
Da eine wissenschaftliche Rezension ihren Verfasser dazu verpflichtet, Vor- 

behalte oder abweichende Meinungen nicht zu verschweigen. vermittelt sie nur 

allzu leicht den Eindruck, das besprochene Werk sei als ganzes miBlungen. Das 

trafe nun gerade im vorliegenden Fall keineswegs zu. Im Gegenteil, Frau Mo- 

rands Sluter-Monographie stellt, unbeschadet jener Passagen, die mich nicht vbl- 

lig iiberzeugt bzw. restlos zufriedengestellt haben, eine sehr bemerkenswerte Lei- 

stung dar. Die Verfasserin hat die zahlreichen relevanten quellen und die um- 

fangreiche Sekundarliteratur gewissenhaft verarbeitet und ubersichtlich referiert, 

sie hat widerspriichliche Aussagen klug gegeneinander abgewogen und schlieB- 

lich auch eine Reihe neuer, sehr fruchtbarer Gedanken beigesteuert. Indem sie 

Sluter konseJuent im kulturhistorischen Kontext seiner Zeit gesehen und gedeu- 

tet hat, ist sie seiner Persbnlichkeit sowie den inneren Triebkraften seines Schaf- 

fens zweifellos naher gekommen als die meisten Autoren vor ihr. Ihr Text be- 

sticht durch seine klare Diktion und die Eindeutigkeit seiner Aussagen - auch 

dort, wo er diese im Potentialis formuliert. Ihr Buch lost zwar nicht alle Ratsel 

und beantwortet nicht alle offenen Fragen; fur die zukiinftige Sluter-Forschung 

aber stellt es eine neue, solide und zugleich stimulierende Ausgangsbasis bereit.

Gerhard Schmidt

FRANK GUNTER ZEHNDER, iSfSeDgOlUNO1efrHeRUNOaSeUNUmn Anhang, Pig- 

mentanalysen von HERMANN KUHN, Dendrochronologische Untersuchungen 

von JOSEF BAUgH, DIETER EgKSTEIN, PETER KLEIN EKataloge des 

Wallraf-Richartz-Museums XIV. Kbln, Stadt Kbln 1BB0. 720 Seiten, 32B Abb. 

auf zusatzlichen Tafeln. DM 38,00
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Schon 1B2) hat Wilhelm Worringer das Bild von der Uniibersichtlichkeit der 

Kblner Malerschule skizziert, pUber dem Saale, der im Museum deutscher 

Kunstgeschichtschreibung zur Kblner Kunst fiihrt, miiBte ein Schild stehen, We- 

gen Neuordnung geschlossen." Um sich heute zu orientieren, wird der Leser 

hoffnungsvoll den sorgsam gereiften monumentalen Bestandskatalog des Wall

raf-Richartz-Museums Eim folgenden, WRMV zur Hand nehmen, auf den er lange 

gewartet hat. Diese Verbffentlichung schlieBt zeitlich Evgl. S. 8V fast nahtlos an 

die Kblner Ausstellung VDNO3fUuSROMDJtRUNnOcmUOiHeRUNOaSmUNOIDROp6bbOHm  

pv6b von 1B7) an, die der Autor F. G. Zehnder mit erarbeitete. Der Leser sieht 

sich mit einer nahezu uniibersehbaren Fiille an Material konfrontiert Edrucktech- 

nische Details, einspaltige Seite annahernd in DIN A 5 in 8 Punkt gedruckt mit 

den Literaturangaben in 6 PunktV. Neben dem FleiB des Bearbeiters und der 

Komplexitat des Themas spiegelt sich darin selbstverstandlich auch der Reichtum 

des WRM an vermutlich in Kbln entstandenen Gemalden der Zeit vor 1550. Die
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zu Beginn des 1B. Jahrhunderts begriindete Sammlung enthalt 28B entsprechende 

Werke. Die Leistung des Autors ware nicht moglich gewesen ohne eine langjah- 

rige tiefe Vertrautheit mit der Kblner Kunst des spaten Mittelalters seit seiner 

Dissertation liber den aUm fUNOlUNOKenOVUNDRmrSn Dem Leser vor Augen gehalten 

wird dies in der Liste der abgekiirzt zitierten Literatur des Bestandskataloges, 

Hier erscheint zwar nicht die 1B86 von R. Budde erstellte Ubersicht zur Kblner 

Malerei des Spatmittelalters, dafiir aber erweist sich Zehnder als EMit-V Autor 

von sieben der acht aufgefiihrten einschlagigen Publikationen seit 1B81. Zehnder 

gehbrt zu den wenigen verbliebenen Kennern in Museen fiir die spatmittelalterli- 

che Malerei einer Region. Seine profunden Kenntnisse der Kblner Kunst und Ge- 

schichte werden insbesondere an den Erlauterungen ikonographisch-historischer 

Hintergriinde deutlich, ob sie sich nun auf die Kblner Ordenstradition, in der sich 

Nonnen urn die Nachfolge ghristi bemiihen EKblnisch, 15)3, ghristus und drei 

Nonnen tragen ihre Kreuze, S. 1B5V, auf Ursula-Zyklen EKblnischer Meister von 

1)56, Werkstatt, Legende der Hl. Ursula, S. 20)/05V oder auf Stifter und Heili- 

genauswahl in einem Triptychon, Diskussionsgrundlage zur Provenienz aus einer 

geistlichen Niederlassung EMeister des Kirchsahrer Altars, Triptychon mit ghri

stus am Kreuz und Heiligen, S. )6)V, beziehen.

Der Bestandskatalog ist als materielle Fundgrube beispielhaft. Sein Aufbau, 

der bei der Materialfiille nicht gerade ubersichtlich erscheint, laBt sich auf die 

vorherigen, zwischen 1B6) und 1B73 erschienenen zehn Bestandskataloge des 

WRM zuriickfiihren. Nach Vorwort und Verzeichnis der abgekiirzt zitierten Lite

ratur folgen die Kataiognummern, denen zu den einzelnen Kiinstlern bzw. Werk- 

statten jeweils Lebenslaufe vorangestellt sind, die bei den fast ausschlieBlich an- 

onymen Meistern freilich fiktiv bleiben. Es schlieBt sich ein Anhang an, der Pig- 

mentanalysen ES. 568-666 von Hermann KuhnV, dendrochronologische Untersu- 

chungen ausgewahlter Objekte der Sammlung ES. 667-683 von Josef Bauch, Die

ter Eckstein, Peter KleinV sowie Verzeichnisse der Gemalde nach Stiftern, The- 

men, dargestellten Personen, sowie nach ihren Inventar- und Abbildungsnum- 

mern enthalt. Zwar erscheinen die Verzeichnisse niitzlich, doch ware ein ausfiihrli- 

cheres Inhaltsverzeichnis, so fiir Kiinstlernamen bzw. Entstehungsbezeichnungen, 

wie pKblnisch um 1330“, wichtig. Wenn man nicht weiB, unter welcher persbnli- 

cher Zuschreibung Zehnders eine Tafel mit haufigem Thema zu entdecken ist, oder 

deren Inventarnummer nicht kennt, wird die Suche aufwendig. Nur eine Liste der 

Lebenslaufe verweist auf die eingeschobenen Kiinstlerkapitel. Bei den Verzeichnis- 

sen hatte sich auch eine Aufstellung der dem WRM seit den Zwanziger Jahren die

ses Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg verlorengegangenen kblnischen Ge

malde angeboten. Durch altere Literatur angeregte Nachfragen waren so zu vermei- 

den, zumal der Autor in den Texten derartige Stiicke erwahnt.

Auch die Struktur der einzelnen Kataiognummern orientiert sich an den vor- 

angegangenen Bestandskatalogen des WRM. Dem Bildtitel - mit ausgeworfener 

Inventarnummer des Objektes auch als Schlussel fiir Hinweise auf Vergleichs- 

stiicke - folgen Wappenerlauterungen mit historischen Daten zu ihren Tragern 

Eohne ersichtliche quellenangabeV und Transkriptionen der Bildinschriften mit
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Enicht einheitlich, vgl. S. 1)3, 151, 330V aufgelosten Kiirzeln. Material. MaBe 

und technischer Befund sind zusammen aufgefiihrt. Hierbei wird der Zustand 

sehr ausfiihrlich beschrieben, bis hin auch zu jiingeren Ruckseitenbeschriftungen, 

der genauen Lage von Klotzchen Oder gelegentlichen Fadenzahlungen bei texti- 

len Maltragern. Der eigentliche Beschreibungsteil umfaBt in wechselnder Reihen- 

folge und in nicht einheitlich vorgenommener Absatzbildung Passagen zu Her- 

kunft, Inhalt - eine knappe Beschreibung setzt aber erst ab S. 177 ein Ikono- 

graphie, Altarprogrammen und Szenenabfolgen. sowie Stil, Zuschreibungsge- 

schichte und Datierung. Bei dem abschliefienden Literaturverzeichnis wurde 

groBtmogliche Vollstandigkeit erstrebt, bis hin zu Popularliteratur, pum die breite 

Inanspruchnahme dieser Werke und den Befassungsrahmen zu verdeutlichen“ ES. 

BV. So fiihren die Angaben des gNDumUROiRSTN ES. )10V, von EtUOBUSlUN’ OcmgU f 

BDDrODuO3fNSRgUO3fDNmU  ES. 222V oder von Aufsatzen wie etwa zu pAlten Saug- 

lingsflaschen" ES. 558V sowie Mehrfachzitierungen Eu. a. S. 222/223 verschiedene 

Ausgaben von imRleUN OaSeUNUmwMUFmrDR) zum iiberproportionalen Anwachsen 

des Literaturverzeichnisses, einmal sogar zur Situation, daB Katalogtext und Lite- 

raturhinweise gleichen Umfang haben. Durch ein differenziertes Zeichensystem 

zeigt der Autor an, ob abgekiirzt zitierte Literatur im Gesamtverzeichnis oder zu 

Ende des Katalogartikels aufzulbsen ist. Angefiigt sind die Photonummern des 

Rheinischen Bildarchivs und die Abbildungsnummern im Bildteil. Dieser folgt in 

seiner Anordnung nicht den Texten, sondern erschwert durch Spriinge in der Rei- 

henfolge die Benutzung.

Die vorherrschende Betrachtungsweise deutscher spatgotischer Malerei wird 

von der Stilkritik bestimmt. Auch Zehnder setzt hier seinen Schwerpunkt und 

entwirft fur die Kblner Malerei ein normatives Bezugssystem, das sich im Ge- 

samtiiberblick des Bestandskataloges zu erkennen gibt. Den Vorrang der Unter- 

suchung des pStilwollens“ ES. 115V, das doch nur ein Teil des Ausdrucks der im 

Kunstwerk integrierten formalen und inhaltlichen Bestrebungen sein kann, laBt 

Zehnder mehrfach erkennen. Entscheidungen fallen zuweilen zugunsten des per- 

sbnlichen Stilgeftihls gegen dendrochronologische Daten EKalvarienberg der Fa- 

milie Wasservass, S. )8BV oder baugeschichtliche Erkenntnisse EMeister der Ver- 

herrlichung Mariae, zwei Seiten einer Altartafel, S. )15V.

Eine traditionelle Sicht der Bearbeitung wird auch in der Trennung der 

Abschnitte zu Stil und Ikonographie deutlich. Die Ikonographie steht abseits 

formaler Gegebenheiten, was sich an der oftmaligen niichternen Aufzahlung 

von Gegenstanden nur als Zeichen erkennen laBt. Fur ein Aufbrechen dieser 

Fronten, eine tiefergehende Interpretation, pladiert der Autor jedoch selbst, 

wenn er den Anspruch erhebt, daB die Sammlung des WRM die pmentale 

Wirklichkeit der Biirger" ES. 6V erkennbar macht. Interpretationsansatze sind 

dafiir vorhanden, Fragen nach dem EinfluB der Bewegung der pDevotio mo- 

derna“ auf die Form eines Werkes werden gestellt EKblnisch, um 1)25/30, 

ghristus am Kreuz zwischen Maria und Johannes, S. 137V oder - in Bezug 

auf ein mbglicherweise aus dem Augustinerinnenkloster St. Maria Magdalena 

stammendes Gemalde - die darin auf pTrauer, Umkehr und BuBe gestimmten
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Affekte“ konstatiert EMeister der Ursula-Legende, Kalvarienberg, S. 372V. 

Veriockend ware es, weitere Hinweise auszufiihren, wie den auf die pUber- 

tragbarkeit der in den Stundenbiichern geiibten Gebetspraxis auf Altarzusam- 

menhange" ES. 350V, doch gerat ein Bearbeiter damit schnell an die Kapazi- 

tatsgrenze seines Bestandskataloges.

In einem Schwerpunkt der Texte, den Zuschreibungsfragen, verhalt sich der 

Autor eher zuriickhaltend mit eigenen Argumenten. Solche beschranken sich auf 

knappe, teilweise apodiktisch formulierte Reaktionen auf die breit geschilderte 

Forschungsgeschichte der Werke. Die alteren Autoren kommen im sehr ver- 

dienstvollen Streben nach hochstmbglicher Vollstandigkeit in einer Vielzahl zu 

Wort. Ohne Scheu sind auch rein wissenschaftsgeschichtlich relevante Meinun- 

gen wie pIm Styel des Meckenheim“ oder pEinfluss der Meister von Briigge“ ES. 

265V aufgelistet. Trotz gelegentlich ausfiihrlicherer eigener Argumentation ES. 56, 

1)1, 268V wirken die Aufzahlungen verschiedener vorheriger Zuschreibungen 

und Datierungen textdominant. Ein Abgehen von diesem Prinzip und der Aufbau 

einer Argumentationsabfolge gemaB eigener Vorstellungen hatte die Uberlegun- 

gen auf eine Leitlinie konzentriert und den Autor zugleich des Zwanges entho- 

ben, sich zur Verstarkung eigener Argumente standig in der dritten Person selbst 

zitieren zu miissen. Eine Vielzahl an Literaturzitaten bringt unaufgelbste Wider- 

spriichlichkeiten mit sich, Wie sonst ist zu erklaren, daB zunachst fur die Liine- 

burger Goldene Tafel die Datierung ,,1)18“, fiir die Teile eines Passionsaltars 

des Meisters von St. Laurenz die Entstehung pum 1)25-30“, dann aber mit Stan

ge im Liineburger Werk eine Verarbeitung von Anregungen aus dem Kolner Pas- 

sionsaltar festzuhalten ist ES. 505, 507, 508Vy

Unzweifelhaft stellt der Bestandskatalog des WRM den Ausgangspunkt fiir 

jegliche zukiinftige Beschaftigung mit der alteren Kolner Malerei dar. Obwohl 

die Verbffentlichung sich nicht als eine Geschichte dieser pSchule“ und ihrer 

Werke verstehen kann, wird sie jedoch als Materialsammlung unentbehrliche 

Ausgangsbasis sein. Sie sollte als Anregung dienen, das Arbeitsfeld pKblner Ma- 

lerei“ fiir die Kunstgeschichte wiederzuerbffnen. In keiner weiteren deutschen 

Stadt hat es materiel! vergleichbare Voraussetzungen zur Herstellung spatgo- 

tischer Tafelmalerei gegeben wie in Kbln. Hohe Einwohnerzahl und die Vielzahl 

kirchlicher Institutionen, Handelserfolg und Privatvermbgen bildeten einen giin- 

stigen Nahrboden zur Ausbildung eines lebendigen Malerhandwerks, von dem 

heute noch etwa 350 Bilder zeugen. Gefordert wurde das Handwerk angeblich 

durch den fruchtbaren Gegensatz zwischen einem Beharrungsvermbgen der an- 

sassigen Kiinstler, manifestiert in einer restriktiv gefiihrten straffen Organisation 

mit einer zwischen 1371 und 13B6 angenommenen Zunftordnung als Disziplinie- 

rungsmittel, und einem immer wieder erfrischenden Zuzug auswartiger Kiinstler 

sowie dem Import von Werken. Uberwiegend haben in Kbln tatige Maier ihre 

Schulung nicht allein in der Stadt erfahren, sondern auch, wenn nicht sogar ganz 

iiberwiegend in den Niederlanden, wie die stilistischen Herleitungen des Autors 

vermuten lassen. Offensichtliche Beispiele hierfiir bieten der Altere Meister der 

Hl. Sippe ES. 21V, Barthel Bruyn d. A. ES. 2)V, der Jiingere Meister der Hl. Sippe
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ES. 271V oder eine geschlossene Gruppe von Malern, die urn 1)60 niederlandi- 

sche Entwicklungen weitergaben ES. 3)5V. Es ist erneut zu bedauern, daB fast alle 

der Kolner Maier nur als fiktive Notnamen-Meister faBbar sind und mit den in 

SchriftJuellen iiberlieferten Namen nicht zur Deckung gebracht werden kbnnen 

Evgl. die Gegeniiberstellung von Malernamen und Notnamen um 1)00 im Ausst. 

Kat. Vor 3fUuSROMDJtRUN, Kbln 1B7), S. 16V. Die Gliederung des kunsthistori- 

schen Materials erfolgte um Hauptwerke, an denen Meisterpersonlichkeiten zu 

kennzeichnen waren. Schon in seiner Verbffentlichung von 1B88 hatte Zehnder 

diese von H. Reiners begriindete Interpretationsmethode, in deren Tradition er 

selbst steht, verteidigt, ..Alfred Stanges Arbeiten... folgen dieser Methodik, beru- 

hen auf genauer Materialkenntnis sowie auf breiten Vergleichsmbglichkeiten und 

stellen - trotz mancher Einschrankungen - noch immer die zutreffendste letzte 

Gesamtdarstellung der Kolner Malerei dar" ES. 10V.

. Stilistische Fallbeispiele, die in Zukunft noch erneuter Durchsicht bediirfen, 

liefern die Werkzusammenstellungen fiir den Meister der Hl. Veronika und fiir 

Stephan Lochner. Eine der generellen Kernfragen der Arbeiten Zehnders handelt 

vom Meister der HI. Veronika. Ein Grundproblem auch bei diesem Kolner Mei

ster besteht darin, daB fiir die ihm zugeschriebenen Werke keine feststehenden 

Daten existieren. Zehnder konstruierte eine relative ghronologic und vermutete 

als Schaffensperiode die Jahre um 13B5-1)15. Auch die fiir den Bestandskatalog 

vorgenommenen dendrochronologischen Untersuchungen an den beiden einzigen 

im WRM dem Meister der Hl. Veronika von Zehnder als eigenhandig belassenen 

Werke ergaben keine Daten. Doch liegt ein solches Ergebnis fiir die Washingto

ner Tafel des Meisters vor, Die dendrochronologische Untersuchung durch Peter 

Klein fiihrte zum Vorschlag des Falldatums zw. 13B)/B8 und 1)0) + x fiir das 

verwandte Holz und unter Beriicksichtigung von zehn Jahren Lagerungszeit zur 

Annahme eines Herstellungsdatums 1)08 + x fiir das Gemalde EAuch an dieser 

Stelle danke ich Dr. John O. Hand, National Gallery Washington, fiir die freund- 

liche Uberlassung der ErgebnisseV. Das Washingtoner Kreuzigungsbild denkt 

sich Zehnder in der Friihzeit des Meisters, um 1)00, entstanden ES. )56V. Wird 

dieses Datum nun um zumindest acht Jahre verriickt, so verschiebt sich die ge- 

samte ghronologie und die Tatigkeit des Veronika-Meisters endet erst ca. 1)25. 

Unter Beachtung der fiihrenden Rolle, die der Meister in Koln gespielt hat, be- 

deutet dies, daB der neue pWeiche Stil“ in Koln nicht vor 1)00 nachzuweisen ist, 

und daB die Rolle des gonrad von Soest mit seiner Tatigkeit ab 13B) und dem 

,,1)03“ datierten Wiidunger Altar fiir die kolnische Malerei neu iiberdacht wer

den sollte. Andererseits wlirde die Lucke zu den Werken ..Stefan Lochners“ 

EZehnder bestatigt auf S. 22B, daB die Frage nach der Identitat von Dombild-Ma- 

ler und Lochner mit Recht aufgeworfen worden seiV enger werden. Die Verbin

dung vom angeblich bis ca. 1))0 tatigen Alteren Meister der Hl. Sippe ware oh- 

nehin gegeben, da das pWeltgericht“ als Friihwerk Lochners im WRM von Zehn

der pum 1)35“ datiert wird. Vielleicht ware es notwendig, auch das gelaufige 

Denkmuster fiir die stilistische Entwicklung im gEuvre Stefan Lochners zu iiber- 

priifen, Der Meister habe sich von einem starker niederiandisch beeinfluBten
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Kiinstler unter EinfluB der Kolner Malerei zu einem Maier des pWeichen Stils“ 

zuriickverwandelt. DaB Zehnder das Problem des niederlandischen Einflusses 

iiberdenkt, erweist sein Katalogartikel ES. )00-)05V zu zwei Altarfliigeln des 

Meisters der Verherrlichung Mariae, in dem er die zunachst angenommene stili- 

stische Wandelbarkeit ihres Meisters nunmehr anzweifelt und die unterschiedli- 

chen Teile des Altares lieber mehreren Handen zuweisen wiirde.

Lohnend erscheinen auch Untersuchungen anderer Art, fiir die der Bestands- 

katalog vielfach Grundlagenmaterial in Form von Provenienzangaben anbietet. 

Dichte historische quellen in Kbln konnten AnlaB sein, die Rekonstruktion des 

Entstehungsumfeldes eines Gemaldes zu wagen, d. h. die Beteiligung von Stif- 

tern und Programmgestaltern zu iiberdenken. Resultiert etwa die Gestaltung der 

pAndachtstafel mit dem Leben ghristi“ ES. 116-120V, in die auch Kruzifix und 

SNzSOCtNm fm einbezogen sind, aus der moglichen Bestimmung fiir das Kolner 

Franziskanerinnenkloster St. glaray Ergeben sich Bezugnahmen auf die Situation 

des Klosters und ihrer Bewohner, auf persbnliche Meditation und Gebetspraxisy

Derartige Fragen stellen sich auch bei Betrachtung der Mitteltafel des de 

Monte-Triptychons, die eine Kreuzabnahme mit dem Stifter Gerhard ter Steegen 

de Monte enthalt h1HHnO.)n Das Triptychon ES. )75-)8)V befand sich ehemals in 

St. Andreas zu Kbln und diente dort als Epitaph. Gerhard ter Steegen war Stifts- 

herr an St. Andreas und Professor der Theologie an der Universitat Kbln. Zehn

der notierte fiir die Ikonographie der Mitteltafel eine auBergewbhnliche Verbin

dung von Grabtragung, Marienklage, Beweinung und Stifterempfehlung, in der 

zudem das Vorzeigen des Leichnams ghristi gegeniiber dem Betrachter eine be- 

sondere Rolle spielt. Kann dieses Programm auf den Stifter zuriickgehen, einen 

Verfasser philosophischer Schriften und als prominenter Thomist Nachfolger der 

groBen Denker des 13. Jahrhundertsy Zuktinftige Untersuchungen konnten die 

geistig-historischen Lebensbedingungen in Kbln starker beachten.

Bei den Untersuchungsmethoden bedient sich der Bestandskatalog naturwis- 

senschaftlicher Mbglichkeiten. Infra-Rot- Evgl. S. 216, 218, 27B, 283, 300, 368V 

bzw. Rbntgen-Aufnahmen Evgl. S. 118, 120, 133, 306, 335, )23, )67V sind ver- 

merkt. Es ist zu bedauern, daB derart offengelegte Zustande entgegen anderen 

neueren Bestandskatalogen alterer Malerei Evgl. Isolde Liibbeke, ESNeyOsUNzSR 

/SmRfmRgOp6,bwp,,b,OEtUOEty  URwBDNRUzm dSOCDeeUJfmDR, London 1BB1; John O. 

Hand, Martha Wolff, ESNeyOyUftUNeSRlm tO/SmRfmRg,OySfmDRSeOsSeeUNyODuO1Nf, 

Washington 1B86V nicht abgebildet werden konnten. Zehnder benutzt zu Datie- 

rungsfragen auch die Ergebnisse der dendrochronologischen Untersuchungen. 

Die Angaben beziehen sich auf die Berechnung der wahrscheinlichen Falldaten 

unter Beriicksichtigung des friihest- und des spatestmbglichen Termins, z. B. 

1)05 + 6 ). Die Problematik besteht darin, daB die Spanne der vom Falldatum in 

die Vergangenheit gerechneten Jahre meist besser festgelegt werden kann als fiir 

die Spanne der in die Zukunft gerichteten Jahre, da nicht nur Splintholzjahrringe, 

sondern auch Kernholzjahrringe abgetrennt worden sein kbnnen. In diesen Fallen 

konnten die Daten also nur einen „fUNzmRT OpD fOqTUNRj liefern. Die Differenz 

zwischen diesen wahrscheinlichen Falldaten und den stilistisch ermittelten Datie-
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rungen liegen im Bestandskatalog des WRM zwischen etwa sechs ES. 558V und 

achtundzwanzig Jahren ES. )21V. Selbstverstandlich ist dabei eine Lagerzeit fiir 

das verwandte Holz mit zu beriicksichtigen. Bessere Datierungsmbglichkeiten er- 

brachten die Tafeln mit vorhandenen Splintholzresten, deren Angaben der Kata

log aber nicht einheitlich nutzt. So kann eine dendrochronologische Datierung 

von 1)06 +6_) einer stilistischen Datierung um 1)20-30 ES. )8BV gegeniiberste- 

hen, eine andere von 1)77 + 6 ) einer angenommenen um 1)80/82 ES. )81V. Die 

unterschiedlichen Bewertungen sind nicht naher begriindet.

Zukunftsweisend erscheint der preisgiinstige Katalog in der Form seiner Her- 

stellung bzw. des Vertriebes. Die immense Textmenge zu verarbeiten, bedurfte 

des EDV-Einsatzes, der sicher auch die Registerherstellung erleichterte. Die Ver- 

arbeitung durch elektronisches Textprogramm fiihrte zur Mbglichkeit, den Be

standskatalog des WRM auch in Form von Disketten erwerben zu kbnnen. Dem- 

nach kann jeder Interessierte das Buch fortschreiben.

Jochen Luckhardt

Der Katalog wird in seinem Anhang durch zwei naturwissenschaftliche Unter- 

suchungsberichte liber Pigmentanalysen und dendrochronologische Untersuchun- 

gen erganzt.

Der kurze Titel des ersten Teils, pPigmentanalysen“ klingt zu bescheiden, da 

Hermann Kuhn in seiner umfangreichen Studie wesentlich mehr untersucht und 

auswertet als die Uberschrift verdeutlicht. An B7 Objekten wurden zusatzlich zu 

den Pigmentproben die Grundierung, der Malschichtenaufbau und sogar das Bin- 

demittel analysiert und in einem zweispaitigen Text aufgelistet. Auf der linken 

Spaltenseite werden die Grundierung, bis zu sechs verschiedene Farbproben, ihre 

Schichtenabfolge und eine kurze Angabe liber die Probenentnahmestelle erlau- 

tert. Auf der rechten Spaltenseite sind die analysierten Pigmente und Bindemittel 

aufgefiihrt. Uber dem jeweiligen Untersuchungskomplex stehen die Inventarnum- 

mer und Symbolerklarungen. Wichtige Materialerganzungen, wie z.B. Verfarbun- 

gen, Angaben liber KorngrbBen oder nahere Werkstoffbestimmungen, sind in 

Klammern eingefligt.

Die vorbildliche Arbeit von Hermann Klihn muB in einem wichtigen Punkt 

kritisiert werden, die fehlende Einleitung. Der enttauschte und vielleicht auch ir- 

ritierte Leser erfahrt stattdessen, daB zur Auswertung der Pigmentanalysen ein ei- 

genstandiger Artikel vom gleichen Autor im Wallraf-Richartz-JStNHTJt 1BB0 er- 

schienen ist. Was ist dem Leser nun entgangeny Leider sehr viel, da dort eine 

ebenso lehrreiche wie interessante Zusammenfassung der charakteristischen 

Merkmale des Bildaufbaus und der Malmaterialien der untersuchten Objekte ge- 

boten wird, sowie Informationen liber die angewendeten komplizierten Untersu- 

chungsverfahren. Vielleicht hatte eine Ubernahme des gesamten Textes den Rah- 

men des ohnehin sehr dicken Kataloges gesprengt. Eine hilfreiche Einleitung 

ware jedoch nach wie vor wlinschenswert, nicht zuletzt um dem Leser zu ver-
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deutlichen, daB eine besondere Informationsfiille in diesem Kataloganhang gebo- 

ten wird.

Der zweite Teil des Anhanges befaBt sich mit dendrochronologischen Unter- 

suchungen. An 73 Objekten des WRM wurden von Josef Bauch, Dieter Eckstein, 

Peter Klein, Universitat Hamburg, unter Mitarbeit von G. Brauner, Holzuntersu- 

chungen vorgenommen und ihre Ergebnisse in einer tabellarischen Ubersicht ver- 

bffentlicht. Vereinfacht wird die Entschliisselung der einzelnen Tabellenpunkte 

durch eine kurze 1 l/2seitige sehr informative Einleitung, die Einblick in die 

Vorgehensweise und Auswertbarkeit von Holzuntersuchungen gibt.

Entscheidend fur eine Auswertung in der Dendrochronologie sind die vorlie- 

gende Holzart - Eiche hat z.B. im Vergleich zu Tanne oder NuBbaum die voll- 

standigste datierte Standardchronologie - und der Holzaufbau. Die Autoren be- 

schreiben die wichtige Funktion des an das Kernholz anschlieBenden Splinthol- 

zes, welches die Wahrscheinlichkeitsaussage fur das exakte Falldatum des Bau- 

mes entscheidend prazisiert. Fehlt das Splintholz oder sind nur noch Reste an 

dem untersuchten Objekt vorhanden, so erklart der Text ausfiihrlich, welche 

Richtwerte in Abhangigkeit des Wuchsgebietes hinzugezogen werden miissen, 

um die Datierung einzugrenzen. Das Resume der Einleitung hebt noch einmal 

deutlich hervor, daB ausschliefilich der letzte und somit jiingste vorhandene Jahr- 

ring eine jahrgenaue Datierung erbringt. Fallzeit des Baumes und Lagerzeit des 

Holzes, uber die Erfahrungswerte vorliegen, konnen nur Schatzwerte darstellen.

Nach kurzen Literaturhinweisen folgt eine 15seitige Tabelleniibersicht, die in 

allgemeine Angaben und dendrochronologische Auswertungen aufgeteilt ist. Der 

erste Bereich umfaBt die Inventarnummer des Objektes, MaBe, das Format und 

die Anzahl der Plattenteile. In der dendrochronologischen Auswertung folgen die 

Holzart, die Anzahl der Jahrringe aufgeteilt in Gesamtzahl und Splintholzanteil, 

die Synchronlage mit der Standardchronologie, das friihestmbgliche Falldatum, 

das wahrscheinliche Falldatum und zum SchluB die Anmerkungen unter Beriick- 

sichtigung der Wuchsgebiete Westdeutschland bzw. Polen/Baltikum. Mit einer 

kurzen Erklarung der Abkiirzungen schlieBt der Artikel. Die iibersichtlichen und 

interessanten Tabellen sind nicht zuletzt aufgrund der klarverstandlichen Einlei

tung gut lesbar und stellen eine wichtige Bereicherung fur den Katalog und die 

kunstgeschichtliche Datierung dar.

Hildegard Krause
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