
BEITRAOE ZUR OESCHICHTE DES BILDNISSES. 
Von OUSTAV VON BEZOLD. 

(f ortsetzung.) 

(M it 13 Tafeln.) 

Typik und l ndividuali ierung in der Pia tik de frlihen Mittelalter. 

I ch habe die Kai er ieg-el bis zur Hohe der mittelalterlichen Kunst zusammen-
hangend betrachtet 1

). Sie stellen bestimmte, hoch tstehende Per onen dar 
und ind zu deren Lebzeiten gemacht, so daf3 im vorau anzunehmen ist, daf3 ie 
die Anforderungen an Bildnistreue, oder richtiger da , was die Bildniskun t an ob-
jektiver Oar tellung be timmter Per onen erreichen konnte, erkennen lassen. Sie 
zeigen, daf3 diese Anforderungen durch das ganze frlihe Mittelalter gering waren. 
Da kiln tleri che Problem aller Bildniskun t, das wir hier untersuchen, i t aber 
weniger das der objektiven Obereinstimmung der Oar tellung mit dem Urbild al 
das Verhaltnis des Traditionellen zum Allgemeinen in der Auffassung der mensch-
lichen Gestalt, besonder der Ge icht zlige. I nnerhalb dieses Problem i t das Konter-
fei, die Darstellung nach dem Leben, ein wichtiger Zweig, neben ihm aber besteht 
das Idealbild, der Charakterkopf als gleichberechtigt, ja zuweilen als bevorrechtet. 
Kein Vernlinftiger kann wlin chen, daf3 der Typu Karl des Grof3en, den Dlirer 

1-!:e chaffen hat, durch den der Pari er Reiterfigur verdranJ.!:t werde. 
Zur Beurteilun.l( des Problems kann die Kleinkun t wertvolle Anhaltspunkte 

geben, die ent cheidenden Auf chllisse ind in der monumentalen Kunst zu suchen. 
Die Reihe der erhaltenen Denkmaler ist auf3er t ltickenhaft. Von den Malereien, 
die in unabsehbarer Ftille die Wande und Gewolbe der Kirchen, der Klo ter und 
der vornehmen Profanbauten bedeckten, sind nur weni~e Reste auf uns gekommen. 
Auch die erhaltenen Skulpturen ind nur ein Bruchteil dessen, wa im Laufe der 
Jahrhunderte geschaffen worden Lt, und die Bildhauerkun, t hat sich erst spat an 
monumentale Aufgaben gewa~;t. Irnrnerhin genligen die Denkmaler, urn die Ent-
wicklung der Pia tik, auch nach der Seite, welche un hier beschaftigt, in ihren 
Grundzligen erkennen zu lassen. 

uchen wir zu bestirnmen, was die deutsche Kunst des frlihen und hohen Mittel-
alter an Bildnis en hervorgebracht hat, welches die tellung des Bildnisses inner-
halb der Gesarntkun t und welches ein Verhaltni zum Objekt ist, so erheben sich 

chwierigkeiten von alien eiten, chwierigkeiten, deren Bewaltigung die ein-
dringend te Prlifung des gesarnten Denkrnalerbestandes erfordert. Das Material, 
das rnir hier zur Verfligung steht, gestattet nur einzelne Beobachtungen. 

* * * 
1) Vgt. Mitteilungen, Jahrgang 1907 S. 31 ff. und 77 ff. 
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Die Kunst macht bei den meisten, wenn nicht bei alien Volkern eine Entwick-
Iungsstufe durch, in der die menschliche Gestalt ins Ornamentale umgeformt wird. 
Das ist nicht reines Unvermogen, die Darstellungen konnen techni eh sehr vollkommen 
sein, aber der Slick fiir das Organische ist noch nicht erwachL Die Ornamentierung 
der menschlichen Gestalt ist nichts anderes, als eine weitgehende Stilisierung. Ist 
einem Volke eine eigene, durch fremde Einwirkungen wenig beriihrte Kunstent-
wicklung vergonnt, so vollzieht sich der Obergang vom Ornamentalen zum Orga-
nischen allmahlich und damit urn so vollkommener. 

In voller Konsequenz hat sich die griechische Kunst von der Gebundenheit 
zur Freiheit entfaltet. Ihre Entwicklung vollzieht sich unter dem harmonischen 
Zusammenwirken zweier divergierender Momente, einer eindringenden Naturbeobach-
tung und eines starken Zuges nach festen Typen. Die griechische Kunst stellt alle 
Naturbeobachtung in den Dienst einer selbstgesetzten Norm, eines Kanon, der wohl 
aus Beobachtung an lebenden Wesen abgeleitet, in seiner Idee aber vollkommener 
ist als diese. Er ist nicht starr und unveranderlich, es gehen neben ihm realistische 
Kunstrichtungen her, aber er ist zu alien Zeiten vorhanden. So schafft die grie-
chische Kunst auch einen idealen Kopftypus, der nach griechischer Anschauung 
der Inbegriff des schOnen Antlitzes ist. Er wird nach Lebensalter und Geschlecht 
verandert und gewinnt in den Gottertypen, die wir alle kennen, fast individuelle 
Besonderheit. Aber alle diese Abwandlungen sind nur die differenzierten Formen, 
in welchen der allgemeine Typus in die Erscheinung tritt. Auch der Kopftypus 
der Griechen ist auf scharfe Naturbeobachtung gegriindet, aber die Beobachtung 
fiihrt nicht zu unmittelbarer realistischer Wiedergabe des Beobachteten. Die Be-
strebungen sind aut Grof3e und Verallgemeinerung der Formen, auf Tilgung alles 
Kleinlichen und Zufalligen gerichtet. Generationen haben daran gearbeitet und 
ein gerader Weg fiihrt von den eckigen Kopfen und den leblosen Gesichtern der 
Xoana zu dem erhabenen Haupte des olympischen Zeus. Was den griechischen 
Kopftypus charakterisiert, ist der teste organische Bau des Knochengeriistes und 
der Muskulatur, im einzelnen das starke Vortreten der schongeschwungenen Augen-
bogen, die geringe Einsenkung der Nasenwurzel, der breite Nasenriicken und das 
krattig vortretende Kinn. Die geschweifte Oberlippe ist kurz, die Unterlippe voll. 
Die Augen werden durch den Vorsprung der Stirn beschattet. 

Der Typus lockert sich mit der Aufnahme individualisierender Darstellungen, 
aber er besteht neben dem realistischen Bildnis fort und ist bis in die letzten Zeiten 
der Antike, in denen der Sinn fiir das Organische sehr geschwunden war, nicht ganz 
erloschen. 

Die mittelalterliche Kunst geht andere Wege. Auch sie beharrt lange im 
Allgemeinen, aber es gibt weder einen Gesamttypus der nordischen Kunst noch ein-
heitliche Typen in den einzelnen Landern, ja sie wechseln sogar innerhalb der ein-
zelnen Schulen sehr rasch. In der franzosischen Plastik des friihen 13. Jahrhunderts 
tritt ein starker Zug zum Typischen zutage, aber er halt nicht an. 

Ober den Anfangen der Plastik und Malerei bei den nordischen VOlkern hat 
kein giinstiger Stern gewaltet. Diese Volker kamen mit der antiken Kunst in 
Beriihrung zu einer Zeit, da ihre Kultur noch an einer rein ornamentalen Kunst 
Geniige fand. Die Antike aber hatte ihre Laufbahn vollstandig durchmessen. Mit 
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VON GUSTAV VON BEZOLD. 7 

der Aufnahme dieser Kunst i.iberspringen die jugendlichen VOlker eine Reihe nati.ir-
Jicher Entwicklungsstufen, statt sie in eigener Arbeit zu erringen und sie bleiben 
dadurch ftir Jahrhunderte in Nachahmung befangen. Dazu kommt, was indes 
in seinen Wirkungen weit i.iberschatzt wird, daf3 die Kirche, unter deren Leitung 
die Kunst stand, die Beobachtung der atur nicht begi.instigte. Anderseits wurde 
der Gegensatz der primitiven Kunst der Kelten und Germanen gegen die Antike 
dadurch gemildert, daf3 diese selbst senil und formelhaft geworden war. Das Er-
gebnis war eine Unsicherheit in der Auffassung des Organi mus, die im Mittelalter 
nie ganz i.iberwunden worden ist. 

Die Vorbilder, an welchen sich die aufkeimende Kunst der abendlandi chen 
Volker bildete, waren fast au chlief3Jich der letzten, von orientalischem Kunstgei t 
durch etzten Phase der Antike entnommen, die wir bisher unter dem Gesamtnamen 
der byzantinischen Kunst begriffen haben. Es waren Werke der Kleinkunst, illu-
strierte Manu kripte, Elfenbeinreliefs, Arbeiten in Gold und Email. Sie dienten 
nicht nur den gleichen Ki.insten im Abendlande, sondern wurden auch ins Grof3e 
tibertragen. Zum Gltick 1ief3en sich die Obertragungen noch nicht mit der Punktier-
maschine und dem Storchschnabel machen; eine freihandige Obertragung ins Grof3e 
verlangte eine eigene gestaltende Tatigkeit des Ktinstlers. Unsicher und strauchelnd 
werden die ersten Schritte getan. Aber unter der unbeholfenen, ja rohen Form 
nehmen wir mit Freude die Anfange eigener Beobachtung der Formen und Be-
wegungen wahr. Sie sind mit einem Element der Schwache behaftet; die junge 
Kunst strebte nach Au druck, ohne die Form zu beherrschen. Mit der beginnen-
den elbstandigkeit tritt sofort der somatische Volkscharakter in die Erscheinung. 
Die Naturbeobachtung wird unmittelbarer in die Kunst i.ibertragen als bei den 
Griechen. Darauf hat chon Viollet-le-Duc hingewiesen. Man braucht seinen Aus-
fi.ihrungen nicht in alien Sti.icken zuzu timmen, in der Hauptsache sind sie richtig. 

Die Erscheinung tritt schon mit den frtihesten selbstandigen Regungen der 
deutschen Kunst zutage, welche an den Namen des Heiligen Bernward von Hildes-

heim gekntipft sind. Das Hauptwerk sind die Reliefs der Do m t i.i r en z u 
H i Ides he i m vom Jahre 1015. Die Komposition der echzehn Szenen aus der 
Genesis und der Geschichte Christi mag von Handschriftenillu trationen abhangig 
sein, aber der Ki.instler geht seinen eigenen Weg und schaut offenen Auges in die 
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Natur. Er ist ein epischer Erzahler, der anschaulich schildert. Ausdrucksmittel 
sind ihm, bei unbeholfener, doch nicht roher Formgebung-, die Haltung und Be-
wegung seiner Figuren. Seine Geharden prache ist ehr au drucksvoll, ja er weif3 
auch zarte Gefi.ihle anmui.ig auszusprechen. Die Leute, die er un vorfi.ihrt, ind 
alle Niedersachsen mit langen, schmalen Gesichtern. 

A uch die T r a g e r d e s T a u f b e c k e n s i m D o m z u B r e m e n, 
kleine Manner auf Lowen reitend, zwei altere und zwei ji.ingere, gehOren dem 11. 
Jahrhundert an. Ihr Stil ist befangener als der der Hilde heimer Reliefs, der Orga-
nismus ist nur mangelhaft erfaf3t, die Wiedergabe der Einzelheiten ehr archaisch. 
Doch auch in ihnen erkennen wir Nieder achsen. 

Niedersachsisches Volkstum ist an den Figuren der Chorschranken von S. 
Michael in Hildesheim, von Liebfrauen in Halberstadt u. a. nicht zu verkennen. Hier 
aber, auf hoherer Entwicklungsstufe, tritt das ethnisch Gemeinsame schon zuri.ick 
hinter dem Bestreben, die einzelnen Personen verschieden zu gestalten. Die K o p f e 
d er A p o t e 1 in Halberstadt und Hildesheim sind sehr mannigfaltig, aber bei 
aller Verschiedenheit nach organi chem Bau, Alter und Charakter bleibt doch die 

Talei x1v. gemeinsame Grundlage des niederlandischen Typus. Der Kopf eines Apostels 
von den Chorschranken von S. Michael in Hildesheim mag da veranschaulichen. 

Talei xv. Noch ausgesprochener als die Apostel ist die Maria von der gleichen Chorwand 
in dem langlich ovalen Gesicht, wie im Schnitt des Mundes als niedersachsische Frau 
charakterisiert. Eine nahere Pri.ifung des Weges, auf welchem die Differenzierung 
der Kopfe zustande gekommen ist, hat das auffallende Ergebnis, daf3 sie nicht durch 
eindringende Naturbeobachtung gewonnen, ondern in Vorbildern gegeben ist, welche 
den Gestalten zugrunde liegen, in Werken der byzantinischen Kleinkunst der Elfen-
beinplastik und der Mi1.iaturmalerei. Wir haben also gar keine durch unmittel-
bare Beobachtung gewonnene Individualisierung aus dem Volkstypus heraus vor 
uns, sondern der den Kopfen g-emein ame ethni che Grundzug ist das, was der Bild-
hauer aus der Beobachtung seiner Umgebung gewonnen und seinem Formgedachtnis 
eingepragt hat und was er dem fremden Vorbild an eigenem zubringt. Es ist das 
nicht wenig; so mangelhaft die Kenntnis des Organismus noch i 1., die Kopfe sind 
deutsch. Wenn das Streben nach Individualisierung der Anlehnung an fremde 
Vorbilder bedarf, es ist doch vorhanden. Die Erscheinung ist die gleiche, wie wenn 
die Biographen des 10. und 11. Jahrhunderts ihre Charakteri tik alteren Lebens-
beschreibungen, namentlich Legenden, entnehmen und doch einigermal3en glaub-
wi.irdige Charakterbilder zustande bringen. Die Absicht der Kunst ist weniger 
darauf gerichtet, die Formen bestimmter Personen genau wiederzugeben, als den 
Charakter als geschlossenen Komplex psychischer Qualitaten au zudri.icken. 

Die Plastik Niedersachsens hat vor der anderer deutscher Landschaften den 
Vorzug einer langen Schultradition und sie arbeitet vorwiegend in bildsamem Ma-
terial, in Ton und Stuck. Die Steinskulptur, die im Ornament eine wunderbare 
Vollendung erreicht, hat im Figi.irlichen wahrend des 12. Jahrhunderts kaum einen 
Vorsprung vor der anderer Gegenden Deutschlands. Die Arbeiten aus dieser Zeit 
sind hier wie da roh. So ist im i.iden und Westen Deutschlands wenig, was fi.ir 
die Frage der lndividualisierung in Betracht kommt. Selb t ethni cl1e Typen lassen 
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VON GUSTAV VON BEZOLD. 9 

ich, was ja hei der tarken Mi chung der Bevolkerung nicht auffallen kann, kaum 
wahrnehmen und in keinem Fall mit voller Be timmtheit nachwei en. 

Der Kopf einer Halbfigur im Mu eum des Hi tori chen Vereins zu Re - Tafcl xv1 
g e n b u r g hat Anklange an einen Typu , der neben anderen in Bayern vorkommt. 
Roh und unbeholfen in der Au ftihrung ist er in einer Anlage nicht ohne Leben. 
Die Vergleichung- mit dem Denkmal des Otto Semoser in Frei in,g- gestattet kaum, 
die Figur Uber die patzeit des 12. Jahrhunderts zurUckzu etzen. 

Auf der Vincentiustafel im MUn ter zu Basel i t eine Ge talt, welche man al 
Alemannen ansprechen mochte, aber es bleibt zweifelhaft, ob hier Absicht oder 
Zufall waltet. 

Urn das Jahr 1200 tritt in Bamberg ein Bildhauer auf, der an Intensitat 11;eistigen 
Au druck ein Hoch te bietet, der Me i t er de G eo r g en c h o 1 s. Die 
Frage nach der Herkunft und chule dieses grol3en Meisters ist noch nicht vollig 
,g-eklart. Aul3er Zweifel teht, dal3 er ein Deutscher ist. In den Blendarkaden der 
nordlichen chranken des 0 tchor im Bamberger Dom stehen unter jedem Bogen 
2 Figuren in lebhaftester Unterredung. Das Ausdruck problem ist bis auf Diirer 

und Grlinewald nicht wieder mit olcher Kraft erfaOt worden. Die Figuren sind vollig 
beherr cht von g-eistiger Spannung, der alles folgt, Haltung- und Bewegung, der 
Slick, ja man mochte glauben der Zug der Gewander. Unmogliche Drehungen des 
Korper werden glaublich, in den Kopfen aber liegt unendliche Kraft und FUlle des 
Au druck . olches hatte die nordi che Kun t bi dahin nicht gekannt. Die Wen-
dungen der Kopfe gegen oder voneinander sind wunderbar abgestimmt. Vor allem 
aher i t es die Inten itat des Blicks, die ihnen so prechendes Leben verleiht. Hier 
tritt etwas ~;anz Neues in die Kun t; zum er ten Mal werden die Augen richtig gegeben, 
zum ersten Mal wird die Gewalt, die im Auge liegt, erkannt und ausgeniitzt. Die 
gei tige Erregung zittert im Mund und in der Spannung der Na enf!Ugel nach. Nur 
der charf te Slick in die Natur mochte all' da erfa en, nur die icherste Hand konnte 
es ge talten. Die Fiille des Leben laOt jeden die er Kopfe individuell erscheinen, 
in der ganzen Reihe er cheinen ie al Abwandlung eines Typus, der Mei ter hat 
anderes zu tun, al formalen Unter.chieden nachzug-ehen, ja er bedarf nicht einmal 
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verschiedener Charaktere, auch geistig sind diese Manner von einem Schlag. Man 
darf sie auch keinem Yolk zuzahlen; bei aller Scharfe der Naturbeobachtung schaltet 
der Meister mit den Formen so, wie es die Charakteristik verlangt. 

Bei den bisher betrachteten Skulpturen lag eine unmittelbare Wiedergabe 
individueller Naturformen nicht im Wesen der Sache. Anders war die Aufgabe, 
wenn es darauf ankam, bestimmte Personen darzustellen. Da wichtigste, wenn auch 
nicht das ausschlieBiiche Gebiet hierflir ist die Grabplastik. Ihre Denkmaler sind 
zahlreich, wir sind geneigt, anzunehmen, daB wir hier eine Flille von Portrats 
finden konnen, die uber den Stand der Bildniskunst naheren Aufschlul3 gewahren 
und der grol3e MaBstab der Figuren laBt erwarten, dal3 sie sich in ihnen besonders 
intensiv betatigt habe. Aber die Betrachtung der Denkmaler rechtfertigt diese An-
nahme, wenigstens fur das fr}.ihe Mittelalter, nicht. Exakte Bildnisse konnen nur 
bei direkter Verwertung der Naturbeobachtung entstehen, sie erfordern also, daO 
die Grabplatten entweder zu Lebzeiten der Dargestellten gefertigt werden, oder 
daB fiir sie zu Lebzeiten oder unmittelbar nach dem Tode gefertigte Vorlagen ver-
wendet werden konnen. Tatsachlich kam beides vor. Wer den Wunsch hatte, auf 
seinem Grabmal ahnlich dargestellt zu werden, mochte es sich selbst bestellen, konnte 
er doch nicht wissen, ob ihm von den Hinterbliebenen liberhaupt eines gesetzt werden 
wlirde. Auf dem Grabmal eines spani chen Pralaten in S. Maria in Monserrato in 
Rom lesen wir: 

Certa dies nulli est, mors certa, incerta sequentttm, 
Cura, locet tumulu.m, qui sapit ante sibi. 

Von Rudolf von Habsburg wissen wir, dal3 er sein Grabmal schon vor seinem 
Tode machen liel3. Ottokar erzahlt davon in seiner urn n90 verfa13ten Reimchronik 
(M. G. Deutsche Chroniken, V. 1. 508}: 

ein kluoger steinmetze 
ein bild suber und rein 
uz einem merbelstein 
scMne het gehouwen. 
wer daz wolde schouwen, 
der muoste im des jehen, 
daz er nie bild hiet gesehen 
einem man ne 6 gelkh: 
wand s6 der meister kunster'ich 
dheinen gebresten vant, 
sfi liuf er zehant, 
da er den kunic sach, 
unde nam darnach 
die gestalt hie ab, 
die er dort dem bilde gap. 
under andern dingen 
!at iu ze liehte bringen 
einen albreren sit, 
der dem meister wonte mit: 
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Apostel von den Chorschranken in S. Micltael zu Hildesheim. 
Bcilriige zur <icschichte des Bildnlsses- Tafel IV 



Maria von den Chorschranken in S. Michael in Hildesheim. Bischof Adelog von Hildesheim. 

Beitriige zur Geschichte des Bildnisses. Tafel XV. 
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er het s6 gar gevedemt 
und in sin herz begedemt 
al des kuniges gestalt, 
daz er die runzen zalt 
an dem antlutze, 
daz het der mei ter nutze 
allez gemarht. 
und dO daz bilde wart gewarht, 
als er sin het gedaht, 
nO het den kunic braht 
gebreste manicvalter 
und 31lermei t daz alter, 
daz der kunic h~r 
einer runzen mer 
an dem antlutze gewan; 
daz wart dem meister kunt getan. 
der huop ich Of sin strazen 
und liuf hinz El azen, 
da der kunic do was: 
da nam er uz und !as 
an den sachen die warheit, 
als man im het geseit. 
und dO er daz ervant, 
dO kert er zehant 
~egen ptre wider 
und wart daz bilde nider 
unde macht ez aber gellch 
Ruodolfen dem kunic rich. 

11 

Der Bericht ist anekdotenhaft, er ist gleichwohl flir die Geschichte des Bild-
ni es von Bedeutung. Er bewei t zunachst die Ausfiihrung des Grabmals zu Leb-
zeiten Rudolf . Er gibt aber weiter Aufschlul3 tiber die Anforderungen an Ahnlich-
keit und liber die Arbeitsweise der Ktinstler. Man legte Wert auf Ahnlichkeit, ja 
auf eine bis in Einzelne genaue Dar tellung. Was dem Chroni ten als wesentlich 
erscheint, sind freilich nur unkiin tlerische Einzelheiten. Der Kiinstler arbeitete 
nicht unmittelbar nach der atur, sondern nach einem Erinnerungsbild, das er, 
wenn es verblal3te, durch erneute Anschauung belebte. 

Dal3 man im spaten Mittelalter Grabmaler zu Lebzeiten oder bei Eheleuten 
nach dem Tode eines Gatten be tellte, erhellt auch darau , dal3 zuweilen die Todes-
daten nicht au geflillt ind. Allgemeine Sitte war dies jedoch nicht, die meisten 
Grabmaler ind erst nach dem Tode au gefiihrt worden, gewil3 zumeist nach Erinne-
rungsbildern, oft ohne olche. 

E gab noch ein Hilf mittel, die Totenmaske. Totenmasken wurden bei Auf-
bahrungen vornehmer Per onen angewandt; ja Abformungen nach dem Leben wurden 
chon friih gemacht. Die friiheste achricht stammt aus dem 14. Jahrhundert. 

1350 wurden das Gesicht und die Hande Philipp VI. von Valois abgeformt, urn den 



Tafel XVII. 

Tafel XVIII. 

12 BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DES BILDNISSES. -----------------------------
Kiinstler, der das Denkrnal des Konigs rnachen sollte, in Stand zu setzen, eine voll-
kornrnene Ahnlichkeit zu erreichen. 1422 wurde die Abforrnung des Gesicht Hein-
richs v. von England in gekochtern (und dadurch erweichtem) Leder ausgefiihrt 
und reich bernalt. Spater wurde Wachs angewandt. Cennini gibt eine ausfiihrliche 
Anleitung zu Gipsabgi.issen nach dern Leben. Das Verfahren war schon irn Alter-
turn bekannt, es soil von Lysistratos, dern Bruder des Lysippo , erfunden worden sein. 

zu den Denkrnalern filr Zeitgenossen komrnen solche fiir Hi.ngst Verstorbene, 
uber deren Gestalt niernand AufschluO geben konnte. DaB diese frei gestaltet werden 
rnuOten, ist selb tverstandlich; sowie aber die Fahigkeit der Individualisierung ge-
wonnen war, Jag es nahe, sie als bestimrnte Personlichkeiten zu gestalten. 

Was tiberliefertes Wissen und naheliegende Erwagungen tiber die Forderungen 
der Individualisierung und der Ahnlichkeit in der Darstellung bestirnrnter Personen 
ergeben, wird durch die Denkrnaler naher bestimmt und beschrankt. Die Forderungen 
waren nicht unbekannt, aber sie wurden keineswegs allgernein gestellt und als Grund-
lage ftir die ktinstlerische Gestaltung angenornmen, wir finden vielmehr alle Ober-
gange von schernatischer Allgemeinheit zu per onlichstem Leben. Die Absicht ist 
aber auch irn Bildnis nicht darauf gerichtet, die Ahnlichkeitsrnoglichkeiten zu er-
schi:ipfen - das konnte sie in einer bei aller Freiheit und GroOe stil trengen Kunst 
nicht sein -, sie geht vielrnehr dahin, auf Grundlage der Naturbeobachtung, gleich-
viel wie dieselbe gewonnen und in welchem Stadium der geistigen Aneignung und 
Verarbeitung sie verwertet ist, einheitlich charakterisierte lndividuen zu schaffen. 
Die Fahigkeit zu solch vertiefter Charakteristik eignet nur einer hoch entwickelten 
und selbstsicheren Kunst, sie wird langsarn errungen, erst die Plastik des 13. Jahr-
hunderts erreicht ie. Sie erreicht sie in der Beriihrung rnit der franzosischen Kunst. 
Frankreich hat irn hohen Mittelalter durchaus die ktinstleri che Fiihrung; die Ein-
wirkungen der franzosi chen Kunst er trecken sich iiber das ganze Abendland. In 
der deutschen Plastik sind die Einwirkungen der franzosischen Schule, die hier nicht 
,ganz zutreffend als einheitlich gelten mag, in verschiedenen Gegenden verschieden. 
Unrnittelbar wirkt sie auf die StraOburger Hiitte, in Barnberg ist der franzi:isische 
EinfluO stark, ebenso in Regensburg, wohin er erst spat gelangt. Sachsen ernpfangt 
Anregungen, aber es ist schon zu selbstandig, urn von seiner Eigenart abgelenkt zu 
werden. 

Bei Betrachtung der Denkrnaler rntissen wir nochmals in das friihe 12. Jahr-
hundert zuriickgehen. 

Die Grabplatte Rudolfs von Schwaben (t 1080) im Dom zu Merseburg 
ist unter den erhaltenen, welche das Bild des Verstorbenen tragen, wohl die 
alteste. Eine genaue Datierung ist bei der geringen Zahl der erhaltenen Denkrnaler 
schwierig. Zur Vergleichung konnen die Grabplatten Wittekinds in der 
Kirche zu Enger bei Herford und die des Erzbischofs friedrich von Magdeburg 
(t 1152) herangezogen werden. Aus der nahen stilistischen Verwandtschaft 
des Denkrnals Friedrichs mit den Bischofsfiguren auf den Kor sunschen Ttiren in 
Nowgorod, die unter Friedrichs Nachfolger Wichmann gego en sind, ergibt sich, 
daO es bald nach dem Tode Friedrichs gefertigt ist. Die Gewandbehandlung ist 
auf den drei Denkrnalern ahnlich; die groOen Falten sind in die wenig gegliederten 
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Halbfigur im Ulrichsmuseum in Regensburg. Otto Semoser in freising. 

Beitrage zur Geschichte des Bildnisses. Tafel XVI . 
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Rudolf von Schwaben in Merseburg. Wittekind in Enger. 

Beitriige zur Geschichte des Bildnisses. Tafel XVII. 





M
itteilungen aus dem

 G
erm

an. N
ationalm

useum
. 

1909. 
Taf. V

. 

..: 
> 

~
 

>< 
'-

~
 

::I -
.J::I 

~
 

Q
J 

f:-o 
""0 
biJ 

,_; 
t1l 
=; 

., "' 
.!!! 

= 
I: 

0 
"C

 

> 
CQ 

-5 
V

>
 

., 
·c 

"C
 

""0 
~
 

Q
J 

~
 

·c 
11-. 

u 
-

"' 
0 

., 
.c 

0 
(
)
 

... 
"' 

:: 
:c 

... 
N

 
., 

'-
~
 

(.t..J 
:..: 
.t: 
·;;:; 
c:o 

-
t:~~·~~ .. 

' 
-

-
-



m 
to~ 

Di 
ei 
Fin 

Oi 
Gi 
la! 
Kl 
h~ 



VON GUSTAV VON BEZOLD. 13 

Gewandma en flach agefOrmig eingeschnitten, die kleinen, nur zeichnerisch mit ver-
tieften Linien angedeutet, eine Behandlun~, die von byzantinischen Elfenbeinreliefs 
Ubernommen ist. Dagegen ind die Kopfe merklich ver chieden, auch in den Handen 
ind Ver chiedenheiten wahrzunehmen. Diese Korperteile sind aut Friedrichs Denk-

mal weit natiirlicher gehildet a! auf den beiden anderen. Der Kopf Wittekind ist 
fortgeschrittener a! der Rudolf , reicht aber an den Friedrichs Iange nicht heran. 
Die Bildung der Augen, bei welchen die Iris mit farbigen teinen oder Gla flii en 
einge etzt war, ist bei beiden ziemlich gleich, auch die Hande mit ihren diinnen langen 
Fingern sind ahnlich gestaltet. Au der Vergleichung der drei Denkmaler er ehen 
wir. daf3 sie zeitlich nicht ehr weit voneinander abstehen, daf3 das Rudolfs das frliheste, 
das Friedrich das spate te i t. 1st das Denkmal Friedrich bald nach der Mitte 
des 12. Jahrhunderts au gefUhrt, o dart das Rudolf in dessen erstes Viertel gesetzt 
werden. 

Das Denkmal R u do Ifs i t in Erz gego en. Die Kunst wagt hier einen 
ersten chritt ins Monumentale; die Figur ist nahezu leben grof3. Rein techni eh 
betrachtet ist die Arbeit sehr gut und im Stil dem Material sicher angepaf3t. Das 
Relief ist flach, nur der Kopf tritt hOher aus dem Grund hervor. Das Gefiihl fiir den 
Organismus i t schwach, der Korper ist unter dem Gewand kaum angedeutet, da 
Gesicht ist vollig leblo , schemati eh, fast ornamental, der Bann der Stilisierung 
lastet drUckend auf ihm. Die Linienfiihrung ist streng, die Modellierung test, der 
Kopf ist grof3, ja monumental behandelt. Bildniswert hat er nicht; der Kiinstler 
hat nicht die Fahigkeit, auch kaum die Absicht gehabt, innerhalb seines strengen 

tils zu individualisieren. 
Der Kopf W i t t e k i n d s, eine rei ne Phantasieschopfung; aber er ist weit 

lebendiger al der Rudolf . Dieses Denkmal i t in Stein gehauen; fUr die frUhe Zeit 
i t es eine ehr achten werte Lei tung. 

Da Denkmal des Erzbi chof F r i e d r i c h v o n Wet t i n (t 1152) im 
Dom zu Magdeburg, i t in Erz gego en. Die Figur ist noch puppenhaft, mit Aus-
nahme der Arme ver chwinden die Korperformen unter dem Gewand. Der Kopf 
tritt ta t frei au dem Grund vor. Die einzelnen Formen zeigen im unteren Teil 
de Gesichts eine eindringendere aturbeobachtung als bei den frliheren Denkmalern; 
Haare und Ohren sind noch ganz ornamental und die Augen ind schematisch und 
leblos. In der Individualisierung i t ein bedeutender Fort chritt gemacht, das zeigt 
sich namentlich im Profil. Ob darin eine Ahnlichkeit mit dem Verstorbenen ange-
trebt, und wie weit sie erreicht i t, laBt sich nicht ent cheiden. Aut ein anderes 

aber mochte ich hinwei en. Jede inten ive Beruf tatigkeit, besonders auf gdstigem 
Gebiete, pragt dem Gesicht ihrer Trager ihre puren auf und verleiht ihnen, ganz 
unabhangig von den auBeren Formen, die ehr ver chieden ind, gemeinsame Zlige. 
I t nun dem Meister der Grabplatte Friedrichs eine personliche Charakteristik noch 
nicht gelungen, den Typu des Gei tlichen hat er wohl erfaBt. 

In Uddeut chland i t au einer ent prechenden Entwicklungsstufe der Bildnis-
kun t der urn etwa achtzig Jahre patere Grab tein des Otto Semoser im Dom TateJ xv1. 
zu Frei ing zu nennen. emo er war Ti.irhiiter des 1231 ge torbenen Bi chof 
Gerold · der tein wird bald nach einem Tode g-esetzt ein. Er i t in flachem Relief 
gehalten und ziemlich roh gearbeitet. Die Absicht, ein ahnliches Bildni zu geben, 
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ist unverkennbar; als Hauptmerkmal, das Jeicht wiederzugeben war, ist- der Bart 
zu betrachten, aber auch wenn man ihn zudeckt, behalt der Kopf ein indi viduelles 
Geprage, welches durch die falsch gestellten, oberflachlich behandelten Augen beein-
trachtigt, aber nicht aufgehoben wird. 

Sehen wir die Bildniskunst hier auf einer unentwickelten Stufe, so finden wir 
am Oberrhein ein Denkmal von hOchster Bedeutung, die Baumeistertafel im MUnster 
zu Base!. Unter einer Doppelarkade, deren Bogen auf3en von Saulen, in der Mitte 
von einem Engelskopf getragen werden, sitzen zwei einander zugewandte Manner. 
Die unvollstandige In chrift 

HI DVO TEMPLI.HVIVS. QVIA 
STRVCTVRE FAMVLANTUR 

bezeichnet sie als Baumeister, wobei unentschieden bleibt, ob ihre Tatigkeit eine 
technische oder eine administrative war. Daf3 sie an dem 1185 begonnenen Neubau 
des Domes tatig waren, steht nach der stilistischen Gesamthaitung auf3er Zweifel. 
Die Proportionen, die Haltung, die Verktirzungen und der Faltenwurf sind ziem-
Iich unbeholfen, dagegen sind die Kopfe voll des individuellsten Lebens, daf3 selbst 
die absichtliche Verstiimmelung der Nasen nur wenig Abbruch tut. 

Der Grabstein des Bischofs Adelog (t 1190) im Dom zu Hildesheim IaOt ein 
gesteigertes Streben nach Individualisierung erkennen. Stilistisch steht er auf der 
Entwicklungsstufe der Chorschranken von S. Michael und des Tympanons von S. 
Godehard. Wenn aber ein hervorragender Kenner fiir den Kopf Adelogs ein spat-
byzantinisches Relief des Victoria- und Albert-Museums in London (Maskell 215) 
als Analogon heranzieht, so kann ich dem nur bedingt soweit zustimmen, als ich 
anerkenne, daf3 die Formgebung des Mei ters von byzantinischen Werken beeinfluOt 
i t. Allein das individuelle Moment ist in dem Kopfe Adelogs so stark, daf3 fiir mich 
eine eingehende selbstandige Naturbeobachtung auf3er Zweifel teht. Man beachte 
die Bildung des Mundes, die Muskulatur urn Wangen und Kinn und das Ohr und 
schlief31ich das Gesicht im ganzen. Zu vollem Leben ist es noch nicht durchgebildet, 
die plastische Darstellung der Augen i t noch mangelhaft, aber e unterscheidet 
sich doch in seiner ganzen Anlage von Bildungen, wie den sch6nen Kopfen im Tym-
panon von S. Godehard in Hildesheim. Die Formbehandlung ist kompliziert, die 
grof3en Flachen sind in viele kleine zerteilt. Sind in dem Kopfe unzweifelhaft die 
eigenttimlichen Ziige eines deut chen Mannes wiedergegeben, so wi en wir freilich 
noch nicht, ob es die Adelogs ind. Wir werden geneigt sein, das anzunehmen, 
da wir wi en, daf3 die mittelalterliche Bildni kunst mit Erinnerung bildern arbeitet, 
aber eine Sicherheit haben wir nicht; es ist auch moglich, dal3 der Mei ter aus irgend 
einer and er en Erinnerung als der an Adelog sein Bild geschaffen hat 2) . 

* * * Fri.iher al die deutsche Plastik hat die franzosische einen monumentalen Stil 
gewonnen; seine Entstehung fallt mit dem Werden der gotischen Baukun t zu· 
sammen und nur in einer Bedingtheit durch die enge Verbindung der Pia tik mit 
der Architektur kann er voll gewtirdigt werden. ur der hochsten stilbildenden 

. ~) Kern m erich, Portratplastik, gibt auf s. 162 ein Siegel Adelogs, das mit dem Grab-
stem mcht iibereinstimmt. 



Mitteilungen aus dem German. 1 ationalmuseum. 190CJ. Taf. VI. 

Die Baumeistertafel im Munster zu Base!. 

Beitrage zur Geschichte de Bildnisses. Tafel XIX. 
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Kraft konnte diese ri.icksichtslo e Ein~liederung der menschlichen Gestalt in die 
architektoni che Kompo ition gelingen. Dabei geht es nicht ohne Harte ab, sollte 
der architektoni che Organismus gewahrt bleiben, so muBte dem somatischen Organi -
mus der den aulen vorgestellten Figuren Gewalt angetan werden, die Gestalten 
muBten selbst saulenhaft werden, nur ie erfahren die volle Strenge der Stilisierung. 
DaB dies in bewuBter ki.instlerischer Absicht geschehen ist, ehen wir an den kleinen 
Figuren der Bogenfelder und der Archivolten, welche nati.irlicher proportioniert 
und freier bewegt sind. Das Wunderbare an dieser Kunst ist aber, daB sich zu der 
strengsten Stilisierung der frischeste und sicherste Slick in die Natur gesellt. Das 
kommt vor all em den Kopfen zugute, die auch bei den groBen Standfiguren nich t 
von der Verschiebung der Proportionen betroffen werden. Sie zeugen von einem 
sicheren Gefi.ihl fur das Organische, wir nehmen auch ein erstes Aufleuchten geistigen 
Lebens wahr. Es i t nicht Naturnachahmung, es ist Naturbeobachtung, welche 
innerlich verarbeitet zu Bildungen von stilvoller Schonheit fiihrt. Individuali-
sierend zu gestalten, liegt dieser stilstrengen Kunst ferne, sie muB, will sie nicht 
mit sich selb t uneins werden, auf das Typische gehen. Dieses Bestreben fi.ihrt 
nicht zu einem formal einheitlichen Kopftypus, sondern zur Herausarbeitung der 
GesetzmaBigkeit des organi chen Baues. Wohl geht ein gemeinsamer Zug ethnischer 
ZusammengehOrigkeit durch diese Kopfe, den Viollet-le-Ouc richtig als gallisch be-
zeichnet - noch heute begegnen wir diesen schOnen, groBflachigen Gesichtern 
bei den Bauern des Limou in, des Perigord, der Bretagne und anderer Landschaften 
Frankreichs - aber die ki.instleri che Arbeit ist nicht aut Differenzierung ins Per-
sonliche, sondern aut Vereinfachung und Grol3e der Form gerichtet. Fest, ja hart 
sind die FJachen gegeneinander gestellt, die Obergange ind sicher vermittelt und 
oft werden sehr zarte Formen erreicht. Einfachheit und GroBe der Formen bleibt 
auch in der Fri.ihzeit des 13. Jahrhunderts das Ziel, dem die Plastik zustrebt. Den 
Hohepunkt bezeichnet vielleicht der grol3artige Kopf Christi am Pfeiler des Mittel-
portals von Amiens. Der Typu der Kopfe i t nun einheitlich geworden, wir be-
gegnen den gleichen Kopfformen in Pari und Chartres, in Amiens und an den alteren 
Figuren in Reims. Milde Hoheit spricht aus diesen Kopfen, aber die Intensitat 
des geistigen Lebens, die am Westportal von Chartres zuerst aufleuchtet, hat ab-
genommen, ja einer oder der andere erscheint etwas leer. 

Dann wird Reims der Mittelpunkt und die Hoch chule der Bildhauerkun t. 
Hier arbeiten Meister verschiedener Richtungen nebeneinander, ja es werden, wie 
bei der Darstellung im Tempel am Mittelportal, Werke verschiedener Hande, deren 
Stil keinesweg gleichartig ist, zu einer Gruppe zusammenge:-tellt. Die Oberfi.ille 
plastischen Schmuckes an der Kathedrale von Reims konnte nur in !anger Arbeit 
au gefi.ihrt werden, der Stil wird im Laufe der Zeit homogen, in den Kopfen ent-
wickelt sich der feine, sensitive Kopftypus, den wir nicht mehr gallisch, sondern 
franzosi eh nennen mi.issen. Diese Menschen sind die Trager einer hohen, fast i.iber-
reifen Kultur. Die Formen werden kleiner und mehr im einzelnen durchgebildet. 
Der Typus ist anfangs ein idealer, aber er wird bald in das Individuelle abgewandelt, 
in das Individuelle im Sin ne geschlo sener Per onlichkeit, nicht im Sin ne des 
realistischen Portrats. 
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Beispiele sind der heilige J osep h bei der Darstellung im Tempel, die Konigin 
von Saba und der als Sa I o m o oder Abiathar bezeichnete Mann, ein Konig 
auf einem Strebepfeiler der Nordseite u. a. Einige Kopfe aber, wie der des alteren 
J a ko bus konnen kaum anders, als in Anlehnung an bestimmte Gestalten der 
Wirklichkeit entstanden sein. Daneben tritt in den Kopfen, welche die Archivolten 

der Fenster sti.itzen, etwas ganz Neues in die Erscheinung, die sichere Erfassung 
momentaner Stimmungen in den fllichtigen Regungen des Mienenspiels. Diese 
Kopfe sind mit frischem Humor gestaltet, das Charakteristische ist bis zur Kari-
katur zugespitzt, an sprlihendem Leben haben sie wenig ihres Gleichen. Hier 
waltet die sicherste Gestaltungskraft mit voller Freiheit. 

Nach alledem muB der franzosischen Pia tik des 13. Jahrhunderts die Fahig-
keit zum Bildnis im voraus zugesprochen werden; se hen wir ab er die Monumente, 
insbesondere die Grabmaler an, so bemerken wir, daB sie von dieser Fahigkeit erst 
spat einen beschrankten Gebrauch gemacht hat. Die in Erz gegossenen Denk-
maler der BischOfe Evrard de Fouilloy (t 1222) und Geoffroy d'Eu (t 1237) in 
der Kathedrale zu Amiens, streng und schon stilisierte Arbeiten, halten sich ganz 
im Typischen. 1203 lieB Ludwig der Heilige die Denkmaler der franzo ischen Konige 
in Saint-Denis ausfi.ihren; daB diese Bilder nicht ikonisch ein konnten, ist selbst-
verstandlich, aber es ist an ihnen auch nicht der Versuch gemacht worden, in dem 
Sinne zu individualisieren, wie an manchen Idealstatuen der Zeit, je sind nicht 
nur im Stil, sondern auch in den Formen gleichartig. 

Als das erste authentische Konigsbildnisgilt die Statue Philipps des Klihnen 
(t 1285) in Saint Denis. Auch dieses Denkmal ist erst lange nach dem Tode des 
Konig , zwi chen 1299 und 1307, von Pierre Chelles und Jean d' Arra ausgefiihrt. 
Hier i t alles individuell; der ganze Organismu wie die Einzelheiten, der UmrH3 
des Gesichts, die breite Stirne, die geschlitzten Augen, der breite Mund mit den 
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VON GUSTAV VON BEZOLD. 17 

di.mnen Lippen ind icher erfal3t und ehr lebendig dargestellt. Es ist anzunehmen, 
dal3 der Kopf nach einer Totenma ke gearbeitet ist, denn wenn fiinfzehn 
oder zwanzig Jahre nach dem Tode des Konigs sein Bild nicht mehr nach der Er-
innet ung ~eschaffen werden konnte, so war doch der zeitliche Abstand noch nicht 

so groG, dal3 man eine fremde lndividualitaf substituieren durfte. Man hatte nur die 
Wahl zwischen einem authenti chen Btldnis oder einem typischen ldealbilde. Bei 
allem Streben nach individueller Charakteristik bleibt der Kopf ganz im grol3en 

til der Zeit, der vollig-e Objektivitat in der Wiedergabe der atur noch ferne Jag. 

* * * 
In und mit der goti chen Architektur hat "ich die franzosische Plastik zu 

monumentaler Grol3e aufge chwungen, mit ihr kommt ie nach Deutschland. Der 
Boden war wohl vorhereitet; auch die de ut che Kultur tand auf ihrem Hohepunkt. 
E war die Zeit der grol3en Hohen taufen, in der es wenig ten dem Adel des armen 
deut chen Volke einmal verg-onnt war, ich frei in vornehmen Lebensformen zu 
beweg-en; die Zeit, deren Kinder wir aus einer le ben dig prechenden Ge chichte 
wie der Ottos von Frei ing und mehr noch aus den grol3en Dichtungen kennen. 
Fried rich Barbaros a, Friedrich I 1., Hagen, Gunther und Brunhilde, Kriemhild~. 

Dietrich von Bern, Parzival, Tristan und I olde kennen wir alle al einheitliche, grol3e 
Men eh en. Das Wort des Dichters: 

,Es sind tziclzt chatten, die der Walm erzeugte, 
Ich wezfs es, sie sind ewig, demz sie sitzd" 

~ilt auch von ihnen. Die Zeiten, da Leben beschreibungen miih am au Bruch-
tiicken von Heilig-enlegenden und kla ischen Autoren zu ammengestellt wurden, 
ind voriiber, die Charaktere werden mit voller Klarheit f(e chaut und dargestellt 

und ie bestimmen mit Notwendigkeit das Tun und La sen der Leute. 
Es i t bekannt, dal3 einige der hofischen Epen von Frankreich iibernommen 

ind, eben o bekannt i t, dal3 in den deutschen Bearbeitungen die Charakteristik 
vertieft, die lndividuali ierung ver charft ist. Das gleiche Verhaltnis gewahren 
wir in der bildenden Kunst. Die formale Hohe der franzo ischen Plastik wird nur 
ganz elten erreicht, die lndividualisierung ist tiefer und reicher. 

Mittellungen aus dem German. Nationalmuseum. 1909. 2 
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Die Orte, in welchen die franztisi ehe Arehitektur am frlihesten Eingang findet, 
ind aueh die, an welehen zuerst - und leider fast allein - eine grol3e, monumen-

tale Plastik ersteht. Die Hauptstatten ind Stral3burg, Freiburg, Bamberg und 
Naumburg. Aber die Au gangspunkte sind flir die Plastik andere, als flir die 
Arehitektur. FUr diese waren neben den Cisterzienserbauten einige Kirehen des 
Soi sonnais und vor allen die Kathedrale von Laon bestimmend. Die Anregungen 
fiir die Plastik gehen erst von den eitliehen Vorhallen der Kathedrale von Chartres, 
dann von Reim au-;. Paris und Amien waren nieht in dem Mal3e vorbildlieh, als 
man erwarten mtiehte. Aueh das wenige, was von den Skulpturen der Kathedrale 
in Laon erhalten ist, HH3t annehmen, dal3 weitreichende Einwirkungen von da nieht 
ausgegangen sind. 

Wie die Werkstatten zusammenha.ngen, ist bis jetzt nieht einwandfrei nach-
g-ewiesen und wird wohl nie vollstandig aufgeklart werden ktinnen. Das Nachst-
liegendste und Wahrseheinliehste bleibt immer, dail deutsehe Steinmetzen in fran-
ztisi ehen Hlitten gearbeitet und ihre Errungen ehaften in der Heimat verwertet 
hahen. Freilich i t es noeh in keinem einzigen Fall gelungen, irgend ein Werk des 
Straf3bure;er, Bamberger oder eines anderen deut ehen Meisters in Frankreich nacr-
zuweisen . Allein damit ist niehts gegen ihre Mitarbeit an den grol3en Figurenzyklen 
der franztisischen Kathedralen bewiesen, denn eine leitende Stellung nahmen sie 
nicht ein, und der Gehilfe und Sehiiler fiigt sich der Art des Meisters, scin Wesen 
offenbart ich erst im eigenen Sehaffen. Es ist die Ansicht ausgesproehen worden, 
deutsehe Steinmetzen hatten Studienreisen naeh Frankreich ,e;emaeht und in Skizzen-
bliehern die Motive gesammelt. Das widerspricht mittelalterliehem Brauehe. Ein 
und der andere mag ja auf seiner Wander ehaft Zeiehnungen gesammelt haben; ein 
solches kizzenbueh aus dem 13. Jahrhundert i t in dem Album des Villard von 
Honneeourt erhalten. Aber die Wander ehaft hatte das reale Ziel, Arbeit und 
Verdienst zu finden. Und allein dureh Zeiehnen naeh arehitektonisehen oder plas-
tisehen Werken eignet man sich deren Sttl nicht an. Ein anderer Weg der Ober-
tragung ist denkbar. Franzosen ktinnen in Deutschland gearbeitet haben. Villard 
von Honnecourt war in Kaschau tatig, vielleicht war auch der erste Meister des 
Doms zu KOln ein Franzose. Aber ein Werk der grol3en Plastik, das ieh einem 
Franzosen zusehreiben ktinnte, habe ieh in Deutsehland noeh nicht gesehen. So 
o-rol3 in einzelnen Fallen die stili tisehe Verwandtsehaft der deutsehen Plastik des 
13. Jahrhunderts mit der franztisisehen i t, in ihrem ethni ehen Wesen ist sie dureh· 
aus deutseh. Deut eh ist die intensive psyehologisehe Charakteristik, deut eh die 
ktirperliehe Erseheinung der Gestalten. Ausnahmsweise sehen wir slavisehe Typen, 
ab und zu franztisisehe. Ihre formale Grtif3e aber verdankt sie der Sehulung an 
der monumentalen Plastik Frankreichs. 

Arbeiten eines Franzosen hat man in den Figuren der E e e I e si a u n d 
S Y n agog e am Slid portal des Stral3burger Mlin ters erkennen wollen. Daf3 
sie mit den Skulpturen der seitlichen Vorhallen von Chartres zusammenhangen, 
steht auf3er Zweifel. Karl Franck hat die Bewegungsmotive der beiden Figuren 
feinsinnig analysiert und psychologisch gedeutet, o dal3 darauf hier nicht zurUck· 
zukommen ist. In den beiden Figuren i t dem Organismu zu Gunsten des Aus-
drucks mehr Gewalt angetan, als je ein Franzose Uber sich gebracht hatte. Und 
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Kaiser Heinrich 11. am Dom zu Bamberg. 

Bcitriige zur Geschichte des Bildnisses. Tafel XX. 
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Kaiserin Kunigunde am Dom zu Bamberg . 
.. 

Beitriige zur Geschichte des Bildnisses. Tafel XXI. 
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wie die ganzen Figuren, o ind auch die Kopfe deut eh. Auch ie sprechen den 
Grundgedanken des Siege der Kirche tiber die Synagoge, der in den beiden Ge-
·talten verkorpert i t, klar au . tolzes iegesbewuf3t ein , pricht au der Kopf-
haltung, der leichten pannung der Lippen und dem Blick der Ecclesia, wider tand ·-
lo , ohne Hoffnung, neigt die ynagog-e ihr Haupt. Aber die hocherregten Empfin-
dun~en finden ihr Maf3 in der voiJendeten chOnheit dieser Kopfe. Es sind ideale 

harakterkopfe, in den Dien t einer Idee gestellt, die wohl die innere Einheit person-
lichen Wesen klar zur chau tragen, nicht aber individueiJe Besonderheiten der 
auf3eren Formen. Das macr in der Art des Mei ter , e mag- eben owohl in einer fran-
zo i chen chulung begrtindet ein. 

Auch in den Figure n ct er F rei b urge r V or ha I! e, welche die 
reich te Ab tufung innerer Bewegungen klar au prechen, ist jeder Anklang por-
tratmaf3iger Formgebung vermieden. 

Um die Mitte des 13. Jahrhunderts ist die jlingere Reihe der ,grof3en kulpturen 
im Dom zu Bamberg entstanden. ie i t in den letzten Jahren der Gegen tand ein-
gehender Unter uchungen gewe en. AI Ergebnis kann gelten: Der Mei ter i t ein 
Deut cher, der eine Lehrzeit in Bamberg durchgemacht und dann in Reims gearbeitet 
hat. Er hat ich die Technik und die Formbehandlung des Mei ters angeeignet, 
der damal die bedeutend ten Figuren de Hauptportal ge chaffen hat, und es i t 
nicht chwer, an einzelnen seiner Figuren Anklange an Gestalten der Kathedrale 
von Reim wahrzunehmen. Aber man gehe darin nicht zu ehr ins Einzelne und 
mache den Mei ter, der unter den deut chen Bildhauern aller Zeiten eine der er ten 

teiJen einnimmt, nicht zu einem unfreien Eklektiker; denn die auf3erlich formal en 
chulgewohnheiten beri.ihren kaum eine kraft voiJe Eigenart. 

Die Figur des heiligen Pet r u an der Adam ptorte i t im Motiv dem alomo 
vom Hauptportal von Reim verwandt, aber au dem begei ·tert aufblickenden eher 
i t ein Charakter von schroffer Energie geworden. Der alte Bamberger Gei t des 
Kampfes und Wider pruch , der die Propheten des Georgenchors beseelt, pricht 
auch au den zusammengezogenen Brauen und dem techenden Blick einer Augen. 

Abgeklarter i t der Kaiser Heinrich, der ihm gegeni.iber teht, ein Charakter Taret xx. 

von kraftigem Ernst und milder Hoheit, mit einem kleinen Re t von Beschranktheit 
behaftet. Der Organi mu des Kopfes ist gut eJfaf3t und einheitlich durchgeftihrt. 
Die Formen des hohen til ind durchaus festgehalten, doch maf3vo11 in lndivi-
dueiJe abgewandelt. 

Auch au den Zi.igen der Kaiserin Kunigunde spricht eine stille Hoheit, Taret xxt . 

ie i t bei maf3i em formalen Reiz von innerer Sch5nheit der eele belebt. Auch 
bei ihr liegt der Wert zuerst in der Charakteri tik. 

In der Gruppe der He i m such u n g i t der Kopf der M a 1 i a nicht ein-
heitlich geraten, die Behandlung der Augen ist schwach und entspricht nicht der 
tiefen Fonnenfi.ille der unteren Gesichtshalfte. Dagegen i t E 1 i s ab et h eine 
ganz grof3e Charakterfigur voll leiden chaftlicher Begeisterung. In dem Kopf ist 
eine eltene Tiefe eeli chen Au drucks, er hat eine matronenhafte chOnheit, einzelne 
naturali ti che Zi.ige reben ihm ein ganz individuelles Gepra,ge. 

Gleich bedeutend i t der herrliche Kopf des Rei t er . An Flille des Leben 
ist er da · Hoch te, was der Bamberger erreicht hat. Der Zu ammenhang mit dem 
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Kopfe eines Konigs in Reims ist doch nur im Motiv gelegen. Der Reiter in Bamberg 
scheint wieder die Anregung zum Reiterdenkmal Ottos I. in Magdeburg gegeben zu 
ha ben. 

Der Bamberger Meister tiberragt an Kraft der Charakteristik alle deutschen 
Bildhauer des 13. Jahrhunderts, sein eigenes Pathos spricht aus seinen Gestalten. 

In der Frtihzeit des 13. Jahrhunderts beginnt die franzosische Kunst auch in 
Niedersachsen einzuwirken. Aber wie die Architektur der franzosischen frei 
gegentibersteht, so wahrt auch die Plastik ihre elbsta.ndigkeit. Sie besaO schon 
eine feste alte Oberlieferung, die ihr Recht behauptete. Man ist den byzantinischen 
und franzosischen Quellen dieser Kunst bis ins Einzelne nachgegangen. Das ist 
gut und loblich. Aber es ist notwendig, daO nun auch ihr eigenes Wesen gebtihrend 
beachtet werde, denn in ihr hat die deutsche Plastik ihre SonnenhOhe erreicht. 

!m dritten und vierten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts besteht eine Schule, 
deren Ta.tigkeit sich vorwiegend in Obersachsen entfaltet. Die S k u I p t u re n 
i n We c h s e I b u r g und die go I den e P f o r t e i n F r e i b erg sind ihre 
Hauptwerke. GegenUber den Aposteln in Hildesheim und Halber tadt ist die Auf-
fassung des Organismus in den Proportionen, Bewegungen und Formen freier und 
sicherer geworden. Ein idealer Kopftypus hat sich ausgebildet, die Gesichter sind 
breiter geworden, ihr UmriO ist ein kurzes Oval. Unverkennbar ist das Streben 
nach formaler Schonheit, Ausdruck und Charalderistik stehen da~egen zurUck. 
Schmerzliche GefUhle, wie sie in den Kopfen von Maria und Johannes in der Kreuzi-
gungsgruppe von Wechselburg ausgesprochen werden, gehen nicht tief. Auch die 
Individualisierung der Formen, wozu eine Reihe von Grabmalern AnlaO geboten 
hatte, Jiegt nicht in den Absichten der Schule. Freilich sind es mit einer Ausnahme 
Denkmaler fUr !angst Verstorbene, Mark g r a f De do und e in e Gem a h I in 
(t 1190), Heinrich der Lowe und seine Gemahlin (t 1195) und 
eine Abtissin von Quedlinburg (t zwischen 1227 und 1232). Das 
Gesicht der Jetzten, bei der objektive Ahnlichkeit am ehesten vermutet werden 
konnte, ist so be chadigt, daO es keinen AufschluO mehr geben kann, die anderen 
halten sich im Typus der Schule. E sind schOne, vornehme Personen ohne ausge-

Tatet xxt i. sprochene lndividualitat. Bei Heinrich dem Lowen im Dom zu Braun chweig 
mochte man den energischen Willen im Schnitt des Mundes erkennen, aber 
es ist doch kaum mehr als eine leise Andeutung. Diese Denkmaler dUrften urn 1230 

Ta tet xxu. ausgefUhrt sein. Etwas jUnger ist das Denkmal des Grafen Wipert von Groitzsch 
(t 1124) in der Kirche zu Pegau, vielleicht ein Jugendwerk des Mei ters 
der Stifter im Dom zu Naumburg. Die Gewandung folgt dem Stil der anderen Denk-
maler, im Kopf befreit ich der Meister vom Typus, der noch nachklingt, aber ins 
Individuelle abgewandelt ist. Die volle Unterlippe, der Bogen der Augenbrauen, 
der suchende Blick der tiefliegenden Augen sind der Natur abgelauschte Ztige. Wir 
fUhlen uns an rothaarige Leute erinnert, denen wir schon begegnet sind. 

Urn 1250 folgen die zwolf Statuen der S t if t er i m Do m z u N a u m-
bur g, die groOartigste Reihe von ldealbildnissen, welche je ge chaffen worden 
ist. Sie muten uns an wie die Helden des ibelungenliedes. An ruhiger GroOc haben 
ie in der deutschen Kunst nicht ihres Gleichen. Ein ganz groOer Mei ter hat hier 

die Oberlieferung der Schule, die Kenntnis gotischer Kunst und eindringende Natur-





Heinrich der Lowe im Dom zu Braunschweig. Wipert von Groitzsch in Pegau. X 

Beitrage zur Geschichte des Bildnisses. Tafel XXII. 
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Markgraf Ekkehard. Markgrafin Regelindis. 
tifterfiguren im Dom zu Naumburg. 

Beitrage zur Geschichte des Bildnisses. Tafel XXIII. 
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beobachtung zu einem ihm eigenen, freien und grol3en til verarbeitet, dem ein kleiner 
Rest von Archai mus den Reiz des Aufstrebenden wahrt Die Kopfe sind alle ver-
chieden, jeder ganz einheitlich und individuell, ohne kleinlichen Realismus. Ver-
chiedenes Geschlecht, ver chiedene Alter tufen, ver chiedene Charaktere und tim-

mungen werden chlicht und wahr und ganz i.iberzeugend gegeben. Alles Fremde 
i t hier tiberwunden, rein deut cher Kunstgei t waltet, und er hat ich kaum je 
wieder so machtig offenbart. Markgraf Ekkehard i t das Bild eines deut chen rareJ XXIII. 
Fi.ir ten in voller Manne kraft, herb und ern t, von derben Formen. Fine milde, 
freundliche Ge innung pricht au den Ztigen der Markgrafin Regelindis, der Ge- rareJ xxm. 
mahlin von Ekkehard Bruder Hermann. I t im Typus diese Kopfes die slavische 
Ab tammung der Fur tin angedeutet; i t er ein achklang von den Kopfen der 
klu,e:en und torichten Jungfrauen an der Brautpforte oes Domes zu Magdeburg? 

Der aumburger Dom birgt noch ein Denkmal, das seiner ganzen Haltung 
nach al Bildnis betrachtet werden mul3, das Denkmal eines B i c h of s im l10hen 
Chor. Die A.hnlichkeit mit iegelbildern lal3t mit ziemlicher icherheit annehmen, 
dal3 Bischofs Dietrich 11. (t 1273) dargestellt i t. Aber es ist fraglich, ob TareJ xx1v. 
e sein Grabmal oder ein Denkmal i t, das er einem einer Vor~anger errichtet hat. 
Ich will mir die Lo ung dieser Frage nicht anmal3en, eine subjektive Meinung aber 
dart ich aussprechen. Dal3 die Jdealbildnisse Verstorbener im Anschlul3 an die Er-
scheinung Lebender gestaltet wurden, ist bekannt, die ganze Reihe der Naumburger 

tifter beweist es. Aber sie lassen ebenso wie Dedo, Heinrich der Lowe und Wipert 
klar erkennen, da!3 der mit einem Denkmal Geehrte als ein chOner Mensch darge-
tellt wurde. Der dicke Bi chof im aumburger Dom ist weder nach dem Begriff 

de 13. noch nach dem des 20. Jahrhundert chon. Er war nicht geeignet. da Modell 
fi.ir das Denkmal eines anderen abzugeben. Und wis en wir denn, ob dieser Grab-
tein, der mehr a! echshundert Jahre alt i t, immer im 0 tchor gelegen ist? I eh 
~laube, dal3 das Grabmal, auf de m Bischof Dietrich I I. dargestellt ist, auch sein Grab-
mal ist. Die Auffa ung ist nicht so grol3; die Ausfiihrung weniger orgtaltig als die 
der tifter, aber die Formen ind icher erfaf3t und fri eh wiedergegeben, sodal3 wir 
den Mann lebendig vor un ehen. 

Vollen Portratcharakter hat auch das Grabmal eines Orafen von Katzen- Tare! xxv. 
elnbogen au dem larenklo ter in Mainz, jetzt im Museum zu Wiesbaden. Der 
Wille zu reali tischer Dar tellung i t hier gro13er al das Konnen; der Kopf wird durch 
die zu hoch gertickte a enwurzel und den chematischen Dbergang von ihr zu den 
Aug-enbrauen entstellt, aber die Tranensacke unter den Augen und der schiefe Mund 
ind individuelle Formen, die nicht von einem beliebigen Modell genommen sind. 
och klingt in diesem Denkmal des frtihen 14. Jahrhundert der hohe Stil des 13. 

nach, wenn auch die ichere Beherr chung der Form nachgelassen hat. Von dem-
elben Meister ist der Grab tein de Wig and vo n Wane b a c h (t 1322) im 

Dom zu Frankfurt. 
Das Denkmal Rudolfs von Habsburg im Dom zu peier i t, wie wir rareJ xw. 

gesehen haben, vor dem Tode d Kai er gemacht worden. Wir mochten ge.rne 
wi sen, wie weit da Denkmal die Bildnistreue, die es angestrebt hat, erreicht hat. 
Leider ist es nicht unversehrt geblieben. Es ist fraglich, ob es jemals tiber dem Grab 
des Kaiser angebracht war. Bei den Au grabungen im Jahre 1900 fand man Re te 



22 BEITRAGE 2UR GESCHICHTE DES BILDNISSES. 

einer anderen Platte. Das hinderte jedoch nicht, dal3 auch Ja erhaltene Denkma 1 
im Dom aufgestellt war. 1812 wurde es in der profanierten Johanniterkapelle auf-
gefunden. 181 S kam es wieder in den Dom und wurde von dem Bildhauer Gottfried 
Renn restauriert. Die Platte war in zwei tlicke zerschlagen und an ase, Mund 
und Kinn beschadigt, auch die Hande fehlten. Als Grundlage der Erganzung diente 
ein Gemalde aus dem frlihen 16. Jahrhundert in der Ambraser Sammlung, auf dem 
der Grabstein in natlirlicher Gro13e Jarge tellt ist. Ein grol3er Meister hat es nicht 
gemalt, und es timmt namentlich in der Stirn und den Augen wenig mit dem Grab-
stein liberein, auch der Zug des Mundes ist anders. Wie weit die Erganzungen gehen, 
HiOt sich an unserem Gipsabgu13 nicht feststellen . Aber auch die erhaltenen Teile 
sind liberarbeitet. Die Erganzungen ind gewis enhaft gemacht, und die Anlage 
des Kopfes ist so individuell, daO wir annehmen, ein ziemlich genaues Bild des Kaiser. 
zu besitzen. Der Stil ist durch die Oberarbeitung verwischt. Das Gemalde dlirfte 
zur Vorlage flir das Standbild Rudolf am Grabmal Maximilians bestimmt gewesen 
sein. 

rarel xx1v. Das Denkmal des Erzbischofs Siegfried von Eppstein im Dom zu Mainz 
(t 1249) kann ich aus stilistischen Grlinden erst dem spateren 13. Jahrhundert zu-
weisen . Es enthalt individuelle Zlige, aber es bleibt sehr fr~glich, ob -ie auf eine 
ichere Tradition zurlickgehen 3

) . 

Dem frlihen 14. Jahrhundert gehoren die Figuren an den Strebepfeilern des 
Turmes zu Freiburg im Breisgau an. Den hohen Standpunkten entsprechend sind 
die Formen grol3 und breit behandelt und die Ftachen scharf gegeneinander abgesetzt. 
Selbstver tandlich sind die meisten PhantasieschOpfungen ohne Individualisierung. 
Von den sitzenden Stiftern der untersten Reihe machen die zwei am lidlichen Strebe-
pfeiler der Westseite und an dem Strehepfeiler nordlich neben dem Portal eine Aus-
nahme. Die Individualisierung geht jedoch nicht tief. E ind wohl Idealbilder, 
Jer altere Mann wird als Herzog 8 er t h o 1 d V. v on Z a h ring en (t 1218), 
der jlingere al Graf ER in V. v o n F r e i b u r g (t 1230) bezeichnet, allein 
die Deutung ist unsicher. Eine ganz ausgesprochene personliche Eigenart haben 
dagegen die Zlige des Monches, an der nordostlichen Ecke des Tunnes, in der dritten 

Tafel xxv1. Reihe, in dem man friiher Albertu Magnus, jetzt mit mehr Recht Bernhard 
von Clairvaux erblickt; und noch mehr ein Kopf der al Kon ole unter der 
Galerie teht, die den unteren Teil des Turmes ab chliel3t. Die Benennung Erwin 
von Steinbach ist willki.irlich und falsch, Erwin hat nie etwa mit dem Freiburger 
Munster zu tun gehabt, dal3 es aber der Kopf, eines Baumeisters ist, ist nicht 
unwahrscheinlich. Die Einfachheit und Gro13e der Formg-ebung ist bewundernswert. 

* * * 
Von den ersten eigenen Regungen der deutschen Kunst in der Frlihzeit des 

11. Jahrhundert bis nach der Mitte des 12. vermag die Pia tik unbewu13t wohl den 
ethnischen Charakter der Kopfe annahernd zu geben. wohl auch bewuOt da und 
dort einzelne portratma13ige Zlige in die Darstellung- hineinzutragen, zu einer durch-
.e;efiihrten lndividualisierung- kommt sie nicht, weil der Organismu, liberhaupt nur 

3) Die Siege! Siegfrieds, deren eines Kemmerich, Portratplastik s. 218 mitteilt, sprechen 
dafi.ir. 





Bischof Dietrich 11. (?) im Dom zu Naumburg. Bischof Siegfried von Eppstein im Dom zu Mainz. 

Beitrage zur Geschichte des Bildnisses. Tafel XXIV. 
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Dieter IV. von Katzenelnbogen in Wiesbaden. Rudolf von Habsburg im Dom zu Speier. 

Beitriige zur Geschichte des Bildnisses. Tafel XXV. 
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Bernhard von Clairvaux. Baumeister. 

Am Turm des Miinsters von Freiburg i. B. 

Beitrage zur Geschichte des Bildnisses Tafel XXVI. 
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mangelhaft erfaf3t wird. Die Beobachtunl{ i t noch nicht so vertieft, dal3 ·ie die 
Ftille der individuellen Formen erfassen, das we entliche auslesen und dar tellen 
konnte. Und die Anforderungen der Be chauer gingen in dieser Frtihzeit o wenig 
Uber das hinau , was die Kiln tier zu leisten vermochten al heute. Die Kun t ver 
harrt notwendig im Typi chen. Von olchen Anfangen kann die Entwicklung ent-
Kegengesetzte Wege gehen, ie kann die Typen festhalten und formal vollenden, 
oder ie kann au dem Typu heraus nach individueller G~ tal tun r treben. Der 
g-erm ani che Kun tgei, t v. ie, den zweiten We!!, ; die Erreichung des Ziel wird durch 
die allgemeinen Kulturverhaltni ·e gefordert und gehemmt, sie tragen einen inneren 
Wider pruch in der Entwicklung. Eine individualLierende Kunst kann ich nur 
durch dauernde, indringende aturbeobachtung entwickeln. Die chri tltche An-
·chauung von der Verderbtheit der Natur war dem nicht gU1dig. lch betone noch-
mal , dal3 man dieses Hemmni · nicht Uber ·chatzen .oil, aber e war vorhanden 
und darf nichi tiber ehen werden. Dazu waren in den Kun ·twerken, welche die 
Kirche vom Orient herUherbrachte, die Auf~aben, an denen man arbeitete, chon 
l!,elti t. Man geriet in die Abhangigkeit von we en, fremden Vorbildern, au der 
man ich nur lang ·am befreien konnte. Die mittelalterliche Kun t hat den Ge-
-.;amtorgani mu des Korper nie vollig beherr cht. elb t aie aumburger tifter, 
so fest sie zu tehen cheinen, sind da und dort bresthaft. 

Auf der anderen eite wirkt die Geistigkeit der christlichen Weltanschauung 
fordernd auf die BetonunK des Gei tigen im Kunstwerk und komnn damit dem Zug 
nach lndividuali ierung und Charakteristik entgegen. 

Der Verlauf der Entwicklung i t nicht einheitlich. An atze zur Typenbildung 
finden ich da und dort, zu einer festen, kon equent au. gebildeten Typik kommt e_-.; 

nirg-end . Der We.!!.. zu freier Ge taltung wird rasch durchmes ·en. !m pateren 
12. Jahrhundert .·charft ich die Beobachtung und die Fa.hig;keit der Dar·tellung. 
Aber die Kunst kommt noch am Emle d Jahrhundert nicht tiber An atze zu kon-
·equenter I ndi viduali ierung hinaus. I m Grabmal des Bi eh of· Adelog von Hildes-
heim bleibt da Konnen hinter der Ab icht weit zurUck. Um 1240, in Frank-
reich chon etwa frUher, ist das Ziel erreichL Wenn, alles in allem genommen, 
die franzo Le he Ku1L t eine hohere formale Vollendung- b~ itzt, geht die deutsche 
ihrem inner ten We en nach ofort an vertiefter p ye hi ·cher Charakteristik tiber ie 
hinau . Welch reiche FUile siarker Per:onlichkeiten chaffen die Mei ter von Bam-
herg und aumburg- 1 

Wir mochten ~erne wi en, wie die~e Ge talten ent tanden ind. Das Wahr-
cheinlich te bleiht doch, dal3 ie au einer umergleichlichen Hohe des Formgedacht-

ni es, d inneren chauen. und ller Ge taltung kraft frt!i geschaffen vind. Die 
Kompo ition in den Block und da Herau ·holen der F~ur aus dem tein chliel3t 
ein unmittelbares Arbeiten nach dem lebenden Modell aus. Auch an die Verwendung 
von Hilf modellen, die au bild amem Material in ganz anderer Wei e gemacht 
werden, i t nicht zu denken. 

Das inten ive treben nach individueller Charakteri tik birgt manche Ge-
fahren flir die formale eite der Kun t. Dal3 je nicht ofort zutage getreten ~ind, 
d dem ·tarken tilgefiihl ier Ktill'tler zu danken. In ihrem l10hen und festen til 
findet die Kun t ie. 13 . Jahrhundert ihre Kraft, aber auch ihr Maf3 und ihre Grenze. 
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Der Stil m1H3igt den realistischen Grundzug, der ihr innewohnt, er bedingt Ver-
einfachung und Auswahl der Formen, ein ins einzelne gehender Realismus ist ihm 
fremd. Vielleicht ist es auch in der lebendigen Kraft des Stils begrtindet, daf3 die 
Formgebung mit einem Rest von Gebundenheit behaftet bleibt. Die Au lese und 
Vereinfachung der Formen, welche die Grundlage des Stils ist, fordert auch die teste 
Charakteristik, indem sie alles Verwirrende und Storende fernhalt. 

Das Streben nach lndividualisierung, der Reichtum der Charakteristik muf3te 
anscheinend auch dem Bildnis zugute kommen. Tatsachlich hat es verhindert. 
daO es Uberhaupt als besondere Kunstgattung auftritt. Eine so intensiv charak-
terisierende Kunst, wie die des 13. Jahrhunderts, besitzt die Fahigkeit, Bildnisse 
zu schaffen, aber das Zusammenwirken des allgemeinen Zugs nach lndividualisierung 
und der durchdringenden Kraft des Stilgeftihls verhinderte das Entstehen einer 
Kunstgattung, deren Wesen in der Erfahrung und Darstellung individueller Sander-
art besteht. Man mag durch Vergleichung mehrerer Darstellungen einer Person 
ein Denkmal als getreues Abbild erweisen, in seinem Wesen als Kunstwerk wird 
es sich nicht von den ldealbildnissen der Zeit unterscheiden. Aber die Zeit ist 
nicht fern, da das Bildnis zur s~lbstandigen Kunstgattung wird. In der Kunst des 
13. Jahrhunderts ist der Realismus von dem strengen Stilgeftihl im Zaum gehalten, 
im 14. sucht er sich frei zu machen und das Abbild dem Vorbild mehr anzunahern. 
Die subjektiven Momente der ktinstlerischen Tatigkeit treten zurtick gegentiber 
dem Bestreben nach objektiver Wiedergabe des Vorbilds. Die Forderung der Ahn-
lichkeit, die nun einmal aus der Bildniskunst nicht zu entfernen ist, wird gestellt 
und sie kann erftillt werden. Die Ftihrung haben zunachst das nordo tliche Frank-
reich und die burgundischen Uinder. 

--<J 0 C> 


