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Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz / Forschungsberichte Band 2

Gunther Stanzl

Die Klosterruine 

Disibodenberg

Die Reste des seit dem 18. Jahrhundert in Ruinen liegenden Klosters Disiboden

berg sind nie iiberbaut worden und waren auch, abgesehen von einer Kampagne im 

19. Jahrhundert, nie Gegenstand einer wissenschaftlichen Grabung. Und schlieB- 

lich handelt es sich um ein hochbedeutendes Zeugnis mittelalterlicher Geschichte 

am Mittelrhein: Von hier ging die Christianisierung der Region aus. Zur Zeit, als 

ein Teil der jetzt untersuchten Bauten entstand, war hier die Wirkungs- und Lebens- 

statte der Hildegard von Bingen. Die Bauwerke selbst sind, auch in ihrem ruinosen 

Zustand, noch herausragende Dokumente romanischer und gotischer Architektur- 

und Kunstgeschichte.

Bei der Klosterruine Disibodenberg konnten auf Grund besonders giinstiger Um- 

stande Bauforschung, die sich auch auf Grabungen im unmittelbaren Zusammen- 

hang mit der Mauerwerksuntersuchung erstreckte, und MaBnahmen der prakti- 

schen Denkmalpflege in idealer Weise miteinander verknupft werden.

Ein besonderer Schwerpunkt der Untersuchung lag auf der Archaologie des All

tags, d.h. auf der Erforschung der Organisation und der Funktionsablaufe des Klo

sters mit ihrer zugehbrigen Technologic, etwa der Wasserversorgung, dem Kiichen- 

wesen, der Lagerhaltung und dergleichen, wobei auch auf die unterschiedliche Nut- 

zung des Klosters durch die drei hier ansassigen Orden zu achten war. Vereint mit 

den kunstgeschichtlichen Aspekten lieB sich ein Gesamteindruck ermitteln, wie er 

filr derartige Anlagen auBerordentlich selten ist.

254 Seiten mit 144 Abb., 6 Falttafeln, 17 x 25 cm, geb., 

ISBN 3-88462-094-0, DM 39.-

WERNERSCHE VERLAGSGESELLSCHAFT

Liebfrauenring 17 • D - 6520 Worms 

Tel 06241-43574 • Fax 06241-45564
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Yes, we' re open

Westkunst - Ostkunst
hrsg. von Thomas Strauss

AnlaBlich der Eroffhungsausstellung des Aachener Ludwig Forums 

fur intemationale Kunst unter dem Thema >Westkunst - Ostkunst< 

wurde Anfang Juli 1991 ein Symposium durchgefiihrt, auf dem 

osteuropaische Kunsthistoriker erstmals die Deutung der zeitge- 

nossischen Avantgarde ihrer Lander vorgetragen haben. Die in 

dieser Sammlung vorgelegten Beitrage werden deshalb zum wich- 

tigen zeitgeschichtlichen Dokument.

256 S„ ISBN 3-89235-203-8; Broschur, DM 28,-.

Udo Kultermann

Kunst und Wirklichkeit

Von Fiedler bis Derrida. Zehn Annaherungen

Anhand von zehn Studien uber Conrad Fiedler, Giovanni Morelli, 

Benedetto Croce, Ernest Fenollosa, Leo Frobenius, Julius Meier- 

Graefe, John Dewey, Martin Heidegger, Meyer Schapiro und 

Jacques Derrida werden die Protagonisten und Wegbereiter ver- 

schiedener Methoden und Konzepte der Kunstannaherung zwi- 

schen 1880 und 1980 vorgestellt.

224 S., 20 Abb., ISBN 3-89235-201-1; engl. Broschur, DM 29,80

scaneg Verlag, Postfach 90 07 06, 8000 Munchen 90

Fon 089/759 33 36 • Fax 089/759 39 14
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KUNSTCHRONIK
MONATSSCHRIFT FUR KUNSTWISSENSCHAFT 

MUSEUMSWESEN UND DENKMALPFLEGE

MITTEILUNGSBLATT DES VERBANDES DEUTSCHER KUNSTHISTORIKER E.V. 

HERAUSGEGEBEN VOM ZENTRALINSTITUT FUR KUNSTGESCHICHTE IN MUNCHEN

VERLAG HANS CARL, NURNBERG

45. Jahrgang Januar1992 Heft 1

Wichtige Mitteilung jur die Bezieher des ermafiigten Abonnements fur Studenten: 

Der ermaBigte Bezugspreis fur Studenten kann nur gewahrt werden, wenn am 

Anfang eines jeden Jahres eine giiltige Studienbescheinigung mit Angabe des 

Studienganges und des Semesters dem Verlag vorliegt. Nachtraglich kann der 

ermaBigte Bezugspreis nicht mehr eingeraumt werden. Die Studienbescheini- 

gungen bitten wir, falls noch nicht geschehen, unverziiglich an den Verlag Hans 

Carl, z.Hd. Frau Heidi Frank, Postfach 9110, 8500 Niirnberg 11, zu senden.

Bauforschung

DAS MASSYSTEM DER ABTEIKIRCHE EBRACH

ERGEBNISSE EINES FORSCHUNGSPROJEKTES 

DER ANGEWANDTEN INFORMATIK

I.

(mit neun Figuren und einer Tabelle')

Mit dem vergangenen Jahr ging ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und 

der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung finanziertes Forschungsprojekt zu 

Ende, das die Entwicklung einer Computermethode zur Proportionsanalyse mittelalterli- 

cher Kirchen zum Ziel hatte; Modellobjekt war die 1200—1285 erbaute Kirche der Zi- 

sterzienserabtei Ebrach in Oberfranken. Die Laufzeit des Projektes war ungewohnlich 

lang, denn ich konnte mich als Projektleiter nur nebenamtlich mit ihm beschaftigen. Da 

aus dem gleichen Grund schwer abzusehen ist, wann die umfangreichen Ergebnisse ver- 

offentlicht vorliegen werden, soil im folgenden eine Zusammenfassung vorausgeschickt 

werden. Uber die ersten Befunde wurde in dieser Zeitschrift bereits 1982 berichtet 

(Kunstchronik 35/1982, 422—443; hier sind die Legenden von Fig. 2 und Fig. 3 ver-
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tauscht), ebenso uber die in diesem Projekt entwickelte Technik der digitalen Bildverar- 

beitung (Kunstchronik 43/1990, 55—62). Die folgenden Ausfuhrungen sind notwen- 

digerweise thesenhaft, die Dokumentationen exemplarisch, auch hinsichtlich der 

(manche Nicht-Mathematiker befremdenden) numerischen Behandlung geometrischer 

Strukturen; desgleichen kann auf die umfangreiche Literatur hier nicht eingegangen wer- 

den (zur Ubersicht sei auf Werner Muller, Grundlagen gotischer Bautechnik, Miinchen 

1990, verwiesen).

Das Problem: Entwurfssysteme mittelalterlicher Kirchen

Bekanntlich wurden zur Proportionierung mittelalterlicher Kirchen neben „harmoni- 

schen” MaBverhaltnissen ganzer Zahlen auch Figuren der klassischen Geometrie ver- 

wendet, die als symbolisch bedeutungsvoll galten; dies waren vor allem die 

regelmaBigen Polygone vom Dreieck bis zum Zwolfeck. Die Verhaltnisse ihrer Strecken 

sind zum groBen Teil, aber nicht ausschlieBlich, irrational; Beispiel (y 5—1) : 2, der gol

dene Schnitt. Die Existenz dieser Baugeometrie ist durch Quellen belegt und auch in den 

Bauwerken, etwa polygonalen Chorgrundrissen, Netzgewdlben, Fialen, MaBwerk, 

unmittelbar evident. Wie aus Quellen bekannt ist, wurden dabei ganze MaBsatze aus 

geometrischen und arithmetischen Reihen mittels Ineinanderschachtelung von Quadraten 

(„Quadratur”) oder von Dreiecken („Triangulatur”) abgeleitet. Leider sind nur wenige 

mittelalterliche Konstruktionsanleitungen erhalten, die zudem lediglich Teilaspekte des 

Bauwerks behandeln und meist erst aus dem 15./16. Jahrhundert stammen. Aus ihnen 

geht nicht klar hervor, inwieweit diese Geometrie nicht nur fiir Ornamentik und spezielle 

Bauglieder, sondern generell auch fiir die Proportionierung des gesamten Baukorpers 

maBgebend war. Die erhaltenen Bauplane des 14./15. Jahrhunderts sind ganz iiberwie- 

gend Ansichts-, nicht Konstruktionsplane; wahrscheinlich enthalt ein groBerer Teil, als 

bisher bekannt, konstruktive Vorzeichnungen in Gestalt von Blindrillen, doch ist dies 

noch nicht umfassend untersucht.

Dilemma der Methodik: Die Forschung blieb daher weitgehend auf die Bauwerke selbst 

als Datengrundlage, d. h. auf die Analyse ihrer Formen, angewiesen. Die Standard

methode dieser seit rund 150 Jahren betriebenen Forschungsrichtung besteht in der 

individuell-intuitiven Suche mit Hilfe von Zirkel und Lineal nach MaBverhaltnissen geo

metrischer Figuren in modernen Planaufnahmen der Bauwerke. Die Ergebnisse waren 

jedoch selbst bei ein und demselben Bauwerk extrem kontrovers, ebenso die daraus ab- 

geleiteten Hypothesen uber angebliche Konstruktionsverfahren. Zwar trifft ein Teil 

wahrscheinlich zu, ein anderer ist jedoch zweifellos bloBe Phantastik, meist dazu auf 

mathematisch wie historisch unzureichender Grundlage. Mangels anerkannter Methoden 

und entsprechender Beurteilungskriterien gelang es bis heute nicht, die Spreu vom Wei- 

zen zu trennen. Das Problem gilt daher noch immer als ungeldst, wenn nicht gar als un- 

losbar. In neuerer Zeit wurde sogar diese Anwendung der Baugeometrie mit 

numerischen Argumenten, die jedoch nicht weniger anfechtbar sind als die angegriffe- 

nen Geometriethesen, iiberhaupt in Frage gestellt (Konrad Hecht, Mafi und Zahl in der 

gotischen Baukunst, Hildesheim - New York 1979).
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Neue Moglichkeiten durch Datenanalyse: Prinzip des hier angewandten Untersuchungs- 

verfahrens ist nicht die zeichnerische, sondern die numerische Analyse der MaBverhalt- 

nisse des Bauwerks anhand der Vermessungsdaten: Entsprechend den klassischen 

Verfahren der MeBdatenanalyse der Natur- und Ingenieurwissenschaften wird dabei die 

Wahrscheinlichkeit festgestellt, mit der sich das Datenfeld des Bauwerks durch Propor- 

tionen und Proportionszusammenhange, die bestimmten Zahlenmustern und/oder geo- 

metrischen Figuren der mittelalterlichen Proportionslehre entsprechen, beschreiben 

laBt. Ausgangspunkt sind also hier nicht Konstruktionshypothesen, sondern Bestands- 

aufnahmen des „Proportionsgehalts” des Bauwerks. Ein Vorzug dieses auf Computer 

angewiesenen Verfahrens besteht darin, daB sich damit auch groBe Datenmengen und 

komplizierte Datenstrukturen analysieren lassen; die MaBanalyse einer ganzen Kirche ist 

iiberhaupt nur auf diesem Wege moglich. Ein weiterer Vorzug ist die Moglichkeit zur 

Einbeziehung aller Verhaltnisse der mittelalterlichen Proportionslehre. Dazu kommt die 

rationale Diskutierbarkeit der Ergebnisse, da MaBverhaltnisse durch Zahlen ausgewie- 

sen, SchluBfolgerungen nachrechenbar wie nachzeichenbar sind, wahrend bei den her- 

kommlichen zeichnerischen Analysen die Korrelation der behaupteten Proportionen mit 

der Baugestalt vage bleibt. Die hier vorgelegten Zeichnungen baugeometrischer Figuren 

sind dementsprechend nicht die eigentlichen Analysen, sondern lediglich die graphische 

Visualisierung der primar numerischen Resultate.

Das Bauwerk

Die Beschreibung der Ebracher Kirche muB sich hier auf wenige, fur das Verstandnis 

der Analyseergebnisse unerlaBliche Angaben beschranken. Die 1200—1285 erbaute 

Kirche ist eine dreischiffige Gewblbebasilika mit siebenjochigem Langhaus und ostli- 

chem, mit drei Jochen ausladendem Querhaus. Der Chor schlieBt gerade und wird dop- 

pelt umfaBt vom Chorumgang und den Chorkapellen, die sich in den Umgang offnen. 

Das Querschiff ist an der Ostseite mit vier quadratischen Kapellen, an der Nordseite mit 

der kreuzfdrmigen Michaelskapelle besetzt.

Die Michaelskapelle ist die Grablege des Stifters; sie wurde im ersten Jahrzehnt des 

13. Jahrhunderts als erster Abschnitt des kirchlichen Neubaues errichtet. Die Kapelle 

entstand nicht in einem Zug: Erst nach weitgehender Vollendung der Mauerschale er- 

folgte der Ubergang zum ausgefuhrten Wolbungssystem. Die Anlage ist das nicht ganz 

harmonische Resultat des Versuches, eine kreuzformige (offenbar von einem Vorbild in 

Clairvaux inspirierte) Gruftkapelle als Querhauskapelle an die Hauptkirche anzu- 

schlieBen.

Der aus Chorhaupt und Querhaus bestehende Ostteil enthalt eine Krypta und ist daher 

zweigeschossig. Der siidliche Kreuzarm schneidet in die benachbarte Nordostkapelle des 

Querschiffes ein; seine Mauer wurde, um die Beeintrachtigung der letzteren Kapelle ge- 

ring zu halten, dort verdiinnt, so daB die eigentliche Siidwestecke des Kapellenarmes 

imaginar bleibt (in Fig. 6—8 erganzt). Das Langhaus der Michaelskapelle lehnt sich an 

die Stirnwand des Querhauses an; sein Innenraum ist gegeniiber dem Chor exakt um die 

Dicke der hier fehlenden Siidmauer der Kapelle verbreitert. Nur das bstliche Joch des 

Langhauses gehorte zur engeren Stifterkapelle; es war urspriinglich von den Westjochen 

durch eine halbhohe (Lettner-?)Mauer getrennt (punktierter Mauerzug in Fig. 6—8) und
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Fig. la Geometrische Proportionsreihen. Oben: Folge von Quadraten (Quadratur) mit dem 

Seitenverhaltnis 1 : ]/2 in zwei Darstellungsformen. Unten: Folgen von gleichseitigen Drei- 

ecken (Triangulatur) mit den Seitenverhaltnissen 1 : ]/3/2 (links und Mitte, hier als Sechseck- 

Version) sowie 1 / ]/3 (rechts).

h a h

Fig. lb Proportionsfigur eines Funfecks (links) und Konstruktionsfigur eines Achtecks 

(rechts) aus der Formelsammlung des Analysesystems. Im Achteck ist nur die zweite, nicht 

die erste Innenfigur dargestellt.
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Ci

C2

m =i = a = d = 9=7 = 11=2

m = i' = a = d = 9 = 8 = 10 = 1

mB:mA =2:1 

iB = iA =2,286=1

aB = aA =0,909 =1

ds = dA= 1 = 1

mi :a =d = 9=7:11= 2

mc=mA=2=1

'c:'a=2 = 1

ac=aA=2 = 1

dc = dA = 2 = 1

Fig. 2 Schema der Proportionen der Achs(m)-, Innen(i)- und Aufientnafie (a) von Jochen bei 

Verdoppelung der Pfeilerabstande mit gleichbleibender (B) und veranderter (Cl, C2) Pfeiler- 

stdrke.

5



hatte einen etwas hoher liegenden FuBboden. Die sechsteilig gewolbten Westjoche bilde- 

ten einen Raum mit eigenem Altar, vermutlich den Laienraum der Anlage. Die Krypta 

war urspriinglich nur durch ein AuBenportal vom umliegenden Laienbriiderfriedhof her 

zuganglich; die Verbindung zum dariiberliegenden Altarraum stellte lediglich ein kreis- 

rundes Fenster im Boden der Vierung her (O in Fig. 6—8).

Die Methodik

Analysesystem „Datenbank Baugeometrie des Mittelalters (M1LES/DBM) In der ersten 

Phase des Projektes bis 1985 war das Analyseprogramm auf einem GroBrechner instal- 

liert und verarbeitete Vermessungsdaten. Ein Nachteil dieses Verfahrens war seine be- 

grenzte Ubertragbarkeit, einerseits wegen des Rechneraufwandes, andererseits, weil es 

in der Regel nicht praktikabel ist, Bauten nur fiir diesen Zweck neu zu vermessen. Die 

Technologie der Neuen Medien brachte hier entscheidende Fortschritte: Einerseits kann 

die Analyse heute auf iiblichen Personal-Computern durchgefiihrt werden; andererseits 

gestattet die digitale Bildspeichertechnik, auch Vermessungsplane, originale wie publi- 

zierte, einzubeziehen. In der zweiten Projektphase wurde daher das im Institut fiir Phy

siologic der Universitat Essen entwickelte multimediale Informations- und Lehrsystem 

(MILES) auf das kunstwissenschaftliche Projekt iibertragen, so daB nun auch hier die 

Moglichkeit zur Speicherung und Auswertung von Bilddaten zur Verfugung steht.

Das System ist in der friiheren Mitteilung beschrieben, so daB es hier nur kursorisch vorgestellt 

zu werden braucht: Die Hardware besteht im wesentlichen aus einem Personal-Computer (PS/2, 

Graphik-Adaptersystem 8514) mit Eingabegeraten (hier ein CCD-Kamera-Scanner fur hochauflb- 

sende Digitalisierung von Bildern). Die hauptsachlichen Komponenten der Software sind das multi

mediale Datenbank- und Autorensystem MILES sowie eine spezifische Datenverarbeitungssoftware 

fiir die numerischen und graphischen Daten. Deren wichtigste Komponenten sind einerseits die Re- 

ferenzdatei mit den Quotienten aller in Frage kommenden numerischen und geometrischen MaBver- 

haltnisse samt einer umfassenden Formelsammlung, andererseits die Programme fiir die Analyse 

der MeBdaten. Dazu kommen Programme fur die Transformation gespeicherter Bilder in numeri- 

sche Koordinaten, fiir die Berechnung von MaBbeziehungen aus frei eingegebenen Daten, schlieB- 

lich fiir deren graphische Darstellung als geometrische Figuren.

Vermessungsdaten: Die Analyse der Ebracher Kirche beruht ausschlieBlich auf origina- 

len Vermessungsdaten. Sie umfassen fiber 800 MaBe, darunter alle hauptsachlichen 

MaBe der Mauerschale und Wblbungsgliederung der Michaelskapelle sowie der Unter- 

zone der Hauptkirche; dazu kommen die Portale, Piscinen, Ostarkaden sowie die Fen

sterrose der Kapelle. Nicht vollstandig erfaBt wurde ein Teil des Bauschmucks der 

Kapelle wie die Westarkaden, Pfeilergrundrisse, Kapitelle. Vermessen wurden auBer- 

dem etwa 300 Mauerquader der Michaelskapelle und unmittelbar angrenzenden Quer- 

schiffteile. Der AufriB der Hauptkirche konnte nicht mehr aufgenommen werden. Einen 

wesentlichen Beitrag zur Vermessung lieferte Prof. Dr. Erich Schildheuer vom Fachbe- 

reich Vermessungswesen der Universitat Essen mit seinen Diplomanden; er ffihrte die 

Erstvermessung der Krypta der Michaelskapelle, die Hohenmessungen mittels Nivelle- 

ment sowie die fotogrammetrische Bestimmung der Konstruktionsradien der Gurtbogen 

im Chorteil der Kapelle durch (dazu Erich Schildheuer, Vermessungstechnische Auf- 

nahme und Konstruktionsanalyse des Baubestandes der Abteikirche Ebrach, In: Fest

schrift Abteikirche Ebrach 1200—1285 [Hrsg. W. Wiemer und G. Zimmermann],
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Ebrach 1985, S. 59—87). Die Hohen der Wolbungsglieder wie Schaftringe, Kampfer- 

oberkanten, Gurtscheitel und Rippenkreuzungen wurden an alien Objekten aufgenom- 

men, um Mittelwerte und StreuungsmaBe gewinnen zu konnen. Ebenso wurde die 

Fensterrose in alien Details vermessen, so daft Verzerrungen der EinzelmaBe infolge 

Verwitterungs- und Setzungsschaden durch Mittelwerte ausgeglichen werden konnten.

Analyseverfahren: Dem Rechner werden die MaBe des Bauwerks (im Faile von Ebrach 

aus direkten Vermessungen) eingegeben. Das Programm ermittelt die wechselseitigen 

Quotienten dieser MaBe und vergleicht sie unter Ansetzung bestimmter Kriterien (u. a. 

der zulassigen Abweichung zwischen idealen und am Bau realisierbaren Werten) mit den 

Kenndaten der Koeffizientendatei. Dabei konnen auch Zusammenhange von Proportio- 

nen festgestellt werden, die bestimmten geometrischen oder arithmetischen Strukturen 

entsprechen (z. B. Unterteilung und Vervielfachung von Strecken, Quadratur und Trian- 

gulatur, auch Polygone, die sich von gleichen Radien ableiten). Ein spezielles Pro

gramm ermdglicht Untersuchung auf beliebige FuBmaBe. Die gefundenen Beziehungen 

werden zunachst in Tabellen ausgegeben. Besondere Bedeutung kommt der Mbglichkeit 

zu, die MaBbeziehungen in Form einer Zahlenmatrix darzustellen, die sowohl die MeB- 

werte als auch die mathematischen Beziehungen zwischen ihnen ausweist.

Beispiele sind die Figuren 3 und 4: Die am Bau festgestellten MaBe sind hier getnaB ihrer vom 

Rechner vorgenommenen Zuordnung zum MaBsystem jeweils in der oberen Zeile ausgewiesen, da

bei in Fig. 3 die MaBe der Kapelle durch gefiillte Quadrate, die der Hauptkirche durch leere Qua

drate und Dreiecke, die an beiden Bauteilen vorkommenden MaBe durch halb gefiillte Symbole 

differenziert; entsprechend kennzeichnen in Fig. 4 gefiillte Quadrate die MaBe des Chorhauptes, 

Querhauses und der Gesamtlange, leere Quadrate die des Langhauses der Michaelskapelle. Der 

Ausdruck der mittleren Zeile gibt in beiden Schemata den jeweiligen Proportionskoeffizienten des 

MaBnetzes an, bezogen auf die Bezugsstrecke mit dem relativen MaB 1. Diese Bezugsstrecke ist 

in Fig. 3 der Radius des Konstruktionskreises R/MKa der Michaelskapelle, in Fig. 4 die jeweilige 

Polygonseite. Die untere Zeile gibt dazu die jeweiligen theoretischen MaBe an, die sich aus dem 

getneinsamen GrundmaB des gesamten MaBnetzes (R/MKa = 7,67 m) gernaB den in der mittleren 

Zeile angegebenen Koeffizienten errechnen.

Diese numerischen Beziehungen lassen sich auch als Figuren und geometrische 

Konstruktionen darstellen (deren systematische Dokumentation im Rahmen dieses Auf- 

satzes nicht mbglich ist). Bei Analysen von Bildern kann das Resultat auch graphisch 

durch Projektion der Proportionsfigur auf das datengebende Ausgangsbild ausgegeben 

werden (vgl. die Verbffentlichung von 1990, Abb. 4).

Die Ergebnisse theoretischer Untersuchungen

Die im Verlauf des Projekts vorgenommenen theoretischen Untersuchungen haben da

zu beigetragen, die Rahmenbedingungen sowohl ftir die Proportionierung von Bauwer- 

ken wie ftir deren Analyse zu klaren. Auf einige Aspekte soli hier eingegangen werden.

Wechselseitige Abhangigkeit der Proportionen der Baumafie: Der mittelalterliche Bau- 

meister war bei der Wahl der MaBverhaltnisse nicht frei, sondern an GesetzmaBigkeiten 

gebunden, die mathematisch definierbar sind. Eine dieser fundamentalen GesetzmaBig

keiten ist die wechselseitige Abhangigkeit der AuBen-, Innen- und AchsmaBe des Bau- 

korpers. Nur unter bestimmten Bedingungen — die vor allem bei zentralsymmetrischen 

Bauteilen, etwa Grundrissen von Tiirmen, gegeben sind — konnen diese MaBe gleiche
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Fig. 3 Durch Computeranalyse erstelltes Mafinetz der Abteikirche (Ausschnitt). Die durch 

Striche verbundenen Zahlengruppen bilden das Quadratur-Triangulatur-Netz, die Pfeile be- 

zeichnen die daran angekoppelten weiteren Polygone bzw. Kreise der Grundfigur, vgl. Fig. 

5—8 und 11. Doppelte Umrahmung: Radien von Umfassungskreisen, einfache: Polygonsei- 

ten. Mafie in Metern. Weitere Erklarungen s. Text.

Proportionen aufweisen; bei anderen Formen der Baugestalt sind sie notwendigerweise 

verschieden. Eine bestimmte MaBreihe oder geometrische Figur ist daher meist nur je- 

weils in den AuBen- oder Innen- oder AchsmaBen, oder auch im Wechsel zwischen die

sen, realisiert; die MaBe der jeweiligen iibrigen Kategorien bilden andere Proportionen. 

Diese konnen als bloBe Folgeprodukte der „Leitfigur” bedeutungslos sein; durch be- 

stimmte MaBnahmen, insbesondere gezielte Wahl der Mauerstarken, ist es jedoch mbg- 

lich, auch ihnen „harmonische” Verhaltnisse zu geben.

Fig. 2 illustriert die Bedingungen fur durchgehende Symmetric an einem einfachen Schema: Die 

obere Figur (A) zeigt einen JochgrundriB, bei dem sich die Pfeilerabstande im AchsmaB (m), Innen- 

maB (i) und AuBenmaB (a) wie 9:7:11 verhalten. Konstruiert man ein Joch mit dem doppelten 

AchsmaB (B), so weist dieses, sofern die Mauerstarke gleich bleibt, keineswegs auch das doppelte 

Innen- und AuBenmaB auf; ersteres ist uberproportional vergroBert (2,286 : 1), letzteres verkleinert 

(0,909 : 1), so daB sich die Pfeilerabstande in den genannten MaBkategorien nun wie 9 : 8 : 10 

verhalten. Dies gilt entsprechend, wenn als „LeitmaB” nicht das AchsmaB, sondem das Innen- oder 

AuBenmaB verdoppelt wird. Die Erhaltung der urspriinglichen Proportionsbeziehungen gelingt je

doch, wenn auch die Mauerstarke verdoppelt wird (C): Nun verhalten sich alle MaBe zum jeweili

gen AusgangsmaB in A wie 2:1, ihr wechselseitiges Verhaltnis bleibt auch bei der neuen 

Jochweite gewahrt. Dabei ist es gleichgiiltig, ob der Zuwachs an Mauerstarke symmetrisch auf bei- 

de Wande verteilt (Cl), oder aber auf eine Wand konzentriert wird (C2). Eine solche Losung ist
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1,13«? 1,59B 2,24B

1 / 4 J2- - - - - - 1 / 4- - - - - - 1 / 2V2-

1,123 1,589 2,246

3,473? 10,85B

r"[8] a+a[8]

1,13B 1,59B? 2,24B?

1 / 8- - - - - 1 / 4^2- - - - - - 1 / 4- - -

1,127 1,594 2,254

Fig. 4 Mafinetz der Abteikirche, Detail aus Fig. 3 mit den vom Konstruktionsradius der Mi- 

chaelskapelle R/MKa abgeleiteten Polygonseiten des Achtecks a[8] (obere Zahlengruppe) und 

Funfecks a[5] (untere Gruppe). Die waagerechten Zahlenreihen bezeichnen die von diesen 

Polygonseiten abgeleiteten Quadraturketten, die durch punktierte Strecken angebundenen 

Werte die jeweiligen weiteren spezifischen Polygonstrecken (vgl. Fig. lb).

jedoch meist nicht praktikabel, da bei der Innengliederung groBer Kirchen in der Regel die Pfeiler- 

starke konstant gehalten wird; eine „Leitfigur” des Pfeilerschemas wird dann nur in einer dieser 

Kategorien, z. B. dem AchsmaB (Fig. 5), nachzuweisen sein. Die gleiche GesetzmaBigkeit gilt fur 

kompliziertere Strukturen wie Umfassungstnauern von Raumen. Ein aufschluBreiches Beispiel bie- 

tet der GrundriB der Ebracher Hauptkirche: Chorbreite und Querschifflange weisen hier in den 

AuBen- wie InnenmaBen die gleichen, geometrisch aus einer Kreisfigur abgeleiteten Proportionen 

auf (vgl. Abb. la und lb der Veroffentlichung von 1982). Dies wurde getnaB obigem Schema da- 

durch erreicht, daB die Umfasssungsmauern an drei Seiten verschiedene Dicken erhielten.

Ein extremes Beispiel fur das Erreichen „harmonischer” Proportionen auch in den Sekundarma- 

Ben einer Konstruktionsfigur liefert der GrundriB der Michaelskapelle (Fig. 6-8); in solchen Fallen 

sind die Proportionszusammenhange meist schwierig zu interpretieren. LeitmaBe der Konstruktion 

von Chor und Querschiff dieser Kapelle waren zweifellos die AuBenmaBe, da nur sie die Achteck- 

Dreieck-Figur des Umrisses abbilden. Die Mauerstarken wurden offensichtlich als „sch6ne” MaBe 

systematisch aus den Seiten der Polygone des Konstruktionskreises R/MKa (MaB Nr. 7b in Fig. 

3) abgeleitet: Die Dicke der Westmauer (2b) betragt 1/8 der Seite des einbeschriebenen Quadrats 

(8b), die der Umfassungsmauer des Obergeschosses von Chor und Querschiff (lb* in Fig. 4) 1/8 

der Fiinfeckseite (7b*), die der Kryptamauer (1c) 1/8 der Dreieckseite und damit Querschifflange 

(7c). Bei diesem UmriB und einer einheitlichen Mauer der genannten Starke (lb*) erhalt die Ober- 

zone der Kapelle zwangsmaBig (auf die mathematische Ableitung muB hier verzichtet werden) einen 

Innenraum, dessen Breite (2d) nahezu mit einem MaB aus einer Quadraturreihe des MaBnetzes 

(Id—8d) iibereinstimmt; gleichzeitig wird der Umfassungskreis dieses Innenraumes (R/C = 6a*) 

nahezu identisch mit dem Innenkreis der Fiinfeckfigur. Es ist nicht zu entscheiden, welche dieser 

gleichermaBen „harmonischen” SekundarmaBe, die sich wechselseitig bedingen — die Mauerstar- 

ke. die Breite des Innenraums, dessen Umfassungskreis —, bei der Proportionierung des Altar- 

raums im Vordergrund standen; es ist nicht einmal zu beweisen, ob sich der entwerfende Architekt
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iiberhaupt des Gesamtzusammenhangs bewuBt war — dann waren diese MaBverhaltnisse sogar als 

Resultat eines besonders geistvollen Formenspiels aufzufassen. Exakt die gleiche Situation ergibt 

sich bei der Krypta: Hier bedingen sich wechselseitig die Mauerstarke, die Raumbreite (die einer 

in Fig. 3 nicht enthaltenen Stufe der Quadraturkette f gleicht) und der Utnfassungskreis (R/K = 

6b), der hier dem Innenkreis des einbeschriebenen Quadrats (8b) entspricht (vgl. Abb. 1.12 meines 

Aufsatzes, Die Michaelskapelle und ihre mittelalterliche Malerei, in obengenannter Festschrift, 

S. 11-58).

In welchen MaBarten die „Leitproportionen” der hauptsachlichen Konstruktionsideen 

stecken, ist bei Bauanalysen nicht vorherzusagen; dies war sicher auch nicht festgelegt, 

sondern hing von verschiedenen, erst noch durch die Forschung zu klarenden Umstan- 

den ab: vom Stilcharakter des Bauwerks'(romanisch geschlossene oder gotisch durch- 

gliederte Wandsysteme), vom jeweiligen Aspekt des Bauteils (AuBenansicht oder 

Innenraum), vom individuellen Ermessen des Baumeisters. Daraus folgt, daB relevante 

Aussagen uber das Vorkommen oder Fehlen systematischer Proportionierung iiberhaupt 

nur auf der Basis der Einbeziehung aller wesentlicher MaBe des Bauwerks moglich sind.

Proportionsketten, Mafinetze: Als Grundlage fur die Datenanalyse wurde im Rahmen 

des Projektes eine umfassende Datei von MaBverhaltnissen der mittelalterlichen Propor- 

tionslehre erarbeitet; sie umfaBt die Proportionskoeffizienten von fiber 1000 Verhaltnis- 

sen ganzer Zahlen und Strecken geometrischer Figuren. Damit lieBen sich Eigenschaften 

der in Frage kommenden MaBreihen und geometrischen Figuren modellhaft unter- 

suchen.

Grundlage baugeometischer Konstruktionen ist die Verkettungsmbglichkeit von glei- 

chen wie unterschiedlichen Figuren — Kreisen, Rechtecken, Polygonen. So laBt sich, 

wie Fig. 5 anhand einer realen Anwendung zeigt, in einen Kreis ein Fiinfeck einbe- 

schreiben, an eine Seite dieses Funfecks eine Kette von Quadraten ankoppeln, schlieB- 

lich eine dieser Quadratseiten als Ausgangsbasis einer Dreiecksfolge verwenden. In 

numerischer Darstellung bildet sich diese Konstruktion als Kette der MaBe 9d — 8d — 

7d — 6d — 4e — 2f ab (Fig. 3; die Triangulaturschritte sind dabei durch Dreiecke ge- 

kennzeichnet). Bei der geometrischen Reihe der Quadratur — sie hat sich noch in unse- 

ren DIN-A-Formaten erhalten — verhalten sich die Langen aufeinanderfolgender Seiten 

oder Kreisradien wie ]/2 : 1 bzw. 1 : ]/2 (Fig. la, oben), bei der geometrischen Reihe 

der Triangulatur wie /3 : 1 bzw. 1 : ]/3 (Fig. la, unten rechts) oder ]/3 : 2 bzw. 2 : ^3 

(Fig. la, unten, Mitte und links; dieser Quotient beschreibt das Verhaltnis von Hohe zur 

Basis des Dreiecks); demgegenfiber beruht das beruhmte Triangulaturschema des Mai- 

lander Domes von Stornaloco 1391 auf einer arithmetischen Reihe von gleichseitigen 

Dreiecken. Die Zahl solcher moglichen Kombinationen ist theoretisch ungeheuer groB; 

welche in der mittelalterlichen Baugeometrie routinemaBig Anwendung fanden, ist erst 

noch durch umfassende Analysen von Planen und Bauten zu klaren.

Durch systematische Verbindung solcher Proportionsketten entstehen MaB- bzw. Fi- 

gurennetze. Besonderes Interesse beanspruchen, da auch nach den Ebracher Befunden 

im Mittelalter angewandt, die Verbindungen der geometrischen Reihen der Quadratur 

mit denen der Triangulatur. Im Schema der Fig. 3 sind die Quadraturbeziehungen durch 

horizontale Zahlenreihen, die Triangulaturbeziehungen des einen Typs (Verhaltnis 

]/3 : 1 bzw. 1 : ]/3) durch vertikale Zahlenreihen, die des anderen Typs (]/3 : 2 bzw.
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2 : j/3, nicht durch eigene Strichverbindungen ausgewiesen) durch diagonale Stufen- 

schritte reprasentiert. Ein System dieser Art ist figiirlich in den Streckenverhaltnissen 

des Zwolfecks vorgegeben; es diente als Konstruktionsvorlage der Fensterrose der 

Michaelskapelle.

Solche Quadratur-Triangulatur-Netze beinhalten vielfaltige Proportions- und Figuren- 

beziehungen (die hier nicht durch Konstruktionen dokumentiert werden kbnnen): So 

gelangt man z. B. vom Grundmodul mit der Lange 1 (7b) einerseits durch zwei Triangu- 

laturschritte des Typs ]/3 : 1 zur Strecke 3 (7d), andererseits durch vier Quadraturschrit- 

te 1 : ]/2 zur Strecke 1/4 (3b). Von der letzteren Strecke fiihren wiederum zwei Triangu- 

laturschritte des vorigen Typs zur Strecke 3/4 (3d); die gleiche Strecke wird auch mit 

vier Quadraturschritten von der Strecke 3 aus erreicht. Das identische Endresultat erhalt 

man schlieBlich, von der Strecke 1 ausgehend, direkt durch zwei Triangulaturschritte 

des Typs |/3/2 (7b — 5c — 3d). Die gebmetrischen Reihen aus Quadraten und Dreiecken 

bilden so eine kontinuierliche Proportionsmatrix, die neben den Verhaltnissen der irra- 

tionalen Zahlen ]/2 und ]/3 auch die der rationalen Zahlen 2 und 3 enthalt (1/2, 1/3, 2/3, 

3/4, 3/8 usw.). Rationale Proportionen schlieBen also geometrische Entwurfsverfahren 

keineswegs aus; vielmehr findet das besonders haufige Vorkommen der letzteren MaB- 

verhaltnisse in mittelalterlichen Kirchen so eine plausible baugeometrische Erklarung.

In ein solches MaBnetz kbnnen weitere Polygone durch einfache geometrische Kon

struktionen integriert werden: So lassen sich aus der Strecke R/MKa = 1 (7b) als Radius 

eines Kreises nicht nur die zum beschriebenen Quadratur-Triangulatur-Netz gehbrenden 

Seiten des einbeschriebenen Dreiecks (7c) und Quadrats (8b) ableiten, sondern auch die 

Seiten des umbeschriebenen Achtecks (10a) sowie des einbeschriebenen Funfecks (Ila; 

vgl. auch Fig. 6—8). Auch diese Polygonseiten kbnnen ihrerseits neue MaBnetze bilden. 

Fig. 4 zeigt einen solchen Ansatz in Gestalt von zwei Quadraturketten, die von den ge- 

nannten Achteck- bzw. Fiinfeckseiten ausgehen; ihre MaBe stehen in der 

Michaelskapelle als Alternativen zur Diskussion (s. u.).

Mehrdeutigkeit von Proportionen: Ein Aspekt von entscheidender Bedeutung ist die 

grundsatzliche Mehrdeutigkeit von MaBverhaltnissen. Bereits zwischen „numerischen” 

und „geometrischen” Proportionen gibt es, wie oben gezeigt, zahlreiche Ubereinstim- 

mungen: Dem Quotienten 3 : 4 der MaBe 3d und 7b in Fig. 3 ist nicht anzusehen, ob 

dieses Verhaltnis rein numerisch konzipiert oder geometrisch aus Quadratur-Triangu- 

laturschritten abgeleitet wurde; diese Frage laBt sich daher nicht rechnerisch, sondern 

nur aus der Position dieser MaBe in der Gesamtstruktur des MaBsystems beantworten 

(die hier eindeutig fur die letztere Interpretation spricht). Weitere zahlreiche Uberein- 

stimmungen bestehen zwischen den meist irrationalen Proportionen der Polygone. Sie 

ergeben sich zum einen dadurch, daB bei alien hbheren Polygonen (Fiinf- bis Zwblfeck) 

die Diagonalen Innenfiguren bilden, die die Proportionen der AuBenfigur wiederholen 

(Fig. lb): Beim Achteck verhalt sich z. B. die Seite a[8] zum Radius des Inkreises Q [8] 

der AuBenfigur, aber auch die Seite a” [8] zum Radius des Inkreises Q ”[8] der zweiten 

Innenfigur wie 0,828 : 1 (Tabelle). Identische Proportionen besitzen dariiber hinaus 

auch Streckenpaare verschiedener Polygone: So kommen Proportionen des Dreiecks 

beim Sechseck und Zwblfeck, des Quadrats beim Achteck und Zwblfeck vor.
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Fig. 5 Proportionsfigur der Achsmafie der Hauptkirche mit Breitengliederung des Chors 

und Pfeilerordnung des Langhauses. Die Mafibezeichnungen beziehen sich auf Fig. 3.

Fig. 6 Grundrifi der Michaelskapelle mit Proportionsfigur der kreuzfbrmigen Stifterkapelle. 

Die Mafibezeichnungen beziehen sich wie bei den folgenden Figuren teils auf Fig. 3 (keine 

Sterne), teils auf Fig. 4 (Sterne).

GroBe Probleme verursacht diese Mehrdeutigkeit bei Bauanalysen dadurch, daB sie 

hier auch MaBverhaltnisse betrifft, die mathematisch gar nicht identisch, sondern nur 

ahnlich sind. Beispiele liefert wieder die Tabelle: Die Seitenlange eines Fiinfecks a[5] 

verhalt sich zu der eines Quadrats a[4] mit gleichem Umkreis wie 0,831 : 1. Weiter ver

halt sich eine Strecke der Lange 5 zur Lange 6 wie 0,833 : 1, der Lange 19 zur Lange 

23 wie 0,826 : 1. Die in der Tabelle zusammengestellten einschlagigen Proportions- 

koeffizienten weichen untereinander sowie von der obigen Achteckproportion nur um 

0,0 bis 1,5 % ab, d. h. bei einem BezugsmaB von 10 m von wenigen Millimetern bis 

zu 15 cm. Da Unterschiede dieser GroBenordnung zum Teil innerhalb der Fehlergrenze 

fur Bauausfiihrung und Vermessung liegen, laBt sich auch hier die Zuordnung nicht 

allein aus den betreffenden MaBverhaltnissen entscheiden. Wie die Koeffizientendatei 

des Analysesystems ausweist, bestehen ahnliche Unscharferelationen fur den GroBteil 

der baugeometrisch relevanten Proportionen.

Mehrdeutig konnen sogar ganze MaBreihen und geometrische Figuren sein, wofiir wieder die Mi

chaelskapelle ein konkretes Beispiel liefert. Zunachst zeigt Fig. 4 die numerischen Beziehungen 

zwischen einer Achteck- und Funfeckkonstruktion mit jeweiligen angeschlossenen Quadraturrei- 

hen: Von R/MKa als Radius leitet sich die Seite des umbeschriebenen Achtecks a[8] = 6d* mit 

weiteren polygonspezifischen Strecken (punktierte Verbindungen, zur Nomenklatur vgl. Fig. lb), 

auBerdem von dieser Achteckseite eine Quadraturkette (horizontale Reihe Id* — 8d*) ab. Entspre- 

chend geht aus R/MKa die Seite des einbeschriebenen Fiinfecks a[5] = 7b* nebst entsprechenden
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Fig. 7 Grundrifi der Michaelskapelle mit dem Konstruktionskreis (Inkreis des Achtecks) als 

Umfassungskreis.

Fig. 8 Die Mafie der Michaelskapelle bei Interpretation durch ein Filnfeck als Propor- 

tionsfigur.

6 b*

8b*

polygonspezifischen Strecken und der analogen Quadraturreihe (lb* — 8b*) hervor. Wie die untere 

Zeile mit den jeweiligen theoretischen Werten ausweist, besitzen die Strecken der beiden Quadra- 

turreihen, um einen Quadraturschritt versetzt, nahezu die gleichen MaBe; dazu sind auch zwei der 

polygonspezifischen Strecken nahezu identisch (r”[8], a’[5]). Der GrundriB des kreuzformigen Ost- 

teils der Michaelskapelle laBt sich daher lediglich aufgrund seiner MaBe (obere Zeile in Fig. 4. 

durch gefullte Quadrate gekennzeichnet) sowohl als das Resultat einer geometrischen Konstruktion 

aus dem Achteck wie auch dem Funfeck interpretieren. Eklatante Unterschiede zeigen sich jedoch, 

sobaid man die jeweiligen MaBverhaltnisse als Figuren in den GrundriB projiziert: Wahrend sich 

die Achteck-Dreieck-Figur darin vollstandig abgebildet findet (Fig. 6, 7), fehlt diese Abbildung 

bei der Fiinfeck-Figur weitgehend (Fig. 8): Direkte Entsprechungen zeigen hier lediglich der Innen- 

kreis (6a*) als Umfassungskreis des Innenraums sowie die Diagonale (9a*) als Verbindung zwi- 

schen den gegeniiberliegenden Ecken von Querarm und Chor. Die AuBenbreite des Chors (6b*) 

ergibt sich nur sekundar aus der Polygonseite (7b*) durch Division mit ]/2, der iiberragende Teil 

des Kreuzarms (5a*) erst durch Verlagerung der Innenfigur. Fur die Gesamtlange des Querschiffs 

(Dreieckseite 7c der vorigen Konstruktionsfigur) wie fur die Gesamtlange des Chors einschlieBlich 

der Querschiffbreite (a + a des Achtecks = 8b bzw. 6e*) gibt es im Funfeck uberhaupt keine Ent

sprechungen. Es kann daher kaum ein Zweifel bestehen, daB die Achteck-Dreieck-Figur, nicht die 

Fiinfeck-Figur die GrundriBgestalt von Chor und Querschiff der Stifterkapelle lieferte. Detnent- 

sprechend sind in Fig. 4 die unwahrscheinlichen Zuordnungen der MaBe durch Fragezeichen ge

kennzeichnet.

Systematische Mehrdeutigkeiten gibt es auch zwischen geometrischen Proportionen und Verhalt- 

nissen ganzer Zahlen. So lassen sich die Verhaltnisse der Dreieckseite ()/3:1) wie der Quadratseite 

(]/2:l) zum Radius des Umkreises, der Achteckseite (2(j/2-l): 1) zum Radius des Inkreises u.a. an- 

nahernd durch die Quotienten der Zahlen 40:23, 32,5:23 und 19:23 (die Zahl 23 ist dabei das Aqui- 

valent der genannten Radien) wiedergeben; die Michaelskapelle laBt sich dementsprechend 

teilweise auch als Resultat eines numerisch strukturierten Entwurfsrasters mit 23er-Teilung darstel-
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len — insgesamt jedoch nicht weniger mangelhaft als bei ausschlieBender Ableitung aus der Fiinf- 

eckkonstruktion.

Versagt in solchen Fallen das zusatzliche Kriterium der Abbildbarkeit der Figur in der 

Baugestalt, und liefert auch die Position in der Gesamtmatrix der MaBe keine eindeutige 

Aussage, so mull die Zuordnung offenbleiben. Dies gilt selbstverstandlich ebenso fiir die 

numerische Analyse der MaBe wie fiir deren Deutung durch zeichnerische Verfahren. 

Aus der inharenten Mehrdeutigkeit eines GroBteils der in Frage kommenden Proportio- 

nen folgt, daB bei groBen und daher komplexen Bauten der Gesamtzusammenhang des 

Entwurfsmusters iiberhaupt nur als Wahrscheinlichkeitsaussage zu formulieren ist; ein 

„Beweis” im positivistischen Sinn erscheint von vornherein nicht moglich — auch nicht 

mit Computer.

Vertrauensgrenzen: Ein wichtiger Parameter ist in diesem Zusammenhang die anzuset- 

zende zulassige Abweichung zwischen den theoretischen und am Bau festgestellten MaB- 

verhaltnissen; dieses Kriterium muB den zweifachen Fehler der Abweichung bei der 

Bauausfiihrung sowie bei der Vermessung beriicksichtigen. Sowohl bei zu kleinem als 

zu groBem Wert wird die Analyse sinnlos, da falschlicherweise im ersteren Fall zu weni- 

ge, im letzteren zu viele bedeutungsvolle Proportionen als vorhanden anerkannt werden 

(vgl. dazu Fig. 1 der Veroffentlichung von 1982). Wie besondere Untersuchungen, aber 

auch die Abweichungen der typischen MeBwerte in Fig. 3 und 4 erkennen lassen, gehort 

die Ebracher Kirche offenbar zu den Kirchen mit bemerkenswert hoher Prazision der 

Steinbearbeitung: Die Abweichung zwischen den gemessenen Werten und den theoreti

schen Werten des daraus ermittelten Systemansatzes lag bei der Gesamtheit der MaBe 

deutlich unter 1 %; bei den hier diskutierten Mauer- und WolbungsmaBen betrug der 

Mittelwert sogar nur 0,27 % bei einer Standardabweichung von ± 0,22 %, d. h. etwa 

3 cm auf 10 m. Aus bau- wie meBtechnischen Griinden ist es jedoch bei derartigen Ana- 

lysen nicht angangig, die Toleranzgrenze starr auf einen Prozentwert festzulegen; sie 

nimmt vielmehr mit abnehmenden BaumaBen relativ zu, wobei auch die Art der Werk- 

stiicke (Quaderwand oder Bauschmuck) eine Rolle spielt.

Proportion und Konstruktion: Durch MaBanalysen von Bauwerken werden zunachst 

Proportionen, bei geometrischen Beziigen Figuren, nicht aber die eigentlichen Kon- 

struktionsverfahren und Verfahren zur Transposition des Entwurfs in AusfiihrungsmaBe 

nachgewiesen. Die Feststellung ist auch deshalb wichtig, weil es fiir die meisten in der 

Baugeometrie verwendeten Figuren mehrere Konstruktionsmethoden gibt. So lassen 

sich die ineinandergeschachtelten Quadrate der Quadraturreihe als seitenparallele Qua

drate darstellen, deren Inkreis jeweils den Umkreis des nachfolgenden bildet, aber auch 

als uber Eck gestellte Quadrate, bei denen das innere jeweils die Seiten des auBeren hal- 

biert (Fig. la, oben). Die auf mittelalterlichen Planen haufig anzutreffende letztere Ver

sion ist offenbar die praktischere, da sie keine Kreiskonstruktionen voraussetzt; es ist 

jedoch abwegig, darin eine Proportion eigener Art im mathematischen Sinn zu sehen. 

Entsprechend gibt es fiir die geometrische Reihe der Triangulatur vom Typ j/3/2 mehre

re Konstruktionsmbglichkeiten: als konzentrische Dreiecke, die Kreisen einbeschrieben 

sind (Fig. la, unten links), als Bestimmungsdreiecke von ineinander geschriebenen
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Sechsecken (Fig. la, unten Mitte) sowie als Dreieckfolge mit Basis-Hohen-Kopplung 

(Fig. 5). Fur die Konstruktionspraxis im Mittelalter muB man weiter annehmen, daB 

auch empirische Verfahren angewandt wurden, die von den heutigen schulmaBigen wie 

den klassischen antiken abwichen, auch mitunter nur Naherungswerte der betreffenden 

Proportionen erbrachten.

Dies laBt sich an der Proportionierung der Krypta der Michaelskapelle verdeutlichen: Ihre Hohe 

einschlieBlich der Gewblbedecke betragt mit 3,32 m (3c) exakt ein Viertel der Gesamtlange des 

Querschiffs (7c), so daB sie einfach als Unterteilung des letzteren MaBes, also der Dreieckseite der 

Grundkonstruktion, gelten kann. In der Proportionsfigur der Choransicht (Fig. 9) korreliert aller- 

dings die Position der Krypta, die etwa je zur Halfte uber sowie unter dem Fundament liegt, auffal- 

lig mit den Schnittpunkten der Hohenlinien des Dreiecks und der Innenlinien der Achteck-Figur 

(Pfeile). Wie die theoretische Nachpriifung erweist, entspricht der Abstand dieser Schnittpunkte 

zwar mathematisch nicht dem obigen MaB; der Unterschied ist jedoch so gering, daB er noch inner- 

halb der Fehlergrenze liegt und auch dem mittelalterlichen Baumeister kaum bekannt gewesen sein 

kann. Es ist also denkbar, daB diese Konstruktion primar die Hbhendisposition der Krypta be- 

stimmte. Hier zeigt sich das grundsatzliche Problem, daB in mittelalterlichen Bauten primar geome- 

trisch entwickelte MaBe auch auBerhalb des urspriinglichen Zusammenhangs frei kombiniert

Fig. 9 Aufrifi der Ostansicht der Michaelskapelle mit Proportionsfigur. FU = Fundament- 

oberkante, FR = Friesoberkante, KB = Kryptaboden, CB = Chorboden.
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wurden; aufgrund des weiter bestehenden mathematischen Zusammenhangs lassen sich fiir solche 

Kombinationen eigene geometrische Konstruktionen ersinnen — auch wenn diese, da meist extrem 

kompliziert, fiir die Bauhiittenpraxis nicht in Frage kommen und von vornherein zur Deutung der 

betreffenden Proportionen gar nicht erforderlich sind.

Konstruktive Alternativen dieser Art lassen sich in Ebrach mehrere aufzeigen. Welche 

Konstruktionsverfahren tatsachlich zur Erzielung bestimmter Figuren beniitzt wurden, 

muB dabei hier wie anderswo offenbleiben; soweit iiberhaupt, wird dies nur aufgrund 

von Quellen, d. h. erhaltener Konstruktionszeichnungen und -beschreibungen, vielleicht 

auch von vergleichenden Analysen vieler Bauwerke naher zu klaren sein. Viele der als 

„entdeckte Bauhiittengeheimnisse” durch die Literatur geisternden Konstruktionserfin- 

dungen der betreffenden Autoren sind jedenfalls von vornherein als hochst unwahr- 

scheinlich einzustufen.

TABELLE

Art der Beziehung Proportionsquotient

Identische Proportionen

Abweichung

(%)

a [8] /6 [8] 0,828 -

r' [8] / Q [8] II
-

a' [8] /O' 18] 1! -

a" [8] / 0 ” 18]
II

-

Ahnliche Proportionen

4 a [10] / 3 r [10] 0,824 0,5

2 r' [5] / 0 18] 0,827 0,2

a [5] / a [4] 0,831 0,3

5/6 0,833 0,6

9/11 0,818 1,3

19 / 23 0,826 0,2

24 / 29 0,828 0,0

72 / 73 0,816 1,5

7 / 672 0,825 0,4

10 / 773 0,825 0,4

Tabelle: Mehrdeutigkeit von Proportionen verschiedener geometrisch und/oder numerisch 

definierter Strecken, Ausschnitt aus der Koeffizientendatei des Analysesystems. Obere Grup- 

pe: Verhdltnisse von Strecken des Achtecks, die mit dem Verhaltnis der Seite a[8] z.urn Inkreis- 

radius Q [8] = 0,828 : 1 identisch sind. Untere Gruppe: Verhdltnisse von Strecken des 

Zehnecks [10], Achtecks [8], Funfecks [5], Vierecks [4] sowie verschiedener Zahlenwerte, die 

dieser Proportion ahnlich sind. Die Abweichungen beziehen sich aufden Quotienten 0,828.
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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-

17



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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Wahrend es fur von Brandt jedoch kein Problem darstellte, die Historischen Hilfswis- 

senschaften als dienendes Werkzeug des Historikers zu qualifizieren, stemmt sich M. 

gegen diese Rolle und sieht das vorliegende, seine bisherigen Forschungen zusammen- 

fassende Buch angesiedelt im „Grenzgebiet zwischen Kunstgeschichte und Technikge- 

schichte” (S. 9). Damit begibt er sich in ein Dilemma, denn er muB zwei Herren Tribut 

zollen. Er hatte eine Einfiihrung in die Geschichte der Bautechniken im Mittelalter 

schreiben und sich dabei der Kunstgeschichte als Hilfswissenschaft bedienen kbnnen, so 

aber spurt man aus seinem Untertitel ars sine scientia nihil den Vorwurf heraus, daB es 

der Kunstgeschichtsschreibung zur gotischen Architektur an Wissenschaftlichkeit gebre- 

che. Mag man ihm da bei manchem der von ihm zitierten Kollegen zustimmen, so greift 

M.s immer wieder bemiihte Polarisierung zwischen denen, die ein Kunstwerk als etwas 

Irrationales auffassen, das letztendlich unerklarbar sei, und denen, die die technologi- 

schen Bedingtheiten kunstlerischer Formen erforschen, in dieser Einfachheit nicht. Be- 

sonders wenn er dann feinfuhlig taktierend und beschwichtigend eingreift, alien 

irgendwie die Hand reicht und zum SchluB noch einen ins Pandamonium zu inventarisie- 

renden Zwitter aus Kimpel und Liess als Kind eines asthetischen Urteils gebiert (S. 252). 

Redundanz kann man auch zu weit treiben, mit der Gefahr, daB sich das Gegenteil des 

Gewollten einstellt und einer Kritik aus kunsthistorischer Sicht Tur und Tor geoffnet 

sind. Dies ist um so bedauerlicher, wenn ein derart informatives und kiinftig unentbehr- 

liches Buch unter fehlplazierten und stilisierten Bildern der Forschungssituation unnbtig 

leidet.

Wenn M. zeigen will, „daB es sich bei der Frage, ob Kunst autonom ist oder sozial 

und bkonomisch bedingt (wieso eigentlich nicht auch technisch? K. J. P), um eine fur 

die Kunstwissenschaft sehr fruchtbare Fragestellung handelt, die zu kontroversen An- 

schauungen fiihrte, um die zu streiten es sich lohnt” (S. 277), so nehmen wir uns das 

Recht zuriickzufragen, warum er den ganzen Bereich der Ikonographie, Ikonologie und 

Bautypologie der mittelalterlichen Architektur (Bandmann) ebenso beiseitegelassen hat 

wie die phanomenologisch-stilgeschichtliche Literatur insbesondere zur Spatgotik 

(Gerstenberg, Oettinger), die sozialgeschichtlich argumentierende Forschung (F. W. 

Fischer) und nicht zuletzt die auf Warnke kritisch aufbauenden Schriften von Kunst und 

Schenkluhn.

Wamkes Uberleitung zurForm, die M. bestandig heranzieht, war nicht als technologi- 

sches, sondern als sozial- und gesellschaftsgeschichtliches Problem formuliert, und die 

Kunstgeschichte hat hier mehr Lbsungen anzubieten, als Warnke geahnt hatte und M. 

darstellt. Es geht nicht an, einen kunstgeschichtlich auBerst komplexen Gegenstand auf 

einen — wie gut auch immer begriindeten Bereich — einzugrenzen, aber dennoch Aussa- 

gen treffen zu wollen, die schlieBlich nur mit der Berechtigung Absolutheitsanspruch 

geltend machen durfen, daB sie sich von der scheinbar rationalen Wissenschaft der Tech- 

nikgeschichte nahren. So bescheiden M. immer auftritt, wo er es nicht miiBte, so hatte 

er das erste Kapitel Gotische Baukunst. Ein Thema im Spannungsfeld zwischen Kunstge

schichte und Technikgeschichte bescheidener formulieren sollen, denn er bringt nur ei

nen Aspekt, und mehr verlangen wir gar nicht, wenn es zu einem Dialog zwischen 

Technik- und Kunstgeschichte kommen soli.
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Von einer „kritischen Anthologie” (S. 5), die als problemorientierte Einfiihrung sich 

auch an den „interessierten Kunstliebhaber” (S. 7) wendet, ware zu erwarten gewesen, 

daB Meinungen und Theorien deutlich und iibersichtlich gegeneinandergesetzt und kom- 

mentiert wiirden. Stattdessen aber soli man wohl vieles zwischen den Zeilen heraus- 

lesen, was dem Laien nicht gelingen wird und wo der Fachmann zuweilen seine Miihe 

hat, zu entscheiden, ob da wohl mancher Gedanke ironisch gemeint ist. Eine kurze Zu- 

sammenfassung jedes Kapitels hatte gewiB jedem geholfen bei Texten, die zu speziell 

fur eine Einfiihrung und zu allgemein fur eine spezifische Auseinandersetzung sind.

Dies gilt auch fiir einige Passagen der folgenden groBen Kapitel Gotisches Proportio- 

nieren, Herstellung und Montage von Werksteinen und Die Standsicherheit des Bau- 

werks, worin M. nun sein ureigenstes Feld betritt. Rez. will sich nicht anmaBen, die 

Darlegungen, Argumentationen und Ergebnisse M.s im einzelnen auf Stichhaltigkeit zu 

priifen, denn das wiirde ihn angesichts der Materialfiille und des profunden Wissens von 

M. schlichtweg iiberfordern. Wohl aber sieht sich Rez. aufgefordert, die Grundlagen ei

ner Beschaftigung mit gotischer Bautechnik, soweit sie den Entwurf betreffen, kurz zu 

resiimieren. Zumal da nicht viel ist: Das „Bauhiittenbuch” des Villard de Honnecourt 

aus dem beginnenden 13. Jahrhundert, die Protokolle der Auseinandersetzungen um den 

Weiterbau des Mailander Domes zwischen italienischen Architekten und deutschen und 

franzbsischen Werkmeistern um 1400, ca. 2000 Planrisse, von denen der groBte Teil aus 

dem 15. Jahrhundert stammt, die jedoch fiir Proportionierungs- und bautechnische Fra- 

gen ebensowenig aufschluBreich sind wie die iiberlieferten Hiitten- und Zunftordnungen, 

und schlieBlich eine Reihe von Werkmeisterbiichern mit Konstruktions- und Propor- 

tionsvorschriften seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert, die man freilich als Reaktion 

auf die architektonische Theoriebildung der italienischen Renaissance charakterisieren 

konnte. Nach M. zu erganzen ware eine nicht unbetriichtliche Zahl von Proberissen des 

16. bis 18. Jahrhunderts, denen er eine ebensogrofie Authentizitat einraumt wie den 

Werkmeisterbiichern (S. 90). Mit diesen relativ wenigen Quellen eine dreihundert Jahre 

dauernde Epoche der Architekturgeschichte, die durch eine lebhafte Entwicklung ge- 

kennzeichnet ist, auf ihre technologischen Bedingtheiten zu untersuchen, ist ein gewag- 

tes Unterfangen und muB zu einer Springprozession werden, in der wichtige Stationen 

fehlen. Stationen, die fiir die zur Form tiberleitende Frage, warum und unter welchen 

Bedingungen sich Stile andern, von grbBter Wichtigkeit sind. Sicherlich wissen wir noch 

viel zu wenig von der Entwicklungsgeschichte der gotischen Bautechnik, so aber er- 

weckt M.s Buch den Eindruck, als habe es innerhalb der gotischen Baukunst lediglich 

zwei Innovationsschiibe gegeben, einen in der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts, den 

zweiten im endenden 15. Jahrhundert (besonders deutlich im 7. Kapitel: 7.1. Herstell- 

prozefi und Formbildung in der Kathedralgotik, 7.2. Herstellprozefi und Formbildung in 

spatgotischen Ziergewdlben), dazwischen miissen wir wohl Phasen der Stagnation an- 

nehmen.

Erfreulich, und darin einer problemorientierten Einfiihrung gerecht, ist, daB M. uns 

keine neuen Dogmen in Hinsicht auf Triangulatur, Quadratur, das Verhaltnis von Rippe 

zu Kappe, geometrische, statische und mathematische Kenntnisse der mittelalterlichen 

Werkmeister andient, sondern Theorien dokumentiert und diskutiert und dabei bisweilen 

zu recht erniichternden Ergebnissen kommt. So findet sich im Abschnitt Die geometri-
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sche und arithmetische Bestimmung von Formen oder Mafien die lapidare AuBerung: 

„Auf der Baustelle im Bereich der MeBfigur waren allein die falschen Formein gut hand- 

habbar, weil sie sich ohne Rest in das ganz auf Figuren mit rationalen Seitenverhaltnis- 

sen aufgebaute System integrieren lassen” (S. 59). Mathematische GesetzmaBigkeiten 

miissen fur die mittelalterlichen Werkmeister ohne sonderliches Interesse gewesen sein, 

man diirfe nicht riickschlieBen und unterstellen, daB sie bei Polygonkonstruktionen „ein 

im heutigen Verstandnis regulares Vieleck zum Ziel hatten” (S. 110); selbst den Begriff 

„Naherungsldsung” solle man vermeiden. Die statischen Kenntnisse beruhten auf 

genauer Beobachtung und tradierter Erfahrung (S. 222), die gotischen Werkmeister 

lernten aus sich abzeichnenden Fehlern, hatten aber zumindest qualitativ richtige stati- 

sche Vorstellungen (S. 213 f.).

Die Frage, inwieweit die Bautechnik auf den EntwicklungsprozeB der gotischen Ar- 

chitektur oder auf die Bewaltigung einzelner formaler Probleme im EntwurfsprozeB 

formregulierenden oder formgenerierenden Charakter gehabt habe, durchzieht das ganze 

Buch und erfahrt differenzierte Antworten. Rationalisierung und Normierung seien fur 

den Formenwandel „teils begleitend, teils aber auch mitbestimmend” (S. 124); die Be- 

antwortung der Frage, „ob die Bedeutung des Prinzipalbogens allein auf der unbestreit- 

baren Tatsache beruht, daB er eine konstruktivistische Grundlage spatgotischer 

Formphantasie bildet, oder ob er tatsachlich auch als praktische Richtschnur des Bauens 

diente” (S. 163), will M. weiteren Objektuntersuchungen vorbehalten, muB allerdings 

einraumen, daB bei dem von ihm untersuchten Chorgewolbe von St. Lorenz in Nurnberg 

die Steinmetzen offenbar groBe Miihe hatten, die Regeln der Prinzipalbogenkonstruktion 

in der Praxis zu befolgen (S. 164).

Das letzte Kapitel, das einem iiberwunden geglaubten Disput neue Aktualitat abgewin- 

nen will (Scientia est unum et ars est aliud), transloziert die Mailander Werkmeister- 

diskussion in die heute zu fiihrende Diskussion zwischen dem Technikhistoriker und den 

Kunsthistorikern, von denen — so M. — die meisten bis heute bei technischen Fragestel- 

lungen in der Rolle des staunenden Laien verharrten (S. 262) und die allein fur solche 

Argumente zu begeistern seien, „die gegen einen Zusammenhang zwischen technischer 

Funktion und kiinstlerischer Form” sprachen (S. 196). Hier schlagt dann Redundanz in 

Publikumsbeschimpfung um, selbst wenn M. sich nur gegen die „weitgehend phanome- 

nologisch orientierten Kunsthistoriker” wendet. Es hat den Anschein, als wolle M. der 

Kunstgeschichte ihren sie vor den anderen Wissenschaften auszeichnenden Vorteil der 

unmittelbaren Anschaulichkeit nehmen (tatsachlich finden sich unter den 226 Abbildun- 

gen nur zwei vom Objekt genommene Photographien: Abb. 190 Strebepfeilerdetail von 

Notre Dame in Paris; Abb. 223 Gewolbe des Altstadter Briickenturms in Prag in 

Untersichtl).

Unbestritten ist M.s gutes Recht, seine Forschungen auf die technisch-dkonomischen 

Bedingtheiten von Formerfindungen zuzuspitzen und ihnen eine tragende Rolle zuzuwei- 

sen. Sein Buch wird dem Kunsthistoriker nicht zuletzt dank des guten Sachverzeich- 

nisses als Handbuch bei entsprechenden Fragen dienen, und es fiillt dem nichtspeziali- 

sierten Wissenschaftler eine groBe Lucke, die hier gerade in der deutschen Literatur 

klaffte. Warum dies so ist, beantwortet M., indem er sich selbst charakterisiert: Weil
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namlich, „wir Deutschen dazu neigen, aus allem eine Grundsatzfrage zu machen.” 

(S. 282).

Klaus Jan Philipp

Nachbemerkung der Redaktion: In der Ausgabe vom Dezember 1991 der Zeitschrift 

Spektrum der Wissenschaft sind zwei dem Themenkreis des hi er besprochenen Buches 

nahestehende Aufsatze erschienen, in denen Norbert Quien und Werner Muller gemein- 

sam erste Ergebnisse des DFG-Projekts „ Veranschaulichung von Formbildungsprozes- 

sen spatgotischer Gewolbe mit Hilfe der Datenverarbeitung ” vorstellen: Von der Norm 

zur Form (Computertechnik und gotische Architektur I), S. 120—127; Der virtuelie 

Steinmetz (Computertechnik und gotische Architektur II), S. 128—133. Im Friihjahr er- 

scheint von Werner Muller und Norbert Quien das Buch: Ziergewolbe der Durerzeit, 

spatgotische Gewolbeentwiirfe in dreidimensionalen Computergraphiken, Nordlingen 

(Verlag. Dr. Alfons Uhl).

ANTON VON EUW, Liber Viventium Fabariensis. Das karolingische Memorial- 

buch von Pfeifers in seiner liturgie- und kunstgeschichtlichen Bedeutung. Bern, 

Stuttgart: Francke 1989. 231 S., 5 farb. Taf., 154 Abb. (Studia Fabariensia. Beitra- 

ge zur Pfaferser Klostergeschichte. Bd. 1)

Bereits 1973 erschien das Vollfaksimile des Liber Viventium Fabariensis, einer 

Handschrift im Stiftsarchiv St. Gallen (Codex Fab. 1). Sein erster Hauptteil besteht 

aus einem Evangelistar, das im 1. Drittel des 9. Jh. in ratischer Minuskel geschrie- 

ben wurde: den zweiten bildet das Verbriiderungsbuch von Pfafers mit Eintragen 

aus dem 9.-11. Jh.; hinzu kommen zahlreiche Eintrage unterschiedlicher Zeitstel- 

lung (bis gegen 1300), vor allem Reliquien-, Schatz- und Biicherverzeichnisse. Der 

Buchschmuck besteht aus Bildseiten der Evangelistensymbole, aus Doppelarkaden 

als Seitenrahmungen und aus Initialen. v. Euws Buch ist unabhangig von dem ge- 

planten Kommentarband zum Faksimile erschienen, der von anderer Seite vorberei- 

tet und auch vorangekiindigt worden war. Einzelne Komplexe wie die Reliquien-, 

Schatz- und Biicherverzeichnisse sind bereits in gesonderten Publikationen behan- 

delt worden (s. Literaturverzeichnis S. 20).

v. Euw breitet eine solche Fiille von Material vor dem Leser aus, daB dieser 

Miihe hat, den roten Faden, d.h. die den Liber Viv. wesentlich beriihrenden Frage- 

stellungen und Antworten, herauszufinden. Die Menge der herangezogenen Codices 

laBt sich leicht am Handschriftenverzeichnis (S. 223-225) ablesen. Sie dienen aber 

keineswegs alle zum unmittelbaren Vergleich mit dem Liber Viv., sondern werden 

haufig in einen groBeren, meist kunsthistorischen Kontext gestellt.

Der Beweggrund fiir diese Vorgehensweise diirfte das vom Verf. in den Vorder- 

grund gestellte Vorhaben gewesen sein, die Hs. in ihrer liturgie- und kunsthistori

schen Bedeutung hervorzuheben (s. Untertitel). Die „Bedeutung“ der Hs. verfiihrt 

den Verf. auch zu iiberzogenen Vergleichen (s. Einleitung S. 9) sowie zu Formulie-
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rungen, die an der Sache vorbeigehen: „Das dabei (= Liber Viv.) Zustandegekom- 

mene ist eine den Leistungen der Hofschule Karls des GroBen vergleichbare. neue 

Synthese, aus der die Wiederbelebung der Antike auf ahnliche Weise ablesbar wird 

wie aus den Werken der Karolingischen Renaissance im friihen Stadium ihrer Ent

wicklung" (S. 149, SchluB).

Um es niichtern zu sagen: Der Liber Viv. ist eine interessante Hs.: fur den Hi- 

storiker wegen der Eintragungen von Namenslisten und Verzeichnissen, fur den Li- 

turgiegeschichtler als Textzeuge, fiir den Palaographen wegen der Fiille von 

Schriftbeispielen einer Region uber einen langeren Zeitraum hinweg und schlieB- 

lich fiir den Kunsthistoriker als (weiteres) Denkmal karolingerzeitlicher Buchkunst, 

in dem verschiedene Vorlagen unterschiedlicher Richtung und Zeitstellung eine 

Verbindung eingehen. Der oder wahrscheinlich eher die Buchmaler des Liber Viv. 

sind zu originellen, teilweise singularen Leistungen fahig, die den Codex liber Ver- 

gleichbares seiner Zeit und seiner Region weit hinausheben. Aber nicht nur wegen 

der Qualitat der Hs., die v. Euw an anderer Stelle durchaus richtig einschatzt (S. 

107), sondern vor allem wegen der formalen Umsetzung der Vorlagen (sicher auch 

mit unterschiedlichen Anspriichen) sind die Hss. der Hofschule Karls d. Gr. und 

der Liber Viv. in der Leistung eben nicht vergleichbar.

Der Gang der breit angelegten Untersuchungen kann im Rahmen einer Rezensi- 

on nur kurz skizziert werden; wobei an einigen, mir besonders wichtigen Stellen 

kritische Bemerkungen eingefiigt sind.

Bereits zu Beginn von Kap. I (S. 11-21) wird die als Codex Aureus bezeichnete Hs. aus dem 

Bestand des Benediktinerklosters Pfafers (Stiftarchiv St. Gallen Cod. Fab. 2)) dem Liber Viv. 

an die Seite gestellt. Bei dem im letzten Viertel des 11. Jh. angelegten Codex handelt es sich 

gleichfalls im Kern um ein Evangelistar. aber mit abweichender Reihenfolge der Lesungen. 

Auch er besitzt zahlreiche spatere Eintragungen (vor allem Urbare); wahrscheinlich iiber- 

nahm er etwa ab 1200 teilweise die Funktion des Liber Viv. (S. 12). Die anschlieBende In- 

haltstibersicht beider Hss. (S. 13-18), tabellarisch nebeneinandergestellt, gibt detailliert Auf- 

schluB uber die historischen Eintragungen (mit Lit.).

Es folgen Kurzbeschreibungen beider Hss. (Anhang A, S. 19-21), zum Liber Viv. mit hy- 

pothetischen Uberlegungen zum ursprunglichen Einband, beide mit ausfiihrlichen Literatur- 

angaben.

In Kap. II (S. 23-43) werden die Lesungen untersucht. Nach v. Euw „ist davon auszuge- 

hen, dab die Namen, Namengruppen und Namenslisten auf den Arkadenseiten ... mit den 

Evangelientexten in einem Zusammenhang zu sehen sind. Eine konkrete Verbindung von 

Evangelientext und Namen ist dagegen bis jetzt noch nicht geklart “ (S. 23). Im Anhang B 

folgen verschiedene Tabellen, in denen der Inhalt der Evangelienlesungen im Liber Viv. und 

im Codex Aureus zum Vergleich nebeneinandergestellt sind (S. 27-43).

Das Kap. Ill (S. 45-54) beschaftigt sich einerseits mit der Uberlieferung des Textes, der 

vorwiegend zu den Hss. der Vetus Latina-Gruppe gehbrt, und andererseits mit den Textkor- 

rekturen aus der 2. Halfte 9. Jh., die mehrheitlich dem Vulgata-Text entsprechen.

Im Kap. IV (S. 55-58) wird die Beschaffenheit und Einrichtung der Hs. ubersichtlich be- 

schrieben und im Kap. V (S. 59-76) uber Schrift und Schreiber referiert, wobei es aus- 

schlieBlich um die ratische Minuskel des Evangelistarteiles geht. Bei den Ausfiihrungen zur 

Schrift des Liber Viv., die zur zweiten, karolingisierten Phase gehort, und zur Entwicklung 

der ratischen Minuskel kann sich v. Euw auf die Untersuchungen vor allem der alteren For-
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schung berufen. Die Gegeniiberstellung von Schriftbeispielen aus dem Sangallensis 348 und 

dem Liber Viv. dient der Beschreibung der Schrift. Den seitlich abgedruckten Bemerkungen 

v. Euws zum Liber Viv. merkt man an, daB sie von einem Kunsthistoriker und nicht von ei- 

nem Palaographen stammen, da sie zum groBten Teil vom auBeren Erscheinungsbild der 

Schrift ausgehen und nicht von der Federhaltung und -fiihrung des Schreibers (entscheidende 

Merkmale zur Charakterisierung einer Schrift: zu letzterem freundlicher Hinweis von H. 

Spilling, Stuttgart). Zum AbschluB dieses Kap. geht v. Euw auf die umliegenden Schriftpro- 

vinzen ein, vor allem auf Oberitalien und St. Gallen. Die Frage, von wievielen Handen der 

Evangelistarteil der Hs. stammt, beantwortet der Autor zunachst mit einer Auflistung der Un- 

regelmaBigkeiten der Text- wie der Auszeichnungsschrift. Erst im letzten Satz stellt er dann 

fest, daB der ganze Text von einer einzigen Hand stammt, was zutrifft.

Mit Kap. VI (S. 77-105), das der Initialornamentik gewidmet ist, beginnt die Ana

lyse des Buchschmuckes. Zu Anfang erfolgt eine Typeniibersicht mit einer Eintei- 

lung der Initialen in fiinf Gruppen nach „Struktur, formaler Ausstattung und Far- 

be“, nur „fiir die letzte Gruppe ist die GrbBe ausschlaggebend“ (S. 77). Fiir die 

kurz nach Farbe und Ornamentik gekennzeichneten Gruppen werden folgende Ty- 

penbezeichnungen gewahlt: italisch-ratisch (Gruppe I), ratisch (Gruppe II, III, V) 

und karolingisch (Gruppe IV). Diese Einteilung erscheint mir insofern problema- 

tisch, als sie die Initialform (wohl mit Struktur gemeint) nicht ausreichend beriick- 

sichtigt; hierbei spielen die Besatz- oder Ersatzornamente (wie Tierkopfe) und auch 

die Fullornamente (geometrisch, vegetabil) durchaus eine Rolle, wenn auch nicht 

allein. Worauf es ebenfalls ankommt, ist der Aufbau der Initialen, namlich die Auf- 

teilung des Initialkbrpers oder -stammes in einzelne, nach der Form unterschiedli- 

che Teile. Meist sind es langsrechteckige oder quadratische Felder (haufig mit 

Flechtwerk gefiillt), an die sich schmalere oder auch geschwungene Teile anschlie- 

Ben, manchmal auch gelenkartige Glieder aus Flechtwerk. Fadengeflechte und spi- 

ralige Einrollungen werden seitlich angesetzt oder verlangern das obere oder untere 

Ende des Initialstammes.

Aus der I. Gruppe ist nur die Initiate p. 19 mit gewissem Recht „italisch-ra- 

tisch“ zu nennen, da sie (linker Teil des Buchstabens) einen menschlichen Kopf (in 

italienischen Hss. haufiger) mit der als ratisch zu bezeichnenden Initialform (rech- 

ter Teil des Buchstabens) verbindet; alle anderen Initialen dieser Gruppe sind ra

tisch, mit Ausnahme der Anfangsinitiale p. 5 (nicht eindeutig zuzuweisen). Aus 

Gruppe II sind die Initialen p. 17 und 159 nicht ratisch (sondern allgemein siid- 

deutsch), p. 6 ist nicht genau zuzuordnen. Die Initialen der Gruppe III sind alle 

nicht ratisch, sondern siiddeutsch. Warum die Gruppe IV mit dem Begriff „karolin- 

gisch“ belegt wird, bleibt mir unverstandlich, zum einen, weil diesem eine zeitliche 

und nicht wie bei den anderen Gruppen eine regionale Zuordnung zugrunde liegt, 

zum anderen, weil der Begriff „karolingisch“ auch einer Definition bediirfte, die 

nicht gegeben wird. Aus karolingischer Zeit stammen schlieBlich alle Initialen des 

Liber Viv.; mit gutem Grund werden sie aber teilweise mit dem Begriff „ratisch“ 

umschrieben, da sie regionale Eigenheiten besitzen. Die wenigen Initialen dieser 

unspezifischen „karolingischen“ Gruppe IV diirften eher mit dem Begriff „aleman- 

nisch“ (da in alemannischen Hss. vorkommend) belegt werden und die Mehrzahl
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der Gruppe V im weiteren Sinne als „siiddeutsch“ (da im gesamten siiddeutschen 

Raum verbreitet).

Es scheint so, als habe sich v. Euw von der ratischen Minuskei des Evangeli- 

starteiles der Hs., der die Initialen besitzt, dazu verleiten lassen, die Initialen (mit 

Ausnahme von Gruppe IV) als „ratisch“ zu bezeichnen. Ein Gesichtspunkt mag 

auch gewesen sein, ob die Initialen Tierkbpfe aufweisen oder nicht. Tierkbpfe sind 

allerdings kein Kriterium fur regionale Zuweisungen, da sie auch in anderen Regio- 

nen als den stark insular beeinfluBten vorkommen. Obwohl der Autor die einschla- 

gige Literatur kennt (Bruckner, Holter, Bierbrauer), wird nicht herausgearbeitet, 

was typisch ratisch und was Allgemeingut zu dieser Zeit in den Hss. des Bodensee- 

gebietes und in Siiddeutschland ist. Die Bedeutung des Liber Viv. liegt jedenfalls 

nicht in seinen qualitativ sehr ungleichen Initialen. Ob sie aus einer Hand stammen, 

was ich bezweifle, wird nicht naher untersucht.

Die Entwicklung der ratischen Initialkunst (S. 84 ff.) geht zu Recht von den be- 

kannten Hss. aus, alien voran dem Remigius-Sakramentar (St. Gallen Stiftsbibl. 

Cod. 348), das als Musterbuch des oder der Initialzeichner des Liber Viv. bezeich- 

net wird. Vergleiche mit weiteren Hss., gleichzeitig oder etwas jtinger, schlieBen 

sich an, wobei nur die Teile der Tierornamentik naher angesprochen werden, nicht 

aber die sonstige Ornamentik. Dem S. 87 gezogenen SchluB, daB der Liber Viv. 

(wie Einsiedeln Cod. 199) sehr wahrscheinlich in der Abtei Pfafers entstanden ist, 

und auch dem zeitlichen Ansatz „zwischen 820 und 830“ soil nicht widersprochen 

werden.

Bei den Ausfiihrungen liber die „ratische Initialkunst im europaischen Zusam- 

menhang" (S. 87 ff.) mag man sich zuniichst an dem fiir das friihe Mittelalter nicht 

verwendbaren Begriff „europaisch" stoBen; gemeint sind insulare und kontinentale 

Buchmalerei. Im weiteren werden ausfiihrlich Micheli und Holter zitiert, die mit 

Recht auf den Stuttgarter Psalter als Vergleichshandschrift und auf parallele Entwick- 

lungen in Hss. aus Fleury hinweisen. Die gleichfalls zutreffenden Hinweise auf die 

Hss. aus dem ElsaB und speziell aus Schuttern bleiben leider ohne nahere Differen- 

zierung; gerade hier hatten sich mancherlei Ankniipfungspunkte zur Ornamentik 

des Liber Viv. finden lassen, und zwar nicht nur in Zusammenhang mit den Initialen, 

sondern auch mit den Doppelarkaden (wo diese Hss. nicht mehr erwahnt werden).

Die Bemerkungen zu der um 800 in Siidengland entstandenen Hs. in Leningrad 

(Saltykow-Schtschedrin-Staatsbibl. Cod.Lat.F.v.I.N.8), die als das „belehrendste Bei- 

spiel buchkiinstlerischer Einwirkungen insularer Art auf das europaische Festland“ 

bezeichnet wird (S. 92), sind unverstandlich: Die Initialseite dieser insularen Hs. (v. 

Euw: Abb. 41) zeigt keineswegs „alle im Remedius-Sakramentar sowie im Liber 

Viventium zu sehenden vegetabilen und zoomorphen Elemente der Initialornamen- 

tik, einschlieBlich der Flechtbandbahnen“.

Aus dem an Ratien angrenzenden Oberitalien werden zwei Hss. der Zeit um 

800 herangezogen (Vercelli, Biblioteca Capitolare Ms. CXLVIII und CCII): Die er- 

ste scheidet fiir einen Vergleich aus, wie v. Euw selbst sagt; auch die zweite ist 

m.E. - was die Initialen betrifft - wenig ergiebig, da sie in Tierornamentik wie In- 

itialstruktur auf andere Vorbilder zuriickgreift.
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Bleibt das Verhaltnis zu den alemannischen Hss. (St. Gallen, Reichenau) zu kla- 

ren. Bei diesen Hss. ist, wie v. Euw richtig bemerkt, das insulare Element wenig 

oder gar nicht ausgepragt. Hier finden sich u.a. die Vorlagen fur jene oben von mir 

als „alemannisch“ oder auch „siiddeutsch“ bezeichneten Initialen. Gerade diese In- 

itialen sind aber nicht losgelbst vom Kontext der siiddeutschen Buchmalerei insge- 

samt zu sehen, und m.E. irrt der Autor auch, wenn er glaubt, „Einfliisse aus Bayern 

und Salzburg ausschlieBen zu konnen“ (S. 99).

Kap. VII (S. 107-151) ist den Doppelarkaden gewidmet, deren „entstehungsge- 

schichtlicher Deutung“ „eine Strukturanalyse" vorausgeschickt wird. Sie besteht 

darin, daB die auBere Form der Arkaden in Typen eingeteilt wird (mit Strichzeich- 

nungen); sie reichen vom insularen Typ liber mehrere mediterrane Typen bis zu 

Mischtypen. In Nachzeichnungen sind auch die Basen, Kapitelle und die Ornamen- 

te auf den Saulenschaften (vegetabil und geometrisch - allerdings ohne Flechtwerk) 

wiedergegeben. Dies ist durchaus hilfreich, da nicht jeder Leser das Faksimile zur 

Hand haben diirfte.

Bei der Behandlung der Vorbilder wird weit ausgeholt. Die Analogien zu insu

laren Hss. beruhen zunachst auf den getreppten und mit Flechtwerk gefiillten Kapi- 

tellen und Basen, die in vergleichbarer Weise im Book of Lindisfarne (London, 

British Library, Cotton Nero D.IV) vorgegeben sind. Auch das Flechtwerk der Sau- 

lenfiillungen geht auf insulare Vorbilder zuriick.

Die ausfiihrlich geschilderte Entwicklung der insularen Tierornamentik wird 

(nach Nordenfalk) in drei Phasen unterteilt (S. 121 ff.), die weder hier noch dort 

exakt umschrieben und differenzierend mit alien wesentlichen Merkmalen benannt 

sind. Der Autor scheint nicht wahrzunehmen, daB der Anteil der Tierornamentik im 

Liber Viv. auf Vogel- oder hundeartige Kopfe beschrankt ist. Die insulare Tierorna

mentik besteht aber nicht nur aus Tierkbpfen, sondern vor allem aus gesamthaft 

wiedergegebenen Wasser- bzw. reiherartigen Vbgeln und ebenso dargestellten hun- 

deartigen Tieren (in unterschiedlichen Auspragungen)! Die Tierkopfe im Liber Viv. 

gehdren nach v. Euw in die Zeitstufe des Codex Lindifarnensis, dies ist richtig; 

richtig ist aber auch - und dies iibersieht v. Euw -, daB die Tierkopfe in Seitenan- 

sicht im gesamten 8. Jh. keiner Entwicklung unterliegen: ihr „Temperament" wird 

der (spaten) Stufe III (= Book of Kells) zugeordnet, und als Kriterium gelten „Ge- 

fahrlichkeit, Agressivitat, nach vorne gerichtete AugapfeD usw. (S. 124), allesamt 

subjektive bzw. spekulative Betrachtungsweisen, die konkrete Bezugsebenen, wel- 

che durchaus in der insularen Tierstilentwicklung des spaten 7. - 8. Jh. erkennbar 

sind, verunklaren. Die Tierkopfe - seien es die von Vbgeln oder von hundeartigen 

Tieren -, wie sie im Codex Lindisfarnensis und in Analogic im Liber Viv. auftre- 

ten, sind seit dem Ende des 7. Jh. bis in die Zeit um 800 ohne Veranderungen fe

ster Bestandteil der insularen Ornamentik. Was Phase III (= Book of Kells) von 

dem Vorhergehenden unterscheidet, ist vor allem das Auftreten neuer Tierformen 

(echsenartige Tiere) ganz oder teilweise in Aufsicht, d.h. in die Flache ,geklappte‘ 

Kbrperteile, die aber im Liber Viv. nicht vorkommen.

Bei der ErschlieBung mediterraner Vorbilder (S. 126 ff.) wird zur Diskussion 

gestellt, ob die Doppelarkaden auf eusebianische Kanontafeln oder auf Kalenderil-
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lustrationen zuriickgehen. Merkwiirdigerweise verweist der Autor an dieser Stelle 

nicht auf die Rahmen des St. Galler Verbriiderungsbuches, das erst am Ende des 

Buches (S. 207 ff.) behandelt wird. Die hufeisenformigen Bogen sind unabhangig 

davon von ostlich mediterranen Vorbildern abzuleiten, die liber Spanien in die Loire - 

gegend iibernommen wurden.

Fiir die Schmuckmotive an Saulen und Bogen werden - soweit es Ranken, Kan- 

delaberbaume und sonstige vegetabile Formen betrifft - ahnliche Vorbilder wie fiir 

die Hss. der Hofschule Karls des GroBen und die der Metzer Schule benannt. Vom 

Coburger Evangeliar (Coburg, Kunstsammlungen der Veste Ms. 1) wird der Bogen 

zum Martyrologium Wandalberts von Priim (Vatikan, Cod. Reg. lat. 438) geschla- 

gen, genauer zu seinen Kalenderbildern, die nach v. Euw wesensverwandt sind 

(S. 134). Beide Hss. stehen in einer bildkiinstlerischen Tradition, die nach Italien 

fiihrt.

Das merowingische Erbe des Kiinstlers (S. 141 ff.) fiihrt den Autor vorwiegend 

nach Nordostfrankreich, vor allem nach Corbie, wo in der Tat gerahmte Titelseiten 

aus Doppelarkaden gleichfalls mit Hufeisenbbgen auftreten und auch fiir die Orna- 

mentik der Saulenschafte Parallelen festzustellen sind.

Unter der Uberschrift „Antike und Karolingerzeit“ (S. 144 ff.) stellt v. Euw die 

rhetorische Frage, warum die „Sprache“ des „Illuminators“ des Liber Viv. einen 

„ganz anderen Ausdruck als die hofisch-karolingische in Aachen, Reims oder Metz 

hat“. Nach seiner Ansicht liegt das nicht nur am „Sprachdialekt“, sondern auch dar- 

an. daB sich seine Vorbilder von denen der Karolinger unterscheiden.

Im weiteren geht v. Euw den Maskenkapitellen wie dem Motiv der Ranke mit Fiill- 

hornern und dem der flachen Akanthusstauden nach, liber deren Vorbilder er nach 

Ravenna und Konstantinopel im 6. Jh. und in die rbmische Kunst des 2. Jh. ge- 

langt. Um Vergleichsbeispiele fiir die Ranke mit Fiillhbrnern in der etwa gleichzei- 

tigen Buchmalerei nachzuweisen, erwahnt er mit Recht die italienische Hs. in Vercelli 

(Biblioteca Capitolare CCII), er hatte auch das Autorenbild einer Salzburger Hs. in 

Wien (ONB Cod. 1332) zitieren kbnnen. Aber der gesamte siidostdeutsche Raum, 

der teilweise vergleichbare Mischungen von insularen und merowingischen Antei- 

len unter EinschluB spatantiker Vorbilder besitzt, liegt nicht im Blickpunkt des Autors.

Die Evangelistensymbolseiten, denen das Kap. VIII (S. 153-185) gewidmet ist, 

nehmen die den Anfangen der Evangelienlesungen gegeniiberstehenden Seiten ein. 

Sie zeigen ganzfigurige, gefliigelte Symbole mit Buch, jeweils unter Rundbogenar- 

kaden, deren Form und Ornamentik den Doppelarkaden insularen Typs entspricht. 

Ohne Zweifel stimmen die ganzfigurigen, allerdings fliigellosen und auch ohne 

Buch dargestellten Evangelistensymbole der friihen insularen Buchmalerei (Book 

of Durrow), die sehr wahrscheinlich auf ostliche (syrische) Vorbilder zuriickgehen, 

mit denen des Liber Viv. in grundsatzlichen Merkmalen liberein: das Matthaus- 

Symbol als stehender Mensch, die Tiere von links nach rechts schreitend (der Jo

hannes-Adler allerdings mit seinem riickwarts gewandten Kopf abweichend). In der 

karolingischen Kunst werden die Evangelistensymbole vorwiegend mit Fliigeln 

wiedergegeben, gemaB den alt- und neutestamentlichen Visionen (hier auch Analo- 

gien zum Adler). Chr. Eggenberger (Der kiinstlerische Schmuck des Liber Viventi-
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um, in: Kat. Die Abtei Pfdfers, Hrsg. von W. Vogler, St. Gallen 1983) halt die Flii- 

gel von Matthaus-Mensch und Lukas-Lowe hingegen fur nachtraglich hinzugefiigt, 

was v. Euw in Bezug auf die Flugel des Matthaus-Symbols iiberzeugend mit dem 

Hinweis auf das Godescalc-Evangelistar entkraftet (S. 166). In diesem Zusammen- 

hang ist auch die S. 153 zitierte Farbuntersuchung des Liber Viv. von Bedeutung, 

wonach „iiberall dieselben Farben beniitzt" worden sind. Fur die Tier- und Pflan- 

zenmotive, die innerhalb und auBerhalb der Arkaden die Flache fallen, werden wie- 

derum die Hss. der Hofschule Karls des GroBen und speziell das Godescalc-Evan

gelistar herangezogen.

In dem Abschnitt, der den „Riickgriff auf die alteren Vorbilder" (S. 169 ff.) be- 

handelt, geht es um Analogien zum Matthaus- und Markus-Symbol. Die Ausfiih- 

rungen zu dem Matthaus-Engel, der mit den Evangelisten des Gundohinus-Evange- 

liars (Autun, Bibl. Mun. Ms. 3) verglichen wird, und die Hinweise auf das Elfen- 

beindiptychon in Rouen (Abb. 121 und 122) sind m.E. nicht stimmig, da diese 

Werke ikonographisch zu stark abweichen. Die in diesem Zusammenhang wichtige 

Monographic L. Nees’ (The Gundohinus Gospels. The Medieval Academy of Ame

rica, Cambridge Mass. 1987) ist noch nicht beriicksichtigt.

Fur die ungewbhnliche Komposition der Evangelisten-Symbolseiten (S. 173 ff.) 

lassen sich unmittelbare Vorbilder nicht heranziehen; die einzelnen Elemente: Ar- 

kade, imago clipeata und „Sockel“, werden mit guten Griinden als Kompilation be- 

zeichnet (S. 177). Die als vergleichbar herangezogenen Hss. (S. 178 ff.), die nach 

v. Euw eine ahnliche „Stillage“ besitzen wie der Antwerpener Sedulius, tragen zur 

Erklarung der Komposition nur unwesentlich bei.

Immer wieder betont der Autor zu Recht die spatantik-mediterrane und die mit- 

telalterlich-insulare Komponente der Seiten mit den Doppelarkaden und mit den 

Evangelistensymbolen. Wie vielschichtig die einzelnen Quellenbereiche sind, legt 

er in vielen Beispielen dar, die z.T. weit vom Liber Viv. wegfiihren; auch die Ex- 

kurse in die Einsiedler Buchmalerei des 11. Jh. (S. 189 ff.) gehoren in diesen weit 

gespannten Bogen.

Das letzte (IX.) Kapitel (S. 207-214) ist dem Liber Viv. als Buchtyp gewidmet, 

der in seiner Kombination von Memorialteil und liturgischem Teil ohne Gegenstiick 

ist. Moglicherweise war nach v. Euw eine Hs. wie der Codex Forojuliensis (jedoch 

ohne Buchschmuck), ein Evangeliar des 6. Jh., mit Namenseintragungen vom 8. - 

10. Jh., AnstoB fur die Anlage des Liber Viv. Fur den Gedanken, die Namenslisten 

mit Doppelarkaden zu umgeben, gibt es mancherlei Vorbilder, nicht zuletzt das 

Verbriiderungsbuch von St. Gallen, dessen rahmende Doppelarkaden in einigen De

tails Parallelen zum Liber Viv. besitzen.

Unter den ausufernden Gedankengangen des Autors droht der Gegenstand der 

Untersuchung oftmals aus dem Blick zu geraten. Argerlich ist vor allem auch, daB 

Teilergebnisse der Untersuchung nur in einzelnen Fallen durch Querverweise unter- 

einander verbunden sind. Statt dessen wird der Leser mit Worten wie „wie wir spa- 

ter darlegen werden" (S. 23); „... Problematik, ..., deren endgiiltige Losung hier 

noch nicht ansteht" (S. 90) oder „... woriiber spater die Rede sein soil" (S. 130) in 

einer wenig sinnvollen Spannung gehalten; einem wissenschaftlichen Werk scheint
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mir dies nicht angemessen zu sein. Doch von all dem abgesehen, handelt es sich 

urn ein iiberaus kenntnisreiches Buch, das vielfaltige Anregungen fur weitere For- 

schungen gibt, wofiir dem Autor sehr zu danken ist. Der Liber Viventium hat eine 

solch ausfiihrliche Untersuchung wahrlich verdient, und nach Vorlage der Faksimi- 

leausgabe hat man lange darauf warten miissen. Es ware dennoch zu bedauern, 

wenn durch das Buch v. Euws der eingangs erwahnte Kommentarband nun nicht 

mehr zustande kame - welch reizvoller Vergleich fur ein so bedeutendes Denk- 

mal!

Katharina Bierbrauer

Varia
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48 S. mit 29 s/w Abb., DM 10,— (Ausstellungspreis), DM 20,— (im Buchhandel).

Edeltraud Klueting (Hrsg.): Der Wiederaujbau nach dem 2. Weltkrieg und die Probleme des Denk- 

malschutzes. Mit Beitragen von Eberhard Grunsky, Hans H. Hanke, Joseph Lammers, Joachim 

Petsch, Herbert Pfeiffer, Roswitha Schumacher. Munster, Westfalischer Heimatbund 1990. 

179 S. mit zahlr. s/w Abb., DM 24,—.

Ralf Konersmann: Rene Magritte. Die verbotene Reproduktion. Uber die Sichtbarkeit des Denkens. 

Reihe Kunststiick, Nr. 10299. Frankfurt, Fischer Taschenbuch 1991. 81 S. mit zahlr. s/w 

Abb., DM 16,80.

Pekka Korvenmaa: Innovation versus Tradition. The Architect Lars Sonck, Works and Projects 

1900—1910. Finska Fornminnesforeningens Tidskrift 96, Helsinki 1991. 169 S. mit zahlr. s/w 

Abb., FIM 140,— (zu beziehen durch Bookstore Tiedekirja, Kirkkok 14, SF-00170 Helsinki).

Gabriela Krist, Gerhard Banik, Sebastian Dobrusskin, Rebecca A Rushfield. Peter Winsor: Biblio

graphy, theses, dissertations, research reports in conservation. Rom, ICCROM 1990. VII, 

282 S., $ 20.00.

Margarete Kuhn (Hrsg.): Karl Friedrich Schinkel: Lebenswerk; Die Reise nach Frankreich und 

England im Jahre 1826, bearb. v. Reinhard Wegner. Miinchen, Dt. Kunstverlag 1990. 219 S. 

mit zahlr. s/w Abb., DM 180,—.

Udo Liebelt (Hrsg.): Museum der Sinne. Bedeutung und Didaktik des originalen Objekts im Mu

seum. Dokumentation der Konferenz fur Museologie und Museumspadagogik, 22.—25. 11. 

1989. Redaktion: Gabriele Kindler, Udo Liebelt. Hannover, Sprengel Museum 1990. 142 S. 

mit zahlr. s/w Abb., DM 24,—.

Meinhold Lurz: Michael Koch. Leben und Werk. Schriften des SchloBmuseums, Bd. 1, hrsg. v. 

d. Gemeinde Edingen-Neckarhausen. 108 S. mit zahlr. s/w u. Farbabb.

Heinrich Magirius: St. Annen zu Annaberg. GroBe Kunstfuhrer, Bd. 175. Fotos: Constantin Beyer. 

Miinchen, Zurich, Schnell u. Steiner 1991. 48 S. mit zahlr. s/w u. Farbabb.

John Michael Montias: Vermeer und his milieu. A Web of Social History. Princeton, N. J., Prince

ton University Press 1989. XX, 407 S. und 57 s/w Abb., $ 19.95.(pb.)
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Stefan Muthesius: Das englische Reihenhaus. Die Entwicklung einer modemen Wohnform. In der 

Reihe Die Blauen Bucher. Konigstein, Langewiesche 1990. X, 277 S. Mit 352 Abb., davon 

35 farbig, DM 78,-.

Otto Pacht, Dagmar Thoss: Die illuminierten Handschriften der Osterreichischen Nationalbiblio- 

thek. Fldmische Schule II. Veroffentlichungen der Kommission fiir Schrift- und Buchwesen des 

Mittelalters, Reihe I, Bd. 7. Wien, Verlag der Osterr. Akademie der Wissenschaften 1990. 

Textband: 160 S. und 128 s/w Abb.; Tafelband: 16 S. Text, 16 Farbtafeln und 240 s/w Abb., 

OS 1.400,-; DM 200,-.

Claus Pese (Hrsg.): Walter Gramatte. Eine Dokumentation in Bildern und Texten. Bearb. v. Ruth 

Negendanck. Stuttgart, Zurich, Belser 1990. 316 S. mit zahlr. s/w u. Farbabb., DM 98,—.

Williams. Peterson: The Kelmscott Press. AHistory of William Morris’s Typographical Adventure. 

Oxford, Clarendon Press 1991. XIV, 372 S. mit zahlr. s/w Abb., £ 50.00.

Shelley Karen Perlove: Bernini and the Idealization of Death. The Blessed Ludovica Albertoni and 

the Altieri Chapel. University Park und London, The Pennsylvania State University Press 1990. 

XIV, 95 S. und 60 s/w Tafeln, $ 32.50.

Richard Pommer, Christian F. Otto: Weissenhof 1927and the Modern Movement in Architecture. 

Chicago und London, The University of Chicago Press 1991. XXII, 304 S. und 8 Farb- und 

273 s/w Abb., $ 74.75 (GroBbritannien und Irland £ 51,95).

Wolfgang Rinke: Conrad von Soest. Bibliographic zum Leben und Werk des Dortmunder Maiers 

und seines niederdeutschen Umkreises. Mit einem Beitrag von Rolf Fritz. Mitteilung der Uni- 

versitatsbibliothek Dortmund, Nr. 9. Dortmund, Universitatsbibliothek 1991. 113 S. mit zahlr. 

s/w u. 3 Farbabb.

Elisabeth Roth: Volkskultur in Franken. Mainfrank. Studien Bd. 49. Bamberg, Wurzburg, Freunde 

Mainfrank. Kunst und Geschichte 1990. 338 S. mit zahlr. s/w u. Farbabb., DM 63,— (Vor- 

zugspreis DM 43,—).

Eckhard Schaar (Hrsg.): Alfred Lichtwark. Erziehung des Auges. Ausgewahlte Schriften. Frankfurt 

a. M., Fischer Taschenbuch 1991. 190 S., DM 16,80.

Hans-Hartmut Schauer: Quedlinburg. Das stadtebauliche Denkmal und seine Fachwerkbauten. 

Berlin. Verlag fiir Bauwesen 1990. 224 S. mit 262 s/w u. Farbabb., DM 49,80.

Wolfgang Schmidt, Wilfried Theile: Denkmale der Produktions- und Verkehrsgeschichte, Teil I, 

hrsg. v. Institut fur Denkmalpflege. Berlin, Verlag fiir Bauwesen 1989. 272 S. mit 360 s/w 

Abb., DM 58,10.

Eva-Maria Schumann-Bacia: John Soane und die Bank of England 1788 bis 1833. Hildesheim. Zu

rich, New York, 01ms 1990. XVI, 564 S. mit 101 s/w Abb., DM 134,-.

Linda Siegel: Caspar David Friedrich and the Age of German Romanticism. Boston, Branden Press 

1978. XI, 169 S. und 139 s/w u. Farbabb., $ 25,-.

Franz-Josef Sladeczek: Erhart Kilng. Bildhauer und Baumeister am Munster zu Bern (um 

1420—1507). Untersuchungen zur Person, zum Werk und zum Wirkungskreis eines westfali- 

schen Kiinstlers der Spatgotik. Bern, Stuttgart, Haupt 1990. XII, 226 S. mit 240 s/w Abb., 

Sfrs 68,—/DM 82,-.

Rainer Stichel: Die Geburt Christi in der russischen Ikonenmalerei. Voraussetzungen in Glauben 

und Kunst des christlichen Ostens und Westens. Stuttgart, Steiner 1990. 176 S. und 92 Tafeln. 

DM 122,-.

Katlijne van der Stighelen: De portretten van Cornelis de Vos (1584/5—1651): een kritische catalo- 

gus. Verhandeling Klasse der Schone Kunsten, jaargang 52, 1990, Nr. 51. Brussel, Paleis der 

Academien 1990. 268 S. und zahlr. s/w Abb., BF 950,— (zu beziehen durch N. V. Brepols

1. G.P., Baron Fr. du Fourstraat 8, B-2300 Turnhout).

Jorg Traeger: Der Weg nach Walhalla. Denkmallandschaft und Bildungsreise im 19. Jahrhundert.

2. erweiterte Auflage. Regensburg, Bernhard Bosse und Buchverlag der Mittelbayerischen Zei- 

tung 1991. 391 S. mit 385 s/w u. Farbabb., DM 168,—.

Joel M. Upton: Petrus Christus. His Place in Fifteenth-Century Flemish Painting. University Park 

und London, The Pennsylvania State University Press 1990. XI, 130 S., 4 Farbtafeln und 

91 s/w Abb., £ 40.40.

Franz-Joachim Verspohl (Hrsg.): Das Osnabriicker Schlofi. Stadtresidenz, Villa, Verwaltungssitz. 

Osnabriicker Kulturdenkmaler. Beitrage zur Kunst- und Kulturgeschichte der Stadt Osnabriick,
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Bd. 5. Mit Beitragen von Ansgar Westermeyer, Inge Jaehner, Karl Georg Kaster, Andre Lind

horst, Manfred Meinz, Wolf-Dieter Mohrmann, Carl Moller, Anton Schindling, Martin Siem

sen, Bruno Switala, Erwin Uhrmacher, Franz-Joachim Verspohl. Bramsche, Rasch 1991. 348 

S. mit zahlr. s/w u. Farbabb.

Lyckle de Vries: Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbelden: een bespreking van Johan van 

Gaol’s 'Nieuwe Schouburg’. Groningen, Forsten 1990. 280 S. mit zahlr. s/w Abb., fl 90,—.

Peter Weyrauch: Der Bildhauer Ludwig Habich (1872—1949). Quellen und Forschungen zur hessi- 

schen Geschichte, Bd. 77. Darmstadt und Marburg, Hessische Historische Kommission 1990. 

232 S. mit 85 s/w Abb., DM 26,—.

Wolfgang Wiemer: Zur Baugeschichte der ehemaligen Ebracher Amtshofe Sulzheim, Elgersheim, 

Oberschwappach und Burgwindheim. Sonderdruck aus: Ber. Hist. Ver. Bamberg 126 (1990), 

S. 423—503 mit zahlr. s/w Abb.

Gerhard Wolf: Salus Populi Romani. Die Geschichte romischer Kultbilder im Mittelalter. Wein

heim, VCH, Acta Humaniora 1990. XIV, 469 S. mit 1 Farbabb. und ca. 129 s/w Abb., 

DM 168,-.

Kati Wolf: Das Gentilhaus. Hrsg. v. d. Museen der Stadt Aschaffenburg 1989. 128 S. mit 135 s/w 

und 25 Farbabb., DM 35,—.

Petra Zimmer: Die Funktion und Ausstattung des Altares auf der Nonnenempore. Beispiele zum 

Bildgebrauch in Frauenklbstern aus dem 13. bis 16. Jahrhundert. Inaugural-Dissertation zur 

Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultat der Universitat zu Koln. Koln 1990. 

291 S. und 39 s/w Abb., DM 20,-.

Opus Sacrum. Europaische Kunst des 13. bis 18. Jahrhunderts aus der Sammlung Barbara Piasecka 

Johnson. Ausst. Kat. Liechtenstein. Staatl. Kunstsammlung, Vaduz, Februar-September 1991, 

hrsg. v. Jozef Grabski. 91 S. mit 40 Farbtafeln, DM 56,—/OS 390,—.

Architektur und Stadtebau der Fiinfziger Jahre. Ergebnisse der Fachtagung in Hannover, 2.-4. 2. 

1990. Schutz und Erhaltung von Bauten der Fiinfziger Jahre. Schriftenreihe des Deutschen Na- 

tionalkomitees fur den Denkmalschutz, Bd. 41. Konzeption und Redaktion: Werner Durth und 

Niels Gutschow. Beitrage: Hanns Adrian, Enno Burmeister, Jean-Louis Cohen, Werner Durth, 

Peter Goralczyk, Wolfram Hagspiel, Norbert Heuler, Hans-Christoph Hoffmann, Christine 

Hoh-Slodczyk, Helmut Lambert, Christoph Mohr, Winfried Nerdinger, Jorg Schulze. Hrsg. 

Deutsches Nationalkomitee fur Denkmalschutz. Bonn, Geschaftsstelle beim Bundesminister des 

Innern 1990. 223 S. mit zahlr. s/w u. Farbabb.

Middeleeuwse Niederlandse Kunst uit Hongarije. Ausst. Kat. Rijksmuseum Het Catharijneconvent, 

Utrecht, 1. 9.—5. 11. 1990. 128 S. mit zahlr. s/w u. Farbabb.

Roemer-Museum. Stadtgeschichtliche Sammlung im Knochenhauer-Amtshaus Hildesheim. Reihe 

„Museum”. Braunschweig, Westermann 1991. 128 S. mit zahlr. s/w u. Farbabb., DM 10,—.

Jahrbuch des Vereins fur christliche Kunst in Milnchen e. V. Band XVIII. Mitarbeiter: Peter 

Germann-Bauer, Gerhard Gruber, Use Hecht, Clemens Jockle, Birgit-Verena Karnapp, Fritz 

Kobler, Franz Xaver Kronberger, Thomas Johannes Kupferschmied, Kurt Locher, Fritz Lutz, 

Hans Ramisch, Brigitte Schliewen, Stephan Seeliger, Elgin Vaasen, Franz Wagner, Fritz 

Wochnik. Miinchen, Verein fur christliche Kunst 1990. 319 S. mit zahlr. s/w Abb.

Mainfrankisches Jahrbuch filr Geschichte und Kunst, Bd. 42. Archiv des Histor. Vereins fiir Unter- 

franken und Aschaffenburg, Bd. 113. Beitrage: Hartwig Gerhard, Hans Hahn, Kurt Illing, 

Klaus Kerth, Angelika Pabel, Eva Pleticha-Geuder, Karl Schafer, Hanns-Helmut Schnebel, 

Hans-Peter Trenschel, Gerhard G. Wagner, Heinrich Wagner, Rudolf Walter. Wurzburg, 

Freunde Mainfrankischer Kunst und Geschichte e. V. 1990. VI, 458 S. mit zahlr. s/w Abb., 

DM 88,— (Vorzugspreis DM 38,—).

Dissertaties Kunstgeschiedenis 1980—1990. Voltooid en in voorbereiding. ’s-Gravenhage, Stich- 

ting voor Kunsthistorische Onderzoek 1991. 66 S. XIV.

Texte zur Kunst. Fruhjahr 1991, 2. Jahrgang, Nr. 2. Mit Beitragen u. a. von H. D. Buchloh, T. J. 

Clark, Stefan Germer, Greil Marcus, Wolfgang Kemp, Diedrich Diederichsen. Koln, Texte zur 

Kunst (Brabanterstr. 49). 184 S. mit zahlr. s/w Abb., DM 25,— (Abonnement fiir 4 Ausgaben 

DM 80,-).

Heimat am Inn. 10. Jahrbuch 1990 des Heimatvereins (Historischer Verein) e. V. Wasserburg am 

Inn und Umgebung. Beitrage: Willi Birkmaier, Georg Brenninger, Wolfgang Klautzsch, Elisa-
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beth Noichl, Erich Raab, Ferdinand Steffan, Johannes Tomaschek, Johann Urban, Martin 

Wildgruber. Wasserburg a. Inn, Die Biicherstube 1990. 333 S. mit zahlr. s/w Abb.

Mensch und Arbeit. Humanistische Bildung Heft 14/1990. Beitrage: Hans-Joachim Drexhage, Ruth 

Endress, Fritz Gschnitzer, Herbert GraBl, Ingeborg Scheibler. Stuttgart, Wiirtt. Verein zur 

Forderung der humanistischen Bildung. 128 S. mit s/w Abb. (Bezugsadresse: Frau Marianne 

Franke, Untere Heckenstr. 28, 7000 Stuttgart 61).

Zeitschrift fur Kunsttechnologie und Konservierung. Jahrgang 4/1990. Heft 2. Beitrage: Alfredo 

Aldrovandi, Hans Peter Autenrieth, Hilde Claussen, Matthias Exner, Peter FrieB, Dorthe Ja

kobs, Birgit Kurz, Jeno Racz, Helmut F. Reichwald, Volker Schaible, Barbara Schleicher, Ger

hard Schneider, Katalin Soos, Peter Turek. Worms, Wernersche Verlagsgesellschaft. 188 S. 

mit zahlr. s/w Abb., DM 45,— (Jahresabonnement DM 80,—, 2 Hefte pro Jahr)

Bulletin des Musees Royaux des Beaux-Arts de Belgique 1985—1988/4. Beitrag: Henri Pauwels. 

Brussel 1990. 258 S. mit zahlr. s/w Abb., 700 Frb.

Die Schonburger. Wirtschaft, Politik, Kultur. Ausst. Kat. Museum und Kunstsammlung SchloB 

Hinterglauchhau, Glauchhau, 1990/91. 116 S. mit zahlr. s/w u. Farbabb.

Museum und Kunstsammlung Schlofi Hinterglauchhau. Schriftenreihe Heft 8. Beitrage: Wolf- 

Dieter Rober, Robby Joachim Gbtze, Volker Schimpff, Anke Winkler, Steffen Winkler. 

Glauchhau 1990. 54 S. mit zahlr. s/w u. Farbabb.

AUSSTELLUNGSKALENDER

Aachen Ludwig Forum. 9. 1.—2. 2.: Marie-Helene 

Delemolle.

Neuer Aachener Kunstverein. 19. 1.—16. 2.: Peter 

Lacroix.

Albstadt Stadt. Galerie. 12. 1.—23. 2.: Gottfried 

Wiegand.

Amsterdam Rijksmuseum Vincent van Gogh. 10. 1. 

—8. 3.: Edouard Vuillard (1868—1940).

Atlanta High Museum. 28. 1.—29. 3.: Corot to 

Monet. The Rise of Landscape Painting in France.

Basel Museum fiir Gegenwartskunst. 7. 12.—2. 3.: 

Martin Disler. 7 Bilder.

Bergamo Galleria d’Arte Moderna. Bis 31. 1.: 

Italienische Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts.

Berlin Berlin Museum. 25. 1.—23. 3.: Wiederver- 

eint im Berlin Museum: Die Familie Schadow.

Jiidisches Museum. 15. 1.—22. 3.: Unser einziger 

Weg ist Arbeit. Das Getto Lodz 1940—1944.

Staatl. Kunsthalle. 3. 1.—5. 2.: Hermann Bachmann. 

Werkbund-Archiv. 20. 12.—2. 2.: Erich Andres, 

Karol Kallay, Wolfgang Krolow. Alltag in Albanien 

(Martin-Gropius-Bau).

Bern Kunsthalle. 25. 1.—1. 3.: Alois Lichtsteiner.

Bielefeld Museum Waldhof. 26. 1.—8. 3.: Bilder 

und Zeichen aus Bethel.

Billerbeck Koi venburg. 12. 1.— 20. 4.: Zinnfiguren. 

Gegossene Geschichte.

Boblingen Zehntscheuer. 15. 12.—2. 2.: Werner 

Tiibke.

Bonn Kunsthistor. Institut. 13. 1.—14. 2.: Heiner 

Binding. Zeichnungen.

Bottrop Quadrat. 15. 12.—26. 1.: Reinhard

Wieczorek.

Braunschweig Kunstverein. 25. 1.—8. 3.: Ulrich 

Gorlich / Olaf Metzel. Salve Hospes.

Bremen Kunsthalle. 26. 1.—23. 2.: Barkenhoff 

Stipendiaten 1987—1991; 7. 1.—8. 3.: Italienische 

Zeichnungen des 17. und 18. Jahrhunderts (Kupfer- 

stichkabinett).

Landesmuseum. 8. 12.—9. 2.: Basteln, Bauen und 

Bewegen; 17. 1.—29. 3.: Aus einem Gufi. Kaffeefabrik 

in Eisenbeton von Hugo Wagner. Bremen 1907.

Bruchsal SchloB. 15. 12.—21. 6.: Spielzeug und 

Handwerkskunst aus Thilringen und dem Erzgebirge.

Caserta/Neapel Palazzo Reale. Bis 14. 2.: Vanvi- 

telli. Zeichnungen.

Chicago Art Institute. 23. 11.—2. 2.: Korean Cera

mics from the Ataka Collection; 8. 12.—Marz: Theo

dore Gericault. Lithographs.

Darmstadt Museum Kiinstlerkolonie. 23. 1.— 

23. 2.: David Palter er.

Dessau Bauhaus. 7. 12.—23. 2.: Ferdinand Kramer.

Dresden Stadt. Galerie. Bis 26. 1.: Miron Sima.

Duren Leopold-Hoesch-Museum. 15. 12.—9. 2.: 

Heinrich Maria Davringhausen. Spatwerk 1945—1970.

Dusseldorf Forum Bilker StraBe. 14. 12.—26. 1.: 

Raffael Rheinsberg. Installation.

Heinrich-Heine-Institut. 4. 12.—19. 1.: Die Dussel- 

dorfer Malerschule.

Kunsthalle. 25. 1.—22. 3.: Rodin. Eros und Krea- 

tivitdt.

Kunstverein. 25. 1.—29. 3.: James Turrell. Percep

tual Cells.

Stadtmuseum. 29. 1.—8. 3.: Theodor Fahrner.
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Duisburg Wilhelm-Lehmbruck-Museum. 26. 1.— 

1.3.: Erwin Heerich.

Erfurt Angermuseum. 2. 1.—22. 3.: Erfurt in der 

Kunst.

Essen Museum Folkwang. 8. 12.—2. 2.: Das Sam- 

meln — Die Sammler. Fotografien aus Privatbesitz.

Esslingen Villa Merkel. 13. 12.—19. 1.: Oleg 

Wukolow; 31. 1.-8. 3.: Rudolf Schoofs.

Florenz Palazzo Strozzi. Bis 8. 3.: Gustav Klimt.

Retrospektive.

Palazzo dei Vini. Bis 31. 1.: Leonardo da Vinci, Arte 

e cultura della terra.

Fort Worth Kimbell Art Museum. 14. 12.—16. 2.: 

Guercino drawings from Windsor Castle.

Frankfurt Dommuseum. 20. 12.—15. 3.: Otto Dix.

Bilder und Graphik zu religibsen Themen.

Ikonenmuseum. 12. 12.—1. 3.: Ansichten vor Abbil- 

dern. Armand Warin. (Deutschordenshaus) .

Naturmuseum Senckenberg/Portikus. 5. 12.—23. 2.: 

Tom Otterness. The Tables.

Portikus. 11. 1.—12. 2.: Harald Klingelhbller.

Freiburg Augustinermuseum. 31. 1.—15. 3.: Adolf 

Riedlin. Retrospektive.

Kleine Galerie. 24. 1.—23. 2.: Allen Ginsberg. Foto- 

grafie.

Marienbad. Bis 19. 1.: Tschechoslowakische Fotogra- 

fie in der Gegenwart.

Freising Didzesan Museum. 9. 1.—2. 2.: Stadt und 

Topographic; bis 2. 2.: Glasgemalde von Jose Rincon- 

Mora.

Friedberg Heimatmuseum. 8. 12.—29. 1.: Bur gen, 

Ritter, Soldaten und alter Weihnachtsschmuck.

Genf Musde d’art et d’histoire. 22. 1.—15. 3.: Gold 

der Helvetier. Keltische Kostbarkeiten aus der 

Schweiz; bis 19. 4.: Jean Leonard Lugardon.

GieBen Oberhessisches Museum. 8. 12.—9. 2.: 

Rudolf Hausner.

Glasgow Hunterian Art Gallery. Bis 1. 2.: Zeich- 

nungen und Entwurfe von Charles Rennie Mackintosh.

Museum and Art Gallery. 31. 1.—5. 4.: The New 

Look. Design in the Fifties.

Goppingen Stadt. Galerie. 26. 1.—1. 3.: Michael 

Danner.

Gottingen Kunstsammlung der Univ. 19. 1.—23. 

2.: Rom — Ruinen, Kirchen und Palaste. G. Piranesis 

,,Le Vedute di Roma”.

Grenoble Centre National d’Art Contemporain. 

15. 12.—23. 2.: Sarkis.

Hamburg Museum fiir Kunst und Gewerbe. 24. 1.— 

15. 3.: Russisches Porzellan 1895—1935; Victor 

Deni. Karikaturen.

Hanau Deutsches Goldschmiedehaus. 12. 1.—1. 3.: 

Das Ratssilber der Hansestadt Lubeck.

Hannover Kestner-Gesellschaft. 14. 12.—2. 2.: Per 

Kirkeby.

Wilhelm-Busch-Museum. Verlangert bis 1. 3.: Kari- 

katur. Europdische Kunstler der Gegenwart.

Heidelberg Kunstverein. 26. 1.—23. 2.: Muzika, 

Milan Chlumsky.

Heilbronn Kunstverein. 17. 1.—16. 2.: Ruth Hand- 

schin.

Herne Flottmann-Hallen. 2. 1.—19. 1.: Klasse Pra

ger. Meisterschuler der Hochschule  fur bildende Kunst 

Braunschweig; 25. 1.—29. 2.: William Brauhauser. 

Skulpturen und Zeichnungen.

Stadt. Galerie. 17. 1.—8. 3.: 2x2. Ortrun Blase, 

Matthias Brock, Michael Enekel, Stephan Fischer.

Itzehoe Kreismuseum PrinzeBhof. 15. 12.—9. 2.: 

Elke Wree.

Kaiserslautern Pfalzgalerie. 12. 1.—16. 2.: Material 

und Form; 21. 1.—1. 3.: Thomas Brenner.

Kiel Kunsthalle. 19. 1.—8. 3.: Jiri Dokoupil.

Stiftung Pommern. 10. 12.—3. 3.: Pommern in der 

Philatelie (SchloB, Rantzaubau).

Kbln Museum Ludwig. 10. 1.—8. 3.: Dietmar 

Schneider; 22. 1.—20. 4.: Pop Art.

Kunstverein. 19. 1.—1. 3.: Ilya Kabakow.

Museum fiir Angewandte Kunst. 17. 1.—15. 3.: 

Design aus Spanien.

Rautenstrauch-Joest-Museum. 31. 1.—14. 4.: 1492— 

1992 Kolumbus und was daraus wurde.

Romisch-Germanisches Museum. 6. 12.—23. 2.: 

Nemrud Dag. Thron der Gotter.

Wallraf-Richartz-Museum. 10. 12.—23. 2.: Hendrick 

Ter Brugghen, Jakob, Laban und Lea — ein Thema, 

zwei Varianten.

Lausanne Musde des arts decoratifs. 10. 1.—7. 3.: 

Werner Jeker.

Leverkusen Museum Morsbroich. 4. 2.-29. 3.: 

Wolf Vostell.

Linz Stadtmuseum Nordico. 27. 1.—15. 3.: Klemens 

Brosch 1894—1926. Retrospektive.

Liverpool Tate Gallery. 14. 12.—19. 1.: Ian Hamil

ton Finlay & The Wild Hawthorn Press, 1958—1991.

London British Museum. Bis 16. 2.: Das Sammeln 

des 20. Jahrhunderts; bis 8. 3.: Angelsachsische Kunst 

und Kultur 600—900.

Royal Academy. 17. 1.—5. 4.: Andrea Mantegna.

Ludwigsburg Kunstverein. 12. 1.—19. 2.: Hans 

Hartung.

Ludwigshafen Wilhelm-Hack-Museum. 18. 1.— 

15. 3.: Zufall als Prinzip. Spielwelt, Methode und 

System in der Kunst des 20. Jahrhunderts.

Lubeck Overbeck-Gesellschaft. 19. 12.—26. 1.: 

Mario Botta.

Liineburg Museum fur das Fiirstentum Liineburg.

19. 1.—16. 2.: Stettin. Ansichten aus funf Jahrhun- 

derten.

Lund Museum Kulturen. Bis 16. 2.: Fayencen aus 

dem Ostseeraum.

Luzern Kunsthalle. 25. 1.—22. 2.: Markus Dobeli.

Mainz Landesmuseum. 13. 12.—2. 2.: Paul Clemen.

Mannheim Kunstverein. 12. 1.—9. 2.: Constantin 

Jaxy.
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Stadt. Kunsthalle. 18. 1.—15. 3.: Joachim Bandau. 

Skulpturen.

Marburg Universitatsmuseum. 19. 1.—1. 3.: Mira 

Wunderer. Gemalde und Grafik.

Miinchen Bayerisches Nationalmuseum. 12. 12.—

30. 4.: Schuhe.

Galerie im Rathaus. 10. 1.—9. 2.: Neun Munchner 

Kiinstler.

Kunstraum. 5. 12.—8. 2.: Rosemarie Trockel.

Ladengalerie Lothringer Str. 17. 1.—16. 2.: Thomas 

Huber. Aus warts.

Orangerie. 15. 1.—16. 2.: Nan Goldin.

Stadtmuseum. 18. 12.—9. 2.: Das Fotomuseum im 

Munchner Stadtmuseum.

Villa Stuck. 17. 1.—8. 3.: Ingo Maurer. Arbeiten mit 

Licht.

Munster Kunstverein. 31. 1.—15. 3.: Peter Zim

mermann.

Westfal. Landesmuseum. 19. 1.—22. 3.: Sammlung 

Marguerite Arp.

Nantes Musde des Beaux-Arts. 6. 12.—16. 2.: 

Picasso. Zeichnungen 1893—1905.

Neapel Castel Sant’Elmo. Bis 19. 1.: Battistello 

Caracciolo.

Offenbach KJingspor-Museum. 1. 12.—1. 3.: 36. 

internationale Bilderbuchausstellung; Irmgard Lucht. 

Bilder und Bucher.

Oldenburg Stadtmuseum. 15. 12.—2. 2.: Kinder- 

trdume. Spielzeug aus den letzten hundert Jahren.

Osnabriick Kulturgeschichtl. Museum. 26. 1.— 

8. 3.: Axel Gundrum. Malerei.

Ottawa National Gallery. 28. 11.—2.. 2.: Roger 

Mertin: O Tannenbaum; 29. 11.—2. 2.: The Ian Lind

say Collection of Inuit Art; 31. 1.—29. 3.: Passages. 

The Art of Painting in Quebec, 1820—1850.

Paris Centre Pompidou. Bis 27. 1.: Robert Wilson. 

Retrospektive.

Chapelle de la Sorbonne. Ab 7. 1.: Pour Jean Laude.

Plauen Rathaus. Bis 24. 1.: Otto Dix und seine Zeit- 

genossen.

Regensburg Kulturamt. 11. 1.—1.2.: Manfred Din- 

nes (Galerie im Donau-Einkaufszentrum).

Museen der Stadt. 15. 12.—16. 2.: Regensburg urn 

1900.

Ostdeutsche Galerie. 26. 1.—5. 4.: Johannes Geccel-

11. Werke 1967-1991.

Rom Kapitol, Konservatorenpalast. Bis 2. 2.: Guer- 

cino und die kapitolinischen Sammlungen.

Palazzo delle Esposizioni. Bis 2. 2.: Botero. Retro

spektive 1949—1991.

Rosenheim Stadt. Galerie. 10. 1.—16. 2.: Alfred 

Regnat und Inge Regnat Ulner. Skulpturen.

Rostock Kunsthalle. 11. 1.—23. 2.: Frans Wider- 

berg.

Rotterdam Boymanns-van-Beuningen Museum. 15.

12. —2. 2.: On Kawara.

Saint-Etienne Musee d’Art Moderne. 13. 12.— 

2. 3.: Tresors d’une Cite.

Salzburg Rupertinum. 22. 1.—16. 2.: Edmund 

Blechinger.

Schleswig SchloB Gottorf. 19. 1.—1. 3.: Fritz Fleer.

Venlo Goltziusmuseum. Bis 16. 2.: Landschaftsgra- 

phik von Rembrandt van Rijn und Zeitgenossen.

Verona Galleria dello Scudo. 8. 12.—16. 2.: 

Boccioni 1912. Materia.

Villeneuve d’Ascq Musee d’art moderne. 20. 1.— 

5. 4.: Collection Yvon Lambert.

Wadersloh Museum Abtei Liesborn. 26. 1.—15. 3.: 

Karl Rusche. Gemalde.

Wien Kunsthaus. 29. 1.—9. 2.: Matta. Retro

spektive.

Museum fur angewandte Kunst. 16. 1.—23. 3.: Heinz 

Frank.

Loos-Haus. 12. 12.—15. 2.: Der Michaelerplatz, sei

ne stadtebauliche und architektonische Ent wicklung.

Museum moderner Kunst/Stiftung Ludwig. 7. 12.— 

2. 2.: Roma Interna; 13. 12.—2. 2.: Zeitgenossische 

Kunst aus Norditalien.

Winterthur Kunsthalle. 15. 1.—29. 2.: Joachim 

Bandau.

Wolfenbiittel Herzog August Bibliothek. 6. 12.— 

15. 3.: Die Bibliothek Mozarts.

Wurzburg Martin von Wagner Museum. 15. 12.—

31. 1.: Schenkung Herbert Siebenhiiner.

Stadt. Galerie. 10. 1.—1. 3.: Gert Brenner. Malerei.

Zurich Kunsthalle. 18. 1.—15. 3.: Gilbert & 

George.

Kunsthaus. 22. 11.—4. 2.: Dada global.

ZUSCHRIFTEN AN DIE REDACTION

MEISTER DER LYVERSBERGER PASSION 

ANBETUNG DER HL. DREI KONIGE, WAF 640

Zur Weiterfiihrung meiner Arbeit uber den Columba-Altar des Rogier van der Wey

den wurde ich gem die Magisterarbeit von Stephanie Rosier zum Thema Josephsikono- 

graphie einsehen oder andere Veroffentlichungen zu dieser Thematik. Erbitte Hinweise.

Dr. Angela Kulenkampff, Elsasserstr. 28, 2400 Lubeck
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JOHANN CHRISTOPH ERHARD

Fur die Erstellung eines Kataloges der Handzeichnungen von Johann Christoph 

Erhard (1795—1822) bitte ich um Hinweise auf Arbeiten in bffentlichen und privatem 

Besitz sowie im Kunsthandel. Diskretion wird selbstverstandlich zugesichert.

Marleen Gartner, Frankfurter Allee 163, 0-1156 Berlin

AUGUST WILHELM FERDINAND SCHIRMER

Schirmer (1802—1866), Berliner Landschaftsmaler. Informationen uber Werke in 

Privatbesitz und Kunsthandel fur eine Monographic sucht

Eva Sprecher, Wossidloweg 21, 1000 Berlin 22

FRANZ BOERES

Fur eine Monographic uber den Entwerfer, Medailleur, Bildhauer und Maier Boeres 

(1872 Seligenstadt — 1956 Stuttgart) bitte ich um Hinweise auf Entwiirfe und ausgefiihr- 

te Arbeiten in Privatbesitz, Kunsthandel und Museen (ggf. auch Firmenmuseen und 

-archiven). Jede weitere Information ist willkommen, Diskretion sichere ich zu.

Karin Pudritzki, Neben der Hohl 10, 6453 Seligenstadt, Tel. 06182/67109

DIE AUTOREN DIESES HEFTES

Prof. Dr. med. Wolfgang Wiemer, Institut fiir Physio

logic, Universitatsklinikum Essen, Hufelandstr. 55, 

4300 Essen 1.

Dr. Leonie von Wilckens, Fliegenstr. 7, 8000 Miin- 

chen 2.

Dr. Klaus Jan Philipp, Institut fur Architektur- 

geschichte der Universitat, Keplerstr. 11, 7000 Stutt

gart 1.

Dr. Katharina Bierbrauer, Finsingstr. 50, 8000 Miin- 

chen 83.
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KOLNER BUCH- UND GRAPHIKAUKTIONEN

Auktion 66 vom 14.-15. September 1992.
% / r" k i r-» o ■ ■ * CACILIENSTRASSE 48 (HAUS LEMPERTZ)

VENAIUn & HANbl cINsooo koln 1 telefon 0221/232962

Wir kaufen komplette Kunsthistorikerbibliotheken, 

sowie wertvolle Einzelstucke an

Antiquariat Schmidt & Gunther

UbierstraBe 20 ■ 6238 Hofheim/Ts. ■ Telefon 06192/5386

,,ANTIQUA” Buch-Service !!!

Der Buchersuchdienst, auf den Sie sich verlassen konnen!!! 

Wir suchen fur Sie jedes Buch!!!

Bernd Maier, AdolfstraBe 53, 3500 Kassel, Fax (0561) 284369

KUNSTHALLE IN EMDEN

STIFTUNG HENRI NANNEN

In der Kunsthalle in Emden 1st ab sofort die Stelle eines/r

WISSENSCHAFTLICHEN VOLONTARS(IN)

zu besetzen.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Kunstgeschichtsstudium 

(moglichst Promotion), gute Kenntnisse in der Kunst des 20. Jahr- 

hunderts, nachweisbares Museumspraktikum, Engagement und 

Selbstandigkeit.

Die Volontarszeit betragt mindestens ein Jahr. Sie kann daruber- 

hinaus urn ein weiteres Jahr verlangert werden. Gerne erwarten wir 

umgehend Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Lichtbild, 

Zeugnisabschriften, Dissertation.

Kunsthalle in Emden - Stiftung Henri Nannen 

Hinter dem Rahmen 13 - 2970 Emden

G A L E R I E

Kurt Meissner

FlorastraBe 1 Telefon 3 83 51 10

CH-8008 ZURICH

Zeichnungen alter Meister 

Besuch nur nach Vereinbarung
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Staatlich gepriifter Restaurierungstechniker

ausgebildet in den Bereichen Dokumentation —fotografisch, —zeichne- 

risch, —schriftlich/EDV, Inventarisierung, Konservierung von Artefakten, 

Organisation und Wartung von Depot und Ausstellungen, Planung, 

Modellbau, Kunsttransport, Anfertigung von Sonderteilen, Galvanos, 

Duplikaten, sucht Anstellung.

Angebote erbeten unter KU 053 an die „Kunstchronik”, Postfach 9110, 

8500 Nurnberg 11.

Am Lehrstuhl fur Kunstgeschichte der Technischen Universitat Munchen 

ist voraussichtlich zum 15. 4. 1992 die Stelle einer/eines

Wissenschaftlichen Assistentin/Assistenten (C 1) 
neu zu besetzen. Die Anstellung erfolgt auf 3 Jahre, eine einmalige Verlangerung ist moglich. 

Einstellungsvoraussetzung: Promotion in Kunstgeschichte; Dienstaufgaben: 2 Ubungen je Seme

ster im 1. Abschnitt des Architekturstudiums und Mitarbeit in der Verwaltung. Die Bewerberin- 

nen/Bewerber sollten nicht alter als 34 Jahre sein. Erwartet wird die Bereitschaft, sich auf die 

besonderen Bedingungen der Lehre — Vermittlung kunsthistorischer Grundlagen an Architekten 

— einzustellen. Einer der Schwerpunkte der/des Bewerberin/Bewerbers sollte im Bereich der 

Bildkunste Oder der Architektur des 20. Jahrhunderts liegen.

Bewerbungen mit den iiblichen Unterlagen werden bis 20. 2. 1992 erbeten an den Lehrstuhl fur 

Kunstgeschichte der TU Munchen, Arcisstr. 21, 8000 Munchen 2, z. Hd. Prof. Huse.

neu zu besetzen.

Erwartet werden abgeschlossenes Hochschulstudium mit Promotion, 

Museums- und Ausstellungserfahrung. Besondere Kenntnisse im Bereich 

der italienischen und franzdsischen Graphik des 15. bis 18. Jahrhunderts 

erwunscht.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den iiblichen Unterlagen und einem 

Schriftenverzeichnis bis zum 07. Februar 1992 an die Direktion der 

Staatsgalerie Stuttgart, Urbanstr. 35, 7000 Stuttgart 1.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig einge- 

stellt.

\^ja/ I Staatsgalerie

■ "I Stuttgart

Bei der Graphischen Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart ist die Stelle

einer Oberkonservatorin/eines Oberkonservators

einer Konservatorin/eines Konservators

(Bes.. Gr. A14/A13)
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DIE STAATLICHEN KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN

schreiben folgende Stellen zur Bewerbung aus:

Direktorin/Direktor der Skulpturensammlung

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Studium der Kunstgeschichte Oder der 

Klassischen Archaologie mit Promotion, mehrjahrige Museumserfahrung und wis- 

senschaftliche Arbeit auf Gebieten der europaischen Oder antiken Plastik. 

Vergiitung nach BAT/O Gruppe I.

Direktorin/Direktor des Historischen Museums

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Studium der Kunstgeschichte mit Pro

motion, mehrjahrige Museumserfahrung und wissenschaftliche Arbeit auf Gebie

ten des Kunsthandwerks, bevorzugt der historischen Waffenkunde.

Vergiitung nach BAT/O Gruppe I.

Direktorin/Direktor des Kunstgewerbemuseums

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Studium der Kunstgeschichte mit Pro

motion, mehrjahrige Museumserfahrung und wissenschaftliche Arbeit auf Gebie

ten des Kunsthandwerks.

Vergiitung nach BAT/O Gruppe I.

Direktorin/Direktor der Zentralbibliothek

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Studium der Kunstgeschichte mit Pro

motion, mehrjahrige Museumserfahrung sowie Kenntnisse des Bibliothekswesens. 

Vergiitung nach BAT/O Gruppe I b.

Leiterin/Leiter des Technischen Dienstes

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium in der Fachrich- 

tung Technische Gebaudeausriistung, mehrjahrige Berufserfahrung, besonders 

bei der Uberwachung von Klima-, Elektro- und Sicherheitsanlagen.

Vergiitung nach BAT/O Gruppe I a.

Wissenschaftliche/r Mitarbeiterin/Mitarbeiter der Gemaldega- 

lerie Neue Meister fur die Kunst des 20. Jahrhunderts

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium der Kunstgeschichte mit Promo

tion. Vergiitung nach BAT/O II a.

Wissenschaftliche/r Mitarbeiterin/Mitarbeiter des Kupferstich- 

Kabinettes fur das Josef-Hegenbarth-Archiv

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium der Kunstgeschichte mit Pro

motion.

Vergiitung nach BAT/O Gruppe II a.

Dienstwohnung im Hegenbarth-Haus in Loschwitz.

Bewerbungen sind mit Lebenslauf, Lichtbild, Ausbildungs- und Tatigkeitsnachwei- 

sen, Schriftenverzeichnis und Referenzen bis 29. 2. 1992 an die Generaldirektion 

der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Postfach 450, 0-8012 Dresden zu 

richten.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwiinscht.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt beriicksichtigt.
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cher Eignung bevorzugt eingestellt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den ublichen Unterlagen (Lichtbild, 
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