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M I S Z E L L E 

U l r i c h S c h m i t z e r 

Bruegel, Coecke und Ovid - ein Nachtrag 

Beat W y s s hat jüngst in einer e indrucksvo l len 
A n a l y s e gezeigt, w i e die i m K ö n i g l i c h e n M u s e u m 
v o n Brüssel aufbewahr te V e r s i o n v o n Pieter B r u e -
gels »Landscha f t mi t d e m Sturz des Ikarus« v o n 
der Vertrauthe i t des Malers mi t den M e t a m o r p h o 
sen des Pub l ius O v i d i u s N a s o (43 v . C h r . - ca. 17 
n . C h r . ) , dieser in H e x a m e t e r n verfaßten m y t h o l o 
gischen Weltgesch ichte , Zeugn i s ablegt ' . W y s s 
führ te den N a c h w e i s , daß in d e m Bi ld nicht nur 
O v i d s V e r s i o n v o m T o d des Icarus w i e d e r z u f i n 
den ist, sondern auch der M y t h o s v o m Eisernen 
Zeitalter sow ie die Sagen v o n Phae thon , Perdix 
u n d Scyl la , alles den M e t a m o r p h o s e n e n t n o m m e n . 
D a diese K e n n t n i s in der V e r s i o n des Bi ldes aus der 
C o l l e c t i o n V a n B u u r e n nicht nachzuwe i sen sei, 
stellt dieses Ergebnis nach W y s s ein wicht iges I n 
d i z f ü r die Authen t i z i t ä t des Bi ldes i m K ö n i g l i c h e n 
M u s e u m v o n Brüssel dar. Seine A u s f ü h r u n g e n 
über Bruegels eingehende K e n n t n i s der M e t a m o r 
phosen 2 , der auf diese W e i s e in die T r a d i t i o n be 
kannter T e n d e n z e n in H u m a n i s m u s u n d Rena i s 
sance rückt 3 , lassen sich in e inem beze ichnenden 
P u n k t ergänzen u n d untermauern . 

W y s s führ t aus, Bruegel habe w o h l s c h o n in sei
ner Lehrze i t bei d e m humanis t i sch gebildeten Pie 
ter C o e c k e van A e l s t die Gesta l ten v o n Daeda lus 
u n d Perd ix als m y t h i s c h e Paradigmata fü r die 
Künst lerex i s tenz kennengelernt , die sich am si 
chersten i m V e r b o r g e n e n abspielen sol lte, u m sich 
nicht w i e P h a e t h o n u n d Icarus z u sehr z u e x p o n i e 
ren u n d deshalb abzus türzen . »Für diese A n n a h m e 
spricht eine f r ü h e Z e i c h n u n g . . . datiert auf 
15 53 . . . Sie s c h i l d e r t . . . D ä d a l u s u n d Ikarus über 
einer Fluß landschaf t . A l s Ti te l steht: >Inter u t r u m -
que vo la , m e d i o tut iss imus ibis.< Mögl i cherwe i se 
hat C o e c k e den H e x a m e t e r selbst gedichtet u n d 
ihn seinem Lehr l i ng , d e m >Perdix<, als D e v i s e auf 
den W e g gegeben«4 . 

Es läßt sich j edoch zeigen, daß auch dieses M o t t o 
letztlich auf O v i d s E p o s zurückgeh t . D e n n in dem 

Vers s ind insgesamt drei Stellen aus den M e t a m o r 
phosen kontamin ier t . In der Sage, die das T h e m a 
fü r die Z e i c h n u n g Bruegels l iefert, warnt D a e d a l u s 
seinen Sohn Ikarus unter anderem, bevor er sich 
mi t i h m z u r Flucht in die L ü f t e erhebt : 

instruit et natum "medio« que »ut limite curras, 
Icare,« ait »moneo, ne, si demissior ibis, 
unda gravet pennas, si celsior, ignis adurat. 
inter utrumque vola.« 

U n d er belehrt seinen Sohn und sagt: »Ich ermahne 
dich, Icarus, daß du auf dem mittleren schmalen Weg 
dahineilst, damit dir nicht, falls du zu tief deinen Weg 
nimmst, die Welle (des Meeres) die Flügel schwer 
macht, noch, falls zu hoch, sie das Feuer der Sonne in 
Brand setzt. Fliege zwischen beiden.« 
(Ov . met. 8, 203-206) 

Dieser erste Te i l des T i t e l - H e x a m e t e r s w i r d er
gänzt durch ein Zitat aus d e m P h a e t h o n - M y t h o s 
i m zwe i ten B u c h der M e t a m o r p h o s e n . D e r S o n 
nengott versucht die Gefahr , die seinem S o h n 
Phae thon durch die Fahrt mi t dem S o n n e n w a g e n 
d r o h t , mögl i chs t gering z u halten u n d weist diesen 
an: 

altius egressus caelestia tecta cremabis, 
inferius terms: medio tutissimus ibis. 
neu te dexterior tortum declinet ad Anguem, 

1 Beat Wyss: Der Dolch am linken Bildrand. Zur Inter
pretation von Pieter Bruegels Landschaft mit dem Sturz 
des Ikarus, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 51 
(1988), 222-242. 

2 Vgl. ibid., 224. 
3 Vgl. z.B. Franco Munari: Ovid im Mittelalter, Zürich-

Stuttgart i960, bes. 33-40. Klaus Heinrich: Götter und 
Halbgötter der Renaissance. Eine Betrachtung am Bei
spiel der Galatea, in: Richard Faber, Renate Schlesier 
(Hg.): Die Restauration der Götter. Antike Religion 
und Neo-Paganismus, Würzburg 1986, 156-170, bes. 
161 über Raffaels Galatea-Darstellung und ihr Umfeld. 
- Weitere Literatur bei Heinz Hofmann: Ovids »Meta
morphosen« in der Forschung der letzten 30 Jahre (1950 
- 1979), in: Aufstieg und Niedergang der römischen 
Welt, hg. von Hildegard Temporini und Wolfgang 
Haase, Bd. II.31.4, Berlin-New York 1981, 2214-2245, 
2254-2263. 

4 Wyss 240. 
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neve sinisterior pressam rota ducat ad Aram: 
inter utrumque tene. 
Z u hoch hinauf vom W e g abgekommen, wirst du die 
Häuser des Himmels verbrennen, zu tief, die Erde: in 
der Mitte wirst du dich am sichersten bewegen. Weder 
mögen dich die Räder (sc. des Sonnenwagens, den 
Phaethon lenken will) zu weit nach rechts zum Stern
bild des gewundenen Drachen ablenken noch zu weit 
nach links zum tiefstehenden Altar: halte dich z w i 
schen beiden. 
( O v . met. 2,136-140) 

I m T i te l der Z e i c h n u n g s ind also zunächs t die be i 
den in der P h a e t h o n - S a g e eng benachbar ten H a l b 
verse z u s a m m e n g e f ü h r t : 

inter utrumque tene, medio tutissimus ibis, 

u n d d u r c h d ie Stelle aus d e m D a e d a l u s - M y t h o s 
z u r passenden Überschr i f t fü r d ie Z e i c h n u n g 
Bruegels g e f o r m t : 

inter utrumque vola, medio tutissimus ibis. 

Es zeigt s ich d e m n a c h , daß hier n icht e infach eine 
bekann te Sentenz5 in e inen lateinischen H e x a m e 
ter gegossen, sondern daß gezielt e in N e x u s z w i 
schen P h a e t h o n u n d Icarus als fü r e ine mora l i s che 
A l legorese geeignete Ges ta l ten u n d Parad igmata 
mensch l i cher H y b r i s hergestellt w i r d - u n d z w a r 
auf der Basis v o n O v i d s M e t a m o r p h o s e n . Pieter 
Bruegel w a r dieser Z u s a m m e n h a n g s o m i t w o h l 
s c h o n in seiner Lehr ze i t , also sehr f r ü h , bekann t . 
I n dieser Perspekt i ve w i r d der G e h a l t seiner D a r 
stel lung des Icarus -Sto f fes z u m Ergebn i s einer f o l 
gerichtigen E n t w i c k l u n g , was die Ergebn isse v o n 
W y s s bekräft igt . 

N a c h d e m also d ie H e r k u n f t der Sentenz geklärt 
ist, läßt sich d ie Frage a n k n ü p f e n , v o n w e m diese 
K o n t a m i n a t i o n des poet i schen Mater ia ls s t a m m t . 
W y s s vermute t ja - a l lerdings auf n u n m e h r ü b e r 
ho l ter Basis - , daß C o e c k e den H e x a m e t e r se inem 
Schüler g le ichsam als L e b e n s m o t t o auf den W e g 
gegeben habe (s .o . ) . D a s läßt sich z w a r n icht z w e i 
felsfrei w ider legen , d o c h p laus ib ler scheint es, 
Bruegel selbst diesen zielgerichteten E insa t z l i tera
rischer M u s t e r zuzu t rauen . D e n n an das eben b e 
sprochene M e t a m o r p h o s e n z i t a t unter der Z e i c h 
n u n g v o n 1553 schl ießen sich vier V e r s e aus den 
Tr i s t ien O v i d s an (trist. 3 ,4 ,21 -24) , d ie Icarus als 
Parad igma z u Fall g e k o m m e n e r mensch l i cher 

H y b r i s ze igen, d ie be iden f o l g e n d e n Verse , die die 
Q u i n t e s s e n z be inhal ten - die A u f f o r d e r u n g z u e i 
n e m L e b e n i m V e r b o r g e n e n - spart Bruege l aber 
aus u n d forder t so den k u n d i g e n Betrachter auf , 
w i e W y s s r icht ig b e m e r k t , f ü r sich selbst d ie ent 
sprechenden Fo lge rungen z u z iehen 6 . N u r drei 
Verse später (trist. 3,4,29t. ) f ü h r t O v i d als weiteres 
Beisp ie l fü r ve rderbenbr ingenden H o c h m u t aber
mals P h a e t h o n u n d dessen töd l i chen Sturz an, so 
daß s ich also s c h o n aus dieser Elegie al lein bei 
O v i d eine d e m Pieter Bruegel bekannte B e z i e h u n g 
z w i s c h e n den be iden Sagengestalten ergibt. D a 
Bruege l O v i d - w o h l aus seiner Ze i t bei C o e c k e -
gut kann te , fiel es i h m nicht s chwer , die jewei l s w e 
sent l ich aus führ l icheren V e r s i o n e n in den M e t a 
m o r p h o s e n als H i n t e r g r u n d h e r a n z u z i e h e n u n d 
auf d iese W e i s e seiner In ten t ion ein n o c h höheres 
M a ß an A l l geme ingü l t i gke i t z u ver le ihen. D e r aus 
O v i d s E p o s ent lehnte H e x a m e t e r g ibt e inem Be 
trachter, der seine ant iken Schriftstel ler kannte , 
k laren A u f s c h l u ß über dieses U n t e r f a n g e n . 

D e r G e d a n k e n g a n g einer a l legor ischen A u s l e 
gung v o n Icarus u n d P h a e t h o n läßt s ich anhand 
der Ergebn isse v o n W y s s auch in einer e twas ande
ren R i c h t u n g we i terver fo lgen . D e n n w e n n s o w o h l 
die A d a p t i o n des M y t h o s v o m Eisernen Zeitalter 
als auch d ie A u f f o r d e r u n g z u m L e b e n i m V e r b o r 
genen , die i m »Sturz des Ikarus« z u f i n d e n sind, 
tatsächl ich wen igs tens tei lweise d u r c h Bruegels 
E r f a h r u n g e n m i t der Po l i t i k seiner Ze i t mot iv ier t 
s ind7 , l iegt der G e d a n k e nahe, Bruegel auch in der 
T r a d i t i o n einer po l i t i schen A l l egorese des Phae 
t h o n u n d seines Sturzes z u sehen, d ie bereits in 
O v i d s M e t a m o r p h o s e n z u f i n d e n ist8, exp l i z i t aber 
d a n n w e n i g e J a h r e später v o n T i b e r i u s über seinen 
N a c h f o l g e r C a l i g u l a ausgesprochen w i r d u n d v o n 
n u n an w icht iger Bestandte i l po l i t i scher K r i t i k in 

' Vgl. die Hinweise in: Ovid: Metamorphosen. Kom
mentar von Franz Börner, Band 1, Heidelberg 1969 zu 
2,63 und 2,136; Band 4, Heidelberg 1977, zu 8,203 t. und 
8,206. 

6 Wyss 24of. 
7 Wyss 240fr. 
8 Ernst Doblhofer: Ov id - ein »Urvater der Resistance« ? 

Beobachtungen zur Phaethonerzählung in den Meta
morphosen, 1,747-2,400, in: 400 Jahre Akademisches 
Gymnasium in Graz, Festschrift, Graz 1973, 143-154-
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der ant iken Li teratur w i r d , z . B . bei Seneca u n d 
Lucan 9 , deren beider W e r k e sich intensiver L e k 
türe in der Ze i t v o n Renaissance u n d H u m a n i s m u s 
erfreuten. D a ß dies ke in modernes Interpretament 
darstellt , sondern durchaus d e m Erkenntn i ss tand 
u n d - z ie l damal iger Zei t entspr icht , zeigt die T a t 
sache, daß etwa z u r selben Ze i t der P h i l o l o g e u n d 
neulateinische D i c h t e r G e o r g Sabinus1 0 in seinen 
Kön igsberger V o r l e s u n g e n " O v i d s P h a e t h o n als 
Parad igma eines v o m Ehrge i z getr iebenen Fürsten 
ij.ma.go ambitiosi prinüpis) begreift . 

Bruegel k o n n t e also nicht n u r die mora l i sche 
D e u t u n g - w i e W y s s gezeigt hat u n d w i e sich jetzt 
bekräf t igt haben dür f te - der ant iken T r a d i t i o n des 

P h a e t h o n - u n d Ikarus -Sto f fes en tnehmen , s o n 
dern auch d ie pol i t ische A l legorese . 

' Rita degl'Innocenti Pierini: Caligola come Fetonte (Sen. 
A d Pol. 17,3), in: Giornale Italiano di Filologia N.S. 16 
(1985), 73-89. 

10 Zur Person vgl. Conrad ßursian: Geschichte der classi-
schen Philologie in Deutschland von den Anfängen bis 
zur Gegenwart, München-Leipzig 1883, 180L Georg 
Ellinger in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 30, 
Leipzig 1890, 107-111. 

" Wittenberg 1554. Hier zitiert nach der mir vorliegen
den, in der Universitätsbibliothek Erlangen aufbewahr
ten Ausgabe in: P. Ovidii Metamorphosis seu fabulae 
poeticae eorumque interpretatio ethica, physica, et hi-
storica, Georgii Sabini, poetae nostri saeculi fere princi-
pis. Francoforti apud Nicolaum Hoffmannum 1608. 
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