
Rezensionen

Nikolaus Kratzer, dem mit Holbein befreun- 

deten Astronomen und Hofastrologen Hein

richs VIII., den eigentlichen Autor des Bildes, 

womit er die Vorstellung der Forschung uber 

die Rolle von Auftraggeber und Kiinstler in 

der friihen Neuzeit herausfordert. GewiB ist 

zwanglos denkbar, dal? sich Holbein bei der 

Ausfiihrung des Gemaldes auf das technische 

Wissen Kratzers stiitzte, aber die Pro- 

grammkonzeption des Bildes ist doch wohl 

den Gesandten selbst zuzuschreiben.

North kommt zu einer radikalen Neuinterpre- 

tation von Holbeins »Ambassadors«, in deren 

Zentrum die Kreuzigung Christi in abstracto 

auf der Grundlage eines geometrisch-astrolo- 

gischen Schema steht. Der Autor versteht es, 

verschiedene Symbolebenen der Bildmotive 

und das geistige Umfeld des Gemaldes zu 

beleuchten. Er stiitzt sich auf umfangreiches 

Quellenmaterial, das im Zusammenhang mit 

Holbeins Doppelportrat noch nicht ausge- 

wertet wurde und der weiteren Forschung 

niitzlich sein diirfte. Im Hinblick auf die 

astronomischen Instrumente im Bild zeigen 

sich Norths fundierte Fachkenntnisse als ein 

grower Gewinn fiir die Bewertung ihrer 

Darstellung und Funktionsweise. In der ein- 

seitigen Betrachtungsweise liegt jedoch zu- 

gleich das Problem seiner Bildinterpretation. 

Sie fiihrt dazu, dafi er fiir seine Konstruktion 

kiinstlerische und ikonographische Grund- 

gegebenheiten und den historischen Zusam

menhang des Bildes vernachlassigt. Eine Kar- 

freitagsdarstellung erfordert kein groB- 

formatiges Doppelportrat. Sollte nicht die hi- 

storische Mission beider Gesandten eher den 

AnlaB zu diesem Bildauftrag gegeben haben 

als eine obskure Prophezeiung der Wieder- 

kunft Christi an Karfreitag, zumal George de 

Selve erst sparer, Mitte Mai, nach London 

reiste? Es scheint als habe North zugunsten 

einer liickenlosen Beweisfiihrung seiner vorge- 

fafiten Grundthese solche Widerspriiche 

ignoriert. Das Ergebnis ist eine geistreich for- 

mulierte Theorie, die jedoch als Gesamtdeu- 

tung des Bildes nicht iiberzeugen kann.

Daniela Fahrmann
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Die vorliegende Publikation ist die erste 

grundlegende Darstellung der Geschichte, 

Technik, Verwendung und Ikonographie einer 

Untergattung von Tafelgeraten, der Tisch

brunnen. Die Autorin folgt damit dem kul- 

turhistorisch fruchtbaren Ansatz, Werke der 

angewandten Kunst nach Funktionen und 

nicht nach Manufakturen, Kiinstlerperson- 

lichkeiten, Epochen oder Materialien zusam- 

menzufassen. Tischbrunnen sind mobile Fon- 

tanen von 15 cm bis zu 140 cm Hohe, die 

meist aus Edelmetall gefertigt wurden, da sie 

in der Regel an der hofischen Tafel Verwen

dung fanden. Die wenigen bis heute erhalte- 

nen Beispiele stammen aus dem 14. bis 19. Jh. 

Wiewelhove, die bereits 1988 ihre Disser

tation diesem komplexen Gegenstand gewid- 

met hatte, faBt in ihrer Untersuchung rund 20 

weltweit auf Museen und Privatsammlungen 

verteilte Exemplare zusammen, die im Hl. 

Romischen Reich entstanden, ohne Anspruch 

auf Vollstiindigkeit zu erheben. Von friiheren 

Katalogisierungsversuchen (etwa der Zusam- 

menstellung siiddeutscher Tischbrunnen in 

Barbara Lehners Dissertation Silddeutsche 

Tafelaufsatze vom Ende des 15. bis Anfang des 

i7.Jh.s, Miinchen 1985) unterscheidet sich die 

aktuelle Darstellung dadurch, daB sie die Gat-
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tung nicht nur anhand der erhaltenen ausge- 

fiihrten Werke, sondern auch durch eine 

beeindruckende Reihe von Entwiirfen, tech- 

nischen Illustrationen, Festbeschreibungen 

und literarischen Schilderungen vorfiihrt. Im 

Gegensatz zu den untersuchten Geraten unter- 

wirft Wiewelhove diese Quellen keiner regio- 

nalen Beschrankung. Auf dieser Basis einer 

iiberschaubaren Gruppe von Sach- sowie einer 

umfangreichen Zusammenstellung von Schrift- 

und Bildquellen schreibt Wiewelhove die erste 

umfassende Gattungsgeschichte dieser faszi- 

nierenden Gerate von der Antike bis zum aus- 

gehenden 19. Jh.

Es war die Tafelkultur der Hbfe, die seit der 

Antike nicht nur Wasser zum Reinigen der 

Hande und Tafelutensilien sowie zum Kiihlen 

von und Mischen mit Wein erforderlich 

machte, sondern in den Ablauf der Mahlzeiten 

auch ein Unterhaltungsangebot integrierte. 

Tischbrunnen vermochten all diese Bediirf- 

nisse zu erfiillen. Sie konnten als Wasser-, vor 

allem aber als Weinspender eingesetzt werden 

oder Mischungen herstellen. Durch ihr Fi- 

gurenprogramm, vor allem aber durch die in 

ihnen verborgene Drucktechnik, die Wasser 

und Wein scheinbar von selbst hervorquellen 

lie!?, wurden die Geratschaften Ausgangs- 

punkt der Konversation. Nicht selten iiberwog 

der Belustigungs- den Gebrauchswert. Damit 

erganzten und ersetzten sie die »entremets« in 

Form von Schaugerichten und szenischen Vor- 

fiihrungen, die hofische Tafelrunden bis zum 

ausgehenden Mittelalter unterhalten hatten. 

Fest installierte Zimmerbrunnen dieser Art 

setzen Speise- und Anrichtezimmer voraus, die 

permanent fur diesen Zweck genutzt und 

entsprechend mobliert wurden. Solche Speise- 

zimmer entstanden erst im 18. Jh. Vorher wur

den Tafeln, Kredenzen und Buffets temporar 

in einer antichambre aufgeschlagen. Die 

Tischbrunnen, die hier zur Aufstellung kamen, 

muisten demzufolge mobil sein und uber ein 

integriertes Reservoir fiir Wein und/oder 

Wasser verfiigen.

Zwar widmet Wiewelhove mit ihren Betrach- 

tungen zum mittelalterlichen Festwesen, zu 

Tafelzeremoniell und Tafelsitten dem sozial- 

historischen Kontext ihres Untersuchungsge- 

genstandes notwendige und erhellende Auf- 

merksamkeit, der Untertitel, in dem die 

Darstellung sich als »Forschungen zur euro- 

paischen Tafelkultur« verstanden wissen 

mochte, ist in seiner Bescheidenheit jedoch 

fast irrefiihrend: Den Schwerpunkt der Publi- 

kation macht die eingehende Untersuchung 

der technischen-physikalischen Funktions- 

weisen von Tischbrunnen aus. Damit begibt 

sich die Autorin auf ein Gebiet, das von Kunst- 

historikern normalerweise eher umgangen 

wird, das sich fiir das Verstandnis des Unter- 

suchungsgegenstandes jedoch als zentral er- 

weist. Da sich kein einziges Gerat in funktions- 

tiichtigem Zustand erhalten hat, rekonstruiert 

Wiewelhove die Funktionsweisen der Tisch

brunnen in erster Linie anhand von Schrift- 

quellen. Mit bewundernswerter Griindlichkeit 

geht sie der Transkriptions- und Editions- 

geschichte antiker Texte zur Pneumatik nach. 

Entsprechend ihrem Erkenntnisinteresse un- 

terteilt sie die ausgefiihrten Beispiele und 

Entwiirfe aufgrund des jeweiligen technisch- 

physikalischen Funktionsprinzips in zwei 

Gruppen, die »einfachen« Tischbrunnen und 

die »Heronsbrunnen« (die ihre Bezeichnung 

von Heron von Alexandreia herleiten, dessen 

einflufireiche Abhandlungen zu luftbetrie- 

benen Fliissigkeitsspendern wahrscheinlich im 

1. Jh. n. Chr. verfaBt wurden). Erstere beste- 

hen aus einer Auffangschale und einem in 

geringem Abstand uber ihr angebrachten Ge- 

faf>, das, mit Fliissigkeit gefiillt, diese nach 

Betatigung eines Ventils aufgrund des Gefalles 

in die Schale darunter abfliefien lafit. Im 

Gegensatz zu dieser relativ simplen Funktions- 

weise setzen Heronsbrunnen die Kenntnis der 

Pneumatik voraus. Ihr technisches Prinzip 

beruht auf der Moglichkeit, Wasser- durch 

Luftdruck zu erzeugen. Aufgrund dieser stets 

verborgenen Funktionsweise gehdren sie zu 

den Automaten, das heiBt zu den sich (schein

bar) selbst bewegenden Artefakten.

Nicht nur als Kuriositaten, sondern als eine 

Art zweite Schbpfung zahlten Automaten seit
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der Antike zu den symboltrachtigen Ele- 

menten herrschaftlicher Ausstattungskunst, 

da sie ihren Auftraggeber gleichzeitig als 

Beherrscher der artes liberates und mechanicae, 

ja als imitator creatoris auswiesen (Reinhold 

Hammerstein, Macht und Klang. Tonende 

Automaten als Realitdt und Fiktion in der 

alten und mittelalter lichen Welt, Bern 1986, 

v. a. S. 26-28; Henner v. Hesberg, Mechani- 

sche Kunstwerke und ihre Bedeutung fur die 

hofi-sche Kunst des Hellenismus, in: Mar

burger Winckelmann-Programm, Marburg 

1987, S. 42-72; Jorg Jochen Berns, Die 

Herkunft des Automobils aus Himmelstrionfo 

und Hollenmaschine (Kleine kulturwiss. Bib- 

liothek Bd. 54), Berlin 1996; Birgit Franke, 

Gesell-schaftsspiele mit Automaten - »Mer- 

veilles« in Hesdin, in: Kunst als asthetisches 

Ereignis, hg. von Ulrich Schutte (Marburger 

Jahrbuch fiir Kunstwissenschaft Bd. 24), 

Weimar 1997, S. 135-158); Udo Friedrich, 

Contra naturam. Mittelalterliche Automa- 

tisierung im Spannungsfeld politischer, theolo- 

gischer und technologischer Naturkonzepte, 

in: Automaten in Kunst und Literatur des Mit- 

telalters und der friihen Neuzeit, hg. von Klaus 

Grubmiiller und Markus Stock [Wolfenbiit- 

teler Mittelalter-Studien, 17], Wiesbaden 

2003, S. 91-114).

Als Ausdruck herrschaftlicher Macht konnte 

freilich jeder fiirstliche Brunnen verstanden 

werden, wie Wiewelhove einleitend ausfiihrt, 

da er fiir die Zeitgenossen ein wohlvertrautes 

Symbol von Fruchtbarkeit und Uberflufi 

darstellte. Private Brunnen waren in Mittel

alter und friiher Neuzeit auch im Aufienbe- 

reich eine Besonderheit. In Hof und Garten, 

insbesondere aber als Goldschmiedearbeiten 

auf der Tafel, mufiten sie vollends als Luxus- 

gegenstand erscheinen.

Wiewelhove erzahlt die Geschichte der automatischen 

Tischbrunnen nicht zuletzt als Geschichte der Antiken- 

tradition und -rezeption. Fiir gewohnlich konzentrie- 

ren sich Kunsthistoriker auf der Suche nach tradierten 

Elementen in einem Kunstwerk auf Motive. Das Ver- 

haltnis einer Epoche zur Vergangenheit, das beweist die 

vorliegende Darstellung, tritt in ihrem Wissen von 

antiken Techniken jedoch ebenso eindrucksvoll zutage. 

Mit grower Detailkenntnis verfolgt die Autorin die 

Spur einschlagigen technischen Wissens von Philon von 

Byzanz und Heron von Alexandreia (»Entwicklungs- 

geschichte«) uber das byzantinische Kaiserreich und 

die arabische Kultur bis ins mittelalterliche und friih- 

neuzeitliche Europa (»Uberlieferungsgeschichte«).  

Hier ist, wie Wiewelhove, altere Vorstellungen korri- 

gierend, nachweist, die Kenntnis der Pneumatik des 

Philon seit dem 12., die Heron-Rezeption hingegen erst 

seit dem friihen 15. Jh. nachweisbar. An ihrem Beginn 

steht ein Manuskript aus der Hand des Kriegsinge- 

nieurs Konrad Kyeser, der im Dienst Konig Wenzels IV. 

1396 an der Schlacht bei Nikopolis teilgenommen 

hatte (vgl. Christoph zu Waldburg Wolfegg, Der 

Miinchner »Bellifortis« und seine Autoren, in: Konrad 

Kyeser, Bellifortis Clm 30150 Bayerische Staatsbiblio- 

thek (Kulturstiftung der Lander Patrimonia 137), 

Miinchen 2000, S. 21-60, v. a. 22; Friedrich 2003, v. a. 

S. 104-111, mit weiterfiihrender Literatur) und im 

Osten Kenntnis von Herons Pneumatik erlangt haben 

muS. Seit etwa 1420 ist das wachsende Interesse an der 

Antike auch an der verstarkten Auseinandersetzung 

mit den Schriften Herons abzulesen, die u. a. in den 

Werken Albertis, Francesco di Giorgio Martinis, Bra- 

mantes und Leonardos nachzuweisen ist. »Um das Jahr 

1500 beginnen sich die Beispiele zu drangen« (Wiewel

hove, S. 62). Nun zeugen Diirers Entwiirfe fiir 

Tischbrunnen gleichzeitig von der Rezeption der 

antiken Schriften wie gestalterischem und ikono- 

graphischem Einfallsreichtum. Grundlage einer »gro- 

l?en Heron-Renaissance« (Wiewelhove, S. 74) wurde 

schlieklich die erste umfassende Publikation seiner 

Schriften durch Federico Commadino im Jahr 1575. 

Sie erfuhr zahlreiche Neuauflagen, Teilpublikationen 

und LJbersetzungen. Allein in deutscher Sprache er- 

schienen drei Auflagen. Mit Salomon de Caus und 

Athanasius Kircher seien nur zwei einflukreiche 

Gelehrte des beginnenden 17. Jh.s genannt, die in ihren 

Schriften Herons Pneumatik aufgriffen.

Der Umstand, dais der groEte Teil der erhalte- 

nen, bei Wiewelhove abgebildeten Tischbrun

nen zwischen der Mitte des 16. und der Mitte 

des 17. Jh.s entstand, ist neben dieser Editions- 

geschichte wohl auch der epochenspezifischen 

Begeisterung fiir Kuriositaten zu verdanken. 

Fiir das deutlich nachlassende Interesse der 

Folgezeit an automatischem Tischgerat und 

Spielzeug macht die Verfasserin die Verban- 

nung spielerischer und asthetischer physikali- 

scher Experimente, wie sie die Tischbrunnen 

darstellten, aus der Kunst und ihre Uber- 

fiihrung in den Bereich der Naturwis- 

senschaften verantwortlich (vgl. auch die 

bekannten Thesen von Horst Bredekamp,
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