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Kosmos Avio. Zur hofischen Kultur des Trentino im Trecento

Rom, Istituto Svizzero, 16.-17. Oktober 2009

Die Wandmalereien des unweit des Gardasees 

gelegenen Castello Sabbionara d’Avio (Abb. 1) 

sind wohl eines der bedeutsamsten Zeugnisse 

fiir die profanen Ausstattungsprogramme in 

mittelalterlichen Burganlagen Italiens, die 

wegen ihrer schweren Zuganglichkeit und des 

oft schlechten Erhaltungszustandes lange von 

der kunsthistorischen Forschung vernachlas- 

sigt wurden und erst seit jiingster Zeit wieder 

Beachtung finden. So war es das Hauptziel der 

Veranstalter, Harald Wolter-von dem Knese- 

beck (Bonn), Sabine Sommerer (Zurich) und 

Peter Scholz (Florenz), mit der Tagung Kos

mos Avio zum Austausch zwischen den zur 

mittelalterlichen Wandmalerei forschenden 

Wissenschaftlern beizutragen. Zudem wurden 

die Griindung einer Arbeitsgemeinschaft 

sowie die Schaffung eines dem Corpus Vi- 

trearum Medii Aevi vergleichbaren Projekts 

fiir Wandmalereien anvisiert.

Die Malereien und ihr historischer Kontext

In seinem Einfiihrungsvortrag zu den Dekora- 

tionssystemen in den verschiedenen freskier- 

ten Raumen des Castello in Avio schuf Hans- 

Rudolf Meier/Weimar (Kosmos Avio - eine 

Einfiihrung zum Dekorationssystem) auch 

inhaltlich gleichsam den Rahmen fiir die nach- 

folgenden Beitrage und spannte den Bogen 

von den traditionellen Dekorationssystemen 

der Casa delle guardie (Wachterhaus) (Abb. 2, 

3) und der Sala baronale im Pallas (Abb. 4) - 

bestehend aus Sockelzone, Bildzone und dem 

die Wandmalereien zur Decke hin abschlie- 

Isendcn Fries - bis hin zur singularen Gestal- 

tung der Camera d’Amore im Mastio (Berg- 

fried) (Abb. 5, 6). Wie Meier herausstellte, 

aulsert sich in der Variation der Dekorations- 

systeme zugleich eine Hierarchisierung der 

Raume. So finden sich zwar in der Sockelzone 

aller vier Raume die weit verbreiteten imitier-
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Abb. i

Castello Sabbionara 

d’Avio, Aufienansicht 

(Archiv der Verf.)

ten Fehfellbehange, die Gestaltung der Bild- 

zone indes variiert. Wahrend diese im Vorzim- 

mer der Wachterstube ein mit Buchstaben 

erganztes Muster darstellt, finden in 

der Stube selbst monumentale ritterliche 

Kampfszenen Eingang in das Hauptregister. In 

der Sala baronale wurden statt durchgehender 

Bildfelder kleine Szenen und figurative Dar- 

stellungen in die Vierpaisfclder des fingierten 

ornamentalen Wandbehangs eingefiigt. In der 

Camera d’Amore schlielslich wird die Sockel - 

zone durch Figuren, welche hinter dem Feh- 

fellbehang hervorzutreten scheinen, selbst 
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zum Teil der Bilderzahlung. So kulminiert das 

Ausstattungsprogramm der Burg von Avio 

gleichsam in der aufiergewbhnlichen Semanti- 

sierung jenes Dekorationssystems der Camera 

d’Amore in der Spitze des Bergfrieds.

Im AnschluB referierten Ettore Napione/ 

Verona (Le committenze dei Castelbarco: 

Incontri e confront! tra maestri ‘campionesi’ e 

maestri scaligeri) und Francesca Flores d’Ar- 

cais/Mailand (Gli affreschi di Castel Avio e il 

loro rapporto con la pittura Veronese del 

primo Trecento) kenntnisreich liber die fur das 

Verstandnis der Wandmalereien grundlegen-
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Abb. 2

Castello Sabbionara,

Casa delle Guardie, 

Vorzimmer (Le vie del 

Gotico. Il Trentino fra

Trecento e Quattro

cento, Trient 2.002., 

S. S53, Abb. 19.2})

den historischen Umstande. Napione skiz- 

zierte die gesellschaftspolitische Stellung der 

Castelbarco, die seit 1218 als Burgherren 

dokumentiert und durch ihre Verdienste fiir 

Cangrande della Scala in den 13 roer Jahren zu 

den bedeutendsten Mitgliedern am Hof der 

Scaliger in Verona aufgestiegen sind, und legte 

anhand der monumentalen Familiengrab- 

skulptur, insbesondere des Grabmals von 

Guglielmo Castelbarco il Grande (f 132.0), 

deren aktive Rolle in der Kunstpatronage dar. 

D’Arcais bot eine prazise, wenn auch nicht 

unumstrittene Eingrenzung des Entstehungs- 

zeitraums der erhaltenen Freskenausstattun- 

gen und nahm einzelne Handescheidungen 

vor. In ihrem umfassenden Uberblick ordnete 

sie etwa die Camera d’Amore stilgeschichtlich 

in die Tradition des »Triumphs des Todes« in 

der Cappella S. Giovanni in S. Domenico in 

Bozen und somit in die Giotto-Nachfolge ein. 

Der daraus folgenden Datierung in die friihen 

i33oer Jahre widersprach Napione mit dem 

Verweis auf die Mode, derzufolge die Wand- 

malereien nicht vor den i34oer Jahren hatten 

entstanden sein konnen.

Zusammenspiel von Literatur und Wand- 

malerei

Eine enge Verzahnung von Text und Bild 

geschieht in Avio einerseits durch direkte Inte

gration von Inschriften in die Bilder, wie sie im 

fingierten Marmorfries der Camera d’Amore 

oder im Vorraum der Wachterstube in Form 

einzelner in das Rautenmuster eingefiigter 

Majuskelbuchstaben erhalten sind. Anderer- 

seits ist fiir die Deutung der Wandbilder oft- 

mals entscheidend, welche literarischen Werke 

unter den Konzeptoren zirkulierten und die
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Abb. 3 

Castello Sabbionara, 

Casa delle Guardie, 

Wachterstube (Le vie 

del Gotico 2002, S. 444,

Abb. 19.24)

Wandmalereien moglicherweise beeinflufiten. 

Das »Buchstabenratsel« im Vorraum zur 

Stanza delle guardie (Abb. 2) war der Aus- 

gangspunkt fiir einen vorwiegend literaturwis- 

senschaftlichen Exkurs durch Stefan Matter/ 

Fribourg (Litterae autem sunt indices rerum ... 

Die Ordnung der Buchstaben und die Ord- 

nung der Welt). Eine Auflosung fiir das Denk- 

spiel bot er - auch aufgrund des Erhaltungszu- 

standes - nicht an; vermutlich werden die 

Buchstaben im Wachterhaus von Avio auch 

mit Hilfe von Restauratoren und Palaogra- 

phen niemals definitiv entschliisselt werden 

kbnnen. Stattdessen zeigte Matter anhand 

zahlreicher Bildbeispiele von Buchstabenfol- 

gen, Anagrammen, Aponymen, Devisen und 

Sinnspriichen vom 13. bis ins friihe 17. Jh. 

sowie an Textbeispielen aus dem deutschspra- 

chigen Raum ein breites Spektrum von Buch- 

stabenkombinationen in Kunst und Dichtung 

und diskutierte deren Wahrnehmung durch 

die Zeitgenossen. Die verschiedenen Beispiele 

mimdeten in der Feststellung, dal? Wandmale

reien oftmals zum Lesen auffordern und auf 

zugleich spielerische und gelehrte Weise Wis- 

sensinhalte transportieren.

Eva Frojmovic/Leeds (Arts of Love and Teach

ings of Love: image, metaphors, translations) 

und Dieter Blume/Jena (Amor - Liebe und 

Mythos im Trecento) widmeten sich der 

Amor-Ikonographie der Camera d’Amore 

(Abb. 5). Ohne sich auf eine konkrete literari- 

sche Quelle festzulegen, was aufgrund des 

fragmentarischen Zustandes der Fresken und 

der erklarungsbediirftigen Bildschopfung des 

triumphierenden, auf einem Pferderiicken ste- 

henden, blinden Amor mit Greifenfiifien auch 

nicht moglich ist, betrachteten sie die Bilder im
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Abb. 4 

Castello Sabbionara, 

Pallas, Sala baronale 

(Le vie del Gotico 2002, 

S. 547, Abb. 19.16)

Zusammenhang mit verschiedenen Liebesdis- 

kursen der hofisch-fruhhumanistischen Dich- 

tung. Frojmovic verortete die Fresken in der 

Tradition Francesco da Barberinos, ohne 

jedoch eine direkte Ubernahme von dessen 

Bilderfindungen suggerieren zu wollen. Viel- 

mehr erorterte sie anhand ikonographischer 

Vergleiche mit Bildallegorien aus beiden 

Handschriftenexemplaren der Document! 

d’Amore sowie mit Beispielen aus der zeitglei- 

chen Buch- und Wandmalerei den intellektuel- 

len Austausch, der letztlich zur Schaffung 

jener neuen Amor-Ikonographie fiihrte. Blume 

widmete sich den Liebesdiskursen in friih- 

humanistischen Kreisen von Guittone d’Arezzo 

bis zu Francesco da Barberino sowie den 

unterschiedlichen Auspragungen der Ovidre- 

zeption in bebilderten Handschriften. Insbe- 

sondere beleuchtete er die Mythenrezeption 

dutch die um 1300 erfolgte Ubertragung der 

Ars Amatoria Ovids ins Volgare sowie auch 

der Ovidschen Metamorphosen und deren 

allegorische Auslegung. So veranschaulichte 

Blume am Beispiel einer in Gotha befindlichen 

Handschrift des Ovidius moralizatus von 

Petrus Berchorius, inwiefern dieser gegeniiber 

dem 13. Jh. eine neuartige Ovidlektiire 

bezeugt, welche die Figuren allegorisch auf- 

ladt und ein starkes Interesse an den Phasen 

der Verwandlung und der Darstellung schwer 

fafibarer Gefiihls- und Seelenzustande zeigt. 

Hierin sah er eine Nahe zu der eindringlichen 

Emotionalitat der Protagonisten der Camera 

d’Amore.

Die Tagungsteilnehmer waren sich einig, dais 

das Bildformular des triumphierenden Amor, 

ahnlich dem der Tugenddarstellungen in der 

Kuppel, in seiner Polyvalenz auf die jeweiligen 

intellektuellen Voraussetzungen der unter

schiedlichen Rezipientengruppen reagiert.
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Abb. 5

Castello Sabbionara, 

Mastio, Camera d’A- 

more (Le vie del Gotico 

2002, S. 535, Abb. 19.2)

Doch lediglich die Entzifferung der in der 

Camera nur noch hochst fragmentarisch 

erhaltenen Terzinen - vermutlich sprechen 

darin die Tugenden selbst deren exponierte 

Anbringung gewissermaBen als Verbindungs- 

glied zwischen Gewdlbe und Seitenwanden 

Giovanna degli Avancini/Trento (Amore ed 

etica ad Avio) betonte, konnten die Deutung 

der Amorfigur prazisieren.

Fragen des Raumes und der Funktion 

Aufgrund ihrer Lage und Ausstattung will 

Peter Scholz (Zur Raumfunktion der Camera 

d’Amore) die Camera d’Amore als »studium« 

verstanden wissen und erkennt in dem sich aus 

Tugenden und Szenen der hofischen Liebe 

zusammensetzenden Programm eine Demon

stration von Gelehrsamkeit. Auch die abge- 

schiedene und zugleich exponierte Lage fast in 

der Spitze des Mastio sowie die erschwerte 

Zuganglichkeit mache eine Nutzung als »stu- 

dium« wahrscheinlich. So seien auch fiir das 

Mittelalter Raume belegt, die eine ahnliche 

Funktion wie die spateren studioli hatten. 

Diese These wurde einerseits begriiBt, ande- 

rerseits der Zusammenhang der Liebesikono- 

graphie mit einem humanistischen Gelehr- 

tenideal vehement bestritten. Angesichts der 

im Castello empfangenen Gaste, etwa Karls 

IV. von Luxemburg, erwog Scholz ferner die 

Nutzung der Camera als »multifunktionales« 

Empfangszimmer und Vorzeigestiick neben 

der wohl ebenfalls als Reprasentationsraum 

dienenden Sala baronale im Hauptgebaude 

der Burganlage. So ermoglichten vielleicht das 

papstliche Zeremoniell in Avignon und dessen 

Einfluf? auf den Veroneser Hof der Scaliger 

Einblicke in das Hofzeremoniell der Castel- 

barco, was wiederum die Raumfolge und 

-funktion bedinge. In der Diskussion wurde

310



Tagungen

insbesondere die mangelnde Riickbindung der 

funktionsanalytischen Uberlegungen an die 

historischen Rahmenbedingungen der gesell- 

schaftlichen Stellung der Castelbarco kriti- 

siert. Handelt es sich bei der Burg tatsachlich 

um eine defensive Anlage und einen Reprasen- 

tationsbau oder aber wurde sie - ahnlich Run- 

kelstein - als Ort der Vergniigung aufgefal?t 

und als Prunkbau konzipiert, welcher vor 

allem der Fiktion hofischen Lebens diente?

Harald Wolter-von dem Knesebeck (Raum- 

beziige und Bildformen der Wandmalerei von 

Avio) verortete den Zyklus in dem groSeren 

Kontext der kommunalen Bildkultur und der 

»Bildargumentation Giottos«. So identifiziert 

er die beiden noch erhaltenen Thronfiguren im 

Gewdlbe im Vergleich mit sakralen und politi- 

schen Beispielen, entgegengesetzt der von 

Scholz vorgeschlagenen Zuordnung, als Perso- 

nifikationen der lustitia (Norden) und der 

Magnanimitas (Siiden) (Abb. 6). Dabei kniipft 

er plausibel an die Auffassung von einem 

variablen Tugendkanon an, welcher auf die 

inhaltlichen Erfordernisse des Ausstattungs- 

programms ikonographisch flexibel reagierte. 

Die hofisch gepragten Darstellungen der 

Sockelzone deutet er im Zusammenspiel mit 

den Tugenddarstellungen in der Kuppel eben- 

falls aus der Perspektive kommunaler Bildpro- 

gramme. Ahnlich dem predellenartigen Fries 

unterhalb der lustitia in der Arenakapelle 

sowie deren monumentaler Fortentwicklung 

in Lorenzettis Sieneser »Allegorie der guten 

Regierung« sah der Referent im Zyklus von 

Avio ebenfalls eine Formulierung guter Herr- 

schaft - wenn auch perspektiviert auf Jagd- 

und Liebesthematik. Die Raumdisposition 

stiitze eine solche Interpretation dahingehend, 

dal? der reale Blick aus der Fensternische fiber 

das Umland jenem visualisierten Blick der 

Jagerin auf den befriedeten und geordneten 

contado in den Lorenzetti-Fresken vergleich- 

bar sei.

Die Camera d’Amore - un »piacevole inganno«? 

Anknupfend an Meier zeigte Sabine Sommerer 

(Vorhangspiele. Zur Wirkung und Wahrneh-

Abb. 6 Castello Sabbionara, Mastio, Camera 

d’Amore, Kuppel, sudliche Vele (Le vie del 

Gotico 2002, S. 344, Abb. 19.13) 

mung der Wandmalereien in der Camera d’A

more) anhand einer Typologie von Dekora- 

tionssystemen die formale und inhaltliche 

Besonderheit der Camera d’Amore auf: Hier 

gibt es keine »klassische« Dreiteilung in 

Sockelzone, Bildfeld und abschliel?enden 

Fries. Vielmehr scheinen sich die Protagoni- 

sten durch Offnungen zwischen den Wand- 

behangen zu begeben bzw. eroffnen diese - 

beiseite gezogen - einen Blick auf das Gesche- 

hen hinter den Draperien. Das Dekorationssy- 

stem fungiere somit als wesentlicher Bestand- 

teil der Handlung, die Szenen wiirden in 

nahezu illusionistischer Weise so in den Wohn- 

raum integriert, dal? Bild- und Betrachterraum 

ineinander iibergingen. Indem Sommerer die 

Semantisierung der Draperien als Vorhange 

herausarbeitete, hob sie den biihnenhaften 

Charakter der Darstellung hervor und bezog 

ephemere Kiinste wie das zeitgendssische 

Theater in die Deutung der Bilder ein. Die 

Wandbehange hatten demnach eine nahezu 

dramaturgische Funktion, offnen oder verber-
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gen sie doch den Blick auf das Geschehen und 

geben den Protagonisten eine raumliche wie 

zeitliche Dimension.

Auch Blume (Amor - Liebe und Mythos im 

Trecento) sprach die geschickte Einbeziehung 

des Betrachters in die Bilder an: Indem der 

Eintretende sofort dem Blick der vom Liebes- 

pfeil getroffenen jungen Dame an der Wand 

gegeniiber (Abb. 5) ausgesetzt sei, werde er 

gewissermaBen selbst zum Liebesopfer, jedoch 

nicht im negativen, sondern im positiven 

Sinne. Dadurch, dal? sich offenbar Szenen hin- 

ter dem Vorhang abspielten, indem etwa das 

durch eine Vorhangbffnung lugende nackte 

Bein oder die erotisch konnotierte Jagdszene 

auf einen nicht dargestellten Liebesakt verwie- 

sen, erfolge ein subtiles Spiel mit der Betrach- 

terphantasie. Was Boccaccio an Giottos neuer 

Kunst als »piacevole inganno« beschreibe, sei 

eben jenes intellektuelle Moment der Durch- 

dringung unterschiedlicher Realitatsebenen. 

Hierfiir sei Avio ein symptomatisches, indes 

nur zufallig erhaltenes Exempel von vermut- 

lich einst zahlreichen weiteren Beispielen aus 

dem Trecento.

Die im Tagungstitel deklarierte Situierung der 

Avio-Fresken in der hbfischen Kultur des 

Trentino erwies sich als etwas einseitig, wurde 

doch allenthalben auf die Nahe zum stadtisch 

gepragten Hof der Scaliger und auf die kom- 

munale Bildkultur hingewiesen. Auch ging die 

Methodik weit uber den von den Veranstal- 

tern eher kulturhistorisch gesetzten Rahmen 

hinaus und beriihrte literatur- und bildwissen- 

schaftliche, funktionaie und asthetische 

Aspekte der Fresken. Eine abschliefiende 

Systematisierung jener heterogenen Fragestel- 

lungen an das doch recht widerstandige Mate

rial ware eine zusatzliche Bereicherung fur die 

Tagung gewesen. In der AbschluBdiskussion 

belief? man es indes bei der Formulierung 

unterschiedlichster Desiderate. Fiir die Erfor- 

schung der profanen Wandmalereien im spat- 

mittelalterlichen Italien ist zuallererst eine ver- 

starkte diszplineniibergreifende und interna

tionale Zusammenarbeit erforderlich. Im Faile 

Avio konnte etwa der Austausch mit Litera- 

turwissenschaftlern aufschluBreich sein, ware 

doch alle Hoffnung auf einen gliicklichen 

Manuskriptfund zu setzen (d’Arcais), etwa 

aus dem Kontext der Hofdichtung Karls IV. 

(Matter). Vielleicht konnte eine enzyklopadi- 

sche Anthologie des cancelliere am Hof des 

Cangrande della Scala helfen, die eine 

umfangreiche Sammlung von klassischen 

Zitaten enthalt und damit potentielle Quelle 

fiir Inschriften wie Bilder ist (Napione). Ein 

Austausch mit Theater- und Musikwissen- 

schaftlern ware zudem wiinschenswert, um 

etwa auch die Raumakustik in die Deutung 

der Wandbilder einzubeziehen. Dabei sollte 

jedoch der sensible Umgang mit dem Material 

aus kunsthistorischer Perspektive nicht ver- 

nachlassigt werden. - Die Publikation der 

Beitrage in einem Tagungsband ist geplant.

Imke Wartenberg, Daniela Zachmann
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