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Claudia Blümle 
Vergegenwärtigende Beobachtung 
Epreuve und enquete in den 
Gerechtigkeitstafeln von Dieric Bouts 

Den Mythos, wonach es einen unüberbrückbaren Gegensatz zwischen 
Wissen und Macht, reiner Wahrheit und politischer Gewalt gäbe1, löst 
Michel Foucault auf, indem er deren externe Geschichte nicht in die 
Perspektive eines Subjekts der Erkenntnis stellt, sondern diese viel
mehr in Zusammenhang mit den juristischen Praktiken bringt. Fou
cault kritisiert: »Wenn man sich heute mit der Geschichte befasst - mit 
der Geschichte der Ideen oder der Erkenntnis oder mit allgemeiner 
Geschichte - , hält man sich an dieses Subjekt der Erkenntnis und der 
Darstellung als den Ursprung, von dem her die Erkenntnis möglich ist 
und Wahrheit erscheint.«2 Versucht man zu klären, inwiefern sich im 
Laufe der Geschichte ein Subjekt konstituiert - das nicht unverän
derlich gegeben ist und damit nicht den Kern bildet, von dem aus die 
Wahrheit Einzug in die Geschichte hält, sondern ein Subjekt ist, das 
sich innerhalb der Geschichte gründet und deswegen stets von neuem 
von der Geschichte begründet wird3 - wird ersichtlich, dass »auch die 
Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, also die Wahrheit, eine Ge
schichte«4 hat. Folgt man der These Foucaults, wonach auch die Wahr
heit geschichtlich zu denken ist, stellt sich die Frage, ob und in welcher 
Weise eine Wahrheit in der frühneuzeitlichen Malerei zu finden sei. 
Umgekehrt kann auch gefragt werden, welche Rolle die Kunst bei der 
juridischen, wissenschaftlichen und politischen Konstituierung von 

1 Vgl. Michel Foucault: »Die Wahrheit und die juristischen Formen«, in: ders.: Schrif
ten. Bd. II, Frankfurt am Main 2 0 0 2 , S . 6 6 9 - 7 9 1 , S . 705. 

2 Ebd., S . 674. 
3 Vgl. ebd . 
4 Ebd., S . 670. 

Originalveröffentlichung in: Joly, Jean-Baptiste, Cornelia Vismann u. Thomas Weitin (Hrsg.): 
Bildregime des Rechts, Stuttgart 2007, S. 83-107



W a h r h e i t spielt . D e r Frage n a c h d e n W e c h s e l b e z i e h u n g e n z w i s c h e n 

W a h r h e i t , J u r i s p r u d e n z u n d Ma le re i sol l i m F o l g e n d e n i m H i n b l i c k a u f 

das B i l d p r o g r a m m des N i e d e r l ä n d e r s D i e r i c B o u t s , das e igens f ü r das 

1449 e rbaute R a t h a u s i n L e u v e n k o n z i p i e r t w o r d e n ist, n a c h g e g a n g e n 

w e r d e n . A n h a n d der Vor t ragsre ihe Die Wahrheit und die juristischen 

Formen, in der F o u c a u l t d e n Ü b e r g a n g v o n der j u r i s t i s chen Prax i s der 

epreuve ( P r o b e ) z u j ener der enquete ( U n t e r s u c h u n g ) nachze i chne t , sol l 

gezeigt w e r d e n , i n w i e f e r n d ie b e i d e n B i ld ta fe ln v o n D i e r i c B o u t s n i c h t 

e in fach d ie veraltete Rech tsprax i s der P r o b e a b b i l d e n , s o n d e r n z u d e m 

a u f e ine S ichtbarke i t des Rechts B e z u g n e h m e n , d ie m a ß g e b l i c h an der 

s ich n e u b i l d e n d e n Rech t sprax i s der U n t e r s u c h u n g betei l igt war. 

I 
D a s mi t te la l ter l i che G e r i c h t s w e s e n b e s a ß i m G e g e n s a t z z u r H e r a l d i k 

des f e u d a l e n A d e l s ke ine Z e i c h e n u n d A t t r i b u t e , u m seine M a c h t z u 

k o n s t i t u i e r e n , w e s h a l b es a u f e ine b i l d l i c h e L e g i t i m a t i o n ve rw iesen 

war. I m R a h m e n e iner Z i v i l i s a t i o n , d ie s ich » w e i t h i n als e ine K u l t u r 

des Bi ldes«5 de f in ier te , w a r d ie J u r i s p r u d e n z g e z w u n g e n , e in e igenes 

Sys tem der R e p r ä s e n t a t i o n z u e n t w i c k e l n , da sie n i c h t led ig l ich e iner 

theore t i schen , s o n d e r n a u c h e iner s i ch tbaren u n d i l lus t r ie renden L e 

g i t i m a t i o n bedur f te . 6 Z u n ä c h s t w a r e n d ie N i e d e r s c h r i f t e n der Rech t s 

g e w o h n h e i t e n b i lder los , w i e be isp ie lsweise der Sachsensp iege l des 

Rit ters E ike v o n R e p g o w aus d e m Jahre 1225, der b a l d als autor i ta t i ver 

Rechts text v o n zah l re i chen L a n d e s h e r r e n ü b e r n o m m e n w u r d e . Erst 

u m 1292 bis 1295 w u r d e der Sachsensp iege l i m B i s t u m Ha lbers tad t 

beb i lder t , u n d zwar »n ich t n u r we i l d ie z u m Ur te i l en b e r u f e n e n S c h ö f 

fen des Lesens n i ch t k u n d i g w a r e n , s o n d e r n a u c h u m se ine B e d e u t u n g 

ästhet isch z u m A u s d r u c k z u b r i n g e n u n d d a d u r c h das Recht [ . . . ] 

s i n n l i c h a n s c h a u l i c h z u m a c h e n . « 7 D i e B i lder des Rechts h a b e n s ich 

dabe i ze i t l ich in zwe i R i c h t u n g e n entwicke l t : Erstens e n t s t a n d e n i m 

5 Robert J a c o b : Images de la Justice. Essai sur /' iconographie judiciaire du Moyen 
Age ä /' äge classique. Paris 1994 , S . 2 0 (Übersetzung von C.B.) . 

6 Vgl. ebd., S . 21. 



Hochmittelalter Buchillustrationen, zu einer Zeit, in der sich in der 
entstehenden Regulationsgesellschaft die juristische Apparatur aufzu
drängen begann8; zweitens benutzte man seit dem Ende des 14. Jahr
hunderts Skulpturen, Gemälde, Wandreliefs und -maiereien, um die 
neu gebauten Ratshäuser »als Aufbewahrungsort der Gesetzestexte, 
als Sitz des Gerichts, Ort der Rechtsprechung und der Rechtspflege«9 

zu schmücken. Die Forderung, dass jede Stadt in ihrem Rathaus das 
strenge Gericht des Herrn malen lassen solle, lässt in vielen Teilen 
Europas von der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts bis zur Mitte des 
17. Jahrhunderts so genannte »Gerechtigkeitsbilder« entstehen. In der 
Kunstgeschichte bezeichnet man Gerechtigkeitsbilder als Darstellun
gen, die die Richter und Gesetzgeber zur Gerechtigkeit mahnen und die 
Zeugen beziehungsweise Untertanen vor deren Missachtung warnen.10 

Meist wurde das Jüngste Gericht im Hinblick auf das himmlische und 
apokalyptische Gericht in den Mittelpunkt gesetzt und als Schmuck 
juristischer Räumlichkeiten verwendet. Ein solches Triptychon, das sich 

7 Wo l fgang Schi ld: »Menschen im Recht. Darstel lungen in frühen Rechtstexten«, 
in: Elisabeth Vavra (Hrsg.): Bild und Abbild vom Menschen im Mittelalter. Akten 
der [9.] Akademie Friesach "Stadt und Kultur im Mittelalter", Friesach (Kärnten), 
9.-13. September 1998. Klagenfurt 1999, S . 2 9 3 - 3 0 5 , S. 294 . Leider ist d a s Ori
ginal von dem Bistum Halberstadt verloren, doch sind heute noch vier Bilderhand
schriften d e s S a c h s e n s p i e g e l s erhalten: die Heidelberger Anfang d e s 14. Jahr
hunderts, die Oldenburger aus dem Jahre 1336, die Dresdner aus der Mitte d e s 
14. Jahrhunderts und die Wolfenbüttler aus dem dritten Viertel d e s 14. Jahrhun
derts - vgl. Eike von Repgow: Der Sachsenspiegel. In hochdeutscher Ubersetzung. 
Hrsg. von Paul Kaller. München 2 0 0 2 ; Wo l fgang Schild: Alte Gerichtsbarkeit. 
München 1985, S . 2 3 6 f.; Heiner Lück: Über den Sachsenspiegel. Entstehung, 
Inhalt und Wirkung des Rechtsbuches. Halle an der Saa le 1999; Rolf Lieberwirth 
u. a. (Hrsg.): Rechtsbücher und Rechtsordnungen in Mittelalter und früher Neu
zeit. Dresden 1999 ; Klaus-Peter Schroeder : Vom Sachsenspiegel zum Grund
gesetz. Eine deutsche Rechtsgeschichte in Lebensbildern. München 2001. 

8 Vgl. J a c o b : Images de la Justice (1994) , S . 12. 
9 Susan Tipton: Res publica bene ordinata. Regentenspiegel und Bilder vom guten Re

giment. Rathausdekorat/onen in der Frühen Neuzeit. Hildesheim, Zürich 1996, S. 157. 
10 S . Ursula Lederle: Gerechtigkeitsdarstellungen in deutschen und niederländischen 

Rathäusern. Philippsburg 1937; Karl S imon: Abendländische Gerechtigkeitsbilder. 
Frankfurt am Main 1948 ; Dorothee Esser: »Ubique diabolus - der Teufel ist über
all". Aspekte mittelalterlicher Moralvorstellungen und die Kulmination moralisie
render Tendenzen in deutschen und niederländischen Weltgerichtsbildern des 
15. Jahrhunderts. Erlangen 1991. 



u r s p r ü n g l i c h i n der ersten Etage des Ratsaals des Ra thauses i n L e u v e n 

b e f a n d , v o l l e n d e t e D i e r i c B o u t s i m Jahr 1469. Z u s ä t z l i c h z u m l i n k e n , 

d ie H ö l l e dar s te l l enden F lüge l ist der rechte F lüge l m i t e iner Dars te l 

l u n g des Paradieses erhal ten, h ingegen ist d ie Mit te l ta fe l , d ie das J ü n g s 

te G e r i c h t zeigt, ve r l o ren . D a n k e iner K o p i e des T r i p t y c h o n s , das s ich 

i n M ü n c h e n b e f i n d e t , k a n n e in E i n d r u c k des i n s g e s a m t 27 q m g r o ß e n 

Tafe lb i ldes g e w o n n e n w e r d e n . 

N e b e n d e m We l tge r i ch t w u r d e n m o r a l i s i e r e n d e H i s t o r i e n o d e r 

Be i sp ie l f i guren gewäh l t - d ie so g e n a n n t e n E x e m p l a - , d ie m a n der 

B ibe l , der Legenda aurea, der a n t i k e n o d e r selten der mi t te la l t e r l i chen 

G e s c h i c h t e e n t n a h m . I n d e n N i e d e r l a n d e n treten d ie G e r i c h t s b i l d e r 

e rs tma ls g e m e i n s a m m i t a n d e r e n T h e m e n auf : S o m a l t e R o g i e r v a n der 

W e y d e n f ü r das R a t h a u s z u Brüsse l zusä tz l i ch z u m We l tge r i ch t v o n 

1420 e in weiteres Gerech t igke i t sb i l d , das das Urte i l des H e r k i n b a l d , 

d ie Gerech t igke i t T r a j a n s u n d d ie L e g e n d e des he i l igen G r e g o r zeigt. 

D a s i n d e n J a h r e n 1432 b is 1445 e n t s t a n d e n e G e m ä l d e w u r d e 1695 

zerstört u n d ist l ed ig l i ch i nd i r ek t ü b e r d ie T e p p i c h e aus T o u r n a i v o n 

1461 erha l ten , d ie i m H i s t o r i s c h e n M u s e u m v o n B e r n z u sehen s i n d . " 

Me i s t stel len e inze lne Gerecht igke i t sb i lder r ichter l i che T u g e n d e n als 

Te i laspekte dar, w o b e i s ich sechs T y p e n u n t e r s c h e i d e n lassen: pruden-

tia, veritas o d e r inoccentia, Unbes tech l i chke i t , severitas als u n e r b i t t 

l i che Gesetzestreue , dementia u n d zu le tz t d ie diligentia, d ie d ie g e n a u e 

S a c h p r ü f u n g v o r f ü h r t . Z u r diligentia zäh l t n e b e n der Gesch i ch te der 

k e u s c h e n S u s a n n e a u c h das Ur te i l O t t o s III .1 2 , das B o u t s i n se inen G e 

m ä l d e n f ü r das R a t h a u s i n L e u v e n z u r D a r s t e l l u n g brachte . S o w o h l d ie 

dre i Ta fe ln des Wel tger ichtsa l tars als a u c h d ie G e m ä l d e Gerechtigkeit 

Ottos III., d ie i m Ger ichtssaa l u n m i t t e l b a r n e b e n d e m Ratssaal h i n g e n , 

w u r d e n a m 20. M a i 1468 v o n der Stadt L e u v e n in A u f t r a g gegebenen . 

A u f der l i n k e n Tafel , d ie be i B o u t s ' T o d 1475 n o c h u n v o l l e n d e t w a r u n d 

v e r m u t l i c h v o n se inen S ö h n e n fert ig gestellt w u r d e , w i r d d ie H i n r i c h -

n S . Dorothee Cet to : Der Berner Trajan- und Herkinbald-Teppich. Bern 1 9 6 6 ; Andre 
d e Mandach : Der Trajan- und der Herkinbald-Teppich. Die Entdeckung einer inter
nationalen Portraitgalerie des 15. Jahrhunderts. Bern 1987. 

12 S . Wo l fgang Braunfels (Hrsg.): Lexikon der christlichen Ikonographie. Sonderaus
gabe. Begr. von Engelbert Kirschbaum. Bd. 2, Freiburg 1994 , S . 135. 



t u n g e i n e s u n s c h u l d i g e n G r a f e n i n S z e n e g e s e t z t , w ä h r e n d r e c h t s d i e 

R e h a b i l i t i e r u n g d u r c h s e i n e G e m a h l i n d a r g e s t e l l t i s t , i n d e m s i e s i c h 

e i n e r F e u e r p r o b e u n t e r w i r f t . B o u t s m u s s t e w o h l d e m R a t d e s T h e o l o 

g e n J a n v a n H a e g h t f o l g e n , d e r a n h a n d a l t e r G e s c h i c h t s q u e l l e n d e n 

B i l d i n h a l t v o r g a b . W i e a u s d e n e t l i c h e n A b r e c h n u n g e n d e r s t ä d t i s c h e n 

R e c h n u n g s b ü c h e r h e r v o r g e h t , w u r d e v a n H a e g h t e i g e n s f ü r d i e s e A r 

b e i t b e z a h l t . E r n a h m d e n S t o f f u n d d i e P e r s o n e n a u s »ouden zeesten«13, 

a l t e n G e s c h i c h t e n , u n d b e z i e h t s i c h v e r m u t l i c h a u f G o t t f r i e d v o n V i 

t e r b o s 1 4 l a t e i n i s c h e R e i m c h r o n i k Pantheon o d e r a u f J a c o b u s d e V o r a -

g i n e s 1 5 Legenda aurea. L e t z t e r e s W e r k h a t d i e a l t e G e s c h i c h t e i n f r e i e r 

N a c h e r z ä h l u n g u n d s t a r k v e r k ü r z e n d ü b e r n o m m e n , w o b e i d i e j u r i s 

t i s c h w i c h t i g e n P u n k t e k l a r h e r a u s g e a r b e i t e t w u r d e n . A n d r e a s S t r o b l 

m a c h t i n s e i n e r e i n s c h l ä g i g e n S t u d i e d e u t l i c h , d a s s d e r T h e o l o g e v a n 

H a e g h t s i c h a u s d i e s e n G r ü n d e n e h e r a u f d i e Legenda aurea g e s t ü t z t 

h a b e n d ü r f t e 1 6 , d i e a l s » e i n K o m p e n d i u m v o n V e r b r e c h e n , G o t t e s u r 

t e i l e n [ . . . ] u n d W u n d e r n i m Z u s a m m e n h a n g m i t R e c h t s p r e c h u n g u n d 

G e r e c h t i g k e i t « 1 7 g e s e h e n w e r d e n k a n n . 

13 Vgl. Wo l fgang S c h ö n e : Diene Bouts und seine Schule. Berlin 1938 , S . 111. 
14 Der Gesch ichtsschre iber Gode f ro id d e Viterbe (ca. 1 1 2 5 - 1 2 0 2 ) erfuhr seine Aus 

bildung in Bamberg . Nachdem er mehr als 4 0 Jahre Konrad II. und Friedrich I. als 
Kaplan und Notar gedient hatte, verbrachte er se ine letzten Lebensjahre in Viterbo. 
1185 w idmete er Heinrich VI. eine aus Prosa und Versen gemischte Wel tge 
schichte mit d e m Titel Memoria saeculorum. Die letzten Teile d i e ses W e r k e s bear
beite er bis 1191 und veröffentlichte s ie unter dem Namen Pantheon, die in seiner 
Historia lombardica au fgenommen wurden - s. Heinrich Ulmann: Gottfried von Vi
terbo. Beitrag zur Historiographie des Mittelalters. Gött ingen 1863 ; Lola Rein
hardt: Gottfried von Viterbo und Kaiser Heinrich VI. Greifswald 1922 ; Ernst Schulz: 
Untersuchungen zu Gottfried von Viterbo. Die Entstehungsgeschicke der Werke 
Gottfrieds von Viterbo. Berlin 1925 . 

15 S. Armand Berteloot u. a. (Hrsg.): Ben boec dat men te Latine heet Aurea. Beiträge 
zur niederländischen Übersetzung der Legenda aurea. Münster u. a. 2003 ; Reglinde 
Rhein: Die Legenda aurea des Jacobus de Voragine. Die Entfaltung von Heiligkeit in 
»Historia" und »Doctrina«. Köln u.a. 1995; Maria von Nagy, Niclas Christoph d e Nagy: 
Die Legenda aurea und ihr Verfasser Jacobus de Voragine. Bern, München 1971; Jo 
achim Knape, Karl Strobel: Zur Deutung von Geschichte in Antike und Mittelalter. Pli-
nius d. J. »Panegyricus«, »Historia apoerypha« der »Legenda aurea«. Bamberg 1985. 

16 Vgl. Andreas Strobl: Dieric Bouts. Die Brüsseler Gerechtigkeitstafeln. Studien zu 
einer städtischen Ikonographie. Ludwig-Maximilians-Universität München, unver
öffentlichte Magisterarbeit, München 1990 , S. 2 9 - 3 4 . 

17 Ebd., S . 3 0 f. 



Abb. 1: Dieric Bouts: Die Gerechtigkeit Ottos III., 
Das Martyrium des Unschuldigen (1473-1482) 



Abb. 2: Dieric Bouts: Die Gerechtigkeit Ottos III., 
Die Feuerprobe (1471-1473) 
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Die Figur Ottos III., die historisch in keiner Weise mit der darge
stellten Legende übereinstimmen kann, da er 1002 unvermählt starb, 
kann einerseits mit der biblischen Geschichte des Königs Potifar18 und 
andererseits mit der Legende der Königin Kunigunde19 in Verbindung 
gebracht werden. Der Chronik nach hatte die Gemahlin Ottos III. aus 
Rache falsche Anschuldigungen gegen einen seiner Grafen erhoben, 
weil er ihrer Verführungskunst widerstand. Der Kaiser ließ den un
schuldigen Grafen ohne Verhör hinrichten, jedoch nicht ohne dass 
dieser die Gelegenheit ergriffen hatte, vor seinem Tod die wahre Be
gebenheit seiner Gemahlin zu erzählen und sie darum zu beten, nach 
der Hinrichtung seine Unschuld zu beweisen. In der ersten Bildtafel 
sind in drei sich verschränkenden Etappen diese Episoden erzählend 
ins Bild überführt. Durch eine Mauer geschützt wendet sich die Köni
gin, die den Grafen fälschlicherweise beschuldigt, ihrem Gemahlen im 
Hintergrund zu, während dieser auf die Szene blickt, die sich vor ihm 
abspielt. Im Mittelfeld wird der unschuldige Graf, von seiner Frau be
gleitet, zur Hinrichtungsstätte geführt. Die dritte Etappe zeigt im Vor
dergrund den enthaupteten Körper des Grafen, während der Henker 
sein Haupt der Witwe reicht. Auf der zweiten Tafel wird die vor Kaiser 
Otto III. kniende Gräfin im Moment der Feuerprobe dargestellt. Sie 
hält das glühende Eisen in ihrer linken Hand, während sie mit dem 
rechten Arm das Haupt ihres Gemahls umfasst, um die Unschuld ih
res Gatten zu beweisen. Am Boden liegt das Becken mit der heißen 

18 Vgl. Altes Testament. Gesetzbücher, Das erste Buch Mose (Genesis), 39 . 
19 Ein einziger historischer Z u s a m m e n h a n g mit der Legende Ot tos III. kann anhand 

von Kunigunde von Luxemburg hergestellt werden, die um 9 9 8 / 1 0 0 0 Herzog 
Heinrich IV. von Bayern heiratete. Nach dem Tode O t t o s III. wurde sie 1 0 0 2 an der 
Seite d e s nun deutschen Königs Heinrich II. zur Königin, 1 0 0 4 in R o m zur Kaiserin 
gekrönt. Die Kinderlosigkeit der Ehe g a b im 12. Jahrhundert An lass zur Legenden 
bildung, die ähnlich erscheint wie die Ot tos III., aber mit ausgetauschten Rollen: Die 
Legende hat aus Kunigunde ein höher geartetes W e s e n gemacht , d a s den Teufel 
gezwungen habe, eine gewalt ige marmorne Säu le zum Bamberger D o m b a u zu 
sch leppen. A u s Rache ver leumdete der Sa tan die f romme Frau bei ihrem Gemahl . 
Kunigunde konnte j edoch durch eine Feuerprobe ihre Unschuld beweisen und 
den Verdacht der Untreue widerlegen, indem sie unversehrt über s ieben g lühende 
Pf lugscharen schritt. Kunigundes legendenreicher Kult intensivierte sich im späten 
Mittelalter und nahm Z ü g e der Marienverehrung an (Heiligsprechung im Jahr 1200) ; 
vgl. Hans Fehr: Kunst und Recht. Bd . I, München, Leipzig 1923 , S . 5 2 - 6 2 . 



K o h l e , u n d e ine g l ü h e n d e M e t a l l b a r r e weis t w i e e in Pfe i l i n R i c h t u n g 

des K ö n i g s , z u dessen F ü ß e n e in H u n d schläft . 

»A l s der Tag k a m « , schre ibt de V o r a g i n e i n B e z u g a u f d iese Szene, 

»da der Ka iser d e n W i t w e n u n d W a i s e n Rech t sp rechen wo l l te , da w a r 

a u c h d ie W i t w e des G r a f e n da , u n d t r u g das H a u p t ihres G a t t e n in i h 

ren A r m e n . Sie fragte d e n Kaiser, wes T o d e s der s c h u l d i g sei, der e i n e n 

M e n s c h e n m i t U n r e c h t töte . Sprach der Kaiser : er w ä r e wer t , dass m a n 

i h m sein H a u p t absch lüge . D a sp rach sie, >Du bist der M a n n ; d e n n d u 

hast m e i n e n G e m a h l u n s c h u l d i g t ö ten lassen a u f de ines W e i b e s 

Rat<«.20 D i e G r ä f i n n a h m i n d i e s e m M o m e n t d ie R o l l e der A n k l ä g e r i n 

e in , u n d ihre R e d e bewahrhe i t e te s ich a n s c h l i e ß e n d d u r c h d ie Feuer 

p r o b e , d e n n sie f u h r for t : » [ U ] n d d a m i t d u siehst, dass das w a h r ist, 

w a s i ch sage, so w i l l i ch es d u r c h d ie P r o b e des g l ü h e n d e n Eisens b e 

weisen.«2 1 D a d ie W i t w e d ie P r o b e b e s t a n d , m u s s t e s ich O t t o I I I . der 

A n k l a g e stel len. D e r F o r t g a n g w i r d i n der Legenda aurea w i e fo lgt b e 

schr ieben : »A l s der Ka iser sah, erschrak er, u n d gab s ich i n d ie H a n d 

des W e i b e s , se ine Strafe z u e m p f a n g e n « 2 2 , d e n n er »erkannte« i n der 

b e s t a n d e n e n P r o b e »die Wahrhe i t« 2 3 . A n g e l e h n t an d e n T h r o n we i ch t 

der K ö n i g i m G e m ä l d e z u r ü c k , w ä h r e n d i m H i n t e r g r u n d in fo lge der 

n u n b e w i e s e n e n U n s c h u l d des G r a f e n d ie Ka i ser in a u f d e m Schei ter 

h a u f e n v e r b r a n n t w i r d , d e n n der Ka iser l ieß »sein W e i b l e b e n d i g ve r 

b r e n n e n u n d gab der W i t w e als L o s k a u f f ü r s ich selber v ier Burgen .« 2 4 

II 

N e b e n der ersten nar ra t i ven E b e n e fügt B o u t s e ine zwei te , n i ch t n a r r a -

tive E b e n e e in, i n d e m er das G e s c h e h e n w i e a u f e iner B ü h n e präsent iert , 

d ie v o n ve r sch i edenen , fast l e b e n s g r o ß e n F iguren g e r a h m t w i r d . A u f 

g r u n d ihrer I n d i f f e r e n z b i l d e n diese F iguren , d ie i m Z u s a m m e n h a n g 

20 J a c o b u s d e Voragine: Die Legenda Aurea. Güters loh 1999 , S. 750 . 
21 Ebd. 
22 Ebd. 
23 Ebd., S . 751. 
24 Ebd. 



des Porträts als mögliche identifizierbare Personen gelesen wurden, 
ein Rätsel. Die Darstellung der Tafelbilder wurde lange in mehrfacher 
Hinsicht als misslungen betrachtet. Zunächst galt die Hinrichtung 
selbst als zu hässlich, so dass im 19. Jahrhundert der offene und bluten
de Rumpf des Enthaupteten durch einen weiteren Busch übermalt und 
verdeckt wurde.25 Noch heute hängt im Rathaus von Leuven eine Kopie 
der beiden Tafeln, die sich auf den Zustand mit der übermalten Ent
hauptungsszene bezieht. Des Weiteren beruhte die Kritik im 19. Jahr
hundert auf der psychologischen Deutung dieser Personen, wonach die 
Hofleute um die Szene herum stehen, »alle sinnend, als glaubten auch 
sie nicht an die Gerechtigkeit des Urtheils«26. Immer wieder wurden 
Teilnahmslosigkeit und fehlender Ausdruck dieser Figuren gegenüber 
dem dramatischen Geschehen kritisiert. Die »Teilnahmslosigkeit der 
bei dem grausigen Akte Anwesenden« sowie ihre »äußere und innere 
Unbewegtheit an den spannenden Vorgängen« seien nach Willy Burger 
»der bedeutendste Mangel«27 der Tafelbilder. Sogar die »meisterhafte 
Bildnisleistung der äußeren Form« wird bemängelt, da sie »bar jeder 
Manifestation inneren Lebens« sei. Das Fazit des Philosophen und 
Kunsthistorikers Heinrich Gustav Hotho: »Aller Tüchtigkeit ohnerach-
tet sind es wenig erfreuliche Bilder.«28 

Erst Wolfgang Schöne schätzt die großen Tafeln und verleiht die
sen Personen den psychologischen Ausdruck einer Ernsthaftigkeit: »Um 
diese Mitte herum stehen nun die hageren und knochigen Gestalten 
der anwesenden Männer; sparsam in Geste und Ausdruck, unterstüt
zen sie durch die Kraft ihres bloßen Daseins die ernste Wirkung des
sen, was sich ereignet.«29 Nicht zuletzt betont er den inneren Zusam
menhang, der zwischen den verschiedenen Personen besteht: »Die elf 
Bürger von Löwen, die um diese fünf Gestalten gruppiert sind, neh
men an dem Ereignis keinen Anteil. Ihre Aufmerksamkeit ruht in sich 

25 S . Strobl: Diene Bouts (1990) , S. 64 . 
26 Ebd. 
27 Willy Burger: Die Malerei in den Niederlanden 1400-1550. München 1925, S . 63. 
28 Heinrich Gus tav Hotho: Geschichte der deutschen und niederländischen Malerei. 

Eine öffentliche Vorlesung an der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Berlin. Berlin 1843 , S . W . 

29 S c h ö n e : Dieric Bouts und seine Schule (1938) , S. 112. 



selbst. Trotzdem bestehen tiefe Verbindungen besonderer Art. Alle 
diese Männer repräsentieren ein Höchstmaß von Lauterkeit und Recht
lichkeit.«30 Als Einziger stellt er sich die Frage, in welcher Weise Bouts 
diese Personen denn sonst hätte darstellen sollen: »Man hat die Teil
nahmslosigkeit der Zeugen, der Löwener Bürger, an den dargestellten 
Ereignissen beklagt, aber man hat sich nicht darüber geäußert, wie 
man sich eine Teilnahme dieser Männer denkt.«31 Und er fährt mit 
Recht fort: 

»Sollen diese Bürger von Löwen, diese hervorragendsten Vertreter 
der Stadt, auf der Tafel mit der Hinrichtung des Grafen schon wissen, 
daß ein Unschuldiger hingerichtet wird und seiner Hinrichtung untä
tig zusehen (denn zu verhindern ist sie ja nicht), oder sollen sie es noch 
nicht wissen und dann etwa durch Gebärden des Abscheus vor dem 
vermeintlichen Sünder usw. sich selbst mit dem Unrecht belasten, das 
geschieht? Beides dürfte erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringen, 
besonders wenn man bedenkt, welch unerbittlichen Ernst und welche 
Wahrhaftigkeit diese Löwener Bürger repräsentieren!«32 

Zusätzlich zur ungeklärten Funktion der verschiedenen Leuvener 
Bürger bei den Szenen des Verbrechens und des Gottesurteils stellt sich 
die Frage, weshalb Bouts aufgrund des Rats von van Haegth das veral
tete Rechtsverfahren der Feuerprobe darstellen musste. Diese beiden 
Aspekte, die Indifferenz der Personen und der Bezug auf ein veraltetes 
Rechtssystem, führen dazu, dass einerseits der rechtshistorische Blick 
auf die beiden Bildtafeln die Darstellung einer veralteten Rechtspraxis, 
des Gottesurteils, erkennt. In dieser Hinsicht wirken die Bilder jedoch 
unzeitgemäß und bezeugen dadurch lediglich die scheinbare juristi
sche Unkenntnis und Unfähigkeit des Malers. Die juristisch-historische 
Lektüre bleibt dabei auf der Ebene der Narration, das heißt auf der text
basierten Geschichte der Gerechtigkeit Ottos III., ohne der ikonischen 
Ebene Beachtung zu schenken. Anderseits beschreibt die bisherige 
kunsthistorische Literatur, die den rechtshistorischen Kontext vernach
lässigt, zwar jene Personen, die nicht in ein Narrativ eingebunden sind, 

30 Ebd. 
31 Ebd., S. 115. 
32 Ebd. 



doch bilden diese ein Problem, da sie nicht an dem Ereignis teilzuneh
men scheinen, sondern indifferent vereinzelt neben- und hintereinan
der stehen. 

Andreas Strobl stellt eine Verbindung zwischen Jurisprudenz und 
den Figuren her, um die beiden Bildtafeln unter dem Aspekt einer 
städtischen Ikonografie zu deuten. Neben der Löwenskulptur im Zen
trum der zweiten Tafel und den Stadtansichten im Hintergrund, die 
direkte architektonische Bezüge zur Stadt Leuven aufweisen, handelt 
es sich bei den porträtierten Figuren, die sich um die Szenen versam
meln, mit großer Wahrscheinlichkeit um Bürger, Kleriker und Adlige 
aus der Stadt Leuven. Anhand der Kleider konnte Strobl aufzeigen, 
dass die Figuren bestimmte Ämter und Stände repräsentieren, die mit 
der Justiz in Verbindung stehen. »Wenn hier also Einwohner der Stadt 
dargestellt sind, so doch wohl diejenigen, die mit der Justiz in Verbin
dung stehen. Sie haben die besprochene Funktion städtischer Zeugen, 
ohne direkt am Verfahren beteiligt zu sein. Naheliegenderweise könn
ten die Schöffen der Stadt abgebildet sein.«33 Den Schöffen und dem 
Schöffenamt, zu dem Patrizier, Bürger und seit 1378 auch Handwerker 
Zugang hatten, oblag zu dieser Zeit die richterliche Entscheidung -
beide Gemälde hingen im Gerichtssaal, der auch »Schöffenkammer« 
genannt wurde. 

»Mit ziemlicher Sicherheit ist jedoch kein konkretes Gremium 
dargestellt, etwa die sieben Schöffen, die für Strafprozesse zuständig 
waren. Es kann also die These aufgestellt werden, daß eine Auswahl der 
gesamten städtischen Justizfunktionen - also eine ideelle Konstella
tion - dargestellt ist, die der Hinrichtung beobachtend beiwohnt. Dies 
würde zu der Interpretation des Themas, der Anspielung auf städti
sche Gegebenheiten als einer Darstellung städtischer Sorgen und An
sprüche und zu der Form fiktiver Zeugenschaft passen, die als juristi
scher Aspekt ihrer Anwesenheit zu gelten hat.«34 

Der Stab und das Zepter sind dabei für die Verbindung zu juristi
scher Tätigkeit ausschlaggebend. Der Stab, der für die richterliche Funk
tion des Königs eine wichtige Rolle spielt, ist sowohl für die Leuvener 
33 Strobl: Diene Bouts (1990) , S. 62 . 
34 Ebd., S. 64 . 



Univers i tä ts rek toren u n d deren Faku l tä t svors tände w i e a u c h f ü r s täd 

t ische R i ch te r nachgew iesen ; er ze ichnete i m ju r i s t i s chen S i n n e deren 

A m t u n d M a c h t aus . D i e so g e n a n n t e n a k a d e m i s c h e n Stäbe3 5 s tehen 

dabe i i n B e z i e h u n g z u m h ö f i s c h e n Stab, a u f d e n s ich d ie edel gekle i 

dete F igur i m rechten V o r d e r g r u n d des B i ldes v o n D i e r i c B o u t s stützt . 

I n d e m G e m ä l d e hä l t der K ö n i g i n seiner r i ch ter l i chen F u n k t i o n e in 

Zepter i n der H a n d , u n d sogar der D o m i n i k a n e r m ö n c h , der seine H a n d 

a u f d ie Schul ter des A d l i g e n legt, hä l t h i n t e r s e i n e m R ü c k e n e inen Stab 

i n der H a n d . A u s g e h e n d v o n der T h e s e e iner idee l len K o n s t e l l a t i o n 

städt ischer J u s t i z f u n k t i o n stellt s ich d ie Frage, we lcher Z u s a m m e n h a n g 

z w i s c h e n d iesen F iguren , d i e s ich u m d ie na r ra t i ven S z e n e n v e r s a m 

m e l n , u n d der E r z ä h l u n g des Go t tesur te i l s als veraltetes Rech t s sys tem 

besteht . 

III 
S o w o h l in der schr i f t l i chen Fassung der Legenda aurea als a u c h i n 

B o u t s ' G e m ä l d e tr i t t j e n e W a h r h e i t s f o r m der epreuve he rvo r , d ie n a c h 

F o u c a u l t ke iner B e w e i s e r h e b u n g b e d u r f t e , s o n d e r n in e iner R e i h e » a b 

geleiteter u n d theatra l ischer F o r m e n « 3 6 d e n Stärkeren zug le i ch als d e n 

j e n i g e n auswies , der Recht hat te . D i e F o r m der k ö r p e r l i c h e n P r o b e als 

Go t tesur te i l ( i n d i e s e m Fall d i e F e u e r p r o b e ) f u n k t i o n i e r t e als Rech t s 

opera tor , i n d e m »der Beschu ld ig te e iner A r t Spiel , e i n e m K a m p f m i t 

d e m e igenen K ö r p e r ausgesetzt [ w u r d e ] , u m festzuste l len, o b er d e n 

K a m p f bes tand« 3 7 . D ieser K a m p f w a r d u r c h b e s t i m m t e Rege ln u n d 

e ine b i n ä r e S t r u k t u r charakter is iert : E in E inze lner e r h o b d ie A n s c h u l 

d i g u n g gegen e i n e n a n d e r e n ; u n d n u r diese b e i d e n Par te ien w a r e n i m 

Spie l , d ie b e s c h u l d i g e n d e u n d d ie angeschuld igte . 3 8 K e n n z e i c h n e n d 

f ü r d ie epreuve ist ihre Ä h n l i c h k e i t m i t e i n e m D u e l l , be i d e m zwe i 

Par te ien gegene inander antre ten , w i e d ies a u f der nar ra t i ven E b e n e i m 

35 Vgl. ebd. , S . 53 . 
36 Foucault: Die Wahrheit und die juristischen Formen (2002) , S. 714. 
37 Ebd., 712. 
38 Vgl. ebd., S . 709 . 



G e m ä l d e v o n D i e r i c B o u t s z w i s c h e n der G r ä f i n als A n k l ä g e r i n u n d 

d e m Kaiser als A n g e k l a g t e n geschieht . D a b e i erhäl t d ie epreuve e i n e n 

a u t o m a t i s c h e n Charak te r , i n d e m led ig l i ch b e s t i m m t e Rege ln e inge 

ha l ten w e r d e n m ü s s e n . D a s Go t tesur te i l m u s s t e be isp ie lsweise v o r e i 

n e m P u b l i k u m s ta t t f inden , »das a l le in d ie E i n h a l t u n g der Rege ln z u 

gewähr le i s ten hatte.«3 9 

A u f d e n ersten B l i ck k ö n n t e es s ich i n d e n b e i d e n Ta fe lb i l dern be i 

d e n F iguren , d i e u m d ie Szenen aus der E r z ä h l u n g der Gerech t igke i t 

O t t o s I I I . v e r s a m m e l t s i nd , u m das P u b l i k u m h a n d e l n , das i m Sys tem 

der epreuve z u r E i n h a l t u n g der Rege ln n o t w e n d i g ist. D i e s w ü r d e j e 

d o c h n u r f ü r d ie zwe i te Tafe l zu t re f fen , a u f we l cher d ie F e u e r p r o b e 

s tat t f indet . W a s m a c h t m a n aber m i t d e n P e r s o n e n a u f der ersten Tafel , 

d ie , u m d ie Szene des V e r b r e c h e n s g r u p p i e r t , der H i n r i c h t u n g des 

u n s c h u l d i g e n G r a f e n assistieren? A u c h b le ib t d i e Frage w e i t e r h i n u n 

gelöst , w i e d ie I n d i f f e r e n z der P e r s o n e n u n d i n s b e s o n d e r e der Sachver 

ha l t , dass der g r ö ß t e Teil der P e r s o n e n n i ch t a u f d ie Szene des V e r b r e 

chens b l i ck t , z u erk lären ist. Z u s ä t z l i c h ist an der G e s c h i c h t e O t t o s I I I . 

f r a p p a n t , dass der K ö n i g , der e igent l i ch das E i n h a l t e n der Rege ln ü b e r 

w a c h e n m ü s s t e , in se iner F u n k t i o n als R i ch te r angek lagt w i r d . D e n n 

be i »der ger i ch t l i chen P r o b e ist j e m a n d a n w e s e n d , der als R ich ter b e 

ze i chne t w i r d - de r po l i t i s che S o u v e r ä n o d e r j e m a n d , der i m b e i d e r 

sei t igen E i n v e r s t ä n d n i s der K o n t r a h e n t e n d a z u b e s t i m m t w u r d e - u n d 

der l ed ig l i ch d a f ü r sorgen sol l , dass b e i m K a m p f d ie Rege ln e ingeha l 

ten werden .« 4 0 F o u c a u l t z ieht d a r a u s d e n Schluss , dass der R ich ter 

»n ich t d ie W a h r h e i t , s o n d e r n d e n regelgerechten A b l a u f des V e r f a h 

rens«41 bezeugt . In A n l e h n u n g a n diese Ü b e r l e g u n g e n k a n n d ie b i l d 

l iche D a r s t e l l u n g O t t o s I I I . i n d e n G e m ä l d e n v o n B o u t s als e ine 

G e s c h i c h t e gelesen w e r d e n , d ie das alte Rech tssys tem selbst ank lagt : 

v e r k ö r p e r t i m K ö n i g , der als R ich ter ü b e r d e n V e r l a u f der G o t t e s u r 

teile w a c h t . 

I m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m n e u a u f k o m m e n d e n Rech t s sys tem 

ergibt d ie G le i chgü l t i gke i t u n d I n d i f f e r e n z dieser F i g u r e n i n s o f e r n e i -

39 Ebd., S. 713. 
40 Ebd., S. 714. 
41 Ebd. 



n e n S i n n , als sie exak t d i e j en ige P o s i t i o n e ines n e u t r a l e n D r i t t e n e i n 

n e h m e n , d u r c h d e n s ich der neuze i t l i che W a h r h e i t s t y p u s der enquete 

v o n der epreuve un tersche ide t . H a n d e l t e es s ich be i d e m f e u d a l e n 

Rech t s sys tem der P r o b e u m e in Ver f ahren , das das »E ingre i fen e ines 

D r i t t e n « n i ch t gestattet, so rück t i n der enquete gerade dieser Dr i t t e , 

»der s ich als neutra les E l e m e n t z w i s c h e n d ie a n d e r e n [stellt] u n d h e r 

a u s z u f i n d e n [versucht ] , wer v o n d e n b e i d e n d ie W a h r h e i t sagt«, ins 

Z e n t r u m der Szene. D e r s t rukture l l e U n t e r s c h i e d z w i s c h e n P r o b e u n d 

U n t e r s u c h u n g man i f e s t i e r t s ich in erster L in i e a u f der E b e n e des 

Urtei ls : » Z u k e i n e m Z e i t p u n k t ersche in t h ie r e in Ur te i l s spruch ; das ge 

sch ieht erst u m d ie W e n d e v o m 12. z u m 13. J a h r h u n d e r t . D a s Ur te i l ist 

der S p r u c h e ines D r i t t e n , der sagt, w a s fo lgt : E iner ha t Rech t , we i l er 

d ie W a h r h e i t gesagt hat ; der andere ha t U n r e c h t , we i l er ge logen hat . 

D a r u m g ibt es d e n Ur te i l s sp ruch i m f euda len Rech t n i ch t ; d ie A u f t e i 

l u n g i n W a h r h e i t u n d I r r t u m z w i s c h e n d e n K o n t r a h e n t e n spielt d o r t 

ke ine Ro l le ; es g ib t n u r Sieg o d e r Nieder lage.« 4 2 D i e M e r k m a l e der 

P r o b e i m a l ten Feuda l recht f u n k t i o n i e r e n dabe i w e d e r als W a h r 

he i t sopera to r n o c h als a p o p h a n t i s c h e r Opera tor , 4 3 s o n d e r n led ig l i ch 

als Rech tsopera tor . W e n n s ich u m d ie Szenen des V e r b r e c h e n s u n d des 

Go t tesur te i l s i n d o m i n a n t e r W e i s e d i e j e n i g e n P e r s o n e n v e r s a m m e l n , 

d ie s ich d u r c h ihre Neutra l i t ä t u n d e m o t i o n a l e I n d i f f e r e n z ausze i ch 

n e n , so w i r d d a m i t g e n a u j e n e dr i t te I n s t a n z i m G e m ä l d e repräsen 

t iert , d ie v o n n u n a n n o t w e n d i g g e w o r d e n ist, u m d ie w a h r e n Bege 

b e n h e i t e n z u rekons t ru ie ren . 

D i e Ger i ch t sve r f ahren s t a n d e n i m H i n b l i c k a u f d ie W a h r h e i t s f i n 

d u n g v o r f o l g e n d e m P r o b l e m : W i e k a n n i n e i n e m I n n e n r a u m , a m O r t 

e ines G e r i c h t s - o d e r K ö n i g s a a l s , d ie W a h r h e i t er forscht w e r d e n , w e n n 

das V e r b r e c h e n a u ß e r h a l b s t a t tge funden hat? W i e k a n n also e in ve r 

brecher i sches G e s c h e h e n , w i e es s ich i n der l i n k e n Tafel v o n B o u t s a u 

ß e r h a l b der S t a d t m a u e r n ereignet , i n n e r h a l b e ines e inz igen R a u m s 

a u f se ine Ungerech t igke i t h i n u n t e r s u c h t w e r d e n , w e n n es n i c h t m e h r 

d u r c h das Go t t e sur te i l e rw iesen w i rd? Just i n f lagrant i e r tappt z u w e r 

d e n , was , w i e F o u c a u l t beschre ib t , a u c h i m Mi t te la l ter z u m E ingre i fen 

42 Ebd., S . 713. 
43 Ebd., S. 714. 



eines Dritten fuhren konnte, geschah und geschieht bekanntlich äu
ßerst selten. Dies bedeutet, dass eine gegenwärtige Beobachtung des 
Verbrechens, insbesondere vor einem Gericht, so gut wie nie stattfin
den kann. Aus diesem Grund sind andere Techniken einer Wahr
heitsfindung erforderlich: es bedarf einer Ortsbesichtigung (visitatio), 
einer Beweiserhebung, einer Beurteilung von etablierten Experten, ei
ner Sammlung von unterschiedlichen Berichterstattungen und einer 
Befragung von glaubwürdigen Zeugen44, die im Gerichtssaal die Re
konstruktion eines Geschehens, die Ermittlung einer Wahrheit ermög
lichen. Die linke Tafel von Dieric Bouts führt vor, wie die u m die 
Szenen versammelten Figuren, deren Kleidung der Mode Brabants in 
den siebziger Jahren des 15. Jahrhunderts entspricht45, einerseits dem 
Geschehen beiwohnen, als würden sie die verbrecherische Hinrich
tung des unschuldigen Grafen als aktuelles Geschehen beobachten, 
u m andererseits doch zeitlich nicht in der alten Geschichte anwesend 
zu sein, da sie größtenteils nicht auf die Szene selbst blicken. Die Dar
stellung der linken Tafel führt die zeitlich paradoxe Situation vor, dass 
Verbrechen trotz ihrer Unzulänglichkeit aufgrund ihrer unbeobach
teten Vergangenheit mit den Techniken der Untersuchung auf ihre 
Wahrheit hin untersucht werden können. 

Die urteilende Instanz, die sich ikonografisch in ihrer Funktion 
durch den Stab auszeichnet, muss sich während des Gerichtsverfah
rens auf verschiedene Personen wie Sachverständige, Berichterstatter 
und Zeugen stützen können, da das Verfahren der Untersuchung im Ge
gensatz zur Probe, die die Frage nach Sieg oder Niederlage stellt, durch 
andere, von einer neutralen dritten Instanz gestellte Fragen geleitet 
wird, die Foucault in Theorien und Institutionen des Strafvollzuges wie 
folgt erläutert: Zur 

»Gesamtheit von Praktiken zählen die für die Untersuchung cha
rakteristischen Fragen (Wer hat was getan? Ist die Tatsache allgemein 
bekannt? Wer hat es gesehen und kann das bezeugen? Was für Hin
weise liegen vor und was für Beweise? Gibt es ein Geständnis?); die 
Phasen der Untersuchung (in denen jeweils die Tatsache begründet, 

44 S . ebd. , S . 706 . 
45 S. Strobl: Dieric Bouts (1990) , S. 46 . 
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der Schuldige festgestellt und die Umstände der Tat erfasst werden); 
die Personen der Untersuchung (derjenige, der verfolgt; derjenige, 
der zur Anzeige bringt; derjenige, der es gesehen hat; derjenige, der 
leugnet oder gesteht; derjenige, der richten und die Entscheidungen 
fällen muss).«46 

A b b . 3 : Detail aus Dieric Bouts : Die Gerechtigkeit Ottos III., Das Martyrium des 
Unschuldigen ( 1 4 7 3 - 1 4 8 2 ) 

Neben dem rot gekleideten Mann, den Strobl aufgrund seiner 
schwarzen Kopfbedeckung und Binde als Rektor der Universität identi
fiziert hat, steht im linken Bild ein mit roter Kopfbedeckung versehener, 
dunkel gekleideter Mann, der in seiner Hand eine Pergamentrolle hält 
und damit die Funktion eines Berichterstatters einnimmt (s. Abb. 3). 
Die Verbindung zwischen Ortsbesichtigung und Gerichtsverhandlung 
46 Michel Foucault: »Theorien und Institutionen d e s Strafvollzuges«, in: ders.: Schriften. 

Bd. II, Frankfurt am Main 2 0 0 2 , S . 4 8 6 - 4 9 0 , S . 4 8 8 . 



A b b . 4: Detail aus Dieric Bouts : Die Gerechtigkeit Ottos III., 
Die Feuerprobe ( 1 4 7 1 - 1 4 7 3 ) 

wird visuell durch die Figur des Sekretärs47 sowie durch den Rektor 
der Universität reflektiert, indem sie sich vom Geschehen nach rechts 
abwenden, das heißt sich dem rechten Gemälde (s. Abb. 2) zuwenden, 
also dem Ort, an dem über den Verlauf der Tat, über das Urteil und 
über die entsprechende Bestrafung verhandelt wird. Sie stehen dem 

47 Zur Funktion d e s Sekretärs im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit vgl. Horst 
Wenze l : »Sekretäre - heimITchaere. Der Schauraum öffentlicher Repräsentat ion 
und die Verwaltung d e s Geheimen«, in: Bernhard Siegert, J o s e p h Vogel (Hrsg.): 
Europa. Kultur der Sekretäre. Zürich, Berlin 2 0 0 3 , S . 2 9 - 4 3 . 



D o m i n i k a n e r u n d d e m ad l igen H e r r n , der s ich a u f e i n e n Stab s tützt , 

g e w i s s e r m a ß e n g e g e n ü b e r u n d e r ö f f n e n d a d u r c h d e n R a u m , i n w e l 

c h e m s ich d i e Szene der F e u e r p r o b e absp ie l t , so dass a u c h f o r m a l 

e i n e e inhe i t l i che V e r b i n d u n g der b e i d e n Ta fe lb i lder ents teht (s. A b b . 1 

u n d 2 ) . I m G e g e n s a t z z u m l i n k e n G e m ä l d e o p e r i e r e n d ie Sachvers tän 

d i g e n b e z i e h u n g s w e i s e d i e Vertreter der Un ivers i tä t a u f d e m rechten 

G e m ä l d e , a lso i m I n n e n r a u m des K ö n i g s a a l s , m e h r i m H i n t e r g r u n d , 

i n d e m h i n t e r d e m T h r o n des K ö n i g s e ine wei tere rot gek le idete P e r s o n 

z u sehen ist. N e b e n der B e u r t e i l u n g v o n etab l ier ten Sachvers tänd igen 

u n d e iner v o n Sekretären erstellten S a m m l u n g v o n untersch ied l i chen 

schr i f t l i chen Ber i ch te r s ta t tungen b e d a r f es e iner B e f r a g u n g v o n g l a u b 

w ü r d i g e n Z e u g e n , u m d i e R e k o n s t r u k t i o n der w a h r e n B e g e b e n h e i t 

gewähr le i s ten z u k ö n n e n . A u c h der Z e u g e fehlt n i c h t a u f B o u t s ' G e 

m ä l d e , o b w o h l gerade dieser i m Z u s a m m e n h a n g m i t der E r z ä h l u n g 

irre levant ist. A m O r t der W a h r h e i t s f i n d u n g , d e m Ger i ch t s - b e z i e h u n g s 

we ise T h r o n s a a l , w i r d e in Z e u g e herbe igeho l t , der m i t se iner rechten 

H a n d s c h w ö r t (s. A b b . 4 ) . 

W a s B o u t s i n se inen b e i d e n B i l d e r n s i ch tbar w e r d e n lässt, ist e in 

j u r i d i s c h e s Schausp ie l , das n i ch t m e h r d e n Rege ln der epreuve, s o n d e r n 

d e m V e r f a h r e n der enquete fo lgt . D i e T a f e l n ze igen d e n Ger i ch t s saa l 

als e i n e n S c h a u p l a t z , a u f d e m s ich e in ve rgangenes G e s c h e h e n n o c h 

e i n m a l ak tue l l vo l l z i eh t . D a b e i unter l iegt alles, w a s h ier ersche int , b e 

reits d e m s e l b e n M a ß »ob jek t i ve r« Z e u g e n s c h a f t , b e v o r S c h ö f f e n u n d 

R i ch te r i h r Ur te i l sprechen . D ieses das G e r i c h t s d r a m a b e s t i m m e n d e 

M a ß ha t s ich d i rekt i n d e n m a l e r i s c h e n E n t w u r f des B i ldes e i n g e 

schr i eben . A u s g e h e n d v o n der Z e n t r a l p e r s p e k t i v e w u r d e i n der F r ü 

h e n N e u z e i t e ine B i l d t e c h n i k e n t w o r f e n , d i e zug le i ch o b j e k t i v i e r e n d 

u n d r e k o n s t r u i e r e n d oper ie r t . E r w i n P a n o f s k y er läutert i n » D i e Per 

spek t i ve als s y m b o l i s c h e Form<«, dass B o u t s der erste N i e d e r l ä n d e r 

sei, der i n s e i n e m A b e n d m a h l b i l d d e n g a n z e n R a u m in e i n e m e inz igen 

F l u c h t p u n k t k o n v e r g i e r e n lässt. Er schre ibt , dass B o u t s s ich w o h l der 

T e c h n i k b e d i e n t hat , d ie 1504 v o n P o m p o n i u s G a u r i c u s i n la te in ischer 

S p r a c h e festgehal ten w u r d e . D i e s e T e c h n i k , d ie L e o n Batt ista A l b e r t i 

als K o n t r o l l m i t t e l e m p f i e h l t , ist e in D i s t a n z p u n k t v e r f a h r e n o h n e D i s 

t a n z p u n k t (s. A b b . 5) . Sie un tersche ide t s ich v o n A l b e r t i s V e r f a h r e n 



d a r i n , dass d i e » g a n z e K o n s t r u k t i o n o h n e a b g e s o n d e r t e H i l f s z e i c h 

n u n g a u f e i n e m e i n z i g e n Z e i c h e n b l a t t a u s g e f ü h r t w i r d , w e l c h le tz teres 

d i e G r ö ß e des e i g e n t l i c h e n B i l d f e l d e s ü b e r t r e f f e n m u s s . D a h e r b e g i n n t 

d i e K o n s t r u k t i o n s t e c h n i k m i t e i ne r H a l b i e r u n g e i n e s g r o ß e n Z e i c h e n 

b la t tes d u r c h e i n e M i t t e l s e n k r e c h t e , d a m i t d i e K o n s t r u k t i o n des se i t 

l i c h e n A u f r i s s e s s i ch n a c h d e r Sei te h i n e n t w i c k e l n k a n n . « 4 8 
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Abb. 5: Erwin Panofsky: Perspektivische Konstruktion des schachbrettmäßig 
eingeteilten »Grundquadrates« nach Pomponius Gauricus 

Z e i c h n e t m a n d ieses V e r f a h r e n , das n a c h d e r H a l b i e r u n g des B i l d e s 

m i t d e r S e t z u n g d e r E i n t e i l u n g d e r h o r i z o n t a l e n A c h s e b e g i n n t , i n d e r 

r e c h t e n Ta fe l m i t d e r F e u e r p r o b e n a c h , s o b i l d e t d i e M a ß e i n h e i t des 

F u ß b o d e n s , d i e j e w e i l s e i n e n F u ß m i s s t , d e n A u s g a n g s p u n k t d e r B i l d 

k o n s t r u k t i o n . D a s L o t r-t setzt d e n O r t des F l u c h t p u n k t e s i n n e r h a l b 

des z u m a l e n d e n B i l d e s fest , i n d e m a u f d e r H o r i z o n t l i n i e d e r P u n k t t 

s p i e g e l v e r k e h r t ü b e r t r a g e n w i r d , u m d e n P u n k t u a u f d e r l i n k e n Seite 

z u b e s t i m m e n . D a n n w e r d e n d i e P u n k t e c b i s e j e w e i l s m i t u u n d m i t t 

48 Erwin Panofsky: »Die Perspektive als »symbolische Form<«, in: Karen Michels, 
Martin Warnke (Hrsg.): Erwin Panofsky. Deutschsprachige Aufsätze. Bd. II, Berlin 
1998, S. 737-738. 



verbunden. Entscheidend sind dabei die Schnittpunkte, die aus der 
Überkreuzung der Linien zwischen t und den Punkten auf der hori 
zontalen Achse mit der vertikalen Achse entstehen. Zieht man von die
sen Schnittpunkten aus horizontale Linien, so bestimmen diese die 
Verkürzung der Platten des Bodens auf der Tafel. Der Fluchtpunkt u 
mündet dabei, wie die perspektivische Rekonstruktion zeigt, in der 
Figur, die ihre rechte Hand zum Schwur erhoben hat (s. Abb. 6). 
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A b b . 6: Perspekt iv ische Konstruktion d e s G e m ä l d e s Die Gerechtigkeit Ottos III., 
Die Feuerprobe von Dieric B o u t s (vgl. A b b . 2) 

Neben dem schwörenden Patrizier greift eine aus dem Bild bli
ckende Person diesem unter den A r m und weist mit dem Zeigefinger 
auf den glühenden Balken, der in seiner Verkürzung beinahe das Maß 
der Elle einnimmt. Doch nicht nur der schwörende Patrizier, der König 
und der Adlige neben dem Dominikaner, lenken ihre Aufmerksamkeit 
auf die dramatische Szene im Mittelpunkt des Bildes, sondern auch die 
im Hintergrund stehende dunkel gekleidete Person mit roter Kopfbe
deckung. Folgt man der Horizontlinie, die durch die Punkte t und u 



k o n s t r u i e r t w i r d , so d u r c h l ä u f t d iese g e n a u deren g e ö f f n e t e n H ä n d e , 

d ie m i t d ieser Ges te das M a ß des g l ü h e n d e n E i s e n b a l k e n s a b z u n e h 

m e n sche inen . V o m »Messen i m Z w e i k a m p f « en twicke l te s ich das Recht 

i m Sys tem der U n t e r s u c h u n g z u e i n e m » M a ß n e h m e n « : N e b e n s e i n e m 

t e c h n i s c h e n S i n n e als M e s s e n w u r d e das M a ß d i s k u r s i v i m S i n n e der 

enquete als b ü r o k r a t i s c h e V e r w a l t u n g s o p e r a t i o n e i n g e f ü h r t . D e r F u ß 

u n d d i e El le v o n L e u v e n w u r d e n i n d ie M a u e r des »Registersaals« e i n 

geri tzt - d ieser v o r Feuer geschütz te V e r w a l t u n g s r a u m i m R a t h a u s , i n 

d e m d ie F i n a n z e n der Stadt a u f b e w a h r t w u r d e n , w a r e b e n s o der O r t , 

a n d e m d ie g e n a u e n R i c h t l i n i e n der G e w i c h t e u n d M a ß e ü b e r w a c h t 

w u r d e n . D i e enquete, z u der a u c h d i e V e r m e s s u n g gehör t 4 9 , w i r d b i l d 

l i ch u n d b i l d t e c h n i s c h i n s o f e r n i n das G e m ä l d e e i n g e f ü h r t , i n d e m d ie 

v e r w a l t u n g s t e c h n i s c h ü b e r w a c h t e M a ß e i n h e i t d e n A u s g a n g s p u n k t der 

p e r s p e k t i v i s c h e n B i l d k o n s t r u k t i o n b i lde t . D i e E i n h e i t der S te inp la t ten 

a m B o d e n , d ie j ewe i l s dre i k l e ine Q u a d r a t e b e i n h a l t e n , b e m i s s t exakt 

d ie G r ö ß e der i n der W a n d e inger i t z ten Elle v o n 6 8 c m . A u s g e h e n d v o n 

der G r ö ß e n e i n h e i t der L e u v e n e r El le, d i e e b e n s o d i e H o l z p l a t t e n des 

Ta fe lb i ldes w i e a u c h das i m Ver t rag schr i f t l i ch festgelegte F o r m a t des 

B i ldes b e s t i m m t , w u r d e d ie pe r spek t i v i s che K o n s t r u k t i o n der rechten 

Tafel e n t w o r f e n . 

Es s i n d d ie dre i t e c h n i s c h e n , b ü r o k r a t i s c h e n u n d b i l d t e c h n i s c h e n 

Seiten des M a ß e s , d ie d e n S c h a u p l a t z der j u r i d i s c h e n W a h r h e i t s f i n 

d u n g s o w i e der R e c h t s p r e c h u n g k o n s t i t u i e r e n . Letz t l i ch ist das M a ß 

der R e f e r e n z p u n k t , der J u r i s p r u d e n z u n d B i l d z u s a m m e n f ü h r t , u m die 

W a h r h e i t o b j e k t i v i e r e n d , w i e d e r h o l b a r u n d vergegenwär t igend p r ä s e n 

t ieren z u k ö n n e n . I n d e m der s c h w ö r e n d e A u g e n z e u g e se inen B l i ck a u f 

d ie repräsentat ive Szene des Go t tesur te i l s r ichtet , d ie zug le i ch m i t t e l s 

der a u f sie z e i g e n d e n l i n k e n H a n d der s c h w a r z gek le ide ten P e r s o n b e 

t o n t w i r d , stellt das G e m ä l d e dar, dass es z u r ak tua l i s i e renden R e k o n 

s t r u k t i o n der W a h r h e i t n i ch t n u r der Sagbarke i t , s o n d e r n i m s tarken 

49 »Als enquete, vom lateinischen inquisitio, bezeichnet Foucault d a s Grundmuster 
diverser Untersuchungsverfahren, die von der gerichtlichen Ermittlung oder Be 
we i sau fnahme über empir ische Erhebungen, Befragungen, Bes tandsau fnahmen 
aller Art bis hin zu speziellen Verfahren wie Vermessung oder Inspektion reichen.« 
Anmerkung d e s Übersetzers Michael Bischoff , in: Foucault: Die Wahrheit und die 
juristischen Formen (2002) , S . 707. 



M a ß e a u c h der S ichtbarke i t bedar f . D e r s c h w ö r e n d e Patr iz ier k a n n 

z w a r als A u g e n z e u g e f ü r das w a h r e G e s c h e h e n i m se lben M o m e n t des 

G e s c h e h e n s , das he iß t der F e u e r p r o b e , gesehen w e r d e n , d o c h b e d a r f 

es i n n e r h a l b der epreuve ke iner A u g e n z e u g e n , d ie s c h w ö r e n , s o n d e r n 

led ig l i ch e ines P u b l i k u m s , das d ie E i n h a l t u n g der Rege ln ü b e r w a c h t . 

I n A n b e t r a c h t e ines v e r g a n g e n e n Ere ignisses h i n g e g e n m u s s e in A u 

g e n z e u g e s c h w ö r e n , dass er d ie W a h r h e i t ü b e r das G e s e h e n e spr ich t , 

da a n s o n s t e n d i e R e k o n s t r u k t i o n des Ta tbes tandes n i c h t e r fo lgen k a n n . 

A n g e s i c h t s der g e m a l t e n E x e k u t i o n v o n B o u t s stellt s ich a lso d ie Frage, 

o b es s ich h ie r w e n i g e r u m d ie A n w e s e n h e i t der P e r s o n e n i m M o m e n t 

des ve rb recher i s chen G e s c h e h e n s h a n d e l t , als v i e l m e h r u m e ine A k t u 

a l i s i e rung e ines V e r b r e c h e n s , d ie l ed ig l i ch mi t te l s der T e c h n i k e n e iner 

O r t s b e s i c h t i g u n g , e iner Ber i ch ters ta t tung d u r c h Sekretäre s o w i e d u r c h 

Z e u g e n e r m ö g l i c h t w e r d e n k a n n . I n d i e s e m S i n n e s i n d d i e F i g u r e n i n 

ihrer n e u t r a l e n I n d i f f e r e n z n i c h t a n w e s e n d , s o n d e r n f ü h r e n i n ihrer 

j u r i s t i s chen F u n k t i o n vor , m i t w e l c h e n M i t t e l n der O r t e ines v e r g a n 

g e n e n De l i k te s b e s u c h t , b e o b a c h t e t u n d u n t e r s u c h t w e r d e n k a n n , u m 

m i t d e n T e c h n i k e n der enquete die W a h r h e i t d ieses Falles herzus te l l en . 

IV 

» D i e A u f f a s s u n g ist vo l l t iefer E m p f i n d u n g u n d se lbs tänd iger E i g e n 

t ü m l i c h k e i t « , beschre ib t H o t h o , » d o c h o h n e l e b e n d i g e Phantas ie . D i e 

c o m p o s i t i o n b le ib t be i der M e n g e der F iguren m a g e r u n d o h n e f ü l 

l e n d e G r u p p i e r u n g ; d i e Ges ta l t en , u n g e b ü h r l i c h s c h m a l u n d l ang , ge 

h e n o d e r s tehen vere inze l t n e b e n - u n d h i n t e r e i n a n d e r , n i c h t e igent l i ch 

steif , d o c h o h n e M u s k e l k r a f t u n d B i egsamke i t , u n d w e r d e n i n i h r e m 

etwas ö d e n Loca l n i c h t h e i m l i c h . « 5 0 D i e s e B i l d k r i t i k k a n n m i t d e m 

B l i ck a u f d i e V e r f a h r e n der U n t e r s u c h u n g p o s i t i v gewertet w e r d e n , i n 

d e m d i e L e u v e n e r B ü r g e r n i c h t r ä u m l i c h u n d ze i t l ich a n w e s e n d s ind , 

s o n d e r n s ich e in ve rgangenes Ere ign is v i sue l l ve rgegenwär t igen . Es so l l 

h ier a u c h n o c h m a l s in E r i n n e r u n g ge ru fen w e r d e n , dass d ie W a h l d i e -

50 Hotho: Geschichte der deutschen und niederländischen Malerei (1843) , S . 111. 



ser ve rbrecher i schen Gesch i ch te , a lso des na r ra t i ven B i ldsu je ts , s ich a u f 

ouden zeesten, a lso a u f e ine alte v e r g a n g e n e G e s c h i c h t e bez i eh t , d ie d ie 

veraltete Rech t sprax i s der epreuve i ns Z e n t r u m stellt. D i e h e r a u s r a g e n 

d e n Ges ta l ten der m i t te l a l t e r l i chen G e s c h i c h t e n aus der Legenda aurea 

w u r d e n i n B e z u g z u m W a h r h e i t s - o d e r gar W a h r s c h e i n l i c h k e i t s g e h a l t 

v o n L e g e n d e n u n d M i r a k e l n m i t k r i t i s chen A u g e n bet rachte t , so dass 

es s ich be i der G e s c h i c h t e O t t o s I I I . exp l i z i t u m d ie E r z ä h l u n g e ines 

vera l te ten u n d d a m i t u n g l a u b w ü r d i g e n V e r f a h r e n s h a n d e l t . D i e h e u 

t ige F o r s c h u n g k o n n t e ze igen, dass de V o r a g i n e s T e x t s a m m l u n g w e d e r 

f ü r a n s p r u c h s l o s e La i en n o c h als G r u n d l a g e f ü r V o l k s p r e d i g t e n k o n 

z ip ie r t w u r d e , s o n d e r n zwe i fe l l os das h a g i o g r a f i s c h e S t a n d a r d w e r k der 

G e l e h r t e n w e l t war.51 B e s o n d e r s v o n D o m i n i k a n e r n , d i e a m engs ten 

m i t d e m V e r f a h r e n der enquete v e r b u n d e n s ind , w u r d e sie i m s c h u l i 

s c h e n u n d un ivers i t ä ren U n t e r r i c h t b e n u t z t u n d ge förder t , so dass 

d iese Schr i f t m i t dez id ie r t w i s s e n s c h a f t l i c h e m A n s p r u c h f ü r d e n 

G e b r a u c h i n der G e l e h r t e n w e l t v o n S t u d e n t e n , L e h r e r n u n d P r o f e s 

so ren verbre i tet war.5 2 

Z e n t r a l f ü r d ie U n t e r s u c h u n g ist, dass d i e Z u s a m m e n f ü h r u n g all 

der P r a k t i k e n w i e O r t s b e s i c h t i g u n g , Ber i ch ters ta t tung , W i s s e n s b e z ü g e 

u n d A u g e n z e u g e n s c h a f t , d ie n o t w e n d i g s i n d , u m d ie W a h r h e i t e ines 

v e r g a n g e n e n Ere ignisses e r m i t t e l n u n d herste l len z u k ö n n e n , i m G e 

r i c h t s r a u m i n theatra l i scher W e i s e inszen ier t u n d v o r g e f ü h r t w e r d e n . 

N u r m i t d e n M i t t e l n der Thea t ra l i t ä t u n d der s i ch tbaren F igur des V o r 

A u g e n - S t e l l e n s gel ingt es d e m Ger i ch t sve r f ahren , das ermi t te l te W i s s e n 

ü b e r das v e r g a n g e n e V e r b r e c h e n v o n a u ß e n n a c h i n n e n h o l e n z u k ö n 

n e n . Bet rachte t m a n d ie Ta fe lb i lder B o u t s , so fällt au f , dass d i e j e n i g e n 

P e r s o n e n b e z i e h u n g s w e i s e d ie Träger v o n b e s t i m m t e n Ä m t e r n o d e r 

I n s t i t u t i o n e n in i h r e m j ewe i l i gen A m t dargestel l t s i nd , de ren es b e d a r f , 

u m mi t te l s der T e c h n i k e n der U n t e r s u c h u n g d ie W a h r h e i t i m j u r i s t i 

s chen S i n n e theatra l i sch v o r A u g e n z u f ü h r e n . D e n n w e n n es w i e i m 
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G e m ä l d e v o n B o u t s d e m G e r i c h t s v e r f a h r e n gel ingt , M e n s c h e n in e i 

n e m R a u m z u v e r s a m m e l n , d ie u n t e r E i d vers i chern , dass sie gesehen 

h a b e n , dass sie Besche id w i s sen o d e r a u f d e m L a u f e n d e n s ind , d a n n 

k a n n m a n , schre ibt F o u c a u l t , »Taten , D e l i k t e u n d V e r b r e c h e n , d i e d e m 

Bere ich der ak tue l l en B e o b a c h t u n g e n t z o g e n w a r e n , so b e h a n d e l n , als 

w ä r e n sie ak tue l l b e o b a c h t e t w o r d e n . D a d u r c h erhä l t m a n d i e M ö g 

l ichke i t , d ie A k t u a l i t ä t g l e i c h s a m z u ve r l ängern , sie ze i t l ich z u v e r 

s c h i e b e n u n d sie d e m B l i ck , d e m W i s s e n d a r z u b i e t e n , als w ä r e sie n o c h 

gegenwärt ig .« 5 3 M i t h i l f e der Ber i ch te r s ta t tungen u n d des s c h w ö r e n 

d e n A u g e n z e u g e n ge l ingt es d e n b e i d e n Ta fe lb i l de rn v o n D i e r i c B o u t s , 

das ju r i s t i sche V e r f a h r e n der enquete darzus te l l en , das d a r i n besteht , 

mi t te l s e iner i nd i f f e ren ten dr i t ten Ins tanz A b w e s e n d e s z u vergegenwär 

t igen. D a d u r c h ze igen d ie B i lder a u f der i k o n i s c h e n E b e n e , in w e l c h e r 

W e i s e e in V e r b r e c h e n , das a n h a n d der F igur O t t o s I I I . a u f der reprä 

senta t i ven E b e n e erzähl t w i r d , r ekons t ru i e r t u n d zug l e i ch aktua l i s ier t 

w e r d e n k a n n , u m d i e e rmi t te l te W a h r h e i t i m Ger ich tssaa l theatra l i sch 

als enargeia v o r A u g e n z u f ü h r e n . I m Z u s a m m e n h a n g m i t der enquete, 

d ie als j u r i d i s c h e T e c h n i k d i e U n t e r s c h e i d u n g v o n w a h r u n d falsch 

ü b e r h a u p t erst h e r v o r b r i n g t , w i r d d i e R e f l e x i o n der i k o n i s c h e n E b e n e 

des B i ldes v o n B o u t s in ihrer W i r k s a m k e i t ers icht l i ch , i n d e m der p e r 

spek t i v i sche B l i ck , der in d ie s c h w ö r e n d e H a n d des A u g e n z e u g e n m ü n 

det , g e n a u d e m B l i ck en t spr i ch t , m i t d e m das ganze B i l d g e m a l t ist: als 

w ä r e d i e alte G e s c h i c h t e in ihrer v i sue l l en F igur des V o r - A u g e n - S t e l -

lens e ine gegenwär t ige B e o b a c h t u n g des v e r g a n g e n e n Ereignisses.5 4 

53 Foucault: Die Wahrheit und die juristischen Formen (2002) , S . 723. 
54 S. hierzu demnächs t ausführlicher Claudia Blümle: Unverborgenheit. Wahrheit und 

juristische Formen in der frühneuzeitlichen Malerei. Universität Base l , Phil. Diss., 
Base l 2 0 0 7 (i. E.). 


