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und Stadtbeschau keine Signaturen sind (nur 

heute von uns als solche zu Hilfe genommen 

werden), eriibrigten sie sich auf den Teilen der 

Altarausstattung. Eisenhoit schlug keine 

Marken, sondern signierte mit seinem Namens- 

zug die Stockholmer Armillarsphare (Kat.Nr. 

63), den Kelch von 1588 (Kat.Nr. 75), das 

Altarkreuz von 1589 (Kat.Nr. 76) und den 

oben genannten Weihwasserkessel (Kat.Nr. 

87). Der Fiirstbischof und daneben Biirgi 

beschaftigten Eisenhoit vermutlich so an- 

spruchsvoll und vereinnahmend, dal? es 

diesem ohnehin kaum moglich gewesen ware, 

sich anderenorts um weitere Auftrage umzu- 

tun. Bei seinem Tod hinterliel? er einen unvoll- 

endeten Goldkelch, ebenfalls vom Fiirst- 

bischof in Auftrag gegeben und Nachweis 

dafiir, dal? der Meister durch seine Arbeit an 

Warburg gebunden blieb, solange er lebte. 

Dal? auch das Warburger Schiitzenkleinod 

(Kat.Nr. 55) keine Marken tragt, liegt mit 

Sicherheit daran, dal? Rat und Burger der 

Stadt diesen Schmuck vom beriihmten Meister 

in ihren Mauern gearbeitet wiinschten und 

ihm hierfiir das Silber in Form von Talern 

aushandigten.

Neben allem, was im Katalog uber Eisenhoit 

zusammengetragen ist, verlieren solche Fragen 

an Gewicht. Das mit Sorgfalt und Kenner- 

schaft verfal?te und vom Verleger vorbildlich 

gestaltete Buch gehort zu den wichtigsten 

neueren Goldschmiedepublikationen. Die 

Gestaltung des Umschlags befremdet etwas, 

doch vom Blick auf das Vorsatzpapier an 

bedeutet die Lektiire nur noch Freude und 

Gewinn.

Bernhard Heitmann

Die vermessene Stadt - mittelalterliche Stadtplanung zwischen 

Mythos und Refund

Tagung der Deutschen Gesellschaft fiir Archdologie des Mittelalters und der Neuzeit, Bamberg, 

24.-26. Marz 2003

Unser heutiges Leben ist seit der Industriellen 

Revolution im hochsten Mal?e von dem Kul- 

turphanomen »Stadt« gepragt. Es ist daher 

kaum iiberraschend, dal? die Frage nach der 

Entstehung der Stadte die Literatur und die 

Wissenschaft schon seit dem friihen 19. Jh. 

beschaftigt hat. Bekanntlich untermauerte 

bereits das aufstrebende Biirgertum des friihen 

19. Jh.s seine Anspriiche auf politische Selbst- 

bestimmung mit der Berufung auf das mittel

alterliche Stadtbiirgertum. Dabei entstand ein 

Bild von der mittelalterlichen Stadt, das mehr 

die Verhaltnisse des 19. Jh.s spiegelte als 

dessen tatsachliche historische Gestalt. Die 

Folgen dieser aus Sicht der Wissenschaft 

unzulassigen romantischen Riickprojektion 

lassen sich in der Forschungsliteratur noch bis 

in die 6oer Jahre des 20. Jh.s greifen. Inzwi- 

schen haben ein kritischerer Blick auf die 

Schriftquellen und archaologische Grabungen 

ein differenzierteres Bild der mittelalterlichen 

Stadt gezeichnet.

Spatestens seit der medienwirksam zwischen 

Althistorikern und Archaologen gefiihrten 

Kontroverse um die Stadt Troja erfreut sich 

die Frage nach der Entstehung der Stadte 

wieder eines grol?en offentlichen Interesses. 

Was unterscheidet die Stadt von anderen Sied- 

lungsformen? Welche historischen Faktoren 

haben zur Bildung von Stadten gefiihrt? 

Welcher Personenkreis war hierfiir verant- 

wortlich? Handelt es sich um einen langfristi- 

gen Prozel? oder einen bewul?ten Griin- 

dungsakt? Alle diese Fragen wurden in den letz- 

ten Jahren auch von der mediavistischen 

Forschung intensiv diskutiert. Die Bamberger 

Tagung stellte nun die materielle Gestaltwer- 

dung der Stadt in den Mittelpunkt. Sind 

unsere Stadte »gewachsen« oder das Produkt 

einer rationalen Planung? Wie erkennen wir
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Abb. i Konstruktion der mittelalterlichen Hauptstrafie von Offenburg nach Humpert/ 

Schenk (2001, S.234-235)

»geplante« Stadte? Wie miissen wir uns Pla- 

nungsschritte und deren Durchfiihrung 

konkret vorstellen? Welche methodischen Fra- 

gen sollen zukiinftig im Vordergrund stehen? 

Um diese Problemkreise bemiihten sich die 

einzelnen Sektionen.

Den inoffiziellen Anlal? fur die Tagung bildete 

das 2001 zugleich beim Theiss Verlag und bei 

der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in 

Darmstadt erschienene Buch Entdeckung der 

mittelalterlichen Stadtplanung. Das Ende vom 

Mythos der »Gewachsenen Stadt« der beiden 

Architekten und Stadtplaner Klaus Humpert 

und Martin Schenk. Hierbei handelt es sich 

um das Ergebnis eines langjahrig von der DFG 

geforderten Forschungsprojektes, dessen wis- 

senschaftlicher Anspruch noch durch die Vor- 

worte des Vorsitzenden der Deutschen 

Stiftung Denkmalschutz und des Prasidenten 

des Landesdenkmalamtes Baden-Wiirttem- 

berg gesteigert wird.

Ziel dieser Untersuchung ist es, eine allgemein- 

giiltige Mefimethode und Planungspraxis 

aufzuzeigen, die nicht nur der Konstruktion 

der antiken und mittelalterlichen Stadtgrund- 

risse, sondern auch von Bauten und sogar 

Malereien zugrunde liegt. Hierfiir wurden eine 

grol?e Anzahl von Urkatasterpliinen und histo- 

rischen Stadtpliinen vorwiegend des friihen 

19. Jh.s eingescant und mit Hilfe des Computers 

geometrische Grundformen aufgespiirt. Als 

Ergebnis prasentieren die Autoren schliel?- 

lich ein Basisrechteck (»campus initialis«), das 

alien mittelalterlichen Messungen und Kon- 

struktionen zugrunde gelegen haben soil. Die 

mittelalterlichen Stadtgrundrisse stellen sich 

so als das Produkt komplizierter Entwurfs- 

prozesse auf dem ReiBbrett dar, selbst der 

weitgehend unregelmafiige Verlauf der Haupt- 

straBe von Offenburg (Abb. 1) oder des 

Campo in Siena entpuppen sich als elegantes 

Spiel von Lineal und Zirkel.
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Diese durch ansprechende Konstruktions- 

zeichnungen didaktisch gut aufbereitete These, 

die schon im Titel mit dem Anspruch auftritt, 

mit einer Mythenbildung in der bisherigen 

Stadteforschung aufzuraumen, mufste den 

Widerspruch der Fachkollegen aus den histo- 

rischen Fachern hervorrufen. Lal?t doch das 

Literaturverzeichnis darauf schliel?en, dal? die 

Autoren die jiingere Forschungsliteratur zur 

mittelalterlichen Stadt nicht zur Kenntnis 

genommen haben. Und so konnte beim Kon- 

grel?beobachter der Verdacht aufkommen, der 

Tagungstitel »Die vermessene Stadt« sei nicht 

nur technisch, sondern auch moralisch 

gemeint. Eine Reihe von Vortragen wies dann 

auch auf die grundsatzlichen Mangel in der 

ahistorischen methodischen Vorgehensweise 

hin. Bereits seit der in den i9$)oer Jahren 

gefiihrten Kontroverse um den Historischen 

Stadtbildatlas ist deutlich geworden, dal? hi- 

storische Stadtansichten keine geeigneten 

Quellen zur Rekonstruktion von friihen mittel

alterlichen Stadtgrundrissen sind. Sie spiegeln 

erst ein sehr spates Stadium der Entwicklung 

wider, dem zumeist mehrere tiefgreifende 

Veranderungen in der Stadtgestalt vorausge- 

gangen sind. In den Flul?- und Seestadten 

haben beispielsweise sukzessive durchgefiihrte 

Trockenlegungen und modifizierte Uferbefe- 

stigungen gerade in den ersten Jahrzehnten 

den Umril? der Siedlungen erheblich veran- 

dert. Ganze StraBenziige entstanden erst nach 

und nach auf Terrain, das anfangs noch gar 

nicht zur Verfugung stand. So konnten Man

fred Glaser (Lubeck) und Gunnar Moller 

(Stralsund) aufzeigen, dal? wesentliche Punkte 

der von Humpert/Schenk postulierten Kon- 

struktion in der Griindungsphase Liibecks und 

Stralsunds noch mitten im Wasser gelegen hat- 

ten. Weitere Beitrage wiesen darauf hin, dal? 

verschiedene Elemente der praktischen Durch- 

fiihrung der von den Autoren beschriebenen 

Mel?methode buchstablich im Wege gestanden 

hatten. Schon die naturraumlichen Gegeben- 

heiten machten den Einsatz der Mel?instru- 

mente unmoglich, schliel?lich lal?t sich mit 
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einem Seil uber einen Hiigel hinweg kein gleich- 

mal?iger Zirkelschlag erzielen. Dariiber 

hinaus sind die meisten Stadte nicht auf der 

griinen Wiese, sondern anstelle von Vor- 

gangersiedlungen entstanden, deren beste- 

hende Strukturen den Einsatz von langeren 

Seilen zur Erzeugung von geraden Linien und 

Kreisen unmoglich machten. Neben diesen 

erheblichen methodischen und praktischen 

Einwanden gegen die skizzierte Theorie erhebt 

sich ohnehin die Frage, warum der mittelalter- 

liche »Stadtplaner« einen so grol?en formalen 

und konstruktiven Aufwand um einen Stadt- 

grundril? getrieben haben sollte, der fur die 

spateren Bewohner und Besucher weder 

asthetisch erfahrbar noch von praktischem 

Nutzen war. Humpert und Schenk schatzen 

den Einsatz des Computers zum Auffinden 

von geometrischen Strukturen mit den 

Moglichkeiten zur objektiven Datenerfassung. 

Mit den falschen Daten gefiittert nimmt er 

jedoch den Charakter einer digitalen Wiin- 

schelrute an.

Das Buch von Humpert und Schenk steht mit 

seinem methodischen Ansatz und der damit 

verbundenen Fehleinschatzung der Bild- 

quellen in der alteren Tradition der bis in die 

r^doer Jahre vorherrschenden Forschungs- 

meinung, in der der Stadtgrundril? als Kunst- 

werk interpretiert wurde. Mit den seither 

stetig wachsenden Erkenntnissen aus stadt- 

archaologischen Grabungen schlug das Pendel 

in die andere Richtung aus: Die iibergrei- 

fenden archaologischen Darstellungen zum 

Stadtwerdungsprozel? in den ipSoer und 

icjpoer Jahren betonten fast ausschliel?lich die 

Abhangigkeit der Siedlungsgestalt von alteren 

Vorgangersiedlungen (vgl. die ausfiihrliche 

Bibliographic in Piekalski, Jerzy: Von Koln 

nach Krakau: der topographische Wandel 

friiher Stadte [Zs. fur Archaologie des Mittel- 

alters, Beih., 13], Bonn 2001, S.257-284).

Es ist das Verdienst von Humpert und Schenk, 

die Aufmerksamkeit wieder auf den nicht zu 

negierenden Planungsaspekt gelenkt zu haben. 

Wie miissen wir uns also die Gestaltfindung
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Abb. z 

Isometrische Veranschau- 

lichung der Siedlungsent- 

wicklung in Freiburg 

i.Br. im Bereich Griin- 

wdlderstrafte 16/18: oben 

um 1120/30, unten um 

1200 nach M. Unter- 

mann (in: Freiburg 1091- 

1120. Neue Forschungen 

zu den Anfdngen der 

Stadt, hg. v. H. Schadek 

u. Th. Zotz, Sigmaringen 

1993, 5- 205, Abb. 4)

der mittelalterlichen Stadt im Lichte der 

neuesten archaologischen Erkenntnisse vor- 

stellen? Matthias Untermann (Heidelberg) 

wies in seinem einleitenden Vortrag darauf 

hin, dais eine klare Begriffsdefinition not- 

wendig ist, um zukiinftige Mifiverstandnisse 

zu vermeiden. Die Bezeichnung »Griin- 

dungsstadt« bezieht sich in erster Linie auf den 

Rechtsakt der Stadtgriindung und sagt wenig 

uber die gestalterischen Voraussetzungen aus. 

Die »Planstadt« hingegen hat eine gestalteri- 

sche Planidee als Ausgangspunkt. Sie stellt

83



Tagungen

den praktischen Rahmen der zukiinftigen 

Stadt zur Verfiigung, also die Infrastruktur fiir 

die noch zu errichtenden Hauser. Der ungliick- 

liche Begriff der gewachsenen Stadt wurde auf 

der Tagung nicht diskutiert. Dabei konnte die 

banale Erkenntnis, dal? Stadte und Hauser 

niemals von selbst, gleichsam biologisch 

wachsen, sondern stets aktiv gebaut werden, 

Irrtiimer verhindern. Stadtebau setzt immer 

einen rechtlichen und einen planerischen Akt 

voraus. Die Frage kann demnach nicht lauten, 

ob eine Stadt geplant wurde, sondern in 

welchem Majle planerische Vorgaben einer 

iibergeordneten Institution die Gestalt der 

Siedlung und der individuellen Einzelhauser 

bestimmt haben. Hieriiber gaben die Beitrage 

der Tagung eine Reihe von Aufschliissen.

Wie miissen wir uns demnach die Entstehung 

unserer Stadte vorstellen? Wie sahen Stadter- 

weiterungen aus? Welchen Vorgaben unterla- 

gen spatere Veranderungen im Kernbereich? 

Zur ersten Ausstattung einer Stadt gehorten 

bekanntlich einige notwendigerweise festzule- 

gende Elemente der Infrastruktur, die den 

Rahmen fiir die spatere Besiedlung vorgaben: 

der StadtumriE, die ErschlieEung des Terrains 

durch StraEen, die Versorgung mit Wasser 

durch Bache, die Einteilung der durch das 

StraEensystem vorgegebenen Baublocke in 

Parzellen und die Bebauung der Parzellen mit 

Hausern (Hofstatten). Einen festen Bebau- 

ungsplan mit exakten MaEangaben auf dem 

Papier, wie wir ihn heute kennen und wie es 

sich Humpert und Schenk auch fiir das Mittel- 

alter vorstellen, hat es wohl nicht gegeben. 

Als ein Unternehmen, das konkrete wirt- 

schaftliche Interessen als Ausgangspunkt 

hatte, folgte die Stadtgriindung pragmatischen 

Pramissen und keinen idealen geometrischen 

Vorstellungen. So orientierten sich der Stadt

umriE und das StraEennetz an den natur- 

raumlichen Gegebenheiten wie einer Uferlinie 

in Stralsund oder etwa einem Hohenzug, oder 

man beriicksichtigte vorhandene altere Struk- 

turen wie eine Handelsroute oder einen 

Kirchenbau wie in Burgdorf (Schweiz). Gab es 

in dieser Hinsicht keine Vorgaben, so strebte 

man, zumeist wohl vorwiegend aus prakti

schen Erwagungen heraus, eine annahernd 

regelmaEige Anlage an. Armand Baeriswyl 

und Daniel Gutscher (beide Bern) konnten 

anhand differenzierter Ausgrabungsergebnisse 

den konkreten Ablauf der Stadterweiterung 

des 13. Jh.s von Burgdorf nachzeichnen. Dort 

begann man mit den Erdarbeiten fiir den 

Stadtgraben und der Kanalisierung des Ge- 

werbebachs. Mit dem Aushub nivellierte man 

anschlieEend das zukiinftige Stadtgebiet, um 

darauf die wichtigsten StraEen anlegen zu 

konnen. Erst als letzter Schritt folgte die 

Erbauung der Hauser. Wie wenig in der 

Anfangsphase einer Stadt schon festgelegt sein 

muEte, lieE sich dem Vortrag von Thomas 

Schenk (Berlin) zur Stadtwiistung Freyenstein 

in Brandenburg entnehmen: Die erst kurz 

nach der Mitte des 13. Jh.s angelegte Siedlung 

wurde bereits 1287 nach einer Brandkatastro

phe verlegt, so daE sich hier anhand der erhal- 

tenen Keller eine Stadt in statu nascendi 

archaologisch fassen laEt. In dieser ersten 

Phase begrenzten vier von Hausern um- 

standene, gepflasterte StraEen einen rechtecki- 

gen Marktplatz, zu dessen Grundausstattung 

bereits ein Rat- oder Kaufhaus gehorte. GroE 

angelegte Vorbereitungen fiir weitere Besied- 

lungen, wie wir sie aus den Stadtvergrofierun- 

gen des spaten 19. Jh.s kennen, hat es dort 

zunachst also nicht gegeben. Die ErschlieEung 

durch StraEen sollte in Freyenstein demnach 

erst erfolgen, wenn eine konkrete Bauabsicht 

vorlag. Wie schwierig angesichts der noch 

diinnen Befunddichte Verallgemeinerungen zu 

treffen sind, macht das von Joachim Muller 

(Brandenburg/Havel) vorgetragene Gegen- 

modell von Alt- und Neustadt in Brandenburg 

deutlich, wo in beiden Siedlungskernen auch 

dort ein StraEennetz angelegt worden war, wo 

noch keine Besiedlung existierte.

Die gleiche Vorsicht ist auch bei einer Bewer- 

tung der Grundstiicksparzellierungen geboten. 

Die schon friih in der Forschung bekannte 

quellenmaEige Nennung einer einheitlichen
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Parzellengrdl?e in Freiburg von 50 x 100 Ful? 

hat anfangs zu Uberlegungen gefiihrt, es han- 

dele sich ahnlich wie in antiken Stadten in 

Griechenland um eine egalisierende Maf?- 

nahme, um den Siedlern gleiche Startchancen 

zu garantieren. Die von Frank Lobbecke (Frei

burg) vorgetragenen Ergebnisse der Freiburger 

Stadtgrabungen veranschaulichen jedoch, dal? 

sich dort nur in einigen Bereichen einheitliche 

Malle nachweisen lassen. Die zum Teil erheb- 

lichen Toleranzen in den Grundstiicksbreiten 

lassen exakte Vermessungsarbeiten unwahr- 

scheinlich erscheinen. Offensichtlich geniigte 

das blol?e Abschreiten, um die Umrisse eines 

Grundstiicks grob zu markieren. Ohnehin 

wurde aus mehreren Beispielen verschiedener 

Stadte deutlich, dal? die Parzellierung und die 

damit verbundene Einteilung in Hofstatten 

nicht von Anfang an festgelegt sein mul?ten. 

Oftmals kam es erst unmittelbar vor der 

Bebauung zur Aufteilung des Grund und Bo

dens. Diese unspektakulare Erkenntnis erlaubt 

wiederum Aussagen fiber die Gestaltabsichten 

der friihen »Stadtplaner«: In vielen Fallen 

scheint nicht eine bestimmte modulare 

Mal?einheit die Struktur der Stadt gepragt zu 

haben, sondern die von historischen und 

naturraumlichen Vorgaben abhangige Verfiig- 

barkeit des Raumes.

Die Bebauung der Grundstiicke mit Hausern 

stand nicht im Mittelpunkt der Tagung. Seit 

den grol?en Stadtgrabungen in Lubeck, 

Zurich, Basel und Freiburg i. Br. wissen wir, 

dal? die Flache anfangs nur locker mit Wohn- 

und Wirtschaftsgebauden zwischen Garten- 

land bebaut war. Schon friih setzte in den 

rasch aufstrebenden Stadten eine Verdichtung 

ein, die zur Teilung der Parzellen fiihrte, bis 

fast die ganze Flache zwischen den Stral?en 

iiberbaut war. In Lubeck und Freiburg (Abb. 

2) erstreckte sich dieser dramatische Wechsel 

in der Baustruktur liber den kurzen Zeitraum 

von nicht einmal 80 Jahren. Jens Christian 

Holst (Hoisdorf) machte darauf aufmerksam, 

wie in der z. Halfte des 13. Jh.s die nun ent- 

standene Stadtgestalt unter dem Einflul? des 

liibischen Rechts konserviert wurde: Die 

Flucht der giebelstandigen Hauser unmittelbar 

an der Stral?e wurde langfristig vorgeschrieben 

und der Zuschnitt der Parzellen beibehalten. 

Unter der baupolizeilichen Aufsicht des Rates 

blieb ein Stadtbild erhalten, das noch heute 

das Gesicht der Ostseestadte pragt.

Die Bamberger Tagung konnte nicht mit 

neuen Sensationen aufwarten. Sie stellte 

Humperts und Schenks euphorischer »Ent- 

deckung der mittelalterlichen Stadtplanung« 

eine niichterne, aber wohl realistischere Sicht 

entgegen. Es ware nun eine wichtige Aufgabe, 

die vorgetragenen Einzelergebnisse in einer 

iibergreifenden Darstellung zusammenzu- 

fassen. Die versprengten Schnitte durch Erd- 

verfarbungen, die Dokumentationen von ver- 

borgenen Kellermauerziigen, das Auffinden 

von Nutzungsspuren, all diese unspek- 

takularen Befunde werden unser Verstandnis 

von dem Kulturphanomen Stadt prazisieren. 

Hatte man im 19. Jh. die Griindungsstadte als 

Ausdruck des freien Biirgertums interpretiert, 

so betonte man seit der Mitte des zo. Jh.s 

vielfach die Rolle des Stadtherrn beim Griin- 

dungsprozel?. Auch hinter der Betonung der 

Stadtgeometrie, wie sie Humpert und Schenk 

vorschwebt, schwingt noch die Vorstellung 

eines weitreichend gestaltenden Planers mit, 

der wie der absolutistische Furst des spaten 

16. Jh.s der Stadt seinen asthetischen Stempel 

aufdriickt. Diese Idealvorstellungen sind dank 

der archaologischen Befunde der Erkenntnis 

gewichen, dal? die Stadte des iz. und 13. Jh.s 

in erster Linie pragmatischen Gesichtspunkten 

ihre Gestalt verdanken; eine Gestalt, an der 

aus wirtschaftlichem Gewinnstreben heraus 

Stadtherr und Burger gleichermal?en ihren 

Anteil hatten. Es ware nun der Prozel? zu 

beschreiben, wie der Rat im Verlauf des 13. 

Jh.s zunehmend in den Stadtorganismus ein

griff: Zunachst ordnend, indem er Normen 

setzte, die das Stadtbild betreffen. Dabei iiber- 

nahm der Rat erstmals die Verfiigungsgewalt 

uber Grund und Boden des Stadtareals; ein 

Recht, welches zuvor nur dem Grundstiicks-
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eigentiimer, also zunachst dem Stadtherrn 

und spater dem Besitzer zukam. Nun riickte 

immer starker das Stadtganze ins Blickfeld, 

dem sich das Einzelhaus unterzuordnen hatte. 

Schliel?lich ware eine weitere Phase der Ent

wicklung aufzuzeigen, in der der Rat nicht nur 

ordnend reagierte, sondern planend handelte. 

Gemeint ist jener bisher nicht thematisierte 

grundlegende Wandel, den die Zentren der 

meisten deutschen Stadte um 1300 und im 

Verlauf des 14. Jh.s erfahren haben, als das 

Rathans zu einem reprasentativen Regierungs- 

gebaude und der Markt zu einem politischen 

Forum umgestaltet wurde. In diesem Stadium 

kann man mit vollem Recht von Stadt- 

baukunst sprechen.

Die Quellen zur Erforschung der friihen Stadt 

liegen heute im Boden oder im Archiv, und es 

ist sicherlich kein Zufall, dal? die Kunst- 

geschichte mit dem Aufkommen der Stadt- 

archaologie in den friihen i97oer Jahren 

dieses alte Forschungsgebiet weitgehend 

aufgegeben hat. Die Arbeit der Archiiologen 

endet meistens uber der Erde. Vor der Folie 

der archaologischen Erkenntnisse sollte sich 

die Kunstgeschichte nun wieder verstarkt 

dieses lohnenden, aber verwaisten Themas der 

Stadtbaukunst annehmen.

Stephan Albrecht

Roland Kanz

Die Kunst des Capriccio. Kreativer Eigensinn in Renaissance und 

Barock.

MUnchen/Berlin, Deutscher Kunstverlag 2002. 419 S., Abb. ISBN 3-422-06392-7, 65,50 €

Es liegt in der Natur des Capriccio, dal? ihm 

mit Begriffen und Verallgemeinerungen nur 

schwer beizukommen ist. Es scheint, als sei 

uber weite Strecken seine Bestimmung eben 

die, der Freiheit und dem Unbestimmten in der 

Kunst Lizenz zu geben. Urspriinglich steht das 

Wort, Festlegungen entzogen, nicht nur fur 

das Ungewisse in der Kunst, sondern findet 

sich besonders dort, wo diese an die Grenzen 

ihrer Konventionen stiel? und der Kiinstler 

sich gegen Einengungen straubte. Entgrenzung 

als tatiges Prinzip im Hergebrachten der zur 

Norm gewordenen Kunst - ist dies parallel zur 

Natur die Heuristik schopferischen Tuns 

schlechthin? Wie fassen, was sich entzieht, 

dem Regularen mit Irregularem begegnet, und 

das dann auch noch mit »fragwiirdigem« Sy

stem? Ist das nicht Sinn im Widersinn und vice 

versa? Diesen Versuch macht nun Roland 

Kanz in seiner Habilitationsschrift. Um es vor- 

weg zu sagen, ein gelegentlich komplexer, 

Kapitel fur Kapitel gelungener Versuch, aus 

den Quellen heraus ebenso umfassend wie 

minuzids belegt und gut geschrieben. Es ist 

eine dem Capriccio, diesem verunsichernden 

Wechselbalg der Kunstgeschichte, angemes- 

sene und anregende Lektiire. Ort der Hand

lung ist die bildende Kunst, auch wenn Musik 

und Literatur an wichtigen Schnittstellen 

herangezogen werden.

»Haarstraubend« - dies ist eine der etymolo- 

gischen Deutungen uber »capo riccio«, 

»capra« die andere: »Bockspriinge« der 

Kunst. Was sich im Laufe der Wort- und 

Gebrauchsgeschichte damit wiederkehrend 

mehr verbinden lal?t, das enthiillt sich dann 

nach jeweiligem Kontext schnell als ein Wech- 

selspiel von Sicht- und Bewertungsweisen kiinst- 

lerischer Produktion und ihrer Ergebnisse: 

Laune, Einfall, kiihne, schaudern bis staunen 

machende Erfindung, Extravaganz und Ex

periment. Und das dem Inhalt und den Mitteln 

nach. Es geht letztlich um das Neue und Unge- 

wohnte in der Kunst als Prinzip und Phano- 

men, deren Herkunft und Legitimation im 

Geflecht von Vorstellung und Wirklichkeit,
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