
Scit Jcr crstcn \Vi.irJigung Jcr karolin
gischen Evangeliare, die unter dem Namen 
der , ,Ada-Gruppe" \'erăffentlicht wurden 1 , 

ist die diesbezi.igliche Literatur betrăcht

lich angewachsen ~. Als unbestreitbares 
Ergebnis all dieser Untersuchungen ist 
einerseits clas Fortwirken cler merowin
gisch-irischen Oberlieferung im Dekora
tiven, andererseits clas cler italisch-orien
talischen (byzantinisch-syrischen) Einfhis
se auf die figi.irliche Darstellung zu betrach
ten. \Venn auch die Neigungen der ein
zelnen Forscher ::wischen fri.ihchristlich
italischen oder by:antinischen Vorbildern, 
sowie die Ansichten i.iber die Bedeutung 
die cler angel-săchsischen Vermittlung zu
kommt im ein::elnen schwanken, so sind 
dennoch clie allgemeinen Schli.isse im 
Grunde i.ibereinstimmend. Viei mehr wird 
auch die Zukunft kaum in cler Lage sein 
hinzuzufi.igen, da eine Aussicht auf ein 
Auftauchen bisher unbekannter Hand
schriften schwerlich besteht. 

Die chronologische Reihenfolgc cler 
betreffenden Handschriften wurJe bereits 
,·on Janitschck :i folgenclcrmaBen \'Orge
schlagcn: 

Das Evangelistar des Schreihcrs CioJes
calc, 781 bestellt uncl \'or Arril 783 ,·oll
cnclet. 

Das Sakramentar Jcs Bischofs Droga. 
Das b·angeliar aus Saint-Martin-Jes

Champs. 
Das Harley E\'angeliar, datierbar Encle 

des 8. Jahrhunderts. 

Das Evangcliar aus clcm Kloster Centula, 
im Inventar des Jahres 831 daselbst ange
fi.ihrt. 

Der Figurenschmuck des Ada-Evange
liars. 

Das Evangeliar aus Saint-Medard in 
Soissons. 

Das Lorscher Evangeliar, in cinem 
Inventar des Klosters aus cler 1. Hălftc 

des 9. Jahrhunderts erwăhnt; Janitschek 
kannte damals nur den 2. Teii cler Hand
schrift 4 . 

Ausschlaggebend fi.ir die chronologische 
Reihenfolge war die Textkritik, i.iber deren 

BETRACHTUNGEN t1BER DEN 
FIGURENSCHMUCK DER 

ADA-HANDSCHRIFTEN 

Virgil Vătăşianu 

Wert sich jedoch cler Bearbeiter, P. Cors
sen, folgendermaBen ăul3ert: .,Dcn Ein
fluB des turonischen Textes i.ibcr clic 
Handschriften hinaus zu verfolgen, wi.irde 
mich zu weit fi.ihren und leicht den Nach
weis, den ich besonders ins Licht zu 
stellen wi.inschte, verdunkeln" 5 • Tatsache 
ist, claB die Textkritik auch heute noch 
nicht <las letzte \X/ ort gesprochen hat. 

Die darauffolgenden Untersuchungen 
habcn zu einigen Ein- uncl Ausschaltungcn, 
sowie zu Ănderungen cler chronologischen 
Reihenfolge gefi.ihrt; so dat3 <lie ,·on 
Koehler \'orgeschlagene und allgemein 
akzeptierte Variante folgende Handschrif
ten umfal3t: 

Das Godescalc Evangelistar, 781 - 783, 
Paris, Bibliotheque Nationale, Nou\'. Acq. 
Lat. I 203. 

Das Evangeliar aus Saint-Martin-Jc~
Champs (ohne Figurenschmuck), Paris, 
Bibliotheque de l' Arsenal, Ms. 599. 

Der Text des Ada-Evangeliars, die bei
den letzteren nach 783 und vor Dezem
ber 795; 

Der Dagulf-Psalter (ohne Figuren-
schmuck), datiert zwischen 783 - 795 
(Todesdatum des Papstes Hadrian I, dem 
cler Psalter gewidmet war), Wien, Osterrei
chische Nationalbibliothek, Cod. 1861, 

Das Evangeliar aus Centula, Abbeville, 
Bibliotheque Municipale, Ms. 4, 59 
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Das Harlcy-EYangeliar, London, British 
Museum, Harley 2788. 

0Js Evangeliar aus Saint-Medard in 
Soissons, Paris, Bibliotheque Nationalc, 
Lat. 8850. 

Der Figurenschmuck des Ada-Evange
liars, Trier, Stadtbibliothek, Cod. 22. 

Das Lorscher Evangeliar, und zwar 
beide Teile, dcr 1. Teii in Alba Iulia, 
Staatsbibliothek Batthyaneum, cler 2. Teii 
in cler Biblioteca ap. Vaticam, Pal. Lat. 50. 

Fi.ir clic letzten fonf Evangeliare wird 
clic Zcitspanne 796-810 angenommcn. 
\V. Koehler fugt hinzu: ,,Oie chronolo
gische Reihenfolge, in der die Handschrif
ten hier angeordnet sind, ausfuhrlich zu 
begri.inden, ist nicht nătig ... Vom kunst
geschichtlichen Standpunkt aus bestehen 
Schwierigkeiten allcin bei der Einordnung 
des Evangcliars \"Oll Abbeville, das in 
seincn Kanontafeln und in einigen der 
Initialseiten und Evangelistenbilcler einc 
Sonderstellung cinnimmt, die es schwer 
macht zu entscheiclen ob es ălter ader 
jiingcr ist als das Londoner Evangeliar. .. 
Von diesem Problem abgesehen, kann 
clic Chronologie cler Handschriften als 
gcsichcrt gelten. :umal sie durch palăogr,1-
phische unJ tcxtkritischc Argumente kon
trollicrt und gesti.itzt wird .... " i;_ 

Die Konscquen: dicser chronologischen 
Reihenfolge mul:ltc naturgemăl:l :um 
Schlussc fuhren, JaB die Entwicklung 
des Skriptoriums Jic Palastschule in 
Aachen - \"On der merowingisch-irischcn 
Tradition ausgehenJ, Jank angelsăchsi

schcr Vermittlung unJ schrittweiscr direk
tcr Ohernahme italo-hy:antinischcn For
mengutes, :unăchst zu einer eigenartigen, 
zur Abstraktion neigenden Darstellungs
weise gelangte, um clann, in ziemlich 
raschem Tempo, zu einer naturalistisch 
beclingten Stilisicrung zu gelangen, einer 
Stilisierung die sich in den Kanontafeln 
der Evangeliare aus Lorsch und Soissons 
und in der Maiestas Domini Darstellung 
des ersteren mit der byzantinischen genau 
deckt. Das hiel3e, daB es in Aachen auf 
eigenen Wegen uncl Umwegen und auf 

gănzlich vcrschicdcncn Voraussctzungcn 
fuBend, :u einer Neuschaffung des bereits 
bestehenden byz mtinischen Stils gekom
men wăre. Soweit jedoch die bisherige 
kunstgeschichtliche Erfahrung lehrt, wărc 
cin sokh~r Fall nicht nur beispiellos, 
somiern auch thcoretisch kaum denkb1r. 

O iese Betrachtungen h·1 ben d ie gegen
wărtige U ntersuch ung angeregt. Sie be
schrănkt sich auf clie figi.irlichen Dar
stellungen cler cngeren Gruppe, u.zw. cler 
Evangeliare aus Ccntuh, Harley, Soissons, 
Ada und Lorsch, d1 d1s GoJesCJlc-Evan
gelistar zweifellos als ein stilistisch fur 
sich bestehendes, wesentlich fri.iheres und 
von der eigentlichen Pahstschule in Aachen 
unabhăngiges \X1erk zu betrJchten ist. 

Der allgemein anzutreffenden Tendenz, 
dic grundsătzlichcn stilistischen Eigenhci
ten der Figurendarstellungen zu erfasscn 
und ihre Herkunft zu crklăren, steht ge
geni.iher cin kaum bemerkbares lnteressc 
fur die entsprechenden qualitativen Lci
stungen der an der Herstellung cler erhal
tenen HanJschriften Jcr Ada-Ciruppc be
teiligren Ki.instler. RloB Rohcrt Szcntivanyi 
und \Vilhelm Koehlcr, letzterer aher nur 
in scincn postum \"crbffentlichtcn Auf:cich
nungen, haben es \'l'r~ucln einigcs Licht 
auf dicscs Problem zu werfcn. Die 
Tatsachc, Jal:l nur fi.inf mit Figurcn
schmuck \·erschcne E\·,mgeliarc des Skrir
torums erhalten sind und daB hei Kollek
ti\·arheiten wic es cliese Handschriften 
sind, Jie persănlichen, stilistischen Eigen
hcitcn schwcr :u fassen sinJ, hat wahr
scheinlich Yielc in ihrcm \'ers·1ch diescs 
Problem zu klărcn, zum Vcr::ichtc'il \-Cr
pflichtct. NJch Szcntid.nyis Meinung 7 wăre 

Jer Meister der Titelseite zum Matthăus 
und der Darstellung cler Maiestas Domini 
des Lorscher Evangeliars identisch mit 
demjenigen des Oagulf-Psalters, die Evan
gelistenbilder hingegen \X' crke ei nes Schi.i
lers, eine Hypothese die auch cine abwei
chende Datierung der Handschrift bedingt. 
Koehler, seinerseits, unterscheiclet 8 im 
Evangeliar aus Soissons drei Maler. Dem 
Maler A (clen er als einen „Flăchenki.inst-
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Abb. I . - Lorsc h , Canon primus , Alba -Iulia, Bibliorhck Barrhyaneum. 

ler" betrachtet , ,,kein Erfind er" und als 
,,Raphael" benennt) schreibt er cl as Mat
th ăusbi ld und die zugeho rige lnitialseite 
zu , sowie die Darstellungen des Matthăus 

und Markus im Ada-Evangeliar und des 
Johannes im Lorscher Evangeliar (siehe 
Abb. 26, 29, 35, 36). Ein anderer Maler, 

B, wăre d e r Autor des M1rkusbilJes 
(siehe Abb. 42) samt cler zugehorigen 
lnitialse ite des Evangeliars r. us Soissons, 
wăhrend cler Maler C (cler begabteste, 
cler Neuerer und Dramatiker, ,, Michelan, 
gelo" benannt) in cler Handschrift aus 
Soissons die Lukas- und Johannesbilder, 

Abb. 2. - Lo rsch , 

Enge l de r Chrisrus
rafe l, Va ti ca n , Mu-

sco Sacro. 
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Abb. 3. Lo rsch , Engel cler Marientafel , Lo ndo n , V icto ria & Alberr M useum. 

Abb. 4. - Harley, Canon sec undu s, Londo n, 
Briri sh Museum. 

die dazugehărigen Initialse iten , die Fons 
Vitae, die Anbetung des Lammes, even
tuell auch die Kanontafeln und weiterhin, 
im Ada-Evangeliar, den Lukas und Johan
nes geschafft hătte (siehe Abb . 5, 7, 8, 
14, 17, 21 , 33, 34, 37 , 38). 

Um von einem stilistisch greifbaren 
Anhaltspunkt in unserer Untersuchung 
auszugehen , scheint es ratsam zunăchst 

die spezifisch byzantinischen Darstellun
gen cler Lorscher und Soissonser Evan
geliare zu prufen. Diese beginnen in 

Abb . 5. 

1,-.q 
I.xvr 

-·1..~ 
Lu:J 
L~ 
l ~ 
l.r..."> 

Soisso ns, Cano n sec undus, Pari s, 
Bibliorheque Nari onale . 

beiden Handschriften m it den Engelgestal
ten in den Tympana cler Kanontafeln . 
Im Lo rscher Evangeliar tragen zwei flie
gende Engel eine typisch antike T abula 
ansata, als Inschrifttafel mit dem „Canon 
primus" (Abb. 1). Bewegung und Hand
lung sind i.iberzeugend, trotz einiger, im 
ubrigen unbedeutender, Verzeichnungen 
(die Arme und deren Gelenke); die Ge
wănder schmiegen sich an den Kărper 
mit cler betonten Absicht die Plastik cler 
Glieder hervorzuheben . Ganz ăhnlich 

https://biblioteca-digitala.ro / http://istoria-artei.ro 



Abb. 7. 

A bb. 6. Lo rsc h , Can o n quintus , Alba- l uli3 , Bibli rhek Batthya ncu m . 

Soissons , Can o n tertius-quartus , Paris , 

Bibliocheque Nati o nale. 

cc.~vm 
c.ctlvmt 
ccl.1 
ceho :1 

Soissons, Canon secundus-te r tius, Pa ris , 

Biblio th equ e Nationale. 63 
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Abb. 9. - Harley , Canon primus, London, 
British Museum. 

Abb. 11. - Harley, Canon quintus , London, 

British Museum. 

Abb. 10. - Harley, Canon secundu s-te rtius, 

Abb. 

Lo ndon , British Museum . 

12. - Harley, Ca non septimus-octavus, 
Lo ndon , British Museum. 
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Abb. 13. - Lorsch , Ca no n decimus, Alba -Iuli a, Biblinrhek Batthyaneum . 

Abb. l4 . - Soissons, Ca no n quintus-sexllls, Paris, Bibliotheque Nationalc 
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cecu, 

l.'••· "'· 
Ahb. 15. 1--brlcy , nno n nonu~-Jecimus, LonJon, Brirish Museum. 

c. lv111 
., , , 1. '\,'111t 

cc l, 
'-l 1 \ 

cc: Lv111 ,.,. ~c„ r,;.: .. , ",,. .. 
cc L;:,ruu 
c.cl;icv1111 
cc L,,,,;,..:, 

. c<. l)QIC"l,,'u. 
•. ·· -- -;."':(~:"' • .. 

Abb. Io. 

c,cLn, 
c. ,cl11u 
c;xLv, 
,:;,<l_ VII I 

el 
ţ-.;,"ti -~-~-

c.lv 
c.L1111 
1<lv 

Lorsc h, C311llf1 sec undu 5 (fini5) , f\lha- luli u, Bibli o chek Banhynneum . 
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geschieht Jas auch auf den beiden Elfen
beintafeln des Lorscher Evangeliars (Abb. 
2, Vatican, Museo Sacro, 3, Lon<lon, 
Victoria & Albert Museum), obwohl lic 
hicr etwas zu dicht gehăuften Falten die 
Kărperformen weniger k lar umsc hreiben. 
Bezeichncnd ist es dennoch, daf3 die eben 
erw ii hntc Tafel im Vat ican von einem o 
gutcn Kenner byzantini cher Kunsr, wie 
C h . R. Morey ~. als eine Originalarbeit 
des 5. Jahrhunderts angesehen werden 
konnte. Die ze itlic h und ărtlich enge Bezie
hung zwischen der obengenannten Minia

tur und d er Elfenbeinschnitzerei i t 
jedenfa lls augenschein lich und bestătigt 

die Beobachtung Herma nn Schnitzlers, 

Jie Palastschule Karls des G rol3en be
treffend, im Zusammenhang mit einem 
verwandten Sti.ick - das Harra h-Dipty
chon und Analogien im Rabula-Codex -

die zu folgenJem Sch luB fuhrte: ,.E 
wăren dann die Buchmaler gewesen dic 

ve rmittelt hătte n - ein weiterer Hinweis 
darauf, wi e eng die Zusammenarbeit mit 

den Elfenbc insc hni tzern in der Hofschul e 
zu denken ist" 10• 

L~vuu 
,1-.'! . 
d~ ·, 

Wie sieht nun ein fli egender Engel im 
Harley-Evangeliar aus (Abb. 4) ? D ie Be
wegung entspri cht wen iger einem Schwe
ben, als eher einem Schwimm en. Schi.ich
terne Versuche Kărperformen anz ud euten 
sind vo rhand en , aber die Mil3verstăndi se, 
ader, vielleicht richtiger, eine andere for
male Einsrellung annulieren die naturnahe 
Suggestion. Zu ve rgleichen s ind die be
zuglich auch di Faltengruppen auf lem 
rechren Oberarm des Engels in Harley 
mit den entsprec hcnJen auf der Elfen
heintafel (Abb. 3) des Lorscher Evange
li ars. Es fragt sich nun, kann dieser Engel 
im Harley-Evangel iar den Meistern des 

Lorsche r Codex (Ma ler und Schnitze r) 
als Vorbild gedient haben, ader ist cler 

1aler des H arley-Evangeliars vielmeh r ein 
achahmer, dem die Prinzip ien einer auf 

naturalistischen Voraussetzungen fuf3enden 
tilisierung, wie sie die Byzantiner geschaf, 

fen hatten, teils unverstlind li ch, teils unent

sp rechenJ schi encn ? 06 letz te rer tasăchlich 
die Arbeit d er Lor cher Meister als Vor

lage benutzte, ader eine andere, ve rscho l
lene, li:if3t sich n icht unbcJingt entsch eiden, 

Abh. 17. - oisson s, 

Canon primus-se

cundus, Pnris, Bibli o 

theque Narionale. 
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Ah h. 18 . Ln rsc h , Mn iesrn s Domi ni , A lhn -lul ia , Bib li o th ck Bar th yn neu m . 

a6er, wie we ite r geze igt we rd en so l! , me h
ren s ich Jie Beispielc, <li c fi.ir e in c n ă hc rc 

Bez iehung zwischen de m Lo rsc h r und 
d e m Harley-M eister zeuge n. 
Zunăc h st is t es jedoch wi chtig g:.inz 

allgemein auf di e Enge lfigure n im Evun
geliar :.ius Soi sson hinzuweiscn . Ihre 
plasti sche Qua l ităt unJ Bewegungsfr e ih eit 
scheint sogar Jie Leistunge n im Lorsc hcr 
Evangeliar zu i.i6ertreffen (z. B. auf c iner 
Seite d es Canon secunclu s , Abb . S) , o h
wohl s ie, mein es Erachtens n ach , stili stisch 

o hne Schwie rigkeit J e mselben Meister 
zugesc hri e6en wcrd en ko nnten . 

Aufkl ă re nd for unse re Betrachtung ist 
cl as M o ti v d es laufend en und stutzemlen 
Enge ls , J argestellt in d en T ympana d es 
Ca non quintus (Ab6. 6) unJ sextus-sep
timus d es Lo rscher Evangeliars , im Canon 
tertiu s-quartu s (Abb. 7) und im Canon 
se ptimus-octavus <l es Evangeliars aus Sois
sons, J e nen al Haltung aucl1 d er s ti.itzende 
Enge l ehe nd ase lhs t , im Canon sec undus
tertius (A 66 . 8), angeschlossen wer<len 
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Abb. 19 . - Lo rsch , Ge nea logic, A lba -lu li n, Bib li ut hc k Ba tth ya nc um . 

kann . ln J en Kano ntafeln d es Lo rsc her 
Evangeliars sind diese Enge l blo f3 Trăge r 

d e r lnschrifttafeln , wăhrend s ie in d en 
Kanontafeln des So isso n er Eva ngeliar 
al Sinnbild d es Matthău s au ft reten. Di e
selbe Rolle ko mmt allen Engeln im 
Harley-Evange liar zu . D a wăren zun ăch s t 

Jie Engeldarstellunge n im C ano n rrimu s 
(Abb. 9) und Canon sec undus zu c rw iihnen , 
Halbfiguren, die wi e zăgernd e Reduzie
rungen cl er Vorbild er anmuten. Ein V er-

gleich d es Faltenwurfs i..ibc r J e m linkcn 
Arm d es Engel au Harley mit d em 
cntsrrechend en aus Soissons (Abb. 8) 
bestăt i g t die etwas linki sc he U bernahme 
und U bertragung ins Linia re. D as Moti v 
d es Laufens und gleich ze iti gen Sti..it zens 
wagt d unn d er M eister auf den Se iten 
J cs Ca no n secundus-tertiu s (Abb. 10) , 
quintus (Abb. 11) und se ptimus-octavus 
(Abb. 12). Bei năhe re r Betrachtung hat 
man d en Eindruck einer schrittweisen 69 
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Abb. 20. - Soissons, Q <uoniam >, Paris, 
Bibliotheque Nationale. 

Abb. 22. - Harley, Johannes, London, 
British Museum. 

Abb. 21. - Soissons, Anbetung des Lammcs, 
Pari s, Bibliotheque Nationale. 

Abb. 23. - Centula, Matthăus, Abbeville , 
Bibliotheque Municipale. 
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Abb. 24. Lu rsd1, f.i tthă u s, A lba -Iuli a, 

Bibli o thck 13atthyancu111 . 

Klărung be izuwo hncn , u .zw. cin cr Akzcn 
tuicrung J cs Liniensp icls und einer U hc r 
tragung d cr fi.ir Lo rsch kennzeichnenden 
naturalistisch en Bewcgung (vgl. Abb. 6) 
in e ine : um Exprcssiven ncigc nde Sr rachc 
(Abb. l2). 

Ein wcitcrcs M o ti v ist dasjcnigc des 
si tzcnd cn-tragend cn Engels aus Lo rsch, 
Canon d ec in,us (Ahb. l3) , und d cr knicc n
dcn Engcl aus So isso ns, im Canon quintus
sextus (Abb . 14). Als Gegcnsti.ick s ind dann 
Llic heid en Engel im Harlcy-Eva ngcli a r , 
Canon nonus-d cci mus (Abb. 15) , so ,·c r
bli.iffend mei terhaft gcze ichnct und bc
wegt - s ti listisch auch so verschicden von 
den bisherigen Engelfiguren im genannte n 
Evange liar - dal3 man s ich fragen muB , 
ob diese Seite nicht dcm Meistcr cl e r 
Kanonnfeln aus Lorsc h unei Soissons 
zuzusch reiben ist. 

Ein lct:tcs Moti v ist dcr d en Titeln 
cntrollcnde Engel. Im Lorscher Evange
liar schmi..ickt er dic be iden letzten eiten 
des Canon secundus, wobei nur Kopf 
und Arme sichtbar bleibcn (Abb. 16). 

Bemerkenswe rt sind auf diese m Blatt auch 
die jugendlichen Atlantenpaare auf den 
Se itenkapitc llen , di e e benso - aber in 
variiertcr Haltung - auf dem Blatt d e 
Canon quintus-sextu s im Soissonser Evan
gcliar (vgl. Abb . J 4) zu sehen sind. D e r 
Engel mit d e m Titelblatt findet sich im 
Soissonser E\'angeliar am Ende des Canon 
prim us (Abb. 17) wieder, wobei die Engel-

A bb. 25. Lo rsch , 

C hri stu s, Dctai l au s 

d c r C hristu s t a fcl, 

Vat i ca n , 

Sacro . 
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figur, etwas hoher gestellt, als Brusthi!J 
erscheint. Leicht ahgcwanJclt - Blickrich
tung, KopfwenJung - wicJerholt sich Jic 
gleiche Stellung im Matthăuscngcl Jcr 
E\'angclistenbi!Jer in Ccntula (Abh. 23), 
Harley (Abb. 40) unJ AJa (Abb. 35), 
Jic abcr alic anJcrcn Mcistern zugeschric
ben werJen mi.isscn. Hicr sci \'Orliiutig 
nur allgemein auf Jic wcnigcr korrcktc 
Zeichnung des Faltenwurfs und auf Jcn 
Versuch hingcwiesen auch Jcn Unter
korper Jer Symboltigurcn hin:uzufi.igcn, 
jeJesmal jcJoch wcnig ubcrcinstimmcnJ 
mit Jcm entsprechendcn BrustbilJ. 

Zu Jen bcstcn Lcistungcn Jic man dcm 
Meistcr Jcr Kanontafeln 1111 Lorschcr 
unJ Soissonser Evangeliar zuschrciben 
kann, gehort Jic Maicstas Domini Jcr 
Lorschcr HanJschrift (Abb. 18). Dic ju
gcnJlichc Figur als solche lăBt sich auf 
cin fruhchristilichcs Vorbi!J zuri.ickfuhren, 
cin Vorbi!J Jas sich zumindcst bis in 
Jas 6. JahrhunJcrt erhaltcn hat. Dic 
?\1oJcllicrung des Gesichtes, Jie natur
nachahmend korrekt stilisicrtc KleiJung 
mit vertikal fallcnden Falten, sowic Jer 
Segcnsgestus be:eugen a ber die U bcr
tragung in Jie hyzantinischc Formcn
sprachc. Das Glcichc gilt fur Jic Symbol
tigur des Matthăus unJ Jic acin Engcl
ki)pfe, dic Jcn kreisformigcn Rahmen 
bclcl,en. Zu den Eigenhcitcn Jer Christus
ligur, Jic fur weitcrc Vcrglciche beachtens
wcrt scin wcrJen, gehorcn: dcr i.il,cr Jic 
Taillc als Gi.irtcl gcschlungcnc ?\!antei, 
die schrăg-\'l:rtikalc Doppclfoltc iihcr Jcm 
Untcrlcib, dic wie cine Art ClaYis aus
sicht (in Jcr Tat lcdiglich cine Fortfi.ih
rung Jcr obcrcn Brustfaltc}, Jcr Faltcn
wurf mit Zipfcl zwischen Jen Beinen, Jic 
seitlichen Treppenfalten, enJlich die scharf 
gezeichnetc Falte welchc HanJflăchc und 
Finger trennt. 

Dieselben Zuge, eincrscits etwas vercin
focht, weil stark vcrkleincrt, anJcrerseits 
abcr bcrcichcrt Jurch cine \'crtikalc Trcp
pcnfalte auf Jcr linkcn Schulter, kehren 
in zwei weiteren Christusdarstellungen, 
cine im Medaillon uber der Genealogie 

1111 Lorscher CoJcx (Abb. 19), die andere 
im Q<uoniam> Jcr Titclseite zu Lukas in 
Jcr Soissonser HanJschrift (Abb. 20). 

Oie einzigartigc ikonographische Fas
sung Jcr Genealogic, wo Jic Jrci Stamm
dtcr (Abraham, David, Jechonias) als 
Brustbilder in Ikonen erscheinen, verrăt, 

scitcns Jcs Meisters, cine zweifcllos absicht
lichc Stcllungnahmc zum Problem Jes 
Bildcrstrcitcs, Jcr auch im Karolingischen 
Reich seine Auswirkung gehabt hat (Frank
furter SynoJe, 794). Schwer zu entscheiden 
schcint Jic Frage Jer Autorschaft dicser 
bciJcn lctztgenannten ChristusJarstellun
gcn. Dcr Hauptmeister, dem man Jic 
Kanontafcln und Jie Maiestas zuschreibcn 
muB, kănnte Jen Entwurf zur Genealogic 
geschaffen haben, kann aber for Jie Aus
fohrung der jc Jreizehn Ahkămmlinge 

Jer Stammvătcr kaum \'crantwortlich gc
macht wcrJcn. In der Gruppe um Abra
ham vcrwirrt sich sogar Jie Anzahl Jer 
Fi.iBc unJ ihre Zugehărigkeit; in Jcn 
Ri.ickansichtcn :weier Figuren der Mittcl
gruppc {ganz links} werden ferner ana
tomischc Details angedeutet, Jie cme 
naive Obernahme aus den Engeldarstcl
lungcn Jer Kanontafeln (,·gl. Ahb. 5, 7) 
verratcn. Ăhnlichc Un:ulănglichkciten ent
hiilt auch das Quoniam-Blatt Jes Soissonscr 
Codex, u.zw. in Jcn Vcrki.indigungsszcncn 
an Zacharias und an Maria, sowic in 
dcr Hcimsuchung. Dicscr :wcitc Mcister 
hat allcr \X'ahrschcinlichkcit nach auch 
Jas Blatt mit Jcr Anhetung des Lammes 
Jurch dic 24 Ăltestcn im Soissonscr 
b·angcliar (Abb. 21) cntworfen unJ aus
gcfuhrt. Dic Figurcn dcr Ăltesten wirken 
gcnau so monoton, wic Jic Abkbmmlinge 
in dcr Genealogic, unJ der Mangel an 
VerstănJnis for den naturlichen Falten
wurf i5t augenscheinlich in der Draperie 
welche die Săulen umschlingt. Den Falten 
kommt hier eine rein dckorative Rolle zu. 

Lchrrcich schcint cndlich cin V cr
glcich Jes Evangclistcn Johannes aus dcrn 
Harley-Evangcliar (Ahb. 22) mit Christus 
aus der Lorscher Maiestas. Bcide sind 
strcng frontal angeordnet und als Sitz-
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fi.gur ist der eine das Srielgelhi\J Jes 
anJern. Christus se hei ht Jen rechten 

FuB leicht vor, Johannt's den linken. 

VerscheiJen ist 

Arme. Johannes 
Jcn Griffel (dcr 

nur die Haltung dcr 

taucht mit Jer Linken 

Stilus Jcr antikcn Vor-

lagcn wirJ i.ihcrall in Jcr AJa-Grurrc 

hcihchalten, ohwohl Jic Schreihcr sich 

stcts Jer Tintc heJienen) in Jas TintcnfaB, 
wăhrcnJ er mit Jer Rcchten das Evan

gelium hochhălt. Die Gi.irtelfaltcn Jes 

l\1antels kehren \'crJorrelt wicdcr und 

Jesgleichen Jie Falte i.ihcr Jem Unterleih. 

Das Schema der Falten ist in heiJen 

Fiillen Jasselbe, abcr im Johannesbild 

mchrt und vcrdichtet sich ihr Sricl, Jic 

Linien werden ner\'oser unJ Jie Kon

trastc krăftiger. Dem ruhigen, selbstbcwuB

tcn Christus steht cine scharf blickenJc, 

cntschlossene Personlich kcit gegeni.i ber. 

Die engc ikonograrhischc Tyrcn\'crwand
schaft ist unlcugbar, ahcr wic liWt sich 

Jic Frage nach Jem VorhilJ, eincrscits, 

unJ Jcssen Auswertung Jurch Jcn lntcr

rrctcn, andererseits, hcantworten? Nach 

Jer hisherigen Auffassung wi.ire Jer Johan

nes fri.iher als Jer Christus cntstanden. 

Das hieBe, JaB Jer Maler Jcr M 1icstas 

aus Jcr JohannesJarstcllung Jie :war 
stilisierten, aber naturalistisch wcrt\'ollcn 

Elemente herausgeklauht unJ glcichzcitig 
allcs was Jcm Johannes Jic spc:ifi.sch cx
prcssivc Erschcinung ,-crlciht, wcggelasscn 

hiittc. Ist so ctwas wahrschcinlich, oJcr 

auch nur măglich? Ist cs crfahrungsgemăB 

nicht ehcr umgckehrt, J.h. ist Jcr Johan

nes nicht eine \'ergcistigtc unJ glcich

:citig cine energiegclaJcnc Rcrlik cincs 

hochbega hten lnterrreten? 

ln die Năhe dieses lnterpreten li.iBt 

sich Jas MatthăusbilJ aus Centula (Abh. 

23) ri.icken. Den Korf des \'orherbesrro

chcnen Johannes mit Jemjenigen des 

Engels ,·ergleichenJ, mochtc man Jen

sclbcn Mcister annehmen. Dcr Matthăus 

ist jcJoch wcscntlich bcwcgtcr unJ Jas 

Faltenspiel der Figuren etwas klcinlicher. 

Mit dem Maler der Maiestas und der 

Kanontafeln aus Lorsch und Soissons -

cin seinc Formenwelt bchcrrschenJer Mei

stcr byzantinischer Schulung, daher auch 

bis :u cinem gewissen Grade fahig ori

ginell zu entwerfen ~ unJ Jcm selbstăn

dig interprctierenJen Malcr des Johannes 

aus Harley, heziehungsweisc auch Jcs 

Matthăus aus Centula, lăBt sich qualitati,· 

kaum cin anJcrer Figurcnmalcr Jcr c;rur

re \'Crgleichen, obwohl sich Jie ange

bahnte Entwicklung zum Dekorati\'en unJ 

zur Unterstreichung Jes Ausdrucks wcitcr 

entfaltet. Aber alle sinJ nunmehr ausgc

sprochene Komrilatorcn, mit melu oJcr 

wcniger VcrstănJnis fi.ir Jie Formcn

sprache Jie sie handhahen unJ Jeren 

UmwanJlung offcnbar Jurch Jas kulturcl

lc Milieu bedingt wirJ. So bcschcidcn 

auch die Anzahl Jer erhaltenen Handschrif

tcn gegeni.il--cr dcrjcnigcn Jer im Skrir

torium offensichtlich im Kollckti,· arbci

tcnJen Meistcr auch ist, so fragmcntarisch 

Jaher auch die Anhaltsrunkte fi.ir cine 
Bcgutachtung ihrer Tătigkeit ,·om quali

tativcn StanJrunkt aus auch sinJ, so 

lasscn sich Jennoch einige aufschluBreiche 

Beobachtungen machen. Ausgangspunkt 

moge abermals Jas Lorscher Evangeliar 
sein, u.:w. der l\1atthăus mit seinem 

SinnbilJ (Abb. 24). Zu beachten ist, Jaf.l 

Jieses Blatt, sowie Jasjenige Jes b·angc

listcn Markus, Jas weiter unten :u bc
sprcchcn scin wirJ, Jcn cntsrrcchenJcn 
Lagcn ,·orgcklcbt sinJ 11 , was \\'. Kochlcr 

entgangcn war. AuffallcnJ in Jer Mat

thi.iusdarstellung ist Jic plastischc Bcto
nung dcr Figurcn, Jie ihresgleichcn in 

Jcn AJa-Evangcliarcn sonst nicht aufzu

wcisen hat. Man kănntc Jicsbczi.iglich 

hochstens eincn Vergleich mit der rlasti

schen Struktur der Christustafel (\'gl. 

Abb. 2 und 25) \'Orschlagen. Die strengc 

Frontalităt ist jedoch hier zu C.1unsten 

ciner Bewegung des Engels nach rechts 

unJ einer leichten Wendung des E,·angc

listcn nach links gcwichen. Bemerkcnswcrt 

sinJ zunăchst dic Gesten des Engcls: 

wăh.renJ er mit dcr Rcchten schreibt, 

weist die gezierte Haltung der Linken 

nach oben, offensichtlich auf die himm- 73 
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Ab b. 20 . Soissons, Matthiius, Paris, Bibli o thcquc 
Na tio nalc. 

Abb. 28. - Lo rsch , Lukas, Biblio teca ap. V ati cam1. 

Ab b. 27. - Lo rsc h , Ma r kus, Alba- Iulia, Bi bli o ll, ck 
Ba uhya ncu111 . 

Abb. 29. - Lo rsch , Jo hannes, Bi b li o teca ap. Yat ica na. 
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Abb. JO. - Centula, Jo hannes, Abbcvillc , Biblio 
th cq ue Municipale. 

Abb. 32. - Harlev, Markus, London, British Muscum . 

Abb. 31. - Cenrula, Lukas, Abbc,·il ic, Biblio thcque 
Muni cipale. 

Abb . 33. - So issons, Lukas . Paris, Biblio th cque 
Nationale. 
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Abb. 34. 

Abb. 36. 

Soissons, Johannes, Paris , Bibliuthequc 
Nationalc. 

Ada, Markus, Trier, Stadtbibliothek. 

AJa , Manhi:ius, Trier , 

Abb. 37. - Ada , Lukas, Trier, Stadtbibliothck. 
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Ahh. 38. Ach , Johannes , Tricr , Srn d rb ihl iothek. 

Abb. 40. - Harley, Marrh ă u s, Lo ndo n , 
Briri sh ~ lu seum . 

A h!-, . 19. - Cencul a, Markus, Abheville, 
B:bli orhequ e M un icipale. 

Ab b. ~I . 1-!a rl ey, Lukas, Londo n , 
Brirish Museum . 77 

https://biblioteca-digitala.ro / http://istoria-artei.ro 



Abh . H. So issn ns, M arku s, Pari s, Bibli n rhequc 
Nnt i,, ,»dc . 

J\hh. 4 3. - Kro nungs- Eva ngeliar , Mntth ău s, \Vi cn , 
Wehli chc SchaLZ brnrne r cl e r I !o fburg. 

Abb . 44 . Ebo -Evn ngeliar , M ntth ii us, Ep c- rnay, 

Bibli o th eque Muni cipale . 
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lische Inspiration. Oh Jieser Gestus als 

eine originelle ErfinJung betrachtet wer

Llen kann ist kaum an:unehmen, aber 

es ist sicher, daB Jieses Blatt :uminJest 

Jem VorbilJ năher steht als Jie zu erwăh

nenJen Repliken. Eine solche Replik ist 

zunăchst der E\'angelist Matthăus 1m 

Soissonser E\'angeliar (Abb. 26). Seine 

Gesten entsprechen genau Jenjenigen Jes 

Engels aus Lorsch, aber Jer urspri.ingliche 

Sinn der linken HanJ ist \'erlorengegangen 

unJ man kann nicht recht erraten, was 

Jer Daumen unei Zeigetinger, beiJe vor 

dem Auge zusammengespitzt, :u beJeu

ten haben. Zupfen sie die Augenbraue, 

oder soli Jie Gebărde einen subtilen 

Gedanken unterstreichen? 

Oiesen Gestus und ,!ie gan:e Haltung 

kopiert dann cler bescheiJcnc lv1aler des 

Markus im Lorscher Evangeliar (Abb. 

2 7), fi.ihlt sich a ber \'erpflichtet einen 

VorwanJ fi.ir die Haltung Jer linken Hancl 

auszukli.igeln; sie mul:l daher einen Griffel 

halten, auf den der E\'angelist schielt. 

Dieses Motiv ist nun Jem lv1atthăus aus 

Lorsch entliehen. Dabei sei aber auf die 

\'Crworrene Zeichnung ,Ier heiJen Arme 

des Markus hingewiesen. Man weiB nicht 

recht wohin der Ellenhogen ,Ier Han,I 

mit dem <.,riffel riehiirt. 

Eine in sich geschlossene (,estalt, trot: 

der widerspruchs\'ollen Perspektive des 

Truhensit:es und der Ful:lplatte, ist der 

Matthiius aus Lursch (Ahh. 24). Das 

Buch in dn Linkt-n, pri.ift er he,liichrig 

elen (,rilfrl. Reichl·, gerundete (~i:wanLl

falten, Llie eine gewisse Vcrwandtschaft 

mit Llem Elfrnheinclcckel (vgl. Abb. 25) 

aufweiscn, hchcn dic Plasti:ităt hervor. 

Eine breite Cla\·is mit geometrischcr 

Ranke schmi.ickt Jic linke Seite des Unter

gewandes und cine ăhnliche Clavis, nun 

in Gold ,.lltsgefi.ihrt Ller rote Mantel 

ist i.iherhaupt stark mit Lîoldlichtern ge

hi'>ht giht dl·r Faltc i.iher dem Unter

leib, cler wir :um ersten Mal in Llcr 

MaiestasLlarstellung begegnet sind - und 

Jie wir, mit wenigcn Ausnahmen, bei 

den Evangelisten Jer AJa-HanJschriften 

immer wieder antrcffen - ein neues Ge

prăge. Einzig în Jieser Oarstellung ist 

auch der HintergrunJ: zwei LanJschafts

kulissen mit Băumchen unJ Grasstauden 

steigen \'On Links nach rechts bergauf, 

\'Or einem architektonischen HintergrunJ 

mit Fenstern, in wclche ein ,·on rcchts 

einfallendes Licht abgestufte Schatten wirft. 

Auch die Plastik der Truhe ist mit ăhn

lichem Schattcnspiel belebt. Matthăusbild 

und Engel sind das \Verk eines Meisters 

Ller antike, im Landschaftsbild dage

gen byzantinische Vorbilder :usammen

schweil3t, ohne sich durch etliche lnkon

gruenzen beunruhigen zu lassen. Freier, 

jedoch viei flăchenhafter, trot: der :ahl

reichen OberschneiJungen 1~. ist Jer Mat

thăus des Soissonscr E\·angeliars, aber die 

Beni.itzung des Lorscher Vorbildes offrn

bart sich clennoch in einigcn weiteren 

Details: clic FuBplatte i.iber der aber 

Jer linke Ful.l ohne Halt schwebt - wiedcr

holt genau dieselbe gcomctrische Ranke, 

wiihrend Jie Gemme am SchluBstein Lles 

Bogcns ,las Thema cles Fischers gli.icklich 

variiert. Runde Falten jt',loch gan: ver-

schieclen kon:ipiert - wechseln auch hier 

mit straffen, clic hin:ugefi.igte Ri.ickt·n

lehne cles Truhenthrones ist ahl-r ver:eich

net. Ărger ver:l·rrl·n si,·h dann die Dinge 

im MarkushilJ de;, Lorscher Evangcliars, 

ohwohl die eigenwillig unterstrichenen 

Falten, cl.irunter auch clie Treppenfalte 

am Ri.icken, clL·r Darstellung l'il1l' gewisse 

Nt·n·ositiit aufprăgen. Nolens-\·olens mi.is

st·n wir drei \·erschieJene l\laler als Auto

ren dcr ein:igcn Jrei hărtigcn Evangelisten 

cler Ada-Hundschriften a111H"h111en. 

Einige \·erwandte Zi.ige mit Markus 

weist Lukas aus Lorsch auf (Ahb. 28). 

Das Vorhikl, nach dem Lukas kon:ipicrt 

ist, stammt aher aus einem andcren antiken 

Berl·ich. Dl'f jugendliche Evangelist sit:t 

:war auch nach rechts gL·wendet, aher 

mit i.ihergeschlagenen Beinen. Er hăit clas 

Buch mit heiden Hănden, cler Blick starrt 

jccloch ins Lcere. Manches im Faltenwurf 

entspricht noch einl'r illusionistischcn Auf

fassung, aber Ller schwere l\1antel:ipfel, 79 
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cler straff auf cler linken Seite hera bhăngt, 

beri.icksichtigt nicht die Kante des Thron
sitzes, genau wie beim Markus (vgl. Abb. 

27, dagegen aber die etwas korrektere 

Zeichnung beim Matthăus aus Lorsch, 

Abb. 24 und aus Soissons, Abb. 26). 
Ăhnlich behandelt, simi auch Jie kleinen 

M:rntelfalten unJ ihre Belichtung am 

rechten Oberschenkel des Markus unJ 

Lukas. Als weitere Inkongruen:en beim 

letzteren wăre noch Jie miBverstandene 

Landschaftskulisse rechts unten zu ver

merken, welche Jie Thronlehne i.iber

schneidet. Man wăre geneigt die heiden 

Evangelisten demselhen Eklektiker zuzu

schreiben. 

Das Vorbild des bartlosen, jugenJlichen 

Gesichtes bei Lukas konnte der Lorscher 

Johannes (Abb. 29) gewesen sein. Hier 

aber hat das antike Vorhi!J seinen wesent

lichen Charakter heihehalten. Die frontal

gesehene Sitzfigur ist diesmal eine ausge

glichene Gestaltung. Der Evangelist, Jas 

offene Buch auf Jas linke Knie gesti.itzt, 

hlickt sinnend auf die rechte Hand, Jie 

Jen Stilus in Jas TintenfaB taucht; man 

hat den Eindruck einer der Oherlegung 

gewidmeten Pause. Oie geerhten illusioni

stischen Elemente herrschen ,·or, der Man
tel trăgt sogar cin gewirktes Ornament, 

cin Kreismuster, Jas sich jedoch mit Jem 
Faltenspiel nur teilweise deckt. Es i~t aher 

i.iherraschend, daB auch in dieser Darstel

lung die Erinnerung an die l lnrerleihfolte 

nicht ausgeloscht ist: :wei klcine, ,·ertikal 

angeordnete Kreise, genau unter Jer lin

ken Ecke des Buches, beweisen es. Nichts

destoweniger steht diese ausgewogene Fi

gur wieder ein:eln da. 

Obgleich qualitativ zuri.ickstehend, kann 

dennoch în diesem Zusammenhang, als 

Nachahmung eine~ antiken Vorbildes, auch 

der Johannes im Centula-E,·angeliar (Ahh. 

30) erwăhnt werden. Die etwas zu schrăg 

fallende Treppenfalte am rechten Rein 

wirkt jeLloch leicht stărenJ. 

Johannes gehărt womăglich 

Lukas derselben Handschrift 

Zu Jiesem 

auch Jer 
(Abb. 31). 

Beide :eichncn sich durch eine Vereinfa-

eh ung cler Gewandfalten aus; zum Teil 

mag jedoch dieser Eindruck auch die 

Folge cler Abblătterung der Farbschichten 

sein. Oie vertikale Unterleihfalte ist auch 

beim Lukas noch zu erkennen. 

Oie bisher angetroffenen Stellungen der 

Evangelisten - frontal oder nach rechts 

gewendet, den Griffel ins TintenfaB tau

chend, schreihend, das Ruch ahwechselnd 

in der linken Hand, im SchoB, auf Jem 

Pult - werden auch weiterhin heibehalten 

und abgewandelt. Das Kennzeichnende 

der Entwicklung bleibt, wie gesagt, der 

schrittweise Verzicht auf Logik und die 

Hăufung des Faltenspiels, das jedoch clas 

Grundschema, das im Christus cler Maie

stas erhalten ist, nie văllig verwischt. Be

zeichnend fi.ir den Autor des Markus aus 

Harley (Abb. 32) ist die leicht gewellte, 

zogernJ gezogene Falte i.iber dem SchoB, 

die clas linke Knie mit Jem rechten Schen

kel verbindet, sowie die nachtrăglich ein

gezeichnete FuBplatte, die den Mantel

zipfel links und die Profite am Thronsitz, 

rechts, i.iberschneidet und dennoch durch

blicken lăBt. Ein anderer Maler, Jem 

man den Lukas (Abb. 33) und den Johan
nes (Abb. 34) aus Soissons zuschreiben 

kann, gibt sich nichr nur dank der ver
wandten Gesichtsbil,lung, sondern auch 

infolge der Bemi.ihung Jie linke Hi.ifte 
clurch elen hdrenwurt des Mantels ah:u

runJen, :u erkennen. Dahei wirLI der 

Treppcnfalte cine immer griilkre Rollc 

eingerăumt. Der Johannes sit:t mit 
i.ibergeschlagenen Beinen, ăhnlich Llem 

Lukas aus Lorsch (vgl. Abb. 28), aber Jie 

Zeichnung ist wesentlich unklarerer. Trep

penfolten kreuz und quer, ohnc sich dem 

Gesctz der Schwere zu unterwerfen, ent

sprechend denen in Jer Anbetung des 

Lammes {vgl. Ahb. 21), findet man stăndig 

bei den noch zu hesprechenden Evange

listen der AJa-Handschrift. Sie tauch

ten bereits unter der Brust des Engels auf, 

Jer sich auf Ller linken Seitc Jer Christus

tafel befinJet (vgl. Abh. 2), waren aher 

Jon offenbar durch die Bewegung hegri.in

Jet. Beim Matthăus (Abb. 35), nach rechts 
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gewendet, schreibend, Kopf unJ Blick 

jedoch abgewendet, kehrt die Beinstellung 

des Matthăus aus Soissons (vgl. Abb. 

26) und des Markus aus Lorsch (vgl. 

Abb. 27) wieder, bloB mit dem Unter

schied, dal3 hier beide Fi.if3e haltlos schwe

ben. Stilistisch verwandt, aber kaum von 

derselben Hand, ist cler Markus (Abb. 

36), dessen kindlich-sanftes Antlitz so 

anziehend wirkt, dal3 man leicht die 

Verzeichnung des Unterleibes im Ver

hăltnis zum Oberkorper i.ibersieht. Cha

rakteristisch ist hier Jie gerundete Mantel

falte auf der linken Schulter, gleich am 

Hals, sowie die Falten, die die Knie 

leicht modellieren und die sich plastisch 

i.i. den folgenden zwei Evangelistenbildem 

- im Lukas (Abb. 37) und im Johannes 

(Abb. 38) - verschărfen, wohei auch die 

Farbkontraste etwas hărter werden. Neu 

sind aber in diesen Bildem die Gcsichts

zi.ige, mit den Aufmerksamkeit heischen

den, hochgezogenen Brauen, die den di

daktischen Gestus der den Stilus hochhal

tenden rechten Hand begleitcn. Man 

wăre geneigt, die letztgenannten drei Evan

gelistenbilder, J.h. den Markus, Lukas 

und Johannes, demselben ~faler :uzuschrei

ben und die Wandlungcn als cine schritr
weise Entwicklung scincr Formcnsprache 

zu dcuten. Ăhnlich, aber wesentlich ăuBer
licher, dckor..itiver, YerJichtct sich Jas 
Faltenspiel in den Darstcllungcn Jer EYan

gelisten Markus aus Centula (Ahh. 39) 

unJ Matthăus aus Harlcy (Ahh. 40). 

Beim Matthăus nehmen Jann Jie Falten 

an der rechten Hi.ifte Jas Aussehen 

eincr ausgesprochenen Halbpalmette an. 

SchlieBlich umfaBt das willhirliche Lini

enspiel auch die geschwungenen Formen 

des Thronsit:es (Lukas, aus Harley, 

Abb. 41). 
Als Einzelgănger, im Kreise der Sch6p

fer cler erhaltenen Evangelistenbilder, steht 

endlich cler Maler des Markus im Evan

geliar aus Soissons (Abb. 42). Sein Werk 

zeichnet sich durch eckige, energisch ge

brochene Formen und durch den aufmerk

samen und lebhaften Blick aus, den cler 

Evangelist auf scin inspiricrendes Sinnhi!J 
richtet. 

Oie kurze Zeitspanne, die man wohl mit 

recht dem Skriptorium gănnt, hat si

cherlich nicht schrittweise, d.h. nach 

und nach, zu den beschrichcnen \X'and

lungen gefi.ihrt. Vielmchr hat die groBe 

Anzahl der gleichzeitig tătigen Ki.instlcr 

die Verantwortung fi.ir all diese Varia

tionen unJ Verflechtungen :u tragcn. 

Wenn demnach auch nur sehr kur:e 

lntervalle zwischen den erhaltenen Vorhil

dem, einerseits, und den stilistisch :um 

Expressiven neigenden, d ie Logik opfcrndcn 

U m bild ungen, anderseits, an:unehmen 

sind, so erhellt Jaram dennoch, daB die 

hisher akzeptierte Chronologic als 

unha!thar erscheint. C-berraschcnd ist 

weiterhin auch die Art und \X'cisc dcr 

Arbeitsvertcilung im Skriptorium, odcr, 

besser gesagt, der Mangel eincr dicsbc

:i.iglichen Konsequenz. Einen relatiY ein

heitlichen Figurenschmuck hat nur das 

Ada-Evangeliar aufzuwcisen, wcniger cin

heitlich sind das Evangeliar aus Centula 

unJ das Harley-EYangeliar, wăhrenJ 

diejenigen aus Lorsch unJ Soissons -- abge

sehen von Jer chronologisch an dcr Spit:c 

stehenden gcmeinsarnen Autorschafr, wel
che Llic Kanont..ifeln und die Maiestas Do

mini betrifft stark lwterogen wirken. 
Fur Jie Lorscher HanJschrift !idem ,lie, 

:um rnindcsten im ersten Teii, eingekleb

ten E\·angelistcnbi!Jcr cine Erklărung. 

Eines erhellt fcmcr aus all diesem, 

u. :w. JaB Jie Entstehung der Bi!Jer mit 

Jer chronologischen Reihenfolge Lin 

Texte, der Abschrift und den Schmuck

rahmen auf Jen Textsciten nicht unbe

Jingt :usammenfallt. Bczcichncnd ist in 

diesem Sinne auch die Ada-Handschrift. 

Hier wurJcn nicht nur sămtliche Evange

listenbilder nachtrăglich eingcfi.igt; auch 

der Text crhielt nur :um Teii (d.h 

nur auf den ersten acht Blăttcm) 

den i.iblichen Rahmenschmuck, dann foi

gen Blătter wo die Vor:cichnungen fi.ir 

den Rahmen unausgefi.ihrt blieben, und 

schliel3lich (mit dem EYangelium des Mar- 81 
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kus beginnencl) bleiben auch diese Vor
zeichnungen aus. 

Oie Auffassung, claH clie Entwicklung 
cler Figurenclarstellungen in cler Acla
Gruppe von cler antiken, illusionistischen, 
inzwischen byzantinisch stilisierten Tradi
tion ausging uncl erst allmăhlich zu 
einer augenscheinlich willki.irlichen, im 
Gruncle aber nach Expressivităt ringenclen 
Form neigte, lăl3t sich auch clurch eine 
anclere, paraleli verlaufencle Erscheinung 
belegen: clas cler Acla-Gruppe gleichzeitige 
Skriptorium, in welchem, unter anclerem, 
clas Wiener Krănungsevangeliar entstand 
uncl wo clie italische antike Oberlieferung 
sich gleich von Anfang an in viei reineren 
Formen durchsetzte, um clann aber rasch, 
noch im Verlauf cler ersten Hălfte des 
9. Jahrhunclerts, eine ausgesprochene uncl 

1 Die Trierer Ada-Handschrift, bearbeitet und 

herausgegeben von: MENZEL, CoRSSEN, jANITSCHEK, 

ScHNUTGEN, L~MPRFCHT (Publ. der Gesellschaft f. 
rheinische Gcschichtskunde, VI), Leipzig, 1889. 

i Zu den meiner Kenncnis nach wichcigsten 

Abhandlungen gehorcn: ALBERT BoECKLER, D,e 

Et•angeliseenbilder der Adagruppe, in: Miindrner 

]ahrbuch der bildenden Kunsr, 3. Folge, Bd. 1II_ IV, 
Miinchen, 195 2/3; idem, Die KanonboRen der 
_-\J~i;' Uf>pt' 1111J duc- \ 1tll lu,.a,;,.-11, J H. ,\ f 1111.._ l111c1 ]l1ltd,11 ... li 

der bildenden K,111s1, 3. Folge, Bd. V, Miinchen, 

1954; idem, Formgest·hichtliche Scudien ,ur Ad,1-

gruppe, in: Bayerische Akad. d. \\'lissensc"lwfr,,", 

Phil.-Hist. Klasse, Abhandl11ngell, N.F. Heir 42, 

Miinchen, 1956; Wo1.H:~!'IG BR.~l'NHI.S, Die \\''elr 

der Karolinger und ihre Kunse, Munchen, 19():<; 

HuGo BucHTHAL, A Byzamine .\1iniarure of cl,c 

Four E,•angelises and ies Relaei,•es, in: D1onbarro11 

Oaks Papers, XV, 1961; A.M. FRtEND, The Ponrnirs 

of ehe Evangelists in Qreek and Laein Manuscrip1.1, 

in: Art Studies V-· 192 7, VII 192 9; A. Gow
scHMJDT, D,e deutsche Buchrnalerei, I, Die karo

lingische Buchmalere,, Florenz-Miinchen, 1928; 

Karl der Cjro/Je. \Verk 11nd \Virkung (Aussrellungs

kataiog), Aachen, 1965; WILHELM KoEHLER, Die 

karolingischen Miniaturen, I. Die Schule t•on Tours, 

Berlin, 1930, H. Die Hofschule Karls des Qro/Jen, 

Berlin, 1958, IH. Die Qruppe des Wiener Kronungs

Evangeliars. Metzer Handschriften, Berlin, 1960; 

WILHELM KoEHLER, An Illuserated Evangeliseary 

of the Ada School and ies Model, in: Jo1m1al of rhe 

reife expressive Zeichnung zu entwickeln. 
Beispielgebend wăre in diesem Sinne cler 
Utrecht-Psalter. BesonJers lehrreich ist ein 
Vergleich des E\·angelisten Matthăus im 
Krănungsevangeliar (um 800, Abb, 43) 
mit dem Matthăus des Reimser Ebo-Evan
geliars (zwischen 816~835, Abb. 44). Im 
Ebo-Evangeliar errcicht das von den Acla
Malern noch wirr erprobte Linienspiel 
nicht nur in cler Gewandbchancllung, son
clern auch in cler Zeichnung cler Gesichts
zi.ige, endlich in der Landschaft uncl ganz 
allgemein in der alles umfassenclen, spri.i
henclen Bewegung seine Klărung uncl sein 
eigentlichcs Zid. Es kommt eine wahr
haftig neue ki.instlerische AusJrucksweise 
zu Wort, und zu dieser kănnte man clie 
Experimente der Acla-Meister als Vorspiel 
betrachten. 

W1,nb11rg u11J Cornr,111/d l11sri111rcs, XV, London, 

195 2; idem, B11ch111,tlere1 des fri1he11 Mieet'lulters. 

Fragmei,ce 1111d Enru·iir/"c <111.1 dem Na,·hla/3, heraus

gegeben nrn Ernst Kit:ingcr und Florentine Mi.ithe

rich, Miinchen, 1972; Ft.oRF:-:TtNE M l'THERICH, 

Dic B11cl1111ulrrci c1111 /-loje Ka,l., des Cjro/Jen, in: 

J..:arl d,-r < îro/.le. Ll'b,·11.rn·,.,k 1111d Nachlebe11, III, 
Dusscldort, 19n5; C,R1. NoRntNFAI.K, Dic sJ,,iran• 

crkcn 1'a110111u/"cl11. 1'1111scis,•s,·h1,·htlic/w Srudien iiber 
~li,.: ... ·11.h·in1..,111.h /il· L, dll_st·liLJ.1 1'-u11J..u,~I ... n1;. !li J1..'ll t'lc'I 

crSCl'll J,1hrh1111derre11 ,hr,-r <;c.1c"h1,·hrc, Goteborg, 1938; 

idem, Kapitci H11,·h,rrc1l,·1,·1. in: :\NnRE GRABAR, 

C. N0Rnr:-:H1.1<, l\,s fr,ih,• .\1ireelc1!rrr ,·0111 -+. bis 

~'"" I/. Jc1hrh1111der[, (icnc'\"C, I9l7; Et.1SABETH 

R,»t·Nll\l"\I, Th<' \"111<' C:0/1111111,·s of Old Se. Pern's 
!ll c:lffoln1J.,!idll (.',tn,1n T,,hl1..'S, in: }010"11dl of rlh· 

\\",nb11rg unei C:,11nr,111/cl l11s11wrcs, XVIII, L,rndon, 

1955; iclcm, Th,· E1·u11gelw l'ortraits of rlte Adu 
Sch<>ol ,.rnJ eii,ir .\loci,·/.,, i11: T!,c -\rr B11/leri11, XXXVIII, 
195b; D-,:-: S1\IONEsc1·, Codex .-\11reus, Bucureşti, 

1972; SnsT1,· \NYI RoBERT, .--\ gy,tlaj"chJn•dri Codex 

:\11re11.,, in: Burrhy,111,·11111, I, Braşov, 191 I; derselbe 

Der Codex A111<'11s 1·011 Lors,·h, Jt!!Zt 111 <î:mlafehJn•Jr, 

in: Swdien 1111d Mirtl'd,111i.;e11 ~- <;eschichte des Be11e

dikri11ero1de11s, N.F. 2, 1912; derselbe Caralogus 

co11,·i111111s libror,011 111a1111scri/>torn111 bibliothecae Bat

c/1ya11)·a,we, ed. IV, retractata adaucta illuminata, 

Szeged, 1958; Ro11ERT M. WALKER, Illuserations eo 

thc Pris,:i/lian Prolog11es in rhc Cjospel Manuscripts 

of thc Caruli11gia11 :-\da Sdwol, in: The Art Bulletin, 

XXX, 1948. 
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" Die Trierei Ada-Handschrift, S. 85 91. 
4 Den ersten Teii hielt man fi.ir verloren. 
5 Die Trierer Ada-Handschrift, S. 59. 
6 WILHELM KoEHLER, Die karolingis,·hen Minia

turen, Bd. II, S. I 3. 
7 SZENTlVANYI R., A gyulafehen·dn Codex A11-

re11s, S. 15 ff.; derselbe, Der Codex Aureus t•on 

Lorsch, S. 9 ff; derselbe, Catalog11s concinnw, 

S. 92-93. 
8 WILHELM KoEHLER, Buchmalerei des friihen 

Mittelalters. Fragmente tmd Entwiirfe a11s dem 

Nachla/1. S. 119 121 und Anm. 78 aui S. 193. 
° Karl der Qro/Je (Ausstellungskatalog), S. 255. 

10 HERMANN ScHNITZLER, in Karl Jer 0ro/1e 

(Ausstellungskatalog), S. 317. 
11 Der erste Teii des Lorscher Evangeliars 

besteht aus: 2 Ternios (foi. I -6, 7 12), dem 

Blatt mit Matthăus (foi. 13 v.), I Binio (foi. 14-- 17), 
7 Quaternios (foi. 18-25, 26-33, 34-41, 42 -49, 
50 57, 58--65, 66-73), dem Blatt mit Markus 

(foi. 74 v.), 4 Quaternios (foi. 75 --82, 83 - 90, 
91 - 98, 99 - 106), I Binio und ein dazugeklebtes 

Blntt (foi. 107 -- 111). 
12 Dieselbe Feststellung bei KoEHLER, Buch

nialerei des friihen Mirrelalters. Fragmente 11nd 

Em,viirfe a11s dem Nachla/1. S. 120. 
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