
schung hatte ja seit langem die Intention des Auftraggebers, sei es im Sinne von 

Werbung oder Unterdriickung des Betrachters, die Phantasie der Forschung angeregt. 

Andererseits hatte sich Linda Seidel bemuht, die Themenwelt der sudwestfranzdsischen 

Kirchenfassaden in weitere kulturhistorische Zusammenhange einzubetten (Songs of 

Glory, Chicago 1981). Solche Fragen warden hauptsachlich in der Diskussion um 

Frugonis Deutung der Skulpturen von Modena virulent, wobei Moralejos Anregung, 

Themen der Heldenepik innerhalb von kirchlichen Portalprogrammen als attraktiv im 

urspriinglichen Wortsinn zu verstehen, Aufmerksamkeit verdiente. Fur den Verstand- 

nishorizont romanischer Tympana fiihrt sicherlich der Hinweis von Christe weiter, daB 

sich die Maiestas Domini in der friihen Romanik auch im Zusammenhang gemalter 

Dekoration findet; unabhangig von einer mbglichen friihen Datierung der von ihm her- 

angezogenen Portale von Civate und Saint-Savin erweist sich, daB die Portalskulpturen 

Teil einer sehr variablen Bilderwelt sind und die einzelnen Programme trotz ihrer Motiv- 

konstanten individuell verstanden werden miissen.

Sauerlanders SchluBreferat zeigte anhand deutscher GroBbauten wie des Bamberger 

Domes, daB es durchaus nicht stets in der Absicht der Zeit lag, Fassaden auszubilden. 

Regionale Traditionen, etwa Doppelchor, erschienen haufig als wichtiger und verdrang- 

ten representative Bauteile wie Portalanlagen an den Rand der Planung. In diesem Vor- 

trag wurden Fragen nach mbglichen Kausalitaten, die in manchem Referat als 

Hintergrund angeklungen waren, systematisch aufgegriffen und formuliert. Eine mor- 

phologische Entwicklung von Fassadengestaltung und -dekoration kann man beschrei- 

ben und verfolgen, doch um sie zu erklaren, wenigstens ansatzweise, muB man an 

Faktoren auBerhalb des rein Formalen denken: liturgische Funktionen, sonstige, etwa 

munizipale Zweckbestimmungen, Wirkung der Bilder nach auBen (Beispiel: das an Pil

ger gerichtete Fassadenprogramm von Fidenza), lokale Bautraditionen, Bauikonologie 

(z. B. Westriegel von Kbnigslutter als bewuBter „legitimierender” Riickgriff auf roma- 

nische Westwerke), topographische Umstande (z. B. Portaldistribution an Saint-Sernin, 

Toulouse). Diese Vielfalt von in unterschiedlichem MaB formbestimmenden GrbBen, 

der nicht selten die Dekorationsprogramme sinnvoll angepaBt sind, gilt es als ein Netz 

von Interdependenzen zu verstehen; eine monokausale Erklarung der „Fassade” bliebe 

oberflachlich und ahistorisch.

Gemessen an dieser Forderung erschien der Titel des Kolloquiums auf weite Strecken 

hin zu umfassend; statt „La faqade romane” hatte er heiBen kbnnen: „Fa?ades romanes” 

— wie das Programm der Vortrage dann auch tituliert war. Doch wie nicht selten steckte 

auch diesmal vieles von dem, was man am Ganzen vermissen mochte, im Detail, im Ein- 

zelreferat und Diskussionsbeitrag.

Dorothea und Peter Diemer

PUTZ UND FARBIGKEIT AN MITTELALTERLICHEN BAUTEN 

Kolloquium. Koblenz, Alte Burg, 3.-4. November 1990

Die deutsche Burgenvereinigung hatte fur den 3. und 4. November 1990 in die „Alte 

Burg“ nach Koblenz eingeladen, in die Nachbarschaft der sich in kraftiger Farbigkeit 

des AuBenbaues prasentierenden Kirchen St. Florian und Liebfrauen und nicht weit von
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den zumeist altersgrauen Burgen des mittleren Rheintales. Der Vortragssaal im ausge- 

bauten Dachraum der friiheren erzbischoflichen Stadtburg — diese wurde von Udo Lies

sem (Koblenz) kenntnisreich vorgestellt — faBte die Teilnehmer nur mit Miihe, Zeichen 

des regen Interesses an einem weitgespannten Thema, das seit Jahrzehnten immer wie- 

der angesprochen wird und dem laufend neu erkundeter Staff zuwachst.

Es war ein berechtigtes Anliegen des wissenschaftlichen Beirates der Burgenvereini- 

gung, den Blick besonders auf die farbige Erscheinung von Burgen zu lenken — dab die 

Befundlage hier, verglichen mit der der Sakralbauten, schlechter ist und besonders Hd- 

henburgen einem zunehmenden Substanzverlust ihrer mittelalterlichen „Elaut“ unterlie- 

gen, laBt fiir diese zunachst ein deutliches Defizit in der Bevorratung mit gesicherten 

Kenntnissen feststellen. Um so richtiger war es, „Farbigkeit“ und „Putz“ im Thema der 

Tagung miteinander zu verbinden, buchstablich also die Grundlagen nicht auBer acht zu 

lassen.

„Tiinche und Putz —Schutzschicht Oder Dokument ?“ fragte einleitend Andre Meyer 

(Luzern) und belegte zunachst beide Elemente als Bestandteile technischer Ausfiihrung, 

als solche in Quellen seit Vitruv gespiegelt. Manche seiner bildlich vorgestellten und bis- 

her unveroffentlichten Beispiele erschienen vertraut: Pietra-rasa-Putze mit Quaderrit- 

zungen, selbst die Handhabung des Fugeisens sind offenbar ein weitverbreitetes und, am 

Beispiel Badenweiler zu sehen, wohl romisches Erbe, das sich im Rheinland so gut wie 

in Brandenburg oder Sachsen findet. Die in den Putz geritzten „Quader“: Ordnung im 

Irregularen, Anschaulichkeit, Veredlung der Masse — solcher Funktionsbestimmung 

wird niemand widersprechen wollen. Schwierig wird es dagegen, dem strahlenden WeiB 

wie in Miistair, gar jeder „dealbatio“ symbolischen Gehalt zuzuweisen, so gern man sol- 

chen glauben mag, und von daher schlieBlich auch die „Transzendenz“ in der Erschei

nung der Burgen hervorzuheben: Den Realien der Baufarbigkeit dieserweise hoheren 

Sinn beizumessen, klang nicht nur in diesem Beitrag an, blieb aber im Rahmen der Ta

gung eher Bekenntnis als Untersuchungsgegenstand. A. Meyer bekannte sich auch zur 

Eigenfarbigkeit bestimmter Materialien, die keiner nachtraglichen Farbelung bediirfen 

— dieser Sachverhalt ist inzwischen unstrittig. Schwieriger war die Frage nach Ubertiin- 

chung und Fugenbemalung auf Bossenquaderwerk, die sich in der Diskussion stellte. 

Meyer hatte gemalte Quaderungen auf Wandflachen zu ungefaBten Eckverbanden beob- 

achtet und machte iiberdies fiir die machtigen (und abgewitterten) Bossenquader der 

Jura-Burgruinen geltend, daB angesichts dieser Ausformungen ein Fugennetz nicht vor- 

stellbar sei. Bisher scheint die Befundlage verschiedene Antworten auf diese Frage zuzu- 

lassen.

Auch Friedrich Kobler (Miinchen) klammerte eigenfarbiges Steinmaterial wie etwa 

den Rotmarmor bei seiner Umschau zur „Farbigkeit an mittelalterlichen Steinbauten“ 

aus. „Im Burgenbau war die farbige Behandlung der AuBenmauern ublich, dabei Qua- 

dermalerei haufig“, hatte Kobler vor Jahren in seinem zusammen mit Manfred Koller 

verfaBten Artikel „Farbigkeit der Architektur“ im RDK (Sp.341) geschrieben. Unter der 

Vielzahl seiner Bildbeispiele nahmen die Befunde in Essomes und Chartres (nach Mich- 

ler) und Bamberg (nach Haas) breiten Raum ein, um das Gewicht der urspriinglichen 

„Fassung” — der Begriff fiir die aufgemalte Architekturfarbigkeit hat sich offenbar 

weithin durchgesetzt — fiir die Beurteilung der raumlichen Struktur zu belegen. Bei al-
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len graduellen Unterschieden ist natiirlich — Antwort auf eine Anfrage aus dem Plenum 

— von grundsatzlicher Identitat von Sakral- und Profanbau-Architekturfarbigkeit auszu- 

gehen. Warden die im Lichtbild vorgewiesenen Beispiele zum spaten 15. Jahrhundert 

hin immer bunter, so schloB Kobler um so eindrucksvoller mit der monochromen Er- 

scheinung der Landshuter Residenz. Zwangslaufig ergab sich in der Diskussion die Fra- 

ge nach der Berechtigung einzelner Rekonstruktionsbilder, die mittlerweile auch die 

Vorstellung der Fachleute pragen. So wandte sich J. Cramer gegen das Bild der VierpaB- 

friese unter den Traufen, wo diese sich, gut geschiitzt, als Reste umfangreicher Wandde- 

koration erhalten hatten. Dagegen verteidigte R.Moller die Traufzonen als bevorzugten 

Teil der Architektur, der entsprechend der Gesimsbildung auch ornamental ausgezeich- 

net werden konne. —M. Backes machte geltend, daB gerade die mittelalterliche „Probe- 

achse“ in den Blick geraten sein konnte und von daher sich ein falsches Bild nicht 

ausschlieBen lasse — das Stichwort der Probeachse wurde freilich nicht welter verfolgt, 

obwohl gerade das Auffinden von Probeanstrichen vorziigliche Einblicke in den Ent- 

scheidungsspielraum und die den Ausfiihrenden verfiigbaren Alternativen gewahren 

kann.

Von den miihevollen Befunderhebungen auf der Marksburg, die seit Bodo Ebhards Wie- 

derherstellung steinsichtig erscheint, berichtete Johannes Hartmann (Bruchhausen) — 

die Teilnehmer konnten sich spater an Ort und Stelle von einem schonen Bemalungsrest 

auf einem jungst freigelegten Blendbogen iiberzeugen. DaB trotz aller Bemuhungen die 

Befundlage schlecht ist und auch die Zeitbestimmung der erhaltenen Putzflachen 

Schwierigkeiten bereitet, ist deutlich. Denn gerade einfache und in ihren Formen langle- 

bige Bemalungssysteme, wie es die Fugennetze insbesondere sind, lassen sich schwer 

datieren. Eine Altersbestimmung des Putzes durch die Ermittlung der Zuschlagsstoff- 

mengen vorzunehmen, wie es J. Cramer vorschlug, diirfte bisher noch nicht gelungen 

sein.

Die mittelalterlichen Putze der Burgen des Rheintales standen auch im Mittelpunkt des 

Vortrages von Jan MeiBner (Mainz): Das „romantische“ Bild der Steinsichtigkeit konnte 

zugleich auch die Erhaltung des alten Putzes, gealtert, wie er war, einschlieBen, so an 

der Burg Rheinstein und am Bergfried von Sooneck, wo der alt-unverputzte obere Teil 

von MeiBner mit einem unplanmaBigen Abbruch der Bauausfiihrung erklart wurde. Vie- 

lerorts nahert sich erst in der Gegenwart vermoge verstarkter Abwitterung das Mauer- 

werk der romantisch erscheinenden Steinsichtigkeit. Neben solchen Beobachtungen 

waren es denkmalpflegerische Erkenntnisse wie diese, daB bei allem gebotenen Schutz 

des Mauerwerks vor weiterer Auswitterung die Gefahr des Neuverputzes und iiberhaupt 

der Rekonstruktion im „Effekt“ liege, der an die Stelle des „Prozesses“ trete... Ist also 

die heute weithin vertraute „materialgerechte“ Erscheinung mittlerweile zunehmenden 

Bauschaden forderlich, so bleibt die dem Denkmal angemessene Losung ein „behutsa- 

mer“, die offenen Fugen schlieBender Putz, eine eher das Einzelbauwerk als die Ge- 

samtanlage erfassende Baureparatur, keine „Jahrhundert-Restaurierung“ also.

DaB die Rekonstruktionen, wie sie vielerorts vor Augen stehen, einer kritischen Prii- 

fung oft nicht standhalten konnen, betonte auch Magnus Backes (Mainz), als Landeskon- 

servator von Rheinland-Pfalz der berufene Kommentator zu vielen der mittlerweile 

angesprochenen denkmalpflegerischen Fragen. Selbst bei guter Befundsituation den
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Schritt zur Rekonstruktion zu gehen, wird sich jeder Denkmalpfleger reiflich iiberlegen 

—„man darf nicht alles tun, was man weiB“ wiederholte Backes sinngemaB ein Zitat, 

das er seinem Beitrag zur Festschrift fiir August GebeBler vorangestellt hatte. Wie vor 

ihm schon Hartmann, so zeigte auch Backes die farbige Ansicht der Marksburg von Wil

helm Dillich (um 1600), die die Fachwerkaufbauten der Burg mit rotem Holzwerk be- 

legt. Es schien verabredet gewesen zu sein, die Fachwerkfarbigkeit (die doch zur 

Farbigkeit der mittelalterlichen Bauten, wie auch immer beschaffen, hinzugehort) nicht 

zu beriihren, ebensowenig die Farbe bzw. Bemalung von Dachem, Fensterladen oder 

Luken — zweifellos nicht unwesentliche Trager der farbigen Erscheinung der Bauten. 

Denn auch Johannes Cramer (Bamberg), der hieriiber zuletzt gearbeitet hatte, be- 

schrankte sich in seinem Beitrag „ Farbigkeit von Burgen — ein Versuch“ auf die Farb- 

gebung von Werkstein und Putzflachen, Sgraffiti bis hin zum Prager Palais 

Schwarzenberg eingeschlossen. Die Verbindung von Bau- und Farbuntersuchung zeigte 

Cramer am Beispiel der Burg Ehrenfels auf. Auf der Suche nach den Eigenheiten der 

Burgenfarbigkeit wurden zunachst die aufgemalten Wappen benannt, die natiirlich nicht 

nur fiir Burgen in Anspruch genommen werden konnen. Als Beweisstiick „heraldischer“ 

AuBenfarbigkeit erscheint immer noch der Miinchner „Alte Hof“ mit seinen weiB- 

blauen Rauten singular. An dieser Stelle hatte wohl der nach vorziiglichen Befunden in 

seiner Farbigkeit wiederhergestellte „Gemalte Turm“ in Ravensburg (um 1400—1420; 

vgl. H. G. Brand in der Zeitschrift fur Kunsttechnologie und Konservierung 1.1987) aus- 

fuhrlicher gewiirdigt werden konnen. Als echten Fund zeigte'J. Cramer abschlieBend ein 

Gebaude des Zisterzienserklosters Wachock (Kr. Kielce) mit einer wohl unberiihrt er- 

haltenen spatgotischen Rautenbemalung.

Ergebnisse seiner intensiven Forschungsarbeit stellte Roland Moller (Dresden) vor. 

Moller hatte zwischen 1977 und 1983 die Restaurierungsarbeiten am Palas der Wartburg 

leitend betreut und, davon ausgehend, auch Steinbearbeitung, Putzausbildung und Far

bigkeit landgraflicher wie ministerialer Burgen in Thiiringen vergleichend untersucht. 

Dank seiner genauen Beobachtungen berichtete Moller eine Vielzahl wissenswerter Ein- 

zelheiten, von den einen Steinschnitt fingierenden Scheinfugen im Quadermauerwerk bis 

zu aufgelegten, bandahnlichen Zier„fugen“ (Neuenburg, Freyburg/U.). Nahezu textile 

Muster ergeben sich aus eingesetzten Holzkohlestiickchen im Fugenmortel von Castello 

Ursino in Catania (in der Diskussion wurde die Zeitstellung dieses Befundes prompt an- 

gefragt). Das Rot als Hoheitsfarbe am Bauwerk, ein lange schon diskutiertes Thema, er- 

weist sich fur Moller mit der nachweisbaren spatromanischen Farbigkeit des 2. 

Obergeschosses der Wartburg, wenn dieses in deutlichem Kontrast gegen die in ihrer 

Grundfarbe gelblichen Untergeschosse gesetzt ist. Eine farbige Querteilung des Baues 

hatte Moller auch an den (allein erhaltenen) Ostteilen der Klosterkirche auf der Konrads- 

burg im Ostharz beobachtet (Krypta rot unter dem weiB getiinchten ObergeschoB). Mit 

Beispielen von Imitaten edler Steine in der Wandmalerei des 13. Jahrhunderts schloB 

dieser Vortrag.

Der Frage, inwiefern mittelalterliche Abbildungen von Burgen deren reale Erschei

nung wiedergeben, gingen Barbara Schock-Werner und Joachim Zeune (Niimberg und 

Bamberg) nach. Ihr Ansatz, daB die realitatsnahe Farbgebung von Gegenstanden, z.B. 

in den Bildem der manessischen Liederhandschrift, ein Priifstein fiir die Richtigkeit des
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dort mehrfach abgebildeten und offenbar bemalten Mauerwerks sei, erscheint plausibel, 

auch wenn man fiir die Wiedergabe von Architektur eine eigene Bildtradition beriick- 

sichtigt. Mit Bestimmtheit lassen die auf spatmittelalterlichen Tafeln beliebten Ver- 

fallserscheinungen des Mauerwerks, der brockelnde Putz oder die den Sohlbanken ent- 

laufenden Schmutzfahnen, realitatsnahe, wenn auch nicht das einzelne Bauwerk portra- 

tierende Angaben zur Farbigkeit erwarten. Entsprechend sei die im letzten Viertel des 

14. Jahrhunderts vielfach in der Malerei zu sichtende schwache Farbigkeit der Architek

tur als Indiz fiir ein Nachlassen hochmittelalterlicher Polychromie am Bau zu nehmen. 

Die These fand in der Aussprache natiirlich sofort Widerspruch (D. Leistikow als Dis- 

kussionsleiter), mit dem Hinweis auf die Eigengesetzlichkeit der Malerei um 1400 sicher 

zu Recht. Den Quellenwert der seit der Mitte des 15. Jahrhunderts entstandenen Abbil- 

dungen deshalb ganzlich in Frage zu stellen, ware indessen unangemessen — gerade hat- 

te R. Moller Beispiele fur die farbige Querteilung von Gebauden, die sich nicht sei ten 

abgebildet finden laBt, genannt. Wenn die auf den friihen Tafeln heutzutage als irreal 

anmutende Farbigkeit z.B. blauer Gebaude zwar eine Idealvorstellung spiegelt, eine sol- 

che Fassung aber schlicht unerschwinglich gewesen sein diirfte (Moller), so wies immer- 

hin M. Kilarski auf die Moglichkeit hin, daB mit Kreide- und Schwarz-Beimischungen 

blauliche Farbwirkungen erzielt worden sein diirften.

Zur Rotfassung rheinischer Sakralbauten, iiberhaupt zu deren AuBenfarbigkeit, auBer- 

te sich Udo Mainzer, der Landeskonservator des Rheinlandes (Brauweiler). Als Einstieg 

diente die Metamorphose des Limburger Dorns, verbunden mit dem Bekenntnis, daB 

auch im Rheinland die „Rekonstruktion“ nach nicht hinlanglichem bzw. zureichend ver- 

offentlichtem Befund vielfach anzutreffen sei. Die Pfarrkirche von Sinzig hat eine be- 

merkenswerte Wandlung erfahren: Ihre AuBenfarbigkeit mit gelben Baugliedern 

(„anhand geringer Spuren und nach dem Vorbild von Kloster Arnstein an der Lahn wie- 

derhergestellt“, Dehio, Rhld.-Pfalz/Saarland, 1972, S.822) steht nunmehr in Rot. Ge- 

nau solche Korrekturen, durch verbesserte Bauuntersuchungen abgesichert und 

wohlbegriindet, bereiten aber Probleme, wenn einerseits die Vorstellung des steinsichti- 

gen Baues noch immer landlaufig ist, andererseits den Gemeinden ein solcher Sinnes- 

wandel der amtlichen Denkmalpflege nun doch nicht ohne weiteres zuzumuten ist. 

Besser sei da schon die „Nobilitierung durch die Wiederholung des Unbewiesenen“, im- 

merhin seien ja schon Paul Clemen und nach ihm Werner Bornheim „den Restauratoren 

aufgesessen“ — so M. Backes in der anschlieBenden Aussprache. Man wird sich sol

cher, von der denkmalpflegerischen Praxis her bestimmten Argumentation durchaus 

nicht verschlieBen konnen — froh stimmt sie nicht, auch wenn das Angebot unterbreitet 

wurde, in den Denkmalamtern die Dokumentation der Befunde — zu umfangreich, um 

je publiziert zu werden — einzusehen. Indessen liegt auf der Hand, daB nicht nur die 

Steinsichtigkeit des 19. Jahrhunderts, sondem auch die friihen Neufassungen nach mehr 

oder minder korrekt interpretiertem Befund erhaltenswert — und warum denn dann auch 

nicht instandsetzungswert? — sein diirften. Aber soweit ging die Diskussion nicht. Was 

hat es aber denn nun, um beim Thema zu bleiben, mit dem Phanomen der roten AuBen

farbigkeit auf sich — imperiales Zeichen in Aachen und Speyer oder Altenburg, verbiir- 

gerlicht in Oberwesel? Mainzer sprach stichwortartig einzelne Gruppen an, die 

Zisterzienser in Hessen, auch natiirlich Marburg, und bekannte zugleich, daB fiir das
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„rheinlandische Rosa“ noch keine Provenienz benannt werden konne. Den schonen Un- 

tertitel seines Vortrages, „Rot wie Pfirsichbluten", setzte er sicher als bekanntes Zitat 

voraus, Unterzeichnender gesteht, ihn nur aus einem Bericht F. v .Quasts und F. A. 

Stiilers zur Trierer Liebfrauenkirche von 1865 zu kennen, der den „rdtlichen (Pfirsich- 

bluten)Ton” der Gewdlbekappen beschreibt (zit. bei F. Buch, Ferdinand von Quasts 

konservatorische Arbeiten, 1990, S. 187).

Den AbschluB der Tagung bildeten hochst informative Ref erate auslandischer Kolle- 

gen. Pal Lovei (Budapest) stellte Quaderbemalung an mittelalterlichen Profanbauten in 

Ungarn vor. Der Marienburg waren zwei Referate gewidmet. Maciej Kilarski (Danzig) 

sprach zunachst fiber die Farbigkeit der ersten SchloBkapelle. Ein Teil seiner Ausfiihrun- 

gen war archaologischen Beobachtungen zum ChorschluB gewidmet, mit denen die al- 

ten, von Steinbrecht iibergangenen Befunde von Johannes Matz (1882 im Zentralblatt der 

Bauverwaltung veroffentlicht) und ebenso ein Gutteil von dessen farbigen Zeichnungen 

sich bestatigten — ein schoner Beleg fiir das Gewicht, das Bauaufnahmen des 19. Jahr- 

hunderts auch in Hinsicht der Baufarbigkeit haben. Kazimierz Pospieszny (Marienburg) 

stellte das Ausmalungssystem des Hochmeisterpalastes der Marienburg vor, zwei Vor- 

trage also, deren Drucklegung dringend zu wunschen ist. Denn vor allem Einzeluntersu- 

chungen an wegweisenden Bauten sind, wie sich auch auf dieser Tagung zeigte, 

besonders fruchtbar: Nichts Geringeres ist zu erwarten als die Restaurierung unseres 

Bildes von der mittelalterlichen Architektur.

Peter Findeisen

MARGARET OF YORK, SIMON MARMION, & „THE VISIONS OF TONDAL” 

Symposium vom 21.—24. 6. 1990, Malibu, J. Paul Getty Museum, und San Marino/ 

CA., Huntington Library

(mit vier Abbildungen und einer Figur)

Seitdem das J. Paul Getty Museum in Kalifornien 1983 die 144 Objekte umfassende 

Handschriftensammlung Peter und Irene Ludwig (Aachen) kaufen konnte, erwirbt die 

Handschriftenabteilung dieses Museums laufend weitere Manuskripte. 1987 ubernahm 

das Museum zwei (urspriinglich im selben Codex eingebundene) Handschriftenteile aus 

der Sig. Philip Hofer, Bibliothekar der Harvard Universitat: „Les Visions du Chevalier 

Tondal” (Getty Ms. 30) und „La Vision de I’Ame de Guy de Thurno” (Getty Ms. 31). 

Beide sind 1474 vom Schreiber David Aubert in Gent fiir die burgundische Herzogin 

und dritte Gemahlin Karls des Kiihnen, Margarete von York, hergestellt worden (J. Paul 

Getty Museum Journal 16, 1988, S. 150 ff.).

Die Fruhjahrsausstellung 1990 der Handschriftenabteilung des J. Paul Getty Museums 

„ The Visions of Tondal ” and Manuscripts from the Time of Margaret of York zeigte 

samtliche 20 Miniaturen des „Tondal” [Abb. S] sowie die Titelminiatur des „Guy de 

Thurno” im Original. In der zu dieser Ausstellung erschienenen Broschtire werden diese 

Illustrationen dem Buchmaler Simon Marmion zugeschrieben und vollstandig in Farbe 

reproduziert, zusammen mit erlauternden Einfuhrungen und einer Zusammenfassung 

der Erzahlung der „Visionen Tondals” (Thomas Kren u. Roger S. Wieck: The Visions
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