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E
ine ubergreifende Studie zu den viel- 

faltigen Erscheinungsweisen des 

friihneuzeitlichen Portrats in seinen 

Gebrauchs- und Funktionszusammenhangen, in 

seiner Zuganglichkeit und seiner Sammelpraxis 

muss noch geschrieben werden. Die Marburger 

Tagung nahm sich dieses Versaumnisses an und 

richtete den Fokus bewusst nicht auf die herme- 

neutische Erschliehung, sondern auf Objektcha- 

rakter und Kontext der behandelten Bildniswerke. 

Asthetische Eigenschaften wurden zuvorderst in 

ihren Interdependenzen zu funktionalen Geboten 

und Entstehungsumstanden diskutiert. Dabei ist 

den Organisatorinnen, Eva-Bettina Krems (Mar

burg) und Sigrid Ruby (Giefien), der representati

ve Querschnitt durch die materiellen Ausformun- 

gen der Gattung besonders zugute zu halten: Ne- 

ben Tafelbild und Druckgraphik wurde die Ver- 

wendung des Konterfeis vom 15. bis ins 18. Jh. in 

Stammbiichern und Klebebanden, in Glasmale- 

rei, skulpturalem Bildwerk und Preziosenkunst 

gleichermafien befragt und das Bildnis in unter- 

schiedlichen Diskursformationen sowie in seinem 

Verhaltnis zur Wappenkunst beleuchtet.

Verbindendes Moment all dieser Erschei

nungsweisen war die Suche nach medienspezifi- 

schen sowie -iibergreifenden Auspragungen von 

Portratkulturen, eine Suche, die im Hinblick auf 

die leitmotivischen Parameter Mobilisierung und 

Verdichtung erfolgte. Wahrend letzteres Schlag- 

wort die Akkumulation von Portratwerken in 

Sammlungen oder auch die Verfestigung des 

Image in einer zunehmend standardisierten Bild- 

nisproduktion zu fassen versucht, impliziert der 

ebenfalls vielschichtige Begriff der Mobilisierung 

vor allem die mediale Revolution um 1500 und die 

mit ihr einhergehenden, gewandelten Praktiken 

sozialen Bildtransfers. Veranderungen der Portrat- 

kultur(en) bewegten sich im Spannungsfeld dieser 

beiden, die Tagung programmatisch strukturie- 

renden thematischen Schwerpunkte - ein iiber- 

zeugendes, konkret am Material aufgezeigtes Kon- 

zept, dem allerdings eine nicht immer nachvoll- 

ziehbare Sektionseinteilung gegeniiberstand.

MEDIALE BEWEGLICHKEIT UND 

OFFENTLICHER ANSPRUCH

Welchen Wandel erfahrt das Portrat als Funkti- 

onstypus, wenn es im ausklingenden 15. Jh. durch 

die Entwicklung der Druckgraphik beliebig repro- 

duzierbar und in einem bis dahin unbekannten 

Mahe mobil wird? Diese Frage stellte sich Peter 

Schmidt (Miinchen) in Anbetracht des Selbstbild- 

nisses des Stechers Israhel van Meckenem mit sei

ner Frau (um 1490/1500, Abb. 1). Welche Intention 

lag diesem materialbedingt ortlos gewordenen 

„ersten eigenstandig gedruckten Portrat“ und sei

ner nachweisbaren Verbreitung zugrunde, und 

welches Interesse begriindete die Rezeption eines 

liber die Bocholter Stadtgrenzen hinaus unbekann

ten Paares? Schmidt zufolge trete hier das darge- 

stellte (Kunstler)Individuum als zentraler Bildge- 

genstand zuriick und an seiner Statt die Medialitat 

des Bildes in den Vordergrund. Das verschiedene 

Traditionslinien aufnehmende und zu einem eige-
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Abb. 1 Israhelvan Mecke- 

nem, Ehebildnis Israhels 

und seiner Frau Ide, um 

1500 (?), Kupferstich. West- 

falisches Landesmuseum fur 

Kunst und Kulturgeschichte 

Munster, Inv.-Nr. K 65-207 

LM (Israhelvan Meckenem 

[um 1440/45-1503]. Kupfer- 

stiche - Der Munchner Be- 

stand, Miinchen 2006, 8)

nen Typus amalgamierende Doppelportrat reflek- 

tiere insbesondere qua Titulus und Rahmung bzw. 

durch deren Referenzverhaltnis zu den Dargestell- 

ten die Mbglichkeiten des neuen reproduktiven 

Mediums, so dass das Konterfei als bewusster „Lei- 

stungskatalog“ van Meckenems, als Ausweis seiner 

Kunstfertigkeit begriffen werden konne.

Diese „Visitenkartenfunktion“ des druckgra- 

phischen Bildnisses wurde nicht nur von Seiten 

der Produzenten, sondern vielfach auch, wie Mat

thias Muller (Mainz) fur das Fiirstenportrat der 

Friihen Neuzeit herausstellte, von Seiten der Dar- 

gestellten erkannt und strategisch genutzt. Muller 

warf die Frage auf, wie die Druckgraphik in wech- 

selseitiger Beziiglichkeit zu Gemalde und Medail- 

le das spatmittelalterlich-fruhneuzeitliche Herr- 

scherbildnis verandert habe. Hofische Bildnisnor- 

men erfuhren im graphischen Medium Lockerung 

und der dargestellte Herrscher - alien elitaren Re- 

zeptionskreisen zum Trotz - Popularisierung. In 

ihren neuen Nutzungsformen noch zu wenig er- 

forscht, lassen sich die druckgraphischen Herr- 

scherportrats als illustrative Beigabe in Buchern 

aber auch als an der Wand angebracht nachwei- 

sen. Am Beispiel des Portrats des Markgrafen 

Christoph I. von Baden, geschnitten 1511 von 

Hans Baldung Grien, zeigte Muller zudem den for- 

cierten Einsatz des druckgraphischen Konterfeis 

zu politischen Propagandazwecken auf: In hoher 

Stiickzahl verbreitet, suchte das Bildnis Machtan- 

spriiche gerade in politisch unruhigen Zeiten zu 

deklarieren und zu stutzen.

Auch Margarete von Osterreich erkannte das 

werbewirksame Potential eines auf sofortige Wie- 

dererkennbarkeit angelegten, fixierten Image. 

Unter dem dem Wirtschaftsj argon entlehnten 

Schlagwort „Branding“ zeigte Dagmar Eichberger 

(Heidelberg/Trier) eindrucksvoll die Entwicklung 

des „Produktes“ Margarete von Osterreich im 

habsburgisch-burgundischen „Unternehmen“ auf. 

Ihre diversen Darstellungen in Holz, Terrakotta 

und Ol, die sich nahezu samtlich auf eine protoypi- 

sche Formulierung aus der Werkstatt ihres Hof- 

kiinstlers, Bernard van Orley, zuruckfiihren las

sen, kulminieren quantitativ in den Jahren zwi- 

schen 1515 und 1519. Wie bereits von Muller fur 

den Markgrafen Christoph I. konstatiert, so 

scheint auch Margarete ihrer Macht durch ein offi- 

zielles Portrat in dieser fur sie politisch instabilen 

und unsicheren Phase Ruckhalt geben zu wollen: 

Als schlicht gekleidete, ,volksnahe’ Witwe - so die 

Suggestion ihres ikonisch verwendeten Bildent- 

wurfs - opfert sie sich fur ihr Volk und ihre Familie 

(zu diesem Rollenentwurf: Barbara Welzel, Wi

dowhood. Margaret of York and Margaret of Aus

tria, in: Dagmar Eichberger [Hrsg.], Women of Dis

tinction. Margaret of York / Margaret of Austria, Da- 

vidsfonds/Leuven 2005, 103-113). Als Kontrastfo- 

lie zu Margarete fungierte die ungefahr eine Gene

ration jiingere Madeleine de Savoie. Kathleen
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Wilson-Chevalier (Paris) legte dar, wie Madeleine 

ihre Selbstdarstellung in den sakralen Raum ver- 

schob, wie sie sich und ihre Familie in dynasti- 

schen Portrats bevorzugt auf Kirchenfenstern der 

Ile-de-France (Ecouen, le Mesnil-Aubry, Mont

morency) festhalten lieB - auch dies ein Versuch, 

Prasenz und Herrschaftsanspruch zu konsolidie- 

ren und sie „in close proximity with the divine “ in 

politisch widrigen Zeiten zu stabilisieren.

T-Jm die Selbstvergewisserung von Eliten im 

Bildnis ging es auch Marcia Pointon (Manchester) 

in ihrem Abendvortrag. Inwiefern, so Pointons 

Frage, konstruierten Portrats des 18. Jh.s uber Ac- 

cessoires und nicht iiber das iiblicherweise im 

Zentrum der Portratforschung stehende Antlitz 

„models of masculinity“? (Vgl. hierzu auch ihren 

Vortrag auf der Fashion and Materiality Confe

rence 2009, Universitat Stockholm: http://www. 

marciapointon.org/Button-English.pdf). Diesem 

Perspektivwechsel liegt die These zugrunde, dass 

Bildnismalerei Mode nicht einfach reflektiere oder 

illustriere, sondern in einem dynamisch-interakti- 

ven Wechselverhaltnis zu ihr stehe. Mode sei dis- 

kursiv und materiell zugleich. Distinktion und Zu- 

gehdrigkeit zu einer bestimmten sozialen Formati

on wiirden dergestalt liber Kleidung zum Aus- 

druck gebracht - ein Verweigern oder Abweichen 

von dieser Inszenierung des Kbrpers konnte als 

Akt der Subversion beargwohnt werden.

Doch nicht nur die Herrschenden, sondern 

auch ihre Gegenspieler, die die Ordnung untermi- 

nierenden Verbrecher, fanden, bevor sie im 18. Jh. 

endgiiltig gemaldewiirdig wurden, bereits spate- 

stens seit dem 17. Jh. Eingang in die Druckgraphik. 

Auf Flugblattern verteilt, diente ihr Abbild - viel- 

fach ihr Portrat, die Hinrichtungsart und einen be- 

schreibenden Text nebeneinander stellend - der 

Prevention sowie der „Affirmation geltender 

Rechtspraxis“. Ewald Jeutter (Marburg) zeigte an- 

hand einer breiten, medieniibergreifenden Mate- 

rialauswahl auf, wie „crime sellsu ein bis heute giil- 

tiges Phanomen zu sein scheint. Die Physiognomie 

des Bosen zirkulierte, sie wurde gesammelt und 

mit groBem voyeuristischen Interesse studiert.

EXKLUSIVITAT UND INTIMITAT

All diesen Beispielen der Mobilitat steht mit der 

Portratminiatur bzw. dem Portratmedaillon der 

Anspruch auf Exklusivitat gegenliber: Mobil und 

damit an verschiedenen Orten prasent, jedoch ein- 

zigartig in ihrer jeweiligen Erscheinung und dezi- 

diert fur einen bestimmten Adressaten geschaffen, 

stiften Preziosen eine Portratkultur ganz anderer, 

vielfach intimerer Art. Marianne Koos (Fribourg) 

und Gerrit Walczak (Koln) widmeten sich diesem 

Phanomen, Koos am Beispiel des sogenannten 

„Gresley Jewels“ Nicholas Hilliards (1574 [?], 

Pennington-Mellor-Munthe Charity Trust, Lon

don; Abb. 2), Walczak in einem Querschnitt ganz 

unterschiedlicher Bildnisminiaturen, entstanden 

zwischen 1750 und 1830. Koos gewahrte mit ihrer 

minutidsen Inaugenscheinnahme des Portratju- 

wels Einblicke in ihre derzeitigen Forschungen, 

mit denen sie insofern an ihre Untersuchung des 

venezianischen Mannerbildnisses anschlieBt 

(Bildnisse des Begehrens: Das lyrische Mannerpor- 

trdt in der venezianischen Malerei des fruhen 16. 

Jahrhunderts, Berlin 2006), als auch hier ein kom- 

plexes Bildprogramm mit der zeitgleichen Dich- 

tung in Verbindunggebracht wurde. So entschliis- 

selte Koos nicht nur die Bedeutung der schwarzen 

Frau auf der AuBenseite des Gresley Jewels, die 

als „schwarze Venus “ (eine Figur der englischen 

Liebeslyrik) der innen dargestellten weiBen Frau, 

Catherine Walsingham, als Kontrastfolie gedient 

habe; sie spiirte dariiber hinaus auch dem Kontext 

und der „agency“ des Kleinods nach, das als Gabe 

Elisabeths I. die Beschenkten, also das inwendige 

Paar, verpflichtete und band.

Die spezifische Portratkultur der Bildnisminia

turen muss folglich als hochkomplexe soziale Pra

xis verstanden werden: Obgleich am Korper getra- 

gen und an eine dem Trager nahestehende Person 

erinnernd, kann die Portratminiatur wie im Faile 

des Gresley Jewels dem Prinzip der Gabe (im Sin- 

ne von Marcel Mauss) eingeschrieben und damit 

funktional als ent-intimisiert begriffen werden 

oder aber durch bewusste „Zurschaustellung“ mit 

dem Intimitatsanspruch spielen - ein fur Walczak 

zentraler Aspekt: Anhand einer bemerkenswerten 

Bandbreite von Gemalden, die die Verwendung
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Abb. 2 Nicholas Hilliard, The Gresley Jewel, 1574 (?), Gold emailliert und mit Edelsteinen verziert (Portrats: Catherine 

Walsingham; Sir Thomas Gresley), Hohe: 6,9 cm. Pennington-Mellor-Munthe Charity Trust, London (Princely Magnifi

cence. Court Jewels of the Renaissance, 1500-1630, London 1980, 63)

von Miniaturen als Bild im Bild thematisieren, 

fiihrte er vor Augen, wie Miniaturbildnisse einer- 

seits als „Portratobjekte“ (Marcia Pointon) in indi- 

viduellen performativen Akten gekiisst und ver- 

ehrt, wie sie andererseits aber auch, z.B. am De- 

kollete oder auf Tabatieren angebracht, zur Schau 

gestellt wurden. Vornehmlich als Kommunikati- 

onsmedium zwischen Mann und Frau fungierend, 

bildeten sie eine ganz eigene „Ikonographie der In- 

timitat" aus, wie Walczak uberzeugend darlegte.

Exklusiv in Anspruch und Rezipientenkreis 

war auch das von Ruth Hansmann (Mainz) unter- 

suchte sogenannte Sachsische Stammbuch (Sach- 

sische Landes-, Staats- und Universitatsbibliothek 

Dresden). Es wurde im Familienbesitz aufbewahrt 

und wahrscheinlich in eigens hierfiir vorgesehe- 

nen Raumen, den Stammstuben, rezipiert. Hans

mann wertete „die Bedeutung des Buches als De

monstration der kunstlerischen Qualitat der Cra- 

nach-Werkstatt und als bildmediale Stellungnah- 

me der Auftraggeber Friedrich I. und Johann 

Friedrich I. “ auf, wobei sie mit den beiden Ausstat- 

tungskampagnen, die der Papiercodex erfuhr, ar- 

gumentierte. Sie stellte heraus, wie die um 

1545/46 von der Cranach-Werkstatt ausgefiihrte

Uberarbeitung sich zwar in vielerlei Hinsicht an 

der alteren Kampagne von um 1500 orientierte, sie 

jedoch Aktualisierungen in den Portrats der 

Stammreihen vornahm und diese Anderungen 

zum Nachvollzug sichtbar stehen lieh: Die neuen 

Portrats wurden an den Codex-Seiten so aufge- 

klebt, dass sie aufklappbar sind und den Blick auf 

die alteren Formulierungen weiterhin freigeben. 

War in der alteren Ausstattungskampagne die 

Herleitung der wettinischen Dynastie zentral, so 

habe das Hauptaugenmerk der zweiten Kampa

gne auf der „reformatorische[n] Interpretation der 

Einzelpersonen und ihrer Taten“ gelegen. Das 

Portrat wurde somit - integriert in Stammreihen - 

„auf den neusten Stand" gebracht, erneut mit dem 

Ziel, Herrschaftsanspruche in politisch unsiche- 

ren Zeiten bildlich zu fixieren.

TRADITIONSBILDUNG

Ahnlich verfuhr man bei den rund 40 Professoren- 

bildnissen, die die Universitatsbibliothek Leipzig 

in Folge eines Aufrufs des Bibliothekars Joachim 

Feller im Jahre 1667 und in Ankniipfung an antik- 

romische Traditionen zusammengetragen hat: Die 

Portrats wurden einander nach und nach in Typus
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und Format angeglichen, um - fiber die memoriale 

und exemplarische Funktion hinausgehend - der 

protestantisch gepragten Selbstinszenierung  Leip- 

ziger Universitatsgelehrter einen einheitlichen 

Auftritt nach auhen zu ermoglichen. Eine ver- 

gleichbare Profilbildung akademischen Standes- 

bewusstseins lasst sich auch fur andere Professo- 

rengalerien nachweisen (z.B. Tubingen und Jena), 

ihre Erforschung in einem Mastermodul „For- 

schungspraxis“ ist jedoch eine Leipziger Beson- 

derheit: Zusammen mit der Restauratorin der 

Kustodie der Leipziger Universitat und unter Lei- 

tung von Nadja Horsch und Rudolf Hiller von 

Gaertringen untersuchen die Studierenden so- 

wohl Einzelbildnisse, deren Mobilitat und Propa- 

gandafunktion vermittels medialen Transfers als 

auch Galeriezusammenhange.

Diesem Einblick in lokal begrenzte Samm- 

lungspraktiken stellte Christian Bracht (Marburg) 

eine iibergreifende Sicht auf Sammlungen als 

„zentrale Bestimmungsort[e] des neuzeitlichen 

Portrats “ gegeniiber. Graphikkabinette begreift 

Bracht als „Apparate“, als „komplexe technische 

Gebilde“, die sich durch Zu- und Abgange in ste- 

ter Bewegung befunden und eine eigene „mate- 

rielle Kultur des Sammelns“ ausgepragt hatten. 

Bracht interessierte ausgehend von seiner Mitar- 

beit am „Digitalen Portratindex druckgraphischer 

Bildnisse der Fruhen Neuzeit“ vor allem die Frage, 

nach welchen Gesichtspunkten Portrats im Wan- 

del der Zeit geordnet worden waren - ein Aspekt, 

den bereits 1728 Sigmund Jacob Apins proto-wis- 

senschaftliche Abhandlung Anleitung vie man 

Bildnisse beruhmter Manner und gelehrter Manner 

mit Nutzen sammeln ... soli reflektiert hatte.

D en Appell der Tagung aufzunehmen und 

„pragmatischer“ (Sigrid Ruby) an die Erforschung 

von Portrats in ihren vielfaltigen materiellen Er- 

scheinungsweisen und Kontexten heranzugehen, 

ware - auch fur die Moderne - wiinschenswert. 

Wie ein solcher Ansatz den Blick auf die Gattung 

verandern kann, hat beispielsweise Barbara Witt

mann in ihrer Studie zu Strategic und Funktion 

der Bildnisse Manets gezeigt (Gesichter geben. 

Edouard Manet und die Poetik des Portraits, Miin- 

chen 2004).
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