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1. H i e r a r c h i e der S i n n e 

F ü r L e o n a r d o d a V i n c i s t a n d f e s t : Z u g u n s t e n d e s A u g e s , d e s principe dei sensP, 

w ü r d e j e d e r M e n s c h s e i n e a n d e r e n S i n n e e i n t a u s c h e n . F r i s t e t e i n B l i n d e r n i c h t 

s e i n D a s e i n , a l s w ä r e e r a u s d e r W e l t g e j a g t w o r d e n (cacciato dal mondo)!2 

D i e s e s v e r n i c h t e n d e U r t e i l h a t t e F o l g e n f ü r d i e H i e r a r c h i e d e r K ü n s t e . V o n d e r 

w e r t n e u t r a l e n F e s t s t e l l u n g d e s S i m o n i d e s , e i n e s D i c h t e r s u m 5 0 0 v. C h r . , w o 

n a c h M a l e r e i e i n e s t u m m e D i c h t u n g , P o e s i e a b e r b l i n d e M a l e r e i se i , b l i e b 

w e n i g ü b r i g . 3 D a s G e h ö r , v o r a l l e m i n d e r n e u p l a t o n i s c h e n T r a d i t i o n a l s s p r a c h 

v e r m i t t e l n d e porta mentis4 n o b i l i t i e r t , k a n n d e m B l i n d e n n i c h t h e l f e n , s i c h in 

1 Libro di Pittura § 6 und 28; vgl. § 16 [signore de' sensi). Ich beschränke mich in den 
Fußnoten auf die no twendigs ten Nachweise; bei klassischen, mit telal ter l ichen und 
f rühneuze i t l i chen Autoren mit kanonischer Zitat ion entfa l len Hinweise auf mo
derne Edit ionen. Eine aus führ l i che Diskussion von Leonardos Kunst und W a h r 
n e h m u n g s t h e o r i e f indet sich in me inem Buch: Licht und Wasser. Z u r D y n a m i k 
na turph i losophischer Leitbilder im Werk Leonardo da Vincis, Tübingen 1997, bes. 
Teil 1 und 3. Vgl. Monica Azzolini : In praise of ar t . Text and context of Leonardo's 
Paragone and its cri t ique of the a r t s and sciences, in: Renaissance s tudies 19/4 
(2005), S. 487510, sowie den Kommen ta r von Ciaire J. Farago: Leonardo da Vinc i s 
,Paragone' . A Critica! In terpre ta t ion wi th a New Edition of the Text of the ,Codex 
Urbinas' , Leiden 1992. 

2 Libro di Pi t tura § 15a. 
3 Vgl. Rensselaer W. Lee: Ut Pictura Poesis: The H u m a n i s t Theory of Paint ing, in: 

The A r t Bulletin 22/4 (1940), S. 197269, S. 197; Gabriele K. Spr igra th : Das Dic tum 
des Simonides. Der Vergleich von Dich tung und Malerei , in: Poetica 3 6 / 3  4 (2004), 
S. 243280. Vgl. Libro di Pi t tura § 16: Der T a u b s t u m m e lebt glücklich (lieto), weil 
er sich mi th i l fe des disegno vers tandigen kann (im Gegensatz z u m Blinden). 

4 Vgl. etwa T h o m a s v. Can t impres Enzykolpädie: De na tu ra r e r u m I, viii (De aur i 
bus). 

Originalveröffentlichung in: Bredekamp, Horst (Hrsg.): Sehen und Handeln (Actus et Imago ; 1),
Berlin 2011, S. 141-154 
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der Wel t zu rech t zu f inden. 5 Von der w a h r e n Schönhe i t und Vielgestal t der 
Welt bleibt er ausgeschlossen; sie bes teh t f ü r Leonardo in den s ichtbaren 
Ober f l ächen der Körper (la quäle consiste nella superfitie de' corpi).6 Gebä r 
den, Ges ten können dem T a u b s t u m m e n die feh lende Sprache erse tzen; u m g e 

kehr t gilt: Die u n h i n t e r g e h b a r e Bi ldhaf t igke i t der Sprache, i h r e Abhäng igke i t 
v o m Sichtbaren verdoppel t in t r ag i scher Weise die Welt losigkei t des spre
chenden Blinden.7 

Präzis ion oder W a h r h e i t s g e h a l t und Unmi t t e lba rke i t des Sehens wer 
den von ke inem der ande ren S inne erre icht . Die Fe rns inne un te r sche iden sich 
schon durch ih re Ü b e r t r a g u n g s m e d i e n , Licht und Luf t ; das Licht g a r a n t i e r t 

gerad l in ige Verb indungen , w ä h r e n d die Luf t u n v o r h e r s e h b a r e und häuf ig 
t äuschende Wege (linee tortuose e riflesse) zwischen Ding und Gehör p rodu

ziert .8 W a s we iß der G e r u c h s s i n n schon über die Posit ion se iner Ob jek t e im 

Raum? Beim Schmecken u n d Tasten schließlich kollabiert der r äuml iche Ab

s tand und d a m i t der Unterschied zwischen Rezept ionsste l le und S innesobjek t . 

P u n k t u e l l e W a h r n e h m u n g der Dinge und S e l b s t w a h r n e h m u n g werden u n 
unte rsche idbar . Leonardos Hie ra rch ie der S inne se tz t die r äuml i che D i s t anz 
zwischen S inneso rgan und W a h r n e h m u n g s o b j e k t voraus. 

Sein A u g e n l o b blickt auf e ine lange Tradi t ion z u r ü c k . Im Timaios 
w u r d e n die „l ichtvollen A u g e n " von den G ö t t e r n vor al len anderen S innesor 
ganen e r scha f f en . ' Piaton mein t , dass allein die S e h k r a f t den „g röß ten Ge 
w i n n " f ü r die Menschen gebracht habe; Durch die Be t r ach tung der Kreis läufe 

von S te rnen und Planeten, von Tag u n d Nacht w u r d e „die Zah l e r zeug t und 
der Begriff der Zei t sowie die U n t e r s u c h u n g e n über die N a t u r des Alls". Das 
Sehen war so a n a m n e t i s c h e G r u n d l a g e der Phi losophie selbst, „als welches 

ein g r ö ß e r e s Gu t weder k a m noch j e m a l s k o m m e n wi rd dem sterbl ichen Ge
schlecht als Geschenk von den Göt tern" . ' " In der O r d n u n g des Sichtbaren ge
w a h r t das Denken sich selbst und das Bild se iner e igenen Vo l lkommenhe i t . 

Die Be t r ach tung der Ges t i r ne zeigt die „Kreis läufe der V e r n u n f t a m H i m 

mel", die das Denken der M e n s c h e n n a c h a h m t . " 

5 Vgl. Libro di Pittura § 16. 
6 Ebd. § 24. 
7 Vgl. ebd. § 27 (la poesia, che solo s'astende in buggiadre fintioni de l'opere humane); 

§ 32 (un composto bugiardo). 
8 Ebd. § 11. 
9 Timaios 45b. 

10 Ebd. 47ab. 
11 Ebd. 47bc. - Zur Wirkungsgeschichte des Timaios vgl. jetzt Thomas Leinkauf: 

Aspekte und Perspektiven der Präsenz des Timaios in Renaissance und Früher 
Neuzeit, in: Carlos Steel (Hg.): Piatons Timaios als Grundlage der Kosmologie in 
Spätantike, Mittelalter und Renaissance, Löwen 2005, S. 363-386 . 
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D a m i t war e ine en tsche idende G r u n d l a g e f ü r die europä i sche S innes 
b e w e r t u n g etabl ier t . Das Sehen , der o r d n u n g s h a f t e S inn , gener ie r t Zah l u n d 
Zeit . Sehen und M a t h e m a t i k ve r schwis te rn sich. Gleich zu Beginn se iner Me

taphys ik be ton t Ar is to te les die Gle ichung zwischen W i s s e n s d u r s t u n d u n s e 
rer „Liebe zu den S i n n e s w a h r n e h m u n g e n " , jense i t s aller Nütz l i chke i t se rwä

gungen. 1 2 Der M ü ß i g e e r f r e u t sich vor a l lem a m Sehen. W o h i n das f ü h r t , 
l ehren die Pr ies ter des al ten Ä g y p t e n s , welche die M a t h e m a t i k e r f anden , weil 

m a n i h n e n „ges ta t te te [...] M u ß e zu pflegen".11 

Aris to te les be ton t die D i f f e r e n z i e r u n g s l e i s t u n g des Sehens . Der Tast
s inn ist z w a r die no twend ige G r u n d l a g e des t ier ischen Überlebens, aber we

gen se iner Theor i e fö rmigke i t g e b ü h r t dem Sehen der P r ima t . Ar is to te les gibt 
„dem Sehen [...] vor a l lem anderen den Vorzug", weil „dieser S inn u n s a m 

meis ten be fäh ig t zu e r k e n n e n und u n s viele Untersch iede klarmacht".1 4 Das 

Sehen ist e infach schär fe r (acerrimus) als alle ande ren Sinne, m e i n t Cicero15; 

e in A r g u m e n t , das A u g u s t i n u s re la t ivier t und zugleich bes tä t ig t . Adle r u n d 
Geier, ers t recht D ä m o n e n sehen viel genaue r als die A u g e n des Menschen , 
aber durch se inen Bezug z u r spir i tuel len, fe ins toff l ichen N a t u r des Lichts ist 
das Sehen eben doch der edelste Sinn." ' A u g u s t i n u s wiederhol t , dass Sehen 
und Hören , wie er e rgänz t , die e inz igen S inne sind, welche Zah len und über
haupt die O r d n u n g der S c h ö p f u n g w a h r z u n e h m e n vermögen. 1 7 

D u r c h die neupla ton ische und pat r i s t i sche Metaphys ik des Lichts über 
daue r t en solche Vors te l lungen im Mittelalter.1 8 Seit d e m 13. J a h r h u n d e r t 
w u r d e d a n n mi t der Rezept ion der arabischen O p t i k wieder die Präzis ion [cer-
tezza) des Sehens gefeiert.1 ' ' Aber auch seine Schnell igkei t , die an I n s t a n t a n e 

ität, re ine P räsenz g renz t . Schon A u g u s t i n u s s t aun t über die „ w u n d e r b a r e 

Schnel l igke i t " (mira celeritate), mi t der imagines w a h r g e n o m m e n werden. 2 0 

Für I b n  a l  H a y t h a m verbre i te t sich das Licht in durchs ich t igen Körpern „in 

schne l l s tmögl icher Bewegung", 2 1 e ine F o r m u l i e r u n g , die d a n n von Lorenzo 

12 Metaphysik 980a. 
13 Ebd. 981b.  Vgl. David Summers : The Judgment of Sense. Renaissance Na tu ra l i sm 

and the Rise of Aesthetics, Cambr idge "1990, S. 56f . 
14 Metaphysik 980a. Vgl. De an ima 3, 435b. 
15 De oratore, 111, xl, 161 (sensus [...] ocu lo rum, qui est sensus acerr imus) . 
16 De Genesi ad l i t te ram, XII, S. 16, 32; 17, 34; De Civi tate Dei VIII, S. 15. 
17 Vgl. etwa D e o r d i n e II, 32; Summers : The Judgement of Sense (wie A n m . 13), S. 68. 
18 Vgl. etwa Wol fgang Beierwaltes: Die Metaphysik des Lichtes in der Philosophie 

Plotins, in: Ze i t schr i f t f ü r philosophische Forschung 15 (1961), S. 334 62 ; Dieter 
Bremer: Hinweise z u m griechischen Ursprung und z u r europäischen Geschichte 
der Lichtmetaphysik, in: Archiv f ü r Begriffsgeschichte 17 (1973), S. 722. 

19 Vgl. etwa Dante, Convivio, II, 3 und 13. Zu diesem ar is totel ischen Rangkr i t e r ium 
vgl. Farago: Leonardo da Vinci's ,Paragone ' (wie A n m . l ) , S. 65 f. 

20 Confessiones X, 9. 
21 Deaspec t i bus VII, 19. 
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Ghibe r t i im d r i t t en seiner volkssprachl ichen Commentarii ü b e r n o m m e n 
wird : per moto velocissimo.12 Gh ibe r t i f o r m u l i e r t aber auch schön den an t i 
me taphys i schen Vorbehal t : „Die B e w e g u n g [des Lichts] ist plötzlich, be inahe 

i n s t a n t a n " (moto subito e: quasi in uno istante).23 Wei l jede B e w e g u n g durch 
die resistentia des M e d i u m s abgebrems t wird , ist auch das Licht eben n u r 
äußerst schnell . 

2. A k t i v e s S e h e n 

I b n  a l  H a y t h a m entwickel te e ine f ü r das Verhä l tn i s von S inn l ichke i t u n d 
S inn fo lgenre iche W a h r n e h m u n g s t h e o r i e . 2 4 Mi t se iner impl iz i ten A b l e h n u n g 

e iner ak t iven E m a n a t i o n von Sehge is te rn w u r d e das A u g e zu n äch s t als passi
ves Rezeptionsorgan definiert . Die franziskanischen Opt iker des 13. und 14. Jahr 

h u n d e r t s entwickel ten A l h a z e n s Theor ie weiter . Im Rückgr i f f auf Ar is to te les 
w u r d e der Sehvorgang auf die sukzess ive A f f i z i e r u n g des M e d i u m s und da

m i t auf die A u s b r e i t u n g von Gegens t ands Abb i lde rn (spetie, simulacra) zu 

rückge füh r t . 2 5 In d iesem Vers t ändn i s ist der t r a n s p a r e n t e R a u m , sobald er 
vom Licht ak t iv ie r t wi rd , ein G e f ä ß f ü r die Abbilder, die von jeder mate r ie l l en 
Ober f läche emi t t i e r en . Abe r die N e u i n t e r p r e t a t i o n des Sehens w a r ke ine radi
kale; noch i m m e r hie l ten sich Reste der ä l teren Vors te l lung e iner radialen 

A u s s e n d u n g von S innesenerg ie . Ak t ive und passive Elemente der W a h r n e h 
m u n g übe r l age r t en sich. Was diese Syn these f ü r die T r a n s f o r m a t i o n der Bild

theor ie und , wicht iger , Bildpraxis a m Ü b e r g a n g z u m 14. J a h r h u n d e r t bedeu
tete, h a r r t noch der g e n a u e r e n Unte r suchung . 2 6 

22 Commen ta r i i III, 37. 
23 Ebd. III, 3.  Vgl. David C. Lindberg: Medieval Latin Theor ies of the Speed of Light, 

in: Roemer et la vitesse de la lumiere (Centre nat ional de recherche scientifique, 
Collcction d 'his toire des sciences 3), hg. v. Rene Taton, Paris 1978, S. 53 56 . 

24 Vgl. Abdelhamid I. Sabra: The Opt ics of Ibn a l  H a y t h a m . Books [II, O n Direct 
Vision, London 1989 und die F o r t f ü h r u n g seines Pionierwerks durch Mark Smi th : 
Alhacen on the principles of reflection. A critical edit ion, wi th English t ranslat ion 
and commenta ry , of books 4 and 5 of Alhacen 's De aspectibus, 2 Bde., Philadelphia 
2006; ders.: Alhacen on image fo rmat ion and dis tor t ion in mir rors : a critical edi
tion, wi th English t ransla t ion and commenta ry , of book 6 of Alhacen's De aspecti
bus, 2 Bde., Philadelphia 2008. 

25 Vgl. David C. Lindberg: Roger Bacon's Philosophy of Nature . A Critical Edition, 
wi th English Translat ion, Introduct ion, and Notes, of ,De mult ipl icat ione 
spec ie rum' and ,De speculis comburent ibus ' , Oxford 1983; ders.: Auge und Licht 
im Mittelal ter , F r a n k f u r t / M . 1987; Patrice Koelsch Loose: Roger Bacon on Percep
tion: A Reconstruct ion and Critical Analys is of the Theory of Visual Perception 
expounded in the ,Opus Majus ' , Ph. D. Diss. O h i o State Universi ty 1979. 

26 Der Sachverhalt wird leider übergangen in Hans Belting: Florenz und Bagdad. Eine 
westöst l iche Geschichte des Blicks, München 2008; siehe dazu die Rezension von 
Frank Büttner, in: Kuns tchronik 62/2 (2009), S. 8289. 
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Leon Batt is ta Alber t i , e iner der Revolu t ionäre des europä i schen Bild

begr i f f s u n d Gese tzgeber der Linearperspekt ive , bietet ein gu tes Beispiel f ü r 
die Beharr l ichkei t von Vors te l lungen , welche Sehen als ak t iven Prozess der 
W e l t a n e i g n u n g ve r s tanden . Sein unerschöpf l ich reicher k le iner Male re i t rak

tat von 1435 will noch nicht , wie die Male re i theor i en des 16. J ah rhunder t s , auf 
W a h r n e h m u n g s l e h r e ganz verz ichten , auch w e n n er die En t sche idung über 

die R i c h t u n g der Sehs t r ah l en f ü r e ine Ange legenhe i t der N a t u r p h i l o s o p h e n 

hält.2 7 W a r u m ersche inen die wie H ä u t e über Volumen gespann ten Ober f l ä 
chen der Ob jek t e f ü r jeden Bet rachter verschieden? Wei l i h r e gerad l in ige Ver

b i n d u n g m i t ve rsch iedenen A u g e n an un te r sch ied l i chen Stellen im R a u m 

un te r sch ied l i che S t r ah lungskons t e l l a t i onen h e r v o r r u f t . 2 8 

Alber t i d i f f e r enz i e r t dabei zwischen dre i versch iedenen Klassen von 

Sehs t r ah l en . Ih r U r s p r u n g liegt im A u g e  hande l t es sich hierbei u m bloße 
Metaphor ik? „Eben diese S t r ah len n u n e r s p a n n e n sich zwischen dem Auge 

und der gesehenen Fläche, und aus e igener K r a f t (vis) und m i t e iner b e s t i m m 
ten w u n d e r s a m e n Feinhei t (subtilitas) h ä n g e n sie, bl i tzschnell , m i t e i n a n d e r 
z u s a m m e n , wobei sie die Luf t und ähn l i che feine und l ichtdurchläss ige Kör
per d u r c h d r i n g e n (penetrantes), bis sie e twas Dichtes oder Undurchs ich t iges 
ver le tzen (offendant); auf d iesem O r t schlagen sie mi t i h r en Spi tzen ein (feri-
re) u n d h a f t e n zu t ie fs t fest."2 ' ' Wie m a n sieht, ve rwande l t Alber t i den klassi
schen Topos der Liebesdichtung, wonach die A u g e n schar fe Pfeile aussenden 
und ih re Beute nicht m e h r loslassen, in e inen a l lgemeinen opt ischen Tatbe
stand. 1 0 A b e r in se iner D i f f e r e n z i e r u n g der un te r sch ied l i chen radii bere icher t 
Alber t i die Ana log ie doch maßgebl ich . Für die G e g e n s t a n d s e r f a s s u n g ist ein 

b e s t i m m t e r S e h s t r a h l e n t y p u s zus tänd ig ; er e rg r e i f t die K o n t u r des Ob jek t s 

wie mi t Z ä h n e n (dentatim) u n d u m g i b t den Gegens t and wie m i t e i nem Kä

fig," 
Farbe u n d Tex tu r des Gegens t ands werden von „ m i t t l e r e n " S t r ah len 

erfass t ; sie sind „schwach", weil sie mi t der E n t f e r n u n g „e rmüden" , w ä h r e n d 
sie die Luf t „durchei len" . Dies sind „ f u r c h t s a m e " S t rah len , die, wie das Cha

27 De pictura I, 5. 
28 Ebd. 
29 Ebd. 
30 Vgl. Robert Klein: „Spirito peregrino". Der Gedanke als pilgernder Geist, in: Ge

stalt und Gedanke. Zur Kunst und Theorie der Renaissance, hg. v. Horst Günther, 
Berlin 1996, S. 1549, bes. S. 35; Ioan P. Couliano: Eros and Magic in the Renais
sance, Chicago/London 1987, bes. S. 5557; Jack M. Greenstein: On Alberti's 
„Sign". Vision and composition in quattrocento painting, in: The Art Bulletin 79 
(1997), S. 669698. 

31 De pictura [, 7. Zum klassischen Hintergrund der Jagdmetaphorik vgl. Carl Joach
im Classen: Untersuchungen zu Piatons Jagdbildern, Berlin 1960. (Ich danke Wolf
gang Carl, Florenz, für diesen Hinweis). 
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mä l eon , w e n n es von Jägern e rschreckt wi rd , die Farbe ih re r U m g e b u n g an

n e h m e n . W o sie „gebrochen" werden (im Auge, aber impl iz i t auch schon an 
der „Glasoberf läche" des perspek t iv i schen Bildes, zwischen f ik t ivem Ob jek t 
und Betrachter) , se tzen diese mi t t l e r en S t r ah len die Farbe ih res Gegens t andes 

frei.32 

W e m gehorchen die Jagdhunde bzw. Jäger u n d die p r o t e u s h a f t e n Assi
mi la t ionsmeis te r , die ä u ß e r e n u n d die i n n e r e n Sehs t r ah len? N i e m a n d ande
r em als d e m dux radiorum [...] ac princeps, dem „Fürs ten der S t rah len" , d e m 
s ingu l ä r en mi t t l e r en Sehs t rah l , der schä r fe r (acerrimum) und lebendiger (vi-
vacissimum) als alle ande ren w a h r n i m m t . 3 1 Um ihn scharen sich, wie u m ih

ren H e r r n , Fänge r s t r ah len u n d A n p a s s e r s t r a h l e n als „vereinte M e n g e " (iinica 
quadam congressione). Von der S te l lung des Z e n t r a l s t r a h l s z u m Ob jek t h ä n g t 
dessen gesamte E r sche inung ab; der Z e n t r a l s t r a h l legt die Wel t auf e inen A s 

pekt fest . Das Sehen ist ganz of fens icht l ich Eroberung , St i l l s te l lung, G e f a n 

g e n n a h m e , d i r ig ie r t v o m e inz igen Z e n t r a l s t r a h l . Die unwesen t l i che ren Far

ben und Tex tu ren , kurz , die kosmet i sche Ober f läche der Dinge, w i r d 
„ängs t l i chen" u n d „schwachen" Boten über lassen, deren totale Wande lbarke i t 

impl iz i t e inen Gesch lech te rkon t ras t z u r Vir i l i tä t der Jäger u n d ih res Fürs ten 

darstel l t .3 4 

Sehen bedeu te t h ier ak t ive E r o b e r u n g durch den schnel ls ten der Sinne . 
Was das A u g e er jag t , ist die in der N a t u r zufä l l ig ver te i l te u n d sel tene Schön
heit der Dinge.3 3 Auf pfe i lschnel len Schwingen durchei l t das A u g e die Räume . 

Die Frage, die Alber t i s e inem Emblem, dem gef lügel ten A u g e (Bild 1), beigibt: 
quid tum (was dann? was folgt?) ha t viele mögl iche A n t w o r t e n . 3 6 Eine davon 
wäre : Was folgt, ist ein Bild, das die kos tbare Beute des Sehens d a u e r h a f t fi

x ier t . Jeder Sehak t ist d a m i t ein Eingr i f f , e in Raubzug , e ine Einver le ibung, 
n icht bloß passive Rezept ion auf dem „beseel ten Spiegel", speculum anima-

32 De pictura I, 7. 
33 Ebd. I, 8. 
34 I ronischerweise vergleicht Cr is toforo Landino seinen universal gebildeten Freund 

Albert i nach dessen Tod selbst s tat t mi t e inem Löwen mit e inem Chamäleon , das 
bes tändig die Farben zu wechseln vermag; vgl. A n t h o n y Gra f ton : Leon Battista 
Alber t i : Master Builder of the Italian Renaissance, London u.a. 2002, S. 109. Zu den 
Gesch lech te rs te reo typen vgl. Carla Freccero: Economy, W o m a n and Renaissance 
discourse, in: Ref igur ing W o m a n . Perspectives on Gender and the Italian Renais
sance, hg. v. M a r i l y n Migiel /Jul iana Schiesari , I thaka/London 1991, S. 192208; 
Philip L. Sohm: Gendered style in Italian ar t criticism f rom Michelangelo to Mal
vasia, in: Renaissance Quarter ly , 48 (1995), S. 759808; Patricia Berrahou Phillippy: 
Pa in t ing women . Cosmetics, canvases, and early modern cul ture , Bal t imore 2006. 

35 Vgl. Alber t i : De pictura III, 55; De re aedificatoria IX, 8. 
36 Dazu umfassend Ulrich Pfisterer: „Soweit die Flügel meines Auges tragen". Leon 

Battista Alber t is Imprese und Selbstbildnis, in: Mi t te i lungen des Kuns th is tor i 
schen Ins t i tu tes in Florenz, 42, 1998 (1999), S. 205251. 
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Bild 1 Leon Battista Albert i : Geflügeltes Auge mit dem Mot to „Quid 
tum", 1438, Tuschezeichnung, Libri della famiglia, Florenz, Biblioteca 
Nazionale Centrale Cod. 1I.IV.38. 

tum, der Augenoberfläche.37 Oder, wie Alberti die Analogie der Pfeile im Ma
lereitraktat weiterführt: Man muß wissen, worauf man zielt, bevor man den 
Bogen spannt.38 

Schon die an die Emission von Sehstrahlen glaubende Optik des Mit
telalters war vom Verdacht geprägt, dass dem sinnlichen Vorgang ein Sinn 
eingeschrieben ist. Augustinus ist dafür erneut der maßgebliche Gewährs
mann. Seine von Kunsthistorikern häufig missverstandene Lehre von den ge-
nera visionum bezeugt, dass dem Sinnesorgan immer schon eine eigene Intel
ligenz zukommt. Augustins Erkenntnismodell wird vor allem im zwölften 
und abschließenden Buch des Genesiskommentars entfaltet, in dem es zu
nächst um den mystischen raptus des Apostels Paulus im zweiten Brief an die 
Korinther (12, 24) geht. 

Im Anschluss an Piaton (z. B. Theaitet, 184 ff.) beschreibt auch Augus
tinus eine Hierarchie zwischen Sinnen und Geist, bei der mentalen Operatio
nen potentielle Unabhängigkeit von sinnlichen Wahrnehmungen zugestan

37 

38 

Vgl. David Su mmers : Vision, rcflection, and desire in western paint ing, Chapel 
Hill , NC 2007. 
De pictura I, 23. 
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den wird.3 9 Ein wicht iges ve rmi t t e lndes Zwischengl ied ist dabei die fantasia, 
die als visio spiritualis zwischen visio corporalis u n d visio intellectualis an 
gesiedelt ist; das m e i n t also den wei ten Bereich des b i l dha f t en Vers tehens . In 
d iesem Model l k o m m t n u n z w a r die Unabhäng igke i t der h ö h e r e n Erkenn t 
n i sebenen von den jewei ls n i ed r ige ren z u m A u s d r u c k , zugleich aber auch ge
rade du rch die Abhängigkeit der n i ed r ige ren von den höhe ren visiones e ine 
t i e fg re i fende D u r c h d r i n g u n g von S i n n e s w a h r n e h m u n g und Rat ional i tä t . 

Mi t ande ren W o r t e n : Die h ie ra rch i sche S t r u k t u r der augus t i n i s chen 

Psychologie impl iz ie r t e ine A s y m m e t r i e der E rkenn tn i s s t u f en , die unve r se 
hens Kogni t ions le i s tungen berei ts auf der Ebene der „körper l i chen" S innes 
w a h r n e h m u n g konzed ie r t : „Es g ib t dahe r kein körper l iches Sehen, bei dem 

nicht zugleich ein spir i tuel les Sehen s t a t t f i nde t " (non potest itaque fieri visio 
corporalis, nisi etiam spiritualis simul fiat).4" Dabei fällt auf, dass A u g u s t i n u s 

u n t e r der visio spiritualis e inen Katalog des I m a g i n ä r e n s u b s u m i e r t , von dem 

sich auch das bildlose geis t ige Sehen (visio intellectualis) k a u m m e h r ab t r en 

nen lässt. „Spi r i tue l les" Sehen webt so ins „phys ische" Sehen stets Bilderflu
ten h ine in , die von der E r i n n e r u n g an Gesehenes über f re ie Vors te l lungen 

(Phantasie) bis h i n z u r Ekstase reichen, in der das Vers tehen gänzl ich aus dem 
Körper ger i ssen wird.4 1 Diese I m p r ä g n i e r u n g des körper l ichen Sehens m i t 
„Sinn", m i t Kogni t ions le i s tungen (und implizi t : die totale A u s b r e i t u n g des 
Bi ldhaf ten bis weit in den Bereich des „Geis t igen") ha t maßgeb l ichen Ante i l 

an der A u f w e r t u n g der O p t i k (Physiologie des A u g e s u n d G e o m e t r i e des 

Lichts) im Lauf des Spä tmi t te la l te rs . 
Leonardo f o r m u l i e r t u m 1508 vielsagend: „Das A u g e sieht schon, auch 

w e n n es noch nicht genau e r k e n n t " (vede l'occhio, ancora che non cognosca).42 

Darin mach t sich die wohl e inf lussre ichs te These I b n  a l  H a y t h a m s bemerk 

bar, die Un te r sche idung zwischen h a l b b e w u s s t e m u n d e u t l i c h e m und bewuss 
tem, s c h a r f e m Sehen . A l h a z e n d i f f e r enz i e r t zwischen e iner u n d i f f e r e n z i e r t e n 

W a h r n e h m u n g des ge samten Sehfe ldes (aspectus simplex) und e i n e m u n t e r 
scheidenden, in Bez iehung se tzenden Sehen von Deta i l s (intuitio). Die f ü r die 

W a h r n e h m u n g von Formen, Anzahl , Ruhe und Bewegung, aber auch Schönheit 

zuständige intuitio b e ruh t aber auf nichts a n d e r e m als auf der B e w e g u n g des 

39 Vgl. etwa De Genesi ad l i t te ram XII, 24, 51. Vgl. Terry L. Miethe: Augus t ine and 
Sense Knowledge, in: ders.: Augus t i n i an Bibliography 19701980, Westpor t , CT 
1982, S. 171183. 

40 De Genesi ad l i t teram XII 24, 51.  Ich folge hier im Wesent l ichen der A r g u m e n t a 
tion von Marga re t Miles: Vision: The Eye of the Body and the Eye of the Mind in 
Saint Augustine's ,De trinitate' and Confessions', in: Journal of Religion 63/2 (1983), 
S. 12542. 

4 1 Vgl. De Genesi ad l i t te ram XII 26, 54. 
42 Ms D, fol. 8 verso. 
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u n g e b r o c h e n e n Zen t ra l s t r ah l s ; A lbe r t i s „Fürs t der S t rah len" . Erst du rch die 
rasche B e w e g u n g der Augachsen wi rd das W a h r n e h m u n g s f e l d s t r u k t u r i e r t , 

werden E inze l fo rmen isol iert u n d gegens tänd l iche Relat ionen  intentiones 
 e r fass t . In Friedrich Risners la te inischer editio princeps von A l h a z e n s De 
aspectibus (1572) laute t der en tsche idende Passus: „Die E r fa s sung (compre-
hensio) der w a h r e n Form der gesehenen Dinge geschieht n u r durch intuitio, 
u n d intuitio, du rch welche die Form des gesehenen Dinges festgestel l t w i rd 

(certificabitur), f indet n u r durch die B e w e g u n g der Sehachse statt."43 Die nor 
ma le rwe i se k a u m w a h r n e h m b a r rasche B e w e g u n g des Auges, die besonders 

be im Lesen auffä l l t , e rmögl i ch t e ine virtus distinctiva, die von den kogni t i 
ven I n s t a n z e n des G e h i r n s wei ter f o r t g e f ü h r t wird . G r e n z z i e h u n g e n sind 

aber schwier ig , was der F lorent iner Goldschmied Lorenzo Ghibe r t i beklagen 

wird : „Diese e inze lnen intentiones sind aber n icht gu t e r forscht ; die Ge lehr 
ten thema t i s i e r en sie kaum." 4 4 

Leonardos radikales Projekt e iner V e r k ö r p e r u n g des Geistes z ieht dar 
aus die Konsequenzen : Es sind n ich t e twa die ra t iona len Ins t anzen im Schädel
inne ren , die den Z e n t r a l s t r a h l in B e w e g u n g verse tzen , sonde rn die neben 
d e m Z e n t r a l s t r a h l l iegenden razzi visivi selbst. Der f ü r deut l iches Sehen z u 
s tändige zen t ra le Bereich des Sehfe ldes n i m m t sukzess iv s ign i f ikan te Teile 
des Sehfe ldes in den Blick, und diese Sukzess ion ist n icht (nur) ein ra t ional 
ges t eue r t e r Vorgang, sondern ve r l äu f t z u m e i s t a u t o n o m , als B e w e g u n g s i m 
puls, der von den „schwächeren" per ipheren Bereichen des Sehfe lds auf das 
s tärkere, d i f f e r enz i e r t e r e Z e n t r u m ausgeüb t wird.4 5 

Das A u g e ist ein in vie l facher Hins ich t s tets ein bewegtes , hande lndes 
O r g a n . Die no twendige , ä u ß e r s t schnel le Beweglichkei t der Augachsen wird 

auch von D ü r e r he rvorgehoben : „I tem all Ding, das u n t e r d e m Gesicht ist, 

m a g auf e inmol ganz m i t e i n a n d e r ni t gesehen werden , als b k a n n a d ni t auf 

e inmol v o l l k u m m l i c h e n gesehen werden , es lauf v o r ü b e r c k, wiebohl es 
schnell gesehen mag von Wendung des Gesichts."46 Ein Komplemen ta r i t ä t s 
ve rhä l tn i s zwischen der O p t i k des ers ten E indrucks (aspetto) u n d d e m durch 

velocissimo movimento dell'occhio e rmögl i ch ten „bewuss t en Sehen" (consi-

43 De aspect ibus II, 65. Vgl. Grazieila FedericiVescovini: Lc Ques t ion i di Perspectiva 
di Biagio Pelacani di Parma, in: Rinascimento, XII, 1961, S. 163243 (bes. S. 1 8 5 
187). Z u m Schema aspec tus in tu i t io auch Saleh B. O m a r : Ibn a l Hay tham ' s Optics: 
A S tudy of the Or ig ins of Exper imente! Science, Minneapol i s /Chicago 1977. 

44 „Ques te in tent ioni par t icular i non sono ricercate, non sono d imos t ra te da'dotti 
pa r t i cu la rmente . " Commen ta r i i III, 9. 

45 Vgl. dazu aus führ l i cher Frank Fehrenbach: Der oszi l l ierende Blick. , S f u m a t o ' u n d 
die Op t ik des späten Leonardo, in: Ze i t schr i f t f ü r Kunstgeschichte 65/4 (2002), 
S. 522544 . 

46 Unterweisung der Messung; Entwurf von ca. 1508/9; zit. n. Albrecht Dürer, Schr i f 
ten und Briefe, hg. v. Ernst U l lmann , Leipzig 1989. S. 239 (Hervo rhebung F.F.). 
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derato vedere; prospetto) be ton te auch Daniele Barbaro [Pratica dclla Per-
spettiva, 1569). Der naive Begriff des bloß rezept iven Sehens wi rd h ier du rch 
weg problemat i sch . Unser Gesichtsfeld ist beispielsweise f ü r Barbaro n u r 
deshalb so ausgedehnt , weil w i r n o r m a l e r w e i s e die raschen Bewegungen des 
Auges übersehen . Barbaro ü b e r n i m m t auch eine von A l h a z e n an t iz ip ie r te 
These, wonach die A u g e n schon deshalb f o r t w ä h r e n d in Bewegung sein m ü s 
sen, weil nu r so die Leere zwischen den (diskontinuierlich gedachten) razzi des 

Sehens übe rb rück t werden könne . Das Sehfeld ist e igent l ich ein D i s k o n t i n u u m , 
e rsche in t aber s te ts z u s a m m e n h ä n g e n d wegen der Bewegung der Augen. 4 7 

Die a u t o n o m e Rotat ion der Sehachse läßt sich g u t mi t Leonardos U n 
t e r s u c h u n g e n der P u p i l l e n v e r ä n d e r u n g und mi t se inen späten Ü b e r l e g u n g e n 

z u r Körpe rmo to r ik verb inden . Schon in den f r ü h e n opt i schen Texten Leonar 

dos spielt die Reak t ions fäh igke i t der Pupil le gegenübe r Hel l igke i t s schwan

k u n g e n eine b e d e u t s a m e Rolle. U m 1503 stellt Leonardo fest: „Jede Pupil le 

ve r ände r t sich for twährend ." 4 " Dies b e r u h t auf der s tändigen V e r ä n d e r u n g 

der Lichtverhäl tnisse , auf die das A u g e m i t V e r z ö g e r u n g reagier t . Da die Pu
pi l lenadapt ion Zei t benöt ig t , ve r s tä rken sich aber zu n äch s t die Kont ras te zwi 

schen Hell und Dunke l . W e n n das Auge vom Hel len ins D u n k l e k o m m t , er 
scheint dieses noch dunkle r , als es „an sich" ist  und u m g e k e h r t . 

Dies widerspr ich t der e igent l ichen Aufgabe der Pup i l l enanpassung : 

d e m Schutz vor der „ K r a f t " von Licht und Schat ten. 4 9 In seiner der Zei t u n t e r 
w o r f e n e n körper l ichen Beweglichkeit übers te iger t das A u g e die na tü r l i chen 

Kont ras te zunächs t und ist d a m i t der In tens i tä t des Sichtbaren s tä rker ausge
se tz t als ein unveränder l i ches O r g a n , welches jedoch ge r inge re Sensibi l i tä t 
und deshalb reduz ie r t e W a h r n e h m u n g na tü r l i cher Variabil i tät besi tzen w ü r 
de. Das A u g e e r fass t spon tan Krä f t e re l a t ionen i nne rha lb des W a h r n e h m u n g s 

feldes u n d übe rmi t t e l t sie e ine r e igens von Leonardo „ e r f u n d e n e n " n e u r o n a 
len Ins tanz im Schädel i nne rn , der s o g e n a n n t e n imprensiva, die t e rmino log i sch 

auf Impress ion und I m p e t u s g l e i che rmaßen z u r ü c k g e h e n dürf te . 5 " Das Auge, 
ein pa the t i sches O r g a n , „übe r t r e ib t " den A n t a g o n i s m u s der Wirk l ichke i t 

f o r t w ä h r e n d ; es p roduz ie r t s innl iche D r a m e n und inszen ie r t den Anpra l l der 
Bilder. M a n sieht, auch in ih re r ak tue l len neurophys io log ischen Var ian te be

erb t W a h r n e h m u n g s p s y c h o l o g i e die O p t i k des Mi t te la l te rs und der Renais

sance. 

47 Vgl. T h o m a s Frangenberg: The Image and the Moving Eye: Jean Pelerin (Viator) to 
Guidobaldo del Monte, in: Journal of the W a r b u r g and Cour tau ld Inst i tutes, 49 
(1986), S. 150171 (bes. S. 157 und S. 162). 

48 Codex Madrid 2, fol. 25 verso. 
4 9 Vgl. ebd. fol. 25 recto. 
50 Siehe dazu Mar t in Kemp: ,11 concet to deH'anima' in Leona rdos Early Skull S tud

ies, in: Journal of the W a r b u r g and Cour tau ld Inst i tutes, 34 (1971), S. 115134. 
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3. Die O h n m a c h t des Sehens 

In e iner Reihe von Passagen f ü r seinen gep lan ten Male re i t r ak ta t be ton t Leo

nardo, dass ein Gemälde , im Gegensa tz z u r D ich tung , spon tan und s imu l t an 
von M e n s c h e n aller Ze i ten u n d al ler Regionen ve r s t anden wird . 1 ' Diese U n 
mi t te lbarke i t geht jedoch e i n h e r mi t der spon tanen A k t i v i e r u n g der ande ren 

Sinne, ja des g a n z e n Körpers . Äl tes tes Parad igma ist die erot ische A n z i e 

h u n g s k r a f t des Ar t e fak t s , ein Thema , gegenüber dem  neben W e r b u n g u nd 
Propaganda  b i ldwissenschaf t l i che und bi ldkr i t i sche Projekte i m m e r noch 

eine d e n k w ü r d i g e Scheu zeigen. Als König M a t t h i a s von U n g a r n ein panegy
risches Gedicht und ein gemal tes Por t ra i t della sna innamorata über re ich t 

b e k o m m t , g re i fen se ine H ä n d e von allein nach dem Bildnis: „ M e i n e H ä n d e 

haben ganz spontan (da lor medesimo) dem w ü r d i g e r e n S inn d ienen wollen, 
und das ist nicht das G e h ö r . " " Wer das lebendige Bildnis e iner bellezza be

t rachtet , he iß t es an ande re r Stelle, wird in den St rudel synästhetischer Attrak
tion gezogen; das Sehen ergreift den ganzen Körper: ,,[A|lle S inne wollen sie, ge
m e i n s a m mi t dem Auge, besi tzen, ja es scheint , als w ä r e n sie mi t dem Auge 
im Kampf . Es scheint , als woll te sie der M u n d f ü r sich als Körper haben , als 
w ü r d e das O h r Gefa l len da ran f inden, von ih re r Schönhe i t zu hören , als w ü r 
de sie der Tas ts inn durch alle Poren d u r c h d r i n g e n [penetrare) wollen, und als 
w ü r d e auch die Nase jene Luft e i n a t m e n wollen, die bes tänd ig von ih r ausge

a t m e t wird ." i 3 

W o aber das Kuns twerk , die S inne des Bet rachters selbst wie neu bele
bend, ins Leben ü b e r z u t r e t e n scheint , bleibt es zu le t z t doch tot, und das Sehen 
begegne t se iner e igenen doppel ten O h n m a c h t . Doppel te O h n m a c h t , weil i h m 

s ta t t des fak t i schen Kuns tob jek ts ein u n v e r f ü g b a r e s A n d e re s gegenübe r t r i t t , 
das sich der Polari tät lebendig to t beharr l ich zu en tz i ehen scheint , und weil 

das e i g e n t ü m l i c h e Leben des Kuns twerks selbst auf e iner negat iven Ä s t h e t i k 
b e r u h t  dem Erbl inden des Bet rachters oder dem Einschluss des Unsichtba

ren. Leonardos D o p p e l a r g u m e n t besagt , dass e r s tens das A u g e keine Körper 

g r e n z e n sieht, weil es diese Körpe rg renzen an sich nicht gibt (Alber t is Jagd

h u n d e ver l ieren i h r en Biss), und dass zwei tens das „Nichts", das die Körper 
t r enn t , sein Äquiva len t in der Unausgedehn the i t der Sehs t r ah l en und der 

S e h s t r a h l e n k r e u z u n g im A u g e n i n n e r n besi tzt . Die Welt bes teht n u r noch aus 
dem mater ie l len K o n t i n u u m der Dinge, in welche das „Nich ts" G r e n z e n zieht. 

rA 
52 
53 

Vgl. Libro di Pittura § 7, 13, 20, 32. 
Ebd. § 27. 
Ebd. § 23. 
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Impl iz i t b e r u h t die sehende A n e i g n u n g der Wel t n u r noch auf dem Kon t inu -
u m der „mi t t l e ren" , bei A lbe r t i f ü r s Kosmet ische z u s t ä n d i g e n St rahlen . 5 4 

Die Lebendigkei t der Kuns t b e r u h t auf d iesem Nicht Sehen; ih r ma le 

r isches Äqu iva len t hat bei Leonardo e inen N a m e n : sfumato. Zwei in k u r z e m 
Abs tand publ iz ie r te Passagen spä terer A u t o r e n belegen den Sachverhal t . Ich 
z i t iere zunächs t die spätere von 1556; sie f indet sich in Danie le Barbaras Vi
t r u v k o m m e n t a r : „ M a n mache die Umr i s se s ü ß u n d sfumati, so dass m a n 

ahn t , was m a n nicht sieht [che ancho s'intenda, quel che non si vede), oder 
besser: dass das A u g e mein t , das jenige zu sehen, was es n icht sieht [l'occhio 
pensi di vedere, quelle che egli non vede); ein süßes tes Verwehen, eine Za r the i t 
a m H o r i z o n t u n s e r e s S e h v e r m ö g e n s (vista nostra), die ist, u n d nicht ist."55 

In der E i n f ü h r u n g in den d r i t t en Teil von Vasaris Vi tenwerk von 1550 

erschein t dies als Def in i t ion der Lebendigkeit , als j ene Übergängl ichke i t , die 
der lebendigen Wirk l ichke i t selbst e ignet : „ jene a n m u t i g e und süsse Leichtig

keit, die zwischen ,Du s iehs t ' und ,Du siehst n i ch t ' e rscheint , wie es der Fall 

ist be im Fleisch u n d den lebendigen Dingen".5 ' ' 
S f u m a t o ist aber n u r ein Aspek t der V e r w e b u n g von Sehen und Nicht

Sehen. Als äs the t i sche Kategorie mach t die Paradoxie  vorbere i te t du rch 

Petrarca und Alber t i  wen ig später Kar r i e re als subs tan t iv ie r t e s „Ich weiss 
nicht, was (genau)" [non so che; je ne sais quoif7, aber auch als Macht der e m e r 
gen ten Form (Michelangelos non-finito) oder ges te iger tes chiaroscuro u n d 
tonale A n g l e i c h u n g der venez ian ischen Malere i . W o das Sehen an seine 

G r e n z e s tößt und sich der s ü ß e n oder schauer l ichen Ungewisshe i t überlässt , 
ob denn das K u n s t w e r k wirkl ich tot ist, e r ö f f n e t sich aber ein R a u m der s i nn 
lichen Imag ina t ion , bei dem sich das fasz in ie r te A u g e selbst n icht m e h r zu 

t r auen scheint . Ludovico Dolce b r i n g t dies 1557 auf den P u n k t : „Fabio: Ge 
mälde gu te r Meis te r sprechen, be inahe als wä ren sie lebendig.  Are t i no : Dies 

ist e iner gewissen Imag ina t ion des Bet rachters geschulde t u n d wi rd he rvorge 

54 Vgl. dazu ausführ l ich Fohrenbach: Der oszi l l ierende Blick (wie A n m . 45). 
55 »[•••] f n r o i contorni di modo dolei, et s fumat i , che ancho s ' intenda, quel che non si 

vede, anzi che l'occhio pensi di vedere, quello che egli non vede, che e un fugg i r 
dolcissimo, una tenerezza nel l 'or izonte della vista nostra, che e, et non e [...]", zit. 
n. Daniele Barbaro (Hg.): I Dieci Libri de l l 'Archi te t tura , VII (Della ragione di di
pingere negli edifici), Venedig 1556, S. 5. 

56 »[•••] quella facilitä graziosa e dolce che apparisce fra '1 vedi e non vedi, come fanno 
la carne e le cose vive". Zit. n. Giorgio Vasari: Le Vite de'piü eccellenti pittori, scul
tori e architet tori , hg. v. Rosanna Bettarini /Paola Barocchi, Bd. IV, Florenz 1976, S. 5. 

57 Vgl. Erich Köhler: Je ne sais quoi, in: Joachim Rit ter u.a. (Hg.): Histor isches W ö r 
terbuch der Philosophie, Bd. 4, Base l /S tu t tgar t 1976, S. 6 4 0  6 4 4 ; Paolo D'Angelo/ 
S te fano Velotti (Hg.): II ,non so che'. Storia di una idea estetica, Palermo 1997; 
Richard Scholar: The Jenesaisquoi in Early Modern Europe. Encounters wi th a 
certain someth ing , Oxford 2005. 
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Bild 2 Giovanni Agost ino da Lodi: Marin mit Kind und den Hll. Joseph und Lu 
(Detail), um 1500/1505, Pappelholz, 56,5 x 74,4 cm, Berlin, Gemäldegalerie. 
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r u f e n du rch versch iedene H a l t u n g e n , die d iesem Effekt d ienen; [Lebendigkei t 
ist] n icht W i r k u n g oder E igenschaf t des Gemal ten ." 5 8 Zugle ich und als k u n s t 

volles Paradox e r i n n e r t der venez ian i sche Polyhis tor da ran , dass von e inem 
Bereich des tatsächlich Unbeleb ten e igent l ich keine Rede sein kann : „Das co-
lorito e rmögl i ch t j ene Farbtöne, m i t denen die N a t u r die beseel ten und die 
unbesee l t en Dinge un te rsch ied l ich ma l t (wenn m a n so sagen dar f ) . Beseelte: 
wie e twa die M e n s c h e n u n d die wi lden Tiere; unbeseel te , wie die Steine, Kräu

ter, Pf lanzen u n d ähnl iches , auch w e n n diese je nach ih re r A r t beseelt sind, da 
sie an j ene r See l enk ra f t Ante i l haben , welche vegetativa g e n a n n t wird , und 
diese S e e l e n k r a f t mach t d a u e r h a f t u n d häl t im Dasein."5 9 

Die Lebendigkei t der Malere i ha t somi t g rundsä t z l i ch Ante i l an j ener kohäsi

ven Kraf t , die  g u t ar is tote l isch  die g a n z e Wel t z u s a m m e n h ä l t . 6 0 A b e r das 

sche inbar blickende, a tmende , ja sprechende u n d beweg te Werk k o n f r o n t i e r t 
das A u g e m i t e i nem P h a n t a s m a , bei dem Sehen und Nich t Sehen u n u n t e r 
scheidbar werden (Bild 2).61 Jenseits se iner neuro log i schen Grund lagen 6 2 e r 

ö f f n e t dieses „ o h n m ä c h t i g e " Sehen an den G r e n z e n des Sehens d a m i t e inen 
I m a g i n a t i o n s r a u m , in dem sich andere Bilder zu W o r t melden, aber auch Kon

texte, ak tue l le W a h r n e h m u n g s s i t u a t i o n e n in i h r e m sozialen Vollzug, E rwar 
t u n g e n , kollektive W e r t z u s c h r e i b u n g e n , die Rhe to r ik der Beschre ibung . Jäger 
und Gejag tes ve r t auschen f o r t w ä h r e n d lustvoll i h r e Plätze. Wiede r e i n m a l 
e rweis t sich die A b d a n k u n g des T y r a n n e n nicht n u r als Glück der U n t e r t a n e n , 

sondern auch als Se lbs tbe f re iung von der Bürde der Macht . 

58 „Fab.: [...] che le f igure dipinte da buoni Maestr i parlano, quasi a paragon delle vive. 
 Aret . : Ques ta e certa imagina t ione di chi mira , causata da diverse a t t i tudin i , che 
a cio servono, e non e f f e t to o proprietä della P i t t u ra" Dialogo della P i t tura [...] in
ti tolato L'Aretino (1557), zit. n. Mark W. Roskill: Dolce's „Are t ino" and Venet ian 
A r t Theory of the Cinquecento, N e w York 1968, S. 98. 

59 „Aret . : [...] 11 colorito serve a quelle t inte, con lequali la Natura dipinge (che cosi si 
puo dire) d ive rsamente le cose an i ina te & inan imate . An ima te : come sono 
g l ' huomin i e gli an imal i brut i ; inan imate , come i sassi, l 'herbe, le piante, e cose tali: 
benche queste ancora siano nella spetie loro an imate , essendo ellene parteeipi di 
quel l 'anima, che e detta vegetative: la quäle la perpetua e mant iene . Ma ragionerö 
da Pittore, e non da Filosofo.  Fab.: A me pare te l 'uno e l 'altro." Ebd. S. 116f. 

60 Vgl. Gad Freudenthal : Aris tot le 's T h e o r y of Mater ia l Substance. Heat and Pneuma , 
Form and Soul, Oxford 1995. Dazu ausführ l icher : Frank Fehrenbach: Calor na t ivus 
 Color vitale. Prolegomena zu einer Äs the t ik des ,Lebendigen Bildes' in der f r ü 
hen Neuzeit , in: Ulrich Pf i s te rer /Max Seidel (Hg.): Visuelle Topoi. Er f indung und 
t radier tes Wissen in den Künsten der i tal ienischen Renaissance, Be r l in /München 
2003, S. 151170. 

61 Dies wird von späteren Autoren als „Lüge" gegeißelt , etwa bei Sforza Pallavicino; 
dazu ausführ l ich Maar ten Delbeke: The pope, the bust, the sculptor, and the fly, in: 
Bulletin de l ' Ins t i tu t His tor ique Beige de Rome, 70 (2000), S. 179223. 

62 Dazu ins t ruk t iv : Marga re t Livingstone: Vision and Art , New York 2002, S. 6873 . 


