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wert, wie Lars Olof Larsson (Kiel) anregte. In 

erweiterter Perspektive gelte es, die verschie- 

denen Leitbilder und damit auch das Beson- 

dere des jagiellonischen Hofes zu extrapolie- 

ren. In diesem Sinne werden Langers Untersu- 

chungen im »Jagiellonenprojekt« des GWZO 

und in ihrer Spezifik vor allem auf der Tagung 

»Hofkultur der Jagiellonendynastie und ver- 

wandter Fiirstenhauser« (Lublin, 2002) ihre 

Fortsetzung finden.

Evelin Wetter

Die Lander der bohmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der 

Jagiellonenkonige (1471-1526). Kunst — Kultur — Geschichte 

Kolloquium des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas 

e. V. Leipzig in Zusammenarbeit mit dem kunsthistorischen Institut der Akademie der Wissen- 

schaften der Tschechischen Republik Prag. Kuttenberg, Welscher Hof, 21.-24. September 2000

Als am 27. Mai 1471 der bohmische Landtag 

in Kuttenberg den sechzehnjahrigen Jagiello- 

nenprinzen Wladislaw zum Konig wahlte, 

begann fur Bohmen eine neue Epoche. Nach 

Jahrzehnten der Destabilisierung und Isolie

rung infolge der Hussitenkriege erfolgte er- 

neut der Anschlul? an Europa. In Ankntipfung 

an die luxemburgische Bliitezeit wurden Land 

und Herrschaft konsolidiert, wurde Prag wie- 

der zu einem kulturellen Zentrum und blieb 

es, auch nachdem 1490 mit dem Tod Konig 

Matthias Corvinus’ dessen Reich, das aul?er 

Ungarn Mahren, Schlesien und die Lausitzen 

umfaEte, an die Jagiellonen fiel, die daraufhin 

in Buda residierten. Mitteleuropa erhielt um 

1500 seine entscheidende Pragung von diesem 

Herrscherhaus, bis 1526 Konig Ludwig Jagi- 

ello in der Schlacht von Mohacs fiel und die 

Habsburger fur die nachsten knapp 400 Jahre 

die Vormacht ubernahmen.

Im vergangenen Herbst fand am Ort der histo- 

rischen Kuttenberger Wahl ein Kolloquium 

start; im Rahmen des Projektes Die Bedeutung 

der Jagiellonen fur Kunst und Kultur Mitteleu- 

ropas (1450-1550) setzte es die gleichnamige 

Niirnberger Tagung von 1999 fort (vgl. Kunst- 

chronik 53 [2000], S. 129-13 5). Boten die 

damaligen Beitrage (demnachst publiziert: Die 

Jagiellonen — eine europaische Dynastic. Kunst 

- Kultur - Geschichte an der Wende zur Neu- 

zeit, hrsg. v. Dietmar Popp u. Robert Suckale, 

Niirnberg 2001) eine weit ausgreifende Uber- 

sicht, so konzentrierten sich die 37 (hier in 

Auswahl angesprochenen) Kuttenberger Vor- 

trage auf Bohmen und auf Einzelaspekte, oft 

Zwischenergebnisse laufender Untersuchun- 

gen. In vielerlei Hinsicht fand damit das zur 

Ausstellung mahrischer Kunst 1440-1550 in 

Brunn, Olmiitz und Troppau (Od gotiky k 

renesanci) ausgerichtete Symposium The 

Waning of Middle Ages. Specification of Geo

graphic Territories, Town Culture and the Rise 

of Local Artistic Schools in 15 th Century Cen

tral Europe vom 24.-25. Februar 2000 

(Briinn/Brno, Moravska galerie) Fortsetzung. 

Dal? die Vielfalt der Beitrage ein gerundetes 

Bild der Jagiellonenzeit ergebe, hatte ange- 

sichts der Forschungslage niemand erwartet. 

Dennoch wurden im Laufe der Tagung nicht 

nur Liicken sichtbar, sondern auch Zusam- 

menhange. Ihre iibernationale Zusammenset- 

zung und Offenheit, Vielfalt an Themen, 

Methoden und Argumentationen lief? selbst 

etwas vom Geist der Jagiellonenzeit ahnen: Es 

gab eben keine gerichtete Entwicklung stilisti- 

scher Innovation und keinen dominierenden 

Hauptschauplatz, weder Prag noch Buda, 

Krakau oder Wien konnten die Fuhrung bean- 

spruchen. Austausch und Vermittlung be- 

stimmten das Kulturgeschehen.

Kuttenberg, wo im Jahre 2000 die yoojahrige Verlei- 

hung des bohmischen Miinzrechts gefeiert wurde,
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besitzt herausragende Bauwerke und Kunstwerke der 

Jagiellonenzeit, alien voran die zwischen 1489 und 

1558 von Mathias Rejsek und Benedikt Ried vollen- 

dete St. Barbara-Kirche. Dennoch spielte die Stadt in 

den Tagungsbeitragen nur eine marginale Rolle, was 

seinen Grund in dem seit Jahrzehnten kaum erweiter- 

ten Forschungsstand hat. Dies kommt auch in der kurz 

nach der Tagung erschienenen Stadtgeschichte zum 

Ausdruck, worin die Jagiellonenzeit nur auf 22 Seiten 

und ohne Apparat abgehandelt ist, aber auch Wissens- 

liicken benannt und ein Uberblick liber die lokale 

Kunstgeschichte geboten werden: Helena Stroblova/ 

Blanka Altova: Kutnd Hora (Dejiny ceskych most), 

Prag 2000. Fehlen hier konkrete Untersuchungen etwa 

zu den okonomischen Grundlagen fur die kulturelle 

Bliite um 1500, so vermilSt man dariiber hinaus vor 

allem historische Untersuchungen zu der fiir die Jagiel- 

lonen entscheidenden Interregionalitat. Die lang anhal- 

tende negative Bewertung der Jagiellonenzeit in der 

tschechischen Historiographic fiihrte zu einem Mangel 

an Einzelstudien. Dies mag erklaren, wieso auf dem 

Kolloquium die Geschichte gegeniiber den kunsthisto- 

rischen Beitragen zu kurz kam.

Einleitend akzentuierte Jaroslav Panek (Prag) 

die Bedeutung des bohmischen Adels im 

Machtgefiige der Jagiellonenzeit. Ebenso 

»Saule der Monarchie« wie konkurrierender 

Interessenvertreter, erreichte er als gesetzge- 

bende und verfassungsmal?ige Kraft die Vor- 

macht in Bohmen, wobei seine Position in 

besonderem Mal?e mit wirtschaftlicher Potenz 

gekoppelt war. Die landlichen Residenzen 

wurden nach dem Vorbild des Konigshofes 

ausgebaut, geistiges Anspruchsdenken durch 

Studienreisen - etwa der Rosenberger am 

Ende des 15. Jh.s nach Bologna - untermauert. 

Erganzend zeigte Karel Maraz (Brunn) fiir 

Mahren, wie sich die politische Entwicklung 

des Adels im Bild seiner Siegel spiegelt.

Franz Machilek (Bamberg) wiirdigte die 

Bedeutung der Augustinerchorherren in den 

bohmischen Landern und in Polen, ihre Ver- 

bindungen nach West- und Siideuropa und 

ihre wichtige Rolle fiir die Devotio moderna in 

Bohmen. Spielten bei ihnen nationale Fragen 

kaum eine Rolle, fiihrten sie im bohmischen 

Franziskaner-Oberservantenvikariat zu hefti- 

gen Auseinandersetzungen zwischen Tsche- 

chen, Deutschen, Polen und Italienern: Petr 

Hlavaceks (Prag) Untersuchung dieses Parti- 

kularismus gab Einblick in mitteleuropaische 

Mentalitatsprobleme um 1500 und legte mit 

den damaligen Stereotypen und Vorurteilen 

ein letztlich bis heute nicht ilberwundenes 

Spannungspotential blol?.

Diesem unvermeidlichen Thema widmeten 

sich mehrere Referenten. Evelin Wetter (Leip

zig) ging nationalpolitischen Motiven der 

Kunsthistoriographie am Beispiel wechselnder 

Vereinnahmung der siebenbiirgischen Gold- 

schmiedekunst durch die ungarische, sieben- 

biirgisch-sachsische und reichsdeutsche Lite- 

ratur nach. Klara Benesovska (Prag) revidierte 

die tschechische Reaktion auf Gbtz Fehrs 

Benedikt Rzetf-Monographie von 1961 und 

Karl Maria Swobodas Sammelband Gotik in 

Bohmen von 1969. Unterstrich sie Motivver- 

bindungen zwischen Peter Parler und Ried 

und damit die »bdhmische« Pragung jagiello- 

nischer Hofarchitektur, leitete Arthur Saliger 

(Wien), ausgehend von der »jochverschleifen- 

den Tendenz« (Friedrich Guldan) in der Wol- 

bung, durch Formenvergleich Rieds Architek- 

tur aus der Wiener Dombauhiitte her. Saligers 

Zuschreibung der Chorwolbungen in Frei- 

stadt/OO (Katharinenkirche, ab 1483) und 

Ybbs/NO als Friihwerke an Ried stiel? auf Kri- 

tik, da er voraussetzte, dal? Ried das Schling- 

rippengewdlbe erfunden habe, abgesehen da- 

von, dal? das Freistadter Gewdlbe nach einem 

Stadtbrand 1507 entstanden sein konnte.

Franz Bischoff (Berlin) naherte sich der zwei- 

ten innovativen Gewdlbeform der Jagiellonen

zeit an, dem Zellengewdlbe. Fehr hatte es 

1961 als »konsequente Fortentwicklung von 

Wblbungsgedanken Rieds« interpretiert. Bischoff 

widerlegte diese positivistische Betrachtung, 

da beim Zellengewdlbe zwar die kurze Auf- 

mauerung und die Verwendung von Mauer- 

ziegeln in Zeit- und Materialaufwand Vorteile 

gegeniiber Rippengewdlben bringen, jedoch 

infolge der grdl?eren Materialmal?e Spannwei- 

ten eher Grenzen gesetzt sind. Ob der Still

stand des Bauwesens wahrend der Hussiten- 

zeit und der resultierende Mangel an techni- 

schen und organisatorischen Voraussetzungen 

fiir kompliziertere Bauweisen die Verbreitung
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der Zellengewdlbe durch zugewanderte sach- 

sische Bauhandwerker begiinstigte oder mehr 

die modische Erscheinung, die der Adel als 

Hauptauftraggeber nach Meifiener Vorbild 

gerne aufgriff, um Internationalitat und zeit- 

gemaEen Anspruch zu manifestieren, muB 

offen bleiben - zumal keine der Argumenta- 

tionen das auffallig haufige Auftreten von Zel- 

lengewdlben in Klosterbauten der Franziska- 

nerobservanten erklaren kann.

Der Vermittlung einzelner Architekturformen 

widmete sich Szilard Papp (Budapest) anhand 

der Burgkapelle in Siklos (Siidungarn), die der 

Paladin Imre Perenyi zwischen 1507 und 1515 

um einen polygonalen Chor erweiterte. Seine 

auffalligen stilistischen Verbindungen zum 

Obergeschol? der 1504 geweihten Kreuzka- 

pelle des Hl. Grabes in Gbrlitz und zur Prager 

Architektur Rieds werfen Licht auf den Kul- 

turtransfer zwischen Ungarn, Bohmen und der 

Oberlausitz. Falls in Siklos Formen der zer- 

storten Residenz Matthias Corvinus’ in Buda 

rezipiert wurden, lieBe sich Ried als Vermittler 

annehmen: Er weilte 1490 in Buda und diirfte 

nicht nur - wie lange angenommen - von dor- 

tigen Bauformen der Renaissance, sondern 

ebenso der Spatgotik Inspirationen nach Prag 

mitgenommen haben.

Der Heraldik der 1510-1522. vollendeten Pfarrkirche 

im siebenbiirgischen Birthalm/Biertan widmete sich 

Kinga Germann (Baden-Baden). Hier verweist nicht 

nur das fur Siebenbiirgen und Ungarn singulare Vor- 

kommen des jagiellonischen Wappens auf den Landes- 

herrn, sondern auch ein 1492. datiertes Wandbild mit 

der Darstellung eines Konigs, des hl. Wladislaw und 

der Jungfrau Maria. Da keine jagiellonischen Stiftun- 

gen fur Bierthalm nachweisbar sind, werden Wappen 

und Wandbild - und damit der Kirchenbau - im Sinne 

koniglicher Legitimation der lokaler Herrschafts- 

ausubung interpretiert und auf die Inhaber des zweiten, 

fiber dem Portal angebrachten Wappens bezogen, das 

Wladislaw II. 1494 der Familie des spateren sieben- 

biirgischen Wojewoden und nach 1526 ungarischen 

Konigs Johann Zapolya verliehen hatte.

Kiinstlerischen Einfliissen auf die Architektur Kleinpo- 

lens widmeten sich Marek Walczak I Krzysztof Czy- 

zewski (Krakau), die im Bauschaffen um 1400 Starke 

Prager Einfliisse feststellten, um 1500 jedoch eher siid- 

deutsche, sachsische und oberungarische, in der 

SchloBarchitektur (D^bno) auch bohmische Anklange 

(Klingenberg/Zvikov, Krumau/Cesky Krumlov). Als 

Anlehnung an Bohmen / Prag betrachteten sie auch die 

auffallende, wohl programmatisch zu verstehende Wei- 

terfiihrung gotischer Formen in der jiidischen Sakral- 

architektur des 16. Jh.s in Krakau.

Mit Baufunktionen und deren Folgen fur die Baugestalt 

befafite sich Marian Kutzners (Posen/Poznari) entwick- 

lungsgeschichtliche Untersuchung der schlesischen 

Rathauser. Entstanden aus der Kombination von 

Gerichtssaal und Kaufhaus, erhielten diese Bauten im 

ausgehenden 14. Jh. dank neuer stadtischer Privilegien 

und daraus erwachsener Wirtschaftskraft eine repre

sentative Erscheinung, die schliefSlich - parallel zu 

reichsstadtischen Rathausern - mit ihrer Ikonographie 

die stadtische Macht zum Ausdruck brachten.

Der jagiellonischen Hofarchitektur und ihrem 

Anspruch ging Adam Labuda (Berlin) am Beispiel der 

koniglichen Kapellen an der Krakauer Kathedrale 

nach. Deren eminente politische und dynastische 

Bedeutung liege sowohl in ihrer Situation an der West- 

fassade der Kathedrale, die im Zuge der Neuer- 

schlieBung des Wawelberges im 15. Jh. gerade fiir die 

Kronungsprozession neue Bedeutung erlangte, als auch 

in der Architektur und der reichen Ausstattung mit 

Reliquien und Malereien im byzantinisch-ruthenischen 

Stil.

Konzeptionen und Programmen der Renaissancekunst 

in Mitteleuropa galten die Vortrage der zweiten Sek- 

tion. Zur Einfiihrung bot Zita Agota Pataki (Rom) 

einen Uberblick fiber die Ideengeschichte, »die Einheit 

in der Vielfalt« humanistischer Strbmungen in Mittel

europa. Am Beispiel des Olmfitzer Bischofs Stanislaus 

Thurzo wurde die kulturelle Vernetzung zwischen Ost 

und West in der Nachfolge der Corvinischen Renais

sance deutlich und auch seine Rolle als Vermittler - 

etwa im Faile der auf ein verlorenes Vorbild in Buda 

zuriickgehenden Diirer-Zeichnung der ruhenden 

Quellnymphe (Wien, Kunsthist. Museum).

Ein Zeugnis fiir die Weltlaufigkeit mitteleuropaischer 

Humanisten prasentierte Lubomir Konecny (Prag) mit 

der Trinkschale des Augustin Kasenbrot (Dresden, 

Griines Gewolbe) von 1508. Aus dessen Widmung auf 

dem zentralen Bacchus-Medaillon erschloB er ein neu- 

platonisches Programm, eine »apollinische« Huldi- 

gung an die inspirierende Kraft des Weines, wie sie 

auch Michelangelos Trunkenem Bacchus von 1496 

zugrunde liege.

Eine Revision der ungarischen Architektur- 

geschichte um 1500 skizzierte Istvan Feld (Bu

dapest). Archaologische Befunde korrigieren 

das bisherige Bild, da die spatgotischen Funde, 

der bisher iibersehene Holzbau und lokale 

Bautraditionen, wie sie in koniglichen und 

bischoflichen landlichen Residenzen (z. B. in 

Gran/Esztergom) seit dem 12. Jh. faBbar sind, 

mitberiicksichtigt werden miissen. Jagielloni- 

scher Architektur in Polen ging Urszula Bor-
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kowska (Lublin) nach. Zwischen 1506 und 

1530 entstanden im Auftrag Konig Sigis

munds I. Jagiello in Krakau, Piotrkow, Sando- 

mierz, Lublin und Radom Residenzen, die 

abgesehen vom Wawel bis auf geringe Reste 

verloren, durch archaologische Untersuchun- 

gen und Quellen jedoch zum Teil in ihrer 

Erscheinung nachvollziehbar sind und Verglei- 

che etwa mit dem Ludwigstrakt der Prager 

Burg ermoglichen. Allerdings ist angesichts 

der Befundlage die hypothetisch formulierte 

Identifikation des in Piotrkow und Sando- 

mierz belegten Meisters Benedikt mit Benedikt 

Ried kaum haltbar.

Weil die Uberlieferung der Bildkunst etwa 

viermal umfangreicher ist als die der Architek- 

tur, der Forschungsstand jedoch hauptsachlich 

durch Liicken bestimmt ist, bildete dieser 

Bereich einen Schwerpunkt der Tagung, wobei 

man Mut zur ausschnitthaften und punktuel- 

len Presentation bewies. Monographisch 

stellte Michaela Probst (Berlin) ein Haupt- 

werk jagiellonischer Kunst in Bbhmen vor, das 

Retabel der Burgkapelle Piirglitz/Kfivoklat, 

deren reprasentativer Ausbau 1490 abge- 

schlossen war. Erweist sich die eher retrospek- 

tive Stilorientierung des Relabels als ausge- 

sprochen international, was Hinweise auf das 

Verstandnis der Kunstpraxis am Hofe Wladis- 

laws II. geben mag, so lafit sich das ikonogra- 

phische Programm in Reaktion auf die beson- 

dere Situation des katholischen Herrschers im 

utraquistisch gepragten Land und als Aus- 

druck seines geistigen Fiihrungsanspruchs ver- 

stehen. Uber die Auftraggeber des in der aus- 

gehenden Jagiellonenzeit in Bohmen wichtigen 

Meisters IP (Johannes Hanzlis?) sprach Jiri 

Kropdcek (Prag). Konnen fiir die zahlreichen 

Kabinettstiicke des von der Donauschule 

gepragten Monogrammisten v. a. adlige 

katholische Besteller nachgewiesen werden, 

liegen die Entstehungsumstande fiir seinen (in 

Restaurierung befindlichen) Taufaltar in der 

Prager Teynkirche im Dunkeln; er muE ent

standen ist, als dort kein utraquistischer Pfar- 

rer mehr amtierte.

Abb. 1 Meister von Okolicsno, Detail der Ver- 

ktindigung Maria des Altars von Okolicsno/ 

Okolicne (Slowakei), um 1510/15 (Radovan Bocek)

Der Stellung von Niclaus Gerhaerts van Leyden und 

Veit Stoi? in der mitteleuropaischen Kunst widmeten 

sich mehrere Referate. Lothar Schultes (Linz) beleuch- 

tete die Rolle von Stoi? fiir die Hofkunst Kaiser Fried

rich III., insbesondere die kiinstlerischen Verbindungen 

zwischen Krakau und Wien, und verwies auf die Ver- 

mittlerrolle Passaus, wo das Wiener Kaisergrabmal 

entstand und woher Jorg Huber stammte, der in Kra

kau das Kasimir-Grabmal nach Stoi?’ Wegzug vollen- 

dete.

Ob freilich mit S. die sog. Madonna Rothschild (New 

York, Metropolitan Museum) als Bindeglied zwischen 

dem Werk Gerhaerts und Stoi?’ beansprucht werden 

kann, ist angesichts der Zweifel an ihrer Echtheit frag- 

lich.

Der Wiener Gerhaerts-Nachfolge und ihrer Wirkung in 

Niederosterreich, der Westslowakei (Kosice/Kaschau), 

in Mahren und Schlesien - von der sog. Madonna Pri- 

mavesi in Brunn bis zur groi?en Maria von 

Zobten/Zobotka - ging Michaela Ottovd (Prag) nach 

und bettete den kontrovers datierten Figurenzyklus in 

der Wiener Hofburgkapelle in diesen Kontext ein, 

wobei sie Hartmut Krohms Friihdatierung um 1470 

plausibel machte. Anhand des Vergleichs zwischen dem
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Schwabacher Altar und dem Werk Pauls von Leut- 

schau/Levoca gelang es Zoltan Gyalokay (Krakau), 

dessen Beziehung zur frankischen Kunst im Umkreis 

von Stol? zu erhcllen. Wahrend die Werkstatt des Rela

bels in Schwabach in unmittelbarer Beziehung zu ihm 

gestanden haben mul?, diirfte Meister Paul, in Leut- 

schau erstmals 1506 nachweisbar, bei seiner Ankunft 

in Niirnberg 1503 bereits uber eine anderweitige 

Grundausbildung verfiigt haben. Mit den von Meister 

Paul im Gesprenge des Leutschauer Hochaltars wie- 

derverwendeten Apostelfiguren aus dem 14. Jh. stellte 

Janos Vegh (Budapest) kaum beachtete konservierende 

Aspekte am Anfang des 16. Jh.s vor. Im Faile einiger 

spatgotischer Skulpturen im ostlichen Kleinpolen, die 

bisher als vor den Hussiten und Protestanten gerettete 

Werke aus Oberungarn galten, konnte Barbara Ciciora 

(Krakau) hingegen nachweisen, dal? diese Uberliefe- 

rung falsch ist, so gelangte die Madonna mit Kind in 

Tarnowiec bei Jaslo erst in den i^doer Jahren aus 

Schlesien dorthin.

Anhand von Werken des sog. Meisters von 

Okolicsno aus den beiden ersten Jahrzehnten 

des 16. Jh.s umriE Jiri Fajt (Leipzig/Prag) eine 

Malerpersonlichkeit, tatig in der Zips bzw. in 

Oberungarn fur die Familie von Stefan 

Zapolski, Paladin und Gaugraf des Konigs in 

Buda, der eine Reihe anspruchsvoller Bauten 

und Kunstwerke errichten lief? und auch Paul 

von Leutschau mit Bildhauerarbeiten beauf- 

tragte. Der sporadischen Zusammenarbeit des 

Schnitzers und des Maiers entsprang als wich- 

tigstes Werk das Marienretabel in der 

Franziskanerkirche Okolicsno/Okolicne (Slo- 

wakei; Abb. 1). Die Wahl der beiden ahnlich 

orientierten, internationalen Stromungen ver- 

pflichteten Kiinstler sah Fajt in Zusammen- 

hang mit der Representation des Hauses 

Zapolski und dessen bewuEter Annaherung 

an die Hofkultur.

Dem Wiener Hans Siebenbiirger widmete sich 

Robert Suckale (Berlin). Ausgehend vom sog. 

Hauser-Epitaph (Wien, Osterr. Galerie) mit 

der neu identifizierten Signatur des Maiers 

und dem Kreuzigungstriptychon in St. Florian 

skizzierte er Werkstattzusammenhange, die 

ein Schlaglicht auf Kiinstlerwanderungen um 

1500 werfen: Die Anfange Siebenbiirgers lie

gen in der Nurnberger Pleydenwurff-Werk

statt; wohl von Friedrich III. nach Wien beru- 

fen, war er maEgeblich am Schottenretabel 
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beteiligt und entfaltete dann eine groEe Wir- 

kung nicht zuletzt in seiner Heimat Siebenbiir- 

gen (Birthalm, Mediasch) und in der Zips 

(Zipser Kapitel).

Mit der Rolle Wiens als Kunst- und Vermitt- 

lungszentrum um 1500 befaEte sich auch 

Dusan Buran (PreEburg/Bratislava) anhand 

illuminierter Handschriften aus der ehem. 

Prefiburger Kapitelsbibliothek (heute auch in 

Budapest, Gran, Karlsburg/Alba lulia), die im 

Auftrag des Kanonikers Johannes Han 

(J 1500) in der Wiener Werkstatt des aus Salz

burg stammenden Illuminators Ulrich Schreier 

entstanden sind. Obwohl in diesen Jahren die 

PreEburger Domherren eine fiihrende Rolle in 

der von Matthias Corvinus gegriindeten Aca

demia Istropolitana spielten und die Kapitels

bibliothek jener Institution diente, weicht der 

eher [conservative Stil der Handschriften klar 

von der »Corvinischen Renaissance« des 

Hofes ab. Uberzeugend erklarte Buran dies 

mit der selbstbewuEten, an altere Bliitezeiten 

ankniipfenden und nicht vom ungarischen 

Hof abhangigen Stadtkultur PreEburgs.

Auch beim Meister des Krainburger Altars 

spielen Beziige zur Wiener und Salzburger 

Malerei im Umkreis des Schottenaltars eine 

Rolle. Anhand der beiden namengebenden 

Tafeln vom Hochaltar von St. Kanzian in 

Krainburg/Kranj (Wien, Osterr. Galerie) un- 

tersuchte Tomislav Vign/evic (Laibach) aber 

vor allem den EinfluE der venezianischen 

Malerei (Carpaccio, G. Bellini) und verwies 

auf Parallelmotive in Diirers »Grofier Kreuzi- 

gung«, entstanden kurz nach dessen Venedig- 

Aufenthalt 1495.

Von der Gleichberechtigung nordischer und 

siidlicher Traditionen, dem Nebeneinander 

von Spatgotik und Renaissance in der mittel- 

europaischen Kunst urn 1500, des kunsthisto- 

riographischen »Noch« und »Schon« oder der 

Frage nach einem »Stil zwischen den Stilen?« 

handelte Hellmut Lorenz (Wien) mit einem 

Streifzug durch die Architekturgeschichte des 

16. und friihen 17. Jh.s, deren hochrangige 

Beispiele fur stilistisches Nebeneinander in
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ganz Europa manche vermeintlichen »Stilver- 

spatungen« und »Provinzialismen« als Mifi- 

verstandnis einer auf »Innovation« und den 

Glauben an einen »Gansemarsch der Stile« 

fixierten kunsthistorischen Sicht erweisen.

Der letzte Tag gait der Ikonographie und der 

Buchkunst. Gyorgy Bartos (Budapest) be- 

sprach die Ernennung Wladislaws II. 1510 

zum Kriegsfiihrer gegen die Tiirken und zum 

Helden des hl. Georg, in deren Zusammen- 

hang Georgsdarstellungen und Bauten im 

Umfeld des Budaer Hofes standen - etwa eine 

kbnigliche Georgskapelle in Visegrad, wo 

moglicherweise zeitweise auch das heute in 

Prag befindliche Georgsstandbild der Bruder 

von Klausenburg aufgestellt war.

Anhand hussitischer Relabel zeigte Jan Royt (Prag) die 

utraquistische Antizipation der lutherischen Bildkunst 

des 16. Jh.s. Hus und Hieronymus von Prag wurden als 

neue Heilige gerne zusammen mil den weiterhin ver- 

ehrten traditionellen Landesheiligen und der Mutter- 

gottes dargestellt, wobei die neu gepragten Bildformen 

bald von den Franziskanerobservanten fur die hll. 

Bernhardin von Siena oder Johannes Capistrano adap- 

tiert wurden. Mit zwei Hauptwerken utraquistischer 

Kunst in Bbhmen beschaftigte sich Milada Studnickovd 

(Prag): mit dem Kuttenberger und dem Srm'sek-Graduale 

(beide Wien, ONB), deren ikonographische Besonder- 

heiten sie mit dem liturgischen Inhalt der Handschrif- 

ten erklarte. Sie fand Stilverbindungen zur niederrhei- 

nischen Graphik und Malerei, etwa Koln. Hussitische 

und antihussitische Tendenzen in der Wandmalerei der 

Jagiellonenzeit deckte Zuzana Vseteckovd (Prag) in den 

siidbdhmischen Weltgerichten in Alt-Prachatitz/Stara 

Prachatice und Serowitz/Sirovnice auf, die sie mit neu 

entdeckten Wandmalereien in Dorfkirchen der Gegend 

um Krumau verglich.

Als nachste Tagungen des Jagiellonen-Projek- 

tes wurden angekiindigt: »Die Kunst im 

Markgraftum Oberlausitz wahrend der Jagiel- 

lonenherrschaft« (Leipzig, 16.-19.5.2001) und 

»Hofkultur der Jagiellonendynastie und ver- 

wandter Fiirstenhauser« (Lublin, 1. Septem- 

berhalfte 2002).

Marius Winzeler

Encounters - New Art from Old

London, National Gallery, 14. ]uni-iy. September 2000. Katalog hrsg. von Richard Morphet.

London, Nat. Gallery 2000. 336 S., 320 Farbabb. ISBN 1-85709-294-5

Einen Monat, nachdem in London die neue 

Tate Modern spektakular eroffnet worden 

war, wartete auch die National Gallery mit 

zeitgendssischer Kunst auf und richtete mit 

der Ausstellung Encounters - New Art from 

Old einen frischen Blick auf die Sammlung, 

um ihrerseits Besucher anzuziehen. Gastkura- 

tor Richard Morphet, ehemals fur den Be- 

stand der alten Tate Gallery zustandig, hatte 

24 Kiinstler aus verschiedenen Landern dazu 

eingeladen, sich von beliebigen Werken der 

National Gallery zu Neuschopfungen inspirie- 

ren zu lassen. Keiner der von ihm ausgesuch- 

ten Teilnehmer aber gehorte der jiingsten 

Generation an, die Altersspanne verlief von 

Jahrgang 1908 (Balthus) bis 1952 (Francesco 

Clemente) - eine Auswahl, die Young British 

Artist Gavin Turk mit der spitzen Bemerkung 

»new art from old artists« kommentierte. Die 

Entscheidung fiir bereits etablierte Kiinstler 

traf man offenbar, um das Publikum mit be- 

kannten Namen wie David Hockney, Anselm 

Kiefer, Claes Oldenburg oder Bill Viola zu 

locken. Jedem Kiinstler wurde im opulenten 

Katalogteil des Begleitbuches ein ausfiihrlicher 

Text gewidmet, der die gezeigte Arbeit in sein 

CEuvre einbettete und sie in Bezug zum Vor- 

bild setzte. Es wurde hier vor allem ergriindet, 

nach welchen Kriterien die Entscheidung fiir 

das altere Bild getroffen worden war, wie des- 

sen Umsetzung funktionierte und ob der aus- 

gewiihlte Altmeister schon vorher im Werk des 

Neuschaffenden eine Rolle gespielt hatte.

Schon mehrfach hat die National Gallery 

unter der Leitung von Neil MacGregor den 

Kontakt zu lebenden Kiinstlern gesucht und 

damit den Austausch zwischen Alt und Neu 

herausgefordert. Davon zeugt beispielsweise
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