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ostmitteleuropaische Skulptur der Luxem- 

burger-Zeit: Er dokumentiert die bis vor weni- 

gen Jahren vollig unbeachtete Madonna genau 

(Jan Sramek, Irena Kwasny) und erschliefit in 

plausibler Form die lokalen Kontexte ihrer 

Entstehung. Als Auftraggeber kommen am 

ehesten Herzog Przemko von Teschen oder 

Personen aus seiner Umgebung in Frage. 

Przemko besafi am Prager Hof von den yoer 

Jahren bis in die 8oer Jahre des 14. Jh.s grolsen 

Einflul? (Ivan Hlavacek). Daneben stellt der 

Katalog eine Reihe von zeitgendssischen 

Skulpturen aus Schlesien, Bohmen und 

Mahren vor, die z. T. wenig bekannt sind 

(Helena Danova, Romuald Kaczmarek). Die 

Einordnung der Teschenerin in die Prager 

Skulptur geschieht hochst kenntnisreich, je- 

doch im einleitend angedeuteten Sinn: 

Manche Uberlegung eines Stix oder Opitz, die 

sich mir als eine mit Hilfe der Madonna viel- 

leicht verifizierbare oder falsifizierbare Hypo- 

these darstellt, tritt den Lesern dabei als eine 

Gewifiheit entgegen (Ivo Hlobil). Die neuere 

Forschungsliteratur zur Prager Skulptur 

wurde nur unvollstandig herangezogen.

Michael Viktor Schwarz

Das »e« in der Wenzelsbibel

Die in Wien aufbewahrte Wenzelsbibel steht 

als volkssprachliche Fassung einer Vollbibel 

einzig da; das gilt fiir ihr monumentales Folio- 

Format von 530 x 360 mm in heute sechs, 

urspriinglich drei Riesenbanden (ONB, cod. 

2759-2764) ebenso wie fiir die reiche Illu- 

minierung, die nicht in alien Teilen vollendet 

wurde. Es gilt auch fiir die Geschichte der 

deutschen Sprache. In ganz anderem Sinne 

spielt das Werk eine Schliisselrolle in der 

deutschen Kunst, entstand es doch fiir den 

deutschsprachigen Luxemburger in Prag unter 

Mitarbeit virtuoser Buchmaler, die Hinweise 

fiir Bildinhalte in Latein vorfanden. Entweder 

traute man der alten Schreibersprache mehr 

als dem Deutschen, oder man brauchte sie als 

Vermittlung zu Malern, die nicht alle gleicher- 

rnafsen gut Deutsch verstanden, so dal? von 

Deutsch in dieser Kunst nicht unhinterfragt 

die Rede sein kann. Schon deshalb sollte man 

auch im Riickblick die Rolle der Sprache 

behutsam behandeln.

Die Kunstgeschichtsschreibung hat es sich mit dem 

Werk nicht leicht gemacht. Von 1981 bis 1988 

brauchte die Faksimilierung (Codices Selecti, Vol. 

LXXX). Ein Neudruck des immer noch grundlegenden 

Aufsatzes von Julius von Schlosser (Die Bilderhand- 

schriften des Konigs Wenzels LJahrbuch der Kunsthist. 

Sammlungen des Allerhbchsten Kaiserhauses 14, 1893, 

S. 2. i4ff.) diente dazu als Orientierung. Begleitpublika- 

tionen wie ein Buch von Franz Unterkircher (Konig 

Wenzels Bibelbilder, Graz 1983) seien hier nur 

erwahnt. Zehn Jahre hat es dann gebraucht, bis auf die 

acht Faksimile-Bande 1998 der erwartete Kommentar 

erschienen ist, dessen kunsthistorischen Teil Gerhard 

Schmidt verfafit hat (Die Wenzelsbibel. Vollstandige 

Faksimile-Ausgabe der Codices Vindobonenses z.759- 

2764 der ONB Wien. Kommentar von Hedwig Heger, 

Ivan Hlavacek, Gerhard Schmidt und Franz 

Unterkircher mit Kurzbeitragen von Katharina Hra- 

nitzky und Karel Stejskal [Codices Selecti LXX/1-9]. 

Graz, Akad. Druck- und Verlagsanstalt 1998). Ihn wird 

man fortan zusammen mit den sorgfaltigen Erlauterun- 

gen von Horst Appuhn benutzen, die - ein Kuriosum 

des Publikationsunternehmens - mit der Taschen- 

buchausgabe des Faksimiles in der Harenberg Edition, 

8 Biinde, Dortmund o.J. (1990), erschienen ist; daran 

schlielSt der Band von Michaela Krieger und Gerhard 

Schmidt, Die Wenzelsbibel. Erlduterungen zu den illu- 

minierten Seiten, Graz 1996, an.

Seit Schlossers Arbeit haben die Rand- 

verzierungen in den Bilderhandschriften des 

Konigs Wenzel ein besonderes Interesse gefun- 

den. Allerdings erwies sich deren Interpreta

tion, die sich neben den iiblichen Drolerien vor 

allem auf das Bademadchen und den Mann, 

den Liebesknoten, den Eisvogel, den Wilden 

Mann, die Monogramme »e« und »w« sowie
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die Devise »toho pzde toho« konzentrierte, als 

schwierig. Man war sich iiberwiegend einig, 

dal? der Buchstabe »w« den Konig Wenzel (als 

Wenzel IV. seit 1363 Konig von Bohmen, 

deutscher Konig 1376-1400, t 1419) meine, 

und es sich bei den Buchstaben »w« und »e« 

um Monogramme eines durch Liebe verbun- 

denen Paars handeln miisse. Das »e« verband 

man mit dem Beinamen Euphemia fiir Wenzels 

zweite Gemahlin Sophie von Bayern (gest. 

1425), die er nach dem Tod der Johanna von 

Bayern 1386 erst im Jahre 1389 ehelichte. 

Schlosser sah in der Astrologischen Sammel- 

handschrift in Miinchen (elm 826) den Beweis 

dafiir, dal? es sich beim »e« der Wenzelsbibel 

um den Anfangsbuchstaben der Konigin han- 

dele. Dort findet sich - nach verschiedenen 

Beispielen mit »w« und »e« - in einer Initiate 

A auf fol. 27 unter einem gekronten »w« ein 

gekrontes »O«, das fiir »Offney« steht: die 

tschechische Form von Euphemia, wie sie in 

einer Urkunde vom 24.7.1382 belegt ist 

(Schmidt, Anm. 260 nach Schlosser, S. 295, m. 

Anm. 2). In Verbindung mit Liebesknoten und 

Eisvogel als Symbolen treuer Gattenliebe war 

die Deutung von »e« und »w« als Mono

gramme zweier Liebender iiberzeugend. 

Dennoch hat die Deutung des »e« zu Einwan- 

den gefiihrt. Josef Krasa (Die Handschriften 

Konig Wenzels IV., Wien 1971, S. 64-114) hat 

darauf hingewiesen, dal? die Drolerien in den 

Handschriften Wenzels in Zusammenhang mit 

dem Bibeltext gesehen werden miil?ten, und 

konnte bei zwei Hauptmotiven, Konig und 

Bademagd, Beziige zum Text herstellen. Gegen 

die herrschende Deutung der Initialen als 

Monogramme Wenzels und seiner zweiten 

Ehefrau griindeten sich Krasas Einwande auf 

ein Relief mit dem »e« in der Kapelle des Alt- 

stadter Rathauses in Prag, welches noch vor 

dem 4.8.1381 (Tag der Einweihung, Krasa, S. 

70) eingesetzt wurde, also noch zu Lebzeiten 

von Wenzels erster Ehefrau Johanna. 

Zwar kann auch Schmidt, der nicht an Wenzel 

und Sophie festhalt, die Lettern »w« und »e« 

nicht befriedigend deuten; er erkennt aber 

einen Charakterzug des »e«, der bisher 

iibersehen wurde (S. 249): »Die Lettern ‘w’ 

und ‘e’ [...] miissen zu den offiziellen Emble- 

men Wenzels [...] gehort haben, wir begegnen 

ihnen nicht nur an offentlichen Bauten, son- 

dern auch in Handschriften, deren Besitzer 

dem Konig nahe gestanden sein diirften. Irri- 

tierend ist fiir uns vor allem die Vielzahl von 

Funktionen, die ihnen in der Wenzelsbibel 

iibertragen wurden. In alien diesen Fallen 

miissen sie eine grundsatzlich positive Bedeu- 

tung besessen haben, und man ware gerne 

bereit, sie als Monogramme des Konigspaares 

zu lesen. Dem widerspricht jedoch ihre vierte 

mogliche Funktion als Block, in dem sowohl 

Wenzel als auch die Bademagd [...] festsitzen 

konnen. Sie haben also offenbar nicht auf be- 

stimmte Personen verwiesen, sondern abstrak- 

te Begriffe symbolisiert - Begriffe noch dazu, 

die insofern ambivalent gewesen sein miissen, 

als sie einerseits eine auszeichnende und posi

tive Bedeutung besaften, andererseits aber 

auch den Menschen behindern, fesseln oder 

einschlieften konnten. Sowohl diese beiden 

Buchstaben als auch die Parole bleiben dem- 

nach weiterhin ratselhaft - und insofern 

dankbare Objekte zukiinftiger Forschung«.

Wie sehr Schmidt damit Recht hat, hatte er 

mit einem Blick auf den Text der Wenzelsbibel 

erkennen konnen. Doch wer sich anschickt, 

einen Buchstaben als Monogramm zu lesen, 

denkt fiber dessen Erganzung nach; dal? das 

»e« zu den selbstandigen Worten zahlen 

konnte, die »einerseits eine auszeichnende und 

positive Bedeutung besal?en, andererseits aber 

auch den Menschen behindern, fesseln oder 

einschlieften konnten«, will kaum in den Sinn 

kommen. Doch das »e« in der Wenzelsbibel ist 

ein solches Wort: »e« steht im Bibeltext als 

eigenstandiges Wort fiir »Gesetz«. Wo »lex« 

in der Vulgata steht, findet sich »e«. Ein Ver- 

gleich mit den Strong-Konkordanzen zeigt, 

dal? das hebraische »torah« (Strong-Konkor- 

danz 08451) im Englischen mit »law« und in 

der Luther-Ausgabe von 1912 mit »Gesetz« 

iibersetzt wird; die Wenzelsbibel aber schreibt
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Abb. i Wien, ONB, Wenzelsbibel III zi^r: 

Unmittelbar neben dem »e« der Randdekoration 

ein »e« im Bibeltext - Eisvogel und Spruchband 

(Faksimile)

»e«. Einmal blitzte der Gedanke auf: Im Kom- 

mentar zum Transport der Bundeslade durch 

den Jordean im Bild auf fol. 217, Bd. Ill wies 

Appuhn schon auf die Bedeutung des »e« 

im Sinne von »Gesetz Gottes« hin. 

Merkwiirdigerweise hat er selbst diesen 

Gedanken nicht weiter verfolgt. An gleicher 

Stelle meint Appuhn, dal? das »e« auch 

»Bund« bedeuten kann; doch hcifit »Bund« in 

der Wenzelsbibel »frid«, wie Gen 6,18 

verdeutlicht: [...] und ich will meinen frid 

seczen mit dir Allerdings ist der Bundes- 

gedanke im Alten Testament zum einen mit 

der Selbstverpflichtung Gottes in der Ver- 

heifiung und zum anderen mit der Verpflich- 

tung Israels auf Gottes Gebote gekennzeichnet 

(Reclams Bibel-Lexikon, 5. AufL, 1992. s. v. 

»Bund«). Daher wird die Chance der prazisen 

Lesung vertan, wenn Hedwig Heger, Komm. 

S. 62, in einer Aufzahlung deutschsprachiger 

Bibeldichtungen als letzten Titel Die Historien 

der alden E mit »... des alten Testaments® 

iibersetzt.

Richtig gedeutet, eroffnet das vermeintliche Mono- 

gramm ein reiches Feld von Bedeutungen. Es enthalt in 

der Wenzelsbibel auch die Bedeutung »Ehe«, z. B. Deut 

5,18 auf fol. i8iv: »[...] nicht brich dein e [...]«. Dies 

laBt sich mit Kluge rechtfertigen, der in seinem Ety- 

mologischen Worterbuch s. v. »Ehe« darauf hinweist, 

dal? die Zweisilbigkeit der neuhochdeutschen Form
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Abb. 2 Wien, ONB, Wenzelsbibel III i8zr: 

Gott zeigt die Gesetzestafeln - »e« in den Rau- 

ten des Hintergrundes (Faksimile)

von »Ehe« auf Zerdehnung beruht, in Mittel- 

hochdeutsch also »e« geschrieben und ausgesprochen 

wurde, wobei die urspriingliche Bedeutung »Sitte, 

Recht« war. Ferner aufcrt Paul im Deutschen Worter

buch s. v. »Ehe«, dak neben der neuhochdeutschen 

Bedeutung von »Ehe« auch die mittelhochdeutsche im 

Sinne von »Gesetz, gesetzliche Ordnung« bestand, und 

dal? auf diese Wurzel vermutlich auch ewe, »Ewigkeit«, 

mit der alteren Bedeutung »ewig giiltiges Recht« 

zuriickgeht. Im Mittelhochdeutschen Worterbuch von 

Benecke, Muller und Zarncke wird unter ewe/e ausge- 

fiihrt, es handele sich um einen Begriff flit endlos lange 

Zeit, seit langen Zeiten geltendes Recht oder Gesetz, 

die Norm des Glaubens, der Religion, die Schrift, 

welche dieselbe enthalt, und schlieklich auch das ehe- 

liche Biindnis. Belegstellen sprechen von der kristen e, 

der heiden e, der judischen e; dazu gibt es insbesondere 

Gleichsetzungen mit den Zehn Geboten: Er gab in 

monte Sinai Moysl der e gebot, mit der Heiligen Schrift 

(wie lisest du in der e) und mit dem Alten Testament 

(diu alte e).
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Abb. 3 Wien, ONB, Wenzelsbibel I yr: Konig 

Wenzel im »e« mit Spruchband und Bade- 

madchen (Faksimile)

Fur den Leser der Wenzelsbibel um 1400 war 

das urspriingliche »e« im Sinne von »Gesetz« 

neben unseren heutigen lautgedehnten For- 

men noch allgemeiner Sprachgebrauch; wobei 

in diesem Zusammenhang insbesondere das 

Gesetz Gottes gemeint ist. Dal? mit dem »e« 

der Wenzelsbibel nicht eine Konigin, sondern 

das Gesetz Gottes gemeint ist, wird evident 

angesichts der Beziige zwischen dem Bibeltext 

und dem »e« in Randschmuck und Minia- 

turen (Abb. 1). Es findet sich auf 88 Seiten. 

Die Ubergabe der Gesetzestafeln auf fol. 182 

in Bd. Ill bestatigt, dal? das »e« dort das 

Gesetz Gottes bedeutet (Abb. 2). Denn es 

findet sich zum einen im dunkelblauen 

Liebesknoten, der am Mittelstab hangt; zum 

anderen in den goldenen Rauten des Hinter- 

grundes der Miniatur. Ein Monogramm der 

Konigin Sophie ware in dieser Szene geradezu 

unsinnig. Auch bei textlicher Erwahnung der 

Bundeslade taucht das »e« als Schmuckele

ment besonders haufig auf wie bei der schon 

erwahnten Miniatur.

Zur Opferthematik gehort auch Abrahams 

Bereitschaft, bedingungslos Gottes Weisung 

zu folgen und seinen Sohn zu opfern. In der 

Wenzelsbibel ist die Opferung Isaaks auf fol. 

19V in Bd. I dargestellt, darunter am Ful? der 

Seite zwei gefliigelte »e«, die beweisen, dal? 

das »e« der Wenzelsbibel fur das Gesetz 

Gottes und seine unbedingte Einhaltung steht. 

Wiederum ware es abwegig, die Szene mit den 

Initialen der Sophie zu verbinden.

Die Einhaltung der Gesetze Gottes durch das Volk 

Israel ist mit der Verheil?ung von Nachkommen, Land 

und Segen fur die Volker verbunden. Diese Verheil?ung 

wurde sowohl Abraham zuteil, nachdem er bereit war, 

Isaak zu opfern (Gen 22,16-18), als auch Jakob in 

seinem Traum von der Himmelsleiter (Gen 28,13-15). 

Der Traum Jakobs ist in der Miniatur 20 auf fol. 27, 

Bd. I dargestellt, und wieder erscheinen zwei gefliigelte 

»e« am Ful? der Seite.

Kommt es im Bericht der Bibel zu GesetzesverstblJen, 

bringt haufig die Darstellung des »e« die Notwendig- 

keit zum Ausdruck, Gottes Gesetze einzuhalten: bei der 

Vertreibung aus dem Paradies (Bd. I, fol. 5; Abb. 3), der 

Erschlagung Abels durch Kain (Riickseite) und Lots 

Errettung aus Sodom (fol. i6v). Appuhn meint zu 

dieser Szene, das Wort »hausfrowen« im Text habe drei 

kleine »e« im Rahmen hervorgelockt. Eher weisen 

diese »e« darauf hin, dal? man den Befehlen Gottes fol

gen mul? und dal? die Nichtachtung, wie bei Lots Frau, 

die zur Salzsaule erstarrt, schreckliche Folgen hat. 

Denn in Lev 26 droht Gott mit Strafen, wenn sein Volk 

ihm nicht gehorcht. In der entsprechenden Miniatur 

auf fol. 128, Bd. II finden wir im Rahmen kleine »e«, 

die auf Gottes Gesetz hinweisen. In Miniatur auf fol. 

173, Bd. II wird ein Morder enthauptet; auch hier ist 

unten das »e« zu finden.

Identitatsstiftende Riten wie die Heiligung des Sabbat 

und die Beschneidung spielen in diesem Zusammen

hang eine wichtige Rolle: In der Miniatur Bd. II fol. 

149 wird ein Mann gesteinigt, der gegen die Heiligung 

des Sabbats verstol?en hat; darunter finden sich in 

einem aus Blattern geflochtenen Liebesknoten zwei 

»e«. Auf die Vorschrift der Beschneidung scheint das 

»e« Bd. Ill fol. 187 hinzuweisen. Allerdings behandelt 

der zugehbrige Text gar nicht den Ritus, sondern 

bezieht die Beschneidung im ubertragenen Sinne auf 

die Vorhaut der Herzen, so dal? offensichtlich ein 

Mil?verstandnis des Maiers vorliegt. Gleichwohl hat 

das »e« hier eine Berechtigung, denn im Text zuvor, 

noch auf derselben Seite, wird ausdriicklich vom Volk 

Israel auch die Einhaltung der Gebote Gottes gefordert. 

Unterstiitzt Gott das Volk Israel bei der Landnahme 

und erfiillt seine Verheif?ung, kann auch dies das »e« 

als Randdekoration hervorrufen, so z. B. in Bd. Ill, fol. 

177 und fol. 178. Besonders zahlreich, achtmal 

erscheint das »e« auch auf Bd. VI, fol. 15. Hier wird 

Konig David (Wenzel) zum Konig Israels gesalbt. Dal? 

dies gottgewollt ist, ist nicht nur dem Text dieser Seite 

(n, 2) zu entnehmen, sondern wird durch die »e« 

unterstrichen. Einen Hohepunkt erreicht die Hau- 

figkeit des »e« in der Wenzelsbibel in Bd. VI, fol. 8v, 

auf 1. Chr 6 bezogen, mit 30 goldenen »e« in der Rand

dekoration, hervorgerufen durch die Aufzahlung der 

Geschlechter Levis, die mit dem Priesterdienst und der 

Uberlieferung der Torah beauftragt waren.
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Diese Beispiele bestatigen, dal? das »e« der 

Wenzelsbibel fur das »Gesetz« Gottes steht, 

und sie veranschaulichen den erstaunlich 

engen Zusammenhang zwischen Randdekora- 

tion und Bibeltext. Diese Erklarung erfullt die 

Forderungen friiherer Forschung:

1. Sie ist einfach und evident, vgl. 

Unterkircher 1983, S. 23: »Alle diese Er- 

klarungen sind iiberaus umfangreich und - bis 

zu einem gewissen Grade - auch plausibel. 

Aber gerade diese gelehrte Umstandlichkeit 

ist nicht geeignet, die letzten Zweifel zu 

beseitigen.«

2. Die Datierungsfragen beim Relief der 

Rathauskapelle von 1381 und des Explicit im 

Willehalm, der demnach schon 1387 vollen- 

det war und wo das »e« ebenfalls vorkommt 

(Wien, ONB, ser.nov. 2643), sind geldst.

3. Schmidts Forderung, das Emblem »e« als 

etwas zu verstehen, was den Menschen fesseln 

und gefangenhalten kann, wird erfullt - auch 

und gerade der Konig ist an Gottes Gesetz 

»gebunden«.

4. Es handelt sich um einen abstrakten, posi- 

tiven Begriff.

Die Forderungen Schmidts wurden gleicher- 

mafen auch fur das »w« gestellt, in dem er 

ebensowenig wie im »e« ein Monogramm 

sehen will (S. 168): »Die Schwierigkeit, ja 

letztendliche Unmoglichkeit, die beiden Buch- 

staben iiberzeugend zu deuten, resultiert [...] 

aus der Vielfalt ihrer Funktionen; deren Spek- 

trum reicht ja [...] vom blol?en Ziermotiv [...] 

bis zur Gefangnismetapher«. Schmidt ver- 

weist auf den Vorschlag von Hanna Hla- 

vackova, bei der »w« fiir »Welt« und »e« fur 

»Erde« steht (Courtly Body in the Bible of 

Wenceslas IV, In: Kiinstlerischer Austausch. 

Akten des 28. Internal. Kongresses fiir Kunst- 

geschichte, Berlin 1992, erschienen 1994, S. 

371-382, bes. 375). Wahrend Schmidt kein 

Indiz fiir die Auflosung des »e« als »Erde« 

sieht, verschliefit er sich nicht dem Hinweis 

Hlavackovas auf das Kaisersiegel Karls IV. 

Darin ist unter dem Suppedaneum des thro- 

nenden Herrschers ein »w« zu sehen. Hier 

bietet es sich an, analog zum »e« das »w« als 

das weltliche Gesetz (Recht), das Gesetz 

(Recht) des Konigs, zu deuten. Krasa (S. 83) 

hat schon auf die Vorliebe des Mittelalters fiir 

die polysemantische Auslegung eines Kunst- 

werkes verwiesen.

Ein Betrachter der Wenzelsbibel um 1400 wird 

das »w« gelegentlich auch mit dem Mono

gramm des Konigs assoziiert haben. Die Deu- 

tung des »w« als Synonym fiir weltliches 

Recht oder Gesetz des Konigs erfiillt Schmidts 

Forderung nach der Ambivalenz eines Be- 

griffes mit einerseits auszeichnender und posi- 

tiver Bedeutung, andererseits Behinderung, 

Fesselung oder Einschliel?ung des Menschen. 

Aul?erdem erklart sie, warum Wenzel haufiger 

im »w« als im »e« eingeschlossen ist, und dal? 

an manchen Stellen die beiden Lettern alleine 

und ein andermal zusammen abgebildet sind: 

Wahrend bei Abrahams Opfer und bei der 

Himmelsleiter - Szenen ohne Bezug zum 

weltlichen Recht, dem Gesetz des Konigs - 

ausschliel?lich das »e« in Erscheinung tritt, 

treten beide in Miniatur 162 auf, wo Moses 

befiehlt, den Sabbatschander zu steinigen, und 

das gottliche Gebot in weltliches Recht 

umsetzt. Ahnliches gilt fiir Bd. V, fol. 91, wo 

David (Wenzel) in einem Fall der Blutrache als 

Richter tatig wird. Allein tritt das »w« z. B. 

auf Bd. Ill fol. 227V in Erscheinung beim 

Verteilen des eroberten Landes durch Josua an 

die Stamme Israels. Dal? dies leicht mit dem 

Recht des Konigs auf Lehnsverteilung assozi

iert werden kann, erklart vielleicht, dal? das 

»w« auf dieser Seite mit besonders kostbar 

goldenem Fleuronne geschmiickt ist.

Die Devise »toho pzde toho« - von Schmidt,

S. 169, »Parole« genannt - ist noch nicht 

iiberzeugend iibersetzt und gedeutet. Schmidt 

resiimiert S. 248f.: »Da ‘bzde’ der Vokativ des 

mehrdeutigen Wortes ‘bezd’ (Arsch, Furz, aber 

auch Narr) ist, mul? es sich um einen Zuruf 

gehandelt haben, dessen konkreten Sinn wir 

verstiinden, wenn wir wiil?ten, auf welches 

Objekt sich toho (das da, dessen) bezieht und 

welches Verbum den Satz vervollstiindigen
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Abb. 4 Wien, ONB, Wenzelsbibel III 234c: 

Konig Wenzel im »e« mit Spruchband (Faksimile)

Abb. 5 Wien, ONB, Wenzelsbibel I p6r: Konig 

Wenzel im W mit »e« und Spruchband, Eisvogel 

und weifiem Liebesknoten (Faksimile)

sollte.« Einigkeit besteht fiir ihn also nur bei 

»toho« als hinweisendem Fiirwort im Sinne 

von »dieser, dieses, das da«. Aul?er in der Bibel 

findet sich die Parole auch in der Astronomi- 

schen Handschrift, fol. 34V im Titelblatt der 

Alfonsinischen Tafeln (Krasa, Abb. II). A. 

Friedl (Krasa, S. 68) setzt voraus, dal? das Verb 

»bzditi« im Alttschechischen einen iibertrage- 

nen Sinn hatte, namlich »das Feuer anziinden, 

einheizen«, wobei es im wesentlichen 

»entziinde die Wachfeuer« bedeutet. »Bzde« 

ist fiir ihn dasselbe wie »bewache, hiite«, so 

dal? der Ausruf folglich »den schiitze vor dem« 

heil?en wiirde. Ich schlage vor, die Parole mit 

»dieser schiitze dieses« zu iibersetzen, wobei 

das zu schiitzende Objekt das Gesetz Gottes ist 

und der Schiitzer Konig Wenzel. Hierfiir seien 

einige Beispiele genannt, um diese Hypothese 

zu stiitzen:

In Bd. Ill, fol. 234 sitzt Wenzel in einem grii- 

nen »e« und halt ein Spruchband, auf dem 

zweimal seine Parole erscheint (Abb. 4). In Bd. 

I, fol. 96 (Abb. 5) sitzt er im »w« und halt in 

seiner Rechten das »e« und in seiner Linken 

das Spruchband mit seiner Parole. In der 

Miniatur dariiber sieht man Moses im 

Stiftszelt mit den Gesetzestafeln. In Bd. HI, fol. 

236V ist die Parole Wenzels gleich sechsmal in 

zwei Spruchbandern enthalten. Zwischen 

diesen steht ein grofies »w«. Am Anfang der 

Spruchbander selbst ist jeweils ein kleines »e« 

zu erkennen. Die dariiber liegende Miniatur 

hat den Streit um den aus Sicht der Israeliten 

von den Stammen des anderen Ufers frevelhaft 

errichteten Altar zum Gegenstand und schil- 

dert einen Kampf, der gar nicht stattfand, weil 

sich herausstellte, dal? dieser Altar rechtens 

erbaut wurde. Offensichtlich haben sich die 

Illustratoren aber auf Jos 22, Vers 16 bezogen, 

der im Bibeltext iiber der Miniatur ge- 

schrieben steht: »Warum habt ihr den Herrn, 

den Gott Israels verlassen, indem ihr einen 

gottesschanderischen Altar erbaut und euch 

von seinem Dienste abgewendet habt«. Die 

Illustratoren haben sich der Meinung der 

Israeliten angeschlossen und durch die 

Spruchbander betont, dal? Gottes Gesetz und 

seine Rechte zu schiitzen sind, und dal? dieser 

Schiitzer der Konig ist.

Dal? sich Wenzel als Schiitzer des Rechts sah, 

ist auch ein iiberzeugender Deutungsansatz 

fiir die Monogramm-Ligatur im Kalender- 

medaillon des Prager Missale (Wien, ONB, 

cod. 1850, fol. 50; Krasa, Abb. 40). Dort 

erscheinen die Buchstaben »w« und »e« 

ineinander »verschmolzen« in einer Sonne im 

Sternbild der Waage. »Wenzel wird somit 

offensichtlich mit dem Beinamen der 

Herrscher (der auch christologisch ist) als sol 

iustitiae ... bezeichnet« (Krasa, Anm. 157). 

Dal? sich Wenzel selbst so begriff und sich in 

den Randdekorationen als Schiitzer des
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gottlichen und weltlichen Rechtes oder Geset- 

zes abbilden lief? (vgl. auch die Schrift des 

Notars in der Goldenen Bulle, Krasa, S. 40 

und Anm. 82), riickt ihn und die Randzier in 

den Prachthandschriften weg von jener Sicht, 

die in dem politisch und historisch klaglich 

gescheiterten Konig nur eine Figur fur Kol- 

portage sah.

Schmidt hat mit seinem Kommentar in Nach- 

folge von Krasa Wege dazu gewiesen, nur eben 

wie viele vor ihm nicht den einfachen Schritt 

getan, das vermeintliche Monogramm »e« als 

ein Wort im Text neben dem Randschmuck zu 

suchen. Kommentarbande werden gern in 

Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen ver- 

fafit; doch der interdisziplinare Dialog schei- 

tert schon daran, dal? die Philologen die 

Losung auf der Hand hatten, aber die Fragen 

der Kunst- und Buchhistoriker nicht 

wahrnehmen.

Diethelm Gresch

Milan Pelc

Illustrium Imagines. Das Portratbuch der Renaissance
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Portrats in den Lebensbeschreibungen der 

Renaissance, der Reformation und Gegen- 

reformation fiihren in eines der bedeutenden 

Kapitel humanistischen Denkens im 16. Jh., 

diesseits wie jenseits der Alpen. Trotzdem 

blieb dieses Kapitel, das mit der Faszination 

antiker Ruhmeshallen zu tun hat, und in dem 

sich der Wunsch offenbart, der Verganglich- 

keit eigenen Ruhms durch bruchlose Ein

bindung in die Kontinuitat von Bibel und 

romischem Kaisertum besondere Legitimitat 

zu geben, seit jeher ein Stiefkind der For- 

schung. Eine zusammenfassende Studie gab es 

bisher nicht. Es blieb bei Aufsatzen zu Einzel- 

fragen - wenn diese auch teilweise grund- 

legend waren (Paul Ortwin Rave, Paolo 

Giovio und die Bildnisvitenbiicher des 

Humanismus, jahrbuch der Berliner Museen 

1, 1959, S. 119-154).

Wer sich mit den Bildnisbiichern der Renais

sance befalst, hat kaum je mit Bildern zu tun, 

sondern mit Holzschnitten und Kupferstichen 

hochst unterschiedlicher Qualitat in Biichern. 

Es geht um die antiquarischen Anfange der 

neuzeitlichen Geschichtswissenschaft ebenso 

wie um antike und mittelalterliche Numis- 

matik, um friihen Buchdruck ebenso wie um 

eines der spannendsten Kapitel friihneuzeit- 

licher Verlagsgeschichte. Kaum sonst liegen 

allerdings auch, was die Schrift- und Bildquel- 

len angeht, Erudition und fliichtigste Kompi- 

lation so eng beisammen wie hier. Die Holz- 

schnitte bei oder von Hubert Goltzius, Jacopo 

Strada, Tobias Stimmer wie auch die bei Anto

nio Lafreri erschienenen Portratserien bleiben 

einsame Hohepunkte in einer schier uniiber- 

blickbaren Flut rascher, auflagenstarker Buch- 

produktion zwischen Lyon, Antwerpen, Wit

tenberg und Strafiburg. Haufig begniigten sich 

selbst fiihrende Verleger mit schnellem Raub- 

druck nach billigen Vorlagen anonymer 

Stecher.

Mit seiner Studie zum Portratbuch der Renais

sance, die sich als Einfiihrung wie auch als 

Inventar versteht, hat Milan Pelc nun einen 

Katalog der wichtigsten Bildnisbiicher und 

ihrer heutigen Standorte geschaffen. Fur die

sen bisher schwer zu greifenden, da auEerst 

diffusen Quellenbereich schafft die bescheiden 

auftretende Studie damit zum ersten Mai ein 

klar profilierendes und grundlegendes Nach- 

schlagewerk.

Der Katalog, der den Zeitraum von 1497 bis 

1598 umfafit, aufiert sich beispielgebend
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