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Carel van Mander

Das Leben der niederlandischen 

und deutschen Maier

Ubersetzt und mit Anmerkungen versehen von Hanns Floerke. 

Neuausgabe nach der ersten Auflage von 1906

Giorgio Vasaris monumentales Sammelwerk mit den Lebensbeschreibungen 

vor allem italienischer Kunstler war filr Carel van Mander das Vorbild, nun auch 

fur den niederlandischen und deutschen Raum Ahnliches zu unternehmen. Das 

KernstUck seines mehrbandigen Werks, 1617 erschienen, liegt nun erstmals seit 

bald 80 Jahren wieder in der bewiihrten Ubersetzung von Hanns Floerke vor. Vie- 

le bekannte und beriihmte Namen tauchen darin auf:

Hans von Aachen • Pieter Aertsen • Rijkaart Aertsz • Aldegrever von Paderborn • Jan van Amstel • 

Jacques de Backer • Frans Badens • Pieter Balten • Jan Matthijsz Ban • Dierick Barentsz • Joachim Beuk- 

kelaer • Herri met de Bles • Hieronymus Bosch • Bernhard von Brussel • Anthonis van Blocklandt ge- 

nannt Montfort • Abraham Bloemaert • Comelis Boemaert • Hans Bol • Dierick Bouts • Pieter Brueghel 

d. A. • Matthaus Bril • Paul Bril • Joachim Bueckelaer • Jan Steven van Calcar • Comelis Ketel • Willem 

Key • Hendrick und Marten van Cleef • Joos van Cleef • Lukas Comelisz de Kock • Pieter Klerick • Matt- 

hijs und Hieronymus Kock • Pieter Koeck van Aelst • Gillis Coignet • Gillis van Conincxloo • Comelis 

van Harlem • Comelis Comelisz von Harlem • Comelis Comelisz Kunst • Jacob Comelisz • Michiel II. 

van • Hubert und Jan van Eyck • Geertgen von Sint Jans • Marcus Geerarts • Jacques de Gheyn • Aert 

Glaeszoon • Hugo van der Goes • Hubert Goltz • Hendrick Goltzius • Gualdorp Gortzius • Jan Gossaert 

van Mabuse • Frans Pietersz. Grebber • Jacques Grimmer • Marten Heemskerck • Lukas d’Heere • Jo

seph Heintz • Herder van Groningen • Joris Hoefnaghel • Hans Holbein d. A. • Pieter Isaacksz • Lukas 

von Leyden • Joos van Lierre • Lambert Lombard • Karel van Mander • Quinten Metsys • Michel Jansz 

Miereveldt • Frans Minnebroer • Comelis Molenaer • Antonis Moro • Frans, Gillis und Jan Mostart • 

Aart Mytens • Albert van Ouwater • Joachim Patinir • Pieter und Frans Pourbus d.A. • Pieter Pourbus • 

Rogier von Brugge • Hans Rottenhammer • Pieter Comelisz van Rijck • Bemaard de Rijckere • Jan 

Schoorel • Christoph Schwartz • Mans Soens • Jan Snellincx • Hans Soens • Bartholomaus Sprangers • 

Johannes Stradanus • Joachim Uttewael • Marcus van Vaemewyck • Lukas und Marten Valckenborgh • 

Giorgio Vasari • Otto van Veen • Augustijn Jorisz. Verburcht • Jan Comelisz Vermeyen • David Vincke- 

booms • Pieter Vlerick • Marten de Vos • Frans de Vriendt, genannt Floris • Hans Vredeman und Paul de 

Vries • Hendrick Comelisz Vroom • Adriaan de Weerdt • Rogier van der Weyden • Joos van Winghen • 

Pieter de Witte • Carel van Ypern • Marinus der Zeeliinder

Ca. 550 Seiten mit den Portratstichen der Originalausgabe, 17 x 24cm; 

Leinen mit Schutzumschlag, ISBN 3-88462-080-0

DM 130,-
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FRANKFURTER SCHULE UND

KUNSTGESCHICHTE

Herausgegeben von Andreas Berndt, Angela Rosenberg, Peter Kaiser 

und Diana Trinkner

ca. 230 Seiten mit ca. 17 Abbildungen

Broschiert I ISBN 3-496-01093-2

Die Beriihrung von Kunstgeschichte und Kritischer Theorie kann nur 

kritisch erfolgen, durch Bereitschaft zur Neubewertung »kanonischer« 

Texte, Erproben einzelner Verfahren und Uberpriifen bestimmter 

Annahmen der Kritischen Theorie: Zehn Kunsthistoriker diskutieren 

die Bedeutung der Frankfurter Schule fur die Kunstgeschichte.

Barbara Aulinger

KUNSTGESCHICHTE UND SOZIOLOGIE

Eine Einfiihrung

ca. 150 Seiten mit 20 Abbildungen, Bibliographic und Literatur- 

empfehlungen / Broschiert. ISBN 3-496-01094-0

Von der Perspektive und vom Wissensstand des Kunsthistorikers aus- 

gehend, skizziert das Buch die wichtigsten Vbrstellungen und Grund- 

begriffe der Soziologie und will als Schlussel zur weiteren Vertiefung 

in die Soziologie der Kunst verstanden werden.

Wolfgang Kemp (Hg.)

DER BETRACHTER 1ST IM BILD

Kunstwissenschaft und Rezeptionsasthetik

(Kunstgeschichte zur Einfiihrung)

360 Seiten mit 80 Abbildungen / Broschiert. ISBN 3-496-01088-6 

Kiinstler, Werk und Betrachter - diese drei unverzichtbaren Bestand- 

teile der asthetischen Sphare haben in der Kunstwissenschaft eine sehr 

ungleichmaBige Behandlung erfahren. Wahrend die Produktions- und 

Darstellungsasthetik immer im Mittelpunkt des Interesses gestanden 

haben, blieb der rezeptionsasthetische Ansatz unterentwickelt. Der 

vorliegende Band, erstmals 1985 bei DuMont erschienen und nun - 

erweitert um einige aktuelle Texte - wieder greifbar, fiihrt die wichtig

sten Forschungsergebnisse zusammen.

DIETRICH REIMER VERLAG

Unter den Eichen 57 ■ 1000 Berlin 45

BERLIN

ii



Hermann Bauer

BAROCK

Kunst einer Epoche

300 Seiten mit 90 s/w-Abbildungen, 8 Farbtafeln und Glossar 

Broschiert I ISBN 3-496-01095-9

Keine Epoche bedarf zur Deutung ihrer vielfaltigen Stilelemente so sehr 

einer Aufhellung ihres gesellschaftlichen, politischen und kulturellen 

Hintergrundes wie die des Barock. Hermann Bauer, international bekann- 

ter Miinchner Kunsthistoriker, liefert in diesem Band wichtige geistes- 

und sozialgeschichtliche Grundlagen, die fur das Verstandnis der Stil- und 

Entwicklungsgeschichte des Barock unverzichtbar sind.

Hartmut Krohm/Eike Oellermann (Hg.)

FLUGELALTARE DES SPATEN MITTELALTERS

264 Seiten mit 275 s/w-Abbildungen und 16 Farbtafeln 

Format 21 x28 cm

Leinen mit Schutzumschlag I ISBN 3-496-01090-8

Beriihmte Altare wie Riemenschneiders Heiligblut-Altar oder Griine- 

walds Isenheimer Altar und auch weniger bekannte Beispiele von Fliigel- 

altaren aus verschiedenen deutschen Landschaften, den Niederlanden und 

Ungarn werden in diesem Band behandelt. Die Autoren berichten uber 

den Stand aktueller Forschungsarbeiten und kommentieren die Beitrage 

mit umfangreichem BildmateriaL

Sylvaine Hansel/Henrik Karge (Hg.) 

SPANISCHE KUNSTGESCHICHTE

Eine Einfiihrung

617 Seiten mit 187 Abbildungen, ausfiihrlichem Register und Autorenver- 

zeichnis. Zwei Bande broschiert

Band 1: Von der Spatantike bis zur friihen Neuzeit ISBN 3-496-01076-2 

Band 2: Von der Renaissance bis heute ISBN 3-496-01082-7

Die spanische Kunst hat in den letzten Jahren verstarkt Interesse auf sich 

gezogen. Die vorliegenden Bande geben erstmalig in deutscher Sprache 

einen Uberblick, der von der Spatantike fiber die Kunst des Mittelalters, 

Malerei und Skulptur des »Goldenen Zeitalters« bis zur aktuellen Kunst- 

szene reicht.

DIETRICH REIMER VERLAG

Unter den Eichen 57 • 1000 Berlin 45

BERLIN
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Herausgegeben von Gerhard Glaser, Josef Sudbrack 

und Berthold Winkler-Jegler.

Jeder Band 60 Seiten, 12 Bilder. Je DM 24,80.

Das menschliche Antlitz Gottes Q

Christen glauben, daB Gott in Jesus Christus ein 

menschliches Gesicht angenommen hat. In ihrer Viel- 

falt und Unterschiedlichkeit enthiillen die Christus- 

bilder jeweils andere Aspekte der Christusgestalt. — 

Die zwolf Christusdarstellungen aus verschiedenen 

kunstgeschichtlichen Epochen in diesem Band ver- 

kunden: Das Bild Christi in der Kunst ist ein Spiegel 

mit zwei Seiten. Es spiegelt Gott, denn Christus ist 

das vollkommene Ebenbild Gottes. Aber es spiegelt 

auch den Menschen, der in ihm seine urspriingliche 

Berufung erkennen kann. - ISBN 3-429-01461-1.

O Der gottliche Abgrund

»>Bilder vom Bildlosen< zu machen. um nichts weni- 

ger geht es. Josef Sudbrack, wohl einer der bedeu- 

tendsten Kenner christlicher Spiritualitat, legt hier 

zwolf Bilder vor, die beschrieben und behutsam inter- 

pretiert werden: Taufbilder, Dreifaltigkeitsikonen, 

Kreuzigungsdarstellungen, EngelsgruB, Kronung Ma- 

riens u. a., vom 14. bis in unser Jahrhundert. Immer 

wieder wird erstaunlich sichtbar, wie sehr Kiinstler 

>verstanden< haben und wie sie auch heute Oder gerade 

heute wieder eine Botschaft zu sagen haben. Aller— 

dings ist auch von den Schauenden ein neues Schauen 

gefordert - und dazu ist dieses Buch eine hervorra- 

gende Anleitung und Hilfe.« Biicherbord, Graz

ISBN 3-429-01375-5.

Erinnerung und Verwandlung O

»Das eine Ereignis des Abendmahles ist schon vier- 

gestaltig in den Berichten der synoptischen Evange- 

listen und des Paulus. Auf vielfache Weise wird es 

dargestellt in der christlichen Kunst von 1500 Jahren. 

Glaser hat zwolf Bilder ausgesucht, die auf jeweils 

verschiedene und einmalige Weise das eine zentrale 

Geheimnis des Glaubens an Christus in der Eucha- 

ristie darstellen und artikulieren wollen. Diesen unter— 

schiedlichen Sichtweisen mit Glaser nachzugehen 

lohnt sich, zumal der Autor die Bilder treffend ins 

Wort bringt und entsprechende kunstgeschichtliche 

und literarische Verweise zu geben vermag.«

Deutsche Tagespost 

ISBN 3-429-01377-1

»echter«-Bucher erhalten Sie bei Ihrem Buchhandler!echter
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Sammlungen

DER „SAINSBURY WING" DER NATIONAL GALLERY IN LONDON

(mit fiinf Abbildungen und zwei Figuren)

Nach der Eroffnung des Sainsbury Wing am 9. Juli 1991 haben die von bitte- 

ren Auseinandersetzungen begleiteten Bemiihungen urn den seit langem dringend 

benotigten Erweiterungsbau der National Gallery ein gliickliches Ende gefunden. 

Fur die Gemalde des 15. Jahrhunderts wurde ein in mancher Hinsicht idealer 

Aufstellungsort geschaffen, womit der Museumsleitung die Moglichkeit gegeben 

ist, die gesamte Sammlung neu zu strukturieren und in angemessener Form der 

Offentlichkeit zuganglich zu machen.

Der Weg zu diesem, in Anbetracht der Bausituation urn den Trafalgar Square 

wohl auf absehbare Zeit als endgiiltig zu betrachtenden Ergebnis war lang. Schon 

Wilkins Museumsbau von 1834 (Abb. 1) wurde fur die schnell wachsende Samm

lung der National Gallery bald zu klein, doch konnte von den zahlreichen, die 

Anlage grundlegend verandernden Projekten keines realisiert werden. Lediglich 

im riickwartigen Teil des Gebaudes hat man Erweiterungen durchgefiihrt, zuletzt 

die sog. „northern extension" in den friihen siebziger Jahren, die den zunehmen- 

den Raumproblemen eine gewisse Abhilfe schaffte. Danach bot nur noch das 

1958 von der Regierung erworbene Areal des 1940 durch Bomben zerstorten 

Hampton-Building die Moglichkeit zu einer wirklichen VergrbBerung. Die wie- 

derholten Versuche, durch Ausschreibungsverfahren zu einem Erweiterungsbau 

zu kommen, der eine gemischte Nutzung (offentliche Galerie und privatwirt- 

schaftliche Raume) vorsah, endeten 1985 zunachst mit dem VerriB des favorisier- 

ten Entwurfs von Ahrends Burton und Koralek durch Prinz Charles (HRH The 

Prince of Wales: „but what is proposed is like a monstrous carbuncle on the face 

of a much loved and elegant friend.").
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Fig. 1 Schnitt durch den Sainsbury Wing
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Nach diesem Schock wurde dann die rettende Wendung noch 1985 durch die 

drei Bruder Sainsbury herbeigefiihrt, die sich erboten, einen Neubau auf dem ge- 

nannten Gelande zu finanzieren, der nun ausschlieBlich von der National Gallery 

genutzt werden sollte. Die das Projekt leitende Kommission - aus den Stiftern, 

der Leitung und den Trustees der National Gallery sowie einigen ausgewahlten 

Fachleuten - beschrieb im Hinblick auf die standig wachsende Zahl von Besu- 

chern (z.Z. ca. 3.000.000 pro Jahr) die Aufgaben neu. Der Anbau sollte nun ne- 

ben den Ausstellungsraumen fur die Malerei des 15. Jahrhunderts auch ein 

Restaurant und einen Buchladen enthalten, des weiteren Raumlichkeiten fur 

temporare Ausstellungen sowie einen Vortragsraum. Zugleich wurde klargestellt, 

daB das neue Gebaude eine seiner Aufgabe entsprechende, wiirdige Form erhal- 

ten und mit Wilkins National Gallery sowie mit dem Trafalgar Square harmonie- 

ren mtisse. Diese Zielvorgaben trugen insbesondere dem Umstand Rechnung, daB 

die Offentlichkeit aufgrund der langen Querelen in besonderem MaBe sensibili- 

siert war. Zudem war es das erklarte Ziel der Kommission, weniger einen end- 

giiltigen Entwurf als vielmehr einen Architekten zu suchen, der dann in Abstim- 

mung mit der Leitung des Museums sein Projekt realisieren sollte. Es wurden 

schlieBlich sechs Architektenbiiros um einen Entwurf gebeten (Henry Nichols 

Cobb, Colquhoun and Miller, Jeremy Dixon/BDP, Piers Gough of Campbell, 

James Stirling/Michael Wilford sowie Venturi/Rauch/Scott Brown), und man ent- 

schied sich nach eingehender Diskussion fiir Venturi & Partners. Die hier skiz- 

zierten Einzelheiten brauchen nicht weiter zu interessieren, zumal sie von Colin 

Amery in seiner Monographic des Sainsbury Wing ausfiihrlich gewiirdigt wurden 

(A Celebration of Art and Architecture, London 1991 - instruktiv beziiglich der 

Vorgeschichte, ein wenig hymnisch dagegen die Darstellung des Sainsbury 

Wing).

Der „Sainsbury Wing“ muB - wie grundsatzlich alle musealen An-, Um- oder 

Neubauten - unter zwei Aspekten betrachtet werden: zunachst beziiglich seiner 

Funktion, d.h. in welcher Weise er die spezifische Bauaufgabe erfullt, sodann 

hinsichtlich der Formensprache im Kontext mit der umgebenden Architektur. Be

trachtet man den von Venturi erstellten Flugel, so muB man feststellen, daB der 

Anbau in optimaler Weise das problematisch geschnittene Hampton-Areal nutzt, 

daB hier ein hervorragend funktionierendes Museum „en miniature" entstand, das 

zugleich seiner Aufgabe als Erweiterung des Hauptgebaudes gerecht wird (Fig. 

1). Im Souterrain wurden auf zwei Ebenen ein Theater, ein kleines Kino sowie 

sechs Raume fiir temporare Ausstellungen mit begrenztem Umfang untergebracht 

(so zur Jahreswende 1991/2 The Queen’s Pictures, seit Marz 1992 Rembrandt'). 

Vom Eingangsbereich mit seinem groBziigigen Foyer und dem Buchladen flihrt 

die zur Rechten abgesonderte Treppenanlage zu den oberen Stockwerken. Uber 

sie erreicht man zunachst das ZwischengeschoB mit dem eleganten, nicht allzu 

groBen Restaurant, die Konferenzraume sowie die sog. „Micro-Gallery“, in der 

iiber Computer Daten zu den Gemalden abgefragt werden kbnnen. Der Treppen- 

lauf endet auf der Galerie-Ebene - zur Rechten findet sich die pavillonartige 

Rotunde, die iiber dem Jubilee-Walk den Sainsbury Wing mit dem Hauptgebiiude
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verbindet, zur Linker) markiert ein Doppelsaulen-Paar den Vorraum der neuen 

Gemaldegalerie. Von hier aus erschlieBt eine erste Enfilade die Galerie und be- 

zieht die Vorraume sowie die Rotunde als Bindeglied zum Hauptbau ein, indem 

sie die groBe Enfilade des Altbaues fortfiihrt (Fig. 2, Abb. 3a).

Die Raumdisposition der Galerie erscheint unspektakular und nutzt weitestge- 

hend das zur Verfiigung stehende Areal. Die einzelnen Raume sind in der Langs- 

richtung gleichsam in drei Schiffen angeordnet, deren mittleres schmaler und hb- 

her ist als die seitlichen; in der Mittelachse ist der GrundriB der Raume gleich- 

maBiger und diese werden durch eine breite Enfilade verbunden. In den seitli

chen „Schiffen“ variiert ihre GroBe und Form starker, doch auch sie zejchnen 

sich durch ausgewogene Proportionen aus. Die Wandfiachen sind in hellem Grau 

gehalten, die Architekturglieder wie Rahmen, Sockelzonen und Simse in graugrii- 

ner Pietra Serena. In jedem Raum vermittelt ein sich nach oben verjiingendes 

ZwischengeschoB zu einer „Laterne“, durch die die Zufuhr des Oberlichtes gere- 

gelt wird (lediglich die dem Treppenhaus zugewandten Raume erhalten durch das 

Treppenhaus auch Seitenlicht). Besonderen Wert haben die Architekten auf die 

Ausleuchtung der Raume gelegt, die durch einen komplizierten, doppelwandigen 

Dachaufbau abgestimmt wird. Das Ziel war es, moglichst helle Raume zu erhal

ten und zugleich den Wechsel des Tageslichtes einzubeziehen. Die doppelwandi- 

ge Struktur der Aufbauten erlaubt die Beeinflussung des Tageslichtes, das zudem 

durch kiinstliches Licht aufgehellt werden kann. Die Summe dieser Elemente 

schafft annahernd ideale Voraussetzungen filr die Betrachtung der Gemalde.

Bei der Presentation der Gemalde des 15. Jahrhunderts wurde ein neues bzw. 

abgewandeltes Konzept verfolgt, das zudem in einer aufwendigen Publikation er- 

lautert wird (Dunkerton/Foister/Gordon/Penny, Giotto to Diirer, Early Renaissan

ce Painting in The National Gallery, London 1991). So hat man die Gruppierung 

in Schulen beibehalten, zugleich aber auf „italienische“ Raume zeitlich verwand- 

te „niederlandische“ und „deutsche“ folgen lassen, mit gelegentlichen Uber- 

schneidungen in den Raumen selbst (etwa Raum 64, in dem neben Bouts und 

Memlinc auch Antonello da Messina zu finden ist). Dieses Prinzip ist schliissig, 

da es sowohl die Besonderheiten der Schulen erkennen laBt wie auch deren Aus- 

tausch untereinander. Die National Gallery macht damit Fragestellungen der 

kiinstlerischen Wechselbeziehungen anschaulich, die insbesondere in der neueren 

Forschung verfolgt werden. Zugleich hat man versucht, „Schliisselwerke“ durch 

ihre Hangung herauszuheben und innerhalb der Galerie Akzente zu setzen. Auch 

dieses strukturierende Mittel erscheint sinnvoll, wenn auch nicht in alien Fallen 

zwingend - es hat gelegentlich den Anschein, daB manche Gemalde allein auf- 

grund ihrer GroBe zu „Schliisselwerken“ werden (etwa das Altarbild Cima da 

Coneglianos, Abb. 3a). Zudem wird der Presentation eine lockere chronologische 

Ordnung zugrundegelegt, die allerdings nicht in einem kontinuierlichen Rund- 

gang erschlossen werden kann: In den Raumen 51-56 finden sich die friihen ita- 

lienischen und nordeuropaischen Gemalde, es folgen in der Mittelachse (Raum 

57-60) die wichtigen italienischen Gemalde des 15. Jahrhunderts mit dem 

Schwerpunkt Florenz, die Raume 63-66 zeigen italienische und nordeuropaische
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Gemalde aus der zweiten Jahrhunderthalfte und schlieBlich die Raume 60-62 so- 

wie Raum 51 Werke des spaten 15. und friihen 16. Jahrhunderts. Die Schnittstel- 

le bildet gewissermaBen der Raum 51, in dem Werke aus dem Beginn sowie dem 

Ende des von der Galerie reprasentierten Zeitraumes vereinigt sind. Zudem 

schlieBt an diesen Raum ein Kabinett an, das den beriihmten Karton Leonardos 

beherbergt. Die Hangung bzw. Aufstellung der einzelnen Werke ist ausgewogen 

und ermbglicht ebenso die genaue Einzelbetrachtung wie auch die Zusammen- 

schau, etwa unter dem Aspekt der Malerschulen Oder der Wechselwirkungen. Le- 

diglich im Raum der friihen Niederlander (Nr. 56) wirken Campins kleinformati- 

ge Arbeiten ein wenig isoliert.

Die Anforderungen hinsichtlich der adiiquaten Representation einer wichtigen 

Teilsammlung der National Gallery erfullt der Sainsbury Wing. AnlaB zur Kon- 

troverse hat dagegen - wie nicht anders zu erwarten - Venturis Formensprache 

gegeben. Im folgenden soil der hefigen Debatte um die Postmoderne, als deren 

prominenter Vertreter Venturi anzusehen ist, keine weitere Polemik hinzugefiigt 

werden - auch deswegen, weil diese Diskussion vorwiegend Glaubensbekennt- 

nisse kennzeichnen. So ist der Bau etwa filr Charles Jencks {Post-Modern 

Triumphs in London, London 1991) „the most accomplished pluralist building in 

London“, filr andere, wie Deyan Sudjic, demonstriert er dagegen lediglich die 

Schwachen der gegenwartigen Architektur: „to a future generation it will speak 

embarassingly frankly about the mannered and schizophrenic approach to 

architecture in the 1980s“ (vgl. Colin Amery, S. 83).

Hier sei der Bau nur in Bezug auf seine Bestimmung sowie auf seinen Kon- 

text beurteilt. Geht man - die Abfolge der bisherigen Betrachtung umkehrend - 

von der Galerie aus, wird man dem Architekten konzedieren miissen, daB er sich 

in den meisten Ausstellungsraumen sensibel und adaquat auf die hier zu repra- 

sentierenden Gemalde eingestellt hat: Die Schlichtheit der Materialien sowie de

ren auf die florentinische Frlihrenaissance Bezug nehmende Form harmoniert mit 

den Renaissance-Gemalden, und auch das Pathos der groBen Enfilade (Abb. 2b) 

im „basilikalen Hauptschiff“ halt sich im Rahmen. Die zweite, in die Galerie ein- 

fiihrende Enfilade (Abb. 3a), die an jene zentrale des Altbaues anschlieBt und da- 

mit beide Bauteile vereinigt, setzt dagegen mit ihren gedrungenen Saulen einen 

zu schweren Akzent. Die massigen Saulen markieren zwar innerhalb der gesam- 

ten Enfilade den Neubau, verbinden sich formal aber nicht mit der architektoni- 

schen Formensprache der iibrigen Raume, rahmen auch weniger Cimas Altarbild 

(so etwas euphemistisch Colin Amery), sondern scheinen es vielmehr zu erdriik- 

ken. Das lichtdurchflutete Treppenhaus rezipiert in seinem sich verjlingenden 

GrundriB ein seit Vasari gangiges perspektivisches Spiel, zugleich zitiert Venturi 

im Curtain-Wall die klassische Moderne, wahrend die eingehangten, doppelten 

Schwibbbgen auf die Eisenarchitektur des 19. Jahrhunderts verweisen (Abb. 3b). 

Den Eingangsbereich dominieren machtige Rundstiitzen, wahrend der Buchladen 

von schlanken, agyptisierenden Metallsaulen abgetrennt wird; letztere markieren 

an der AuBenfront den Zugang zum „Sainsbury Wing". Allein die Betrachtung 

des Inneren macht deutlich, daB Venturi den von ihm immer wieder propagierten
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Pluralismus der Formensprache allzu offensichtlich vorfiihrt. Zweifellos ist dies 

eine kultivierte, auBerst beziehungsreiche Architektur - doch spricht der Bau nun 

so viele Sprachen, daB er seine eigene nicht finden kann.

Das gilt im Grunde auch fiir die Hauptfassade (Abb. 2d). Den Vorstellungen 

des Architekten zufolge sollte der Sainsbury Wing gleichsam aus dem Haupt- 

bau herauswachsen („We will work for a building that will grow out of its 

context", Amery S. 66) - dies scheint wortlich genommen. Nach dem schlimmen 

Schnitt des Curtain-Wall (den die vielen schonen Fotografien in seiner Wirkung 

zumeist verdecken) setzt die Fassade mit einer Massierung von Pilastern ein und 

nimmt zunachst die Sprache von Wilkins Fassade auf. Langsam diinnt dann die 

architektonische Gliederung aus, und ein letzter, etwas kraftigerer Akzent wird in 

der umgeknickten Wandflache vor dem eigentlichen Eingang gesetzt. Natiirlich 

weiB jeder, der sich ein wenig mit der postmodernen Architektur befaBt hat, was 

Venturi meint - und so laBt sich leicht von einem „Crescendo“ der Architekturg- 

lieder sprechen oder auf barocke Formulierungen verweisen. Betrachtet man in- 

des die Hauptansicht des Sainsbury Wing (dessen AuBeres an den minderen 

Seiten noch mehrfach die Gestalt wechselt) im Kontext mit der alten Fassade wie 

auch den umgebenden Gebauden, so bieibt nicht viel mehr als ein architekto- 

nischer Scherz, und wohl kein allzu tiefgriindiger. Entscheidend ist, daB die 

Fassade - so sehr sie auch auf den konkreten Ort ausgerichtet ist - sich nicht als 

eigenstandige Architektur qualifiziert (etwa im Gegensatz zu der des Entwurfes 

von Colquhoun).

Wilkins National Gallery von 1834, insbesondere ihre Fassade, hat lange Zeit 

bitterste Kritik hinnehmen miissen, sie zahlt auch in den heutigen Handbiichern 

der Architektur nicht zu den beispielgebenden Museumsbauten des 19. Jahrhun- 

derts, kommt auBerlich - um im Bild von Prinz Charles zu bleiben - eher in ei

nem bescheidenen MaBanzug daher. Ein „most loved and elegant friend" ist die- 

ser Bau erst durch die Gewohnung geworden, vor allem aber auf Grund der Tat- 

sache. daB er eine der bedeutendsten Sammlungen der Malerei beherbergt. Man 

muB kein Prophet sein, um Venturis Bau fiir die Zeit nach der Kontroverse um 

die Postmoderne einen ahnlichen GewohnungsprozeB vorauszusagen. Fiir den 

Besucher ist das Entscheidende, daB der Neubau als Museum funktioniert, daB er 

eine wichtige Sammlung adaquat prasentiert. Das architektonische Virtuosentum 

seines Schopfers wird man dafiir in Kauf nehmen.

Jiirg Meyer zur Capellen
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Tagungen

DIE AKTUALITAT DES ASTHETISCHEN

Internationaler KongreB der Stiftung Niedersachsen. Hannover, Congress Centrum 

Stadtpark, 2.-5. September 1992

Die pure Existenz des Hannoverschen Wissenschafts-Kongresses, das Interes- 

se von 190 Vertretern der Medien und etwa 2000 Zuhbrern verdeutlichen die Ak- 

tualitat der Thematik, nicht zwingend jedoch jene des Asthetischen: Die Aktuali- 

tdt des Asthetischen war nach Geist und Natur 1988, der Club of Rome-Tagung 

Jenseits der Grenzen des Wachstums 1989 und Gesundheit in eigener Verantwor- 

tung 1990 der vierte durch die ,Stiftung Niedersachsen' veranstaltete bffentliche, 

internationale KongreB in Hannover.

Die Asthetisierung der Kunst und der Beschaftigung mit ihr, erkennbar an 

ausgepragter Musealisierung und breit rezipierten Ausstellungsaktivitaten der 

letzten Jahre, sowie die Entdeckung der aktuellen massenmedialen Entwicklun- 

gen bis hin zu Musik-Videos als neuestem Forschungsobjekt, sollte die interdis- 

ziplinare Tagung in Hannover auch innerhalb der Kunstgeschichte diskussions- 

wiirdig erscheinen lassen.

Die Begrifflichkeit des ,Asthetischen', wie sie der Bielefelder Literaturwis- 

senschaftler und Herausgeber der Zeitschrift Merkur Karl Heinz Bohrer in sei- 

nem einfiihrenden Vortrag abzugrenzen versuchte (abgedruckt in Die Zeit Nr. 37) 

firmierte als Kern des philosophischen Diskurses. Bohrer pladierte fiir den Erhalt 

der enigmatisch-erlesenen Modalitat des philosophischen Inhalts des Kunstbe- 

griffs im Gegensatz zum Bamberger Philosophen Wolfgang Welsch, der die Aus- 

dehnung des Begriffes liber das Schbne bis hin zur pejorativ-entgrenzten Sinnge- 

bung der ,Verhiibschung' unserer ,Lebenswelt‘ betonte. Fiir Bohrer ist Kunst das 

Besondere, das inkommensurabel Andere, das es zu retten und damit zu trennen 

gelte von Politik und ,Lebenswelt‘. Der Warnung vor der Entgrenzung des Asthe

tischen, dem der Primat des Bildes (nach dem Verdikt des nicht anwesenden 

Paul Virilio: ,Worte sind keine Modelie') entspreche, schloB Bohrer den Verweis 

auf die Gefahr der Verwechslung von Asthetik mit schlichter hedonistischer Su- 

che nach Lebensqualitiit an.

Gerhard Schulze, der Autor des Buches Die Erlebnisgesellschaft, teilt ahnli- 

che Phanomene in gruppenspezifische ,Milieus' der kulturellen Sozialisation ein. 

Seine Anwesenheit auf dem KongreB ware deshalb fiir weitere Kliirung von Nut- 

zen gewesen. Diese neue Art der sozialen Anpassung scheint der erkannten Ent

wicklung einer ,Explosion' der Differenzierung und Individualisierung (Richard 

Sennett, New York) zu widersprechen.

Die Beschreibungen von Einzelphanomenen der Asthetisierung unterschied- 

lichster Lebensbereiche (Thomas Ziehe, Frankfurt: Zur Entstehung des Lebens- 

stils aus dem Lebensstandard, ausgehend von der Jugendkultur der 50er Jahre; 

Wibke von Bonin, Kbln: ,Vom Kiinstlerfilm zum Video-Clip'; Paul Feyerabend,

540



Zurich: Betrachtung der ,Natur als Kunstwerk'), wurden erganzt durch Warnun

gen vor den bereits fortgeschrittenen Entwicklungen. Dieser nur scheinbare Ge- 

gensatz zwischen nicht affirmativer Deskription und Rezension kennzeichnete 

die wenigen und zu kurz bemessenen Diskussionen.

So verdeutlichte der New Yorker Medientheoretiker Neil Postman die Gefahr 

der Uberflutung des Menschen durch Informationen. Besonders fiihrte er die 

Auswirkung der Abstumpfung gegeniiber existentiellen Problemen und damit der 

Bedrohung der menschiichen Species trotz des Wissens dariiber neuerlich vor 

Augen. Er pladierte fur ein ,Post-Information-Age‘. Dagegen verdeutlichte die 

Berliner Publizistin und Fernsehkritikerin Barbara Sichtermann neben der indivi- 

duellen Mbglichkeit der Informationsauswahl ihre Theorie der allgemein unter- 

schatzten Fahigkeit des unbewuBten Filterns von Informationen durch den psy- 

chischen und physiologischen Wahrnehmungsapparat.

Den in nahezu alle Lebensbereiche dringenden Komplex .Design und Wer- 

bung‘ vertraten Francois Burkhardt, Paris, Michael Schirner, Dusseldorf, Harald 

Hullmann, Dusseldorf, und Andrea Branzi, Mailand. Wiihrend Burkhardt der 

Feststellung Welschs, daB asthetisches Denken vernunftmaBiges ersetze, zu- 

stimmte und die Symbolkraft des Designs liber seine Nutzungsqualitiiten stellte, 

sprach er sich gegen die oberfliichlichen Bedingungen der postmodernen Asthetik 

in der Architektur (Jencks, Klotz) aus. Hierbei liegt allerdings die Herausbildung 

dieses asthetischen Begriffs der postmodernen Architektur, wie Burkhardt ihn be- 

trachtet, eineinhalb Jahrzehnte und seine Revision bereits Jahre zuriick. Das Re- 

ferat des Werbefachmanns und Designers Hullmann geriet dagegen zu einem 

Meisterstiick der Werbung fiir die Produkte seines eigenen Metiers.

Prinzipielle Kritik an den beschriebenen Phanomenen iibte neben dem Me- 

dienkritiker Harry Pross, Weiler (,Alles im Rechteck - Signalbkonomie und 

Symbolik des Fernsehens'), und Derrick de Kerckhove, Toronto (,Die Medien 

sind schdn: Die Asthetik der Technologies, auch der Ziircher Philosoph Her

mann Lubbe: Seine Indizien der Asthetisierung der immer schneller ablaufenden 

Zeit verdeutlichte er am Begriff der ,Gegenwartsschrumpfung‘ und der immer 

kiirzer erscheinenden ,Verfallszeit‘ wissenschaftlicher Erkenntnisse. Sie verleite- 

ten den Wuppertaler Professor fiir Asthetik, Bazon Brock, in seinem tempera- 

mentvollen, aber vereinfachenden Beitrag zu der Bemerkung, daB die Tatsache 

der vierten Wiederholung von Lubbes Vortrag (und damit implizit seiner Uberal- 

terung) dessen Beobachtung ad absurdum fiihrte.

Dezidierte Erlauterungen zur aktuellen Asthetik in der Philosophic lieferten 

Armin Wildermuth, St. Gallen (,Wie soil man heute eine philosophische Asthetik 

entwickeln?'), Martin Seel, Hamburg (,Die asthetische Praxis der Kunst'), und 

Siegfried J. Schmidt, Siegen (,Wissenschaft als asthetisches Konstrukt').

Karin Thomas, Koln, und Cornelia Klinger, Wien, referierten die Debatte 

liber die fortschreitende postfeministische Asthetik. In der anschlieBenden Dis- 

kussion wurde durch die Bemerkung einer Zuhorerin zur unverstiindlichen Be- 

griffswahl des .Postfeminismus' angesichts der nirgends erkennbaren nachpa- 

triarchalischen Gesellschaft a posteriori die Legitimitat der Sektion in Frage ge-
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stellt. Schon die Verkiirzung des Prinzips des ,Erhabenen‘ auf das Mannliche so- 

wie des .Schonen1 auf das Weibliche war a priori nicht nachzuvollziehen.

Die Sektion .Asthetisierung der Natur1, neben Paul Feyerabend vertreten 

durch Rainer Gruenter, Wuppertal (,Die Poesie der Gestelle - Industrie als Land- 

schaft1), Gernot Bohme, Darmstadt (.Okologische Naturasthetik: Asthetische Er- 

kenntnis der Natur1), Rudolf zur Lippe. Oldenburg (,1st eine neue Kosmologie 

aus dem Asthetischen mbglich?1), und Bernd-Olaf Kiippers, Heidelberg (.Die as- 

thetischen Dimensionen natiirlicher Komplexitat1), setzte sich mit der astheti

schen Natur-Erfahrung, ihrer Stilisierung und anderen asthetischen Dimensionen 

der Natur auseinander.

Als charakteristische Beispiele fiir die Interdisziplinaritat des Themas diirfen 

die Erklarungen wahrnehmungsphysiologischer (Ernst Poppel, Miinchen: ,Hirn- 

forschungsgrenziiberschreitungen1) und wahrnehmungspsychologischer Zusam- 

menhange (Humberto Maturana, Santiago de Chile: .Die Biologie der Asthetik1) 

gelten. Uber die Asthetisierung des Politischen und ihrer Symbolik diskutierten 

Rudiger Bubner, Tubingen, Karol Sauerland, Warschau, und Claus Leggewie, 

GieBen, dessen Pladoyer fiir eine neue ,Politik der Verfiihrung1 schwer verstand- 

lich schien.

Die asthetische Beliebigkeit der Kunst nahmen Jean-Christophe Ammann, 

Frankfurt, Dietmar Kamper, Berlin, Arthur C. Danto, New York, Thierry de 

Duve, Paris, Gottfried Boehm, Basel, und Stephan Schmidt-Wulffen, Hamburg, 

zum Kern ihrer Thesen: Wahrend Schmidt-Wulffen als Kriterien fiir die Aktuali- 

tat der Asthetik - auBer juristischen Werten - einzig noch gestalterische anfiihrt, 

„...deren Willkiirlichkeit so lange zu ertragen ist, bis sich ihre Richtigkeit wie 

von selbst eingestellt hat“, und damit Asthetik, Kunst und ,Verhiibschung‘ 

(Welsch) iiberlappen laBt, widerspricht Boehm dem absoluten Charakter des As

thetischen als Kriterium der Kunst: Ein Kiinstler, der sich auf das Asthetische 

einlasse, miisse scheitern; einer, der sich nicht darauf einlasse, kdnne dies nicht 

einmal, und das Werk sei immer noch das Nadelohr, durch das alle Faden der In

terpretation gezogen wiirden. De Duve verwies auf die lange Geschichte des ,Be- 

liebigen1 (Hegel) und bezeichnete es als den ,kategorischen Imperativ1 der Mo- 

derne.

Insgesamt bleibt als grundsatzliches Problem der Diskussion festzuhalten: So

lange der Begriff des Asthetischen nicht klar zu bestimmen ist - auch Karl-Heinz 

Bohrer vermochte dies nicht -, ist seine Ausdehnung aus der rein philosophi- 

schen Diskussion uber die Kunst bis zur Verschonerung unserer ,dinglichen Le- 

benswelt1, wie es Welsch betrachtet, nicht einzugrenzen und entzieht sich des- 

halb einer konstruktiven, breit angelegten interdisziplinaren Debatte. Martin Seel 

pladierte deshalb fiir eine strenge Abgrenzung von Philosophie, Kunst und Kul- 

tur.

Der SchluBredner Jean-Francois Lyotard, Paris, erfiillte die Erwartungen arti- 

fizieller und spielerischer Philosophie nicht. Im Gegenteil: Ernst und ohne Pathos 

pladierte er fiir eine klare Rationalitat in der Diskussion und die Trennung von 

Kunst und Philosophie in der Debatte. Asthetik und Kultur bestehen fiir Lyotard
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in der Darstellung des liickenlosen Scheins. Hier stand Lyotard dem Dictum 

Adornos von der ideologischen Verblendung durch den Schleier der Kulturma- 

schinerie nahe: „...la culture contemporaine immerge ces idealites et noie leurs 

distinctions...“ (Lyotard).

So standen die Warnungen Lyotards vor der Asthetisierung der Philosophie 

und den Verwischungen der Begrifflichkeit ganz im Gegensatz zu den Erwartun- 

gen des Publikums und Wolfgang Welschs, der sich zum Ende des Kongresses 

von Lyotard eine Starkung seiner Position der Ausweitung des Begriffes des As- 

thetischen auf Kultur und Schbnheit bis an den Rand der Niederungen oberflach- 

licher Verhiibschung erhoffte.

Kritisch anzumerken bleibt dreierlei: Einmal die offenkundige Tatsache der 

gegenseitigen .Asthetisierung’ der Redner durch die Art der Presentation ihrer 

Gedanken und der Zuhbrer durch den GenuB derselben.

Zweitens das Ausklammern des wirkungsmachtigsten Bereichs der Verscho- 

nerung unserer Umwelt: der Architektur. Sie stellt nicht nur materiell, sondern 

auch zeitlich durch ihr Uberleben und zukiinftiges Wirken das deutlichste Zei- 

chen unserer Gegenwart dar.

SchlieBlich wurde neben der theoretisch-wissenschaftlichen Auseinanderset- 

zung mit Asthetisierung, Verschonerung und Verhiibschung unserer ,Lebenswelt‘ 

die deutlich gegenlaufige Entwicklung in personlichen, sozialen, okologischen 

sowie politischen Strukturen nur marginal erwahnt: Aggression und Verfall in al

ien Bereichen des Seelischen. des Moralischen, des Ethischen: Die allgemeine 

VerhaBlichung. Aufgabe der aktuellen Kunst und in der Folge auch der Kunstge- 

schichte muB es deshalb sein, der Betaubung durch das Design des Lebens entge- 

genzutreten und DenkanstoBe zu liefern.

(Vom 18. bis 20. Marz 1993 findet in Munster der nachste bffentliche Kon- 

greB Bild und Reflexion. Paradigmen und Perspektiven gegenwartiger Asthetik 

statt, auf dem eine „Deutsche Gesellschaft fur Asthetik” gegriindet wird.)

Ernst Seidl
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Ausstellungen

THE MAKING OF ENGLAND. 

ANGLO-SAXON ART AND CULTURE AD 600-900

London, British Museum, bis 8.3.1992. Katalog, hrsg. v. Leslie Webster und 

Janet Backhouse: 312 Seiten mit zahlreichen schwarz-weiBen und farbigen 

Abbildungen.

(mit sechs Abbildungen)

Am Ende zuriick zu den Anfangen: The Making of England beschloB jetzt ei- 

nen Zyklus von vier Ausstellungen zur mittelalterlichen Kunst und Kultur Eng

lands, der 1984 mit einer hochbedeutenden Presentation der romanischen Kunst 

begonnen hatte (English Romanesque Art. 1066-1200; vgl. Kunstchronik 37, 

1984, S. 202-215). In relativ rascher Folge war zunachst ein Uberblick liber das 

Jahrhundert vor der normannischen Eroberung gefolgt (The Golden Age of 

Anglo-Saxon Art. 966-1066. 1984/85; vgl. Kunstchronik 38, 1985, S. 551-558), 

1987/88 schlieBlich eine erste groBe Darstellung der englischen Gotik (Age of 

Chivalry. Art in Plantagenet England. 1200-1400). Nach weiteren drei Jahren 

wahlte man nun fiir das Finale jene Epoche, die - nicht zuletzt wohl aufgrund ih- 

rer weitreichenden Einfliisse auf die friihmittelalterliche Kunst des Kontinents - 

als die in der internationalen Forschung am ausfiihrlichsten behandelte gelten 

darf: die Zeit von der Christianisierung Englands, die mit den 40 im Jahre 596 

von Papst Gregor dem GroBen entsandten romischen Missionaren einsetzte, bis 

zur politischen und geistigen Konsolidierung der durch die Wikingereinfalle an- 

geschlagenen englischen Kbnigreiche in der Regentschaft des westsachsischen 

Kbnigs Alfred (871-899).

Die Eckdaten wurden mit dem Evangeliar des hl. Augustinus (Nr. 1) in der 

ersten Vitrine und dem „Alfred Jewel" (Nr. 260) in der letzten durch herausra- 

gende Exponate eindrucksvoll ins Bild gesetzt. Prinzipien unauffalliger Didaktik 

dieser Art bestimmten auch sonst die Ausstellungskonzeption, die schon aus 

Platzgriinden auf Theaterdonner verzichten muBte. Denn nachdem sich die von 

den Touristenrouten abgelegene Hayward Gallery als Ort der Romanik-Ausstel- 

lung negativ auf die Besucherzahl ausgewirkt hatte und die Royal Academy mit 

ihren hohen Raumen fiir die im Durchschnitt eher kleinformatigen Exponate 

wohl weniger geeignet schien als fiir Age of Chivalry, hat man fiir die Angel- 

sachsen wie schon 1984/85 auf die bescheidenen fiir Sonderausstell ungen verfiig- 

baren Raumlichkeiten des British Museum zuriickgegriffen. Publikumsfreundlich 

war das nicht, aber mit Blick auf die zahlreichen Handschriften der British 

Library, die auf diese Weise das Haus nicht verlassen muBten, schon aus konser- 

vatorischen Griinden gerechtfertigt.

Die drangvolle Enge der Vitrinen brachte zugleich Konzentration und Be- 

schrankung mit sich. Als wohltuender Kontrast zu den hierorts gern inszenierten
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Trimm- und Lehrpfaden durch monumental ausdekorierte Geschichtsbiicher 

herrschte in London die Konzentration auf die originalen Objekte, die nur in 

ganz wenigen begriindeten Ausnahmefallen durch (Mainzer) Kopien vertreten 

wurden: Tassilo-Kelch (Nr. 131), Lindauer Deckel (Nr. 132) und Rupertus-Kreuz 

(Nr. 133); beim Franks Casket des British Museum (Nr. 70), dessen rechte Seite 

und Deckel im Bargello verwahrt werden, sind ohnedies anstelle der Florentiner 

Teile Nachbildungen montiert. Lediglich fur das Echternacher Evangeliar in Pa

ris (lat. 9389: Nr. 82) und den Codex Amiatinus (Nr. 88) muBte auf Fotos zu- 

riickgegriffen werden. In Kauf nehmen muBte man freilich, daB eine ganze Gat- 

tung, welche sich unmittelbarer musealer Presentation entzieht, in der Ausstel- 

lung schlechterdings nicht vorkam: Abgesehen von einem Modell der „Palast- 

anlage“ des 7. Jahrhunderts in Yeavering, Northumberland, inklusive Prozession 

(dank Aufstellung in Kniehbhe immerhin eine Attraktion filr die kleinsten Besu- 

cher, im Katalog wohlweislich durch eine etwas weniger detailreiche Zeichnung 

ersetzt: S. 69 Fig. 6), wurde die Architektur der Zeit mit zwei - zu kurzen - 

Essays im Katalog erledigt, getrennt nach „Secular architecture" (Philip Dixon, 

S. 67-70) und „Church architecture" (Richard Gem, S. 185-188). Mit 18 wohl 

vorwiegend nach der GrbBe ausgewahlten Exponaten bemiihte man sich um die 

Monumentalskulptur. Den Hauptanteil an den 279 Katalognummern hatten Hand- 

schriften (63 Nummern, dazu 13 Urkunden) und Werke der Kleinkunst: Metall- 

arbeiten verschiedenster Art (96 Nummern), zahlreiche Miinzen (in 71 Katalog

nummern zusammengefafit), Werke der Elfenbeinschnitzerei (7), Textilien (3), 

Gegenstande des taglichen Gebrauchs und andere Grabungsfunde.

Auf spektakulare Weise fanden die bekanntesten, in den Handbiichern abge- 

bildeten Spitzenwerke der insularen Buchmalerei und Goldschmiede- oder Elfen- 

beinkunst zusammen: SchlieBen und Schnallen aus dem Schiffsgrab von Sutton 

Hoo (Nr. 14 und 15), das „Book of Lindisfarne" (Nr. 80) und das „Book of St. 

Chad" (Lichfield-Evangeliar: Nr. 90), der Psalmenkommentar des Cassiodor aus 

Durham (Nr. 89), der Vespasian-Psalter (Nr. 153) und der Codex Aureus aus 

Stockholm (Nr. 154) sowie, als Grenzganger zwischen der Insel und dem Konti- 

nent. das Diptychon von Genoels-Elderen (Nr. 141). Wer aber gefolgert hatte, 

die Ausstellungsmacher hatten es sich mit der Auswahl leicht gemacht und ledig

lich Handbuchwissen in die Vitrinen gebannt, sah sich angenehm enttauscht. Die 

Ausstellung konnte in den archaologischen Bereichen mit einer erstaunlichen 

Fiille an neuen, noch so gut wie unbekannten Funden aufwarten und bot, vor al- 

lem bei den Handschriften, ein aufschluBreiches Forum filr die Auseinanderset- 

zung mit jiingeren und jiingsten Forschungsmeinungen, insbesondere von palao- 

graphischer Seite, was den von Leslie Webster und Janet Backhouse herausgege- 

benen Katalog zu einem niitzlichen Nachschlagewerk fur den Forschungsstand 

macht. Das Fehlen eines Registers zwingt allerdings immer wieder zum Suchen, 

zumal die Uberlagerung von inhaltlich-systematischen und topographischen Ge- 

sichtspunkten bei der Gliederung in sieben Abschnitte nicht gerade die Benut- 

zung erleichtert. In der Ausstellung traten die Abgrenzungen zwischen den doch 

recht willktirlich benannten Kapiteln „Pagan into Christian", „The developing
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state", „The new learning", „The Church in Northumbria", „England and the 

Continent", „The Mercian supremacy" und „The Age of Alfred" wohltuend zu- 

riick, und da sich die Didaktik weitgehend auf knappe, aber sehr informative und 

aspektreiche Erlauterungen zu den einzelnen Exponaten beschrankte, fielen die 

Unzulanglichkeiten dieses Rasters nicht weiter auf.

Es waren vielmehr die Objekte selbst, welche die Zasuren setzten. Die isolier- 

te Presentation des Augustinus-Evangeliars (Cambridge, CCC Ms 286: Nr. 1) als 

Eroffnung wirkte wie ein Paukenschlag, der singularen Bedeutung dieser Hand 

schrift als eines der wenigen erhaltenen Zeugnisse fiir den Transfer friihchrist- 

lich-antikisierender (Bild-)Traditionen vollig angemessen. Hier ist die kunsthisto- 

rische Evidenz einer aus dem Italien des 6. Jahrhunderts nach England vermit- 

telten Vorlage mit dem historisch gesicherten Weg von Rom nach Canterbury im 

Gepack der von Papst Gregor dem Groben ausgestatteten Missionare zur Dek- 

kung zu bringen.

In der raumbeschrankten Ausstellung war diesem Aspekt mit einem einzigen, 

durch die Sonderstellung seines szenenreichen Schmucks besonders wirkungsrei- 

chen Beispiel vielleicht Geniige getan; im Katalog hatte der nicht einmal einspal- 

tige Eintrag jedoch durchaus etwas ausgreifen und Hinweise auf parallele Faile 

aufnehmen diirfen, etwa auf den Cuthswitha-Codex in Wurzburg, eine unziale 

Abschrift von Hieronymus’ Salomo-Kommentar aus dem 5. Jahrhundert, deren 

Weg von Italien liber England nach Franken groBtes historisches Interesse bean- 

sprucht (Wurzburg, UB, M. p. th. q. 2: CLA IX, 1430a). Zweimal dient hier das 

Gepack der Missionare als Erklarung der Reiseroute: Zunachst diirfte der Codex 

den Weg des Augustinus-Evangeliars genommen haben, fiir die spatere Reise 

von Worcester, wo er um 700 im Besitz der Abtissin Cuthswitha war, nach 

Wiirzburg wird iiberzeugend auf das Itinerar des hl. Bonifatius oder seiner Nach- 

folger verwiesen (Abb. 7a).

Nr. 2 wurde mit Recht unserer Hauptquelle fiir die friihe Kirchengeschichte 

Englands (bis 730) zugestanden, Bedas ,Historia ecclesiastica gentis Anglorum1, 

fiir die im sog. Moore Bede eine der altesten Abschriften zur Verfiigung stand 

(Cambridge, UL, Ms Kk. v. 16, ca. 737; jiingere Abschriften und weitere Werke 

Bedas unter Nr. 61f., 92f., 96 und 170). Fiir die wichtigste Quelle zur irischen 

Komponente, Adamnans Vita des hl. Columba, begniigte man sich mit einer Ab

schrift des 12. Jahrhunderts aus den eigenen Bestanden (Add. Ms. 35110: Nr. 3) 

und lieB eine bald nach Adamnans Tod in Iona selbst entstandene Textfassung in 

Schaffhausen (Stadtbibliothek, Ms. Gen. 1; vgl. zuletzt Rene Specht, in: Schaff- 

hauser Beitrage zur Geschichte 65, 1988, S. 103-109). Aber Irland und Iona wa

ren eben nicht Thema und blieben - vielleicht allzu konsequent - ausgespart. So 

verzichtete man auch auf Adamnans zweite groBe Schrift, die auf dem Bericht 

des gallischen Bischofs Arculf beruhende Beschreibung Palastinas, ungeachtet 

der Rolle, die dieses Werk (dank einer 686 als Geschenk an Kbnig Aidfrith ge- 

langten Abschrift) auch in Northumbrien spielte, und ohne Hinweis auf die Rele- 

vanz fiir die Anfange der insularen Buchillustration durch die Skizzen von den 

Heiligen Statten, die ja auch in den Handschriften von Bedas - gleichfalls ausge-
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sparter - iiberarbeiteter und erganzter Fassung iiberliefert werden (vgl. CSEL 39, 

S. 299-324; CC SL 175, S. 248-280).

Im zweiten Raum wurden den wichtigsten Schriftquellen - Gesetzestexten, 

Bischofslisten, Genealogien (Nr. 25-30) - die archaologischen Zeugnisse ge- 

geniibergestellt. Stiicke wie die Crundale-Schnalle mit ihrem erlesenen Fili- 

grandekor belegten in der Kombination des realistischen Fischkbrpers mit flan- 

kierenden Flechtornamentstreifen die Qualitat der Kentischen Goldschmiedear- 

beiten des mittleren 7. Jahrhunderts (Nr. 6). Die reiche Auswahl an Metallar- 

beiten des 7. Jahrhunderts ermbglichte regionale Gruppenbildung, etwa fur den 

Kreuz-Anhanger aus Ixworth in Oxford (Nr. 11) und das Wilton-Kreuz (Nr. 

12), deren Cloisonne-Arbeit iiberzeugend im Umfeld der Spitzenwerke dieser 

Technik aus East-Anglia, eines gleichartigen Paares von Schulterspangen aus 

Sutton Hoo (Nr. 14), gesehen wird. Einen scheibenfbrmigen Anhanger aus Fa- 

versham (Nr. 9) verbindet demgegeniiber nicht nur die Kentische Provenienz 

mit einer technisch gleichartigen Brosche aus Sarre (Nr. 31a). In derselben Tra

dition stehen auch vier Anhanger und eine Brosche aus einem Neufund- 

komplex, einem Frauengrab (Grab 93) in Ipswich, unweit westlich von Sutton 

Hoo (Nr. 33a-b). Hier wurde 1990 ein Graberfeld entdeckt, zu dem u.a. 22 an- 

gelsachsische Bestattungen des 6. und friihen 7. Jahrhunderts gehbren (S. 

5Iff.). Die ausgestellten Schmuckstiicke aus Grab 93 mit kreuzfbrmig angeord- 

netem Granat- und Filigrandekor haben jedoch ihre nachsten Parallelen in drei 

Anhangern aus Milton, Kent, die durch Miinzfunde in die Zeit um 700 datiert 

werden (Nr. 36a-c). Die Bestattung, zu der auch ein in Silber gearbeitetes Kos- 

metik-Set gehbrt (Nr. 33g), wird daher erst dem ausgehenden 7. oder beginnen- 

den 8. Jahrhundert zugewiesen.

Einige unpublizierte Neufunde der letzten zehn Jahre bot auch die folgende 

Vitrine (Nr. 39, 41), die der durch Schema-Zeichnungen erlauterten Tierorna- 

mentik des Stils II gewidmet war (Nr. 38-45 unter der etwas zu weit gegriffenen 

Uberschrift „Anglo-Saxon decorative Styles, 550-700“). Hier hatte man auch 

eine noch unverbffentlichte Beinschnitzerei untergebracht, das Fragment eines 

(Messer-?)Griffs, dessen ineinander verbissene Vierbeiner mit „first half of 7th 

century" allerdings sicher zu frith datiert sind (Nr. 43). Zutreffender wurde ein 

kleines nielliertes Goldplattchen mit der halbfigurigen, zoo-anthropomorphen 

Darstellung des Johannes-Symbols, 1978 bei Brandon (Suffolk) ergraben, mit 

Blick auf die Inschriften der Evangelistenbilder im „Book of Cerne“ ins friihe 

9. Jahrhundert datiert (Nr. 66a). Bedauerlich, daB ausgerechnet bei diesem unge- 

wbhnlichen Stuck - Beschlag eines Kreuzarms, eines Kastchens oder eines 

Buchdeckels (?) - die Fundzusammenhange nicht ausreichend dokumentiert sind. 

Zu den kulturgeschichtlich z.T. sehr ergiebigen Funden, die auf demselben Ge- 

lande, einer ausgedehnten Siedlung des 7.-9. Jahrhunderts, in der Folge systema- 

tisch geborgen wurden, gehbren neben zahlreichen Gewandnadeln (Nr. 66b-k) 

u.a. auch einige Styli (66r-t; solche aus Barking vgl. unter Nr. 67i-k, aus Jarrow 

unter Nr. 105d) und ein Flachglasfragment (66y). Eine noch breiter gestreute Pa

lette an Schmuckstiicken und Gebrauchsgegenstanden konnte 1989-91 an einem
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zwischen 700 und 870 besiedelten Platz bei Flixborough, auf halber Hbhe zwi- 

schen Lincoln und York ergraben werden (Nr. 69a-w).

Fragmente von Fensterverglasungen aus angelsachsischer Zeit warden in der 

Ausstellung auch aus den beriihmten Klbstern Whitby (Nr. 107j) und Jarrow ge- 

zeigt, letztere eine bedeutende Bestatigung fur Bedas Nachricht, Benedict Biscop 

habe fur die Ausstattung der Kloster Monkwearmouth und Jarrow in der Glasher- 

stellung erfahrene Handwerker aus Gallien holen lassen (Beda, Vita sanctorum 

abbatum monasterii in Wiremutha et Gyruum ..., ed.: C. Plummer, Oxford 1896, 

S. 368). Die Montage der in Jarrow geborgenen Flachglasscherben zu einem halb- 

runden Fenster mit einer stehenden nimbierten Figur (Nr. 105a) ist allerdings we- 

niger eine ..reconstruction" als eine freie Erfindung von hochst zweifelhaftem 

Verdienst (die Abb. im Kat. S. 139 zudem iiberbelichtet und gelbstichig). Immer- 

hin scheinen einige der zu breit verbleiten dunkelgelben Fragmente tatsachlich 

die fur einen Nimbus charakteristische Rundung aufzuweisen, womit zumindest 

der Nachweis erbracht ware, dafi die in den Quellen nicht naher beschriebene 

Verglasung von Jarrow bereits figiirliche Scheiben umfaBte.

Weitere Grabungsbefunde haben zudem unser Wissen um die Behandlung der 

Wande in Kloster Jarrow erweitert, auch hier eine hochst willkommene Ergan- 

zung der Nachrichten Bedas, selbst wenn es sich nicht um Reste des Kirchenbaus 

handelt und sich - deshalb (?) - keine Hinweise auf figiirliche Malerei ergeben 

haben (vgl. zum Thema auBer der im Katalog zitierten archaologischen Lit.: P. 

Meyvaert, Bede and the church paintings at Wearmouth-Jarrow, in: Anglo-Saxon 

England 8, 1979, S. 63-77). Drei Putzfragmente waren ausgestellt, die auf der 

geglatteten Oberflache eine Kalktiinche mit geradlinigen und runden Ritzungen 

und eine blasse Farbigkeit in Rot, Ocker und Schwarz aufweisen (Nr. 105b). Die 

z.T. gezirkelten Vorritzungen lassen einen von zwei- bis dreifarbigen Bandern 

eingefaBten Fries mit runden oder bogenformigen Ornamenten erschlieBen, nach 

Fundlage einem der nachgeordneten Klosterbauten des spaten 7. bis 8. Jahrhun- 

derts zuzuweisen (Umzeichnungen der Fragmente bei R. J. Cramp und J. Cronyn, 

Anglo-Saxon Polychrome Plaster and other Materials from the Excavations of 

Monkwearmouth and Jarrow: an Interim Report, in: S. Carter, D. Park und P. 

Williamson [Hrsg.], Early Medieval Wall Painting and Painted Sculpture [BAR 

British Series, 216], Oxford 1990, S. 17-30). Mit dem Nachweis einer lokalen 

Wandmalereitradition in Jarrow erwachst der lange gefiihrten Diskussion liber 

den Charakter der in den Kirchen von Jarrow und Monkwearmouth nach romi- 

schem Vorbild angebrachten Bilder eine neue Grundlage: So ist nur schwer ein- 

zusehen, warum angesichts der handwerklich versierten Wandmalereifunde 

weiter an der These groBformatiger aus Rom importierter Tafeln oder Leinwan- 

de, die an den Wanden aufgehangt worden waren, festgehalten wird (R. Gem, 

Documentary References to Anglo-Saxon Painted Architecture, in: ebd., S. 2).

Hier, in der Umgebung der archaologischen Funde aus den Hauptbastionen 

der romisch-angelsachsischen Kirche, wurden am Umkehrpunkt des Ausstel- 

lungsweges auch das Lindisfarne-Evangeliar und die iibrigen Prachtcodices aus 

Northumbrien prasentiert (Nr. 79-91). Man hatte die Gelegenheit genutzt, die Re-
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ste zweier groBer Handschriften, die die Geschichte aufgeteilt und verstreut hat, 

des Otho-Corpus-Evangeliars und der Ceolfrid-Bibel, fur die Dauer der Ausstel- 

lung wieder zu vereinen. So sah man die Fragmente des beim Brand der Cotton 

Library schwer beschiidigten Cotton Ms Otho C. V (Nr. 83a) neben der gut er- 

haltenen Cambridge-Halfte (CCC Ms 197B: Nr. 83b) und einer im 18. Jahrhun- 

dert, noch vor dem Feuer, kopierten Musterseite des Londoner Teils (BL, Stowe 

Ms 1061, fol. 36r: Nr. 83c). Zusammen mit den Fotos vom Codex Amiatinus 

zeigte man Blatter einer weiteren einbandigen Bibel, die Reste des zweiten von 

ehemals drei Pandekten, die Abt Ceolfrid in Monkwearmouth/Jarrow nach dem 

Vorbild des Codex Grandior des Cassiodor schreiben lieB, wobei wohl erstmals 

neben den seit 1911 publizierten ,Middleton-Blattern“ (BL, Add. Ms 45025: Nr. 

87a) das erst 1982 vom National Trust erworbene Einzelblatt aus Kingston Lacy 

(„The Bankes Leaf"; BL, Loan Ms 81: Nr. 87b) einer breiteren Offentlichkeit zu- 

ganglich war. - Unter den filr Northumbrien gesicherten illuminierten Hand

schriften blieben kaum Liicken (die Kolner ,Collectio canonum1 wurde in der 

folgenden Abteilung als Nr. 126 nachgereicht), doch hatte man gerne im Ver- 

gleich auch einige jener Stiicke gesehen, filr die gelegentlich northumbrische 

Entstehung in Vorschlag gebracht wurde (s. u. zu den Evangeliaren in Maaseik 

und Leningrad). Nicht aufgegriffen wurde auch die Debatte um die zwischen 

dem angelsachsischen Bereich und lona-Irland strittigen Stiicke, so daB etwa das 

„Book of Durrow“ nur mit einem knappen Verweis im Einleitungsessay zu den 

northumbrischen Handschriften gestreift wird (J. Backhouse, S. 110).

Bedauern mochte man. daB das geringe Platzangebot nur eine unangemessen 

sparsame Priisentation der angelsachsischen Buchkunst auf dem europaischen 

Kontinent ermdglichte. Lediglich das durch den hi. Willibrord gegriindete Ech- 

ternach war durch zwei Handschriften vertreten: Das Kalendar in Paris mit ei

ner von der Hand des Heiligen stammenden Randnotiz gehort zu den friihesten 

Zeugnissen dieses Skriptoriums (Nr. 123). Hier verweist der Katalog nur auf 

die wahrscheinliche irische Herkunft der Schreiber Virgilius und Laurentius, 

nicht aber auf die gegenwartige Diskussion liber irische und northumbrische 

Einfliisse, wobei an wichtiger neuerer Literatur nachzutragen ware: F. Avril - 

D. Stirnemann, Manuscrits enlumines d’origine insulaire VIT-XXe siecle, Paris 

1987, Nr. 3; N. Netzer, Willibrord’s Scriptorium at Echternach and its relati

onship to Ireland and Lindisfarne, in: G. Bonner, D. Rollason und C. Stancliffe 

(Hrsg.), St. Cuthbert, his cult and his community to AD 1200, Woodbridge 

1989, S. 203-212. Die Stilphase um 750 vertrat der dreibandige Echternacher 

Psalter in Stuttgart (Wiirtt. Landesbibl., Cod. Bibl. 2° 12), in dem ein wohl an- 

gelsachsischer Kiinstler kontinentale Ornamentformen mit insularen Elementen 

vermischte (Nr. 128); hierzu demnachst Nancy Netzer, The Trier Gospels 

(Trier, Domschatz 61), Cambridge Studies in Palaeography and Codicology, 

Cambridge 1992.

Von dem zweiten groBen angelsachsischen Missionar, dem aus Siidengland 

stammenden Hl. Bonifatius, wurde eine Randnotizen von seiner Hand aufweisen- 

de Handschrift aus der Zeit um 700 gezeigt (Nr. 124). Hier hatte man sich dane-
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ben Zeugnisse aus den von ihm gegriindeten bedeutenden Klostern und Bischofs- 

sitzen wie Fulda, Fritzlar, Hersfeld und Wurzburg und dem mit seinem Namen 

eng verbundenen Mainz gewiinscht. Gerade sie hatten die starken Einwirkungen. 

die die angelsachsische Kultur auf dem europaischen Kontinent in Schrift und 

Ornamentik bis weit in das 9. Jahrhundert hinterlassen hat. illustrieren kbnnen. 

DaB diese Griindungen nicht mit der alteren Forschung als isolierte insulare En- 

klaven zu sehen sind, sondern im Kontext ihrer weitreichenden europaischen 

Verbindungen, wird sowohl in ihren erhaltenen Bibliotheksbestanden als auch in 

den Produkten ihrer Skriptorien deutlich, die einen eigenen Schrift- und Orna- 

mentstil zeigen. Dabei haben diese Schulen mit der Entwicklung in Siidengland 

Schritt gehalten (vgl. H. Spilling, Angelsachsische Schrift in Fulda, in: A. Brail 

IHrsg.], Von der Klosterbibliothek zur Landesbibliothek, Stuttgart 1978, S. 47-98, 

R. McKitterick, Anglo-Saxon Missionaries in Germany: Reflections on the Ma

nuscript evidence, in: Transactions of the Cambridge Bibliographical Society, 

Vol. IX, 1989, S. 291-329, bes. S. 306f.). Hier stellt sich aber auch die Frage, ob 

nicht in umgekehrter Richtung Skriptorien des bonifatianischen Missionsgebietes 

Vermittler kontinentaler Elemente waren, da in der Ornamentik der spaten siid- 

englischen Handschriften der Tiberiusgruppe vegetabile Elemente kontinentaler 

Herkunft enthalten sind, die schon in den Handschriften eines mainfrankischen 

Skriptoriums aus dem friihen 9. Jahrhundert erscheinen (Abb. 4-6).

Mit der Ausklammerung des deutsch-insularen Materials blieben auch jene 

Zeugen verlorener insularer Vorlagen ausgespart, die den Nachweis nicht erhalte- 

ner narrativer Zyklen in den angelsachsischen Handschriften ermoglichen, so die 

Apokalypse von Valenciennes (Bibl. Mun., Ms. 99: J.J.G. Alexander, Insular 

Manuscripts 6"' to 9'h c., London 1978, Nr. 64) und der Antwerpener Sedulius 

(Antwerpen, Mus. Plantin-Moretus, Ms. M.17.4: ebd. Nr. 65); zur Identifizierung 

dieser Codices als Erzeugnisse der Mainzer Schule im 1. Viertel des 9. Jahrhun- 

derts vgl. demnachst A. Weiner, Die Initialornamentik der deutsch-insularen 

Schulen im Bereich urn Fulda, Wurzburg und Mainz, Quellen und Forschungen 

zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Wurzburg, Bd. 43, Wurzburg 1992, 

Kat.nr. 1 und passim.

Im Abschnitt Metallarbeiten ergab sich die schbne Gelegenheit, die Kopie des 

Rupertuskreuzes (Nr. 133) in einer Vitrine zusammen mit der Ormside Bowl (Nr. 

134) und den Beschlagresten eines zweiten, dem Bischofshofener Kreuz offenbar 

recht ahnlichen Kreuzes aus Dumfriesshire in Schottland zu sehen (Nr. 135a-d). 

Allerdings unterscheiden sich die Randstreifen aus vergoldetem Kupfer durch ih

ren fortlaufenden Weinrankendekor im Detail doch deutlicher von den entspre- 

chenden Zierfeldern des Rupertuskreuzes als dies die Bearbeiter wahrhaben wol- 

len.

Vor allem durch palaographische Forschungen hat sich in den letzten Jahren 

ein neues, wesentlich differenzierteres Bild der siidenglischen Buchkunst erge- 

ben, dem Ausstellung und Katalog anschaulich Rechnung tragen. Die zwischen 

725 und 850 entstandenen siidenglischen Handschriften sind in der Canterbury-
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bzw. Tiberius-Gruppe zusammengefaBt worden. Der Tiberiusstil war, wie Belege 

aus der Metall- und Steinmetzkunst zeigen (Nr. 173-204, 207-212), wahrend der 

Herrschaft der mercischen Konige liber die meisten siidenglischen Territorien 

verbreitet. Daher ist eine Entstehung der gesamten Handschriftengruppe an ei- 

nem Ort wie z.B. Canterbury eher unwahrscheinlich, stattdessen mit einer Betei- 

ligung anderer Zentren wie Lichfield und Worcester zu rechnen.

In Canterbury lokalisiert sind jedenfalls die altesten erhaltenen siidenglischen 

Handschriften: der Vespasian-Psalter (Nr. 153) und der Codex aureus in Stock

holm (Nr. 154), beide aus der ersten Halfte des 8. Jahrhunderts. Im Vespasian- 

Psalter vermischen sich bekanntermaBen italo-byzantinische, orientalische, west- 

frankische und hiberno-sachsische Elemente, zu denen ein eigener siidenglischer 

Initialstil tritt. Innerhalb der europiiischen Buchmalerei kommt dem Vespasian- 

Psalter durch die Einfiihrung der historisierten Initiate eine ganz besondere Be- 

deutung zu. - Der Stil des Psalters wird im Stockholmer Codex aureus aufgegrif- 

fen und weiterentwickelt, was in der Ausstellung an drei Doppelblattern der zur 

Zeit zerlegten Handschrift gut nachzuvollziehen war. Seine Evangelistenbilder 

basieren auf dem Augustinusevangeliar (Nr. 1), dessen Provenienz die Lokalisie- 

rung in Canterbury stiitzt.

Trotz typisch siidenglischer Elemente in der Initialornamentik. wie den in Fel

der eingebetteten Tieren, deren Extremitaten sich bandartig verlangern und ver- 

knoten, und der Abhangigkeit von spatantiken Vorlagen, ist fiir den fragmenta- 

risch erhaltenen Codex Bigotianus in Paris aus der 2. Halfte des 8. Jahrhunderts 

eine nahere Lokalisierung als Siidengland nicht mbglich (Nr. 155). Offen bleibt 

auch die nahere Einordnung des beriihmten Barberini-Evangeliars (Nr. 160). Sei

ne Lokalisierung nach York aufgrund zwar zutreffender Ornamentvergleiche (.in

habited vine scroll1) mit der Ormside Bowl (Nr. 134) und des Vergleichs der 

Evangelistenbilder mit einem der beiden Evangeliarfragmente in Maaseik (Eglise 

Ste. Catherine, s.n.: Alexander, Insular MSS, Nr. 22) vermag nicht zu iiberzeu- 

gen, da die Entstehung der Vergleichsstiicke in York nicht nachweisbar ist. Viel- 

mehr sprechen die auf italo-byzantinischen Vorlagen basierenden Evangelisten

bilder, vor allem aber die siidenglisch gepragte Ornamentik des Codex Barberini, 

die Elemente der spateren Handschriften der Tiberiusgruppe vorwegnimmt, fiir 

eine Entstehung innerhalb der mercischen Kunstprovinz am Ende des 8. Jahr

hunderts. Diese Lokalisierung ware auch fiir das Evangeliar in Leningrad (Off. 

Saltykow-Schtschedrin-Bibl., Cod. F. v. I. 8: ebd. Nr. 39) zu prilfen.

Neue Datierungen von palaographischer Seite betreffen die spateren Hand

schriften der Tiberiusgruppe, die bisher in die 2. Halfte des 8. oder in das 8.-9. 

Jahrhundert gesetzt wurden (Nr. 63, 163, 164, 166, 168, 170, 171; vgl. zusam- 

menfassend J. Morrish, Dated and Datable Manuscripts Copied in England 

During the 9th Century, in: Medieval Studies 50, 1988, S. 512-38). So werden die 

aufgrund ihrer Textabfassungen und kleinen Abmessungen als Gebetbiicher fiir 

die private Andacht identifizierten Handschriften um das fiir Bischof Tithelwald 

von Lichfield (818-830) angefertigte Book of Cerne (Nr. 165; Abb. 4b - 5b) nun 

in das erste Viertel des 9. Jahrhunderts datiert und als in Lichfield oder Worcester
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entstanden angesehen (Nr. 162-164). Irischer EinfluB ist sowohl in den Texten 

als auch in der Dekoration dieser Handschriftengruppe festgestellt worden (zur 

Tierornamentik vgl. das Book of Armagh, dat. 807: Alexander, Insular MSS, Nr. 

53; zur Tradition der ganzfigurigen Evangelistensymbole im Book of Cerne vgl. 

auch das Book of Durrow: ebd. Nr. 6). Ein wesentliches Verdienst der Ausstel- 

lung war es, den Heiligenviten in Paris (Nr. 168) die Urkunden von 805 (Nr. 

167) und 814 (Nr. 169) an die Seite zu stellen und dadurch einige der palaogra- 

phischen Kriterien fur die Spatdatierung der Handschriftengruppe urn Tiberius 

Bede (Nr. 170) und Royal Bible (Nr. 171) in die erste Halfte des 9. Jahrhunderts 

und ihre Lokalisierung in Canterbury uberpriifbar zu machen. Ein Schreiber des 

Tiberius-Codex war sehr wahrscheinlich auch an der Royal Bible beteiligt, wes- 

halb die Entstehung beider Handschriften an einem Ort anzunehmen ist. Konti- 

nentale Einfliisse sind sowohl in der technischen Produktion dieser Handschriften 

(Praparierung des Pergaments) als auch in der kiinstlerischen Ausstattung festzu- 

stellen, da kontinentale Vorlagen wie ein karolingisches Hofschulevangeliar (im 

Faile der Royal Bible) verwendet wurden. Wahrscheinlich sind diese Einfliisse 

auf das Interesse an den karolingischen Reformen unter Erzbischof Wulfred von 

Canterbury (805-832) zuriickzufiihren, der offenbar in Kontakt stand mit dem 

gleiche Interessen verfolgenden Bischof zEthelwald von Lichfield (818-832). 

Dies scheint durch die Verfiigbarkeit gleicher Vorlagen filr die Evangelistensym

bole der Royal Bible (Canterbury) und - hier doch wohl ohne Riickgriff auf die 

dort zudem benutzte Hofschulvorlage - im Book of Cerne (Lichfield) bestatigt 

zu werden. Dem Schreiber des Book of Cerne wird eine filr Bischof Tithelwald 

angefertigte Abschrift eines karolingischen MeBtextes zugewiesen, deren Ini- 

tialornamentik sich an die Tiberiusgruppe anschlieBt (Nr. 166).

Die sehr instruktiv prasentierten Miinzen lassen eine im Verlauf des 8. Jahr

hunderts zunehmende Riickwendung auf klassische romische und spatantike Vor- 

biider erkennen. Unter Nr. 73-78 sind antike Prototypen und angelsachsische 

Nachahmungen einander gegeniibergestellt, ein Vergleich, der sicher eine der 

wesentlichen Quellen fur die Vermittlung klassischer figiirlicher Vorlagen in den 

angelsachsischen Bildkiinsten der Zeit ins Blickfeld riickt.

Das letzte, der Regierungszeit Konig Alfreds des GroBen gewidmete Kapitel 

brachte den AnschluB an die Ausstellung von 1984/85, wobei die notwendigen 

Dubletten, Ringe von Konig TEthelwulf, Alfreds Vater (Nr. 243), und Kbnigin 

Ethelswith (Nr. 244; die Abbildungen vertauscht!), Fuller Brooch (Nr. 257) und 

..Alfred Jewel” (Nr. 260) diesmal in eine wesentlich fundiertere Materialiiber- 

sicht eingebettet und von einigen interessanten Neufunden umgeben waren: 

Schwert aus Gilling Beck, North Yorkshire (Nr. 251), Sattelbogen aus Coppergate, 

York (Nr. 253); unpubliziert ein als karolingische Importware ausgegebener win- 

ziger Silberbeschlag aus Wareham in Privatbesitz, dessen vergroberte Akanthus- 

ornamentik fraglos aus dem Rahmen fallt, so daB man gerne Naheres uber die 

Fundumstande erfahren hatte (Nr. 256). Den bedeutendsten Materialzuwachs 

stellt zweifelsohne der goldene Knauf eines Stabes (?) dar, der 1990 am FuB der 

Klippen von Bowleaze Cove (Dorset) gefunden wurde und trotz schlichterer
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Ausfiihrung aufgrund der formalen Ubereinstimmung mit dem „Minster Lovell 

Jewel” und dem ..Alfred Jewel” verbunden wird (Nr. 258; die Lange von 2,8 cm 

riickt den Knauf insbesondere an den „Minster Lovell Jewel” heran [3,1 cm], 

wahrend der „Alfred Jewel” gut doppelt so groB ist). Damit laBt sich die These 

unterstiitzen, diese seien besonders prachtige Fassungen jener „aestel“ im Wert 

von 50 „mancus“, die zusammen mit Abschriften von Alfreds Ubersetzung des 

,Liber regulae pastoralis1 Gregors des GroBen im Reich versandt wurden (vgL 

Nr. 253).

Zum SchluB einige Bemerkungen und bibliographische Nachtrage zu einzelnen Exponaten:

Nr. 5a-h, sog. St. Martins-Hort aus Canterbury in Liverpool. Zu den bei St. Augustine’s er- 

grabenen Miinzanhangern und Schmuckstiicken des spaten 6. und mittleren 7. Jahrhunderts 

gehort ein Medallion des Bischofs Liudhard. der bei Beda als Kaplan der mit ZEthelberht von 

Kent vermahlten frankischen Prinzessin Bertha genannt wird. Hier ist eine jiingst erschienene 

ikonographische Untersuchung von Martin Werner nachzutragen (The Liudhard medalet, in: 

Anglo-Saxon Studies 20, 1991, S. 27-41). Der Katalog ubergeht zudem, daB die referierte 

Aufteilung auf mindestens zwei - zeitlich ca. 50 Jahre auseinanderliegende - Frauengraber 

durch S. C. Hawkes (1966) in der Forschung durchaus kontrovers beurteilt wird (vgl. Ph. 

Grierson, Dark Age Numismatics, London 1979, S. 5 .Addenda et Corrigenda1).

Nr. 59, Aldhelm, De Virginitate (B. L., Royal Ms 7 D XXIV). Die aufgeschlagene Skizze zu 

einem Autorenportrat (fol. 85v) wird hier zusammen mit dem Text in das friihe 10. Jahrhun- 

dert datiert, was sicher zu friih ist. Mit E. Temple (Anglo-Saxon MSS, London 1976, S. 36 

Nr. 4) ist an einem Ansatz nicht vor dem spaten 10. Jahrhundert festzuhalten.

Nr. 61. Beda, De temporum ratione (B. L., Royal Ms 13 A XI). Bei den bibliographischen 

Angaben ware ein Hinweis auf die ausfiihrliche Erlauterung der in der Ausstellung gezeigten 

Illustration zu „De loquela digitorum” im Artikel „Fingerzahlen“ des Reallexikons zur Deut- 

schen Kunstgeschichte niitzlich (Bd. VIII, 1987, Sp. 1225-1309 [K.-A. Wirth], hier Sp. 

1250ff„ Sigle [i]).

Nr. 63, Corpus Glossar (Cambridge, CCC, Ms. 144). Hier fehlt ein Hinweis auf die Faksimi- 

le-Ausgabe von 1988: B. Bischoff, M. Budny, G. Harlow, M. B. Parkes und J. D. Pheifer, 

The Epinal, Erfurt, Werden and Corpus Glossaries (Early English Manuscripts in Facsimile, 

22) Kopenhagen 1988, an Stelle deren Spatdatierung in das 2. Viertel des 9. Jahrhunderts 

Michelle Brown im Katalog wohl zutreffend einen etwas friiheren Ansatz gibt („2.-4. Jahr- 

zehnt des 9. Jahrhunderts”, wohl richtiger als die Formulierung ,.8.-9. Jahrhundert” in der 

Schlagzeile).

Nr. 104, Silberplattchen aus Hexham im British Museum. Den Ausschlag fiir eine Datierung 

in das 7.-8. Jahrhundert scheint die primitive Zeichnung einer eingravierten nimbierten Halb- 

figur gegeben zu haben. Wenn es sich bei dem erst 1854 aufgetauchten Stuck iiberhaupt um 

ein echtes Zeugnis mittelalterlicher Bearbeitung handeln sollte, muB - auch mit Blick auf die 

merkwiirdig schraffiert reliefierte Rahmenleiste - nicht unbedingt an eine Entstehung in an- 

gelsachsischer Zeit gedacht werden.

Nr. 109, Sandsteinbaluster aus St. Paul’s Church, Jarrow. Bei der Diskussion um die urspriing- 

liche Verwendung der u.a. in Jarrow und Monkwearmouth gefundenen Architekturfragmente 

fehlt ein Hinweis auf einen Grabstein aus Worcestershire, den sog. ,Lechmere‘-Stein, dessen 

Riickseite einen ganz ahnlichen Baluster als Stander fiir ein Scheibenkreuz zeigt (Nr. 210).
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Nr. 136, Winchester-Reliquiar. Das Stiick ist im Katalog der Ausstellung von 1984/85 dem 

spaten 9. Jahrhundert (Nr. 12), heute der 1. Halfte des 9. Jahrhunderts zugewiesen, ohne den 

begriindeten Vorschlag Alexanders in der Rezension der damaligen Ausstellung (Kunstchro- 

nik 38, 1985, S. 556), die Christus-Seite noch in das 8. Jahrhundert zu datieren, zu zitieren 

(im Katalog werden erneut nur die karolingischen Akanthusreliefs der Riickseite abgebildet).

Nr. 208, Kreuzschaftfragment aus Codford. Der Stilvergleich mit dem Vespasian-Psalter (Nr. 

153) ist plausibel, die fragliche Figur neben David auf fol. 30' halt aber keineswegs „an ob

ject very similar to that held by the Codford figure", sondern Stylus und Rotulus.

Nr. 257, Fuller Brooch (British Museum). Nach Webster seien Zweifel an der Echtheit des in 

den 50er Jahren ohne Angaben zur Provenienz aufgetauchten Stucks durch jungste Untersu- 

chungen, u.a. zur Niello- und Silberbearbeitungstechnik, „once and for all" zuriickgewiesen. 

Angesichts der Sonderstellung der Fuller Brooch hatte man sich die nicht naher nachgewie- 

senen Untersuchungsergebnisse gerne ausfiihrlicher erlautern lassen.

Matthias Exner und Andreas Weiner

DAS REICH DER SALIER

Ausstellung des Landes Rheinland-Pfalz, veranstaltet vom Romisch-Germani- 

schen Zentralmuseum Mainz, Forschungsinstitut filr Vor- und Friihgeschichte. 

Speyer, Historisches Museum, 23. Marz bis 21. Juni 1992 (Katalog: Sigmarin

gen, Jan Thorbecke Verlag)

(mit zwei Abbildungen)

Es ist erstaunlich, was an bedeutendsten Kunstwerken in der Ausstellung Das 

Reich der Salier zu vereinen wieder einmal mbglich war, obwohl von der Fach- 

welt immer wieder gegen das Verleihen wichtiger Werke Bedenken vor allem 

hinsichtlich des Konservatorischen vorgebracht werden. Wer demnach besondere 

Hbhepunkte erwartete, sie bewundern und genieBen wollte, kam in der Ausstel

lung voll auf seine Rechnung. Auch konnte sich die Ausstellung in Speyer hin

sichtlich der Zahl und der Qualitat der ausgestellten Werke mit vorangehenden 

vergleichbarer Thematik messen.

Das Ausstellungskonzept erstrebte ein kulturgeschichtliches Bild der Epoche, 

weniger oder gar nicht eines der kunstgeschichtlichen Situation; daher die viel- 

leicht zunachst uberraschende 1. Abteilung mit den vielen Objekten des taglichen 

Lebens, die sicherlich manche interessanten Einblicke in den Alltag auch niede- 

rer Bevolkerungsschichten des Hochmittelalters vermitteln mochten. Vom „Reich 

der Salier" freilich erwartete man sich nicht unbedingt Derartiges, so auch nicht 

ein ganzes Kompartiment mit Brettspielen, als ware das Schachspiel die Haupt- 

beschaftigung der damaligen Bevblkerung gewesen. Wenn man sich aber fiir die

ses Programm zur Einfiihrung in die Ausstellung entschied, dann ware es wichtig
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gewesen, auch die verschiedenen Gesellschaftsschichten der damaligen Zeit ent- 

sprechend klar herauszuarbeiten.

Das Gewicht, das offensichtlich der Ausstellungsdidaktik und einem sehr all- 

gemeinen kulturgeschichtlichen Schwerpunkt zugemessen war, erklart auch die 

vielen, wohl allzu vielen Modelle, zu denen man sich freilich auch Grund- und 

Aufrisse als Erganzung wiinschte. Sie unverrnittelt neben kostbarste Originale zu 

plazieren, bleibt eine Frage des Geschmacks. Ich persbnlich finde, daB eine der- 

artige Nivellierung zu vermeiden ware und daB das Kunstwerk oder allgemein 

auch ein Original aufgrund seiner historischen Bedeutung einen besonderen Rang 

in der Ausstellung verdiente. Bedenklich erscheint es mir auch. Originale und 

Kopien nebeneinander auszustellen, ohne die Kopien entsprechend deutlich zu 

kennzeichnen (siehe Werdener Crucifixus zusammen mit dem Holz-Crucifixus 

aus dem Wormser Dom; Katalog S. 382f.).

Wollte man wirklich „Das Reich der Salier" in einer Ausstellung zeigen, dann 

hatte man mehrere Voraussetzungen erfiillen miissen:

1. Exakte Beschrankung auf Objekte des salischen Imperiums.

Man hatte sich auf Objekte konzentrieren miissen, die tatsachlich in diese Epo- 

che und in den Herrschaftsbereich der Salier gehbren. Vieles, was in der Ausstel

lung gezeigt wurde, erfiillt diese Bedingungen nicht. Beispiel: Die Glockenkaseln 

der Erzbischbfe Willigis von Mainz und Heribert von Kbln sind mit bedeutend- 

sten kirchlichen Persbnlichkeiten des ottonischen Reiches verbunden; sie haben 

hier keinesfalls ihren Platz - nebenbei waren sie sowieso nicht zu sehen, da die 

beiden Kaseln zu tief in die Vitrine gesetzt waren und die Beleuchtung uber das 

gewohnte MaB hinaus auBerordentlich reduziert war. Ebensowenig gehbrte hier- 

her das Beinkastchen des Kestner Museums Hannover, das durch die darin einge- 

lassenen Miinzen wohl eindeutig in die Zeit Ottos III. zu datieren ist (Raum 10, 

Vitrine 7, Nr. 1). Die Beispielreihe lieBe sich fortsetzen. Ob man die vielen ein- 

facheren Objekte aufnahm, die nur als „ottonisch-salisch“ bezeichnet waren, da- 

her wohl in das spate 10. oder in das 11. Jahrhundert datierbar, erscheint zumin- 

dest fraglich. AussagemaBig brachten sie kaum etwas; sie verunklarten eher. Was 

den geographischen Bereich betrifft, so hatten skandinavische Goldschmiedear- 

beiten kaum einen Platz in einer Ausstellung uber das Reich der Salier, auch 

dann nicht, wenn man dafiir den Titel „Kontinentaler Frauenschmuck im Spiegel 

skandinavischer Funde“ (Kat. S. 141 ff.) erfindet.

Dagegen wiinschte man sich Italien starker reprasentiert. Mit dem Ariber- 

tus-Deckel und der Paxtafel aus Chiavenna waren zwar zwei der hervorragend- 

sten Werke Oberitaliens gezeigt - in der Ausstellung allerdings falsch plaziert -, 

man hatte jedoch mehr Werke zeigen miissen, vor allem auch solche der Buch- 

kunst, um ein Gleichgewicht zu den Ateliers nbrdlich der Alpen herzustellen - 

eine einzige Riesenbibel (Raum 8, Vitrine 10) geniigte nicht; sie war auBer- 

dem hier als Denkmal des Kbnigtums in einen anderen Zusammenhang einbe- 

zogen.
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2. Die politischen Schwerpunkte der salischen Herrschaft.

Das Reich der Salier wird vor allem von der neuen Definition des Kaisertums 

(warum wird nur vom Konigtum gesprochen, wo doch alle Salier Kaiser waren?) 

bestimmt und von seinem Gegensatz zu Papsttum und Kirche. Nur am Rande er- 

fuhr der sehr aufmerksame Besucher dariiber etwas. DaB der Investiturstreit mit 

alien Konsequenzen die zentrale Machtprobe in der Zeit der Kaiser Heinrichs IV. 

und Heinrichs V. war und die Krafte dieser Herrscher weitgehend band, kam in 

der Ausstellung iiberhaupt nicht zur Geltung. Hier waren vor allem schriftliche 

Quellen starker heranzuziehen gewesen. Von diesen waren drei im Saal „des K6- 

nigtums“ gezeigt (Raum 8, Vitrine 12; Kat. S. 306-8), die Regensburger Hand- 

schrift mit dem Text des Briefes vom Erzbischof Gebhard von Salzburg an sei- 

nen Metzer Amtskollegen Hermann dagegen, in dem er die durch den Kirchen- 

bann Heinrichs IV. entstandene Situation diskutiert, befand sich in der Einfiih- 

rungsabteilung „Schrift und Buch“ (Raum 4, Vitrine 4, Nr. 1; Kat. S. 203), die 

Uberfliissig wirkte: Es gab erstens geniigend Codices auch anderswo in der Aus

stellung, die eine Vorstellung von Schrift und Einband vermittelten, und zweitens 

ist der Codex ein allgemeines Phanomen des Mittelalters und nicht fur die Salier 

spezifisch, und zum „Alltagsleben der Herrscher im Salierreich" gehbrt er schon 

gar nicht.

Warum die Gegenkonige im letzten Saal der Ausstellung (Raum 14) nur in ei- 

nem Winkel ihren Platz gefunden hatten, dafiir war auch keine sachliche Begriin- 

dung zu finden. Der (schlechte) AbguB der Grabplatte Rudolfs von Rheinfelden 

in Merseburg war so an die Wand geschoben, daB man ihn kaum sehen konnte; 

ware es ilbrigens eventuell nicht berechtigt gewesen, von dieser Grabplatte ent- 

sprechend denen der Quedlinburger Abtissinnen ein GroBfoto zu zeigen? Die Ge- 

genkbnige hatten sehr wohl in die Abteilung ,.Denkmaler des Kbnigtums" gehbrt. 

Bei Rudolf v. Rheinfelden vermiBte ich neben dem schlichten Schaffhausener 

Pontificale mit dem Krbnungsordo (Raum 14, Vitrine 2) das „Adelheid-Kreuz“ 

(Stift St. Paul im Lavanttal/Karnten), das wohl als „Reichskreuz“ Rudolfs als Ge- 

genstiick zu dem Kaiser Konrads II. (Wien, Weltliche Schatzkammer) geplant 

gewesen war - nebenbei ist es neben diesem letzteren die monumentalste Gold- 

schmiedearbeit der salischen Zeit und ware damit auch eine nicht unwichtige Er- 

ganzung zu der sehr ansehnlichen Ansammlung von Goldschmiedearbeiten des 

11. und 12. Jahrhunderts in der Ausstellung gewesen (es ist mir freilich nicht be- 

kannt, ob der Eigentiimer die Ausleihe dieses Werkes abgelehnt hat oder ob man 

sich nicht darum bemiihte).

Gerade die Polaritat Heinrichs IV. zu seinen Gegenkonigen und zum Papst

tum miiBte inhaltlich eigentlich einen Hbhepunkt solch einer Ausstellung bilden. 

Von dieser grbBten Auseinandersetzung zwischen Papsttum und Kaisertum kbnn- 

ten die Skizzen nach den verlorenen Bildern in der Camera pro secretis consiliis 

des Lateranpalastes und an der Altarwand in der ehemals daneben befindlichen 

Nikolaus-Kapelle doch eine eindrucksvolle Aussage machen. Vor allem die auch 

noch in der fliichtigen Nachzeichnung des 16. Jahrhunderts impressionierende 

Darstellung des (thronenden) Papstes Callixtus II. und des (stehenden) Kaisers

556



Ab
b.

 1
 L

on
do

n,
 F

ro
nt

 d
er

 N
at

io
na

l 
Ga

ll
er

y 
mi

t 
Sa

in
sb

ur
y 

Wi
ng

 (
Na

t.
 G

al
le

ry
,



Ab
b.

 2
a 

Fr
on

t 
de

s 
Sa

in
sb

ur
y 

Wi
ng

 (
P.

 S
ta

rl
in

g,
 N

at
. 

Ga
ll

er
y)

 
Ab

b.
 2

b 
Gr

of
ie

 E
nf

il
ad

e 
de

s 
Sa

in
sb

ur
y 

Wi
ng

 m
it

 R
af

fa
el

s
,,

Kr
eu

zi
gu

ng
 ' 

(P
. 

St
ar

li
ng

, 
Na

t.
 G

al
le

ry
)



Ab
b.

 3
a 

Sa
in

sb
ur

y 
Wm

g,
 Z

we
it

e 
En

fi
la

de
 d

es
 S

ai
ns

bu
ry

 A
bb

. 
3b

 S
ai

ns
bu

ry
 W

in
g,

 T
re

pp
en

ha
us

 (
P 

St
ar

li
ng

 N
at

 

Wi
ng

 m
u 

Ci
ma

 d
a 

Co
ne

gl
ia

no
s 

,,
De

r 
Un

gl
au

bi
ge

 T
ho

ma
s”

 Ga
ll

er
y)

(P
. 

St
ar

li
ng

, 
Na

t.
 G

al
le

ry
)



Ab
b.

 4
a 

Ka
rl

sr
uh

e,
 B

ad
. 

La
nd

es
bi

bl
.,

 C
od

. 
34

0:
p.

l.
 C

ae
sa

ri
us

, A
bb

. 
4b

 I
ni

ti
at

e 
au

s 
de

m 
Bo

ok
 o

f 
Ce

rn
e,

 C
am

br
id

ge
, 

Un
iv

. 
Li

br
ar

y 
Ho

mi
li

en
 (

Bi
bl

io
th

ek
) 

(n
ac

h:
 M

er
ci

an
 S

tu
di

es
, 

ed
. 

by
 A

. 
Do

rn
ie

r,
 L

ei
ce

st
er

 1
97

7,
 S

. 
33

8f
.)



Ab
b.

 5
a 

un
d 

5b
 I

ni
ti

al
en

 a
us

 d
em

 B
oo

k 
of

 C
er

ne
, 

Ca
mb

ri
dg

e,
 U

ni
v.

 L
ib

ra
ry

 (
na

ch
: 

Me
rc

ia
n 

St
ud

ie
s,

 e
d.

 b
y 

A.
 D

or
ni

er
, 

Le
ic

es
te

r 
19

77
, 

S.
 3

38
 f

.)



(X^iUKcuum

mpp<i cr^w^ruxu'ne- 

MnimhM'V oyvbr YIaw 

rncu^unwp/l p«nc t 

«’|* umtcn-twt innulV" t 

trmAirpirre- Ivyh'ptyn 1nct^>»W 

tuvc^ uxyrraiux'yryuv j^ue 

ueyryHA.'. ft Jivmlbj’ pnulmt^m 

^jmner av-V'P^f Cum |?pt»OuC 

Tur* pKTore ^uC ^yv’ywp epi 

yvmy n^c pqw piwae 

J>uv ueb’r ^u»4 rtavtyrpKtfpbrc' 

rwwuiy-iiLirr CAiHurn {SjwjifwMY 

Vfwru r»‘?rrrpu.mytbmrr:' 

tty t‘tm|?TVV

vnuU p^tktmMp eer 

cc*p’ pAt!, 

v*^vrn Yiwrin

repir . irrp^ wcvutyK

Abb. 6 Gregor d. gr., Homilien 1—20 zw den Evangelien, aus der Wiirzburger 

Dombibliothek. Wurzburg, UB, M.p.th.f.47, fol. Iv (nach Ausst. Kat. Kostbare 

Handschriften, UB Wurzburg 1982, Nr. 9)



Abb. 7a Hieronymus, Kommentar fiber den Prediger Salomo, aus der Wiirzburger 

Dombibliothek. Wurzburg, UB, M.p.th.q.2, fol. Ir (Detail) mit Eintrag: Cuthsuuithae 

boec./thaerae abbatissan (nach Ausst. Kat. Kostbare Handschriften, UB Wurzburg 1982, 

N. 4)

Abb. 7b Das Kreuz der Reichskrone. Wien, Schatzkammer
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Heinrichs V., die das Dokument des Wormser Konkordates halten, diirfte in einer 

Ausstellung uber die Salier nicht fehlen (Rom, Vatikan. Bibl. Barb. lat. 2738, 

fol. 104r, 105v; vgl. G.B. Ladner, Die Papstbildnisse des Altertums und des Mit- 

telalters, Bd. 1. Citta del Vaticano 1941, S. 195ff. Tfl. XIX, XX).

Nebenbei ist im Katalog zu lesen, daB das Heilige Romische Reich im Jahre 

1804 fiir aufgelbst erklart wurde (Seite 3, erster Satz). Offenbar wurde die Griin- 

dung des franzosischen und des bsterreichischen Kaisertums (1804) mit der Er- 

klarung von Kaiser Franz II. liber das Ende des Heiligen Rbmischen Reiches (6. 

August 1806) verwechselt. Eigentlich diirfte solch ein Irrtum bei einer derartigen 

Ausstellung nicht passieren.

3. Insignien.

Uber die Kronen der Ottonen ist zu lesen (Kat. S. 3): „Da sich keine von ihnen 

erhalten hat, spricht vieles dafiir, daB jeder von ihnen sich neue anfertigen lieB. 

Es ist somit ein Gedanke salischer Zeit, daB die Herrscher in unveranderten 

Denkmalern liber die Zeiten hin ein sichtbares Zeichen besitzen sollten“. Eine 

derartige These ist nicht haltbar:

a) Aus ottonischer Zeit ist immerhin die Krone Ottos II. durch die ausge- 

zeichnete Abbildung im Halle’schen Heiltumbuch bekannt (vgl. P.E. Schramm 

und Fl. Mlitherich, Denkmale der deutschen Kbnige und Kaiser, Miinchen 1962, 

Kat. Nr. 71) - sie war also zumindest bis in das 16. Jhdt. erhalten geblieben -, 

was allein schon der merkwiirdigen These widerspricht. als hatte die Anfertigung 

von Kronen fiir einzelne ottonische Herrscher auch wieder ihre Vernichtung 

durch deren Nachfolger zur Folge gehabt. Anders kann man wohl den postulier- 

ten Gegensatz personliche Insignien - Bildung eines Reichsschatzes nicht inter- 

pretieren. Im Essener Miinsterschatz ist die kleine Krone zu sehen, die aufgrund 

ihrer kostbaren Ausfiihrung kaum als Votivkrone geschaffen worden war (eben- 

dort Nr. 81). Von den salischen Herrschern dagegen ist keine einzige Krone er

halten, abgesehen von den Grabkronen in Speyer. Was die Reichskrone betrifft, 

so ist meiner Uberzeugung zufolge die Datierung der Krone in die Zeit Konrads 

II. (M. Schulze-Dbrrlamm) unhaltbar.

Die Situation ist demnach vollig anders, als der Katalog sie schildert. Man 

hatte eventuell noch die Krone des Crucifixus in Vercelli in die Diskussion 

einbeziehen kbnnen, die freilich m.E. fiir den Crucifixus geschaffen, also ur- 

sprlinglich kein Insigne gewesen ist. Als Typus aber mit dem herausragenden 

Stirnkreuz, damit wohl ein Reflex eines alteren italienischen Kronentypus, 

ware sie fiir die Ausstellung nicht unwichtig gewesen. (Da der Crucifixus zur 

Zeit in Restaurierung ist. ware die Krone moglicherweise entlehnbar gewe

sen.)

b) Die Anfertigung eigener Insignien, in denen sich auch spezifische politi- 

sche Situationen spiegeln, gilt fiir alle Epochen des Hoch- und Spatmittelalters, 

fiir die Ottonen genauso wie fiir die Salier und Staufer usw. Unter den Saliern 

wurde auch die Doppelbiigelkrone eingefiihrt (vgl. die Grabkrone Heinrichs V., 

Raum 8, Vitrine 6, Nr. 5; Kat. S. 297; die Kronen der Herrscher auf der Schei-

565



de des Reichsschwertes, die Krone Rudolfs von Rheinfelden auf der Grab- 

platte in Merseburg und die Aussagen der Miinzdarstellungen: vgl. B. Kluge, 

Deutsche Miinzgeschichte von der spaten K,arolingerzeit bis zum Ende der 

Salier. Romisch-germanisches Zentralmuseum. Forschungsinstitut fur Vor- 

und Friihgeschichte. Monographien Bd. 29, Sigmaringen 1991, S. 80f.). Es 

hat sicherlich derartige Doppelbiigelkronen in salischer Zeit gegeben. Dieser 

Typus wurde auch von den Staufern weitergefiihrt. Er blieb bis zu Friedrich 

II. gultig.

c) Mit diesen Kroninsignien hat der offizielle Reichsschatz nicht unbedingt 

etwas zu tun. Er hat sich zwischen dem 10. und dem 13. Jahrhundert herausge- 

bildet, wobei sicherlich manchmal auch der Zufall mit im Spiel war: Warum 

blieb der Giirtel Ottos II. (Schramm-Miitherich Nr. 70) bei den Reichskleinodi- 

en, wahrend die kostbaren Gewander Heinrichs II. oder diejenigen Ottos IV. 

nicht in sie einbezogen warden, wohl aber wiederum die Friedrichs 11.? Das er- 

ste sichere Zeugnis fiir den Reichsschatz liefert das Trifels-Inventar (1246). 

Wann und warum die Reichskrone zur offiziellen Krone des Imperiums wurde, 

laBt sich nicht sagen. DaB sie in der Zeit der Salier aber schon eine derartige 

Funktion hatte, erscheint mir sicher. Das besagt aber noch nicht, daB sie damals 

und speziell dafiir auch angefertigt wurde. Wenn Konrad II. nach 1025 das 

Reichskreuz in Auftrag gegeben hat, dann wollte er darin auch die hl. Lanze ber- 

gen, welche schon seit Heinrich I. nachweisbar ist und von einem Herrscher des 

ottonischen Hauses zum anderen als eine hochgeschatzte wunderwirkende Reli- 

quie weitergegeben wurde. Sicherlich gab es in ottonischer Zeit auch ein Zere- 

monialschwert, das durch das des 11. Jahrhunderts, von dem zumindest die 

Scheide erhalten blieb, ersetzt wurde. Es ist daher eher anzunehmen, daB Konrad 

II. einige Insignien und Ornatstiicke von den Ottonen iibernahm - ich meine, daB 

dazu auch die Reichskrone gehdrte -, die vielleicht damals schon eine gewisse 

Rechtlichkeit hatten, und daB er diesen Charakter gerade durch die Anfertigung 

des Reichskreuzes noch betonte. Die Entwicklung war damit freilich nicht abge- 

schlossen, was nicht zuletzt die unter Heinrich III. oder Heinrich IV. geschaffene 

Scheide des Reichsschwertes bezeugt. Diesbeziiglich kann ich dem Datierungs- 

vorschlag von Frau Schulze-Dbrrlamm folgen. Sie wtirde auch fiir mich als um 

1080 angefertigt gut denkbar sein. Freilich glaube ich nicht, daB die Kbnigsreihe 

mit dem Vorganger des bestellenden Herrschers enden soli, wie im Katalog (S. 

246f.) zu lesen ist. Jede mittelalterliche Genealogie flihrt bis zu dem lebenden 

Besteller. Es wird also eher einer der Kbnige oder Kaiser in der Herrscherreihe 

nicht beriicksichtigt worden sein.

4. Bei einer Ausstellung liber die Epoche der Salier mtiBte die Grofiskulptur eine 

gewisse Beachtung finden. Aus dieser Zeit sind nicht nur zum ersten Mai GroB- 

skulpturen in erheblicher Zahl erhalten; ihnen kam auch im Bereich der Kirche 

eine neue Bedeutung zu, die fiir die weitere Entwicklung von groBter Wichtigkeit 

war. Dieses Kapitel fehlte in der Ausstellung vollig, wenngleich sicherlich si- 

gnifikante Werke erhaltlich gewesen waren.
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5. Stellung und Funktion der Kirche im Reich.

Anders gegliedert - oder besser iiberhaupt gegliedert - hatte die dem „Kdnig- 

tum“ folgende Abteilung „Kirche“ gehort. Man darf wirklich nicht zuerst ein 

paar liturgische Objekte ausstellen (ein Pastorale mag man iibrigens als Bischofs- 

stab bezeichnen, sicherlich aber nicht bloB als „Stab“ - Raum 9, Vitrine 1), ein 

paar Grabbeigaben und Reliquienbehalter zeigen und meinen, daB damit dem Be- 

sucher irgendetwas liber die salische Kirche vermittelt wiirde. Hier hatten die im 

letzten Raum neben vielem anderem systemlos nebeneinandergelegten Hand- 

schriften, sinnvoll gegliedert, ihren richtigen und wichtigen Platz gehabt. Freilich 

fragt man sich auch nach dem Auswahlprinzip der Handschriften; viel Wichtiges 

fehlt, manches wichtige Zentrum blieb unberiicksichtigt - vor allem, aber nicht 

ausschlieBlich die italienischen Bistlimer.

Was diesen letzten Raum 14 betrifft, so hatte man in den offenbar zunachst 

filr die Handschriften bestimmten Raum alles hineingestopft, wofiir man anders- 

wo keinen Platz gefunden hatte: die Kopie der Grabplatte Rudolfs von Rheinfel

den, Gipsmodelle von Xanten und von Speyer, Teile des Hezilo-Leuchters in 

Hildesheim, das kleinere Hildesheimer Scheibenkreuz, das Kblner Heriman- 

Kreuz - warum sah man diese nicht bei den kirchlichen Goldschmiedearbeiten? -, 

Schmuck - warum nicht in der Abteilung „Schmuck“? „Luxusgiiter“ - ob die 

sogenannten Tugendschalen wirklich als solche zu bezeichnen und im iibrigen 

mit einem Teil einer byzantinischen Jagdtasche zu einer Einheit zusammenzufii- 

gen sind? - und schlieBlich die Codices. Was verbindet das alles thematisch?

Fragt man nach einem wissenschaftlichen Wert der Ausstellung, dann muB 

man klar sagen, daB es diesen kaum gibt. Es ist gelungen, vieles durcheinander 

zu bringen, was in miihevoller und iiberzeugender Arbeit in den letzten Jahrzehn- 

ten, vor allem auf den Gebieten der Goldschmiedekunst und der Elfenbeine, ge- 

klart worden war.

Dabei muB energisch dagegen protestiert werden, daB eine Ausstellungs- 

leitung wissenschaftliche Aussagen. die von der eigenen abweichen, entweder 

unberiicksichtigt laBt oder einfach als iiberholt abqualifiziert. Wiirde ich dafiir al

les anfiihren, was ich mir in der Ausstellung und aus dem Katalog notiert habe, 

miiBte ich hier einen nicht geringen Teil der Katalognotizen korrigierend anfiih

ren. Nur zwei m.E. charakteristische Beispiele: Das Regensburger Evangeliar in 

der Krakauer Kapitelbibliothek wird in der Ausstellung eindeutig Heinrich V. zu- 

geordnet. Von der anderen Moglichkeit, namlich einer Entstehung fiir Heinrich 

IV., die immerhin von P.E. Schramm und Fl. Miitherich (Die Deutschen Kaiser 

und Kbnige in Bildern ihrer Zeit, 2. Auflage, Miinchen 1983, S. 249, Nr. 183) 

und von U. Kuder (Katalog: Regensburger Buchmalerei, Miinchen 1987, S. 38) 

einleuchtend erwogen wird, erfahrt man in der Ausstellung nichts. Das Gold- 

kreuz aus Munster (Raum 11, Vitrine 4, Kat.S. 365) wurde bisher mit Recht in 

das 12. Jahrhundert datiert, wobei fiir die figuralen Darstellungen der Riickseite 

des Kreuzes die Arbeiten des Rogerus von Helmarshausen eine allgemeine Ori- 

entierungshilfe bieten. In der Ausstellung wurde eine Datierung in die 2. Halfte
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des 11. Jahrhunderts mit der Begriindung vorgeschlagen, das Filigran sei in die- 

ser Zeit durchaus moglich. Nun weiB jeder, der sich mit Filigranarbeiten des Mit- 

telalters beschaftigt, wie schwierig es ist, Filigranornamente und Steinfassungen 

gerade des 11. oder 12. Jahrhunderts zu datieren, wenn andere datierbare Ele- 

mente fehlen. Wenn jemand aber dann eine solche Behauptung wie die in der 

Ausstellung aufstellt, miiBte er dafiir auch Begriindungen geben. So ging es aber 

allgemein: Man irrte zwischen den Vitrinen herum und fragte sich. wieso man 

fiir die einzelnen Objekte bestimmte Zuweisungen geben kann und wie sich die 

so datierten Objekte zueinander verhalten.

Wenn man Frau Schulze-Dbrrlamm zubilligt, daB sie die Methoden der Vor- 

und Friihgeschichte konsequent auf andere Epochen anzuwenden versucht, 

miiBte man von ihr erwarten diirfen, daB sie ebenso der kunsthistorischen For- 

schung und ihren Ergebnissen eine gleichartige Offenheit entgegenbringt. Da 

sie diese aber nicht ernst nimmt, finden sich in ihren Arbeiten viele Fehlerquel- 

len und sachlich nicht haltbare Behauptungen, die notwendig zu falschen Er

gebnissen fiihren - ich verweise auf die ausgezeichneten Gegenargumente dazu 

von H. Westermann-Angerhausen (Spuren der Theophanu in der ottonischen 

Schatzkunst, in: A. von Euw und P. Schreiner (Hrsg.), Kaiserin Theophanu. 

Gedenkschrift des Kolner Schniitgen-Museums zum 1000. Todesjahr der Kaise

rin, Kbln 1991, S. 193ff.). Beispielhaft fiir eine Gleichgiiltigkeit gegeniiber 

dem Befund, die kaum noch mit wissenschaftlichen Pramissen erkliirbar ist, sei 

die Behauptung genannt, das Kreuz der Reichskrone besitze keine Scheide (M. 

Schulze-Dbrrlamm, Die Kaiserkrone Konrads II., Sigmaringen 1991, S. 104) 

allein auf der Abb. 75 dieses Buches ist die Scheide deutlich zu sehen, abgese- 

hen davon, daB ich als Kustos der Schatzkammer seinerzeit oft genug Gelegen- 

heit hatte, diesen Tatbestand zu priifen (Abb. 7b und 8). Was die genannte Ver- 

fasserin in ihrem zitierten Buch somit tut, heiBt nachpriifbare und unwiderlegbare 

Tatsachen rundweg zu leugnen, womit jede wissenschaftliche Diskussion aufhbrt. 

Das erste, was man in der Wissenschaft fordern muB, ist Tatsachen anzuerkennen; 

das zweite, auch andere Methoden - und hier dreht es sich um solche von z.T. 

hervorragenden Fachleuten angewandte - zu beriicksichtigen, zumindest auf ihre 

Leistungsfahigkeit zu priifen. Sie pauschal zu verwerfen, ist Hybris.

Auf die Theorien von Frau Schulze-Dbrrlamm liber die Reichskrone und den 

Kaiserinnenschmuck wird vom Unterzeichneten in einem eigenen Aufsatz einzu- 

gehen sein. Hier sei dazu nur gesagt, daB, was diesbeziiglich mit dem Brustton 

der Uberzeugung behauptet wird, rundweg falsch ist.

Man darf in einer wissenschaftlich gefiihrten Ausstellung auch erwarten, daB 

statt allgemeiner Bezeichnungen wie „gotisch“ prazise eine Datierung gegeben 

wird (siehe z.B. Willibrord-Arche Kat. S. 344f. - vgl. J. M. Fritz, Goldschmiede- 

kunst der Gotik in Mitteleuropa, Miinchen 1982, S. 246, Nr. 434, 435). Gesamt- 

haft muB man daher leider zu dem SchluB kommen, daB fiir die wissenschaftliche 

Arbeit die Ausstellung weitgehend so gut wie wertlos ist, vor allem was die 

Goldschmiedekunst und die Handschriften betrifft. Der Katalog hat sich fiir die 

weitere Forschung so gut wie disqualifiziert.
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Wenige Kapitel, vor allem das iiber die Miinzen, sind herausragende Ausnah- 

men. Freilich wiirde man sich als Kunsthistoriker dabei auch wiinschen, daB die 

Numismatiker manchmal ihre knappe Definition aufgaben; so wenn auf S. 454 

bei Nr. 32 nur steht „Hand, links und rechts ein Stern". Da es die aus den Wol- 

ken ragende Hand Gottes ist und die Miinze fiir einen Grafen Adolf IL von Berg 

gepragt wurde, ergaben sich doch sehr interessante Fragen.

Es muB in diesem Zusammenhang aber auch in aller Deutlichkeit gesagt wer- 

den: Wenn einer Ausstellung solche Kostbarkeiten anvertraut werden, dann hat 

die Ausstellungsleitung die Verpflichtung, nicht nur konservatorisch, sondern 

auch in wissenschaftlicher Hinsicht fiir die Objekte zu sorgen. Auf die Dauer 

wird der Wert einer Ausstellung dieser GroBenordnung nach ihrem wissenschaft- 

lichen Ertrag, nicht aber an der Besuchermenge, die heute mehr denn je iiber den 

Massentourismus steuerbar ist, gemessen. Ausstellungen kbnnen Marksteine der 

Forschung sein, diese ist das nicht geworden.

Hermann Fillitz

Rezensionen

JAMES S. ACKERMAN, The Villa: Form and Ideology of Country Houses. 

Princeton, Princeton University Press; London, Thames & Hudson 1990. 304 pp. 

213 illus.

The book under review marks a return by its distinguished author to a theme 

which has been central to his career. From his earlier studies of Palladio and the 

sources of the Renaissance villa, James Ackerman has embarked on a more 

ambitious survey of the nature of villas from classical times to the twentieth 

century. Conceived as lectures, the chapters do not attempt to document all 

manifestations of villa architecture; instead they focus on the cross-fertilisation 

from one age to another and on a quintessential element of fantasy which, the 

author reminds us, „is impervious to reality". A general introduction treats the 

typology of the villa, the agricultural estate versus the Lusthaus, the villa 

conceived as an extension of the landscape or in opposition to its surroundings, 

the gradual democratisation of the villa in the nineteenth century, and the 

mythology of villa life. Subsequent chapters are devoted to Roman villas, the 

villas of the Medici, Palladio’s villas and Palladianism in England, Thomas 

Jefferson and American villas of the nineteenth century, and final chapter dealing 

with Frank Lloyd Wright and Le Corbusier.

The word villa was notoriously imprecise from Roman times to the nineteenth 

century and often applied to radically different types of domestic architecture. 

Ackerman gives his own definition at the outset of his book, and it explains his 

approach to his task: „A villa is a building in the country designed for its 

owner’s enjoyment and relaxation. Though it may also be the center of an 

agricultural enterprise, the pleasure factor is what essentially distinguishes the 

villa residence from the farmhouse and the villa estate from the farm ... The
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villa is typically the product of an architect’s imagination and asserts its modernity 

(p. 9).“ This emphasis upon the architect’s role and the luxury status of the villa 

allows Ackerman to deal with only the top stratum of buildings and throws a 

bridge over what could otherwise seem a heterogeneous selection. His approach 

functions well enough in the earlier chapters where a survey of Roman villas like 

those of Hadrian and Pliny the younger leads naturally into the Renaissance 

rediscovery of the antique villa and its culmination in the career of Palladio. 

Ackerman is very good on the gap between the actuality of antique villas and the 

attempts of Renaissance architects to recreate them in terms of symmetry and 

regularity of designs. He has read widely in villa literature and furnishes an 

extremely useful survey of contemporary research into Roman villas.

The discussion of Renaissance villas has become controversial in recent 

years, with arguments turning on whether villas represent an imposition of urban 

ideals on the countryside or develop from vernacular architecture (The divergent 

approaches have been well summarised by K. Forster in his review of M. 

Kubelik, Die Villa im Veneto: Zur typologischen Entwicklung im Quattrocento, 

in Journal of the Society of Architectural Historians, XXXVIII, 1979, pp. 189— 

91). This is regrettable because the two categories are not mutually exclusive as 

Palladio’s villas testify. Though Ackerman is attuned to the socio-economic 

background of Renaissance villas, his approach tends to allign with the idealists. 

In his discussion of the fifteenth century, two Medici villas, Lorenzo il 

Magnifico’s Poggio a Caiano and Giovanni di Cosimo’s at Fiesole, are singled 

out as turning points in the development of a modern villa ideology. Both were 

built without battlements, the former to a rigidly symmetrical plan and with a 

temple-portico frontispiece, the latter on a difficult but prominent site and 

enjoying spectacular views over Florence. Both were examples of conspicuous 

consumption and followed Albertian precepts on domestic architecture. We know 

little about the interiors of the villa at Fiesole, but the glazed terracotta frieze 

and Filippino Lippi frescoes at Poggio suggest an ambitious programme of 

decoration was intended by Lorenzo before his untimely death. Here the fantasy 

element of the villa reemerged in modern architecture, and the author holds that 

the Medici villas served as a touchstone for Palladio’s Villa Rotonda or Le 

Corbusier’s Villa Savoye. Indeed, he makes much of Fiesole, seeing 

„Michelozzo’s simple arcaded cube [as] the first modern villa designed without 

thought or possibility of material gain“ (p. 78); however, Amanda Lillie’s 

important thesis on fifteenth-century Florentine villas, which Ackerman cites, has 

demonstrated that the Medici villa at Fiesole was an agricultural holding, like 

virtually every other villa of its period {Florentine Villas in the Fifteenth 

Century: A Study of the Strozzi and Sassetti Country Properties, Ph.D. thesis, 

Courtauld Institute of Art, University of London, 1987, esp. p. 405, n. 124. Lillie 

points out that the 1492 inventory of the villa at Fiesole refers to servants’ 

quarters and storage space for farm equipment and produce were built into the 

basement. The agricultural nature of the Medici villa at Fiesole has been 

confirmed by further archival research and will be the subject of a future
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publication). This is not to say that aesthetic considerations played no part in its 

design-far from it-but to emphasize that this one element at the expense of other 

factors can distort the picture of villas and their place in rural building types.

The sixteenth-century villa in the Veneto occupies the middle section of the 

book, with a chapter on Palladio and his predecessors and an extremely helpful 

survey of the image of country life according to manuals and dialogues of the 

day (Important earlier discussions can be found in B. Rupprecht, „Villa: Zur 

Geschichte eines Ideals," Probleme der Kunstwissenschaft, II: Wandlungen des 

Paradiesischen und Utopischen ..., ed. H. Bauer, Berlin, 1966, pp. 210-50; and 

R. Bentmann, M. Muller, Die Villa als Herrschaftsarchitektur: Versuch einer 

kunst- und sozialgeschichtlichen Analyse, Frankfurt a.M., 1970). Ackerman gives 

a good picture of the variety of Palladio’s villas, from the ..Romanized" Villa 

Maser to the humbler Villa Saraceno at Finale. The Rotonda also figures here 

although it is a moot point whether its creator believed it was a villa (he placed 

it among the palaces in the second book of the Quattro Libri). Ackerman has 

previously argued for close links between Palladio’s villas and those of the 

ancient Romans via Byzantine proto-types, and here he subscribed to an 

influential thesis of Swoboda, who believed the classical Portikusvilla mit 

Eckrisaliten was the fore-runner of Venetian palaces and, ultimately, Palladian 

villas (K.M. Swoboda, Rbmische und romanische Palaste, Vienna, 1924, esp. pp. 

77-132; see also J. Ackerman, ..The Sources of the Renaissance Villa," Studies 

in Western Art: Acts of the Twentieth International Congress of the History of 

Art, Princeton, 1963, II, pp. 6-18. Ackerman’s thesis has been challenged by M. 

Rosci, „Forme e funzioni delle ville venete prepalladiane," L’Arte, 2, 1969, pp. 

27-58; H. Biermann, „Lo sviluppo della villa toscana ...,“ Bollettino del Centro 

Internationale di Studi di Architettura Andrea Palladio, XI, 1969, esp. pp. 36- 

37; and K. Forster, „Back to the Farm: Vernacular Architecture and the 

Development of the Renaissance Villa," Architectura, I, 1974, pp. 1-12. 

Ackerman’s original article has been republished in a collection of his essays, 

Distance Points, MIT Press, Cambridge, Ma., 1991, with a'postscript). This 

theory has come under criticism in recent years, and Ackerman has modified its 

formulation; yet it remains to be asked whether too much emphasis is being laid 

on similarities more apparent than real. In a recent study of the communal 

buildings of Parma, J. Schulz concisely summarised the problem: „The facade 

system of the Venetian [palaces] is usually considered unique to that city and is 

always traced to late-antique and Byzantine sources, a theory comforted by the 

byzantinism of their details. This is not the place to enter into the difficulties of 

the proposed filiation (late-antique or Byzantine buildings quite like the Venetian 

ones have not been found, and the avenues by which their putative influence 

reached Venice remain unexplained). But the Podesta’s Residence of Parma 

shows that the system was more widely known ..." (..The Communal Buildings 

of Parma," Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, XXVI, 

1982, p. 294). Nevertheless Ackerman is surely right in regarding Palladio’s 

study of Roman antiquity as „the architectural equivalent of the humanists’ study
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of ancient literature", and it was the convincing nature of Palladio’s results that 

have given his buildings such moral authority ever since.

The impact of Palladio’s works and his treatise meant that villas and country 

houses in the eighteenth and nineteenth centures bore some trace of his style, 

nowhere more clearly, perhaps, than in England and America. This could be 

defined as an aspect of Pailadianism rather than the continuation of a strictly 

villa culture, and here the differences between villas and country houses raise 

issues which the author does not address. Villas in the Roman and Italian 

Renaissance worlds were occasional houses where the patron enjoyed a respite 

from city life and the otium which was the opposite of urban negotium. English 

and American country houses of the eighteenth century were essentially the 

principal residence of their owner and the latest manifestation of a feudalistic 

society. Built for a family and its host of retainers, English country houses of the 

period tended to be larger than their Italian counterparts, and scale must be taken 

into account when comparing different uses of a common architectural language. 

Ackerman tries to avoid this problem by eliding villas and country houses in the 

sub-title of his book, but not all country houses are villas nor are all villas 

country dwellings. The problem of scale is also worth considering because in the 

eighteenth century, villas were considered secondary and generally suburban 

dwellings as when Robert Morris’ referred to „the cottage or plain little 

dwelling". By the same token, when Burlington introduced Palladian elements 

into the extension of his Jacobean house at Chiswick, it was not really a villa; 

Kent, who published plans of it in 1727, simply referred to it as a „building“ 

(See J. Summerson, Architecture in Britain, 1530 to 1830, London, 1989, pp. 

374-78. Summerson notes that Chiswick was not considered a villa but 

occasionally refers to it as such). Characteristic of the differences between the 

Palladian villa and the English country house are the changes which Colin 

Campbell introduced into Mereworth, his tribute to the Villa Rotonda: the 

frontage was considerably enlarged over its prototype and two of the four 

porticos were suppressed in order to accommodate a gallery and other state 

rooms required by an aristocratic household. A grander scale inevitably removed 

English and American country houses from the ever-receding Palladian original, 

and the distinction was well put by the early nineteenth-century writer, Joseph 

Gwilt: „The villas at Foot’s Cray and Mereworth, imitators of Palladio’s Villa 

Capra ... are the maxima of villas: beyond this the villa becomes a mansion, and 

must be treated as one on a scale more or less grand, as the means of the 

proprietor allow the architect to provide for his wants" (J. Gwilt, Encyclopaedia 

of Architecture, London, 1851, p. 818, nos. 2999-3000).

These difficulties multiply in the nineteenth century when the distinctions 

between villas and cottages became blurred, and both types of house were 

detached from their agricultural origins. Theorists like John Claudius Loudon 

and Andrew Jackson Downing mirror this state of affairs in their writings on 

domestic architecture. Loudon defined the villa as „a country residence, with 

land attached, a portion of which, surrounding the house, is laid out as a pleasure
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ground; or, in other words, with a view to recreation and enjoyment, more than 

profit" (p. 226). Downing, to whom Ackerman devotes a fascinating chapter, was 

an influential designer and employed the concept of villa almost as an empty 

vessel which could be filled with a wide range of potions. Indeed, Downing’s 

remarks about villas were often contradictory, veering from republican simplicity 

to mansion status; for him the villa was first and formost a picturesque house 

and clearly, as Ackerman would say, impervious to reality.

From the picturesque villa to Frank Lloyd Wright’s houses is a relatively 

small step, and Ackerman’s treatment of Wright and Le Corbusier is among the 

most engaging portions of the book. With these two architects, the polarities of 

the villa as an extension of its surroundings and the villa in opposition to nature 

are sharply delineated. In particular, Wright’s projects for the McCormick 

residence on Lake Michigan and his own house, Taliesin, to seem to recapture 

the spirit of Roman villas. Though Wright and Le Corbusier had divergent 

concepts of country houses, they were faced by the same problem: how to design 

a house constructed on an open plan but with provision for servants (at 

Fallingwater, Wright had to design a satellite structure for servants and guests). 

As for Le Corbusier, it was one of the many ironies associated with his career 

that his projects for popular housing were only realised for wealthy clients 

„whose interest in abstract art and other aspects of avantgarde culture 

predisposed them to the forms of his work" (p. 268).

One would expect the author to bring his survey up to the present by 

examining postmodernist country houses, but Ackerman feels, rightly, that the 

age of the villa is over. The long association between house and land is a thing 

of the past, and the conjuring tricks of contemporary architects cannot disguise 

the fact. In a few sentences, he weighs postmodernism and finds it wanting:

„It has seemed on first sight (and the impression has been fostered by many 

of the architects themselves) that postmodern architects intended to return to 

classical forms, but I believe that, nonbearing Doric columns and Palladian plans 

notwithstanding, this architecture has resumed the postures of the late eighteenth- 

and early nineteenth-century promoters of association and character. In a sense it 

is picturesque as well, though this time the pictures don’t exist. It represents, in 

short, a new romanticism, an escape from the ideals and social committments of 

the modern European masters and from the grave intensity of Wright. Also, 

because true romanticism is not possible these days when every tradition is being 

diluted and a plausible return to past craftsmanship is unachievable, it is 

practiced with irony. Irony is our form of self-protection" (pp. 284-85).

James Ackerman has produced a very stimulating book, one written in the 

thoughtful, elegant prose which is his hallmark. It can be argued that what he has 

defined on these pages is not so much a survey of the villa as the idea of the 

villa, a kind of fantasy architecture of the very rich that can easily part company 

with reality. The difficulty lies in making his definition of villas apply to the 

wide range of such structures built over two millennia; it works best from the 

eighteenth century to the time of Le Corbusier and Wright but sits uneasily on
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earlier villas where the agricultural component was a significant, indeed 

dominant consideration. It is also a pity that examples of the fantasy villa which 

would have served the author’s case far better than Michelozzo and Palladio - 

the Belvedere and Villa Madama in Rome or Schinkel’s Charlottenhof in 

Potsdam - were not brought into discussion. But having said that, one must 

admire the view from the author’s veranda and feel that the price of admission 

was well spent.

Bruce Boucher

VALENTIN HAMMERSCHMIDT UND IOACHIM WILKE. Die Entdeckung 

der Landschaft. Englische Garten des 18. Jahrhunderts. Stuttgart, Deutsche Ver- 

lags-Anstalt 1990, 215 S„ DM 178,00.

Das im Schnittpunkt mehrerer Disziplinen angesiedelte Thema des englischen 

Landschaftsgartens findet seit einiger Zeit viel Beachtung. Angesichts der zahl- 

reichen Verbffentlichungen ist es verstandlich, wenn eine Neuerscheinung schon 

von ihrer Namengebung her auf sich aufmerksam machen mbchte. Der an- 

spruchsvoll gewahlte Tiel Die Entdeckung der Landschaft erfiillt diese Funktion 

durchaus. Wenn es iiberdies auf der Riickseite des Einbandes mit Autoritatsge- 

barde heiBt: „Der Landschaftsgarten ist der bedeutendste Beitrag Englands zur 

europaischen Kunstgeschichte. In diesem Band werden seine Entstehung und 

Entwicklung im 18. lahrhundert erstmals in deutscher Sprache umfassend doku- 

mentiert", dann darf man eigentlich ein Buch von grundsatzlicher analytischer 

Bedeutung mit entsprechendem Erkenntniszuwachs filr die Forschung erwarten. 

(Adrian von Buttlars Monographic Der englische Landsitz 1715-1760. Symbol ei- 

nes liberalen Weltentwurfs, Mittenwald, welcher zumindest im deutschen Sprach- 

raum nicht nur zeitlich der Vorrang gebiihrt, hatte aber bereits 1982 der For

schung wichtige neue Impulse gegeben.) Diese Erwartung kann der vorliegende 

Band nicht wirklich einlosen. Zwar wird im Vorwort eine monokausale Erkla- 

rung fur Aufkommen und Entwicklung des englischen Landschaftsgartens zu 

Recht abgelehnt und statt dessen ein „LJberlagerungsmodell“ in Aussicht gestellt, 

„das von Dominanz- und Unterordnungsverhaltnissen bestimmt wird“ (S. 7), 

doch wird eben dieses methodische Versprechen nicht eingehalten. Obwohl im 

selben Zusammenhang angekiindigt wird: „Die politisch-gesellschaftlichen Ver- 

anderungen nach 1688/89 finden deshalb ebenso Beriicksichtigung wie der Ein- 

fluB der Naturwissenschaft, der .natiirlichen Religion’, der Literatur und Philoso

phic oder der Reiseerfahrungen" (S. 7), unterbleibt eine zusammenschauende Un- 

tersuchung der verschiedenen filr die Revolution der Gartenkunst verantwortli

chen Faktoren trotz Hierarchisierung derselben (vgl. auch S. 9). Als Anglist kann 

der Rezensent nicht umhin zu bemerken, daB die unbestimmte Stellung der Lite

ratur in dem vorangegangenen Zitat Indiz dafiir ist, daB die Leitfunktion der 

Literatur als Medium, das verschiedenartige genetische Aspekte zu einer zeitge-
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rechten Synthese zusammenband, nicht wahrgenommen wird. Die Literatur war 

ja nicht, wie es das Zitat nahelegt, eines unter vielen, gewissermaBen gleichge- 

ordneten und jeweils einen partiellen Beitrag liefernden Organen eines kultu- 

rellen Ensembles, sondern gleichsam ein ideologischer Brennspiegel mit Biin- 

delungseffekt; die Literatur fungierte als Weltanschauungstrager, der die 

nicht zuletzt politisch motivierte Schaffung eines nationalen Gesamtkunstwerks 

auf die kulturelle Tagesordnung setzte (siehe hierzu H.-J. Miillenbrock, „The 

,Englishness* of the English Landscape Garden and the Genetic Role of 

Literature: A Reassessment**, Journal of Garden History 8, 1988, S. 97-103; 

ders., „Der englische Landschaftsgarten des 18. Jahrhunderts: Zur Funktion der 

Literatur bei der Genese eines epochemachenden Gesamtkunstwerks, Kunstgrif- 

fe. Auskiinfte zur Reichweite von Literaturtheorie und Literaturkritik. Fest

schrift fiir Herbert Mainusch, hg. Ulrich Horstmann und Wolfgang Zach, 

Frankfurt a.M. 1989, S. 241-251). Bezeichnenderweise fehlt in den propadeuti- 

schen Teilen eine erhellende Bezugnahme auf die Pionierstudie Pevsners 

(1944), der die entstehungsgeschichtliche Rolle der Literatur erstmals skizziert, 

wenn auch nicht nach den Griinden dafiir gefragt hatte. Die Literatur konnte 

eine solche Pilotfunktion iibernehmen, weil sie zeitspezifische, fiir die Ausbil- 

dung des Landschaftsgartens wichtige Denkformen - wie die Assoziierung von 

politischer mit landschaftlicher Freiheit und ein physikotheologisches Naturver- 

standnis - erstmals artikulierte und - wie Addison in den Moralischen Wochen- 

schriften - dem neuen Interpretationsmodell der Natur eine gewisse Breitenwir- 

kung verschaffte.

Anstelle methodischer Verklammerung ist eher die Tendenz zu einer separa- 

ten Behandlung der einzelnen Faktoren zu beobachten, die die Landschaftsgar- 

tenbewegung fbrderten. Dem Abschnitt „Natur und Freiheit** (S. 9-10) folgt bei- 

spielsweise in deutlichem Abstand der Abschnitt „Natur-Wissenschaft und natiir- 

liche Religion** (S. 17-19); dieser Pluralismus fiigt sich nie einer ganzheitlichen 

Optik. Und fiir ein Buch, das die Auslotung entstehungsgeschichtlicher Perspek- 

tiven verheiBt, ware es wiinschenswert gewesen. zumindest die Frage aufzuwer- 

fen, warum die verschiedenen, als fordernd erkannten Faktoren gerade zu einem 

bestimmten Zeitpunkt, namlich gegen Ende der Ara Kbnigin Annes, imstande 

waren, eine produktive Erwartungshaltung in bezug auf die Ausbildung eines 

neuen Gartenstils aufzubauen. Die sich mit der geistigen Zuarbeit der Naturwis- 

senschaften befassenden Teile, die im iibrigen die zweite Arbeit von Michel Ba- 

ridon („Jardins et Paysage. Existe-t-il un Style Anglais?**. Dix-Huitieme Siecle 

18, 1986, S. 438-445) nicht beriicksichtigen, schneiden dieses fiir eine genetische 

Betrachtungsweise entscheidende Problem nicht einmal an; die Frage nach den 

Griinden fiir die Ablbsung des formalen Gartens ausgerechnet damals stellt sich 

aber um so unausweichlicher, als eine empirische Naturauffassung sich bereits 

liber ein halbes Jahrhundert lang vor allem in den Arbeiten der Royal Society 

Bahn gebrochen hatte, aber offenbar erst jetzt relevant wurde.

Bei der Bestimmung der geistesgeschichtlich-ideologischen Antriebskrafte des 

englischen Landschaftsgartens lafit sich zudem kaum verkennen, daB die Autoren
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sich nicht auf vertrautem Terrain bewegen. So wird Shaftesbury zum Haupt- 

ideenlieferanten fur die Country-Gruppierung stilisiert und als wesentlicher Grund 

dafiir sein Postulat nach Uberwindung der Eigenliebe („self-love“) angefiihrt 

(vgl. S. 16). Alexander Pope, Gartenvirtuose und intellektueller Mittelpunkt eben 

jenes die Country-Ideologic kultivierenden Kreises, basierte indes seine Gemein- 

schaftsethik durchaus auf der wohlverstandenen Anerkennung des von Shaftes

bury idealistisch ins Abseits gestellten Eigeninteresses! Im iibrigen wird Pope, 

der nicht zuletzt dank seiner vielfaltigen gesellschaftlichen Verbindungen bei der 

praktischen Verwirklichung des Landschaftsgartens im England der Hannovera- 

ner eine wichtige Rolle spielte, in seiner Bedeutung fur die theoretisch gepragte 

Friihphase der Landschaftsgartenbewegung auch in diesem Buch iiberschatzt. 

DaB die Verfasser die politisch-ideologischen Gegebenheiten Englands im 18. 

Jahrhundert nicht korrekt veranschlagen, geht auch aus ihrer prononciert freimau- 

rerischen Funktionsbestimmung der fiir die Landschaftsgartenbewegung nach 

1714 maBgeblichen Oppositionsgruppe hervor. Begriffe wie „Gegenbewegung“ 

(S. 16) und „Gegenort mit antizipatorischem Modellcharakter" (S. 16) suggerie- 

ren eine an kontinentalen, namentlich deutschen Verhaltnissen ausgerichtete, aber 

auf der Insel damals gar nicht bestehende prinzipielle, die gesellschaftlichen 

Grundlagen politischer Herrschaft in Frage stellende Spannung von Regierung 

und Opposition, wie iiberhaupt deutsche Kunsthistoriker dazu neigen, dem engli- 

schen Landschaftsgarten des 18. Jahrhunderts ein unhistorisches MaB an politi- 

schem Utopismus zuzuschreiben; siehe diesbeziiglich auch Karin Stempel, Ge- 

schichtsbilder im friihen englischen Garten. Fields of Remembrance - Gardens 

of Delight, 2 Bde. (Munster 1982). Der englische Landschaftsgarten gedieh aber 

trotz allem Riickgriff auf eine symboltrachtige Vergangenheit vor allem aus der 

selbstgewissen, von alien gesellschaftlichen Gruppen vollzogenen Identifizierung 

mit einer patriotisch iiberhbhten Gegenwart; die Uberschrift „Der Garten als ,Hi- 

storiengemalde‘“ fiir ein Kapitel, welches Anlagen wie Stowe, Rousham und 

Stourhead vorstellt, klingt deshalb reichlich museal.

Die theoretisch-geistesgeschichtlichen Abschnitte, die der Darlegung wichti- 

ger Gartenkonzeptionen jeweils vorangehen, fallen recht knapp aus und bringen 

Neuansatze bzw. Zasuren nur per Abbreviatur zum BewuBtsein; gelegentlich set- 

zen sie allzu kraftige oder miBverstandliche Akzente. Als Beispiel fiir diese Ten- 

denz sei der Abschnitt „Die literarische Begriindung des Naturalismus" (S. 97- 

98) angefiihrt; der hier zitierte James Thomson, der iibrigens weder einen Essay 

on Harmony verfaBte, welcher ihn als Gartentheoretiker qualifizieren wiirde, 

noch in einen unbedingten Gegensatz zu Popes anthropozentrischer Haltung ge- 

riickt werden darf (siehe aber S. 97), kann keineswegs als unzweideutiger Zeuge 

fiir eine Abkehr von bisheriger Naturauffassung gelten, zeigt er doch in seiner 

sich uber einen langeren Zeitraum erstreckenden Uberarbeitung der Jahreszeiten- 

gedichte ein bemerkenswertes MaB an Loyalitat zu klassizistischen Anschau- 

ungs- und Denkformen. Gerade in diesen theoretisch-geistesgeschichtlichen Ab- 

schnitten hatte eine Profilierung des eigenen wissenschaftlichen Standortes in der 

komplex gewordenen Forschungslandschaft erfolgen kbnnen und miissen. Es ist
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als Manko zu verbuchen, daB eine prazise Auseinandersetzung mit bisherigen 

wissenschaftlichen Auffassungen so gut wie gar nicht gefiihrt wird. An ihre Stel- 

le tritt ein eher pauschales Referat der im Anmerkungsteil versammelten Sekun- 

darliteratur, so daB nicht recht klar wird, welche Position die Autoren im inter- 

disziplinaren Gesprach liber den Landschaftsgarten eigentlich beziehen.

Was fiir die analytische Durchdringung der vielschichtigen Materie kaum in 

Anspruch genommen werden kann, namlich Entstehung und Entwicklung des 

englischen Landschaftsgartens erstmals in deutscher Sprache umfassend zu doku- 

mentieren, laBt sich von der bildlichen Prasentierung her schon eher zu Recht be- 

haupten. Das Buch stellt nahezu alle wichtigen Garten bis ins friihe 19. Jahrhun- 

dert in ihren konzeptionellen Grundziigen vor und setzt sie mit Hilfe von einan- 

der erganzenden alten Planen und modernen Farbfotografien iiberzeugend ins 

Bild. In dieser extensiven, fiir den deutschsprachigen Bereich bisher nicht gelei- 

steten Dokumentation liegt das Hauptverdienst des Bandes. Dabei vermitteln gro- 

Benteils geschickt formulierte Uberschriften stenogrammartig wesentliche Infor- 

mationen liber die Ausrichtung einzelner Garten. In dem Abschnitt liber Castle 

Howard, das als „eine monumentale Landschaftselegie" (S. 27) gekennzeichnet 

wird, ist treffend von der „epischen Monumentalitat" (S. 32) die Rede. Shotover, 

in einschlagigen deutschen Darstellungen bislang vollig unerwahnt geblieben, 

aber sicherlich eine der beachtenswertesten Anlagen im Zeichen der allerersten 

Ansatze des Ubergangs zum eigentlichen Landschaftsgarten, wird unter dem Eti- 

kett „Natur und Geschichte" (S. 19) behandelt. Deren Symbiose, die in den Arti- 

keln von Mavis Batey in der Zeitschrift Country Life (Dezember 1977), die den 

Autoren bei der Charakterisierung von Shotover zugrunde lagen, iiberhaupt nicht 

plausibel gemacht worden war, ware noch klarer hervorgetreten, wenn die Ver- 

fasser den zutreffenden Kommentar liber die ideologische Ausstrahlung des go- 

tischen Blickfangers, des vielleicht friihesten gotischen Gartentempels iiberhaupt, 

um die Bemerkung erganzt hatten, daB gotische Architektur hier - anders als 

etwa in Stowe, wo sie im klassischen Ambiente wie ein Fremdkorper anmutet - 

auch asthetisch iiberzeugend inkorporiert wird. Dieser Eindruck drangt sich dem 

Besucher von Shotover nachhaltig auf, dessen zuriickhaltende Natiirlichkeit sich 

der noch deutlich erkennbaren, aber bereits gemaBigten formalen Grundstruktur 

nicht ganz anbequemt haben diirfte und dem einstigen Sitz James Tyrrells mit 

seiner altwhiggistischen Aura sein eigentiimliches Geprage verleiht.

Zu den Anlagen, fiir deren Vorstellung sich der Leser dankbar zeigt, gehort 

der im deutschen Schrifttum bisher unbeachtet gebliebene versunkene Park von 

Hackfall (siehe S. 120-127), dessen ausfiihrliche Vorstellung den zunehmenden 

EinfluB der das klassizistische Schonheitsideal ablbsenden Naturauffassung des 

Erhabenen erkennen laBt. Als informativ erweist sich auch das Kapitel „Das Exo- 

tische im Landschaftsgarten", in dem die ganz wesentlich als Teil des Rokoko- 

stils gewiirdigte Chinoiserie (vgl. S. 151) entsprechende Aufmerksamkeit findet. 

Das Glanzstlick dieses Kapitels bildet die Darstellung von Sezincote in den Cots- 

wolds (siehe S. 162-170), das mit seiner SchloB und Garten pragenden ,Mogul- 

Architektur' den SchluBpunkt unter die zunehmende exotische Anreicherung des
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nationalen Gesamtkunstwerks Landschaftsgarten setzt. Das Problem der formalen 

Konsistenz im Stilpluralismus, welches mit von Buttlars willkommenen, aber die 

Schwierigkeiten eigentlich nur auf eine andere Ebene verlagernden Uberlegungen 

zum Metastil (1982, S. 68-70) sicherlich noch nicht erledigt ist, wird in dem Ka- 

pitel liber exotische Einfliisse allerdings nicht aufgegriffen. Ausfiihrungen zu den 

von Humphry Repton gestalteten Landsitzen Ashridge tmd Sheringharn beschlie- 

Ben das Kapitel liber die Asthetik des Malerischen und zugleich den vorliegen- 

den Band.

Am Ende legt man das Buch doch noch versohnt aus der Hand. Man hat nicht 

vergessen, daB die Autoren in ihrem wissenschaftlichen Anspruch etwas zu hoch 

gegriffen haben, aber die reiche bildliche Ausstattung hat dem Leser einen in 

dieser Form bisher nicht mbglich gewesenen Nachvollzug der Entwicklung des 

englischen Landschaftsgartens gestattet.

Heinz-Joachim Mlillenbrock

Mitteilungen des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker

RESOLUTION DES VDK ZUR BERLINER MUSEUMSPLANUNG

Die Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker be- 

trachtet mit erheblichen Bedenken den gegenwartigen Stand der Planungen der 

Staatlichen Museen zu Berlin. Insbesondere sind die denkmalpflegerischen 

Aspekte der Museumsinsel nicht geniigend beachtet. Vor allem die fur das Perga- 

monmuseum und das Neue Museum entwickelten Konzepte hatten gravierende 

Eingriffe in die Bausubstanz zur Folge.

Des weiteren betrachten wir mit Sorge die bislang erarbeiteten Konzepte der 

neuen Lokalisierung der kunsthistorischen Sammlungen, insbesondere der Ge- 

malde- und Skulpturengalerie, die entgegen ihrer iiberlieferten Systematik ge- 

trennt, am Kemperplatz und auf der Museumsinsel, prasentiert werden sollen.

Es erweist sich aus diesem Grunde als erforderlich, in unmittelbarer Nachbar- 

schaft der Museumsinsel zusatzlichen Platz fur Erweiterungsbauten zu sichern. In 

erster Linie bietet sich hierflir das Kasernengelande am Kupfergraben an. Die das 

Wesen der Berliner Museen bestimmende Kontinuitat von den frlihen Hochkultu- 

ren bis ins 19. Jahrhundert wlirde dadurch erneut Anschaulichkeit erhalten.

Eine innerhalb der Gesamtheit der Staatlichen Museen sinnvolle Funktion 

kbnnten die Bauten auf dem Kemperplatz dann erhalten, wenn sie als Zentrum der 

Moderne ausgebaut wlirden. Als wichtiger Schritt hierflir miiBten die Nutzungs- 

mbglichkeiten der im Bau befindlichen Gemaldegalerie neu iiberdacht werden.

Berlin, 18. Juli 1992
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AUSSTELLUNGSKALENDER

Aarau. Aargauer Kunsthaus. 18.10.-22.11.: Alis 

Guggenheim.

Amsterdam. Stedelijk Museum. 3.10.—22.11.: 

De Nieuwe Kunstschool 1933-1943. 10.10.— 

29.11.: Shikego Kubota, video work. 24.10.—
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14.2.93: „Der dumme und der schlaue Bauer" - 

Die Darstellung des letzten Standes in Zeichnun- 
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Bergamo. Palazzo della Ragione. —24.11.: 11 

trionfo dell' idiozia.

Berlin. Aites Museum. —15.11.: Wikinger, 

Wardger, Normannen. Die Skandinavier und Eu

ropa 800-1200.

Alte Nationalgalerie. —3.1.93: Kunst in Deutsch

land 1905-1937.

Kunstgewerbemuseum. —30.4.93: Der Quedlin- 

burger Schatz.

Martin-Gropius-Bau. —3.1.93: Amerika 1492-1992.

Bern. Historisches Museum. 16.10.—12.4.93: 

Emotionen.

Kunsthalle. 16.10.—29.11.: Michael Asher.

Bielefeld. Kunsthalle. 8.10.—22.11.: A.Eucker 

und F.U.Tielmann: „Souvenir“.

Kunstverein. Museum Waldhof. 31.10.—20.12.: 

Fluxus: Die Sammlung D. und E.Andersch.

Billerbeck. Kolvenburg. 11.10.—15.11.: Von 

Bullerbii nach Billerbeck.

Birmingham. Museum. 14.10.—3.1.93: Poussins 

Tancred and Erminia.

Bochum. Museum. 4.10.—15.11.: Jiri Seifert - 

Skulpturen.

Bologna. Galleria Comunale d'Arte Moderna.

24.9. —31.10.: Gruppo Architetti Urbanisti Citta 

Nuova. 26.9.—22.1 I.: A Mosca...a Mosca.

Bonn. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundes- 

republik Deutschland, ab 17.10.: Die grofien 

Sammlungen I: The Museum of Modern Art, New 

York. Von Cezanne bis Pollock.

Kunstverein. 28.9.—8.11.: Peter Mertes Stipendi- 

um 1992: Ursula Bockler - Gabriele Rothemann.

28.9. —22.11.: Alighiero e Boetti. Synchronized! 

als ein Prinzip akausaler Zusammenhange. 

1965-1992.

Bottrop. Josef Albers Museum. 14.10.—31.1.93: 

Die Sammlumg prdkolumbischer Skulpturen von 

Josef und Anni Albers. 17.10.—13.12.: Man Ray. 

60 Photographien 1919-1949. 8.11.—3.12.: Edu

ard Steinberg. Ein poetischer Konstruktivist aus 

Moskau.

Braunschweig. Kunstverein. 16.10.—29.11.:

Jurgen Klauke - Arbeiten auf Papier.

Stadtisches Museum. 25.10.—3.1.93: Griechi- 

sches und rbmisches Kunsthandwerk.

Bregenz. Vorarlberger Landesmuseum. 2.10.—

31.10. : Carbondale (Illinois, USA).

Bremen. Kunsthalle. 6.10.—8.11.: Pierre Schu

mann. Skulpturen 1950-1991.

Cardiff. National Museum of Wales.

30.10. —15.11.: Impressions of Venice (Welsh 

Collection).

Chicago. Art Institute. —21.12.: Zeitgendssische 

Architektur in Spanien.

Columbia College Art Gallery. 28.9.—20.11.: 

Expanded Values: Three Contemporary German 

Artists (Depenthal, Hartlieb, Wolf).

Cleveland. Museum of Art. —8.11.: The Grue- 

ner Collection of Pre-Columbian Art. 22.9.— 

3.1.93: Asian Autumn: Later Korean Art. 22.9.— 

17.1.93: The First 150 Years of Etching. 9.10.—

6.12.:  Richard Long - Photographs.

Corte di Mamiano (PR). Fondazione Magnani 

Roccafino. —29.11.: La pittura di paesaggio in 

Liguria.

Darmstadt. Mathildenhbhe. 10.10.—29.11.: 

Wendingen 1918-1931. Ein Architekturmagazin 

in den zwanziger Jahren.
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Dortmund. Museum am Ostwall. 25.10.—6.12.: 

Gerhard Hoehme.

Dublin. Irish Museum of Modern Art. 28.10.— 

3.1.93: Richard Hamilton.

Dusseldorf. Deutsches Keramikmuseum.

10.10. —13.12.: Keramikkultur in Ecuador vor 

Entdeckung der Neuen Welt.

Kunsthalle. 10.10.—6.12.: Karl Schmidt-Rottluff. 

Der Maier

Kunstverein fur die Rheinlande und Westfalen.

3.10. —22.11.: JefGeys. 3.10.—6.12.: Unbekann- 

te Kiinstler.

Landesmuseum Volk und Wirtschaft, Ehrenhof.

29.10. —6.12.: Deutsches Kunststoffmuseum. Rot

perl und Cubana, Celluloid-Start in die Kunststoffe.

Duisburg. Wilhelm Lehmbruck Museum.

10.10. —29.11.: Antonio Recalcati. Terrakotten 

1990-1991.

Galerie Rheinhausen. 7.10.—21.11.: Chinmayo - 

Farberfahrungsfelder. Norbert Ostlander - 

Skulpturen/Beton.

Eichenzell. Hessische Hausstiftung, SchloB Fasa- 

nerie. — 15.11.: Das weifie Gold des Nordens. 

Kopenhagener Porzellan des 18. und 19. Jh.

Erfurt. Angermuseum. 4.10.—29.11.: Johnny 

Friedlaender. 4.10.—6.12.: Portrdts Erfurter 

Personlichkeiten des 18. und 19. Jh. aus den gra- 

phischen Sammlungen des Angermuseums.

6.11. —28.11.: Ausstellung im Rahmen der 2. 

Tage der Jiidischen Kultur.

Haus Dacheroden. 8.—31.10.: Kiinstler aus Stet

ten. Gemdlde von Kilnstlern mit geistiger Behin- 

derung.

Essen. Deutsches Plakat Museum. 2.10.—29.11.: 

Die schdnsten Kinotransparente von H.Laschet.

16.10. —6.12.: Shigeo Fukuda - Ein japanischer 

Plakatkiinstler zeigt seine visuelle Grammatik so- 

wie Kunst Kommerz Visionen 1890-1930.

Museum Folkwang. 11.10.—22.11.: Adrian Lud

wig Richter - Zeichnungen und Graphik.

Stadtische Galerie im Museum Folkwang.

1.10. —15.11.: Rainer Wolzl.

Ruhrlandmuseum. 25.10.—12.4.93: Viel Vergnii- 

gen. Offentliche Lustbarkeiten im Ruhrgebiet um 

1900.

Esslingen. Galerie der Kiinstlergilde. 16.10.—

20.11. : Adam Misch.

Eutin. Ostholstein-Museum. 29.10.—22.11.:

Paul Wunderlich - Plddoyer fiir die Vernunft.

Ferrara. Palazzo dei Diamanti. —3.1.93: Marc 

Chagall: antologica. 25.10.—6.12.: U.Corsucci.

Flensburg. Kunstverein. 8.11.—10.1.93: Flens- 

burger Kiinstler.

Florenz. Palazzo Vecchio. —10.1.93: La scuola 

fiorentina di Piero della Francesca.

Frankfurt. Historisches Museum. —29.11.: Die 

Kronung Kaiser Franz' II. im Spiegel von Me- 

daillen, Miinzen und Druckgraphik.

Schirn Kunsthalle. 5.9.—8.11.: Kunst in der Re- 

publik Genua 1528-1815.

Stadel (Kabinettausstellung). 21.10.—24.1.93: 

Oskar Kokoschka: Die Puppe.

Freiburg. Augustinermuseum. 16.10.—6.1.93: 

O. Schwarzwald o. Heimat. Hermann Dischler.

Marienbad und E-Werk: 30.10.—29.11.: Wilfried 

Taubner: Kubus - Fotografien, Bilder.

Stadtische Galerie Schwarzes Kloster. 24.9.—

27.10. : Sue (Malerei).

Friedberg/B. Heimatmuseum. —15.11.: Fritz 

Schwimbeck.

Gasny. Musee Americain Giverny. —1.11.: Ame- 

rikanische Maier in Frankreich 1865-1915.

Genua. Palazzo Doria. —31.12.: Una dimora del 

Cinquecento.

Gera. Otto Dix Haus. 6.10.—22.11.: Totentanz I 

- Ein grafischer Zyklus von Erich Drechsler aus 

dem Jahre 1918.

Goch. Museum fiir Kunst und Kulturgeschichte.

25.10. —6.12.: Gottfried Evers, Fotografien.

Gottingen. Stadtisches Museum. 11.10.—22.11.:

E. L.Riepenhausen. Die Stiche nach Hogarth fiir 

Lichtenbergs „Erklarungen Hogarthischer Kup- 

ferstiche “.

Universitat, Aites Auditorium am Weender 

Tor.8.11.—20.12.: Der Zeichner Paul Flora und 

seine Alfred Kubin-Sammlung.

Gotha. SchloB Friedenstein. 5.10.—1.11.: Skulp- 

turenprojekt Gotha.

Graz. Kunstverein. 3.10.—3.11.: Projekt „Plakate“.

Neue Galerie. —8.11.: Identitdt - Differenz.

Gunma (Japan). Museum fiir Moderne Kunst. 

26.9.—3.11.: Louis I. Kahn: In the Realm of Ar

chitecture.

Halbturn. SchloB. —15.11.: Utopien fiir eine 

Europaische Kultur.

Hamburg. Altonaer Museum. 31.10.—10.1.93: 

Erzgebirge - Die Sehnsucht nach dem Licht.

Deichtorhallen. 28.10.—3.1.93: Die Elbe - Ein 

Lebenslauf.

Ernst Barlach Haus. 11.10.—3.1.93: „Kunstwer- 

ke, die mich angehen“ - Der Sammler Hermann

F. Reemtsma.

Kunsthalle. 18.10.—17.1.93: Neuerwerbungen / 

Kiinstlerraume. Anna und Bernhard Blume, Han- 

ne Darboven, Rebecca Horn.

Museum fiir Kunst und Gewerbe. 2.10.—29.11.: 

Erich Briiggemann - Mobel. 2.10.—3.1.93: Kili

an Breier. Fotografik 1953-1990. 9.10.—15.11.: 

Plakatkunst der zwanziger Jahre.

Hamm. Gustav-Liibcke-Museum. —27.10.: Zeki 

Arslan.
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Hannover. Kestner Museum. 29.10.—17.1.93: 

„Anch - Blumen fur das Leben“. Pflanzen im Al

ien Agypten.

Sprengel Museum, Graphische Sammlung.

6.10.—25.4.93: Joseph Beuys. 14.10.—3.1.93: 

Emil Nolde - Reise in die Siidsee (Graphik, Ge- 

malde, Skulpturen). Installationen: 20.10.—

13.12.:  Thomas Emde.

Heidelberg. Kunstverein. 11.10.—15.11.: Niko

laus Urban.

Heilbronn. Museum fiir Vor- und Friihgeschich- 

te. 9.10.—17.1.93: Vom Mammutfleisch bis zur 

Kartoffel. Szenen aus unserer Ernahrungsge- 

schichte von der Steinzeit bis zur Entdeckung 

Amerikas.

Stadtische Galerie. 2.10.—6.12.: Luftkinetische 

Skulpturen-installation von Branko Smon.

Helsinki. Amos Anderson Kunstmuseum.

30.10. —10.1.93: Birger Carlstedt.

Herford. Daniel-Poppelmann-Haus. 3.10.—

29.11. : Satyrykon '92.

Herne. Flottmann-Hallen. 17.10.—15.11.: Frau

en Kunst und Kultur aus der Karibik.

s'Hertogenbusch. Noordbrabants Museum. —

29.11. : Fastnacht - Karneval.

Hbhr-Grenzhausen. Keramikmuseum Wester- 

wald. 10.10.—6.12.: Tradition / Innovation / Vi

sion: Westerwaldpreis fiir deutsche Keramik '92.

Hohenberg/Eger. Museum der Deutschen Por- 

zellanindustrie. —22.11.: Die Zwanziger Jahre. 

Deutsches Porzellan zwischen Inflation und De

pression. Die Zeit des Art Deco?!

Humlebaek. Louisiana Museum. —3.1.93: 

Pierre Bonnard.

Husum. Nissenhaus. 25.10.—6.12.: Frauke 

Gloyer, Olbilder.

Itzehoe. Kreismuseum Prinzesshof. 25.10.—

6.12.:  Dieter J. Jessel, Gluckstadt.

Kassel. Kunstverein. 21.10.—29.11.: Gunter 

Demnig - Notgehweg.

Kiel. Schleswig-Holsteinischer Kunstverein. 

30.9.—15.11.: Wolfram Odin.

Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek/ 

SchloB, Landeshalle. 18.10.—29.11.: J.H.W.. 

Tischbein - Zeichnungen aus Goethes 

Kunstsammlung.

Klagenfurt. Karntner Landesgalerie. 8.10.—

1.11. : Gunther Domenig.

Kbln. Erzbischbfliches Dibzesanmuseum.

9.10.—10.1.93: Biblioteca Apostolica Vaticana. 

Liturgie und Andacht im Mittelalter.

Josef-Haubrich-Kunsthalle. 4.11.—6.12.: Finale 

- Die Kblner Werkschulen.

Kunstverein. —22.11.: Alan Uglow. 8.11.—

20.12.:  Thomas Locher.

Museum fiir Angewandte Kunst. 15.10.— 

10.1.93: Glanzstiicke. Modeschmuck vom Jugend- 

stil bis heute.

Museum fiir Ostasiatische Kunst. —22.1 1.: Quel- 

len - Das Wasser in der Kunst Ostasiens.

Museum Ludwig. —1.1 L: Lee Miller - Photo- 

graphien. 10.11.—3.1.93: Antonio Recalcati, 

Terracotta-Skulpturen.

Stadtmuseum. 13.11.—17.1.93: Ursula.

Krefeld. Deutsches Textilmuseum. 4.10.— 

10.1.93: Niirnberger Gobelin-Manufaktur - 50 Jahre. 

Museum Haus Esters. 1.11.—Ende 1.93: Alan 

Charlton.

Kaiser Wilhelm Museum. 11.10.—13.12.: Volker 

Dbhne - Fotografien.

Landsberg/Lech. Neues Stadtmuseum. 4.10.—

1.11. : Dr.Heinz. Kluter, Anndherungen. Walter 

Kopp, Plastik. Thomas Nittner, Homer GmbH & 

Co.KG. Alfred Kaiser, Materialbilder und Objekte.

Lausanne. L'Hermitage. 16.10.—21.3.93: De 

David a Picasso - Chefs-d'oeuvre du Musee de 

Grenoble.

Leverkusen. SchloB Morsbroich. 10.10.—15.11.: 

Erich Lindenberg - Vom Verschwinden des Men- 

schen.

Lippstadt. Heimatmuseum. —29.11.: 200 Por- 

zellantassen aus drei Jahrhunderten.

Liverpool. Tate Gallery. —7.1.93: Stanley Spen

cer. — 10.1.93: Myth Making. Abstract Expres

sionist Painting from the United States. — 

24.1.93: Natural Order.

London. Hayward Gallery. —6.12.: According to 

Sensation - Bridget Riley, 1982-1992. sowie The 

Art of Ancient Mexico.

Tate Gallery. 7.10.—31.1.93: Turner as profes

sor. The artists and linear perspective. 14.10.—

14.11. : The Swagger Portrait.

Whitechappel Art Gallery. —29.11.: The Cubism 

of Juan Gris.

Ludwigshafen. Stadtmuseum. 15.10.—3.1.93: 

Juden in Ludwigshafen.

Wilhelm-Hack-Museum. 18.10.—22.11.: Klaus 

Steinmann.

Ludwigshafen-Oppau. K.-O.-Braun-Museum.

4.10. —25.10.: Fendrich und Volz - Kohlezeich- 

nungen und Aquarelle.

Lubeck. Behnhaus. 1.11.—27.12.: Faber in Italien.

St.Annen-Museum. 4.10.—27.12.: Potpourri und 

Mbschepott. Kulturgeschichte des Gebrauchsge- 

rats.

Liineburg. OstpreuBisches Landesmuseum.

3.10. —31.1.93: Des Kaisers Keramik - Majoli- 

kawerkstatt Cadinen.

Lugano. Museo Cantonale d'Arte. 20.9.—22.11.: 

Museo d'arte e Architettura.
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Villa Malpensata. —15.11.: Thomas Hart Benton.

Luzern. Kunstmuseum.. 2.10.—22.11.: Urs Fi

scher, Claudia di Gallo, Ugo Rondinone, Markus 

Schwander. 2.10.—22.11.: Gegendar-stellung. 

Ethik und Asthetik im Zeitalter von AIDS.

Maastricht. Bonnefantenmuseum. 4.10.—

1 1.1.93: Imi Knoebel, „Eigentum Himmelreich".

Madrid. Fundacion Juan March. —13.12.: David 

Hockney.

Prado. 14.10.—6.1.93: Caspar David Friedrich.

Magdeburg. Kloster Unser Lieben Frauen.

15.10. —17.1.93: F.Heinze, O.Wegewitz,

H.W.Kunze. 29.10.—21.3.93: Erzbischof Wich- 

mann (1152-1192) und Magdeburg im Hohen 

Mittelalter.

Kulturhistorisches Museum. 25.10.—8.1.93: Wie- 

dererstehendes Babylon. —3.1.93: Vom Lun- 

tenschlofi bis zum Ziindnadelgewehr.

Literaturmuseum. —18.11.: Ernst Barlach - Der 

arme Vetter.

Mailand. Padiglione Arte Contemporanea. —

10.11. : Irma Blank.

—31.12.: L'idea del classico 1916-1932. 1.1 L—

31.12. : Elena Mezzadra.

Palazzo Reale. —10.1.93: Arte precolumbiana.

Malibu. Getty Museum. 6.10.—13.12.: European 

Landscape Drawings of the 15th through 19th 

Century.

Mannheim. Kunsthalle. 18.10.—17.1.93:

Edouard Manet - Augenblicke der Geschichte. 

ReiB-Museum. 13.10.—15.11.: Zeugen der Zeit. 

500 Jahre kultureller Widerstand der Eingebore- 

nen in Lateinamerika. Fotografien der Mexikane- 

rin Flor Garduno.

Mantua. Palzzo Te. —22.11.: L'auto dipinta.

Marburg. Universitatsmuseum. 25.10.—22.11.: 

Almuth Kothe - Keramik aus Molln. 25.10.— 

15.3.93: Topferei des 19.Jh. aus Marburg und 

dem Werratal.

Marl. Skulpturenmuseum Glaskasten. 1.11.—

6.12. : Kunst aus Costa Rica - Die expressionisti- 

schen Tendenzen.

Mbnchengladbach. Abteiberg: 18.10.—1.93: 

Sigmar Polke.

Miinchen. Bayer. Staatsministerium f. Wirtschaft 

und Verkehr. 8.10.—25.11.: Kunst an der Litfafi- 

sdule.

Galerie im Rathaus. 9.10.—1.11.: ICH & DU 

Projekt. Kiinstlerinnen im Dialog.

Ignaz-Gunter-Haus. 1.10.—1.11.: Landschaften 

von Kat he Loewen-thal.

Kiinstlerwerkstatt. 10.—25.10.: Videoinstallatio- 

nen und Video-filme.

Kunstverein. 7.10.—22.11.: Adrian Piper.

Marstallmuseum. —8.11.: Der Krbnungswagen 

Kaiser Karls VII.

Staatliche Graphische Sammlung. 22.10.—6.1.93: 

Japanische Farbholzschnitte aus drei Jahrhunder- 

ten aus dem Riccar Art Museum, Tokyo.

Stadtmuseum. 9.10.—10.1.93: Friedrich von 

Gartner - Ein Architektenleben 1791-1847.

Villa Stuck. 16.10.—10.1.93: Joseph und Echna- 

ton - Thomas Mann und Agypten.

Munster. Stadtmuseum. 2.10.—3.1.93: Otto Mo- 

dersohn.

New York. Guggenheim Museum. -Dez.: Die 

Russische Avantgarde 1915-1932.

Pierpont Morgan Library. —29.11.: Fra Barto

lommeo.

Niirnberg. Kunsthaus. 25.10.—15.11.: Helmut Jahn.

Offenburg. Ritterhaus. —31.1.93: Mittelalter.

30.10. —15.12. America - Fotoarbeiten von Jiir- 

gen Heinemann.

Osnabriick. Akzisehaus. 18.10.—29.11.: Sigrid 

Oltmann - Malerei.

Padua. Palazzo della Ragione. —10.1.93: Diego 

Rivera e Italia.

Paris. Bibliotheque Nationale. 15.10.—15.1.93:

Des livres et des rois.

Grand Palais. 7.10.—4.1.93: Manessier.

Louvre. 16.10.—14.12.: Dessins de Liotard (1702- 

1789). 16.10.—15.2.93: Pannini (1691-1765). 

6.11.—1.2.93: A rt byzantin sowie Peter Greenaway.

Musee des Arts d'Afrique et d'Oceanie. 21.10.— 

25.1.93: Le Roi Salomon et les Maitres du Re

gard. Art et Medecine en Ethiopie. Musde 

d'Orsay. 30.10.—31.1.93: Sisley, 1839-1899.

Musee National de 1'Orangerie des Tuileries.

28.10. —25.1.93: Les Nympheas avant et apres.

Petit Palais. 16.10.—14.2.93: Fragonard et le 

dessin frangais au XVIIIe siecle.

Passau. Museum Moderner Kunst. 9.10.—An- 

fang 93: Walter Zacharias - Tiiren.

Piacenza. Palazzo Farnese. —12.12.: L'incisione 

italiana nel Seicento.

Potsdam. SchloB Sanssouci. 3.10.—25.10.: Ga

briele Henkel - Col lume d'un sorriso. Fragmen- 

te der Sehnsucht.

Prag. Galerie Zur Steinglocke. 16.10.—22.11.: 

Magia naturalis - Miinchner Kiinstler in Prag.

Kunstgewerbe Museum. 22.10.—29.11.: Sheila 

Hicks (USA, Frankreich) - Textilien.

Regensburg. Museum der Stadt. 15.10.— 

19.1.93: 450 Jahre evangelische Kirche in Re

gensburg.

Runtingerhaus. 10.10.—8.11.: 4 x Malerei (Brbckl, 

Engholm, von Grafenstein, Heyd).

Reutlingen. Rathaus. —8.11.: Martin Schmid.

Riga. Museum fur Ausliindische Kunst. —15.11.: 

Prinzip Thonet.
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Rolandseck. Bahnhof. —15.11.: Vor hundert 

Jahren. Graphische Meisterblatter aus dem Dres- 

dener Kupferstichkabinett.

Rom. Palazzo dei Conservator!. —1.11.: Oskar 

Kokoschka: i viaggi in Italia.

Palazzo delle Esposizioni. —25.11.: Arshile Gor

ky. 4.11.—7.12.: Joseph Beuys.

Rosenheim. Stadtische Galerie. 23.10.—29.11.: 

Elisabeth Mehrl, Olbilder - Franz F.Wdrle, 

Skulpturen.

Rotterdam. Museum Boymans-van Beuningen. 

—29.11.: Impressionismus.

Saarbriicken. Saarland Museum. —17.11.: Ger

hard Altenbourg - Bernhard Heisig. 25.10.— 

3.1.93: Monika von Boch - Fotografie.

Saint-Etienne. Musee d'Art Moderne. 24.9.—

20.11. : Alvar Aalto.

Saint Louis. Art Museum. 20.11.—3.1.93: Pho

tography in contemporary German art, 1960- 

1990.

Salzburg.Museum Caroline Augusteum. 10.10.—

15.11. : Chile indigena - Chile vor der Entdek- 

kung. 14.10.—22.11.: Sepp Hbdlmoser (1923- 

1967).

Rupertinum. 22.10.—15.11.: Paula Deppe, Bilder.

22.10. —22.11.: Florentine Pakosta. Retrospektive 

der Gemdlde. Galerie Welz. 30.9.—25.10.: 

H.F is chihammer / P.Pongratz.

Sankt Ingbert. Museum. 18.10.—29.11.: Andy 

Warhol - Dennis Hopper. Photographs.

Schaffhausen. Museum zu Allerheiligen. 13.10. 

Wiedererbffnung des Otto-Dix-Raumes. 18.10.-—

29.11. : Klaudia Schifferle - Unterwegs.

Schwabisch-Hall. Hallisch-Frankisches Museum.

25.10.—10.1.93: Erzahlkunst der Graphik. Mei

sterbldtter von Diirer bis Rembrandt aus der 

Sammlung Max Kade.

Stadtische Galerie. 10.10.—29.11.: Blende und 

Traumzeit.

Schweinfurt. Bibliothek Otto Schafer. 11.10.— 

28.3.93: Europdische Einbandkunst aus sechs 

Jahrhunderten.

Schwerin. Staatliches Museum. 3.10.—3.1.93: 

Decker in Schwerin.

Sevres. Musee Nationale de Ceramique. 6.11.— 

31.1.93: Terres sensuelles. Vassil Ivanoff, 1897- 

1973.

Stockholm. Moderna Museet. 24.10.—6.1.93: Le- 

ger und die Nordischen Lander.

Nationalmuseum. 2.10.—6.1.93: Rembrandt und 

seine Zeit.

Strasbourg. Musee Archeologique. 8.10.— 

31.3.93: Un village du I'Age du Fer: Wolfisheim.

Stuttgart. Wilhelmspalais. 21.10.—28.11.: 

Schicksalswege. P. Elsas, F. Uhlmann, O. Ziigel: 

Drei Stuttgarter Maier im Exil.

Trier. Museum Simeonstift. 16.10.—17.1.93: 

Zwischen Andacht und Andenken. Kleinodien reli- 

gibser Kunst und Wallfahrtsandenken.

Tubingen. Kunsthalle. 17.10.—29.11.: Karl

Gerstner - Retrospektive.

Ulm. Museum. 25.10.—6.12.: Die Gruppe AR - 

Slowakische Avantgarde aus Bratislava.

Unna. Evangelische Stadtkirche. 3.10.—15.11.: 

Westfalische Steinskulptur des spaten Mittelalters.

Viechtach. Kunsthaus Oberbayern. 9.10.—13.11.: 

Xaver Widmann.

Wadersloh-Liesborn. Museum Abtei Liesborn.

11.10. —15.11.: Die Bildhauer des Kreiskunstver- 

eins Beckum-Warendorf.

Weiden/Opf. Neues Rathaus. —15.11.: Antoni Tapies.

Wien. Albertina. —8.11.: Die englische Schule. 

Geymiiller-Schlossel. —29.11.: Eisen - Kunst - Gufi. 

Historisches Museum. —10.1.93: Freimaurer.

Hochschule fur Angewandte Kunst. 6.—31.10.: 

Werkschau Neville Brody.

Kunsthalle. 30.9.—2.12.: Haus - Rucker - Co. 

Objekte, Konzepte, Bauten 1967-1992.

Kunsthistorisches Museum. 21.10.—10.1.93: Die 

Portugiesen in Indien. Die Eroberungen Joao de 

Castros auf Tapisserien 1538-1548.

Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig, im 

Museum des 20. Jahrhunderts. 19.10.—22.11.: 

Frantisek Lesdk. und im Palais Liechtenstein.

30.10. —3.1.93: Bertrand Lavier.

Wiesbaden. Museum. 27.9.—29.11.: Architektur 

von Herzog & de Meuron, Fotografien. 11.10.— 

7.2.93: Die Wiesbadener Sammlung: Aus Dresden 

riickgefiihrte Gemdlde.

Wilhelmshaven. Kunsthalle. 29.10.—29.11.: Otto Pankok

Winterthur. Kunstmuseum. —15.11.: Camille 

Graeser.

Wolfenbiittel. Herzog August Bibliothek. —11.: 

Das Rad. Symbol und Mechanik.

Kunstverein. 11.10.—15.11.: Karl Mullers, Neue 

Arbeiten.

SchloBmuseum. 24.10.—10.1.93: 400 Jahre

Theater Wolfenbiittel.

Wurzburg. Mainfrankisches Museum. 10.10.— 

10.1.93: Unter Verschlufi - Schlosser, Schlussel 

und Beschldge.

Otto-Richter-Kunsthalle. 11.10.—8.1 \ .:Rolf Urban.

Zurich. Eidgenossische Technische Hochschule.

30.10. —18.12.: Das Sanatorium. Entstehung ei- 

nes Prototyps der modernen Architektur.

Kunsthaus. 9.10.—29.11.: GSMBA Sektionsaus- 

stellung 92.
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ZUSCHR1FTEN AN DIE REDAKTION

REMBRANDT

In der im September-Heft der ,Kunstchronik‘ veroffentlichten Besprechung der 

Ausstellung ,Rembrandt. Der Meister und seine Werkstatt1, Berlin - Amsterdam - 

London, von Rudiger Klessmann sind auf S. 444 durch ein bedauerliches Versehen 

die Bearbeiter des zweiten Katalogbandes ,Zeichnungen und Radierungen' unvoll- 

standig genannt worden. Als Autoren dieses Bandes zeichnen Holm Bevers, Peter 

Schatborn und Barbara Welzel verantwortlich. Die Konzeption und Auswahl von 

Rembrandts druckgraphischem Werk wurden von Hans Mielke und Peter Schat

born erstellt; die Bearbeitung des Katalogs der 40 ausgestellten Radierungen des 

Berliner Kabinetts iibernahmen Holm Bevers und Barbara Welzel. Der Autor der 

Besprechung bittet die Betroffenen, die fehlerhafte Angabe zu entschuldigen.

RESOLUTION DER KOLDEWEY-GESELLSCHAFT 1992

Anlafilich ihrer Tagung 1992 hat die Koldewey-Gesellschaft auf der Haupt- 

versammlung ihrer Mitglieder folgende Resolution zur Denkmalpflege und zu ar- 

chaologischen Ausgrabungen beschlossen:

1. ) Unverzichtbare Voraussetzung fur alle MaBnahmen der Erhaltung und 

Veranderung Oder auch der Beseitigung von Baudenkmalern muB eine qualifi- 

zierte baugeschichtliche Untersuchung des Objekts sein.

2. ) Qualifizierte Untersuchungen in oben genanntem Sinne erfordern erhohte 

Anstrengungen der Aus- und Fortbildung von Bauforschern. Die Koldewey-Ge

sellschaft halt es fiir dringend erforderlich. in der Architektenausbildung die eins- 

chlagigen fachlichen Inhalte verstarkt zu vermitteln. Aus- und Fortbildung sollen 

nicht nur den planenden Architekten qualifizieren, sondern auch die Vorausset

zung fiir den spezifischen Berufszweig der Baugeschichtsforschung schaffen.

3. ) Bei Erhaltungs- und UmbaumaBnahmen an Baudenkmalern miissen Pla- 

nung und ortliche Bauaufsicht in einer Hand liegen. Der dafiir verantwortliche 

Architekt muB sowohl mit historischer Baukonstruktion und Bauausstattung, als 

auch mit Theorie und Technik der Denkmalpflege voll vertraut sein.

4. ) Bei der Ausgrabung von Ruinen baulicher Anlagen muB ein Bauforscher 

maBgeblich beteiligt sein.

5. ) Jedes Projekt einer archaologischen Ausgrabung muB ein Konservierungs- 

konzept beinhalten. Der dafiir notwendige finanzielle, wissenschaftliche und 

technische Aufwand muB gleichzeitig sichergestellt sein.

(Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. C. Meckseper, 1. Vorsitzender, Universitat 

Hannover, Institut fiir Bau- und Kunstgeschichte).

BERLINER VOLONTARIATE

An den Museen der europiiischen Kunst (Gemaldegalerie, Nationalgalerie, 

Kupferstichkabinett, Skulpturensammlung, Kunstgewerbemuseum, Kunstbiblio- 

thek, Miinzkabinett) der Staatlichen Museen zu Berlin sind im 1. Halbjahr 1993
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drei Stellen fur MuseumsassistentinnenZ-assistenten (in Fortbildung) zu besetzen. 

Die Fortbildungsdauer ist auf jeweils zwei Jahre befristet. Eine Verlangerung ist 

nicht mbglich. Das Volontariat wild in 3 Blbcken a 8 Monaten durchgefiihrt. Be- 

nennen Sie in Ihrer Bewerbung drei der o.g. Museen, in welchen Sie vorzugswei- 

se arbeiten mbchten. Es wird eine Vergiitung in Hbhe der Anwarterbeziige fiir 

den hoheren Dienst gezahlt (z.Zt. bei Ledigen netto ca. DM 1.450,-).

Voraussetzung fiir die Bewerbung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium 

im Fach Kunstgeschichte; Promotion erwiinscht. Bewerbungen sind bis zum 

31.11.1992 zu richten an den Generaldirektor der Staatlichen Museen, Preufii- 

scher Kulturbesitz - GD 2 Stauffenbergstr. 41, 1000 Berlin 30

CARL JUSTI-VEREINIGUNG

Ein Kolloquium zum Thema „Romanische Skulptur in Spanien“ und die Mit- 

gliederversammlung der Carl Justi-Vereinigung e.V. finden zwischen dem 20. 

und 22.11.1992 am Kunsthistorischen Institut der Universitat Heidelberg statt. 

Nahere Auskunft: Karin Hellwig, Zentralinstitut fiir Kunstgeschichte, Meiserstr. 

10, 8000 Miinchen 2; 089/5591520

KUPFERSTICHE MARTIN SCHONGAUERS

Ein Ziel meines Vorhabens, ein neues Werkverzeichnis der Schongauer- 

Druckgraphik aufzustellen, ist, die aktuellen Aufbewahrungsorte der Kupferstiche 

festzustellen. Deshalb bitte ich um Informationen von Privatsammlern, Kunst- 

handlern und Auktionshausern, die Arbeiten Schongauers besitzen oder Auskiinf- 

te dariiber geben konnen. Alle Angaben werden vertraulich behandelt. AuBerdem 

ware ich fiir jede andere Art von Hinweisen (z.B. auf nicht verbffentlichte oder 

bibliographisch nicht nachweisbare Texte, wie Vortragsmanuskripte, Ausstel- 

lungsbroschiiren usw.) zur deutschen Graphik des 15. Jh. dankbar.

Lothar Schmitt, Industriestr. 8, 5485 Sinzig

CHARLES ROSS 1816 - 1858

Fiir die Erstellung einer Monographic iiber den Landschaftsmaler Charles 

Ross bitte ich Besitzer von Gemalden, Aquarellen und Zeichnungen um freundli- 

che Hinweise.

Heike Lausen M.A., Schwanenweg 10, 2300 Kiel. Tel.: 0431/566708

AUGUST CHRISTIAN GEIST

Der Landschaftsmaler August Christian Geist (Wiirzburg 1835 - Miinchen 

1868) war Uberwiegend in Wiirzburg, Miinchen und Rom tatig. Fiir eine Arbeit 

iiber das zeichnerische Werk des Kiinstlers bitte ich um Hinweise auf Zeichnun

gen, Aquarelle und Radierungen in offentlichem, vor allem aber in privatem Be- 

sitz und Kunsthandel. Diskretion wird selbstverstandlich zugesichert.

Tatjana Eggert, Erthalstr. 10a, 8700 Wiirzburg

587



ALBERT LANG

Fur die Erstellung eines Werkverzeichnisses des Kiinstlers Albert Lang (1847 

Karlsruhe - 1933 Miinchen) bitte ich um Hinweise auf dessen Arbeiten in Privat- 

besitz und Kunsthandel. Zuschriften werden vertraulich behandelt.

Jutta Hietschold, Steingafiweg 3, 7504 Weingarten

DORA HITZ (1856-1924)

Fiir eine Monographic liber die deutsche impressionistische Malerin Dora Hitz bitte 

ich um Hinweise beziiglich des evtl. vorhandenen Nachlasses, Korrespondenzen, Arti- 

kel, Fotos, sowie Werken in Privat- und Museumsbesitz und im Kunsthandel.

Simone Bahl, Donaustr. 16, 1000 Berlin 44

RUDOLF GROSSMANN

Fiir eine Monographic liber Leben und Werk des Freiburger Graphikers und Maiers 

Rudolf GroBmann (1882 - 1941) bitte ich um Hinweise speziell auf Gemalde und Ol- 

studien. Das Museum fiir Neue Kunst in Freiburg plant auBerdem fiir 1994 eine groBe 

Ausstellung liber GroBmanns Oeuvre. Hinweise werden vertraulich behandelt.

Cornelia Schiller-Vogel, Roderstr. 6, 7800 Freiburg i. Br.

DIE AUTOREN DIESES HEFTES

Prof. Dr. Jiirg Meyer zur Capellen, Institut fiir 

Kunstgeschichte der Universitat, Domplatz 23, 

4400 Munster

Ernst Seidl M.A., Friedensallee 66, 2000 Ham

burg 50

Dr. Matthias Exner, Bayer. Landesamt fiir Denk- 

malpflege, Postfach 301, 8000 Miinchen 1

Dr. Andreas Weiner, Bayer. Staatsbibliothek, 

Ludwigstr. 16, 8000 Miinchen 22

Prof. Dr. Hermann Fillitz, Institut fiir Kunst

geschichte der Universitat, Universitatsstr. 7, 

A-1010 Wien

Prof. Bruce Boucher, Department of History of 

Art, University College London, Gower Street, 

GB London WC1E 6BT

Prof. Dr. Heinz-Joachim Miillenbrock, Lehrstuhl 

fiir Neuere Englische Literatur der Universitat, 

Humboldtallee 13, 3400 Gottingen

REDAKTIONELLE ANMERKUNGEN

Die Redaktion bittet um rechtzeitige Mitteilung von Ausstellungsterminen. Bei unverlangt eingehenden Rezen- 
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Redaktion: Zentralinstitut fiir Kunstgeschichte, MeiserstraBe 10, 8000 Miinchen 2.
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berg • Inhaber und Beteiligungsverhaltnisse: Kommanditisten: Raimund Schmitt, Riickersdorf, zu 26 %, Traudel 
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KOLNER BUCH- UND GRAPHIKAUKTIONEN

Auktion 67 vom 25.-27. Marz 1993 • Im Mittelpunkt Bibliothek SchloB Dyck, 2. Teil

VENATOR & HANSTEIN ^C^^RiASS4L4e8F(5^oS2

Wir kaufen komplette Kunsthistorikerbibliotheken, 

sowie wertvolle Einzelstucke an

Antiquariat Schmidt & Gunther

BahnstraBe 25 • 6233 Kelkheim/Taunus ■ Tel. 06195/74124 ■ Fax 06195/74291

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT MUNCHEN

In der Philosophischen Fakultat fur Geschichts- und Kunstwissenschaften, Institut fur Kunstge- 

schichte, ist zum nachstmoglichen Zeitpunkt eine

C4-Professur fur Kunstgeschichte
unter besonderer Berucksichtigung der Kunstgeschichte Bayerns

(Nachfolge Prof. Dr. Hermann Bauer)

zu besetzen.

Von den Bewerbern/innen wird erwartet, daS sie das Fach Kunstgeschichte in ganzer Breite ver- 

treten. Ein Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit soil auf dem Gebiet der Kunstgeschichte 

des sudlichen deutschsprachigen Raumes liegen. Mit dem Lehrstuhl ist die Aufgabe verbunden, 

die regionale Kunstgeschichte in Forschung und Lehre besonders zu vertreten.

Einstellungsvoraussetzungen sind: abgeschlossenes Hochschulstudium, Promotion, Habilitation 

und padagogische Eignung.

Bewerber/Bewerberinnen durfen das 52. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Ernennung noch nicht 

vollendet haben.

Die Universitat Munchen ist bestrebt, den Anteil der Frauen am wissenschaftlichen Personal zu 

erhbhen.

Bewerbungen sind mit den ublichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Verzeichnis 

der Schriften und Lehrveranstaltungen) bis zum 20. 11. 92 an den Dekan der Philosophischen 

Fakultat fur Geschichts- und Kunstwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universitat Mun

chen, Geschwister Scholl-Platz 1, 8000 Munchen 22, einzureichen.

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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HANSESTADT LOBECK

Wir suchen fur das Museum fiir Kunst und Kulturgeschichte

eine wissenschaftliche Volontarin/ 

einen wissenschaftlichen Volontar

Voraussetzung hierfur ist die Promotion in Kunstgeschichte. Erwunscht ist ein 

besonderes Interesse fur mittelalterliche Kunst sowie fiir die Kulturgeschichte 

der Neuzeit.

Die Hansestadt Lubeck hat sich die berufliche Fbrderung von Frauen zum 

Ziel gesetzt. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwunscht.

Bewerbungen mit den ublichen Unterlagen werden innerhalb von 3 Wochen 

nach Verbffentlichung dieser Stellenausschreibung unter Angabe der Kenn- 

zahl 80/12 an den SENAT DER HANSESTADT LUBECK - Personalamt - 

Stadthaus/am Markt, 2400 Lubeck 1, erbeten.

Bezirksregierung Braunschweig 

Bohlweg 38, 3300 Braunschweig 

Telefon: (0531) 484-3299 

Az.: 102.5.03041-0665 

(Bitte angeben!)

Beim Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig ist fur die Ausstellung "Hein

rich der Lowe und seine Zeit” die Stelle einer/eines

wissenschaftlichen Angestellten

fur die Dauer von 3 Jahren ab 01. Januar 1993 zu besetzen.

Voraussetzung: Promotion in Kunstgeschichte/Geschichte des Mittelalters und 

Museums-/Ausstellungserfahrung.

Die Vergutung erfolgt nach VergGr. II a BAT.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungen mit den ublichen Unterlagen sind innerhalb von 3 Wochen nach 

dieser Verbffentlichung an das Herzog Anton Ulrich-Museum, MuseumstraBe 1, 

3300 Braunschweig, zu richten.

VI



the Getty center

FORTHE HISTORYOFART

ANDTHE HUMANITIES

Das Getty Center for the History of Art and the Humanities weist 

hiermit auf sein jahrliches Forderungs-Programm fiir das akademis- 

che Jahr 1993-1994 hin, in dem eine begrenzte Zahl von Stipendien 

zum Aufenthalt am Center vergeben werden. Bewerben konnen sich 

Studenten und Nachwuchswissenschaftler, die unmittelbar vor der 

Fertigstellen ihrer Dissertation stehen oder ihre Promotion innerhalb 

der letzten drei Jahre erfolgreich abgeschlossen haben. Bewer- 

bungsfrist ist der 1. Dezember 1992.

Das Getty Center ist als eine interdisziplinare Forschungseinrichtung 

angelegt, deren Ziel es ist, Wissenschaftler aus aller Welt zusam- 

menzufiihren, um Kunst und Kunsterzeugnisse vergangener und 

gegenwartiger Kulturen zu erforschen und in ihrer Bedeutung fiir die 

gesamte Bandbreite von Geistes- und Sozialwissenschaften zu iiber- 

priifen und zu bewerten.

Weitgehenden Informations:

Dr. Herbert H. Hymans 

Assistant Director, Visiting Scholars and Conferences 

Getty Center for the History of Art and the Humanities 

401 Wilshire Blvd., Suite 400

Santa Monica, CA 90401-1455 USA

Emblemata Politica

Die Sinnbilder im Niirnberger Rathaussaal. Faksimiledruck des Emblem- 

buches von 1640 mit einer Folge von 32 Kupferstichen von Peter Isselburg 

und einem ausfiihrlichen Kommentar iiber Bildsymbolik und Original- 

texte von Karl Heinz Schreyl. Pappband DM 16,-.

VERLAG HANS CARL ■ NtJRNBERG
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Kulturbehorde der 

Freien und Hansestadt 

Hamburg

Hansestadt Hamburg sucht zum 1. 1. 1993 

eine/n

wissenschaftliche/n Assistentin/en 

(Volontar/in) an den Museen
fur das organisatorisch an das Museum fur Kunst und Gewerbe angebundene, 

museumsubergreifende Projekt ,,EDV-gestutzte wissenschaftliche Inventarisation 

und Katalogisierung an den Hamburger Museen”. Geboten wird eine praxisbezo- 

gene zweijahrige Berufsausbildung fur Wissenschaftler unter Einbeziehung in das 

EDV-Projekt mit einer Vergutung in Hohe der Anwarterbezilge des hoheren 

Dienstes.

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Kunstge- 

schichte (mbglichst mit dem Studienschwerpunkt Druckgrafik). Erwunscht sind Er- 

fahrungen mit dem Datenbanksystem HIDA/MIDAS. Erwartet wird daruber hinaus 

das Interesse an wissenschaftlicher Publikationstatigkeit.

Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt. Uber Bewerbungen 

qualifizierter Frauen wiirden wir uns ebenfalls freuen.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnissen, Literaturverzeichnis sowie 

ggfls. Dissertation werden bis zum 9. 11. 1992 erbeten an

Kulturbehorde - K 121 -

Hamburger StraBe 45 - 2000 Hamburg 76

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

Farbradierungen Colour Etchings

80 Beispiele 80 Examples

nordbayerischer Kiinstler Northern Bavarian Artists

Mit einer Auswahl von achtzig Blattern aus Museen und 

Kunstvereinen sechs bayerischer Stadte, geben die Stadtge- 

schichtlichen Museen Niirnberg einen Einblick in die druck- 

grafische Arbeit von 28 Kiinstlern aus dem nordbayerischen 

Raum.

160 Seiten mit 80 Farbtafeln, 1985, Format 24,5 x 22,5 cm, 

Pappband, DM 38,—.

Verlag Hans Carl • Postfach 9110 • 8500 Niirnberg 11

Die Kulturbehorde der Freien und
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Barbara Gretenkord

Kunstler 

der Kolonialzeit 

in Lateinamerika

1992. Ca. IX, 330 Seiten - 29 Abb.

130 Kunstlersignaturen

170 mm x 240 mm

Hardcover ca. 98,- DM 

ISBN 3-05-002355-4

Indianer, Mestizen, Kreolen und Europaer gestalteten in der 

300 Jahre wahrenden Epoche der Kolonialherrschaft die Palaste, 

Kirchen und Kloster der Eroberer in Lateinamerika. Europaische 

und indianische Kunstvorstellungen verbanden sich dabei zu der 

einzigartigen Auspragung des „Lateinamerikanischen Barock".

Im vorliegenden Lexikon stellt Barbara Gretenkord Leben und Werk 

von 1500 Kunstlern in ubersichtlichen Textabschnitten vor, erganzt 

durch eine Tabelle mit weiteren 2200 Kunstlern, deren Fachgebiet, 

Wirkungszeit und -ort genannt werden.

Gesondert aufgelistet sind die Herkunftslander der europaischen 

Kunstler, die in Lateinamerika tatig waren, sowie die Zugehbrigkeit 

zu den verschiedenen christlichen Orden.

Bestellungen richten Sie bitte an Ihre Buchhandlung Oder an den

AKADEMIE verlag

Ein Unternehmen der VCH-Verlagsgruppe

Leipziger StraBe 3-4 • Postfach 1233 • 0-1086 Berlin



1902
Briickenschlagen 

Bridgebuilding
1992

Festschrift fur Ferdinand Eckhardt in Winnipeg, Kanada, 

zum 90. Geburtstag 

herausgegeben von Claus Pese, bearbeitet von Ruth Negendanck 

mit Beitragen von Patricia E. Bovey (Victoria), 

Dieter Roger (Winnipeg), Ruth Negendanck, Peter Strieder, 

Claus Pese (Niirnberg), Carla Schulz-Hoffmann (Miinchen), 

Helmut Kallmann (Nepean) 

und — last but not least — Ferdinand Eckhardt.

Aus dem Inhalt: 

die Zukunft der Museen, Architektur der Moderne in Nordamerika, 

Museumspadagogik, Albrecht Diirers Allerheiligenaltar, 

Berliner Grafiker, die Kunst Walter Gramattes, 

die Komponistin Sonia Eckhardt-Gramatte.

188 Seiten, 14 Farb- und 80 SchwarzweiBabbildungen, DM 48,—.

VERLAG HANS CARL • NURNBERG




