei- 

nem Spiegel, vor Regalen mit Photoapparaten, mit einer antiken Skulptur im Hin- 

tergrund ... Aus vielerlei, jeweils aufschluBreich differenzierenden Blickwinkeln 

wurde das eigentlich zu Erfassende im Bild fixiert, durch andersartigen Gleichklang 

veredelt, fesselnd in seiner Individualitat begriffen. Diese Individualitat eben, die 

zeitgendssische modische Eigenart verleiht nicht zuletzt durch seine Haltung, sei- 

nen ,Bau‘ einem Kleid um 1770 einen anderen Charakter als einem dreiBig Jahre 

jiingeren, entfernt eines um 1850 von einem um 1880, distanziert die Roben des 

friihen 20. Jahrhunderts von den Kleidern der zwanziger Jahre; letztere sind mit ei

ner Fiille von aparten Kreationen vertreten, wobei der eingetragene Schmuck die 

schlichte auBere Form iiberspielt. Mannliche Kleidung ist nur so weit einbezogen, 

als ihr Aussehen durch farbige Seiden- und Samtstoffe, durch Stickerei und andere 

dekorative Zutaten sie heraushebt bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Auch bei 

der Mehrzahl der prasentierten weiblichen Kleider handelt es sich nicht um alltag- 

liche, zumindest sind es Promenadenkleider, wenn nicht festliche und solche fur 

auBergewohnliche Gelegenheiten. Entsprechend dem Anspruch eines Museums fur 

Kunst und Gewerbe wird keine Kultur des Alltags geboten, sondern „Glanzstiicke“, 

Kunst der Mode. Offensichtlich machen gerade sie deutlich, daB Mode nicht so lau- 

nisch ist, wie sie immer wieder hingestellt wird. Mode ist Stil, Stil einer Zeit, bei 

dem Details austauschbar sein konnen und rasch wechseln, aber die charakteristi- 

sche Haltung, die Struktur sich mit der Zeit wandelt, was erst im Riickblick allmah- 

lich vor Augen tritt.

Der erst zwei Monate vor ihrem SchluB herausgebrachte Katalog der Kblner 

Veranstaltung spiegelt die ganz andere Absicht bei deren Konzeption. In ihrer Ein- 

leitung stellt Gisela Reineking von Bock fest, daB sie einen neuen Weg beschreiten 

und versuchen (mochte), mit Hilfe von Bild- und Schriftquellen genaue Angaben 

zur Datierung von Mode zu bringen". So neu ist allerdings ein solcher Vorsatz 

nicht, hat doch z.B. 1962 Bernward Deneke in seiner Ausstellung Frankfurter Mo- 

denspiegel des dortigen Historischen Museums filr die Einordnung der Kleider die 

zeitgenbssischen Modeberichte mit ihren Hinweisen auf besondere Details mit al- 

lem Nachdruck herangezogen oder 1985 Waltraud Dblp in Text und Bild ihres 

„Handbuches“ zur Ausstellung Ein Hauch von Eleganz des Bremer Landesmuse- 

ums filr Kunst- und Kulturgeschichte sowohl gleichzeitige Portrats als auch iiberlie- 

ferte Nachrichten integriert und dariiber hinaus den jeweils charakteristischen Stil 

der Kleider im gesellschaftlichen Milieu von Zeit und Ort verankert. In Kbln be- 

ginnt die Reihe zwar nicht mit einem Rokoko-Kleid, wie aus dem Titel der Aus

stellung zu schlieBen ware, sondern mit einem seidenen Steppkleid der achtziger 

Jahre des 18. Jahrhunderts, dessen Rock man dafiir merkwiirdigerweise vorn in der
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Mitte in eine Falte gelegt hat. Wie dem ausgehenden 18. Jahrhundert geht dann je- 

dem folgenden Jahrzehnt ein Abschnitt mit eingehenden Erlauterungen voraus; fur 

deren Illustrierung dienen reizvoll ausgewiihlte, farbig reproduzierte Bilder aus Mo- 

dezeitschriften. Weitere stehen, bisweilen zusammen mit einer zweiten, kleineren 

Ansicht des jeweiligen Kleides auf den Textseiten den ganzseitigen farbigen Wie- 

dergaben der Exponate gegeniiber. Das ganze Schwergewicht gilt der didaktischen 

Aufbereitung der Kostiimgeschichte im Lauf der vergangenen zwei Jahrhunderte. 

Dabei legt die Verfasserin besonderen Wert darauf, neben den sich andernden De

tails den stetigen Wandel der modischen Silhouette aufzuzeigen. Diese bezieht sich 

auf das frontal prasentierte Gewand, nicht etwa wie die Silhouette als SchattenriB 

auf die Profilansicht. Die eine Oder andere Datierung kbnnte etwas korrigiert wer- 

den, z.B. Nr. 5 statt um 1813-1814 erst urn 1820, also nur wenig alter als in Ham

burg das Kleid Nr. 25. Als miBverstanden stbrt, wenn etwa bei Nr. 16 von einer en- 

gen Silhouette statt einer schmalen (was sie hier indessen gar nicht ist) geredet 

wird, bei Nr. 27 von einem engen Rock, der aber sehr weit ist, jedoch in dichten 

Falten gerade fallt; die Samthose der Nr. 57 ist nicht reich gekraust, sondern in der 

Taille mit Gummizug reich angekraust; Nr. 59 ist kein Hemdblusenkleid, das sei- 

nen Namen als solches nach dem Schnitt des mannlichen Oberhemdes fiihrt, also 

vorn in der Mitte geoffnet wird. Beispielhaft herausgegriffen sei dies angemerkt an- 

gesichts der gebotenen Fiille an beachtenswerten Feststellungen und Beobachtun- 

gen, die sich dem aufmerksamen Leser und Benutzer des Kblner Kataloges er- 

schlieBt.

Leonie von Wilckens

Rezensionen

WERNER MULLER, Grundlagen gotischer Bautechnik. Ars sine scientia nihil. Miin- 

chen, Deutscher Kunstverlag 1990. 318 S., 226 Abb.

„DaB die Beschaftigung mit Hilfsmitteln eine Lust sein kann”, hat der Historiker 

Ahasver von Brandt in seiner Werkzeug des Historikers betitelten „Einfiihrung in die 

historischen Hilfswissenschaften” (11. Aufl., Stuttgart 1986) mit Erfolg vermittelt, und 

es wird ihm niemand bestreiten wollen, wie wichtig historische Geographie, Chronolo

gic, Genealogie, Quellenkunde, Palaographie, Diplomatik, Heraldik, Sphragistik und 

Numismatik fur die allgemeine Geschichtswissenschaft sind.

DaB es eine Lust sein kann, sich mit gotischer Bautechnik zu beschaftigen, bestatigt 

zumindest Werner Muller, der diesen Bereich der Technikgeschichte seit drei Jahrzehn- 

ten als Hobby neben seinem eigentlichen Beruf betreibt, ihr Mentor und ihre treibende 

Kraft zugleich ist. Zunachst von der Kunstwissenschaft weitgehend ignoriert, ist er seit 

einigen Jahren auf alien Schauplatzen der architekturgeschichtlichen Diskussion present, 

und eine lange Reihe von Aufsatzen zeugt von seinem unermiidlichen Einsatz fur eine 

Disziplin, deren Wichtigkeit heute der wohl groBere Teil der Architekturhistoriker an- 

erkennt.
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