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stark byzantınisch beeinflußten Architektur mıt ihrer Fülle VO Mosaiken, Reliefs,
Säulen un! Kapıtellen, ihrem reichen Schatz Biıldern und lıturgischen eräten. Das
N: durchdachte Programm der Mosaıike, die die Vorhalle, die Wände, die Decken
un:! Kuppeln der Kırche überziehen, 1St dem Besucher durch die Forschung erschlossen
worden. BeıI den 700 Kapıtellen bzw Säulen, die Marco außen un! innen
schmücken, hat INan den Eındruck, dafß S1E mehr der wenıger zufällig iıhren Platz
gekommen sınd eINZIg miıt dem Zıel, die Kırche och prunkvoller auszugestalten.
1953 begann 119  — mıiıt der wissenschattlichen Aufnahme aller Ka ıtelle un! Säulen VO'  —

wierl keıten der Eın-Marco. Angesichts der Fülle des Materıals un der großen SC
ordnung eın sehr mutiger Entschlufß! Das Ergebnıis der Mühen lıegt ın lesem Band VOr
und INnan kann den utoren un! dem Verlag NUur dankbar sSe1IN. Die einleitenden Ka
ber die Herkunft der Kapıtelle (Kramer), ıhre Restaurierun 1M Miıttelalter (Deıc
mann) und das >System der Anordnung der Kapıtelle un! SC fte (Deichmann fassen
das Ergebnis der Forschungen 1n uch für den Laıen verständlicher Sprache auf NUuUr
Seiten 1n angenehm knapper Form Das wichtigste Ergebnis: Nıcht NUur
für dıe Mosaıike, uch für die Ausschmückung VO Marco mıiıt Kapıtellen und Säulen
hat offensichtlich eın AaUSsSCWOBECNECC und bıs 1INs Detaıiıl gehender Gesamtentwurt Dn
legen. 1el dieses Gesamtentwurtes WAar CS, ein Werk schaffen, „das Alles In Ost und
West übertreffen sollte, als Denkmal des Triumphes der Serenıssıma ber das Oström1-
sche Reich“ (S 11) Dieses 1e1 wurde erreicht einmal adurch, dafß INan bei der Säu-
en-Dekoratıiıon bewußt auf die Spätantike zurückgriff un: S1C mIıt den Formen der

ätromanık bzw. Frühgotik verband. Zum anderen steigerte InNnan die Wiırkung der Ar-
ıtektur nıcht 11ULT durch die Fülle der verwendeten Kapıtelle un: Säulen, sondern

uch durch deren Kostbarkeıt, wobe!l die kostbarsten Materıalıen uch 1m Zentrum VO  —
Marco Verwendung tanden. Wıe N: der Plan WAal, äflst sıch darüber hinaus uch

daran ablesen, da{fß INa  —; otftensichtlich sehr planmäßig bei der Suche ach Kapıitellen
un: Säulen vorgıing und, WENN nıcht CN en passende beschatten 9 mManTKopıien herstellen 1e18 Den größten eıl Buches nımmt der hervorragende Kata-
log aller Kapıtelle eın Dıie Schwierigkeit der Einordnung wird deutlich, WECNN INa  } sıch
klar macht, daß einıge 1n antıker un: äatantıker Zeıt, andere In byzantınischer Zeıt
entstanden (ca 300) und da{f viele VO: NCn 1M Mittelalter überarbeıtet wurden. Dem
Band beigegeben sınd schliefßlich eine „Systematische Übersicht der Kapıtelle ach Ty-
pCH un Entstehun szeıt”, sehr übersichtliche Pläne, 4aUus denen sıch der SCHNAUC Stand-

der Kapıtelle lesen läfßt; weiıtere Pläne geben dıie Möglichkeit erfahren,
welche Säulenschäfte 4Uu$ welchem Materıal Aufstellung tanden. Ca 280 Photos auf 49
Tafeln erlauben N dem Leser 1n einem reichen Überblick, die wichtigsten Kapıtellfor-
INCN kennenzulernen.

Miıt diesem Buch wurde eın Standardwerk geschaffen, das ıne wichtige Tür Z
Verständnis mittelalterlicher Architektur öffnet. Nısıng a

trıe C CL6EF; Duürer. Miıt Beıträgen VO  j Gisela Goldberg, Josepf Harnest,
Matthıias Mende. Königsteıin /Ts Langewiesche Nachfolger Hans Köster 1981 400

153 arb Abb 304 schwarzw. Abb
Die modernen Drucktechniken escherten 1n den etzten Jahren uch ine Schwem-

„Kunstbänden“”, die oft diesen Namen nıcht verdienen. So nımmt INan mit
gemischten Gefühlen den hervorragend ausgestatteten, volumınösen Band ber

Dürer Hand Schon der Name des Autors, langjähriger Dırektor Germanıschen
Natıonalmuseum in Nürnberg, äfßt hotten. Er zeichnete verantwortlich für mehrere
Dürer-Ausstellungen, Vor allem für die vielgerühmte aus Anlaß des 500 Geburtstages
VO  3 Dürer 1971 Dem Konzept dieser Ausstellung tolgt der Text, der als einere Mo-
nographie bereits 1976 1n Italıen erschien. Dürer (1471—1528) dartf als der bekannte-
ste deutsche Künstler gelten. Gerade die Forschungen 4Uus$s Anla{fß des Jubiläums 1971
zeigten, welch nıcht überschätzenden Einflufß seine Arbeıt auf dıe Künstler ach
ıhm hatte. Dürer wurzelte mıt seiner Kunst 1n der Gotik. Maler WwI1e Schongauer, Van

Eyk und Van der Weyden, präagten ıh Eıne völlıg Cu«C Welt eröffnete sıch ihm mıt
der Renaıssance, dıe während zweıer ausgede ter Reisen nach Italıen kennenlern-

Vor allem durch seinen Freund Wıllibald Pirckheimer erschloß sıch iıhm dıe Welt
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des Humanısmus. Dıie Ideen der beginnenden Retormation beeinflußten ihn stark.
Intensiıv beschäftigte sıch MIt der Proportionslehre un der Perspektive. Dürer be-

als Eerster zumindest für Deutschland da{fß die Natur als „Urgrund un Ma:
der Kunst anzusehen se1l Seine schö terische Kraft fand 1n Gemälden,
IWa 350 Holzschnitten, ungefähr 100 Kup erstichen bzw. Radıerungen, 60 Aqua-
rellen un! mehr als 1000 Zeichnun ihren Niederschlag. Ihm verdankt die ruck-
graphik ihren entscheidenden Durc bruch St. beschreıbt das Leben Dürers, seıne
Herkunftft und Begegnungen in eiınem gut lesbaren, knappen Text, der uch nNneUueETrEC

Forschungsergebnisse berücksichtigt. Das Werk Dürers wiırd in 45/ Abbildun über-
4Uus anschaulıich. Besonders hervorzuheben: praktısch alle ekannten Gemäl Dürers
wurden für diesen Band farbig reproduzilert. Eınen FEinblick 1ın die überaus wichtigen
theoretischen Arbeıiten Dürers gewinnt INa  ' durch den Art. VO  3 Harnest ber Dürer
und die Perspektive. Eınen interessanten Einblick ıIn die Arbeıitsweise Dürers gibt der

CC
VO  3 Goldberg ber den technischen Befund seiıner „Viıer Apostel die

Rat der Stadt Nürnberg schenkte, damıiıt S$1Ce den ‚weltlichen Regenten‘ Halt und Mah-
NUung 1in den Wırren der Zeıt selen. Als Abrundung der reichen un! farbigen Welt, die
dieses Buch VOTLT den Augen des Lesers erstehen läßt, wird 111a  — VO  } Me
sammengestellte Texte 4aus den Schritten Dürers bzw. 4USs Schriften ber ihn lesen.
Dıie verschiedenen Register, VOT allem das austührliche ikonographische Verzeichnis
der Abbildungen, erleichtern die gezielte Beschäftigung MI1t diesem erstaunlichen
Künstler. Nısıng Sı}

Osten Sacken, Cornelıa VO der, San OYTeNZO el Real de El Escorial, Stu-
1en Zur Baugeschichte Uun! Ikonologıe Studıa Iconologıca. Münchener Uniyversi-
tätsschriften 1) Mittenwald/München: Mäander 1979 3720 13 Taf. Erläut.
1563 begann INan auf rund der Stiftung VO  —_ Philiıpp IL VO Spanıen mMI1t dem Bau

des „Escorıial”. In der Stiftungsurkunde VO 1565 wıdmet der König diesen Bau dem
HI Laurentius und die Zwecke, denen der Bau dienen soll Als Zeichen des
Dankes für erhaltene Wohltaten, ZU Lob Gottes, der Erhaltung un! Verbreitung des
Glaubens durch Mönche VO Orden des Hıeronymus, Zur Fürbitte für den Stifter
und seiıne Vor- bzw. Nachfahren, als Grabstätte für seiınen Vater, arl Y den Stifter
und ihre Famılıen, als Kolleg un:! Seminar Zur Priesterausbildung. Dazu hatte der
Escorial als Königsschloß dienen. Offensichtlich sehr bewußt wurde als Bauplatz
ıne 1050 ü.d gelegene Hochebene gewählt, dıe 40 VO  3 der
Hauptstadt Madrid (seıt un! fast J; 1m geographischen Mittelpunkt der
ıberischen Halbinsel lıegt 1584 WAar die auf rechteckigem Grundriß errichtete,
706 161 roße Anlage in ihren Grundzü ertig. Dıie gewaltige Größe des Es-
corlal, hinter Fassaden eın vielfältiges Geflecht VO Funktio-
nen 1n ratıiıonalster Weıse angeordnet wurde, beschäftigte VO Anfang dıe utoren.
Die Kunsthistoriker prägten den Begriff VO „Escorialtyp” und verwendeten iıh oft
recht unkritisch) Schon VOLr der Errichtun des Escorial gab Klöster, die gleichzeitig
als Residenzen dienten, und dıe nıcht fertig estellten Stitfte Göttwelig der Klo-
sterneuburg ELIwa uch Darstellun kaiserlicher Macht. och keine der VeEeTr-

gleichbaren Architekturen vorher der Nac her vereinigt In sıch eın bıs in Einzelhei-
ten hıneın durchdachtes Ineinander VO:  3 Funktion und Symbol. Das Inhaltsverzeich-
N1S bereıts zeıgt, auf welch verschiedenen Wegen die utorıin vorangeht, diese WAar
weıthin bekannte, in ihrer Komplexıität ber her unbekannte Architektur begreifbar
machen. „Der Escorial als Ort der Bewahrung un! Verteidi ung der VO: Protestantıis-

riıtfenen katholischen Glaubensinhalte und ult als Monument[NUS$S ANSC
als entrum des Katholizismus un: als unıverselle For-des Kamp un des Sıeges

schun S- und Bildungsstätte als symbolischer Ausdruck des Machtanspruchs un!
des len HerrscherbewußtseinsBUCHBESPRECHUNGEN  des Humanismus. Die Ideen der beginnenden Reformation beeinflußten ihn stark. —  Intensiv beschäftigte er sich mit der Proportionslehre und der Perspektive. Dürer be-  tonte als erster — zumindest für Deutschland —, daß die Natur als „Urgrund und Maß  der Kunst anzusehen sei“ (208). Seine schöpferische Kraft fand in ca. 80 Gemälden,  etwa 350 Holzschnitten, ungefähr 100 Kupferstichen bzw. Radierungen, ca. 60 Aqua-  rellen und mehr als 1000 Zeichnun  €  %  n ihren Niederschlag. Ihm verdankt die Druck-  graphik ihren entscheidenden Durc  bruch. — St. beschreibt das Leben Dürers, seine  Herkunft und Begegnungen in einem gut lesbaren, knappen Text, der auch neuere  Forschungsergebnisse berücksichtigt. Das Werk Dürers wird in 457 Abbildungen über-  aus anschaulich. Besonders hervorzuheben: praktisch alle bekannten Gemälde Dürers  wurden für diesen Band farbig reproduziert. — Einen Einblick in die überaus wichtigen  theoretischen Arbeiten Dürers gewinnt man durch den Art. von /. Harnest über Dürer  und die Perspektive. Einen interessanten Einblick in die Arbeitsweise Dürers gibt der  «  Art. von G. Goldberg über den technischen Befund seiner „Vier Apostel“, die er dem  Rat der Stadt Nürnberg schenkte, damit sie den ‚weltlichen Regenten‘ Halt und Mah-  nung in den Wirren der Zeit seien. Als Abrundung der reichen und farbigen Welt, die  dieses Buch vor den Augen des Lesers erstehen läßt, wird man gerne von M. Mende zu-  sammengestellte Texte aus den Schriften Dürers bzw. aus Schriften über ihn lesen. —  Die verschiedenen Register, vor allem das ausführliche ikonographische Verzeichnis  der Abbildungen, erleichtern die gezielte Beschäftigung mit diesem erstaunlichen  Künstler.  H2 Nising: S  Osten Sacken, Cornelia von der, San Lorenzo el Real de El Escorial, Stu-  dien zur Baugeschichte und Ikonologie (Studia Iconologica. Münchener Universi-  tätsschriften 1). Mittenwald/München: Mäander 1979. 320 S. 13 Taf. m. Erläut.  1563 begann man aufgrund der Stiftung von Philipp II. von Spanien mit dem Bau  des „Escorial“. In der Stiftungsurkunde von 1565 widmet der König diesen Bau dem  Hl. Laurentius und nennt die Zwecke, denen der Bau dienen soll: Als Zeichen des  Dankes für erhaltene Wohltaten, zum Lob Gottes, der Erhaltung und Verbreitung des  Glaubens durch Mönche vom Orden des Hl. Hieronymus, zur Fürbitte für den Stifter  und seine Vor- bzw. Nachfahren, als Grabstätte für seinen Vater, Karl V., den Stifter  und ihre Familien, als Kolleg und Seminar zur Priesterausbildung. Dazu hatte der  Escorial als Königsschloß zu dienen. Offensichtlich sehr bewußt wurde als Bauplatz  eine ca. 1050 m ü.d.M. gelegene Hochebene gewählt, die ca. 40 km von der neuen  Hauptstadt Madrid (seit 1560) und fast genau im geographischen Mittelpunkt der  iberischen Halbinsel liegt. 1584 war die auf streng rechteckigem Grundriß errichtete,  206 x 161 m  roße Anlage in ihren Grundzügen fertig. — Die gewaltige Größe des Es-  corial, hinter  d  essen strengen Fassaden ein überaus vielfältiges Geflecht von Funktio-  nen in rationalster Weise angeordnet wurde, beschäftigte von Anfang an die Autoren.  Die Kunsthistoriker prägten den Begriff vom „Escorialtyp“ (und verwendeten ihn oft  recht unkritisch). Schon vor der Errichtung des Escorial gab es Klöster, die gleichzeitig  als Residenzen dienten, und die nicht mehr fertig  estellten Stifte Göttweig oder Klo-  sterneuburg etwa waren auch Darstellung kaiserlicher Macht. Doch keine der ver-  f  gleichbaren Architekturen vorher oder nachher vereinigt in sich ein so bis in Einzelhei-  ten hinein durchdachtes Ineinander von Funktion und Symbol. — Das Inhaltsverzeich-  nis bereits zeigt, auf welch verschiedenen Wegen die Autorin vorangeht, diese zwar  weithin bekannte, in ihrer Komplexität aber eher unbekannte Architektur begreifbar zu  machen. „Der Escorial als Ort der Bewahrung und Verteidigung der vom Protestantis-  riffenen katholischen Glaubensinhalte und Kultformen  als Monument  mus ange  f  . als Zentrum des Katholizismus und als universelle For-  des Kamp  es und des Sieges . .  schungs- und Bildungsstätte ... als symbolischer Ausdruck des Machtanspruchs und  des sakralen Herrscherbewußtseins ... als neues Templum Salomonis“. Die Autorin  bedient sich dabei nicht nur einer bis in Einzelheiten  ehenden kunsthistorischen Be-  trachtung des Escorial, sondern geht auch auf die gerade in diesem Fall sehr aufschluß-  reichen literarischen Quellen zurück. Die in drei Anhängen beschriebenen Freskenzyk-  len geben zusammenhängend als ikonographische Programme einen weiteren Einblick  in die große Rationalität dieses Baues. Im wahrsten Sinne des Wortes bildhaft wird der  608als Templum Salomonis“ Dıie utorıin
bedient siıch dabei nıcht 1Ur einer bıs 1n Einzelheiten ehenden kunsthistorischen Be-
trachtung des Escorıial, sondern geht uch auf die CIa ın dıiıesem Fall sehr aufschluß-
reichen lıterarıschen Quellen zurück. Dıie In drei Anhängen beschriebenen Freskenzyk-
len geben zusammenhängend als ikonographische Programme einen weılteren Einblick
1n die große Rationalıtät dieses Baues. Im wahrsten Sınne des Wortes bildhafrt wiırd der
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