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G E B A U T E UNANIMITAS. 
Z u D E N B A U V O R S C H R I F T E N DER ZISTERZIENSER 

Matthias Untermann (Freiburg i.Br.) 

D i e mittelalterliche Arch i tektur der Zisterzienser1 gilt wegen ihrer eigen
tüml ichen , über Zeiten und R ä u m e hinweg faßbaren Einheit l ichkeit als 
Ergebnis der ebenso bemerkenswerten zentralisierten Ordensorganisati
on . Lange noch in D e n k m u s t e r n des 19. Jahrhunderts gefangen, k o n n t e n 
sich Kunstgeschichte und interessiertes P u b l i k u m eine solche Einheit 
l ichkeit nur als Ergebnis einer straffen Gesetzgebung vorstellen, die der 
i m m e r vordrängenden Individualität v o n Bauherren, Stiftern u n d Arch i 
tekten die Zügel angelegt habe. Schon die ersten kunsthistorischen Be
m ü h u n g e n u m Zisterzienserarchitektur, die W e r k e v o n Joseph Potter, 
Alber t Leno i r und Carl Schnaase, zwischen 1847 und 1856 erschienen, 
würdigen Kirchen u n d Klausurgebäude nicht als künstlerische Zeugnisse 
des Mittelalters, sonders als authentische Belege für eine klösterliche 
O r d n u n g u n d eine strenge Ordensgesetzgebung.2 D e r systematischen 
kunsthistorischen Erforschung ging 1877/78 die Publ ikat ion der Statu
ten u n d Filiationstabellen voraus.3 D i e Existenz zisterziensischer Bau
vorschri f ten wurde in der Folgezeit v o n der kunst- u n d architekturhisto
rischen Forschung als Tatsache dargestellt - erst 1911 und 1913 sind die 
regelmäßig zitierten Schriftquellen i m Zusammenhang untersucht wor 
den.4 

1 D i e fo lgenden Aus führungen gründen auf meiner Freiburger Habi l i tat ions
schrift „ F o r m a Ord in i s . Studien zur mittelalterl ichen Baukunst der Zisterzien
ser", die sich in Druckvorbere i tung befindet. D e r Vortragstext w u r d e deshalb 
nur gering überarbeitet u n d mit den wichtigsten Nachweisen versehen. 

2 J oseph Potter , R e m a i n s of ancient monast ic architecture in England. L o n d o n 
1847-51; Alber t Leno i r , L'architecture monast ique, Bd. 1. Paris 1852; Carl 
Schnaase, Geschichte der bi ldenden Künste , Bd. 5: Entstehung u n d Ausb i ldung 
des gothischen Styls. Düsseldorf 1856, S. 408-440. 

3 L e o p o l d Janauschek, Origines cistercienses, Bd. 1. W i e n 1877 (Bd. 2 nicht er
schienen); Phi l ippe Guignard , Les m o n u m e n t s primit i fs de la regle cistercienne. 
D i j o n 1878. 

4 H e r m a n n R ü t t i m a n n , D e r Bau- u n d Kunstbetr ieb der Cistercienser unter dem 
Einflüsse der Ordensgesetzgebung, in: Cisterc ienser -Chronik 23 (1911), S. 1-13, 
50-57, 69-88, 100-114; Josef Saur, D e r Cistercienserorden u n d die deutsche Kuns t 
des Mittelalters, besonders in Hins ich t auf die Generalkapite lsverordnungen, in: 
Studien u n d Mitte i lungen zur Geschichte des Benedikt inerordens u n d seiner 
Zweige 34 (Neue Folge 3) (1913), S. 475-522, 660-699. 
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D a m a l s w u r d e bereits alles wicht ige gesagt - wesentl iche neue Q u e l 
len s ind sei tdem nicht erschlossen w o r d e n , w e n n m a n v o n der vielbe
nutz ten , aber unzure ichenden Ed i t i on der Generalkapitelsstatuten durch 
C a n i v e z absieht.5 Seit fast e inem Jahrhunder t also ist geklärt, daß die 
Zisterzienser ke ine eigentl ichen Bauvorschr i f ten hatten - sondern n u r 
V e r b o t e , die den Bauluxus betreffen. D i e Kunstgeschichte ist m i t dieser 
Feststellung n ich t recht g lückl ich geworden: Es gab Erklärungsbedarf für 
die e igentüml ichen B a u f o r m e n des O r d e n s u n d deren Verbre i tung , w e n n 
m a n n icht - w i e es auch geschah - e inen „zisterziensischen Ge is t " dafür 
verantwor t l i ch machen wol l te .6 D i e Behauptung , „es gäbe Bauvorschr i f 
ten des O r d e n s " , hielt s ich deshalb standhaft, n icht zuletzt in Pub l i ka 
t i o n e n der Nachbar fächer u n d i n populärwissenschaft l ichen W e r k e n . 
G e g e n diese G r u n d s t i m m u n g argumentierten 1987 Schreiber u n d K ö h l e r 
in ihrer ebenso nüchternen w ie nütz l i chen Studie z u den „Baugesetzen" 
der Zisterzienser. Sie zeigen erneut auf, w ie wen ig R a u m Aussagen z u r 
A r c h i t e k t u r in den Statuten des O r d e n s e innehmen. 7 D i e s e m Resultat 
wäre k a u m etwas h inzuzufügen. 8 

Zunächs t sol len die bekannten Schri f tquel len k u r z zusammengefaßt 
werden - auch w e n n dies n icht originäre A u f g a b e des Kunsth is tor ikers 
sein k a n n . E r steht m i t e in igem Unbehagen v o r den Q u e l l e n , da eine 
zuverlässige, krit ische E d i t i o n gerade für die Generalkapitelsbeschlüsse 

5 Joseph-Mar ia Can ivez , Statuta cap i tu lorum general ium ordinis Cisterciensis ab 
a n n o 1116 ad a n n u m 1786, 8 Bände (Bibl iotheque de la Revue dTTistoire Eccle-
siastique 9-16). L o u v a i n 1933-41; vgl. dazu die Rezens ion v o n G . Ra th , in: Cister-
c ienser -Chron ik 48 (1936), S. 50-60. 

6 D e r ältere Forschungsstand w i r d dominiere v o n Marcel A u b e r t , L 'architecture 
cistercienne en France, 2 Bde. Paris 1943 (2. A u f l . 1947); Francois Bucher, N o t r e -
D a m e de B o n m o n t u n d die ersten Zisterzienserabteien der Schweiz (Berner 
Schriften zur K u n s t 7). Bern 1957; H a n n o H a h n , D i e frühe K i rchenbaukuns t der 
Zisterzienser (Frankfurter Forschungen zur Architekturgeschichte 1). Ber l in 
1957. 

7 Ruper t Schreiber / Mathias Köh le r , D i e „Baugesetze" der Zisterzienser. M e ß 
k i rch 1987. 

8 Vg l . an jüngeren Studien z u m T h e m a außerdem: Phi l ippe Daut rey , Simpl ic i te 
fi l le de croissance et de diseipline: Pevo lut ion de l'attitude des cisterciens vis-a-vis 
de leur cadre de vie entre 1180 et 1245, in: Benoit C h a u v i n (Hg.), Melanges a la 
m e m o i r e du Pere A n s e l m e D i m i e r , Bd. I I /3 . A r b o i s 1984, S. 73-91; Jean-Baptiste 
Auberger , L 'unan imi te cistercienne pr imi t ive , m y t h e o u realite? (CJteaux, Studia 
et documenta 3). A c h e l 1986; C o n r a d R u d o l p h , T h e „Principal Founders" and 
the Ear ly Ar t i s t i c Legislation, in: Mered i th Parsons Li l l ich (Hg.), Studies in C i -
stercian A r t and Archi tecture 3 (Cistercian Studies Series 89). K a l a m a z o o 1987 
S. 8-21. 
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fehlt. D e n Beginn bildet das Exordium, es folgen die normat iven Tex te 
u n d die theologischen Traktate. Danach seien die eigentlich kunsthisto 
rischen A s p e k t e des T h e m a s angesprochen. 

ZISTERZIENSERARCHITEKTUR IM BLICK DES „EXORDIUM PARVUM" 

Schon i m „ E x o r d i u m p a r v u m " , also vo r 1119, w i rd i m Sinne zisterzien-
sischer D e m u t alles verboten (cap. 17), was nach superbia und superfluitas 
riecht, also nach H o c h m u t u n d Überf luß.9 Diese Bes t immung ist G r u n d 
lage für die gesamte mittelalterliche Baukunst des Ordens u n d für alle 
nachfo lgenden Einzelentscheidungen des Generalkapitels. Ausdrück l i ch 
genannt werden als E lemente der Kirchenausstattung lediglich goldene 
und silberne Kreuze; erlaubt sind ein bemaltes Holzkreuz, ein Leuchter aus 
Eisen, Räuchergefäße aus Eisen oder Kupfer, liturgische Gewänder aus gro
bem Gewebe oder Leinen, ohne goldenes oder silbernes Pallium, Altartücher 
aus Leinen, ohne Bilder, die liturgischen Gefäße aus Silber, allenfalls vergol
det. Diese Bes t immung folgt den wenig älteren Consuetudines der Kar 
täuser10 u n d stellt einen bewußten Bruch dar zur Frühzeit des novum 
monasterium: D e r Klostergründer Rober t hatte näml ich die reiche A u s 
stattung seiner Abtskapel le aus Mo lesme mitgenommen. 1 1 Es ist umstri t 
ten u n d k a u m zu klären, o b die W e n d e zur ausdrücklichen Demons t ra 
t i on v o n A r m u t v o r oder nach dem Eintritt Bernhards u n d seiner G e 
fährten stattfand, also v o r oder nach 1113. Gerade die jüngere amerikani 
sche Forschung hat diese W e n d e mi t angeblich neu eingebrachten asketi
schen Zie len Bernhards verbunden u n d deshalb nach 1115 datiert.12 A l -

9 Jean de la C r o i x B o u t o n / Jean-Baptiste van D a m m e , Les plus anciens textes de 
C i teaux (Clteaux, Studia et documenta 2). A c h e l 1974 (2. A u f l . 1985), S. 81; 
F r a n j o i s de Place, Citeaux, D o c u m e n t s pr imit ivs , Tex te latin et traduction 
francaise. Ci teaux 1988, S. 50. - Vg l . h ierzu R u d o l p h , Pr incipal Founders , in: Li l -
l ich (Hg.), Cistercian A r t and Archi tecture, 1987, S. 8-21 

10 G u i g o v o n Chätel , Consuetudines Carthusienses c. 41; Edi t ion: M . Laporte 
(Hg.), Guigues 1er, C o u t u m e s de Chartreuse (Sources chretiennes 313; Serie des 
textes monast iques d 'Occ ident 52). Paris 1984, S. 244-245. 

11 Vg l . dazu C o n r a d R u d o l p h , T h e „Th ings of Greater Importance" . Bernard of 
Clairvaux's A p o l o g i a and the Medieval A t t i tüde T o w a r d A r t . Phi ladelphia 1990, 
S. 187 m i t A n m . 506. 

12 R u d o l p h , Pr incipal Founders , in: L i l l ich (Hg.), Cistercian A r t and Archi tecture, 
1987, S. 15 u n d 29; vgl. z u m D a t u m v o n Bernhards Eintritt : Adr iaan H e n d r i k 
Bredero, Emdes sur la „V i ta p r i m a " de Saint Bernard, in: Analecta Sacri O r d i n i s 
Cisterciensis 17 (1961), S. 3-72, 215-260, hier S. 61 mi t A n m . 2 u n d S. 70-72; 
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lerdings scheint gerade die n u n m e h r betonte asketische Strenge die an
fangs fehlende At t rakt iv i tä t v o n C i teaux begründet z u haben - u n d war 
dami t eher ein A r g u m e n t für den Eintr i t t so zahlreicher Ad l iger . F ü r 
Bauwesen u n d Wir tscha f t s führung war dieser Beschluß grundlegend: 
N u n durften überschüssige E i n k ü n f t e u n d Spenden n icht , w i e i m tradi
t ione l len M ö n c h t u m , e inem Kirchenschatz oder einer besonders re ichen 
Ausstat tung zugute k o m m e n - sie m u ß t e n , w i e sich zeigt, reinvestiert 
werden. 

Dieses kartäusische u n d zisterziensische Ausstat tungsverbot fand ein 
sehr unterschiedl iches E c h o . A b t Suger v o n St -Denis hebt z w a n z i g Jahre 
später, i n der T rad i t i on des ant iken Arch i tek tur lobs , die prachtvo l le 
Aussta t tung seiner Ab te i k i r che besonders hervor.13 Petrus Abae lard , der 
Zisterz ienserforschung v o r n e h m l i c h als theologischer Widersacher 
Bernhards i m Bewußtse in , seit etwa 1120 M ö n c h derselben A b t e i , über 
n i m m t 1133 in seine Regel für den N o n n e n k o n v e n t der Heloi'se i n Pa-
raclet m i t eigenen W o r t e n dieses V e r b o t v o n kostbaren Ge fäßen , A l t a r 
tüchern u n d Sku lp turen - w i e d e r u m m i t A u s n a h m e eines bemal ten A l 
tarkreuzes.14 

D I E BESCHLüSSE DER GENERALKAPITEL 

In den Genera lkapi te ln der Zisterzienser ist das Ausstat tungsverbot in 
der Folgezeit präzisiert u n d ergänzt worden.1 5 Schon ein v o r 1124/25 
gefaßter Beschluß verbietet al lgemein Sku lpturen u n d G e m ä l d e i m K l o -

Ders. , Ana lec ta Sacri Ord in i s Cisterciensis 18 (1962), S. 3-59; Ders. , Saint Ber
nard est-il ne en 1090 o u en 1091? in: Pierre G u i c h a r d (Hg.), Papaute, m o 
nachisme et theories pol it iques. Etudes d'histoire medievale offerts a Marcel Pa-
caut, Bd. 1 (Col lect ion d'histoire et de l 'archeologie medievales 1). L y o n 1994, S. 
229-241. - W i l h e l m v o n M a l m e s b u r y verband u m 1135 die erste Blütezeit v o n 
C i teaux ausschließlich mi t d e m N a m e n des A b t s Stephan (Gesta R e g u m 
A n g l o r u m I V 337; ed. Migne , Patrologia Lat ina 184, Sp. 1289-1290). 

13 G ü n t h e r B ind ing / Andreas Speer (Hg.), A b t Suger v o n Saint-Denis, De consecra-
tione (56. Verö f fent l i chung der Ab te i l ung Architekturgeschichte des Kunsth i s to 
rischen Instituts der Universität zu K ö l n ) . K ö l n 1995. 

14 Terent ius P. McLaugh l in , Abelard's R u l e for Rel ig ious W o m e n , in: Mediaeval 
Studies 18 (1956), S. 241-292, hier S. 263. 

15 Zit iert w i r d die Ed i t ion v o n Can ivez , Statuta; beste Zusammenste l lung jetzt: 
Chr i s topher N o r t o n , Tab le of Cistercian Legislation o n A r t and Archi tecture , 
in: Chr i s topher N o r t o n / D a v i d Park (Hg.), Cistercian A r t and Arch i tecture in 
the Brit ish Isles. Cambr idge u.a. 1986, S. 315-393. 
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ster.16 D i e u m 1149/50 zusammengestel l ten instituta fügen als Begrün
d u n g h i n z u , daß die Ablenkung durch solche Dinge dem Nutzen einer guten 
Meditation und der Strenge des monastischen Ernstes schade; damals werden 
auch farbige Buchstaben in den Handschr i f ten verboten , ebenso w i r d die 
Färb- u n d Bi ldlosigkeit der Glasfenster vorgeschrieben.17 A l te re mehr 
farbige Fenster müssen e inem Beschluß v o n 1159 zufo lge entfernt wer 
den.18 N u r 1157 gibt es mehrere Beschlüsse z u m Bauwesen: D i e we iße 
B e m a l u n g der T ü r e n w i r d erlaubt, steinerne G l o c k e n t ü r m e werden ver
bo ten , das G e w i c h t der G l o c k e n w i r d beschränkt , Stiftergräber s ind n u n 
ausdrückl ich zugelassen.19 I m ersten „Gese tzbuch" der Zisterzienser, d e m 
„Libel lus d e f i n i t i o n u m " v o n 1202 werden genau diese Beschlüsse syste
mat isch zusammengefaßt .2 0 W e n i g e Jahre später erscheinen dann mehr 
farbige F u ß b ö d e n aus Ton f l i e sen als P r o b l e m - in P o n t i g n y w i r d i m 
W e i h e j a h r 1205 der Bodenbelag gerügt, wei l er levitas ausstrahlt u n d 
durch seine superfluitas u n d curiosa varietas (auffällige Mehrfarbigkei t ) 
dem Armutsgebot widerspricht; 1213 w i rd ein ausdrückliches V e r b o t sol
cher B ö d e n erlassen.21 V e r m u t l i c h ist das V e r b o t mehrfarbiger Baukera
m i k aber schon älter.22 

Z u r A r c h i t e k t u r selbst gibt es - v o m T u r m v e r b o t abgesehen - v o n 
Seiten des Generalkapitels nur Einzelentscheidungen. Sie s ind erst ab 
1192 faßbar u n d betreffen auffal lenderweise nur nordfranzös ische K l ö -

16 Capi tu la („von 1123/24" ), cap. 25-26: B o u t o n / van D a m m e , Anc iens textes de 
C i teaux , 1974, S. 124-125; de Place, Citeaux. D o c u m e n t s pr imit ivs , 1988, S. 134-
135. 

17 Instituta, cap. 10, 20, 80: Canivez , Statuta I, S. 15, 17, 31. - Z u r umstr i t tenen 
Dat ierung vgl. N e i l Stratford, A Romanesque Marble A l tar -Fronta l in Beaune 
and S o m e Ci teaux Manuscripts , in: A l a n Borg / A n d r e w Mart indale (Hg.), T h e 
Van ish ing Past (British Archaeologica l Reports , International Series 111). O x 
f o rd 1981, S. 223-239, hier S. 227; R u d o l p h , Pr incipal Founders , in: L i l l i ch (Hg.), 
Cistercian Are and Archi tecture , 1987, S. 21-28. 

18 1159 N r . 9: Can ivez , Statuta I, S. 70. 
19 1157 N r . 12, 16, 21, 63: Canivez , Statuta I, S. 61-62, 68. 
20 Bernard Lucet, L a codif icat ion cistercienne de 1202 et son evo lut ion ulterieure 

(Bibl iotheca cisterciensis 2). R o m 1964, S. 27-36. 
21 1205 N r . 10, 1213 N r . 1, vgl. 1218 N r . 5 u n d 1235 N r . 30: Canivez , Statuta I, S. 

308-309, 404, 486, II, S. 146. 
22 Vg l . ein undatiertes Statut, das in Vauclair i m K o n t e x t mit Beschlüssen v o n 

1157/1182 überliefert ist (tegule variate et vitree tinete et picte auferantur): J ean 
Leclercq, Epitres d 'A lexandre III sur les Cisterciens, in: Revue benedictine 64 
(1954), S. 68-82, hier S. 77-78. 
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ster23: In L o n g p o n t m u ß das neue D o r m i t o r i u m innerhalb v o n drei J ah 
ren ad formam ordinis zurückgebaut werden; in Vaucel les hatte der V a 
terabt v o n C la i rvaux den Bau der K i r c h e n icht verhindert , die allzu auf
wendig (sumptuose) und unmäßig (superfluus) ist und an der viele Anstoß 
genommen haben. In Boher ies m u ß 1217 der G l o c k e n t u r m , der gegen 
forma u n d instituta des O r d e n s gebaut wurde , abgebrochen w e r d e n -
zumindes t aber soll das Überflüssige entfernt werden. B a u a u f w a n d u n d 
U n m ä ß i g k e i t w u r d e n 1227 sogar an e inem Grang ienbau - also an e i n e m 
Wirtschaftsgebäude - der A b t e i P o n t i g n y gerügt.24 D i e V e r b o t e a u f w e n 
diger B a u m a ß n a h m e n bei unsicherer Finanzlage der K lös ter stehen in 
e i n e m anderen Z u s a m m e n h a n g . 

Wich t iger als die Aussage, daß i m Generalkapi te l A r c h i t e k t u r u n d 
Bauwesen n u r a m R a n d e eine R o l l e spielen, scheint m i r die Beobach 
tung , daß m a n sich u m 1200 o h n e weiteres auf eine forma ordinis bezie
h e n k o n n t e , also auf ordenseigentüml iche Bau- u n d Verhal tensweisen, 
die frei l ich nirgends umfassend schrift l ich f ixiert waren.25 

D i e F o r m u l i e r u n g des erneuerten „Libel lus d e f i n i t i o n u m " v o n 1237 
spiegelt, sich v o n den älteren Einzel fa l lentscheidungen ablösend, solche 
al lgemeinen Vors te l lungen v o n forma ordinis.26 Gestattet s ind hö l ze rne 
T ü r m e v o n mäßiger H ö h e , die die simplicitas des O r d e n s n icht entehren; 
Sku lpturen , G e m ä l d e , Bauten u n d F u ß b ö d e n müssen frei sein v o n super-
fluitates u n d curiositates notabiles, also aufsehenerregenden E lementen , 
die die alte honestas des O r d e n s entstellen u n d nicht m i t seiner paupertas 
übere ins t immen . 

D i e kunstgeschichtl iche Forschung zur Zisterzienserarchitektur be
f indet sich in einer m e r k w ü r d i g paradoxen Situation: F ü r die Frühze i t 
des O r d e n s fehlen jegliche normat i ve Bauvorschr i f ten - v o m erwähnten 
T u r m v e r b o t abgesehen - u n d d e n n o c h hat gerade die Zisterzienserarchi
tektur des 12. Jahrhunderts die Forschung a m intensivsten beschäftigt 

23 1192 N r . 23, 31, 1217 N r . 27, 1218 N r . 53: Can ivez , Statuta I, S. 150-151, 471, 
495. 

24 1227 N r . 34: Canivez , Statuta II, S. 62. 
25 V g l . neben den oben genannten Beschlüssen v o n 1192 u n d 1217, Genera lkap i 

telsbeschlüsse zu Stiftergräbern v o n 1197 N r . 14, 26 u n d 1198 N r . 18: Can i vez , 
Statuta I, S. 212, 215, 225. - Ger t Melv i l le , Z u r F u n k t i o n der Schrift l ichkeit i m 
inst i tut ionel len Gefüge mittelalterlicher O r d e n , in: Frühmittelalter l iche Studien 
25 (1991), S. 391-417, hier S. 403-404; K laus Schreiner, Verschr i f t l ichung als Fak 
to r monast ischer R e f o r m , in: Hagen Kel ler / K laus G r u b m ü l l e r / N i k o l a u s 
Staubach (Hg.) , Pragmatische Schrift l ichkeit i m Mittelalter (Münstersche Mit te l 
alter-Schriften 65). M ü n c h e n 1992, S. 37-75, hier S. 49-53. 

26 Bernard Lucet , Les codif ications cisterciennes de 1237 et de 1257. Paris 1977. 
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u n d prägt das al lgemeine B i ld v o n Ordensbaukuns t viel stärker als die 
hochgot i schen Bauten. 

D I E VISITATIONSPROTOKOLLE 

E i n e zwe i te Ga t tung normat i ver Que l l en sind die V is i ta t ionsprotoko l le 
der Vateräbte. D i e einzigen für die Arch i t ek tur aussagekräftigen P ro to 
ko l l e des 13. Jahrhunder ts s tammen v o n Stephan Lex ing ton , damals A b t 
v o n Savigny, aus den Jahren 1231-33 - sie wurden 1952 publiziert27 . E r 
hat einerseits die E inha l tung der Bes t immungen über Malereien, A l tarre 
tabel, F u ß b ö d e n , Glasfenster u n d T ü r m e , andererseits die korrekte A n 
o r d n u n g der Dormi tor iumsze l len 2 8 angemahnt . V e r b o t e n waren schon 
damals n icht m e h r die Zel len selbst, sondern nur n o c h deren Versch luß 
durch T ü r e n . Darau f bezog sich w o h l auch der Beschluß z u L o n g p o n t . 
W ich t iger ist seine Ste l lungnahme z u den neuen Kreuzgängen v o n Beau-
bec u n d Barbery sowie zur K i r che v o n Fontaines-les-Blanches.29 In Be-
aubec sol len die Knollen (nodi), die Hörner (cornuaj und die vielen anderen 
auffalligen Skulpturen ringsum im Kreuzgang entfernt werden; die Vielzahl 
der Säulen und Rundfenster soll zur simplicitas des Ordens reduziert wer
den. I n Barbery ordnet Stephan an, die Säulen des Kreuzgangs, soweit man 
das ohne Einsturzgefahr machen kann, zur simplicitas des Ordens zurückzu
arbeiten, u n d in Fonta ines soll m a n darauf achten, daß die Kapitelle und 
andere Werkstücke für den Neubau der Kirche n icht v o n der simplicitas des 
O r d e n s abweichen - hier w i rd eine deutl iche A b l e h n u n g der aktuel len 
got ischen Baukuns t spürbar. Leider sind die drei v o n Stephan Lex ing ton 
gerügten Bauten nicht erhalten, aber ein B l ick in zisterziensische Kreuz 
gänge dieser Zei t - z u m Beispiel F o n t e n a y oder No i r l ac - macht deut
l ich, was er me in t näml i ch Knospenkap i te l le u n d Bündelsäulen. D ies 
zeigt zugleich, daß Stephans H a l t u n g i m O r d e n letztl ich n icht geteilt 
wurde . Dasselbe gilt für den genannten K i r chenbau v o n Vaucelles, der 

27 B r u n o Griesser, Registrum epistolarum Stephani de Lexinton abbatis de Stanlegia et 
de Saviniaco, in: Ana lecta Sacri O r d i n i s Cisterciensis 8 (1952), S. 182-378. D e r er
ste Te i l des Briefbuchs, ebd. 2 (1946), S. 1-118. 

28 Griesser, Registrum (1952), S. 200-201: Coggeshall N r . 8 u n d 12; S. 203: Furness 
N r . 10; S. 205: Longvi l lers N r . 1; S. 206: Beaubec N r . 1; S. 210-211: A u l n a y N r . 1 
u n d 7; S. 213: St . -Andre N r . 1; S. 214: Champagne N r . 1. 

29 Griesser, Registrum (1952), S. 206: Beaubec N r . 4; S. 208: Fontaines N r . 1; S. 213: 
Barbeau N r . 6. Vgl . dazu Dautrey , Simplicite, in: C h a u v i n (Hg.), Melanges ä la 
m e m o i r e du Pere D i m i e r , 1984, S. 84-85. 
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Abb.l: Villard de Hon-
necourt, Grundrißzeich
nung des Ostbaus von 
Vaucelles, aus, Hahnlo
ser, Villard de Honne-
court, Tafel 28. 

ff föl an «na« im CuKtaf il sfi-th ras-

t r O t Z der K r i t i k des Generalkapite ls in aufwendiger F o r m fertiggestellt 
wurde . G e n a u diese K i rche hat V i l l a rd de H o n n e c o u r t als wicht igen , 
nordfranzös ischen Bau gezeichnet ( A b b . I).30 

D I E THEOLOGISCHEN T R A K T A T E 

F ü r die Frühze i t des O r d e n s ist eine dritte Que l lengat tung heranzuzie 
hen , näml i ch die theologischen Traktate . H i e r z u gehört an erster Stelle 
die bekannte A p o l o g i e Bernhards v o n ca. 1124/25 m i t seinen, w ie m a n 

30 H a n s R . Hahn loser , V i l l a rd de H o n n e c o u r t . G r a z 21972, S. 78-79, 230-231, 359, 
Ta fe l 33a; ergänzend dazu Wol fgang Schöller, E ine Bemerkung zur Wiedergabe 
der A b t e i k i r c h e v o n Vaucelles durch V i l lard de H o n n e c o u r t , in: Zeitschrift für 
Kunstgeschichte 41 (1978), S. 317-322. 
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Abb. 2: Villard de Honnecourt, Skizze einer Zisterzienserkirche, aus: Hahn
loser, Villard de Honnecourt, Tafel 28. 

mein t , gegen C l u n y gerichteten Äußerungen3 1 : Ich übergehe die grenzenlo
se Höhe der Bethäuser, ihre übermäßige Länge und unnötige Breite, ihre 
kostspieligen Marmorarbeiten und die staunenerregenden Malereien. Dies 
alles zieht den Blick der Betenden auf sich und hindert die Andacht. U n d 
wen ig später, m i t e inem Persius-Zitat32: Sagt, ihr Armen, was soll das Gold 
im Heiligtum? D i e o f t zitierten Detai ls dieser Schrift bedürfen keiner 
erneuten Dar legung, auch nicht die gekonnt-satirische Charakter is ierung 
romanischer Kapitel lplast ik. Es ist längst bekannt , daß dieses W e r k topoi 
der ant iken u n d mittelalterl ichen Bauluxus -Kr i t ik benutzt . Z u Recht hat 

31 Bernhard v o n Cla irvaux, A p o l o g i a ad G u i l l e l m u m A b b a t u m , cap. 28-29: Edit i 
on : Jean Leclercq / H e n r i M . Rocha is (Hg.): Sancti Bernardi O p e r a III: Tractatus 
et opuscula. R o m 1963, S. 104-106. Wiederabdruck m i t deutscher Übersetzung 
u n d h is tor ischem K o m m e n t a r : Gerhard B. W i n k l e r , Bernhard v o n Cla irvaux, 
Sämtl iche W e r k e II. Innsbruck 1992, S. 192-197. - Vg l . R u d o l p h , Th ings of 
Greater Importance, 1990; Ders. , Principal Founders , in: Li l l ich (Hg.), Cister-
cian A r t and Archi tecture, 1987; Ders. , T h e Scholarship o n Bernard of Cla ir -
vaux's A p o l o g i a , in: C i teaux 40 (1989), S. 69-111. 

32 Persius, Satyr icon II 69. A l s Zitat bereits u m 1110 verwendet , aber zurückgewie
sen v o n Sigebert v o n G e m b l o u x , Gesta abbatum Gemblacens ium ( M G H SS 8, S. 
540). 
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Stratford b e t o n t " , daß die A b l e h n u n g f igürl icher Bauplast ik gerade n ich t 
cluniazensische Kreuzgänge i m B u r g u n d trifft - in C l u n y w i e in V e z e l a y 
waren die Kreuzgangkapi te l le i m Gegensatz z u denen in der K i r che rein 
vegetabil dekoriert . B e v o r Bernhard auf die A r c h i t e k t u r z u sprechen 
k o m m t (c. 28-29), kritisiert er i n der A p o l o g i e reiche K le idung . Seine 
M o r a l läßt sich unmit te lbar auf Bauten übertragen (c. 26): Im Äußeren 
gezeigter Überfluß ist ein Anzeichen innerer Leere^. 

W e n i g e r üb l i ch , aber wicht iger ist es, auf Bernhards k a u m älteren, er
sten größeren monast i schen Trakta t h inzuwe isen „ Ü b e r die Stufen der 
D e m u t u n d des Stolzes"35. D i e curiositas, also Neugier u n d Schaulust, 
bi ldet näml i ch die erste Stufe der z u m Untergang führenden Leiter des 
Stolzes, der superbia. D e r M ö n c h darf deshalb nicht die Augen umher
schweifen lassen, das Haupt hoch aufgerichtet tragen und die Ohren spitzen. 
D i e nächsten f ü n f Stufen der „Leiter des Stolzes" sind levitas (Leichtfer
t igkeit) , inepta laetitia (alberne Heiterkei t ) , iactantia (Prahlerei), singula-
ritas ( Ichbezogenheit) u n d arrogantia (Vermessenheit) - alle diese mora l i 
schen Begriffe lassen sich unmit te lbar auf künstlerische W e r k e , auf Bau
ten u n d ihre Auss ta t tung anwenden . Bereits die curiositas gefährdet, w ie 
Bernhard später i m „L iber de m o d o bene v i vend i " ausführt, auctoritas 
u n d G e h o r s a m u n d führ t h i n z u Ketzere i u n d Frevel.36 

D i e R ä u m e monast ischer Ex is tenz dürfen also bei den Zisterziensern 
den M ö n c h n ich t zur Schaulust ver führen , w i e dies die krit isierten K i r 
chen u n d Kreuzgänge der tradit ionel len Benedikt iner tun . Bauweise u n d 
Ausstat tung dür fen n icht als leichtfertig, prahlerisch, einzigartig oder 
vermessen erscheinen - u n d gerade das sind bekannt l ich z u allen Ze i ten 
A t t r i bu te künstlerischer Höchst le is tungen. Basis dieser Forderungen ist 

33 Stratford, C l teaux Manuscripts , in: Borg / Mart indale (Hg.), Van ish ing Past, 
1981, S. 228; vgl. Ders. , Les bat iments de l 'abbaye de C l u n y a l 'epoque medieva-
le: Etat de questions, in: Bul let in m o n u m e n t a l 150 (1992), S. 383-411, hier S. 394, 
396-397, auch S. 389-390; C o n r a d R u d o l p h , Bernard of Clairvaux's „ A p o l o g i a " as 
a Descr ip t ion of C l u n y and the C o n t r o v e r s y over Monast ic A r t , in: Current 
Studies o n C l u n y , Gesta 27 (1988), S. 125-133. 

34 Bernhard, A p o l o g i a c. 26: S. Bernardi O p e r a II, S. 102; W i n k l e r , Bernhard II, S. 
188-189. 

35 Bernhard v o n Cla irvaux, D e gradibus humil i tat is et superbiae; Edi t ion : S. Ber
nardi O p e r a III, S. 13-59, hier S. 14, 38-40; W i n k l e r , Bernhard II, S. 29-131, hier 
S. 40-41, 88-93. 

36 Bernhard v o n Cla irvaux, Liber de m o d o bene v ivendi (Unterr ichtung für Zister
z iensernonnen) , c. 59: Migne , P L 184, Sp. 1199-1306, hier Sp. 1280 C . 
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die Benediktsregel selbst (cap. 52)37: Das Oratorium soll sein, was sein Na
me sagt [ein Bethaus, d .V . ] und nichts anderes soll dort getan oder aufbe
wahrt werden. Schaulust erweckende Bauten widersprechen also Geist 
u n d W o r t l a u t der Benediktsregel, wei l sie den M ö n c h v o m Gebe t , v o n 
der demüt igen A u f m e r k s a m k e i t i m Kapi te l u n d v o n der Lesung i m 
Kreuzgang ab lenken - v o r a l lem aber, we i l sie i h n durch curiositas u n d 
levitas auf den Irrweg zur superbia ver führen k ö n n e n . 

E ine letzte G r u p p e v o n Ä u ß e r u n g e n sei hier n o c h angefügt: Bern
hards E inschätzung des materiel len K irchenbaus in seinen K i r c h w e i h -
Predigten. Es überrascht n icht , daß Bernhard die gebaute ecclesia ganz 
eindeutig der lebendigen ecclesia, der Gemeinschaf t der G läub igen , un 
terordnet: I n Sermo 1 formul ier t er: Was könnten diese Steine an Heiligem 
haben, daß wir ihre Weihe feiern sollten? Und doch sind sie heilig, aber we
gen unserer Leiber.™ Später hat er sogar die Beze ichnung „ H a u s Go t te s " 
für K los terk i rchen abgelehnt (Sermo 2): Dieser sichtbare Tempel ist für uns 
und unsere Wohnung erbaut, denn der Allerhöchste (Apg . 17,24) weilt nicht 
in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Was für einen Tempel 
sollen wir ihm auch bauen, der gesagt hat Qes. 23,24): Ich bin es, der Him
mel und Erde erfüllt.19 Frei l ich ist der K i r chenbau für Bernhard wei terh in 
ein O r t , w o G o t t unter den M ö n c h e n anwesend ist. 

37 Basilius Steidle (Hg.), D i e Benediktus-Regel, lateinisch-deutsch. Beuron 4. A u f l . 
1980, S. 150-151. 

38 Bernhard v o n Cla irvaux, Sermo 1 in dedicatione ecclesiae, Bd. 1: S. Bernardi 
O p e r a V (Sermones 2), S. 370. - Vg l . auch Sermo 4, 3 (ebd. S. 385) u n d 1 Cor . 
3,17. 

39 Bernhard v o n Cla i rvaux , Sermo 2 in dedicatione ecclesiae: S. Bernardi O p e r a V , 
S. 376. Vg l . zu beiden Sermones: Kar l H e i n z Esser, U b e r den K i rchenbau des hl . 
Bernhard v o n Cla irvaux. E ine kunstwissenschaft l iche Untersuchung aufgrund 
der Ausgrabung der romanischen Ab te ik i r che H i m m e r o d (mit Ausgrabungsbe
richt), in: A r c h i v für mittelrheinische Kirchengeschichte 5 (1953), S. 195-222, 
hier S. 205-206; M . K i l i an Hufgard , Saint Bernard of Cla irvaux. A theory of art 
fo rmula ted f r o m his writ ings and illustrated in twel f th-century w o r k s of art, 
Diss . 1957, leicht überarb. Druckfassung (Mediaeval Studies 2). Lewis ton / 
Q u e e n s t o n / Lampeter 1989, S. 67-68. 
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N I C H T „BAUVORSCHRIFTEN" , SONDERN KRITERIEN F ü R HEILS
WIRKSAME A R C H I T E K T U R 

A l s „Bauvorschr i f ten" i m engeren Sinn w i r d m a n alle diese schrift l ich 
überlieferten Ä u ß e r u n g e n z u Arch i t ek tur u n d Ausstattung n icht be
ze ichnen k ö n n e n , dennoch sind sie wesentl ich für ein Verständnis der 
gesamten Zisterzienserbaukunst. Z w e i Aspek te sind festzuhalten: D e r 
frühe, bewußte Verz ich t auf eine reiche Ausstattung ist ein äußeres Zei 
chen der paupertas u n d simplicitas, u n d zwar s o w o h l nach außen h in , 
gegenüber der U m w e l t u n d den Stiftern, als auch nach innen gegenüber 
d e m K o n v e n t . D ies manifestiert sich v o r n e h m l i c h in den normat i ven 
Que l l en . D e r Verz ich t ist zweitens ein Versuch , den M ö n c h v o n der 
Ge fährdung durch curiositas zu bewahren u n d i h m den Fortschritt auf 
der monast ischen Leiter der D e m u t z u erleichtern. D ies w i r d i n den 
monast ischen Traktaten faßbar, n icht nur bei Bernhard, sondern auch 
bei anderen A u t o r e n , w ie z u m Beispiel Ae l red v o n Rievaulx40 . 

D i e Suche nach Bauvorschr i f ten des Ordens war v o n einer kunsth i 
storischen Beobachtung angeregt, näml ich v o n der e igentümlichen E in 
heit l ichkeit der Zisterzienserarchitektur, u n d v o n der Existenz normat i 
ver Que l l en scheinbar begünstigt w o r d e n , näml i ch v o n den Genera lka
pitelsbeschlüssen. Sie bleibt aber letztl ich vergeblich, u n d damit folge ich 
t ro t z anders gesetzter A k z e n t e d e m älteren Forschungsstand. A l s Kuns t 
histor iker k a n n m a n m i t diesem Ergebnis g le ichwohl n icht zufr ieden 
sein - u n d das ist ja auch eine Ursache dafür, daß das T h e m a der Bauvor 
schriften regelmäßig wieder auf der Tagesordnung erscheint. We i te r füh 
rend scheint es, schriftl iche Überl ie ferung u n d Bauten n icht unter der in 
Denks t ruk tu ren des 19. Jahrhunderts entwickelten Vors te l lung v o n 
„Bauvorschr i f ten" zu betrachten, sondern in den Bauten wie in den 
überlieferten Aussagen zeitgenössische Kri ter ien für eine in A u ß e n - u n d 
I n n e n w i r k u n g angemessene, „monast isch hei lswirksame" Bauweise zu 
erkennen. 

D a z u sollen n o c h drei Aspek te k u r z angesprochen werden, die den 
geistigen Hin tergrund der Zisterzienserbaukunst erhellen k ö n n e n . 

40 A e l r e d v o n R ievau lx , Speculum caritatis I I 24: A n s e l m Hos te / Charles H . Tal 
bot (Hg.), Ae l red i Rievallensis O p e r a O m n i a 1 (Corpus Chr i s t i anorum, C o n t i -
nuat io Medieval is 1). T u r n h o u t 1971, S. 99-101. 
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Abb. 3: Clairvaux, vetus 
monasterium, Grundriß 
(a) und Ansicht von 
Westen (b) (Milley 1708), 
aus: Studies in Cister-
cian art and Architectu-
reI(1982),S. 6-7. 

b) 

B E R N H A R D V O N C L A I R V A U X ALS BAUHERR 

Es ist unbestrittenes Handbuchwissen , daß sich Bernhard v o n C la i rvaux 
eigentl ich n icht für das Bauwesen interessiert hat u n d daß die m o n u m e n 
tale Zisterz ienserbaukunst erst in den Jahren u m 1135 beginnt, näml i ch 
m i t d e m v o n Bernhard zunächst abgelehnten Bau der ersten steinernen 
K i r c h e v o n C la i rvaux - beides ist, w ie ich meine, unzutref fend. M a n 
k a n n dies m i t der Baugeschichte v o n C la i rvaux begründen. 

D i e Baugestalt des ersten, 1114 v o n A b t Bernhard u n d seinen M ö n 
chen bezogenen Klosters ist näml ich recht gut bekannt , auch w e n n die 
A m e r i k a n e r i n Jean Schaefer erst 1982 diese Tatsache ins Gedächtnis 
zurückgerufen hat41 - u n d ihre Wiederentdeckung bis heute wenig be
achtet w i rd . West l i ch der großen Klosteranlage ist auf den 1708 entstan-

41 Jean O w e n s Schaefer, T h e Earliest Churches of the Cistercian Order , in: Mere-
dith Parsons Li l l ich (Hg.), Studies in Cistercian A r t and Architecture 1 (Cister
cian Studies Series 66). K a l a m a z o o 1982, S. 1-12. 
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denen, meist i n al lzu starker Verk le inerung abgebildeten Stichen v o n 
M i l l e y ein B a u k o m p l e x z u sehen, der als vetus monasterium, als „altes 
K los te r " galt ( A b b . 3). D i e Ze i chnungen werden durch ausführl iche Be
schreibungen zahlreicher Cla irvaux-Besucher des 16. bis 18. J a h r h u n 
derts erläutert.42 Es handelte sich u m eine hö lzerne Stabkirche m i t e twa 
quadrat ischem Mi t te l raum, der das Chorges tüh l u n d den Haupta l tar 
au fnahm, sowie zwe i Nebenal tären i m U m g a n g . Das H o l z g e b ä u d e da
neben n a h m in seinem Erdgeschoß das R e f e k t o r i u m u n d die K ü c h e auf, 
i m Obergeschoß das D o r m i t o r i u m u n d die Zel le Bernhards; ein K r e u z 
gang fehlte. M e h r war i m Jahr 1114 of fenbar nicht no twend ig , u m ein 
regeltreues zisterziensisches Kloster leben führen z u k ö n n e n . 

N a c h Aussage der ältesten zisterziensischen Generalkapitelsstatuten 
v o n etwa 1123/24 m u ß t e n fo lgende Bauten eines Klosters v o r A n k u n f t 
eines neuen K o n v e n t s bezugsfertig sein43: Oratorium, refectorium, dormi
torium, cella hospitum u n d cella portarii - also K i rche , Speise- u n d Schlaf-

42 Besonders wicht ig : Vo iage de la R o y n e de Secile, 1517: H e n r i Miche lant , U n 
grand monastere au X V I e siecle, in: Anna les archeologiques 3 (1845), S. 223-259, 
hier S. 236-237; Joseph Meglinger, Descr ipt io itineris Cisterciensis ... mense 
M a i o anni 1667, cap. 57, Luzern o. J . (ca. 1670), wiederabgedruckt in M i g n e P L 
185, Sp. 1600. 

43 Capi tu la ( „ von 1123/24" ), cap. 9: B o u t o n / van D a m m e , Anc iens textes de 
C l teaux , 1974, S. 121; de Place, CJteaux. D o c u m e n t s primit ivs , 1988, S. 126-127. 
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räum, Herberge für die Laien u n d Pfortenhaus. G e n a u diese R ä u m e s ind 
i n C la i r vaux v o r h a n d e n - P for te u n d cella hospitum gehören natür l ich an 
die äußere G r e n z e des Klosterbezirks , K ü c h e u n d Vorra tsräume sind 
e ine Selbstverständlichkeit u n d werden n icht genannt. Schriftüberliefe
rung u n d B a u t y p entsprechen einander. 

Es gibt ke inen G r u n d , an der klösterl ichen Trad i t i on z u zwei fe ln : 
Dieses K le ink los ter ents tammt der Frühzei t v o n Cla i rvaux . Es w u r d e als 
Kontak t re l iqu ie des hl . Bernhard bis in die Barockzei t h ine in bewahrt 
u n d ist erst d e m Bau eines Prunkgartens z u m O p f e r gefallen. 

Ga l t en der ersten Genera t ion der Zisterz iensermönche gerade solche 
K le ink lös ter als angemessene Lebens- u n d Arbe i tsumgebung? Spiegeln 
sich hier die Ideale einer neuen monast ischen Bewegung? Verweigerten 
sich die fundamental ist ischen R e f o r m e r mittelalterl ichen Mönchs lebens 
d e m Bau konvent ione l le r , v ielräumiger Klosterbauten, w o allein schon 
die P r o b l e m e der F inanz ierung die gewünschte A b k e h r v o n der W e l t zur 
I l lus ion werden ließen? 

Erstaunl icherweise läßt uns die schrift l iche Uber l ie ferung i m Stich, 
w e n n w i r nach der Bauzeit der ersten großen, steinernen K i r chen u n d 
K lös ter i n C i teaux u n d C la i rvaux fragen. Gerade bei den Pr imarabte ien 
erfahren w i r n icht , w a n n die ersten, k le inen Klöster verlassen w u r d e n -
o b w o h l die f rühe Ordensgeschichtsschreibung so zahlreiche Tatsachen 
u n d Ep i soden überliefert. M a n hat diese G r o ß b a u t e n schon i m 12. Jahr 
hunder t als „Sündenfal l " e m p f u n d e n , als eine En tw ick lung , die den Z i 
sterzienserorden n icht nur wegführte v o n seinen alten Idealen, sondern 
dies auch n o c h v o r aller A u g e n deutl ich machte.44 

F ü r die bi ld l ich überlieferte große Klosterk irche v o n C la i rvaux gibt 
es viele Baudaten45 : M i t d e m Bau war in den Jahren u m 1148 begonnen 

44 Petrus Cantor , V e r b u m abbreviatum (von 1191/92), cap. 86: ediert ist n u r die 
kürzere Vers ion des Textes: M igne P L 205, 23-370, hier 255 B-259 D ; ausführli
cher T e x t auszugsweise bei; J o h n W . Ba ldwin , Masters, Princes and Merchands. 
T h e Social V i e w of Peter the Chanter and his Circle, 2 Bde. Pr inceton 1970. 
H i e r Bd. II, S. 183 n. 28.; vgl. ebd. Bd. I, S. 66-70 mi t A n m . 19-36. 

45 Z u m Folgenden: Paul Jeu l in , Les t ranformat ions topographiques et architectura-
les de l 'abbaye de Cla irvaux, in: Melanges Saint Bernard. X X I V e congres de 
l 'Assoc iat ion Bourguignonne des Societes Savantes D i j o n 1953. D i j o n 1954, S. 
325-341 (mit Que l len - u n d Literaturverzeichnis); Ders. , Que lques decouvertes et 
constatations faites ä Cla irvaux depuis une vingtaine d'annees, in: Bullet in de la 
Societe Nat iona le des Ant iquaires de France (1960), S. 94-118; W i l h e l m Schl ink , 
Zw i schen C l u n y u n d Cla irvaux (Beiträge zur Kunstgeschichte 4). Berl in 1970, S. 
91, 108-116, 138-141; Ter ry l N . K inder : Les eglises medievales de Cla irvaux. 
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w o r d e n ; 1153 w u r d e Bernhard v o r d e m Hocha l ta r beigesetzt, geweiht 
w u r d e sie 1178. B e i m T o d Bernhards sol len über 500 M ö n c h e gleichzei
tig in C la i rvaux gelebt haben. M a n m u ß diese Zah l n icht wör t l i ch neh
m e n . I n die gleiche G r ö ß e n o r d n u n g zielt C o n r a d v o n Eberbach, der i m 
„ E x o r d i u m m a g n u m " berichtete, daß u m 1145 in C la i rvaux 90 bis 100 
N o v i z e n gleichzeitig das N o v i z i a t abgeleistet hätten.46 

Erstaunl icherweise schweigen die B iographen Bernhards über die 
Bauten , die v o r dieser b i ld l ich faßbaren frühgot ischen Klosteranlage i n 
C la i rvaux bestanden haben. D i e bekannte Ep isode seiner V i t a , daß sich 
Bernhard einer Klosterver legung u n d e inem N e u b a u zunächst widersetz
te, ist chrono log i sch sicherlich falsch eingeordnet, näml i ch auf 1135 -
dies hat m a n schon bei der zwe i ten R e d a k t i o n i m 12. J ahrhunder t be
merkt ,4 7 Bernhard erwähnt in se inem P lädoyer näml i ch nicht n u r die 
bekannten , au fwend igen Wasserle i tungen, sondern auch aufwendige 
Steingebäude u n d eine hochaufragende K i r c h e - u n d genau diese Satztei
le fehlen in der letzten Text fassung. D i e Verlegungsdebatte gehört also 
erst z u m zwe i ten N e u b a u v o n 1148; der o f t genannte Baubeginn einer 
ersten großen K i r che v o n 1133 oder 1135 ist eine F i k t i o n der Forschung . 

A u s den N o t i z e n v o n Bernhards Sekretär Go t t f r i ed ist demgegenüber 
eine große K i r c h e n w e i h e schon v o r 1130 z u erschließen.48 A l s Papst 
I n n o z e n z II. m i t se inem Hofstaat 1131 in C la i rvaux war , m u ß er schon 
das neue, große Kloster gesehen haben.49 

W i e lange hat das erste H o l z k l o s t e r den K o n v e n t v o n C la i r vaux be
herbergt? D i e ältere Forschung n a h m an, daß der K o n v e n t bis 1135 dort 
gelebt habe; allerdings hat m a n sich über B a u f o r m u n d G r ö ß e ke ine 
rechten G e d a n k e n gemacht. Diese A n n a h m e erübrigt sich bei der genau
en Betrachtung des Ho l zk los te r s u n d seiner G r ö ß e : Seit 1115 hatte 
C la i r vaux eine V ie l zah l v o n M ö n c h e n au fgenommen ; bis 1135 w a r e n 
schon 19 T o c h t e r k o n v e n t e m i t r u n d 250 M ö n c h e n u n d ungezähl ten 

Probabi l i tes et f ict ion, in: His to i re de Cla i rvaux , Actes du co l loque de Bar-sur-
A u b e / C l a i r v a u x , 22 et 23 j u in 1990. o . O . 1991, S. 204-229. 

46 C o n r a d v o n Eberbach, E x o r d i u m m a g n u m V I 10: B r u n o Griesser (Hg.), Exord i 
u m m a g n u m Cisterciense sive Narra t io de in i t io Cisterciensis ordinis , auctore 
C o n r a d o (Series Scr iptorum S. O r d i n i s Cisterciensis 2). R o m 1961, S. 366. 

47 A r n o l d v o n Bonneva l , V i t a Bernardi p r ima II 5: M igne P L 185, Sp. 284 D - 2 8 5 D . 
- D a z u Bredero, La „V i ta pr ima" de Saint Bernard, 1961, S. 254 A n m . 5, S. 257 
A n m . 2. 

48 Go t t f r i ed v o n Auxer re , Fragmenta 37: Rober t Lechat , Les Fragmenta de Vita et 
Miraculis S. Bernardi par G e o f f r o y d 'Auxerre , in: Analecta Bol landiana 50 (1932), 
S. 83-122, hier S. 109. 

49 A r n o l d v o n Bonneva l , V i t a Bernardi p r ima II 1; M igne P L 185, Sp. 272. 
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K o n v e r s e n gegründet worden . I m D o r m i t o r i u m des ersten Klosters hat
ten sicherl ich n u r wen ig m e h r als die ersten z w ö l f M ö n c h e mi tsamt eini
gen K o n v e r s e n Platz gefunden, ebenso i m Chorgestüh l der w inz igen 
K i r c h e - der Mi t te l raum war k n a p p f ü n f ma l sechs Meter groß. M a n 
w i r d die Bereitschaft mittelalterl icher M ö n c h e z u improv is ieren n icht 
überschätzen dürfen: Gerade b e i m W o h n e n auf engem R a u m u n d be im 
Chorgebe t war es undenkbar , z u viele Menschen zusammenzudrängen , 
o h n e die strenge O r d n u n g des regelgemäßen Ordenslebens z u gefährden. 

F ü r C la i r vaux u n d C i teaux k o m m t also nur ein Schluß in Frage: 
G r o ß e K i r c h e n - u n d Klosterbauten müssen schon be im ersten A u f b l ü 
h e n des O r d e n s u m 1120 begonnen u n d dann rasch fertiggestellt w o r d e n 
sein - i n der gleichen Zeit also, als die päpstl iche Sicherung der Ordens 
verfassung u n d der Zehnt fre ihe i t erlangt war , als der O r d e n sich durch 
F i l ia t ion wei t auszudehnen begann u n d sich in Generalkapite l u n d Statu
t en seine Struktur gab. 

D i e v o n m i r vorgeschlagene f rühe Dat ierung zisterziensischer M o 
numenta lbaukuns t ist i n verschiedener H ins ich t plausibel. D i e For 
schung k o n n t e bislang n icht erklären, w a r u m Bernhard sich u m 1124 so 
intensiv m i t K i rchen - u n d K los terbaukunst auseinandergesetzt hat -
n ä m l i c h i n seiner A p o l o g i e - , w e n n er damals n o c h gar keine Bauabsich
ten gehabt haben soll u n d angeblich erst ein D u t z e n d Jahre später in 
se inem eigenen K los ter einen N e u b a u begann. D i e A p o l o g i e hat ihren 
h istor ischen O r t tatsächlich i m K o n t e x t der großangelegten N e u b a u t e n 
v o n C la i r vaux u n d C i teaux - Bernhard m u ß t e n icht nur theoretisch 
Stel lung bez iehen z u den Kirchenanlagen u n d Klosterbauten der C lun ia -
zenser. A u ß e r d e m kennen w i r inzwischen eine ganze Re ihe v o n großen 
steinernen K i rchenbauten der Zisterzienser aus der Zeit u m 1125/30. 
D e r e n Ex is tenz wäre schwer verständlich z u machen , w e n n damals in 
C i teaux u n d C la i rvaux n o c h ke ine „norma lgroßen" Klosteranlagen exi
stiert hätten. H i e r sei nur die ergrabene erste K i rche u n d Klausur v o n 
W a l k e n r i e d i m H a r z genannt, die 1129 begonnen u n d schon 1137 ge
w e i h t wurde.5 0 Bernhard war also schon u m 1120 Bauherr eines großen, 
steinernen Klosters - u n d 1148 begann er einen zwei ten , n o c h größeren 
Bau . 

50 Bernd Nico la i , Walkenr ied . A n m e r k u n g e n z u m Forschungsstand, in: Nieder 
deutsche Beiträge zur Kunstgeschichte 28 (1989), S. 9-32. 
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Abb. 5: Paray-le-Moni-
al, Nordquerarm und 
Langhaus, aus: Bour-
gogne Romane. 7.0-
diaque, La nuit des 
temps, 3. Aufl., Tafel 
3. 

ZISTERZIENSERARCHITEKTUR ALS ZITAT 

A l s Spiegel der ersten, n icht bekannten K i rche v o n Cla irvaux gilt die 
nahe Abte i Fontenay ( A b b . 4). Ihre Bauformen zeigen keineswegs äußer
ste Armut 5 1 , weder i m aufwendigen Quaderwerk der Mauern n o c h i m 
Schmuck der Kapitelle. Diese sind zwar nicht so reich ausgestaltet w ie an 
zeitgleichen Benedikt inerbauten, präsentieren sich aber auch nicht völ l ig 
schmuckfe indl ich. D i e Gl iederung des Mittelschiffs ist zweigeschossig; 
unten gibt es rechteckige Pfeilervorlagen, darauf stehen Halbsäulen. Das 
ist eine architektonisch durchaus anspruchsvolle Gestaltung. 

G a n z offensichtl ich haben die Zisterzienser in Fontenay nicht beab
sichtigt, eine möglichst billige, dabei aber große Kirche zu bauen. Das 
hätte auch u m 1130 in Frankreich anders ausgesehen: einfaches Bruch
ste inmauerwerk, ungegliederte W ä n d e n , keine Gewö lbe . Gleichzeit ig 
präsentiert sich die K i rche aber ganz anders als normale Klosterkirchen -
u n d das ist offenbar Abs icht . 

51 Luc ien Begule, L 'abbaye de F o n t e n a y et Parchitecture cistercienne. L y o n 1912 
(in Quart! ) ; zitiert u n d benutzt f indet m a n normalerweise den leichter erreich
baren K u r z f ü h r e r gleichen Titels, der mehrere Auf lagen erlebt hat. Vg l . auch 
D e n i s Cai l leaux , La restauration de l 'abbaye de Fon tenay (1906-1911), in: Bulle
t in archeologique Nouve l l e serie 19 (1983), S. 69-95. 
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Abb. 6: Clairvaux, Bau III von Nordosten (Silvestre, 17. Jh.), aus: Schlink, 
Von Cluny nach Clairvaux 1970, Abb. 97. 

Sie zit iert bewußt den in Burgund v o n C l u n y ausgehenden Standard 
für große K los terk i rchen, der sogar die bischöf l iche Baukunst geprägt 
hat.52 I m Verg le ich m i t Paray- le -Monia l ( A b b . 5) fallen nicht n u r Un te r 
schiede, sondern auch Übere ins t immungen auf. Fangen w i r unten an: 
D i e A r k a d e n sind spitzbogig u n d gestuft, die Pfeiler haben eine rechtek-
kige Vor lage , auf der eine Halbsäule steht - soweit ist es gleich. N u n 
w i r d es anders: Ü b e r den A r k a d e n folgt ein Band m i t reich dekorierten 
B lendbögen , dann folgen die Mittelschiff -Fenster i m Obergaden. N u n , 
w i e d e r u m übere ins t immend, k o m m t das T o n n e n g e w ö l b e , das v o n 
G u r t b ö g e n in schmale Streifen geteilt ist. In Fon tenay hat m a n auf die 
be iden „re ichdekor ierten" Z o n e n verzichtet u n d das G e w ö l b e unmit te l 
bar auf die A r k a d e n gesetzt, u n d zwar ganz demonstrat iv , unter Verz ich t 
auf Mittelschif f -Fenster. M a n hätte auch die A r k a d e n selbst weglassen 
k ö n n e n , d e n n die Seitenschiffe haben in einer Zisterzienserkirche gar 

52 M i t anderen A k z e n t e n : Pierre Gi lbert , U n chef-d'oeuvre d'art cistercien peut-etre 
in f luence par C l u n y , l'abbatiale de Fontenay , in: Bul let in de la Classe des Beaux-
A r t s (Academie royale de Belgique) 52 (1970), S. 20-45. 
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ke ine rechte F u n k t i o n . A b e r nur so w i r d ja deutl ich, daß die Zisterz ien
ser b e w u ß t etwas weglassen. M a n k ö n n t e diesen Vergle ich wei ter führen . 

Es geht den f rühen Zisterziensern n icht darum, etwas „Neuart iges" 
z u schaffen, sondern die alten benedikt in ischen Ideale durch R e d u k t i o n 
der aktuel len monast i schen Praxis w iederzugewinnen . U n d diese R e d u k 
t i o n der c luniazensischen Baupraxis w i r d in F o n t e n a y ganz augenfäll ig -
n icht durch äußerst billiges Bauen, sondern durch demonstrat ives W e g 
lassen reicher F o r m e n . E ine amerikanische Wirtschaf tsh is tor iker in hat es 
eine zisterziensische Eigenart genannt , daß sie n icht die A r m u t suchen, 
sondern den „ A n s c h e i n v o n A r m u t " 5 3 . M a n sollte aus dieser F o r m u l i e 
rung n icht den V o r w u r f der D o p p e l m o r a l oder der Unlauterke i t heraus
lesen. 

G r o ß e M ö n c h s k o n v e n t e brauchen große K i r chen u n d , w i e m a n in 
F o n t e n a y deut l ich sieht, große Klöster . Zisterzienserkirchen haben , das 
stand gar n ich t zur Debat te , angemessene, sakrale Bau formen : m i t Sei
tenschi f fen, Quersch i f f , A r k a d e n b ö g e n u n d G e w ö l b e . D i e Länge dieser 
K i r c h e n ist, u m m i t Bernhard z u sprechen, n icht unmäß ig , we i l sie ja 
ganz v o m Chorges tüh l der M ö n c h e u n d Konver sen ausgefüllt w i rd . 
Prob lemat ischer ist i m E n t w u r f die H ö h e - u n d gerade die H ö h e w i r d 
reduziert . U n d n icht n u r die H ö h e , sondern auch der überflüssige Re ich 
t u m der Wandgesta l tung. Es ist beze ichnend, daß der Betrachter durch 
Zi tate - n ä m l i c h die Spi tzbögen, die zweigeschossige Wandg l i ederung 
u n d die Quergur te des T o n n e n g e w ö l b e s - b e w u ß t z u m Vergle ich m i t 
C l u n y aufgefordert w i r d - u n d d a n n den zisterziensischen Verz i ch t klar 
erkennt . 

I m G r u n d r i ß geht es n o c h weiter ( A b b . 7 u . 8). H i e r hat das zisterzi
ensische Streben nach rectitudo u n d simplicitas unmit te lbaren architek
ton i schen A u s d r u c k gefunden: R icht igke i t u n d Geradl in igkeit b i lden seit 
d e m A u s z u g aus M o l e s m e zisterziensische Pr inz ip ien der Lebens führung 
u n d Regelauslegung54 - geradlinige Grundr isse setzen sich ebenso deut
l i ch v o n cluniazensischen Bauten ab. W e n n V i l l a rd de H o n n e c o u r t den 
Str ichplan einer Zisterzienserkirche als desquarie, also als „eck ig" be-

53 Constance H . Berman, T h e D e v e l o p m e n t of Cistercian E c o n o m i c Practice D ü 
ring the L i fe t ime of Bernard of C la i rvaux: T h e Historical Perspective o n In-
nocent ü ' s privilege, in: Ci teaux 42 (1991), S. 303-313. 

54 P ia Schindele, Rect i tudo u n d Puritas, in: C l emens Kasper / K laus Schreiner 
(Hg.), Zisterziensische Spiritualität (Studien u n d Mit te i lungen zur Geschichte 
des Benedikt inerordens u n d seiner Zweige, Ergänzungsband 34). St. O t t i l i en 
1994, S. 53-72. 
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zeichnet ( A b b . 2)55, hat er die Gle ichsetzung v o n moral isch-ethischer 
u n d architektonischer rectitudo n icht m e h r verstanden. 

D e r 1148 begonnene N e u b a u der K i rche v o n C la i rvaux erhielt eine 
Aps i s , e inen säulengetragenen U m g a n g u n d einen Kape l l enkranz ( A b b . 
6). M a n hat dies o f t als Sündenfal l der Zisterzienserarchitektur angesehen 
u n d den Baubeg inn sogar - der Ordenstrad i t ion widersprechend - i n die 
Ze i t nach d e m T o d Bernhards datiert.56 D o c h auch diese B a u f o r m be
z ieht sich durch erkennbar vereinfachendes Zit ieren auf die zeitgleiche 
Bened ik t inerbaukunst : A l s Parallele sei h ier nur auf den k a u m älteren 
neuen O s t b a u v o n St . -Denis hingewiesen m i t den ebenfalls dicht gereih
ten Umgangskape l len , die allerdings außen jeweils als Aps i s hervortreten 
- z u n e n n e n wären auch die neuen Os tbauten v o n St. -Germain-des-Pres 
i n Paris u n d Vezelay.5 7 D iese benedikt in ische B a u f o r m wurde v o n spani
schen u n d ang lonormann ischen Zisterzienserkirchen rasch aufgegriffen. 

I m Zisterzienserorden entstand bekannt l ich schon bald eine charakte
ristische rechteckige U m f o r m u n g - am 1147 vorbereiteten, aber später 
begonnenen O s t b a u v o n Cl teaux , der dann über M o r i m o n d weite N a c h 
folge fand, besonders i m deutschen Reich.58 

55 Hahn loser , V i l lard de H o n n e c o u r t , 1972), S. 65-67, 355-356, Tafel 28b. 
56 Z u r Dat ierung vgl. oben S. 251. 
57 K n a p p e Bemerkungen zu dieser Bautengruppe: Bernd Nico la i , „L ib ido aedifi-

candi" . Wa lkenr i ed u n d die monumenta le K i rchenbaukunst der Zisterzienser 
u m 1200 (Quel len u n d Forschungen zur Braunschweigischen Geschichte 28). 
Braunschweig 1990, S. 89, 91; mit ganz anderen Schwerpunkten: Mar io K r a m p , 
K i rche , Kuns t u n d Königsb i ld . Z u m Zusammenhang v o n Pol i t ik u n d K i rchen 
bau i m capetingischen Frankreich des 12. Jahrhunderts am Beispiel der drei A b 
teien Saint -Denis , Saint-Germain-des-Pres u n d Sa in t -Remi /Re ims . W e i m a r 1995, 
besonders S. 114-116. 

58 N ico la i , „L ib ido aedificandi"; vgl. Ders. , L i l ienfeld und Walkenr ied . Z u r Genese 
u n d Bedeutung eines zisterziensischen Bautyps, in: W i e n e r Jahrbuch für Kunst 
geschichte 41 (1988), S. 23-39, 163-172. 



Abb 7: Eberbach, Grundriß aus H. Hahn, Kirchenbaukunst der Zisterzienser 
1957, Textabb. 1 (Ausschnitt Kirche). 

EINHEITLICHKEIT DER A R C H I T E K T U R ALS G A R A N T DER EINHEIT DES 
O R D E N S 

Absch l i eßend sollen n o c h die G r ü n d e für die Einheit l ichkei t der zister-
ziensischen B a u t y p e n u n d für die auffal lende Trad i t ionsb i ldung dieser 
„ O r d e n s b a u k u n s t " angesprochen werden. Grundsätz l i ch m u ß m a n fest
hal ten, daß es n icht e i n e n Tradi t ionsstrang gibt, sondern mehrere . 
„E inhe i t l i chke i t " stand n icht am A n f a n g , sondern w i rd erst i m Laufe des 
12. Jahrhunder ts faßbar. V ie le Bauten, die unser Bi ld der Zisterzienserar
ch i tektur prägen, gehören d e m späten 12., o f t sogar d e m 13. J ahrhunder t 
an. 

Stellvertretend m ö g e n hier Eberbach i m Rhe ingau u n d Fossanova in 
L a t i u m genannt sein ( A b b . 7 - 10).59 Beide präsentieren den gleichen 

59 H a h n , F r ü h e K irchenbaukunst ; zu Fossanova auch: Lelia Fraccaro de Longh i , 
L 'architettura delle chiese cistercensi italiane. Ma i l and 1958, S. 235-241; u n d im
mer n o c h G e o r g D e h i o , Z w e i Zisterzienserkirchen, Pon t i gny u n d Fossanova, in: 
J a h r b u c h der Kön ig l i ch Preussischen Kuns tsammlungen 12 (1891), S. 91-103; 
Cami l l e Enlar t , Origines francaises de l'architecture gothique en hal ie (Bibl io-
theque des Ecoles francaises d 'Athenes et de R o m e 66). Paris 1894, S. 33-39. 
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m 1 — 1 

Fig. 5. Fossanova. 

Abb. 8: Fossanova, Grundriß aus: G. Dehio, in: Jahrb. Preuss. Kunstsamm
lungen 1891, S. 99. 

Bautyp , eine Modern is ierung der B a u f o r m v o n Fontenay . I m deutschen 
Re i ch w a r eine K i r che o h n e A p s i d e n aber gar n icht so ungewöhn l i ch 
w i e i m Burgund ; in Italien w iederum stellte eine vollständig gewölbte 
K i r c h e n w ie Fossanova eine Sensation dar. D i e asketisch-reformerische 
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Spitze der zisterziensischen Arch i t ek tur , entwicke l t in der Ause inander 
setzung m i t C l u n y u n d m i t burgundischen K i rchen , w u r d e in anderen 
R e g i o n e n n icht ablesbar. G a n z i m Gegentei l : D ies war „reiche", auf
wendige Baukuns t , ke ine D e m o n s t r a t i o n v o n A r m u t . A u c h die unge
w ö h n l i c h e Länge der Zisterz ienserkirchen - o f t m e h r als 80 Mete r -
übertraf in v ie len Gegenden die K i r c h e n alter, bedeutender Klöster . 

Z isterz ienserkirchen v o n der A r t Eberbachs u n d Fossanovas m u ß t e n 
in ihrer jewei l igen R e g i o n ganz andere Assoz ia t ionen w e c k e n als gleich
artige Bauten i n Mit te l f rankreich. D a b e i waren sie, so ist vorauszusetzen, 
auch in ihrer R e g i o n den asketischen Idealen des Zisterzienserordens u n d 
seiner M ö n c h e durchaus angemessen, sonst w ä r e n der starke Z u l a u f z u 
diesen K lös te rn u n d ihre reiche Ausstat tung m i t St i f tungen n icht z u ver
stehen. A u c h in einer ob j ek t i v aufwendigen Baugestalt haben diese K i r 
chen also den zisterziensischen Geist der A r m u t unmißvers tänd l ich aus
gedrückt - aber die K i r c h e n w i rk l i ch armer K lös ter sehen anders aus. 

F ü r die M ö n c h e selbst war der I n n e n r a u m vielleicht v o n n o c h größe
rer Bedeutung als die Gestal tung des A u ß e n b a u s . D e r W a n d a u f r i ß v o n 
F o n t e n a y w u r d e schon bald, näml i ch u m 1130 in P o n t i g n y , modi f i z ier t ; 
den neuen A u f r i ß ü b e r n a h m e n dann die großen K i r chen v o n C la i rvaux 
u n d Citeaux60 : G le ichb le ibend ist die spitzbogige A r k a d e n z o n e m i t den 
gegliederten Pfe i lern u n d gestuften A r c h i v o l t e n , die glatte W a n d f l ä c h e 
darüber, dann das einfache Ges ims . A n Stelle des dunk len T o n n e n g e 
wö lbes tritt n u n ein Obergaden m i t sehr großen, rundbogigen Fenstern; 
das G e w ö l b e ist ein Gra tgewö lbe , bald auch ein R ippengewö lbe , j edoch 
w ie in F o n t e n a y m i t deut l ich betonten G u r t b ö g e n . 

Dieser W a n d a u f r i ß w i r d an Zisterzienserkirchen unabhängig v o n ih
rer Grundr ißgesta l t entstaunlich konstant verwendet , u n d zwar bis wei t 
ins 13. J ahrhunder t h ine in , m i t erkennbar anderen De ta i l f o rmen sogar 
darüber hinaus - dafür m ö g e n hier w iederum Fossanova sowie T e n n e n 
bach bei Freiburg stehen. D e r W a n d a u f b a u in Tennenbach 6 1 entspricht 

60 R o b e r t Branner, Burgundian G o t h i c Archi tecture (Studies in Arch i tec ture 3). 
L o n d o n i960, S. 16-17; Z u r Dat ierung: T e r r y l N . K inder , T h e Or ig ina l Cheve t 
o f Pont igny ' s Church , in: Meredi th Parsons L i l l ich (Hg.), Studies in Cistercian 
A r t and Arch i tec tur 2 (Cistercian Studies Series 69). K a l a m a z o o 1984, S. 30-38; 
Dies . , T o w a r d Dat ing Cons t ruc t ion of the A b b e y C h u r c h of Pon t igny , in: J o u r 
nal o f the Brit ish Archaeological Assoc iat ion 145 (1992), S. 77-88. - Z u C la i rvaux 
vgl. K inder , C la irvaux, in: Histo ire de Cla irvaux, 1991, S. 204-229; Michae l M i -
guet, La demo l i t i on de legl ise de Cla i rvaux , ebd. S. 231-242, hier S. 234-235. 

61 Ernst -Fr iedr ich M a j e r - K y m , D ie Bauten der Cistercienser-Abtei Tennenbach , 
Bd . I: D i e Klosterk irche, in: Oberrhein ische Kuns t 2 (1926/27), S. 87-116. 
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Abb. 9: Fossanova, Langhaus, aus C. Enlart, Origines frangaises de 
l'architecture gothique en Italie, Paris 1894, PL1. 

überaus genau den burgundischen Vorb i ldern . In Fossanova ist lediglich 
das Ges ims v o n der K ä m p f e r z o n e dicht über die A r k a d e n h inuntergezo 
gen. 

A u s der K e n n t n i s jüngerer A r c h i t e k t u r ist m a n geneigt, diesen 
W a n d a u f r i ß als schlichte gotische Gestal tung, ja sogar als „Bettelordens
go t i k " z u charakterisieren - aber er ist 100 Jahre älter als die Ents tehung 
der Bette lorden. U n d überdies ist er n icht gotisch - denn die ersten goti
schen G r o ß b a u t e n zeigen bekannt l ich e inen viergeschossigen W a n d a u f 
r iß m i t E m p o r e u n d T r i f o r i u m , ausgestaltet m i t einer V ie l zah l v o n Säu
len. D i e H e r k u n f t dieses zisterziensischen Aufrisses liegt in der roman i 
schen A r c h i t e k t u r des Burgund6 2 - u n d es ist eine I ron ie der Geschichte , 
daß diese zunächst bescheiden-konvent ionel le , bald sogar b e w u ß t redu
zierend- konservat ive , sich verweigernde Gestal tung nicht nur in den 
„ma ins t ream" der gotischen A r c h i t e k t u r e inmündete , sondern vielen 
R e g i o n e n den ersten K o n t a k t zur progressiven Arch i t ek tu r Frankreichs 
vermittelte.63 

62 H a n s Rose , D i e Baukunst der Cistercienser, M ü n c h e n 1916; vgl. zu den südbur-
gundischen Bauten Andreas Stürmer, Saint-Lazare zu A v a l l o n (26. Veröf fent l i 
chung der Ab te i l ung Arch i tek tur des Kunsthistor ischen Instituts der Univers i tät 
zu K ö l n ) . K ö l n 1984. 

63 D e h i o , Zisterzienserkirchen; Enlart , Or ig ines francaises. 
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Abb. 10: Fossanova, Langhaus, aus: G. Dehio, in: Jahrb. Preuss. Kunstsamm
lungen 1891, Textabb. 1. 

Ebensowen ig w i e bei den rechteckigen Grundr issen u n d den p o l y g o 
nalen oder rechteckigen Kape l lenkränzen handelt es sich bei d iesem 
W a n d a u f r i ß u m den A u s d r u c k eines „zisterziensischen Stils". H i e r w i r d 
v i e lmehr eine architektonische Semant ik faßbar, eine Formensprache . 
D i e E lemente dieser Formensprache w u r d e n i m Burgund entwicke l t u n d 
haben dort eine nachvol lz iehbare Bedeutung. I m deutschen Re ich u n d in 
Italien war diese architektonische Sprache n icht in i h r e m Inhal t ver 
ständlich. Ihre Bedeutung liegt v i e lmehr darin, daß sie die E inhe i t des 
Zisterzienserordens sichert - ebenso w ie die V e r w e n d u n g des Late in i 
schen die E inhe i t der Gesamtk i rche gesichert hat. U n d ebensowenig w i e 
b e i m Kirchen la te in war es für den Laien, hier also für den Betrachter 
no twend ig , die e inzelnen W o r t e in ihrer eigentlichen Bedeutung z u er
fassen. D i e überregionale Bedeutung der zisterziensischen Formenspra 
che bestand n ich t darin, daß sie Askese u n d A r m u t darstellt, sondern 
darin, daß sie die E inhei t , genauer: die „Einhei t l ichkei t " des O r d e n s de-
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monstr ier t - u n d diese Einhei t war gerade in der Zei t u m 1200 durchaus 
gefährdej.64 

W ä h r e n d i m cluniazensischen R e f o r m v e r b a n d alle Priorate zusam
m e n den K o n v e n t bi ldeten, die ecclesia Cluniacensis, waren bekannt l i ch 
die Tochterk lös ter der Zisterzienser juristisch selbständig u n d hatten 
eigene A b t e . Hervorragende, selbstgewählte Eigenheit der ausgesandten 
T o c h t e r k o n v e n t e war ihre genaue A n g l e i c h u n g an die Lebens fo rmen des 
„Mutterk losters . Schon die älteste „Carta caritatis" bes t immte in Kapi te l 
2 u n d 3, daß die Regel von allen einheitlich verstanden und befolgt werde 
u n d daß Bräuche und Gesang und alle liturgischen Bücher denen i n C i teaux 
entsprechen sol len, damit wir in einer Liebe (caritas), nach einer Regel 
(regula) und nach gleichartigen Gebräuchen (mores) leben mögend D i e Cari
tas ist, w i e Idung u m 1150 ausführt66 , die Mut ter der unitas, da sie aus 
vielen Herzen ein Herz und aus vielen Seelen eine Seele (anima) macht. D i e 
v o n e i n e m Mutterk loster ausgesandten M ö n c h e wo l l en , wie es v o r 1158 
für L a Fe i te formul ier t wurde67 , nur im Leib, nicht im Geist (anima) ge
trennt Gott dienen. Z ie l der angestrebten einheit l ichen Regelbefo lgung ist 
die E inmüt igke i t (unanimitas). D i e Zisterzienser gl ichen sich damit aus
drück l i ch d e m Ideal der christ l ichen Urgeme inde an, w ie es die Apos te l 
geschichte (Apg . 4,32) formul iert : Die Menge der Gläubigen war ein Herz 
und eine Seele. 

64 B r u n o Griesser, Ra iner v o n Fossanova u n d sein Brief an A b t A r n a l d v o n 
Ci teaux (1203), in: Cis terc ienser -Chronik 60 (1953), S. 151-167; Brenda Bo l ton , 
N o n o r d o sed horror : Innocent I i i s Burgundian D i l e m m a , in: Pierre Gu i chard 
(Hg.), Papaute, monach i sme et theories polit iques (Col lect ion d'histoire et 
d'archeologie medievales 1). L y o n 1994, S. 645-652; in den gleichen K o n t e x t ge
hören die Beobachtungen v o n Michae l Oberwe is , D i e Interpolat ionen i m C h r o -
n icon Urspergense (Münchener Beiträge zur Mediäv is t ik und Renaissance-
Forschung 40). M ü n c h e n 1990, S. 73-111. 

65 B o u t o n / van D a m m e , Anc iens textes de Ci teaux, 1974, S. 92; de Place, Citeaux. 
D o c u m e n t s pr imit ivs , 1988, S. 62-63; vgl. die Capitu la ( „von 1123/24"), c. 10: 
B o u t o n / van D a m m e , Anc iens textes de Citeaux, 1974, S. 122; de Place, 
Citeaux. D o c u m e n t s pr imit ivs , 1988, S. 128-129. 

66 Idung v o n Prüfening, Dialogus duorum monachorum, I I 37; Rober t B. C . H u y -
gens, L e m o i n e Idung et ses deux ouvrages Argumentum super quatuor questioni-
bus et Dialogus duorum monachorum (Biblioteca degli Studi medievali . 11). Spole-
to 1980, S. 140; leichter greifbar ist diese Texted i t ion in: Studi medievali , 3. ser 
13,1 (1972), S. 291-470, dort S. 424. 

67 Georges D u b y , Recuei l des pancartes de l 'abbaye de La Ferte-sur-Grosne 1113-
1178 (Publ icat ion des Anna les de la Faculte des Lettres d 'A ix -en -Provence , N . S. 
3). G a p 1953, S. 41-42, N r . 1. 



266 Matthias Untermann 

D i e „ Ä h n l i c h k e i t " vieler Zisterz ienserkirchen war also A u s d r u c k u n d 
Mi t te l monast ischer Ziele - einer neuen , u n g e w ö h n l i c h e n Verfassung, 
die d e m e inze lnen M ö n c h m e h r Hei lsgewißhei t geben k o n n t e als die 
Lebens fo rmen der „alten O r d e n " . D iese Ä h n l i c h k e i t ist n icht das Ergeb
nis v o n Bauvorschr i f ten , sondern einer ebenso freiwil l igen w ie hei lsnot 
wend igen Selbstorientierung der v o m Mutterk loster räuml ich getrennten 
K o n v e n t e . 

Caritas, unitas, unanimitas s ind Begriffe, die z u m Verständnis der z i -
sterziensischen A r c h i t e k t u r n o t w e n d i g sind. N u r die Caritas, die L iebe, 
ermögl icht die w a h r e Schau Gottes68 , u n d diese i m Kloster gelebte Caritas 
bes t immt bekannt l i ch seit frühester Ze i t das „Grundgesetz" der Zisterz i 
enser, das ja Carta caritatis et unanimitatis heißt u n d unter diesem T i t e l 
die E inhe i t des O r d e n s organisiert.69 D a s N e u e , E igentüml iche der Z i 
sterzienserarchitektur ist also nicht die Befo lgung v o n Bauvorschr i f ten , 
sondern der Versuch , in einer archi tektonischen Formensprache die 
E inhe i t des O r d e n s u n d seiner Lebens fo rmen z u sichern. A u c h w e n n das 
Ergebnis eine E inhe i t m i t v ielen parallelen Zwe igen war , erhielten die 
K o n v e n t e die he i l snotwendige architektonische U m g e b u n g , in der sie 
erkennbar nur im Leib, nicht im Geist getrennt, Gott dienen k o n n t e n . 

68 Vg l . O t t o Langer, A f f e k t u n d Rat io . Rationalitätskrit ische Aspek te in der M y 
stik Bernhards v o n Cla irvaux, in: Kasper / Schreiner (Hg.), Zisterziensische Spi
ritualität, 1994, S. 33-52. 

69 D e r heute nahel iegend erscheinende Begriff uniformitas erscheint erst spät i n den 
Que l l en ; vgl. e inen Generalkapitelsbeschluß v o n 1465 N r . 11: Can ivez , Statuta 
V , S. 171. 


