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Als ein wesentliches Merkmal der Kunst Pieter 
Bruegels d. Ä. hat die Kunstgeschichte unseres 
Jahrhunderts dessen Fähigkeit zur realistischen 
Darstellung herausgestellt. Ob man seine auf Holz 
gemalten Tafeln oder seine Vorzeichnungen für 
Kupferstiche erklären wollte, Realismus schien der 
Schlüssel für den rechten Zugang zum Werk des 
flämischen Künstlers zu sein. Entsprechend svaren 
es zunächst die Landschaftsbilder und die Bauern
satiren, die im Zentrum des Forschungsinteresses 
standen. Gattungen oder Bildthemen, so möchte 
man mit Max J. Friedländer sagen, die sich der 
»Freude an direkter Naturbeobachtung« verdan
ken.1 Friedländers Einschätzung läßt sich auch 
schwerlich widersprechen, geht doch mit Bruegels 
Kunst ein darstellerischer Fortschritt bei der Schil
derung von Naturvorgängen einher. Der Maler por
trätiert, ja individualisiert die Landschaftserschei
nung und läßt die Natur für den Betrachter zum 
Erlebnis werden, indem er von der symbolischen 
Weltlandschaft zur genau beobachteten Region und 
Jahreszeit voranschreitet.-

In bezug auf Bruegels Bauern- und Bildsatiren 
meinte Realismus jedoch weniger illusionistische 
Qualitäten als vielmehr Drastik: Bauern, die sich 
übergeben, oder Narren, die uns ihren Hintern ent
gegenstrecken. Nicht selten hat man dies mit dem 
flämischen Naturell des Künstlers in Verbindung 
bringen wollen. So sehrieb Walter Cohen 1911 
im Bruegel-Artikel des Künstlerlexikons Thieme-
Becker: »Eine unverhohlene Freude am Unflätigen 

kommt den besonderen Instinkten niederländi
schen Volkstums entgegen.«3 

Schließlich meinte Realismus in der kunstge
schichtlichen Forschung eine bestimmte Haltung 
des Künstlers zu seiner Umwelt, die der eigentliche 
Gegenstand der Bilder zu sein schien. Denn auch 
wenn uns im Rahmen seiner Bibelbilder die dar
gestellten Geschichten in den Vorderen Orient ent
führen müßten, zeigt er immer wieder nur seine 
flämische Heimat. In diesem Sinne schrieb der 
Kunsthistoriker Gustav Glück über Bruegels Bild 
Der Bechlehejnitische Kindermord: Das Thema 
»begegnet uns auch vor Bruegel in der Geschichte 
der Kunst; allein, es ist ohne Zweifel ein Einfall 
seiner eigenen Laune, den Stoff seinen Lands
leuten dadurch nahezubringen, daß er nicht nur 
die Bauern, Bäuerinnen und Soldaten in die Tracht 
seiner Zeit kleidet, sondern auch, noch weiter
gehend, die Szene in ein winterliches Dorf in 
winterlichem Gewände verlegt.«4 

Der Wiener Kunsthistoriker tadelt nicht Brue
gels mangelndes Gespür für historische Tatsachen, 
sondern lobt das wahre Gefühl, das es bei ihm zu 
entdecken gelte. Denn dies alles habe der Künstler 
im Kindermord dargestellt, »ohne sich weiter zu 
bedenken«. Glück ahnte vermutlich nicht, daß er 
mit seiner These vom didaktischen Ansinnen des 
Künstlers einen berühmten literarischen Vorläufer 
hatte.5 In Ludwig Tiecks Künstlerroman Franz 
Stembalds Wanderungen aus dem Jahre 1798 
findet sieh ein fiktiver Dialog zwischen Albrecht 
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D ü r e r u n d L u c a s v a n L e y d e n , i n d e m der n i e d e r 
l ä n d i s c h e Maler feststel l t , d a ß D ü r e r »die n e u e r n 
T r a c h t e n a u c h in a l ten G e s c h i c h t e n ahkop ier t« 
h a b e . A u f d iese C h a r a k t e r i s i e r u n g se iner Kuns t 
a n t w o r t e t D ü r e r m i t f o lgenden W o r t e n : »Ich habe 
d e r g l e i c h e n i m m e r m i t ü b e r l e g t e m Vorsa tz getan , 
wei l m i r d ieser W e g k ü r z e r u n d besser s c h i e n , als 
d ie a n t i k i s c h e n T r a c h t e n e ines j e d e n L a n d e s u n d 
e ines j e d e n Zei ta l ters zu s tud ie ren . I ch will j a den , 
der m e i n e B i lder ans ieh t , n i c h t m i t längst vergesse
n e n K l e i d u n g s s t ü c k e n b e k a n n t m a c h e n , s o n d e r n er 
soll d ie dargeste l l te G e s c h i c h t e e m p f i n d e n ; d ie Be 
k l e i d u n g ist g l e i c h s a m n u r e in n o t w e n d i g e s Übel. 
I ch r ü c k e a lso d ie b ib l i s che oder h e i d n i s c h e G e 
s c h i c h t e m a n c h m a l m e i n e n Z u s c h a u e r n d a d u r c h 
r e c h t d i c h t v o r d ie A u g e n , daß i ch d ie F iguren in 
d e n G e w ä n d e r n au f t re ten lasse, in d e n e n sie s i ch 
se lber w a h r n e h m e n . « ' 1 

W i e i m Zitat deu t l i ch wi rd , setzt T i e c k s Dürer 
auf d ie I den t i f i ka t i ons l e i s tung des Bet rachters , D i e 
G e s c h i c h t e b le ibt für d e n R e n a i s s a n c e k ü n s t l e r 
l ed ig l i ch e i n e A r t R u m p e l k a m m e r , in der s i ch al ler
lei K o s t ü m e b e f i n d e n , w e n n es n i c h t gel ingt, d ie 
h i s t o r i s c h e n P e r s o n e n vergangener Ze i ten m i t 
» G e w ä n d e r n « der G e g e n w a r t auszus ta t t en , d a m i t 
s i ch d ie M e n s c h e n »selber w a h r n e h m e n « . ' Für 
T i e c k k o m m t d ie große K u n s t der R e n a i s s a n c e ge
rade d a r i n z u m A u s d r u c k , d a ß sie d e n Be t rachter 
n i c h t p e d a n t i s c h be lehren , s o n d e r n ergrei fen wil l . 
Ä s t h e t i s c h e W i r k u n g beg innt j ense i t s h i s to r i scher 
K o r r e k t h e i t . D ies m a c h t b e s o n d e r s d ie M e t a p h o r i k 
des T e x t e s d e u t l i c h , w e n n v o n den »vergessenen 
K l e i d u n g s s t ü c k e n « u n d d e m »no twend igen Übel 
der B e k l e i d u n g « d ie R e d e ist. D i e k ü n s t l e r i s c h e 
E igenar t Dürers , d ie G e w ä n d e r der e igenen Zeit z u 
n u t z e n , u m die Vergangenhe i t darzus te l l en , en t 
spr i ch t der g e n a n n t e n Vors te l lung rea l i s t i scher 
K u n s t , g laubt m a n d o c h , da r in das In teresse der 
K ü n s t l e r für ihre e igene U m w e l t e r k e n n e n zu 
dür f en . 

W i e aber wo l l te Bruegel w a h r g e n o m m e n wer 
d e n ? W a s bedeu te t es, w e n n in s e inen neutes ta -
m e n t l i c h e n I k o n o g r a p h i e n das D e c o r u m i m S i n n e 
h i s t o r i s c h e r A n g e m e s s e n h e i t b e w u ß t ver le tz t w i rd . 

der Maler n i ch t d ie Zeit u m Chr i s t i G e b u r t r e k o n 
struiert , s o n d e r n in der Dars te l lung v o n O r t u n d 
Zeit das b ib l i s che Ereignis se iner e igenen U m w e l t 
a n p a ß t ? Der F l a m e geht inso fe rn n o c h ü b e r d ie 
v e r m e i n t l i c h e n I r r tümer Dürers h inaus , d ie j a 
ledigl ich äußere E r s c h e i n u n g u n d G e w a n d u n g der 
P e r s o n e n bet ra fen , als er z u m Beispie l für se ine 
Dars te l lungen b ib l i scher Ere ignisse die Kul i sse 
ve r schne i t e r flämischer Städte wähl te . D a ß d iese 
M i ß a c h t u n g h i s tor i scher T a t s a c h e n s c h o n in der 
Zeit Bruegels als Feh ler u n d Vers toß gegen das 
Decort in] hät te w a h r g e n o m m e n werden k ö n n e n , 
belegt e in Zitat aus L o d o v i c o Do lees Dialogo della 
pittura aus d e m J a h r e 1557: »Was die A n g e m e s 
senhe i t - c o n v e n e v o l e z z a - angeht , irrte Dürer 
n icht n u r in bezug auf d ie G e w ä n d e r , s o n d e r n a u c h 
in b e z u g auf das A u s s e h e n der Ges ichter . Da er e in 
D e u t s c h e r war, stel l te er m e h r f a c h die Mut ter des 
Herrn in d e u t s c h e r K le idung da , e b e n s o w ie d ie 
hei l igen Frauen , d ie sie begleiteten.«14 

Für D o l c e hä t ten a u c h Bruegels Bi lder e i n e 
Negat ion der h i s t o r i s c h e n U m s t ä n d e der b ib l i s chen 
G e s c h i c h t e dargestel l t , s ieht m a n d o c h w e d e r 
Vegetat ion n o c h A r c h i t e k t u r oder G e w ä n d e r , die 
auch n u r e inen H a u c h V o r d e r e n O r i e n t ve rm i t t e ln 
k ö n n t e n . D i e bei Bruegel dargeste l l te Welt zeigt 
u n s deu t l i eh , daß wir u n s in se iner f l ä m i s c h e n 
He imat be f inden . W i e läßt s ich der Bruegc l sche 
Rea l i smus vor d e m Hin tergrund se iner e igenen 
Zeit e r k l ä r e n ? 

Meines Erach tens or ient ier t s i ch der flämische 
Künst ler dabei an E r a s m u s v o n Rot terdam. ' ' Dieser 
wende t s ieh gegen d ie a n t i k e R h e t o r i k mi t i h r e m 
Ideal a n g e m e s s e n e r His tor i s ierung , u n d d a m i t 
gegen das Vorb i ld i t a l i en i scher Kuns t und Kuns t 
theorie .1" A u ß e r d e m unterste l l t der h o l l ä n d i s c h e 
Theo loge den übere i f r igen N a c h a h m e r n der an t i ken 
R h e t o r i k e i n e u n c h r i s t l i c h e Ha l tung , die in ihrer 
A b l e h n u n g des La te ins der K i r c h e n v ä t e r i h ren 
deu t l i chs ten A u s d r u c k f inde. S ta t tdessen hät te al le 
B e r e d s a m k e i t in der Bibel ih ren A u s g a n g s p u n k t zu 
n e h m e n . S o wie E r a s m u s das chr i s t l i che Mitte la l ter 
gegen d ie v e r m e i n t l i c h vo rb i l d l i che A n t i k e verte i 
digt, so bez ieh t s ieh Bruegel auf d ie f l ä m i s c h e spät -
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m i t t e l a l t e r l i c h e Malere i u n d w e n d e t s i c h gegen d ie 
m o d i s c h - i t a l i a n i s i e r e n d e K u n s t s e i n e r Zei t . 

V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d e n t s p r e c h e n d i e Ta fe ln 
u n d Z e i c h n u n g e n Bruege ls d e m e r a s m i s c h e n 
Pos tu la t , für c h r i s t l i c h e T h e m e n e i n e s p e z i f i s c h 
c h r i s t l i c h e F o r m zu f i n d e n . G a n z w i e er es i n s e i n e r 
Schr i f t G i c e r o n i a n u s aus d e m J a h r e 1 5 2 8 forder t : 
»Und i ch w e i ß n i c h t , w a s m e h r z u tade ln ist: W e n n 
e in C h r i s t e i n e n p r o f a n e n Stoff b e h a n d e l t u n d se in 
C h r i s t s e i n ve r l eugne t , o d e r w e n n er e in chr i s t l i 
c h e s T h e m a i m Stil e i n e s H e i d e n b e h a n d e l t . D e n n 
d ie M y s t e r i e n Chr i s t i m ü s s e n n i c h t n u r k u n s t v o l l , 
s ie m ü s s e n a u c h g läub ig b e h a n d e l t w e r d e n . « 1 ' 

Überträgt m a n d ie z i t i e r te F o r d e r u n g des Eras 
m u s auf d ie Malere i , d a n n h ä t t e n d i e j e n i g e n K ü n s t 
ler, d ie s i c h für d ie G e s t a l t u n g an d e r a n t i k - i t a l i e n i 
s c h e n K u n s t o r i e n t i e r e n , c h r i s t l i c h e T h e m e n m i t 
h e i d n i s c h e n F o r m e n dargeste l l t , B ruege l h i n g e g e n 
v e r s u c h t , s ie »gläubig« z u b e h a n d e l n . D a ß d i e se 
c h r i s t l i c h e Ü b e r z e u g u n g j e d o c h k e i n e s w e g s m i t 
e iner n a i v - f r o m m e n B i l d s p r a e h e zu v e r w e c h s e l n 
ist , v e r s u c h e n d ie b e i d e n f o l g e n d e n I n t e r p r e t a t i o 
n e n e x e m p l a r i s c h z u ze igen . 

B R U E G E L A L S E R Z Ä H L E R 
W a h r s c h e i n l i c h hat d ie K u n s t g e s c h i c h t e k e i n e n 
s p a n n e n d e r e n E r z ä h l e r als P ie ter Bruege l h e r v o r g e 
brach t . Er l iebt es, d e n B e t r a c h t e r zu ü b e r r a s c h e n . 
S e i n e B i l d e r z ä h l u n g e n n e h m e n u n e r w a r t e t e W e n 
d u n g e n . D ie e i g e n t l i c h e n S c h l ü s s e l s z e n e n s i n d 
n i c h t so for t e r k e n n b a r , s o n d e r n w e r d e n dera r t 
m i n i a t u r i s i e r t u n d in d e n H i n t e r g r u n d g e r ü c k t , d a ß 
s ie erst i m L a u f e der B i l d b e t r a c h t u n g e n t d e c k t 
w e r d e n . E i n e s o l c h e Erzäh l s t ra teg ie läuf t auf e i n e 
U m b e w e r t u n g des z u n ä c h s t G e s e h e n e n , der v e r 
m e i n t l i c h p o s i t i v e n Ident i tä t e i n z e l n e r B i ld f iguren 
h i n a u s : A u s F r o m m e n w e r d e n S c h u r k e n , u n d 
v e r m e i n t l i c h »Kluge« e r w e i s e n s i c h als d ie e igent 
l i c h e n Nar ren . 

U m d ie se spez ie l l e E r z ä h l t e c h n i k v o r A u g e n zu 
f ü h r e n , sei e in a u f s c h l u ß r e i c h e s Be isp ie l s e ine r 
K u n s t gegeben . Bei Bruege ls K u p f e r s t i c h Eick (Kat . 
Nr. 2 6 ) h a n d e l t es s i ch u m e i n e a n s p r u c h s v o l l e A l 
legorie . D i e V o r z e i e h n u n g b e f i n d e t s i ch i m Br i t i sh 
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M u s e u m i n L o n d o n . S ie ist s ign ier t u n d »brueghe l 
1558« da t ie r t , w o m i t a u c h für d e n u n d a t i e r t e n 
S t i ch der T e r m i n u s p o s t q u e m gegeben se in dür f te . 
D e r z e n t r a l e n F igur d e r K o m p o s i t i o n , d ie d u r c h das 
W o r t »E ick« ( » J e d e r m a n n « ) au f d e m R o c k s a u m 
a u s g e w i e s e n ist , v e r d a n k t der S t i c h s e i n e n T i te l . 
D i e g e s a m t e K o m p o s i t i o n ist u m d iese Figur h e r u m 
au fgebaut . D e r i m Z e n t r u m s i c h t b a r e » J e d e r m a n n « 
s c h a u t au f e i n e geö f fne te L a t e r n e , d ie e i n e b r e n 
n e n d e K e r z e en thä l t . 

D e r l i n k e Tei l des B la t tes w i r d d u r c h e i n e M a u e r 
h i n t e r f a n g e n . In e i n e r v e r s c h a t t e t e n N i s c h e i n der 
B i l d m i t t e s i eh t m a n e i n e e r l o s c h e n e K e r z e . L i n k s 
häng t e in B i l dn i s , das e i n e d u r c h ih re K l e i d u n g als 
Narr a u s g e w i e s e n e P e r s o n zeigt. D i e U n t e r s c h r i f t 
d e s B i ldes lautet : » N I E M A ( N ) T . EN. KENT . H E ( M ) . 
S E L V E ( N ) « - » N i e m a n d e r k e n n t s i ch selbst .« 

D i e r e c h t e B i l dhä l f t e gibt d e n B l i c k auf e i n H e e r 
lager frei : Ze l te , e i n e k l e i n e G r u p p e v o n H a u p t 
l e u t e n , F a h n e n t r ä g e r n u n d L a n d s k n e c h t e n , d ie 
i h r e l angen L a n z e n p räsen t i e r t h a b e n , ve r s te l l en 
d e n H o r i z o n t . A u ß e r d e m s ieh t m a n e i n e K i r c h e 
u n d e i n e n e n t l a u b t e n B a u m , der v e r l o r e n in d e n 
H i m m e l zeigt . A u c h i n d i e s e n Teil de r L a n d s c h a f t 
h a b e n s i c h z w e i » J e d e r m ä n n e r « ve r l au fen , d ie m a n 
a n ih rer g e b e u g t e n H a l t u n g u n d der L a t e r n e e r k e n 
n e n k a n n . D e n R ü c k e n gebeugt u n d d e n B l i ck fest 
auf d ie L a t e r n e n ger i ch te t , g e h e n sie ihrer S u c h e 
n a c h . 

In der k u n s t h i s t o r i s c h e n F o r s c h u n g w u r d e das 
Blatt als e i n e A l l egor i e d e s E g o i s m u s gedeute t . 
H ierbe i w u r d e auf d e n pra l l ge fü l l ten G e l d b e u t e l 
h i n g e w i e s e n , der d e n » J e d e r m a n n « des B i l d v o r d e r 
g r u n d s als e b e n s o ge iz ig w i e gier ig c h a r a k t e r i s i e r e . 
A u c h d ie B i l d u n t e r s c h r i f t sei in d ieser H i n s i c h t z u 
v e r s t e h e n , d i e d a v o n s p r i c h t , d a ß J e d e r m a n n 
s e i n e n e i g e n e n Vorte i l s u c h e . 

Das A t t r i b u t der b r e n n e n d e n L a t e r n e läßt d e n 
B e t r a c h t e r u n w i l l k ü r l i c h a n D i o g e n e s d e n k e n , d e r 
a m h e l l i c h t e n Tag auf d i e S u c h e n a c h M e n s c h e n 
ging. A u c h d a s Faß a m l i n k e n u n t e r e n B i l d r a n d , in 
das s i ch e in »Eick« z u r S u c h e b e g e b e n hat , läßt 
s i ch m i t D i o g e n e s in V e r b i n d u n g br ingen , d e s s e n 
Bedür fn i s l o s igke i t b e k a n n t l i c h so we i t ging, d a ß e r 
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statt eines Hauses ein Faß bewohnte. Für die Inter
pretation stellt sich damit jedoch die Frage, ob 
die Figur des »Eick« nicht doch positiv zu charak
terisieren wäre. Ist die Gestalt des »Jedermann« 
ein ähnlich bedürfnisloser Mensch wie Diogenes? 
In der Sekundärliteratur ist außerdem auf die 
Tradition der Niemand-Darstellungen hingewiesen 
worden. 

Einen wichtigen Hinweis zur Deutung kann 
man der zentralen Figur entnehmen, ist doch der 
»Jedermann« damit beschäftigt, am hellichten Tag 
auf seine brennende Laterne zu schauen. Offen
sichtlich ist sie ihm kein bloßes Mittel, sondern das 
eigentliche Ziel seines Tuns. Ein weiteres bedeut
sames Detail ist in diesem Zusammenhang die 
Brille, die ihn wohl bei der Suche unterstützen soll. 
In der Literatur wurde auf die negative Bedeutung 
dieses optischen Instruments hingewiesen, das ein 
Symbol für den verblendeten Verstand, für Unkun
digkeit und Selbstbetrug sei. 

Noch anspielungsreicher wird es, wenn man die 
in dem Durcheinander an der unteren Blattgrenze 
sichtbaren Gegenstände zur Kenntnis nimmt, die 
den unterschiedlichsten Lebensbereichen entstam
men. Links sieht man eine Axt , eine Kelle, eine 
Waage und zu Füßen der zentralen Jedermann-
gestalt den Leisten eines Schuhmachers - Dinge, 
die allesamt an handwerkliche Berufe denken las
sen. Außerdem sind Fässer, Körbe und verschnürte 
Säcke dargestellt. In der rechten Bildhälfte finden 
sich neben den Gegenständen, die ebenfalls auf 
Berufe verweisen könnten - ein Topf, eine Schere 
und Stoff, ein Buch sowie weitere verschnürte und 
verpackte Kisten und Säcke - Utensilien, die man 
für verschiedene Spiele benötigt: ein Schachbrett, 
Würfel und Spielkarten. Des weiteren erkennt man 
am vorderen Bildrand einen Spiegel und eine ge
faltete Papiertüte. Auf den Säcken und Kisten be
finden sich die Zeichen der Handelsgesellschaften, 
denen diese Waren gehören. Interessanterweise 
finden sich gleich mehrere Zeichen auf den Säcken 
und Ballen, was darauf hinweisen könnte, daß 
mehr als nur eine Person oder Gesellschaft An
sprüche auf deren Besitz geltend macht. Bruegel 

nutzt das anschauliehe Chaos aber auch für einen 
kleinen Seherz unter Freunden. Auf einer der 
sichtbar leeren Kisten in der linken Bildhälfte 
befindet sich die Firmenmarke seines Verlegers 
Hieronymus Cook. 

In Bruegcls Stich sind alle Bildfiguren so sehr 
mit ihrer materiellen Suche beschäftigt, daß keine 
Brille gegen ihre mentale Kurzsiehtigkeit helfen 
könnte. Wohin es allerdings führt, wenn ein »Je
dermann« einen anderen trifft, wird bei den beiden 
deutlieh, die wegen eines Streifen Tuchs in Streit 
geraten sind. Jeder mißgönnt dem anderen den 
Besitz so sehr, daß beide unter Einsatz ihres ganzen 
Körpergewichts nun an diesem Tuch zerren. Äußer
ste Anspannung kommt in dem Kampf zum Aus
druck. Würde einer der beiden nur ein wenig 
nachlassen, fielen beide der Länge nach hin. 

Daß die »Jedermänner« bei Bruegel die Welt 
regieren, gar besitzen, wird auch durch die Sphaira 
verdeutlicht, die sich zwischen den Beinen der 
zentralen Figur befindet. Auf den ersten Blick hält 
man dieses Symbol der Welt schlicht für einen 
weiteren verschnürten Sack. Bruegel hat das hinter 
der linken Wade sichtbare Kreuz der Sphaira so ge
staltet, daß es zunächst vom Betrachter übersehen 
werden muß. Hat man es allerdings erst einmal 
erkannt, dann korrespondiert dieses Kreuz mit 
den zeichenhaften Kreuzen der Handelsfirmen, so 
als wäre die Welt selbst zu einer Handelsware ge
worden. 

An dieser Stelle muß betont werden, wie sehr 
sich Bruegels Bildargumentation von herkömmli
chen ikonographisehen Verfahren unterscheidet, 
wie sehr die kombinatorische Fähigkeit des Be
trachters vorausgesetzt wird. Er muß schließlieh 
die biblischen Sentenzen erkennen, die in dem 
Bild anspielungshaft enthalten sind. Achtet man 
auf den Scheffel, der vom linken Fuß des »Jeder
mann« berührt wird, und bedenkt den inszenierten 
Widerspruch von entzündetem Lieht und ver
loschener Kerze in der Mauernische, so ist an die 
sprichwörtlich gewordene biblische Redensart 
vom Licht, das unter den Scheffel gestellt wird, zu 
denken (Lk. 11, 33-35). 
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»Eick« hat den Sinn dieses Gleichnisses falsch 
und das heißt wörtlich verstanden, er trägt seine 
Laterne vor sich her, hält das äußere Licht schon 
für das innere. Er versteht nicht dessen übertrage
nen Sinn, die christliche Tugend, die im Gleichnis 
als »inneres Licht« bezeichnet wird. Der Betrach
ter indessen muß den Charakter dieses Sinnbildes 
erkennen, um die nötige Umkehrung leisten zu 
können. Erst dann erkennt man die ironische Ver
kehrung der biblischen Metapher der Gottessuche. 
Vor allem in den Psalmen ist von dem Menschen, 
der Gott von ganzem Herzen sucht, die Rede. Im 
Markusevangelium heißt es gar, daß die Jünger zu 
Christus kommen und ihm sagen: »Jedermann 
sucht dich!« (Mk. 1, 37). Mit der Frage der Gottes
suche ist das theologische Problem der Gnade ver
bunden, denn so wenig wir uns selbst ins »Himmel
reich ziehen« können, so wenig können wir Gott 
eigenmächtig suchen und auch finden, wenn er 
sich nicht finden lassen will. Gott finden heißt 
immer schon, von Gott gefunden zu sein. Bruegels 
»Jedermann« hingegen begeht den Irrtum zu glau
ben, daß er Gott von sich aus finden könne. 

D A S P A R A D O X D E R Z E I T 
Ahnlich anspruchsvoll läßt sich eine weitere Arbeit 
Bruegels deuten, die allerdings postum erschienen 
ist. Der Kupferstich Triumph der Zeit (Kat. Nr. 87) 
stellt unter Bruegels Werken insofern eine Aus
nahme dar, als er neben dem Sturz des Ikarus und 
der Verleumdung des Apelles zu den wenigen 
mythologischen und klassischen Sujets gehört, die 
der flämische Maler zum Thema gemacht hat. In 
der Mitte des unteren Blattrandes findet sich das 
Datum »1574«. Der Stich wurde also erst fünf 
Jahre nach dem Tod des Meisters herausgegeben. 
Auf die Frage, warum diese Arbeit nicht mehr zu 
Lebzeiten Bruegels erschienen ist, läßt sich keine 
befriedigende Antwort geben. Vermutlieh hat der 
Verleger Galle eine Entwurfszeichnung aus dem 
Nachlaß der Witwe erstehen können, die dem un
bekannten Stecher als Vorlage diente. 

Folgt man dem erläuternden Text der lateini
schen Bildunterschrift, ergibt sich folgender bild

licher Sachverhalt: Dem Wagen des Chronos, der 
die Zeit personifiziert, folgen der Tod auf seinem 
müden Klepper und die Personifikation des Ruhmes, 
welche die Posaune bläst und auf einem Elefanten 
hinterhertrottet. Dem lateinischen Text ist außer
dem der Hinweis auf die »vier Jahreszeiten« zu 
entnehmen, die in den unterschiedlich gestalteten 
Wagenrädern repräsentiert sind. 

Die Hintergrundlandschaft des Stichs ist zwei
geteilt: Während die rechte Seite Frühling, Wach
sen und Gedeihen zum Thema hat, sieht man links 
Winter, Zerstörung und Vergehen. In der rechten 
Bildhälfte hat der Künstler ein Maifest dargestellt. 
Erst auf den zweiten Blick sieht man die um einen 
Maibaum tanzenden Bauern oberhalb des Rückens 
der Pferde. Ein Pärchen ist im Begriff, sich von den 
anderen zu entfernen. Und in Anbetracht der ur
sprünglichen rituellen Bedeutung als Fruchtbar
keitsfest ist klar, warum es dies tut. Die ganze Welt 
ist im Werden und Wiedererstehen begriffen und 
steht in voller Blüte. Auf der gegenüberliegenden 
Seite hingegen sieht man ein Schiff, das sinkt, und 
am Horizont sogar eine Stadt, die in Flammen auf
geht. Jetzt wird deutlich, daß auch die »Welt«, die 
der Künstler auf der rechten Seite des Blattes dar
gestellt hat, dem Untergang geweiht ist, wovon 
auch die Dorfkirche und der Turm der Kathedrale 
im Hintergrund nicht verschont bleiben werden. 

Eine solche Topik der Vergänglichkeit bestimmt 
auch den Vordergrund des Blattes: Über den 
ganzen Boden verstreut liegen Gegenstände herum, 
welche die Freien Künste assoziieren lassen. Man 
sieht links eine Laute und daneben ein aufgeschla
genes Buch, sowie Palette, Malstock und Pinsel und 
eine Viola da Gamba. Achtlos wird alles überfahren, 
ziehen die Zeit, der Tod und der Ruhm darüber 
hinweg. Dabei ergeht es »allen« gleich, denn auch 
Insignien der Macht finden sich unter den überroll
ten Gegenständen und werden vom Triumph der 
Zeit nicht verschont. So sieht man unterhalb des 
Wagens einen Kardinalshut, den Helm eines Krie
gers, Krone und Zepter eines Herrschers; weiterhin 
sieht man eine Säule, Spiegel und ein kostbares 
Gefäß in Amphorenform, zusätzlich eine Schatz-
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t r u h e u n d d a n e b e n e ine pra l le Börse . Für d e n Be
t rach ter w i r d d e u t l i c h , daß a u c h d ie h ö c h s t e n po l i 
t i s c h e n u n d ge i s t l i chen E h r e n d e m m a c h t v o l l e n 
G e s e t z v o n Ze i t u n d Vergäng l i chke i t unter l iegen . 

Es k a n n n i c h t e igent l i ch d a v o n d ie R e d e se in , 
d a ß in Bruegels Kup fers t i ch d ie s c h w u n g v o l l e D y n a 
m i k e ines T r i u m p h z u g e s i m V o r d e r g r u n d steht . 
A n g e f a n g e n bei d e n P ferden »Tag« u n d »Nacht«, 
d ie d u r c h P l a n e t e n z e i e h e n a m G e s c h i r r k e n n t l i c h 
g e m a c h t w e r d e n u n d e r schöp f t i m G l e i c h s c h r i t t 
e i n h e r g e h e n , s c h e i n e n a u c h der k lappr ige G a u l -
als Re i t t i e r des T o d e s - u n d der Ele fant m i ß m u t i g 
d re inzu fo lgen . D i e Zei t b e s t i m m t das T e m p o , d e m 
s ich al les z u fügen hat . M a n d e n k e an d ie v ie len 
Z y k l e n i m W e r k Bruegels : D ie Welt w i rd d u r c h 
Kre i s läu fe b e s t i m m t . D ie p e r m a n e n t e D r e h u n g der 
Erde u m s i ch se lbst führ t tägl ich z u m W e c h s e l v o n 
Tag u n d N a c h t . S o d a n n br ingt die B e w e g u n g der 
E r d e u m d ie S o n n e aber a u c h d ie J a h r e s z e i t e n her 
vor. D a r ü b e r h i n a u s s i n d w ä h r e n d des g e s a m t e n 
J a h r e s i m m e r a n d e r e S te rnb i lder zu sehen . D ie 
o f f e n s i c h t l i c h e Müd igke i t u n d Letharg ie des Todes 
m u ß als Folge e i n e r ewigen W i e d e r k e h r gedeutet 
w e r d e n ! 

D i e e inz ige Energ ie geht v o n G h r o n o s aus. Un 
ruh ig s i tzt er au f e iner S t u n d e n u h r u n d versch l ingt 
e ines se ine r K inder . In se iner e r h o b e n e n L i n k e n 
häl t er d ie O u r o b o r o s - S c h l a n g e als Z e i c h e n der 
Ewigke i t . R e c h t ins tab i l ist G h r o n o s ' S i tz , d e n n 
das S t u n d e n g l a s s teht u n s i c h e r auf d e m R a n d des 
Wagens . M a n erhä l t den E i n d r u c k , daß se ine Füße 
u n d B e i n e d u r c h d ie Lu f t laufen . D ies k a n n wen iger 
m i t s e i n e r » k o n k r e t e n « B e w e g u n g zu tun h a b e n , da 
er j a auf e i n e m W a g e n s i tzt , der gezogen wird , son 
d e r n m u ß als e in Z e i c h e n der unab läss igen Bewe 
gung der Ze i t v e r s t a n d e n w e r d e n . Bei d e m Wagen 
des G h r o n o s h a n d e l t es s i ch u m ein se l t sames G e 
fährt , trägt es d o c h d ie We l tkuge l u n d u m l a u f e n d 
die T i e r k r e i s z e i c h e n . O b e n w ä c h s t aus der Erde 
ein B a u m , an d e m e ine Waage hängt u n d e ine 
m e c h a n i s c h e Uhr , d ie z w i s c h e n e iner Astgabe l e in 
g e k l e m m t ist. So ergibt s i ch e ine E n t s p r e c h u n g 
z w i s c h e n der S a n d u h r , d ie G h r o n o s als Si tz d ient , 
u n d der U h r i m B a u m . O f f e n s i c h t l i c h ist h ier e in 

Bedeutungsgegensatz i nszen ie r t . V ie l l e i ch t darf 
m a n sagen, daß d ie obere U h r d ie for t lau fende Zei t 
i m S i n n e der a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n P u n k t e m i ß t 
u n d anze igt , w ä h r e n d d ie S a n d u h r e in b e s t i m m t e s 
Z e i t m a ß , sozusagen die abge lau fene Zeit darstel l t . 
S c h o n d a d u r c h , d a ß Bruegel in s e i n e m Kup fers t i ch 
zugle ich Person i f i ka t i onen der Zei t , des T o d e s u n d 
des R u h m e s vere in t , we i ch t er s igni f ikant v o n der 
in der D r u c k g r a p h i k ü b l i c h e n Dars te l l ungskon 
v e n t i o n ab, in der j ewe i l s n u r e in T r i u m p h gezeigt 
wird. 

Man k ö n n t e e inen n a c h g e r a d e k lass i schen Text 
h i n z u z i e h e n , der vor a l l em für e inen Maler n icht 
o h n e A n z i e h u n g s k r a f t gewesen sein dür f te . In Pia
tons T i m a i o s wird der »Nutzen der Sehkra f t« , d ie 
d e m Mensehen ver l iehen wurde , dami t u m s c h r i e b e n , 
daß es n u r d i e sem mög l i ch sei , den K o s m o s u n d 
seine ze i t l iche Gestal t kon temp la t i v w a h r z u n e h m e n . 
D ie Wel t , so schre ibt P ia ton , sei v o m D e m i u r g e n 
d u r c h das r icht ige Verhä l tn i s der v ier E l e m e n t e , 
ihre Kugelgestalt u n d Kre i sbewegung in v o l l k o m 
m e n e r We ise geschaf fen w o r d e n , wobe i m i t den 
rege lmäßigen Bewegungen der S terne zug le i ch d ie 
Zeit ents tehe . 1 - Der S e h s i n n , der den M e n s c h e n zu 
e iner C o n t e m p l a t i o des U n i v e r s u m s befähige , weist 
i h m inso fern e ine e igene W ü r d e zu , als d ieser s ich 
ins Z e n t r u m des unvergäng l i chen K o s m o s gestel lt 
s ieht u n d e r k e n n t , daß d ie H a r m o n i e des Un i ve r 
s u m s se iner Seele als Model l d i e n e n k a n n . 

Bruegel m a c h t in s e i n e m St i ch alle Kreis läufe , 
v o n d e n e n im T i m a i o s d ie R e d e ist, als Ab fo lge v o n 
Tag u n d Nacht , J a h r e s z e i t e n u n d M o n a t e n , aber 
a u c h das J a h r als w i e d e r k e h r e n d e s a s t r o n o m i s c h e s 
Ereignis u n d die d u r c h U h r e n m e ß b a r e Zeit z u m 
T h e m a . In W a h r h e i t a l lerdings w e n d e t s i ch der f lä
m i s c h e Küns t le r m i t se iner B i l d f o r m u l i e r u n g gegen 
d ie an t i k -pagane Idee e ines U n i v e r s u m s , das se ine 
Er fü l lung in s ieh selbst trägt. D e m C h r i s t e n t u m ist 
der G e d a n k e e ines i m m e r w ä h r e n d e n u n d v o l l k o m 
m e n e n U n i v e r s u m s i n a k z e p t a b e l , da der S i n n der 
G e s c h i c h t e erst d u r c h ihr E n d e en ts teh t , v o n d e m 
her sie ü b e r h a u p t als s innvo l l e r fahren w e r d e n 
kann . E ine Kr i t ik , d ie A u g u s t i n u s i m GoUcsstaat in 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit an t i ke r Kre is lau f lehre for-

19 



Jürgen Müller 

muliert hat.13 Für den Kirchenvater ist der Kosmos 
lediglich eine zeitliche Entäußerung Gottes, eine 
»Ordnung der Dinge«, die vergehen muß, »wenn 
ihr Maß und Ziel erfüllt ist«. Auf die Notwendigkeit 
des Endes der Welt spielt in Bruegels Triumph der 
Zeit die Uhr an, deren Hammer bereit ist, jederzeit 
niederzusausen. Auch die unmittelbar daneben be
findliche Waage wird nun verständlich, läßt sie sich 
doch als Hinweis auf die Seelenwaage des Jüngsten 
Gerichts verstehen. Sehnsüchtig wartet die im 
Kupferstich entworfene müde Welt darauf, daß 
sich die Zeit erfüllt, wartet auf das »volle Maß«. 

In Bruegels Bildprogramm läßt sich eine funda
mentale Kritik antiker Philosophie im Namen des 
Christentums erkennen. In diesem Zusammenhang 
muß neben dem Gottesstaat ein zweiter Text des 
Kirchenvaters hinzugezogen werden, denn Bruegels 
ikonographisches Programm läßt an die berühmte 
Definition der Zeit in den Bekenntnissen denken, 
in denen das Wesen der Zeit als ein Werden ohne 
Sein vorgestellt wird. Augustinus weist auf das 
Paradox der Zeit hin: Wenn die Gegenwart ohne 
Ausdehnung, quasi inexistent ist, aber Vergangen
heit und Zukunft trotzdem als vergangene und 
zukünftige Gegenwart von ihr abgeleitet werden, 
ist die Zeit ohne jede Gegenwart.14 Darüber hinaus 
weist der Kirchenvater darauf hin, daß auch wenn 
die Zeit für alle unsere Handlungen vorausgesetzt 
werden muß, die natürlich in der Zeit stattfinden, 
sie selbst doch unsichtbar bleibt und sich lediglich 
in der Messung von Raum und Bewegung offenbart. 
Für solche indirekten Erscheinungen der Zeit lie
fert Bruegel viele Belege. Zunächst sind es Tag und 
Nacht, die beiden Klepper, die müde nebenein
ander hertrotten. Sodann die vier Jahreszeiten in 
Gestalt der vier Wagenräder, worauf der Tod als 
Ende und der Ruhm, der die Zeit überdauert, folgen. 
Im Hintergrund erhält man den Hinweis auf das 
Werden und Vergehen der Menschen. All diese 
Phänomene weist Bruegel als zeitliche Prozesse aus. 

Der Mensch, der mit Bruegels Kupferstich über 
die Zeit nachdenkt, muß feststellen, daß er die Zeit 
nur indirekt erleben kann. Es ist diese Zeitlichkeit 
der Dingwelt, die der flämische Künstler vorzeigt. 

Wenn Bruegel die Zeit als Bewegung inszeniert, die 
zumeist einen Anfang und ein Ende, eine Herkunft 
und eine Bestimmung hat, sozusagen ein Woher 
und ein Wohin, stellt er zugleich die Frage, welches 
Ziel die Zeit überhaupt haben kann. Für den Be
trachter ist damit die überaus evidente Erkenntnis 
formuliert, daß die Zeit in sich überhaupt kein Ziel 
besitzt, so wenig wie schon die Fähigkeit zur Be
wegung automatisch ein Ziel herstellen kann. 

Eine zusätzliche Pointe besteht für den Rezi-
pienten darin, daß, während er glaubt, Chronos 
zuzuschauen, wie dieser eines seiner Kinder ver
schlingt, er selbst unmerklich von der Zeit ver
schlungen wird. Mit Augustinus kann man fest
stellen, daß die Zeit nicht außerhalb des Menschen 
abläuft, sondern - im Gegenteil - dessen genuine 
Seinsweise darstellt. Während die Zeit voranschrei
tet, braucht sie den Menschen auf, verschlingt ihn, 
ohne daß er es merkt. Paradoxerweise scheint der 
Mensch permanent aktiv zu sein, scheint sich in 
der Zeit zu bewegen, bezogen auf die Zeit ist er 
jedoch in Wirklichkeit passiv und wird von ihr ver
schlungen. En passant wird deutlich, daß auch die 
Malerei keinen Bestand hat. Ihr muß es ergehen, 
wie den anderen Künsten auch, die allesamt von 
der Zeit überfahren werden. Schaut man noch 
einmal auf die Weltkugel und die sie umgebenden 
Tierkreiszeichen, die auf den regelmäßigen Kreis
lauf der Zeit und die harmonischen Bewegungen 
des Kosmos anspielen, erkennt man die bloß end
liche Transzendenz, die hier karikiert wird. Ohne 
Unterlaß muß dieser zerstörerische Zug die Erde 
umkreisen, damit alles wiedererstehen kann. 

Dieser schwindelerregende Gedanke einer ewi
gen Wiederkehr findet sieh in einem heute wenig 
bekannten Text des Theologen Sebastian Franck. 
Im 106. Paradoxon seines gleichnamigen Buches 
schreibt er: »Es treibt ein Tag den anderen, die 
Welt ist rund und gehen alle Dinge in einem Zirkel 
wie die Sonne, nichts Bleibendes oder Stetes ist auf 
Erden. Darum spricht man: Omnium rerum vicissi-
tudo; was geschehen ist, ist nimmer, wird aber wie
der. Darum muß die ganze Bibel für und für wie
derholt und in einem Wesen gehen: (...) und wenn 
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es sich begäbe, daß Christus äußerlich wieder
käme, wie er noch täglich in seinen Gliedern 
kommt und leidet, so kreuzigen wir ihn immerzu 
wieder, unserer Väter Maß an ihm erfüllend. [... | 
Welt ist allweg Welt und muß sich die Kugel oder 
der Klotz der Welt immerzu herumwälzen, damit 
was heute gewesen ist, morgen nimmer sei und 
wiederkomme.«15 

Es handelt sich um eine wahrhaft kosmische 
Vision, die Francis hier aus der Kreisbewegung der 
Welt, aus der Kugelgestalt der Erde entwickelt: 
Alles wird zum sinnlosen Drehen, zu einer ewigen 
Wiederkehr stilisiert, welche die paradoxe Gestalt 
der Zeit hervorbringt: »damit was heute gewesen 
ist, morgen nimmer sei und wiederkomme«. 
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