
sin 0,,, 
'Itklkt~· 
men4 1 

gestell~; • 
:he .lilt'( 
'~nJrrc 

: zu cc 

lraun ~ . 
treiz ~~~ 

Bronuornt.:: 
lligel, 1~ 
:n funr, 
• ahnur( · 
il'ihn: t 

BEITRAOE ZUR OESCHICHTE DES BILDNISSES. 
Von OUSTAV VON BEZOLD. 

(Mit 6 Tafeln). 

D i e Z ei t d e · o b j e kt i v e 11 B i I d 11 i , s e s. 

Frankreich, Burgund und die Niederlande . 

D ie Betrachtunge11 de · v. ·ori~.;e11 Ab ch11iHe · :i11tl i.iber den unmiHelbaren Kreb der 
Aufgahe hi11au:.~egan~en; sie ware11 a her notwendig, um zu zeigen, wie im Lat'lfe 

des spiiien t 2. und de 1}. Jahrhundert die Eihig-keit individuali ierender Ge ·taltung 
ge\vonnen wurde. Er, t wenn die.e Grundlage gegeben i t, kann von einem ki.in ·t-
leri chen Bildni die Rede sein. E kommt nicht zu tamle durch die ummierung 
heliebig vieler Ahnlichkeitsmerkmale, sondern durch die formende Kraft, welche 
die Merkmale organi eh zusammenfaf3t zu einer Erscheinung, die un eine Person-
lichkeit als ein einheitlich geschlos enes, nur einmal lebendes Wesen Liberzeugend 
vor Augen fi.ihrt. Dazu ist gar nicht notwendig, daf3 die auf3ere Form angstlich fe t-
~ehalten wird. chiller lebt im Gedachtni des deut chen Volkes in der Ge talt fort, 
die ihm Dannecker gegeben hat, nicht weil er ,o ausgesehen hat, darum ki.immern 
\\ir un wenig, sondern weil Dannecker ein einheitliches, die auf3ere Er.cheinun~ 

uml das innere Wesen de Dichters offenbarendes Kun twerk geschaffen hat. Die 
;[uf3ere Form war ihm nur das Motiv fi.ir sein Werk. 

Nachdem im 13. Jahrhundert die Eihigkeit individuell zu ge·talten und be-
stimmte Penmen nach ihrer au8ere11 Er~d1einu11g im ,l(roOen uml einfachen !il tier 
Zeit zu charakteri ·ieren gewonnen war, muf3te eine Zeit kommen, welche die Alm-
lichkeit mdglichkeiten, die in den ver chiedenen Ki.in, ten ver chieden ind, im 
Bildni · zu erschiipfen uchte. Bi · das Ziel erreicht is!, ist das Problem der Ahnlich-
keit ei11 ki.instlerisches. eine Liisu11g hat fast ei11 Jahrhundert an.~estrengter ki.il1st-
leri eh er Tatigkeit erfordert; nachdem e ge!O t war, kon11te sich die Bildniskunsi 
anderen Aufgaben zuwenden. 

E Jaf3t ich de11ken, daf3 der monumentale Figure11 til des 13. Jahrhunderts, 
ohne an ei11er Grof3e Einhuf3e zu erleiden, die Reste von Archaismu hatte liher-
winden und zu voller Freiheit in der Beherr chung des Organi mus hiiHe gelangen 
konnen. Allein die e Ziel war doch weiter entfernt, als es den An chein hat, und 
die Entwicklung i t andere We.~e gegangen. Indem die Kun t des 13. Jahrhunderts 
den strengen Bann der arcllitektoni chen tili ierung lockerte, war ie zu Formen 
gelan~t, welche aJ· vollkommen er cheinen mochten und verlocken muf3ten, in 
der Tradition weiter zu arbeiten. Aber die aturbeobachtung war doch chon o 
selb tandig g worden, daf3 ie sich nicht mehr beiseite chieben lieD. So schwankt 
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die Kunst Jer folg-enden Zeit zwischen zwei Richtungen. Die eine fiihrt zum Manie-
rismus, die anJere zu einem vertieften Realismus. Seide, in ihrem Wesen grund-
verschieJen, laufen nicllt immer auseinamler, ondern durchkreuzen ich mehrfach. 
Man konnie und wollte sich nicht von dem monumentalen iil ahwenden, aher man 
steigerte einzelne Momente des tils in: Sarocke. Und die aturheohachtuni( verlor 
sich in Einzelheiten, statt auf vertiefte Erfassunl{ des Korperbaue im Ganzen au _ 
zugehen. 0 konnte die verschohene, , chlecht ponderierte Haltun.e; l(efallen, die den 
Korper nach der eite ausbiegt, Jen Oberleib zuri.ickzieht unJ Jen Sauch vorschieht. 
Sie findet in der Pla tik eine Erklarun.e; im Blockzwang, der Kompo ition in einen 
gegebenen tereometrischen Kbrper. A her die e Erktarung L t unvollkommen. Die 

tellung ist auch in der Malerei beliebt, hier aber konnte ie nur aufgenommen werden, 
wenn sie fi.ir schon gait. Sie ist nichtS- anderes als ein mi8verstandener Kontrapost. 
Daneben gewinnt die schwere oder knitterige Drapierung, unter der der Korper ver-
schwindet, eine selhstandige Sedeutung, wie niemals sonst, und das nicht. voriiber-
Rehend, sondern durch zwei volle J ahrh underte, ja die Sewegung der Gewander 
erfahrt gerade gegen das Ende der Epoche eine barocke teigerung. 

Auf der anderen eite aber tritt im 14. Jahrhundert eine gewali.ige teigerung 
uml Vertiefung des Wirklichkeitssinnes und damit des treben nach umfa ender 
objektiver Darstellung der sichtbaren Welt ein. Sie macht sich vor allem in der 
Malerei geltend. Der i.iberraschende Aufschwung dieser Kunst erweckt den Anschein, 
als ob der Reali mus im 14. Jahrhundert unvermittelt als eine vollig neue Art der 
ki.instlerischen Naturauffassung eingetreten ware, in Wahrheit ist er ebensowenig 
unvorbereitet aufgetreten, wie andere gro8e ge chichtliche Er cheinun~en. Wollte 
man ihn bis in seine ersten Regungen verfole:en, so mi.iOte man auf die Anfang-e ,elb-
standiger Kunst bei den nordi chen Vblkern zuri.ickgehen. Man wird aher selh t-
versHi.ndlich, solange da Konnen gering, die FormgebunR an altere Vorhilder ~e
bunden i t. und die Seobachtung sich auf einzelne Sewegungsmotive be,chrankt, wie 
bei den Domti.iren von Hildesheim oder den Kapitellen aus der Daurade in Toulou e, 
nicht von Realism us sprechen, man da rf eine Anfange auch nicht in der statuarischen 
Plastik des 13. Jahrhundert.s suchen, Jie wie die Jes Altertums ihre ei renen stren~en 
Formgesetze hat und durch die enge Verbindung mit der Architekt.ur noch mehr 
gebunden i t; sie liegen in der Malerei und im Relief, da mit ihr die Gesetze fUr 
die formate Oar tellung de Men,chen gemein hat. Die Keime le RealLmu zei~en 
sich an Darstellungen, in welchen da Profane in die Kun -t. einJringt., an den so-
genannten Monatsbildern, an allegori chen Gestalten und ahnlichem. olche Dar-
stellungen finden sich allenthalben, die be ten an franzi) i chen Kat.hedralen. Ktist-
lich frisch und unmittelbar sind die kleinen Reliefge talten am Gewande des linken 
Westportal von otre Dame in Pari . Bei dem Mann, der eine ense wetzt, rechts 
oben unter dem Ti.irsturz, ind Haltung und Slick ganz auf den Punkt eingestellt. 
in dem der Wetzstein die Sense beri.ihrt, te_ t und sic her schreitet der Samann dahin, 
der an dem gleichen Gewande um drei Felder tiefer teht; auch der nackte Mann, der 
an einem Saum teht, ist in Form und Sewegung gleich vort.refflich. Eine unend· 
liche Fi.ille reizender Piguren, zum Teil tlem Slick ganz entri.ickt, birgt die Kathe· 
drale von Reims. !eh erwahne hier nur von den Jahreszeiten am si.idlichen Portal 
der Fassade die beiden Manner Herb t und Winter, denen der chlaf die pannun~ 
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der Mu keln ge!Ost hat. Hi er ind Auf raben au · der Dynamik des menschlichen 
Korpers in einer Vollkommenheit ~e!Ost, wie es erst die Hochrenaissance wieder ver-
mocht hat. Aber realisti eh ind die ·e Oar tellungen ehen ·owenig, wie die grof3en 
Statuen der Kirchenportale, deren tarre Gehundenheit im 13. Jahrhundert doch 
auch durch die eindringendere Naturheohachtung geliist wird. Was die tatuari che 
Plastik die er Epoche an aturbeohachtung enthalt, bt im vorigen Ab chnitt berUhrt 
\\orden. Eine Betrachtum; der Malerei wi.irde zu dem gleichen EQ;ehnis fi.ihren . 
Die Kunst des 13. Jahrhunderts ist so gesattigt von naturalisti chen Elementen, 
daf3 der OberganK zum Reali mu ·, zu einer unmi ttelharen Obertragung der Be-
ohachtun~ in der Oar tellung, eintreten muf3te und daf3 er sich nicht al Gegen atz 
zu der hi herigen Entwicklung ein tellt, ·ondem als deren notwendige Folge. 

Uml nun \\eitet sich der Slick mit dem reicheren Kiinnen, der Raum und was 
ilm fi.illt '' ird zum Ohjekt der Kunst. In die ·em hi torischen Moment erbli.iht in 
Italien eine neue, eigene Kunst. 

Ocr Herbst ( Rei1m). 

och durch das 'anze 14. Jahrhundert behauptet Frankreich ·einen alten 
Vorrang in den bildenden Ki.insten. Die Konige und Herzoge aus dem Hau e 
Valois sind machtige chutzherren der Kun t; die Klin tier, die ihrem Ruhme dienen, 
nehmen an ihm Teil, sie werden an die Hofe gezogen und gewinnen angesehene tel-
lungen. Zunachst bleibt Pari der lebendige Mittelpunkt, spater ziehen die Her-
zoge von Burgund und Berry die be ten Krafte an ich. Die Hauptmeister stammen 
aus dem nordo tlichen Frankreich, aus Flandern und Holland. Die Frage, ob nieder-
Jandisch r Kun tgei t die Entwicklung der franzo ischen Kunst im 14. Jahrhundert 
he timmt und da Aufkommen de Reali mu gefOrdert hat, liegt nahe. ie ist in 
ver chiedenem inne beantwortet worden. !eh mochte ie nicht im voraus verneinen, 
ctenn , chon vom 14. Jahrhunctert an er teht in den Niederlanden die unglaubliche 
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Fillle kilnstlerischer Krafte, welche die niederlandische Kunst bis nach Sildspanien, 
bis an den Belt und an die Weichsel getragen ha ben, welche in Burgund, wie in Bayern 
tatig waren und zweimal im eigenen Lande die Malerei zur hochsten Vollendung 
gehracht haben. !eh glaube auch in der franzosischen Kunst ethnische Zilge wahr· 
zunehmen, welche auf die iederlamle wei ·en, die Frage kann aber doch nur durch 
eine sehr umfassende und tiefgreifende Untersuchung gelost werden. Sie i t ilber-
dies nicht ganz richtig gestellt, denn nehen der Abstammung der Kiln tier ist filr 
die Kun ·tentwicklung auch der Ort mafJ~ebend, an dem ie arbeiten. Wir sprechen 
von romischer Renaissance, und mit Recht, obgleich die gro!3ten Meister keine 
Romer waren, denn sie sind eben die gr0!3ten geworden, weil ie in Rom gearbeitet 
haben, weil hier die stark ten Krafte zusammengetroffen sind und weil ihnen hier 
die g-ro!3ten Aufgaben gestellt wurden. So mi.issen wir auch die Kun t, die uns hier 
be chaftigt, bis auf Jan van Eyck franzosisch nennen, denn Frankreich hat ihr die 
klimatischen Bedingungen zu Wach tum und Gedeihen geboten und in Frankreich 
ist sie erbliihL 

Die Kun ·t des 14. Jahrhunderts, welche von einer fe ten, hohen Tradition 
und dem uchen nach neuen Zielen beherr cht ist, birgt so manchen inneren Wider-
spruch. Einer der auffallendsten ist der, daB die Plastik trotz ge teigerter atur-
beobachtung einheitlichere Kopftypen annimmt und festhalt, als die kla ische 
Kunst je gehabt hat. 

Apostel (Musee Cluny). 

lm spaten 13. und im beginnenden 14. Jahrhundert wird in den besten Werken 
de~ Paris~r Schule der zuerst von dem Josephsmeister aufgestellte Typus (1909 S. 16) 
weJtergebildet, wobei ein Fort chritt in der Richtung genauerer Auffa~sung des 
Organismus, namentlich de Kopfes nicht zu verkennen i t Die Apostel auf dem Ti.ir-
~turz des S~dportals von A mien , die der ainte Chapelle in Pari , ein heiliger Jakobu 
m Beauva1s und ein Apostel (Kopf} im Musee Cluny sind schone milde Menschen, 
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hochst zivili ierte Bewohner einer Welt tadt, ie hahen Kun terziehung genossen, 
die fein ten a theti chen und sinnlichen Geni.i .e sind ihnen Lebensbedi.irfnis. ervose 
Ab pannung, die Folge pas ·i ven Genul3Jehens, pricht au den verschleierten Augen. 
Die scharfe Beohachtung des Organi.chen im Ge:icht teht in Gegen.atz zu der Be-
handlung der I Iaar , deren gezierte Aufmachung ja .ehr wohl mit dem Charakter 
der Manner i.ihereinstimmt, die aber in der Au fUlmmg manieriert i t und tark 
an da Ornamentale streift. Trotz die~ er manieri.:ti chen Ziige ind die Kopfe in ihrem 
organischen Bau, dem Knochengerii te und der zarten Mu kulatur aus ehr g-enauer 
Beohachtung m it icherem Konnen ge. taltet. Der Typu mu8 de m Ge. chmack der 
Zeit sehr ent prochen hahen, er verhreitet sich rasch, aber er erstarrt uml wird 
auf eine feststehende Forme! gebracht: Breite Stirn, tiefliegende beschattete Augen, 
kraftige Backenknochen, schmale Wangen. I Iaare und Bart verlaufen in regel-
mal3igen Wellenlinien. Ehen o gleichfOrmig i t der Typus der Frauenkopfe, vor 
all em cl er zahllosen Madonnen: ein gerundetes Ge. icht mit kleinem M unci und knospen-
artig vorspringendem Kinn. Da Festhalten am Typu schliel3t nicht au , dal3 die 
formen im einzelnen auf GrunrJ guter Beobachtung allmahlich freier ge taltet werden, 
auch schliel3t die Typik einen tarken gei tigen Au druck keineswe,gs au . o ind 
die _ ehr gleichmaf3igen Kopfe der Apo tel auf den letzten Reliefs der Chorschranken 
von otre Dame in Paris (um 1350) voll tief ter Beseelung. Aber zum Gemeingut 
wird cliese Freiheit lange nicht. In der statuari eh en Plastik iiberwiegt der Manie-
ri m us, und der ki.instleri che Wert tier Figuren liegt oft nur in rJer starken pia tischen 
Wirkung tier Ge'Wander. elb t in der Portratplastik, deren wichtigste Gattung 
das Grahmal L t, wird da Typische nur lang,am zuri.ickgedrangt und sp~it Liher-
wumlen. Fi.ir den tand der Bildniskun t in der er. ten H;urte des 14. Jahrhumlerts 
i. t das Grabmal die einzige ergiehige Quelle, gemalte Bikini~ e ha ben wir er. t von 
Johann dem Guten {1350- 1364). Da I Iochgrab mii der Figur des Ver iorhenen 
kommt allgemein in Aufnahme. Die unhe timmte, zwischen Liegen und Stehen 
schwankende tellung wird beibehalten, doch wiegt in tier I Ialtung, wie im f alien-
wurf der Eimlruck des tehen vor. Da ist e auffallend, dal3 der Kontraposi an 
franzo ischen Grabmalern kaum vorkommt. Der monumentale Stil der Hochgotik 
wird lange festgehalten und damit i t ein durchgreifend r Realismus ausge chlo .. en. 
E wird ich kaum ent cheiden la en, wie weit ganze Figuren als portratmal3i~ 

hetrachtet werden di.irfen; Figuren, an welchen wir individuelle Proportionen w:thr-
zunehmen glauben, werden kaum mehr als ungefahre Andeutungen enihalten. 

elh t in den Kopfen etzt ich die reali tische Oar tellung langsam durch; auch 
im Bildnis herr cht der Typus und in ihn werden imlividuelle Zi.ige in griif3erer oder 
geringerer Fi.ille hineingetragen. Man mul3 ich hiiten, individuelle Charakteristik 
und Reali mu gleichzusetzen, nur in den hOchsten Lei tungen der Bikini kun. t 
iml beide vereint. 

Das 13. Jahrhumlert konnte charakterisieren, fUr die Bildniskun t war die 
nachste Aufgahe die genaue Wiedergabe der aul3eren Formen. lhre Li)sung wird durch 
die Macht der , tili tischen Tradition er chwert. Das Bild Philipps des Klihnen in 

aint Deni bleibt lange uni.ibertroffen, aber nach der Mitte des 14. Jahrhunderts 
tritt doch ein Fort chritt ein, die organi che pannung der Mu keln, die leichten 
Schwellungen und enkungen der Oberflache werden erfal3t. Immer noch bleibt aber 
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etwas unau geglichene in den Ki)pfen, die zarte Muskulai.ur der Augen bietet un-
tiberwindliche Schwierigkeii.en, sie bleiben schematisch und leblos, ja sie machen 
oft den Eindruck de Schielens. Er t gegen den Schluf3 de Jahrhunderts werden 
pia tische Bildnisse geschaffen, welche eine freie objeki.ive DaL 1.ellung mit starker 
individueller Charakteri tik einheitlich verbinden. 

Doch sole he Meisterwerke bleihen vereinzelt; die grof3e Menge der Grahmaler 
~elangt durch das ganze 15. Jahrhundert nicht tiber die St.ufe hinaus, die schon bald 
11

ach 1300 erreicht war. Es be 1.anden eigene WerksUltten fur die Anfertigung von 
Grahmalern, die Mei 1.er wurden als I ma g i er s oder To m biers (Grabsetzer) 
bezeichnet. Der Betrieb muf3 handwerksmaf3ig gewe en sein; da Moti v gestattete 
keine grof3e Abwechslung und so wurden die gleiehen Modelle mit geringen Ver-
~lnderungen oft. wiederholt. ehen den Meistern arbeiteten Ge ellen und die or!(· 
fait der Ausfi.ihrung war nach dem , tande der Besteller uml der Hohe des Prei.e· 
sel1r ver.chieden. 

* * * Frankreieh hat vor alien Uindern da grof3e Pantheon einer Konige, die Ahtei 
aint Denis voraus. Die Kirche war von ihrer Gri.indung an die Grah tatte der fran-

zi.isi ehen Konige. Der heilige Ludwig hat um 1263 die Denkmaler seiner Vor~anger 
erneuert, und die Kirche ist bis zur Revolution die Ruhme halle des franzosischen 
Kiinigt.ums geblieben. Aueh sie ist von dem blinden WUten der Nation gegen ctic 
Denkmaler ihres eigenen Ruhmes bet.roffen worden. Viollet le Due hat die Grah-
maler, so weit sie nicht zerstort waren, wieder in Stand gesetzt und fUr zersturte 
Ersatz geschaffen, indem er Grahmaler aus anderen Kirchen nach Saint Deni tiber-
ftihrte. So ist die Kirche heute wieder das grof3artig te Mu. eum der Portratpla tik. 
Die Werke der he. ten Mei ter de. Mittelalters und der Renai sance sind hier ver-
einig1.. 

Die Figuren der Carolinger und der fri.ihen Capet.inger aus der Zeit Ludwig 
des Heiligen unterseheiden ieh stili ti eh nicht von den gleichzeitigen Portalfiguren. 
Die bedeutend te, C o n s t an z e v o n A r I e s, gleicht in ihrer grof3artigen Auf· 
fassung der Himmelski.inigin, ein reines ldealhild von hoher chonheit. Die Figur 
ist vollkommen stehend geclaeht, korrekt in den Verhaltni sen und reizend in ihrer 
leiehten Bewegung. Verwandt in der Grof3e des Stils ist da schOne Denkmal der 
heiligen 0 z an n e in der Kirche zu Jouarre. Wenig spater ind die Denkmaler 
P h i 1 i p p s, des Bruders, unci L u cl w i g s , des Sohnes de heiligen Ludwig, welche 
aus Royaumont naeh Saint Denis gebracht worden sind. Auch ie iml lde:tl· 
gestalten in dem grof3en Stil der Zeit. Wa ihnen unverganglichen Wer1. verleiht. 
ist die Charakteri tik, die in der ge. amten Haltung liegt; Philipp i t der gereifte 
Mann, der ruhig und sieher im Lehen ~ teht. Ludwig der wm Jlingling erwach-
sende Knabe mit unschuldsvoller Miene und linkischer Haltunp;, der das Lehen noch 
nicht kennt, ,ein rein er Tor". 

Das sehon im vorigen Ahschnitt hesprochene Denkmal Ph i I i pp s I I I. de-
K ii h ne n (t 1285) eroffnet die lange Reihe der ikonischen Grabmaler, von der 
wir nur noeh Reste besitzen. !eh muf3 hier nochmals auf das elbe zuri.ickkommen. 
Vr;l. die Abhildung 1910 . 17. Die !!,"anze Figur ist . ehr hedeutend, der Kopf aher 
i t eines der Wun lerwerke der Bildniskunst, die .ich heim ersten Anhlick unaus· 
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liischlich einpr~tgen. Die Au flihrung- i t energLch und, ohne sich ins einzelne zu 
verlieren, sehr .orgHiltig. Es ist ein f(e chichtliche · Dokument ersten Ran~es, da 
un Uher die Personlichkeit de Koni~ mehr sagt. al alle chriftlichen Quellen. Und 
doch ind die individuellen Formen dem . til der Zeit. unterg-eordnet; da. L 1. nur 
miiglich in einem t.il, tier . eh on an ich der I ndividua!L ierung Raum lal3t. 

Die au geprochene Portratmaf3igkeit, welche hier erreicht i t. wird nicht .ofort 
Gemeingut. Ein vielhe!'chaftigt.er Tomhier des frlihen 14. JahrhunderL, J eh an 
Pep i n a u I-1 u y bei Uittich, hat ideale Typen mit g-erin,gem individuellen Ein-
:;chla,t; ge,gehen. Er hat vie! flir die Grafin Mathilde (Mahaut) von Artoi , die Witwe 
Otto IV. von Burgund (t 1303) gearbeitet. 1310 erhielt er den Auftrag- zur Au.-
flihrun~ de. GrahmaL Otto , das 1315 in Charlieu aufge tellt wurde. 1312 arbeitete 
er an dem Grabmal Rohert I I. von Artois, de!' Vaters Mathildens, an dem die. tatue 
vnn dem Pari:-er GoiLLchmied Guilleaume le Perrier in ilher au g-eflihrt war. 
Auch Mat hildens ei~ene Grahmal in Maubuis on war von Jehan Pep in. 1) 15 f(ihrte 
er da Grahmal Johann von ArtoL, eine ohnes der Grafin, aus, llas in Poligny ·tand. 
Im eptemher 1317 tarb Robert von Artoi~ , ein anderer ohn der Grafin Mathilde, 
im :\Iter von 17 Jahr n, auch .ein Denkmal war von Jehan Pepin ausgeflihrt und 
mn dem Maler Peter von Brlis:el gemalt. E war 1320 vollendet unJ wmlle in der 
K ire he der Franzi kaner in ParL aufgestellt. And ere Denkmaler fertigte er fi.ir Klo. ter-
kirchen in aint Omer, Arras und im Artoi . 

V on alledem ist nur das Grabmal de jungen G r a fen Robe r t erhalten, 
da. heute in aint Denis aufge telli ist. Die Gestalt im ganzen ist wie die des jungen 
Ludwig eine verkHtrte Jlinglin,g- ge talt von grof3em Reiz, im Kopf iml kaum An-
deutungen einer InJividualitat gegehen. Da Gewand und die Bewaffnung. ind exakt, 
a her et was unfrei hehandelt. 

Um die es einzige sichere Werk des grol3en Mei ter gruppiert sich eine Anzahl 
verwandter Denkmaler. Es bleibe llahingestellt, ob eine. oder das andere von ·einer 
Hand i t, gewif3 aber gehoren je dem Krei e an, in dem er die Fi.ihrung hatte. Der 
til dieser Denkmaler ist in den Kopfen wie in der Behandlung der Gewander . ehr 

gleichartig. An den Kopfen fallt die eckige Form auf, durch welche die Gesichter 
abgeplattet werden und die Backenknochen .charf hervortreten. Die einzelnen 
Fonnen, Mund, Kinn, selh t die Augen ind gut gegehen, hierin ist ein Fortschritt 
Uber die Behandlung des 13. Jahrhunderts nicht zu verkennen. Die Ausflihrung 
Lt sorg am und • ehr elegant. Einige Figuren ind formal von hoher Schiinheit, ab er 
die Tiefe der Empfindung fehlt. Ein Kaulhach des 14. Jahrhunderts, mag er Pep in 
d e I I u y oder anders geheif3en ha hen, hat den Ton angegeben. I hm hat lla. ,ge-
fehlt, wa den grof3en Portratisten macht, aher wir di.irfen nicht zweifeln, daB er 
un die Ge amter cheinung seiner Zeitgeno en treu liherliefert hat; ein tolze und 
schune Ge chlecht, da mit Glanz und Wi.irde auftrat. 

Dem Den km a! Rob er t . v on A r to i stehen am nachsten: in aint 
DenisCarl von Etampest1326, Car! vonValois t1325, Ludwig 
Graf von Evreux t 1319, im Louvre ein junger Ritter ( r. 93), in 

aint Epire zu orbeil I-1 ay m o n , G r a f v o n C o r b e i I. Bei dem Denkmal 
11 ay m on. v on Cor he i I mtichte man am er. ten an eine portratmaf3ige Auf-
fa . ung denk.en, aber Ilaymon hat im 9. Jahrhundert geleht; man . ieht, wie wenig-
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individuelle ZLige an den Denkmalern diese.." Kreises bedeui.en. An dem Denkmal 
L u d w i g s v 0 n E v r e u x wei en Kinn, Wangen und A_ugenhrauen zum min-
desi.en auf gute allgemeine Beobachi.ung. Es i i. vori.reffhch au geflihrt. Ver-
mutungsweise miichte ich diese ech Denkmaler als Arheiten P e p i n v o n H u y 
ansprechen. lhm w~ire dann noch da Margaretas vo_n Ar_toi_, t 1311, 
in Saint Denis zuzuweisen, wohl das schunste der ganzen Re1he, che feme Schwel-

Haymon von Corbeil (Saint Den is.) 

lung der Lippen und die Tr~inensacke an den uni.eren Augenli !ern miichte man gerne 
al bildnism;U3ig ansprechen, aher es i t doch wohl eine reine ldeal~estalt. Die leichte 
Bewegung der Gestalt und der milde Fluf3 der Gewander sin i vollendet schiin. D:t· 
herrliche ldealbild der Kat h a r i 11 a v on Court en a is mi)chte ich au~h 
flir Pep in in A11spruch nehmen. 

Ei11e zwei1.e, der vorigen nahe verwandte Gruppe ind Llie Grahmaler Phi· 
I i pp des S c h o 11 en, t 1314, L u d wig X., t 1316, Phi I i pp V., t 1321 
uml K a r l IV., t 1328, in Saint Denis. Die i.eine fiir die drei eden wurden 1)27 
gekaufl, ein Rechnung eintrag vom 24. Mai 1}28 nennt Nicolaus de Foteritl 
p1·o scpulturis rcgum. Es U ein a me; oh Nicolaus die Figuren gemachl hat, 
hleihl zweifelhaft. Die Gestali.en .ind schlin, die Gejchter elwa hreit gedrlickt, die 
Profile scharf u11d gut gezeichnei.. 

I eh nenne zum Schluf3 das Denkmal K a r 1 s v on Anjou, t 1285, an 
dem man bildnismaf3ige Zi.ige wahrzunehmen glaubt, gleichviel ob mit Recht oder 
mit Unrecht. Da S1.reben der Zeit war nichi. auf eine exakte Wieder~abe indivi· 
dueller Formen, ,ondern auf formale chiinheit, auf Eleganz gerichi.et, die alur· 
beobach1.ung, die ni ht fehlt, wird in seinen Dienst geste111.. 
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Die schonen Ge talten P e p i n mu en etwa Fa zinierendes gehabt haben, 
sein til wird von einzelnen Mei tern 11och fe tgehalte11, als die Bildniskun t chon 
ei11e \\eit hi.ihere E11twicklungsstufe erreicht hatte. Ein unter Karl V. (1364-- 1380) 
vielhesch;ifti,gter Mei ter 11 e 11 n e q u i n (J e a 11) d e L i e g e dart al chi.iler 
Pep in betrachtet werde11 . lhm darf mit grof3er Wahr~cheinlichkeit da · De11kmal 
der 8 I a 11 c h e d e France Herzogin vo11 Orlean , t 1392, zuge~ chrieben werden. 
E ist etwa 10 Jahre vor ihrem Tode au gefi.ihrt und war 11och unvollendet, aJ· Jean 
1 )82 tar b. Der Kopf der beki.immerten a !ten Frau i t recht allgemei11 gehalten 
und zeig.t keine11 Fort ·chritt i.iber Pepin hi11au . Zwei kleine Grabfiguren, K a r I I V. 
und Jean ne d' E v re u x, welche 1905 ins Louvre ,gekommen ind (887, 888), 
.~elten al ichere Arheiten Jean . Sie olle11 1371 im Auftrag der Ki.inigin fi.ir die 
Abtei Maubuis on gefertigt sein. Aber die e hi.ib chen Marmorfigi.irchen sind ent-
weder Kopien aus dem spaten 16. Jahrhundert oder moderne Falschu11gen. Die 
De11kmaler der Chorherren J e a n und Re n a u d d e Do r m a n s, t 1380 und 
1386, im Louvre (110, 109) stehen tili ti eh 11och ganz auf der Stufe Pep in · v o 11 
H u y. Die Kopfe ·ind eckig, die Augen habe11 noch den goti chen ch11iH mit 
fast horizontalem u11teren Lid. In da allgemeine chema ind einzel11e personliche 
Zi.ige hineingetragen. Diesel be allgemeine Haltung ha ben die Denkmaler von K a r I VI, 
t 1422, und Is ab eau v on 8 a i ern, t 1435, in aint Deni . Sie sind zwi.chen 
1425 unu 1429 von Pierre de T h u r y ausgefi.ihrL Ebensowe11ig geht der Kopf 
Philipp vonMorvilliers, t14)8, imLouvre{120)i.iberdashinaus, was 
schon hundert Jahre fri.iher erreicht war. Bei piele au noch paterer Zeit lieJ3en 
sich leicht beibringen. Hier handelt e sich darum, die fort chreitende Entwicklung-
zu verfolgen. 

Au gesprochene Portratkt)pfe hleiben bis zur Mitte de 14. Jahrhunderts Au -
nahmen. Phi I i pp v on E v re u x, t 1343, im Louvre (104) ist individuell 
angelegt, aber mii g-eringem Ko11nen au gefi.ihrt und agt wenig, dagegen ist das 
Denkmal de Bischofs G u i 11 eau me de C ha n a c, t 1348, im Louvre (108) 
auch ki.in tlerisch hedeutend. Hier wird mit icherer Charakteri tik in grof3en Zi.i~en 
ein vornehmer, wohlwollender Pralat gegeben. 

Doch er t unter K a r I V. lenkt die Kun tent chieden in die Bahnen des Realis-
mu ein, bewul3te treben nach aturwahrheit beseelt alle selbstandigen Mei ter, 
die Entwicklung fimlet ihren Hi.ihepunkt und Abschluf3 in der Kunst Jan van Eyck. 

1364 beauftragte Karl V. sei11en lieben Imao-ier And r i e u 8 i a u ne v e u 
(And re 8 eau ne v e u) die Grabmaler seines Grof3vaters Phi I i pp s VI., t 1350, 
seine Vaters J oh an n 11., t 1364-, der Kb11igi11 J o h ann a v o n 8 u r ~ u n d 
uml se in e i g n e . zu machen. Die Bezahlung war koniglich, auch die SilLier 
sind ki)niglich geworden. Erhalten sind nur die der drei Konige, ie sind in aint 
Deni ·. Dazu kommt 11och das Denkmal Phi I i pp s V I. a us den Jacobi11 in Pari , 
jetzt im Louvre (224). Vielleicht i t das Grabmal des Kano11iku Jean de Do r-
m an im Louvre {110} von Beauneveu. Auch die tatuen an den trebepfeilern 
des ordturme. vo11 Amien mi.ichte ich ihm zu chreibe11. Flir die Bilclnis e Phi-
1 i p p s und wohl auch fi.ir da J o h a n n d e G u t e 11 standen al Vorla~en 
Totenma. ken zur Verfi.igung, da K a r I . konnte nach dem Le ben gemacht werden; 
\\ ir wi.irden, auch wenn wir 11ichts von die en Hilf rnitteln wi.if3ten, an die Treue 

11\itteilungen au• dem Germanischen '<ationalmu•eum 1QI O. 7 
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Orabmaler von A.ndre Beauneveu. 

' . 
Karl V. 
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dieser 8ildni e glauben. chi:in waren die V a I o i alle nicht. 8eauneveu hat 
die HaOiichkeit gemilder1, aber nicht aufgehoben, er wahrt die von einen Vor-
gangern i.iberkommenen tili ti chen Traditionen und arbeitet im Grol3en, aber 
er geht im An_chlul3 an die Vorbilder weit i.iber ie hinau , er ist wirklich Imagicr 
unll weil3 8ildni · e zu ge talten. Jeder von die en Ki:inigen i t individuell erfaOt 
und soweit individuell durchgefi.ihrt, al e innerhalb de tils mi:iglich war, was 
ihnen an 8elehung noch fehlt, und es fehlt noch o manche , i t eben durch den 

til de. 14. Jahrhundert hellingt, von dem ich 8eauneveu nicht frei macht. So 
bleiben die Augen tarr und zu klein, der Schnitt de Munde K a r Is V. i t kon-
ventionell, aber der 8au der Ki.ipfe im ganzen wie in ihren Teilen, der Zug und 
die pannung der Mu keln sind icher und lebendig ge taltet. 8 ea u ne v e u gab 
in vollem Mal3e, wa. seine Zeit verlangte, er war der beri.ihmteste Meister am Hofe 

Karl V. vom Portal der Coelestiner (Louvre.) 

Karb V. unJ einer 8ri.ider, und ein Ruhm lebt fort bi auf unsere Tage. Mit Recht, 
er hat die 8ildni kun t auf die charfe 8eobachtung des Vorbilds gestellt, er hat 
den An tol3 zu der 8 wegung gegeben, die zur vollen Lo ung des Ahnlichkeit pro-
blem fi.ihrte. Und mehr al da , er konnte grol3e Menschen grol3 dar tellen, daf3 
wir sie noch heute von Ange icht zu Angesicht sehen, dal3 sie fortleben fi.ir alle Zeiten. 
Er hat die erreicht, indem er in die formalen Typen des 14. Jahrhundert o vie! 
an aturbeobachtung hineintrug, al ie zu fa en vermochten, ein Maler mul3te 
sie .prengen. 8 eau n eve u chliel3t die tilpha e ab, welche Pi err e de 
C h e 11 e s mit dem Denkmal P h i I i p p s d e s K ti h n e n glanzend eri:iffnet hatte. 

7* 
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Man hai.te sich der Natur mehr und mehr genahert, im gror3en und ganzen war 
man nichi. viel weiter gekommen. 

Frois ard herichtet, dar3 im I !ennegau und in England zahlreiche Werke Beau-
neveu. seien. Es ware wichtig zu suchen, was davon erhalten ist. ein EinfluG 
erstreckte sich auch nach Deutschland. 

Nehen 8eauneveu war ein 8ildhauer - ei es Raymond du Temple, Jean de 
Saint-Romain oder ein anderer- tatig, der ihn an Kraft dor lndividuali ierun~ 
uml 8elehung; weit i.ihertrifft, der MeLter der tatuen K a r Is V. und seiner Gemahlin 
Jean ne v. 8 o u r b on vom Portal der Coelestiner in Paris, jetzt im Louvre 
(889, 890). Hier wirkt ein neuer, starker Reali. mu , die Formbehandlung ist er-
staunlich sicher. Die gesamte Auffassung der Korper ist neu, an Stelle der kon-
ventionellen 8ieg;ung i t ein nati.irliches, unt;ezwungen durchgehendes 8ewegungs-
moti v getreten; vortrefflich ist die leichte Wen dung uml Neigung der Ktipfe. Auch 
die Elhigkeit, geistig zu charakterisieren, i t grof3, der Meister mag ihr zu Liehe 
etwas i.iber die objektive Ahnlichkeit hinausgegangen sein. Er hat damit ein Cha-
rakterbild geschaffen, das alle auf3ere Ahnlichkeit aufwiegt. Der Mann, der nach 
der Katastrophe von Maupertuis neunzehnjahrig fi.ir seinen gefangenen Vater die 
Regierung i.\hernahm, hat in barter chule die Erfahrungen ge ammelt, die ihn 
in Stand etzten, als Konig den taat neu zu festigen. Klugheit und Ver chlagen-
heit sprechen aus dem charf gezeichneten Gesicht, und der suffi ante Zug um den 
Mum! , pricht ein Gefilhl der Oberlegenheit a us, das erworhen i. t und dem die feste 
Grumllage der inneren icherheit fehlt. Die Konigin ist eine einfache, fast bi.lr· 
.t;erliche Erscheinung, pleinc de moult bonncs moeurs. Die Kirche der Coele tiner 
war 1 )65 ge)!;ri.lndet, die Fit;uren _ind wen it; spater. Karl und Johanna waren kaum 
30 Jahre alt, die ri.icksichUose Charakterdik der Oar. tellun.c; lar3t sie vie! alter 
erscheinen. 

Eine weitere tatue K a r I . steht an einem trehepfeiler de. niirdlichen Tunnes 
der Kathedrale von Amiens. I !ier stehen auch der junge K a r I VI., J eh an 
8 u re a u d e 1 a R i vier e, der 8erater beider Kiinige, der Herzog L u d wig 
v on 0 r I ea n s und der Kardinal d e La gran e; e, in dessen Auftrag die Fi-
guren um 1373 gefertigt wurden. 8ei der 8eurteilung der Figuren d zu heriick-
sichtigen, dar3 sie am Aur3eren der Kirche in hetrachtlicher I !i\he . tehen und eit 
fi.infhundert Jahren der Witterung ausge etzt _in d. Dem tandort ,gemaf3 ist die 
Fonnhehandlung fEichenhaft und enen;isch. Der Kiinig, ein kranker Mann, jer 
schon in jungen Jahren seinen fri.lhen Tml voraussah, erscheint g;ealtert und ge-
hrnchen. Die Almlichkeit ist in der Ge:amtanlage des Kopfes und im Profil durch-
gefi.ihrt, nicht aher in Einzelheiten verfnlgt. Hervorragend schiin i t tler Knpf 
Bureaus. 

J\\it der ohen ang;edeutet n Zu chreihung dieser figuren an A n d re 8 eau-
n eve u \\i ll ich die Frage nicht enbcheiLien, sondern zu weiterer Untersuchun~ 
anregen. ie ~ri.indet ich auf stilisti. che 8eohachtungen, welche nicht vlillig zwin-
gend sind, und e. stehen ihr ~iur3ere chwierigkeiten im Wege, welche ehensowenig ent-
scheidend . iml. Jehan de Lagrange wurde 1373 RLchof von Amiens und Kardinal, 1374 
wurcle er Erzieher der kiiniglichen Prinzen (Gouverneur des Enfants de France), er 
\\'ar also nur kurze Zeil in Amien.. Andre 8eauneveu war 1371 in Vaknciennes 
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tiiti~ unJ noch in demse1ben Jahre im Auftrag-e von l .ouis de Male in Gent. Er war 
Jann wahrscheinlich mit Jer Au fi.ihrung von des en Grabmal in ainte Catherine 
in Courtray hesch;iftigt. E · hliehe also zur Au. fiihrun.l:' der tatuen, zu '' ekhen 
noch eine Mutter-Go1tes und Johanne der T;iufer kommen, nur ein Jahr, \\'as :elbst 
unter der Annahme. daf3 Beauneveu mit Gehilfen ~earheitet hat, weni~ ist. Aher 

.( ; 

' -,• • ..At ,J:/ 
• . .Jt 

./ 
Bureau de la Riviere (Ami~ns.) 

hei der groiJen !eLimi~chen ' icherheit Jer ~teinmetzen ist es doch \\ohl nHI~Iich, daf.l 
in einer Werkstatt in einem Jahre sechs tatuen aust;efiihr1. wurden. tilistische 
Analog:ien finden sich zunachst in den Kiipfen (namentlich die kleinen Aug-en), oh-
wohl sie bei der vcr ·chiedenen Bestimmung, auf der einen Seite Grahm~iler in suh-
tiler AtLfi.ihrung, flir die Betrachtung au !er ahe hestimmt, auf der anderen Figuren, 
welche auf die Entrernung- wirken mul3ten, nicht durch 'Chla,gend ind; dann im Fall 
der GewanJer, die muldenfhrmigen Falten am Ki)rper und die eingerollten En-
dungen an lien freifallenden Teilen. Die g-riif3ie Almlichkeit wed hierin die schiine 
Statue der heiligen Katharine in otre Dame zu Cnurirai auf, deren Zuweisung 
an Beauneveu freilich auch nur Vermutung i t. 

och eine Konig figur wird auf K a r 1 V. gedeutet. ie steht mit drei anderen, 
zwei Frauen und einen Mann, im grof3en aale de Pala tes in Poitiers. Der Mann 
oil der H er z o g v on Berry sein, die eine Frau eine Gemah1in J ea n n e 

d' Arm a g n a c, die andere die Konigin Jean n e de Bourbon. Die Deu-
tung i t ungewil3 und die ikonographische Bestimmung versagt. Die Konig fi~uren 
werden jetz1. im Trocadero K a r 1 VI unJ I . a he a u de B a vier e genannt. 
Da mag auf sich heruhen, die Figuren mogen larsiellen, wen sie wollen, sie sind 
hochbedeutende Denkmaler einer icher individualisierenden Kun t. ie machen 
den allerpersiinlichsten Eindruck und la. en lihersehen, daB das Formelhafte der 
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Gestaltung doch nicht ganz Uberwunden i t. Oberdies llaben sie unter sicll die grol3te 
Ahnlichkeit. In der Haltung der Figuren ist der ,~;otische Kontrapo l beibehalten, 
ja er ist sogar bei den Frauen sehr au.gesproch~n. A~e.r ~ie Bewegung ist ohne 
zwang folgerichtig durchgeflihrt und sehr Iebend1g. Stih t1sch stehen 'ie etwa auf 

Kart V. vom Portal der Coelestiner. Jeanne d 'Armagnac ( Poitiers). 

der Stufe der Konigsfiguren vom Portale der Coelestiner, ja die Gewandmotive 
haben mit diesen die auffallendste Ahnlichkeit. owenig sich die Figuren icher be-
stimmen lassen, sowenig lassen sie ich fest datieren. Andre Michel nimmt an, dal3 
sie nach 1389 entstanden sind. icher gehOren ie der letzten Zeit de · 14. Jahrhun-
derts an. 

Aus dieser Zeit haben wir noch ein Denkmal, welches da Konnen der fran-
zosischen Imagiers in das hell te Licht stellt, das des Connetable B er t r and 
du Guesclin, t 1380 in Saint Denis von Robert Loi el, einem Schtiler 
des Jehan de Liege. Das Grabmal i t erst nach 1389 , al du Gue clin lange tot war, 
begonnen, es entspricht wenig der Vorstellung, die wir uns von dem gro13en Heer-
ftihrer machen, wohl aber den achrichten, die wir i.iber seine Erscheinung haben, 
und es ist ohne Zweifel aut Grund einer Totenmaske oder sonst einer guten Vorlag-e 
gefertigt. Der Kopf weicht in seiner Anlage ganz vom Typi chen ab. Er ist rund, 
mit vollem Kinn und Wangen, die Augen sind grol3 und hochliegend. ehr charak-
teristi eh ist im Profil das zuri.icktretende Kinn. In naiver Weise i t im linken Auge 



unter ~k'., . 

traj)l)t ~.; 
Be'li~n~ 
s ehen 1' 

··~ . 

_.../ • 

ja die Gtu. 
die Fi~ur1n ,· 
1\ichil nin1~i ~ 
Zeit JIS ti 1-

1as Kooncn ~ 
metable B1r;·, 

is el, einc]. 
:Juerlin lar:11' 

1on dem u~· 
1e Er5ihdnt:., 

VO GU STAV VO. BEZOLD. 103 

eine Wunde an~edeutet. Ein Ui.cheln pielt um !en Mum!, die Mu keln • in i leicht 
ge pannt, das Gesicht tiuf3er t leb ndi~, an realisti 'Cher Wahrheit libertrifft e alle 
vorhergehende. We it \\ tniger belebt i t der Kopf von du Gue cl ins Freund und 

Bertrand du Ouesclin (Saint Denis.) 

Nachfulger Loui s d e a n c err e (t 1402) in Saint Denis. Die Anlage i t im 
~ anzen imlividuell, die Durchhildun .~ hleiht im allgemeinen stehen. 

Mit !em Tmk K a r I · V. (t 1380) hiirt die lehhafte KunsWiiigkeit am fran-
zti ·i::,chen Kuni .~~l10fe aul, die Bri.ider des Konig~, die H er z o .g e v on Berry 
und von Bur g u n d, ziehen die he ·ten Krafte in ihren Dienst. Der lmagier Jo-
hann von Berry, J ea n d e Cam bray, wurde nach dem Tode des Herzogs 
mit der ALI'fi.ihrung des Grabmals heauftrag-t, da · in der Krypta der Kathedrale von 
Bourges noch erhalten ist. Der ii1 Jeans de Camhray la(lt ihn als Schi.iler Andre 
Beauneveu , erkennen. icht m it voller Sicherheit, a her m it guten Gri.inden werden 
ihm die Fig-uren J oh an n s v on Berry und seiner Gemahlin Jean ne de 
B o u I o g ne in der Marienkapelle der Kathedrale von Bourg-es zugeschriehen, 
knieende Gestalten von einfach grol3em til, !eider heschadigt und _ Ltrk erg~inzt. 

Auch dieGrahm ~iler Ludwigs 11. von Bourbon (t 1410) und Anna von 
Auvergne (t 1412) in ouvigny di.irfen al . ein Werk betrachtet werden. 

oweit die beschadigten Kopfe und die Zeichnungen Holbeins von den Stifter-
figuren in Bourge ein Urteil zulassen, hat J e a n d e C a m b r ay den eckigen 
Kopftypus, welchen schon Jehan Pepin de Huy hatte, nicht ganz i.iberwunden. 
An seinen Kopfen i t da Ge icht flach und der Obergang zu den chlafen eckig, 
auffallend i t der weite Ab tand vom Ohr bis zur Ecke der Backenknochen. Die 
Formen ind flachenhaft behandelt mit charfen Absatzen, al er aul3erst charakte-
risti eh. In der Au fi.ihrung bleibt etwa Skizzenhafte -, das den Eindruck belebt. Die 
Bildni e haben etwas zwingend Glaubwi.irdiges. 
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Endlich bringt der grof3e C I a us S I u t er in den herrlichen Gestalten 
p h i 1 i p p s d e K i.i h n e n v o n S u r g u n d und M a r g a r e t h a s v o n 
F 1 an d er n am Portal der Kartause von Champmol bei Dijon die Sefreiung. Das 
Typi che ist iiberwunden, der Realismu · i t zum vollen Durchbruch gelangt. Die 
Haltung der knieenden Gestalten ist fe t und frei, der Knochenbau und die Mu ku-
latur an den Kopfen i t anatomisch richtig, der Formenreichtum der Kopfe, die 
organi che Zusammenfassung und Selebung der Formen ist bewundernswert; unll 
dari.iber hinau die inten ivste geistige Charakteristik. Der 1-Ierzog i t ein Mann, in 
dem Ver tand unci Wille starker sind al da Gefi.ihlsleben, dem aber eine gewL e 
Sonhommie nicht fehlt. Fest und icher verfolgt er seinen Weg, I Ialtung und Slick 
sagen, daf3 ihm jecler Zweifel an der Erhorung seine Gebets fernliegt. Die 1-Ierzogin 
betet nicht, sie fordert, uml ein harter Zug in dem klaglich ver. tiimmelten Gesicht 
sagt klar, daf3 sie den nicht schont, der ihr nicht gehorcht. Ihre ganze Euhei-
nung stimmt vollkommen mit der Charakteristik Froi sart i.iherein: liiadame 
de Bourgogne ctait fort absolue et assez mcclzante. 

luter hat in diesen beiden Gestalten das Ziel erreicht, dem die Entwicklung 
des plastischen Sildni es ein Jahrhundert lang zuge trebt hatte. Wie nahe tehen 
ich die Kopfe P h i I i p p s d e s K i.i h n en v o n F r a n k r e i c h und P h i I i p p s 

d e s K i.i h n e n v o n S u r g u n d , und welche umme von ki.instlerischer Arbeit 
war notig, um von dem einen zum andern zu gelangen. Die franzosi che Plastik 
steht noch durch das ganze 14. Jahrhundert in der Gewalt des monumentalen Stil 
des 13. Die unmittelbare Obertragung der Naturbeobachtung in das Kunstwerk, 
die not wenclige Grundlage all er wahren Sildni. kunst, greift nur ganz allmahlich 
um sich und sie lOst den Stil nicht auf. Auch der grof3e Reali t Sluter ist in der ti-
li ti chen Gesamthaltung seiner Figuren kein euerer, wohl aber darin, daf3 er seine 
ganze Kun t der Menschendarstellung auf die atur gri.indet, so weit, daf3 er auch 
seinen frei geschaffenen Gestalten Modellstudien zugrunde legt. Die Kopfe der 
sechs Propheten am Mosesbrunnen in der Kartau, e von Champmol 
sincl vollig au dem Leben gegriffen, aber au ge taltet mit hoch ter teigerung der 
Charakteristik. Sluter geht in der Charakteri tik bis an die Grenze de in der hohen 
Kunst Zulas igen, ein Mehr wi.irde zur Karikatur fi.ihren. Da gilt zumei t von dem 
beri.ihmten Kopfe des Moses, au dem die hOchste Willenskraft spricht. Durch 
die Kraft des Charakter und vielleicht mehr no h durch die dekorati e Pracht _eines 
gewaltigen Sart.es und den schweren Wurf eines Mantels zieht er zuerst den Slick 
des Seschauer auf sich und lenkt de sen Aufmerksamkeit von den anderen Pro-
pheten ab, die ihm an Sedeutung gleich tehen. Es folgt zur Rechten Mo i J e sa i as 
ein mi.ider alter Jude in gebeugter tellung mit niedergeschlagenen Augen und tal-
tiger, lederartiger 1-Iaut, auf3erst reali ti eh, die Ausfi.ihrung auch im Seiwerk von 
hoher Vollendung. D ani e I ist wieder ein hbchst energischer Mann. Der Kopf 
ist stark nach links gewandt, das Profil i t scharf geschnitten, der Slick unter schat-
tigen Srauen nach oben gerichtet. Z a c h a r i as, ein alter Mann mit grof3em Sart 
und runzeligen Wangen senkt den Slick. Da Gesicht ist durch die eigung des 
Kopfe und einen prachtigen Judenhut wundervoll beschattet. Dieser tiefernste 
Kopf ist formal wohl der chon te von alien. J ere m i a ist weniger energi eh, 
a her tiefer charakterisiert als Mo es, 1-Ialtung und Att-druck ent prechen !en 
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Worten auf seinem pruchband: Vos omues, qui tra11sitis per viam, attendite 
et vidctc, si est dolor sicut dolor mcus (Lament. I, 12). Der Grei liest in einem 
Buch, die An trengun~ seiner schwachen Au.~en ist in hewundennverter Weise 
'' ieder~e,gehen. Die schiine Figur de Konigs J) a vi d steht an gei tiger Griif3e 
den anderen nicht .t;anz gleich. Dieser ganz grof3e und freie Reali mus, der eine 
,1\-,iHel genau kennt und heherr~ cht, ist denn doch etwa. eues, er gewahrt eine 
Kraft und Fiille der Charakteri tik, welche der vorause;egangenen Kun t unerreichbar 
\\ ar. Diese Errungen ·eh aft kommt der frei ge.·chaffenen Gestalt ebetLo zu gute, 
wie dem Bikini., beide Kutdarien ind wieder ein geworden wie im 13. Jahrhun-
dert, doch auf einer fort,e;e ·chriiteneren Entwicklung ·tufe und durch jie Kraft eines 
grof3en Ki.in tiers. 

Die franzti'i ·che und die aus ihr hervorgeg:lllgene vlamische Plastik de 15. Jahr-
hundert , ind reich an bedeutenden Bildnissen, a her ·ie weisen, o we it ich sehe, 
nicht · auf, was an objekiiver Vollendung die tifter von Champmol i.ibertriffL Da 
ich keine Ge chichte des Bildni · e chreibe, sondern nur Beitrage zu einer solchen 
~ebe, i t es nicht notig, hier die grof3e Reihe der Denkmaler im einzelnen zu verfolgen. 
E mag geni.igen, wenn ich auf einige wenige hinwei e. 

Philipp der Ki.ihne hatte 1384 Jean cl e Mar vi 11 e mit der Au fi.ihrun~ 

seines Grabmal beauftragt; der machte den Entwurf, kam aber in der AusfUhrung 
nicht Uber die Anfange hinaus und ein Nachfolger C I a u I u t er hat es nicht 
vie! weiter gefi.ihrL E i t im we entlichen ein Werk vo11 luters Neffen, C I a us 
v a n d e W er v e. Die Fi~ur P h i I i p p s im wallenden Herzogsmantel ist pracht-
voll, der Kopf mii :charfem Profil i:t icher ~estaltet, aber weniger lehendig- als 
vo11 Champmol. Dagegen ~ibt Clau van de Werve in den herilhmien Figi.irche11 
der Ploum11ts eine une11 jJiche Fiille de Ausdrucks. 

och vor der Vollendung von ei11e Vater Grabmal gab Johann der Uner-
schrockene dem Claus van de Werve den Auftrag auf sein und einer Gemahlin Grab-
mal. Der Entwurf Jag 1411 fertig vor, aher die Ausfiihrung verzogerte sich und die 
Vollendung erfo1gte erst 1461 durch Ant o in e 1 e M o i i u r i er. Die Figuren 
J o h an n s und M a r g are i h as v on 8 a i ern ·ind sein Werk. Wenn sie 
cl er Philipp · nicht g1eichkommen, .o sind sie doch fi.ir die pate Zeii merkwlirdig 
grof3 aufgefaf3L Die Ktipfe wirken, wie es flir ein lloch,!~Tab richtig U, haupt ach-
lich durch das charakteri ·tische Profil, die Mu kulatur ist kraftig und frei von Klein-
lichkeit. 

Le Moiiurier war der effe u11d wohl auch der chliler eine grof3en Mei ters, 
der in weit zer ireuten Orten, von Avignon bi Anger eine reiche Tatigkeit eni-
faltet hat, J a c q u e More I. Erhalte11 hat sich nur eines seiner Werke, das 
Grabmal K a r I s I. v o n 8 o u r b o 11 u11d sei11er Gemahli11 A g n e s v o n 8 u r-
g u 11 d in Souvigny, auch die es 11ur unvollsta11dig. Die !eider sehr verstummelte11 
Figuren der Ver iorbene11 ind virtuo ausgefilhrt, in dem prachtvollen Fall der 
Gewander lebt die Tradition von Dijon fort, ab er das I ntere se an der Person ller 
Darge tellien i t nicht eben tiefgehend. Der trenge, ach1iche Realismus der vorigen 
Generation schwindet. 

Da zei~en auch lie Bli ten K a r 1 s VII. (t 1461) und einer Gemahlin M a r i e Tafet XXVIII. 

v on Anjou (t 1463) im Louvre (122, 123), Re te der Grabfiguren aus aint 
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Denis. Ein grol3er Meister hat hier bewul3t idealisiert, er hat in dem Kopfe de Konig 
die Formen vereinfacht uml veredelt, in tier Charakteristik die ahstol3enden ZUge 
gemildert und doch ein Werk geschaffen, das als Bildnis neben dem unerbii.tlich 
wahren Bilde Fouquets (Tafel X X X I) tand halt Der Kopf der Konigin ist oher-
flachlicher behandelt. 

Tafci XXVIII. Mei terhaft, in ganz grol3er Formgebung ist eine TerracoHabUste K a r 1 s VI I J. 
im Bargello in Florenz aus der Spatzeit des 15. Jahrhundert . Endlich sei auf die hen-
lichen Me d a i 11 on b i.i s ten a u M o 11 t a l vom Jahre 1527 hingewiesen (drei 
im Louvre r. 159,924,925, sechs in Abgi.i · en im Trocadero), in ihrer chlichten 
Wahrheit ein achklang der Gotik in die be~innende Renais.ance. 

ine de Montal (Louvre.) 

In den iederlanden isi. das gewali.ige Wand-Grabmal de · Grafen En g e I her t 
v o n N ass a u (t 1442) in der reformieri.en Kirche zu Breda, da- lan~e nach 
.einem Tode vollendei. wurde, ei11 hervorrage11des Werk. Die knieenden Figurcn 
des Grafen uml seiner beiden Frauen, wie die Patrone kommen zwar in ihrer Haltun~ 
denen in Dijon und Bourges nicht mehr ~leich, aber die Kopfe ·ind alle Jebendig und 
sehr i11dividuell. 

Diesem Kunstkreise l(ehoren dann einige herrliche Denkm~iler in panien an. 
\Vie wir im 14. Jahrhundert viele iederlander in Frankreich tati~ finden, o in 15 . 
in Spanien. Die spanische Kunst hat zu alien Zeiten Anregungen von aul3en \dlli~; 
aufgenommen, aber selbstandig und eigenartig weiter~ebildet. Der grol3te der unter 
11iederla11dL eh em Einflul3 stehenden Biidhauer ist G i 1 d e i I o e. V on ihm ist 
das schone Denkmal des Bischofs A I o 11 so d e Cart age n a (t 1456) in der 
Visitationskapelle der Kathedrale zu Burgo , da schon 1447 errichtet wurde, unLI 
die grol3artigen Grabmaler des Konigs J o h a n n 11. und seiner Gemahlin I ab e 11 a 
v on Port u g a 1 und des I n fa 11 ten A 1 on so in der Kartau e von Miraflores. 
Das Grab des Konigs und der Konigin i t ein Hochgrab mit reichem Figurenschmuck, 
oben die liegenden Figuren der Ver torbenen. Da Denkmal des lnfanten ist ei11 Wand-
grab. Der Verstorbene kniet unter einem Bogen, in Haltun~ und Ausdruck ganz 
den Donatoren auf vlamischen Bildern ent prechend. Alle Figuren voll tief ter 
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Empfindung. Die Au·fi.ihrung ist i.iber a lie Lob erhaben. I m Museum zu Burgos 
i t das pracht volle Grabmal de J u an d e Pad i 11 a a us Fres del Val den Denk-
malern in Miraflore ebenbi.irtig. Haltung und Au druck de knieenden Riiter ind 
ernst und chlicht. Bedeutende Denkmaler Jie er Periode spani cher Kun ·t ind in 
den Kathedralen von Toledo- Grabmaler der Familie L u n a von P a b I o 0 r i. i z -, 
in Iguenza, in evilla und in der alten Kathedrale, La eo, in Zara.goza. 

Die vielen fi.ir die G chichte de Bikinis e wichi.igen Grabmaler in EnglanJ 
ken ne ich nur zum kleinsten Teil und nur oherflachlich; es sei aber nachdri.icklich 
auf _ ie hingewie en. Auch in Deut eh land hat ein iederltinder, N i k o 1 a us v on 
Le yen. eine reiche Tai.igkeit entfaltet. 

* * * 
Die eindrin,~;endere Erfas ung der Wirklichkeii. muf3i.e auch Lier Malerei zu gui.e 

knmmen, ja ihre Wirkung war hier unvergleichlich i.iefer, weil cler Krei · de · Dar-
gestellten vie! weiter i t als in der Pia tik. Die Malerei wird auf einen wie immer 
ge timmten Reali mus hingedrangi., obald der Raum darge tellt wird. Die fran-
zi) i che Malerei hat sich im 14. Jahrhundert der Aufgahe einer objektiven Oar tellung 
der ichtbaren mit grof3em Erfolg gewidmet und die Wege gehahnt, auf welchem 
Jie grol3en flandri chen Meister zu ihrem tiefgri.indigen Realismus gelangt ind, cler 
, elbst heute seine illusionistische Kraft noch nicht verloren hat. Die auf unmiti.el-
hare Beobachtung gegri.indete Oar- tellung des Men eh en setzt in des in der franzo-
i chen Malerei schon ein, bevor der Raum wirklich beherrscht wird. 

Was an franzo. i:chen Malereien aus dem 14. Jahrhundert erha.lten i'i., i i. 
nur ein geringer Re t der unendlichen Menge d~sen, wa ein ·t Kirchen, chliisser 
uml Wohnhau er fi.illte. A lie Monumentale ist bis auf wenige Resi.e verloren gegangen, 
und unsere Kenntni win! de halb immer liickenhaft bleiben. Der Krei der Dar-
stellung-en war schon _ ehr weit und umfaf3i.e auf3er dem Religiosen die Geschichte 
alter und neuer Zeit, wie da p;e ellige Leben der Gegenwart. Girard von Orleans 
malte im Schlof3 Vaudreuil da Leben Julius Ca:ar.. In dem Schlof3 I Iesdin lier.l 
Mahaut von Artois ganze Galerien mit Bildern von chlachten und anderen I Iistorien 
au tatten, im chlo ~ e Conflan hei Pari lief3 sie die Taten ihres Vaters und eine 
Expedition nach icilien malen, und ihre anderen chlbsser, Bapaume und Lens 
\\aren ehenso reich geschmi.ickt. Mahaut (t 1329) isi. die erste grof3e Schui.zherrin 
der Klin te; ihr folgen Karl V. und eine Bri.ider, und fast alle bekannten Maler der 
Zeit haben flir ie grol3e Wandmalereien au ,geflihrL ie haben auch die Entwi.irfe 
fUr die gewirkten Teppiche geliefert, welche ein Hauptgebiet fi.ir die Entfaltung 
monumentaler Malerei waren. Die Ausdehnung die e Kunstzweiges nach Menge 
und Grol3e i.ibersteigt un ere Vorstellung. Einen Einhlick g-ewahren die Inventare 
der Schatze Karl V. unci einer Bri.ider. Ober das Einzelne mag man nach ehen, 
wa Guiffrey bei A. Michel hi t. de !'art I I I. 1 . 348 ff. mitteilt. Fi.ir un ere Be-
trachtung ist die Menge der profanen Gegenstande von Bedeutung, es waren dar-
unter die chlacht von Roo ebeke (1382), die Ge chichte des Herzogs von Aqui-
tanien, Ivinail und die Konigin von Irland. Die Ge ·chichte Bertrand du Guesclins 
\\'urde .chon 1386 von Pierre Beaumetz unci icola. Bataille clargestellt, 1395 lieferte 
Jacque Dourdin dem Herzog von Burgund einen Teppich mit der gleichen Oar. tel-
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lung. ehr belie hi. waren Teppiche mii. Oar. tellung-en heri.ihmter Turniere uml Ge-
si.eche. 

olche Ge~ensbnde verlangi.en eine ::;elhstandi.l!;e neue Erfindun~ und Kom-
position. Sie muf3ten de m Wirklichkei b inn der Zeit entsprechen und die Anfor-
derunRen der kunstliebenden und kunst versUindi.~en Fi.ir ten waren ~ewiLl nicht ~erin~. 
Aber wir ha ben keine klare Vorstellung da von, wie weit die Kompo::;itionen groLlund 
monumental waren. Und wir werden von Zweifeln befallen, wenn wir erfahren, in 
welcher Weise die Bilder der einziRen Rrof3en Teppichfolge de · 14. JahrhunderL, 
welche sich erha\ten hat, der Apokalyp e in der Kathedrale zu Anger·, zu tandt 
gekommen sind. L. Deli le hat nachg-ewie en. daf3 sie BlaU fi.ir Blatt den Minia-
turen einer Ilandschrift des 13. Jahrhunderts folgen, welche jeizi. in der Stadthihlio-
thek zu Cambrai aufbewahrt win.!. Die Entwi.irfe in der GroBe der Au:fi.ihrun~ 
machte Jean de B rug e s, gewirkt sind sie von dem heri.ihmten Teppich\\"irker 

i c o 1 as Bat a i 11 e. Die Kompositionen, gleichviel \\ie weit sie von den Vor-
bildern abhangen, ind mit hohem inn ins Grof3e i.ibertral!;en und die Wirkun~ der 
Teppiche ist sehr bedeutend. Die Formbehandlung im einzelnen ent pricht dem 
spaten 14. Jahrhundert. 

Das Beispiel wird nicht vereinzelt ~ewe en sein. Ein naher Zu:ammenhan.~ 
zwischen der Monumentalmalerei und der Miniaturmalerei muf3 auch deshalb voraus-
gesetzt werden, weil die besten Meister in beiden Arten tat.ig waren. un ist unter 
den Miniaturen gewif3 manche, welche so grof3 gedacht ist, daf3 sie unmittelbar ins 
Grof3e i.ibertragen werden konnte; man vergleiche den Fi.iL ten von Bayern- Henne~au, 
der am Meere hinreitet und da eine Vision hat, im Breviarium von Turin mit drr 
Abreise Enea ilvio von Pinturicchio in der Lihreria des Dome, zu iena und nun 
wird geneigi. sein, da Bild des nordischen Meisters holler zu tellen. Anderes aber 
widersi.rebt einer , olchen Ver.t;rof3erun~ unhedingt. Lehrreiche Versuche dariiher 
ki>nnen heui.e mit dem Skioptikon leicht ange tellt werden, nur Llarf der Beobachter 
den festen Maf3stab fi.ir die relative Gr0f3e jeden Bildes noch nicht durch vielen Ge-
hrauch des gefahrlichen Instruments verloren ha hen. Eine and ere Erwag-ung fiihrt 
uns vielleicht noch einen SchriH weiter. Die ganze norLlische Tafelmalerei des 
15. Jahrhunderts ist kEirlich nicht aus einer im grof3en til l!;ehaltenen monumen-
talen, sondern au der Miniai.urmalerei hervoq('egangen. Die Kleinmalerei steckt 
selhsi. den grof3en vlami chen Meistern in allen Gliedern. Sogar der Genter Altar 
birRi. im Maf3si.ab der oheren und der unteren Bilder einen Widerspruch, der eine 
einheitliche Gesami.wirkung aus, chlief3t. 

Die nordische Malerei steht hier im Gegensatz zur italienLchen, leren Knm-
positionsprinzipien dem grof3en Maf3stab des Fre ko entsprechen. Die franzo ischc 
Malerei des 14. Jahrhunderts erfahrt jedoch in Formgebung und Kolorit starke Ein-
wirkungen von der italienischen. Sie gehen hauptsachlich von · dem papstlichen 
I Iofe in Avignon (se it 1309) a us, wo I taliener und Franzo en nebeneinander ar-
beiteten, doch kamen schon damal franzo i che Maler nach Italien und am Hofe 
Philipps des Schonen waren neben anderen auch Maler aus Rom tatig-. 

Wir haben hier da Auf teigen de Realismu in der franzosischen Malerei nur 
so weit zu betrachten, als es mit der Entwicklung de BilllnL e in Zu.ammenhan~ 
stehi.. Es falli. zunachst auf, daf3 der Manierismus in der Malerei weniger zu Ta~e 
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tritt, als in der statuari:chen Pia tik, diese Erscheinung erkHirt sich aber einfach 
dadurch, daf3 die Malerei Handlungen darstellt, w lche einen vie! grof3eren Reichtum 
an Bewe~un~ motiven hedingen; in der Form~ehung hleibt noch vieles konven-
tionell. Wenn in reli~ii) ·en Bildern einige Figuren unmii.telhar au. dem Lehen g-e-
nnmmen ''· erden, so i 1. das eine analoge Er ·cheinun.t; wie die Aufnahme profaner 
Darstellungen in die pia tische Aus~chmlickun.~ der Kirchen, auf die ich oben hin-
gewie~en hahe. Da · eheneinanderstehen typLcher lleiligeng-e tali.en in der alt-
iiherlieferten Tracht und realisti:cher ebenfiguren in der Tracht der Zeit l;eht durch 
die ganze nordische Malerei des 1-1. Jahrhundert · und die auf3erliche Unterscheidun~ 
durch die Tracht be teht auch im 1 s. Jahrhundert fort, wahrend die typische form 
der Kdpfe mehr und mehr chwindei. Unmittelbarer • tehen die Maler in profanen 
Darstellungen der atur geg-enliber und ind be trebt, ie genau wiederzut;ehen. 
11 a in c e I in v on 11 a~ en a u giht (um 1400} in einer lllu tration zu Gastnn 
Phehus das Mahl einer Jagdge ell ·chaft. Da ergotzliche Bild zeigt bei vieler Un-
heholfenheit eine ·eJtene Flille de Lebens, vornehme Herren ind in lebhaftem Ge-
spr~ich, die Knechte und Treiber es en und trinken in derhem Behag-en, die Humle 
en\arten ihren Anteil oder hahen ihn chon und wentlen sich ab. Alle Bcteiligten 
sind treffeml charakterisiert, wenngleich mehr durch I laltung und Bewegun,g als 
durch die Ge ·ichLformen und die Mienen. A her da Bestreben, auch die Kiipfe 
zu individuali ·ieren, i t doch vorhanden. M it ganz anderem Konnen g-eben die 8 r lid er 
Limb u r ,g in dem Gehethucll von Chantilly ein Fest de l lerzogs von Berry. !m 
llintergruml wird ein Turnier au gefochten, vorne sitzt der I Ierzo,g mit einem Geist-
lichen am Tisch, andere Ga:-te kommen herzu, Diener legen die Spei en vor. Alles 
ist vornehm und g"me~sen. Der giostteske KopftypLI- i. t noch keine wegs .!("anz Uher-
wunden. aher der llerzog- und sein Tischnachhar :ind kraftig individuali ierte Per-
siinlichkeiten. ])as Verh~iltnis des lmlividuellen zum Typischen ist in die, en KOpfen 
ctwa so wie an Beauneveus Grahfiguren. Die Forderung, daf3 die I lauptgesialten 
auf zeiigenossischen Dar:tellungen kenntlich eien, war ,gegen das Ende de, 14. Jahr-
hunderts in Frankreich se!IU versUindlich. 1379 kam Kai. er K a r I I V. na ·11 Paris. 
Auf einer Miniatur einer llandschrift der Gnmdcs Clzroniques de Fraucc sehen wir 
den K a i er mit K a r I V. und anderen I10hen llerren hei Tisch, beide sind kennt-
lich. aher doch nur ober!Hichlich erfaf3t. Die schrage Kopf tellung mochte dem 
Maler die Charakteristik erschweren. ie i t eine Au ·nahme, fa t alle g-emalten 
Billnis.e des 14. und des heginnenden 1 s. Jahrhunderts ind im Profil gegeben. In 
I talien wird da: Profilpnrir~it auch im 15. Jahrhundert lange bevorzugt; fUr die 
Frlihzeit ist das he~reiflich. das Profil ist in seinem individuellen Linienzug leicht 
\\ iederzugehen und leicht zu erkennen. Der iene, e i m o n e M e m m i hat , o,gar 
.ein eigenes Bildnis in der ,pani.chen Kapelle mit Hilfe zweier Spieg-el im Profil ,!!.e-
malt. Aher da. Profilhild bietet i.iber die Leichti.!!.keit de. Treffens llinaus den grof3en 
Vnrteil, darJ es schon in seiner Umril3linie ein g-uies Teil tier Ge amtcllarakteristik 
eines Men.:chen enthalt und daf3 die e durch Betonung der eigenartig-en Teile mit 
den einfachsten Mitteln vei--charfi werden kann. De halh ist es noch in Zeiten fest-
gehalten worden, welche auch Frontclar. tellungen und schr~ige An-ichten bew1il-
ti.gen knnnten. Dal3 das Prnfil flir da. Reliefhildni · die ~tin, tig ·te An, icht giht, he-
darf kaum der En\ ;umum; . 
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K a r 1 v. und J e a n n e d e B o u r b o n sind auf dem H u n g er tu c h 
v 

0 11 
a r b 0 11 11 e, das jetzt in der Galerie des Louvre aufbewahrt wird, als Stifter 

dargestelli.. In sicherer, leicht schattierter Zeichnung sind die Kopfe kenntlich 
gegeben, doch nicht eingehend charakterisieri.. Dann enthalten die Dedikations-
bilder der fUr Karl gefertigten illustrierten Handschriften zahlreiche Bildnis e dieses 
Konig , ehen.o ist der Herzog von Berry in den Hand chriften einer Bibliothek 
dargestellt, zuletzt wird er mit eini!(en Be~leitern, unter denen Philipp der KUhne 
von Burgund ist, von S. Pdru in den Himmel aufgenommen. Alle diese Bildnis e 
zeigen ein Heraus trehen a us dem TypLchen, das noch nicht zu voller Freiheit gefUhrt 
hat, ihre ikonographische Bedeutung i t grol3er als ihre kunstgeschichtliche. ie 
sind ja auch nicht als Portrats im engeren Sinne zu betrachten. 

Nehen ihnen hahen wir aber einige wirkliche Portrat , die Anspruch auf volle 
Ahnlichkeit machen und uns Uber den taml der Bildniskun t in der Malerei de 
spateren 14. und de be~innenden 15. Jahrhunderts Auf chlul3 Kehen. Leider i.t 
ihre Reihe ltickenhaft. Sie wird eriiffnet durch das berlihmte Bild J oh ann s 11. 

I 

Johann der Gute ( Nationalbibliothek.) 

im Kupferstichkabinett der ationalbibliothek. Man braucht nicht in da. enthu-
siastische Lob einzustimmen, das Loui Gonse und andere diesem Bildnis erteilen, 
man nimmt leicht wahr, daB sich der Maler von einigen Eigenheiten des giottesken 
Typus nicht freigemacht hat, aher man mul3 e unbedingt als ein hochbedeutendes 
Denkmal einer Kunst anerkennen, welche sehr , charf beobachtet und charakteri-
siert und liber ein sicheres Konnen verfligt. Die Zeichnung i i. fe t, die Farben .iml 
breit uml frei aufgetragen, die Modellierung ist sorgfaltig, da Kolorit licht. Leider 
ist die Erhaltung nicht gut. Das Profil isi. sehr individuell, vielleicht in der Linien-
fiihrung zu poini.iert, es ist weit scharfer als das der Grabfi~ur in Saint Denis. Auch 
der SchniH des Munde ist eigenarti~, dagegen i t die Modellierung der Lippen und 
die Bildung des Auge konventionell, ,eine Stellung nicht ganz richtig. Trotz dieser 
kleinen Schwachen hat der Kopf eine Eigenart die nur einer ganz besi.immten Per on 
zukommt; es ist ein Bikinis im vollen inne des Wortes. Das Bild gibt den Kopf 
und den Oherktirper etwa his zum oberen DriHel der Bru t in Lehen gro!3e. lm 
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VerhalinL zu der ganzen Bildflache, 71 :41 cm, nimmt der Kopf einen gro8en 
Raum ein untl i ·t ausschlie81ich betont. Da Gewaml i t ganz einfach gehalten und 
der Hintergrund Id. Das Verha!tni de Kopfe zur Bildflache und zum Hinter-
g-ruml ist spater vielfach ,g-eandert word en; e i t iiberwiegend, nicht au nahmslos, 
ein g-ro8erer Teil de Kiirpers mit auf~enommen worden, aber der allgemeine Typu 
des Bru ·tbildes i t chon in diesem Bikini ge.e:eben. 

Ein Zeitraum von nahezu fiinfzig Jahren trennt die es Bild von den folgenden 
franzo ·i chen Bildni . en, ein Zeitraum, tier auf alien Gebieten der Kun t erfiillt 
ist von dem machtigen Zuge zum aturali mus. o i t denn auch das Vermogen 
nach genauer, achlicher Darstellung im Bildni gegen da Ende des 14. Jahrhundert 
um vieles ,ge tiegen. I m Louvre ist ein Bildnis, das m it Unrecht a! das des Her-
zog J o h a n n d e · U n e r c h r o c k e n e n von Burgund bezeichnet wird, uml 
da. ohne Zweifel au dem Anfan.g des 15 . Jahrhundert tammt. E giht den Fiir ten 
in halber Figur, der Korper ist in halber Wendung, der Kopf in reinem Profil ge-
gehen. och i t das Profil i.iber charf gezeichnet und einige Einzelheiten im Ge-
. icht wie an den llanden sine! nicht ganz richtig. Aber im ~a112en it der OrganL-
mu. des Ge.ichL sehr gut wieden:-egehen, und der Mann fe t individuali iert. Auch 
das Bei\\ erk, Gewand und chmuck, i t mit orgfali dargestellt. Die techni che 
Behandlung ist inde ziemlich trocken. Vielleicht zwei Jahrzehnte spater ist eine 
kolorierte Zeichnung in der ammlung der Nationalbibliothek in Paris, L u d wig 11. 
von eapel, Herzog von Anjou (1417 1434). Der Strich folgt noch 
nicht mit Leichtigkeit der oq(ani chen Form, da · Profil ist hart, die Modellierun~· 

im lnnern nur leicht anget!eutet, aher die lndividuali ierung, nicht mehr au einem 
iiherkommenen Typus herau , ondern au unmittelharer aturbeobachtung, i t 
mi t einfachen Mitteln unzweideutig gegeben. Eine _olche Vereinfachung \\ar durch 
die Art der Darstellung bedingt, aber sie Jag nicht im Zuge der Zeit. Die Zeichnun~ 
mag Vorl ag:e zu einem Gemiilde gewe en sein; in ein Gemalde a her uchte man an 
Einzelheiten aufzunehmen, was es fas en konnte. 

In einem Bikinis J oh ann s de U ne r . c h rock en en in Ant-
\Hrpen (tlln 1415), da. ich nur au der ung-enligenden Abbildung bei Dvorak kenne, 
i. t die rei ne Profilstellung des Kopfe aufge.geben. Kopf und Korper stehen im 
Dreiviertel profil, die I Jaltung ist ungezwungen. Der Kopf i t nahezu richtig auf 
die Flache projiziert, nur der Ansatz und die Rich tun~ der Nase stimmen nicht ganz. 
In der Darstellung de Detail waltet eine orgfalt, die jeden Zweifel an der Bildnis-
treue ausschliel3t. Auf der ~leichen tufe teht ein Bildni Phi I i pp s des Gut en 
im Louvre (1001. um 1430 g-emalt). Auch in ihm Lt die Almlichkeit in hohem Grade 
erreicht Eine Wiederholung- die e Bildes in Antwerpen i t vielleicht malerisch besser, 
entspricht aher wahr:cheinlich den Forderu11ge11 der Almlichkeit weniger. Die 
Formg-ehun,g- L t in die. en Bildern bei aller orgfalt hart und dem Lehen wenig 
enlsprechend, auch die Karnation i t 11och leblo . 

Den lelzten Schritt zur Objektivierung des Bikinis es tat der grol3e J an v a 11 
E y c k, er fi.ihrte die realisti che tromung, die um die Mitte des 14. Jahrhundert 
so kraftig einge, etzt hatte, zum vollen Siege. Wird der Name v a 11 E y c k au -
ge prochen o denken wir an die Brlider H u be r t und J an, sie ind durch den 
Genier Altar un!O lich verbumlen. Ob Hubert auch Bil ini:se gemalt hat, wa ja 
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an ich wahr cheinlich ist, und welche Stellung ihm in der Geschichte der Portrat-
malerei zukommt, wird wohl ewig im Dunkel bleiben. Das einziJSe Werk, da aut 
uns g:ekommen i t, ist der Genter Altar, und sein Anteil ist urn tritten. Auch die 
gHi.nzende Untersuchung Dvoraks hat die Frag-e .. nicht zur letzten Ent cheidung 
g:ehracht. Darilher aher herrscht fa t allgemeine Ubereinstimmung, daf3 die gro13en 
Figuren der Deesis, hristus, Maria und Johannes der Taufer von ihm sind. lch 
mochte ihm auch die Engel chore zuschreiben. Das genilgt zur Beurteilung einer 

tellung; zu der reali tischen Bewegung seiner Zeit. Wenn irgeml, o war in den 
grof3en Haupi.figuren eine Erhehung i.iber die Wirklichkeit geboten. Huhert hat 
das auch anerkannt. Das Nachstliegende ware der An chluf3 an die traditionellen 
Typen gewesen, die zwar nicht mehr die volle tilgrof3e de 13. Jahrhunderts hatten, 
aber immer noch zu hohem Ernst gesteigert werden konnten. Aher Huhert geht 
seinen eigenen Weg, wenn er die Formgehung des 14. Jahrhumlert· im einzelnen 
noch nicht ganz i.iberwunden hat, so i 1. er doch der Tradition innerlich entwaclun, 
die aturbeobachtung i t die Grundlage seiner Kun t. In den Kopfen i t eine er-
hahene ScMnheit angestreht, aher nach un, er m Gefi.ihl nicht ganz erreicht. weil 
kein vollkommener Ausgleich zwLchen dem Oherkommenen und dem au, eigener 
Beobachtung Gewonnenen gefunden ist. Hubert gibt auf hoherer Entwicklun~s
stufe das, was filnfzig Jahre fri.iher Amlre Beauneveu gegeben hatte. Aber die Ab-
sicht beider ist entgegengesetzt, Beauneveu strebt a us dem Typischen ins I ndivi-
duelle, Huhert will Allgemeingilltiges, will neue Typen schaffen. Und da, 1 S. Jahr-
hundert hat sie anerkannt. ein Christu, typus wirkt in der ganzen flandrischen 
Malrrei nach. Zuniich t hat ihn Jan aufgenommen in dem unerfreulichen Bilde der 
Berliner Galerie, das dann in mehreren Kopien verbreitet wurde. Un,erem Geftihl 
ent pricht er nicht mehr, weil er trotz seiner FrontaliUit. trotz _einer regeltnal3i~en 
Anlage uml mancher archaistischer Zi.ige realLti eh gewollt ist. Da gilt auch Yon 
den heiden anderen. lm Kopf der Maria ist wenigstens eine hohe formak chiin· 
heit uml was mehr i t eine rein germanische Schonheit erreicht. Mag man a her nunches 
hemang:eln, es war kein kleines, o selb tandig drei Ge talten von olcher Griil3e 
zu sch aff en. Und nun umfangt ie der Maler m it einem pracht vollen, ~rof3en Farhen-
akkord, der die ganze Trias zu monumentaler Hohe erhebt uml unge chwacht dur~h 
die Jahrhumlerte fortklingt. Wa agen dagegen die tammelnden Ver uche der 
Maluel, Bellecho,e, Broederlam und anderer, hier kommt einer, der wirklich malt, 
dem die Farhe nicht auf3ere Zutat, ondern psychisches Au drucksmittel ist. 

Wir aber, die wir aus der Ferne von fiinf Jahrhunderten auf die Bri.ider van 
Eyck zuriickblicken, erkennen in Jan doch den grof3eren. ein Blick umfaf3l die .g-anze 
Welt der sinnlichen Erscheinungen und eine Hand folgt willig dem Auge, er projiziert 
das Geschaute richtig aut die Hiche. Jan van Eyck besaf3 eine auf3erordentliche 
Sehscharfe, er sieht unendlich vie!, und die Freude an llem Ge chauten machl ihm 
die Au wahl schwer. Mit c\ieser physis hen und gei tigen Organisation ist er der Mann 
des Schick,al flir die norclische Kun. t g:eworden. Er kommt in dem Moment, in 
dem der Reali mus notwendig frei werden muf31.e und er hat die Kraft, die Befreiung 
durchzufi.ihren und das Verhaltni von Kun t und atur neu zu regeln. Da stren.e:e 

aturstudium wird nun die notwendige Bedingung jeder hohen Ki.instleu:haft. 
Jan hringt ein Schulgut mit, und ererhter Be. itz geht auch nach ihm yon einem 
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Mitteilungen au dem German. ationalmu eum. 1910. Taf. IV. 

Der Kanonikus Oeorg van der Paele von jan van Eyck. 
Ausschnitt aus einem Gemalde im Museum zu Briigge. 

Beitrlige zur Oeschichte des Bildnisses. Tafel XXIX. 
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Geschlecht auf da Folgende iiber, das wird tets o bleiben und das ist gut; aber 
er setzt sich nach einer Art mii. der atur auseinander und jeder selbsbindige Kiin tler 
hat von nun an sein Verhaltnis zur atur auf eigene Fau t zu bestimmen. Freilich 
gelin{("t eine volle Ut ung nur dem ganz Gro13en, die me is ten bleiben auf halbem Wege 
stehen. 

Jan Objektivitat geht an die aul3ersten Grenzen des Zula sigen, er kann ich 
in der Wieclergahe der atur bi in die Jetzten Einzelheiten nicht genug tun. Nur 
durch da hoch te maleri che Konnen weil3 er die e formale Oberfiillung o zuriick-
zuhalten, dal3 einheitliche, harmoni che Kun twerke ent tehen. 

Aber o charf er den Erscheinungen zu Leibe geht, es bleiben doch einige 
Befangenheiten in seiner Kunst. !eh meine damit nicht den Zusammenhang seines 

til mit dem seiner Vorganger, vor allem seines Bruders; abgesehen vom til geht 
sein Blick mehr auf die aul3ere Erscheinung der Dinge als auf ihr innere We en. 
Wir ha ben hi er nur eine von den Befangenheiten ,einer Kunst ins Auge zu fa sen; 
der innere Organi mu de men chlichen Korpers i t ihm nicht ganz klar geworden, 
cler Mechani mu der Bewegungen funktioniert nicht vollkommen. 

Im oheren Teil des Genter Altar befinden ich die lebensgro13en Gestalten 
der er ten Eltern. Ihre Aufnahme in den Zyklu der apokalyptischen Oar tellungen 
ist keine Neuerung. Eva ist schon auf der sogenannten Kai erdalmatika in der akristei 
von . Peter in Rom im gleichen Zusammenhang abgebildet. Aber es sind die ersten 
Menschen der mittelalterlichen Kunst, welche nach dem lebenden Modell gemalt 
sind. Und damit steht gleich eine weitere Neuerung in Zu ammenhang, ie ind 
per pektivisch gemalt, wie , ie von ihrem l10hen Standpunkt a us de m unten stehen-
den Be chauer er cheinen. Man mul3 sich gegenwartig halten, was es bedeutete, 
men chliche Korper, in ihrer Struktur, ihren Proportionen und in ihren einzelnen 
Formen nach der atur darzu tellen. Die Dynamik dieser Korper ist ja noch mangel-
haft, in der formalen Darstellung aber !as en ich nur kleine Fehler nachwei en, 
welche gegeni.iber der reichen Fiille scharf ter Beobachtung nicht ins Gewicht fallen. 
Da Ent cheidende ist der unmittelbare und unbedingte Anschlul3 an die Natur. 
Die Errungenschaft war so gro13, dal3 sich die grol3en Meister, die auf Jan folgten, 
mit ihr begniigten. Die nordische Kun t ist bis zur Beriihrung mit der Renai ance 
in der Dar tellung des Menschen nicht iiber diese beiden Gestalten hinausgekommen. 

Im Bildnis tritt das Wesen von Jans Kunst am klarsten zu Tage, Wollen und Tafet xxtx. 
Vollbringen stehen im reinsten Einklang. Jans Portrat sind Brustbilder, die Form 
war schon vor ihm aufgekommen; er verlal3t das Profilbild und gibt der Figur eine 
leichte Wendun , fast immer nach rechts. Mannerbildni se iiberwiegen. Zu den 
reinen Portrat kommen die tifterbilder auf Gemalden, eine Stellung fi.ir sich 
nimmt das Bile! des Kaufherrn Arnolfini und seiner Frau ein. Jan giht die indivi-
duellen Formen mit unbedingter, unerbittlicher achlichkeit bis in ihre Jetzten 
Einzelheiten wieder. Es gibt keinen Zweiten, der eine olche Fiille eigenartiger 
Formen in ein Bildni aufnehmen und einheitlich zusammenfa sen konnte. Wa 
fi.ir den ganzen Korper nicht voll erreicht i t, der organische Zusammenhang der 
Formen, fi.ir den Kopf ist er erkannt, der Knochenbau, der die Gesamtform be-
dingt, der Verlauf der Mu keln, ihre Spannung oder Er chlaffung und alle Teile, 
Mund und a e, Augen und Ohren sind in lauter individuellen Formen gegeben 

Mi!teilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum 1910. 8 
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und die Modellierung ist bis ins Kleinste vollendet. Schliel31ich wird alles durch 
hochst vollkommene Beleuchtung und Farbe geadelt. Erstaunlich i t, wie sich Jan 
bis zum Abschluf3 seiner Arbeiten die Unmittelbarkeit und FrLche hewahrt, er i t 
darin selbst dem jUngeren Holbein Uberlegen. Die geistige Charakteri tik m;iht 
sich aus seinen Bildnis en, soweit, als sie Uberhaupt in der ruhenden Form de 
Gesichts sich ausspricht. Eine Steigerung der Charakteristik durch Betonung 
einzelner Teile i t dem Mann, dem die chlichte Wahrheit Uber alle geht, fremd. 
Es ind keine grof3en Personlichkeiten, die er un vorflihrt, aber bi.irgerlich ti.ichtig. 
bald etwas beschdinkt, bald schlau und energisch, treu und wohlwollend, ruhig 
und icher oder eigensinnig. Ober die einzelnen Bildnis e i t so viel ge chrieben, 
daf3 sie hier nicht nochmals besprochen zu werden brauchen. Einmal giht Jan 
ein ganzes Bild in dem Doppelportrat des Arnolfini und seiner Frau (National-
galerie in London Nr. 186), ein Bild, da starker zu un erer Phanta ie spricht, 
als irgend eines seiner Werke. Dabei i t das Portrat der Frau nicht einmal sehr 
eindringend. Festlich gekleidet, in neuen Kleidern, er mit einem prachtigen Hut, 
stehen ie in einem Zimmer. Er hat ihre rechte Hand ergriffen und eine Rechte 
erhoben, urn in ie einzu chlagen. Aber er blickt sinnend gerade au . Wir denken 
an eine Verlobung. Der enge Raum mit seiner Au stattung i t mit der grof3ten org-
falt gegeben. Nun dringt von links ein gedampftes Licht herein, wunderbar um-
spielt es den Kopf des Mannes und fallt breit auf die Gestalt der Frau. Und dann 
pielt es auf der Wand, an der ein gewolbter Spiegel hangt, und auf dem Kronleuchter 

-- eine Vorahnung Pieter de Hoochs. 
H undert Jahre ernster kUnstlerischer Arbeit hatten endlich zum Ziele geflihrt. 

die volle Ahnlichkeit de Abbildes mit dem Urbild war erreicht. Jan Bildniskun t 
ist einzig und wunderbar. Er sammelt und einigt alle Merkmale der Ahnlichkeit, 
wie .ie im Leben eben nur das Leben einigL Diese Aufgabe muf3te in der Kunst ein-
mal ge!Ost werden. Jan hat sie ge!O t, die FUIIe der Ahnlichkeit ist auch nach ihm 
nicht Uberboten warden. Einer naiven Kun tauffassung war und i t Ahnlichkeit 
die wichtigste, ja die einzige Aufgabe des Bikini es. Nachdem .ie ge!G t war, i.t 
Ahnlichkeit zwar ein unabweisbares Erfordernis, aber sie ist eine feste Errungen-
schaft und hat aufgehOrt, ein kUn tleri ches Problem zu sein. 

Weitere hundert Jahre freute man sich dieses Besitzes und lief3 sich an ihm ge-
nUgen. Neben und nach Jan van Eyck war eine Reihe grof3er Maler tatig, der Meister 
von Flemalle, Rogier van der Weyden, Hans Memling, Hugo van der Goes und 
andere. Sie sine! auch im Portrat grof3 und eine Ge chichte de Bildni es hat ihre 
Werke zu betrachten und ihren Stil zu analysieren. In unbeirrbarer Wahrheit und 
schlichter Treue haben sie uns die Erscheinung ihrer Zeitgeno s n Uberliefert, aber 
sie flihren die Entwicklung kaum weiter und konnen hier Ubergangen werden. Nur 
auf zwei Mal er sei noch hingewiesen, auf J eh an F o u c que t und Qui n ten M a f3 y . 
F o u c q u e t, geboren in Tours um 1420, kam frUh nach Rom und war spa ter Hof maler 
der Konige Karl VII. und Ludwig X I. Die italienische Kunst hat keinen tiefen 
Eindruck auf ihn ausgeUbt, sein Figuren til enthalt nichts, was ein nordischer Maler 
nicht elbst erreichen konnte, die harte achlichkeit seiner Bildni ·kun t i t in einem 
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Mitteilungen au dem German. Nationalmu eum. 1910. Taf. V. 

Bildnis eines Unbekannten (urn 1450) im Louvre. 

Beitriige zur Oeschichte des Bildnisses. Tafel XXX. 
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Karl VII. von frankreich von jean foucquet im Louvre. 
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be?;ri.itH..Iet. Foucquet zeichnet fe t und icher und modelliert charf. Die wenigen 
Tafelbilder, die wir von ihm haben, ind fa t !auter Bildni e. Auf der Au tellung 
der franzo ischen Primitiven war ihm das Bild eines Manne , der ein Gla Wein in 
der Hand hat, zug-e.chrieben. E i t jetzt im Louvre ohne Malernamen (Nr. 1000). Taret xxx. 
Da un chone Gesicht i t sehr charakteri ti eh gezeichnet, aber es itzt nicht alle 
ganz richtig. Die Mu kulatur i t di.inn, die Modellierung hart. Da Bild, mag 
e von Foucquet sein oder nicht, i t fi.ir die franzo i che Malerei der er ten Halfte 
de 15. Jahrhundert charakteri tisch. icher von einer Hand sind die Bikini e 
Karl VII. und Juvenals de Ur in , beide sehr vortrefflich. Das Bild Karl VII. raret xxxt. 
(289) gibt die Formen mit redlicher Treue in icherer Zeichnung und Modellierung. 

ehr bezeichnend i t der matte und unsichere Slick. Noch hedeutender i t da Bild 
de. Kanzlers Juvenal de Ur in (288), e i t lebendiger, die Formen sind voller 
uml breiter; es ist cl as Beste unter Foucquets Bildni en. Das Museum in Berlin 
be itzt einen Fli.ig-el eines Diptychon , das urspri.inglich in der Kirche zu Melun war. 
E tellt den tn!sorier E tie n ne C h e v a I i er mit einem Patron, dem heiligen 
tephanu dar. Der zweite Fli.igel, die Mutter Gottes mit dem Jesuskinde, i t in 

der Galerie zu Antwerpen. Der Heilige hat seinen rechten Ann urn die Schulter 
seine chi.itzlinl{ ?;elegt, der anbetend vor der Mutter Gotte kniet, beide Figuren 
sind ungezwungen g-ruppiert. Da Bildni Chevaliers hat den gleichen Vorzug chlichter 
Treue, wie die Pari er Bilder. Aber auch Stephanus i t ganz individuell, ein ernster, 
schOner Mann, freier und tiefer aufgefal3t als der Donator. Und dann gilt ogar die 
Mutter Gotte al das Portrat der Agne Sore!. Die e zweite Bild ist reichlich ma-
nieriert. Ein andere Bild der Galerie in Antwerpen steht Foucquet nahe und darf 
hier noch erwahnt werden. Es stellt einen Mann in mittleren Jahren dar, der einen 
Pfeil in ler Hand halt. Mut unci Ent chlo enheit prechen aus seinen Zi.igen. Die 
Dar. tellung ist fest und sic her, die harte Formgehung der franzo ischen chule i t 
noch merklich, aber das Ganze i t lebendig und sprechend. 

Qui n ten M a 13 y s i t etwa vierzig Jahre ji.inger al Foucquet, und zu einer 
Zeit flutet die italienische Kunstanschauung starker heran, er hat sich ihr nicht ver-
schlo. en, aber er i t einer von den Gro13en, welche durch auf3ere Eindri.icke in ihrem 
Wesen nicht alteriert werden. Er i t erfi.illt von einem freien ldeali mus und tiefer 
Empfindung und er erhebt die Kunst in eine weitere und hohere Leben sphare, sein 
Vortrag i t breiter und grof3er als der seiner Vorganger. Die letzten Geheimnis e 
de menschlichen Organismus ind auch ihm noch nicht ent chleiert, in den Be-
wegung motiven bleibt manche hart und unau geglichen, aber er beherr cht die 
form in sehr hohem Mal3e und weil3 in ihr wahre und ·tarke Gefi.ihle au zu prechen. 
o giht er denn sein Bestes in religiOsen Bildern, aber auch im Bildnis ist er g;rol3. 

Er g;ibt hier an Ausdruck, was die ruhende Form offenbart, zuweilen mit einer an 
die Karikatur treifenden charfe der Charakteri tik, wie in dem Bild eines alien Taret xxxu. 
Manne , da. Peter Halm ji.ing t in einer er taunlichen Radierung nachgebildet 
hat, aber hne die hoch te Steigerung des Ausdrucks, die im Einzelbildnis ohne 
Ilereinziehung de Momentanen erreichbar ist. Die es spielt herein in den bildni -
mal3i~;en, zu Handhmg-en vereinigten Halbfiguren, wie dem Wechsler und einer 
Frau im LouHe. Der ·tili ti che ForLchritt in den BillnLsen de Quinten Ma13ys 
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Wesen und seiner chule, nicht in der Einwirkung der italieni chen Quattrocentisten 
liegt in der Vereinfachung der Formen, er erreicht den vollen Eindruck per onlich-
ten Wesens, ohne allen einzelnen Formen ang tlich nachzu~ehen, er erreicht die 

er te Stufe des malerischen Bildni es, und mancher einer Zeit~eno en strebt da 
Gleiche an; bis es sich aber zu freier Herrschaft durchringt, mul3 die Kun t einen 
langen Umweg machen. 

(Ein weiterer Artikel folgt.) 
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