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D I E T M A R P E I L 

Emblematische Fürstenspiegel i m 17. u n d 18. Jahrhundert: 

Saavedra — L e M o y n e — W i l h e l m 

I. 

D e r Fürstenspiegel läßt sich definieren als „eine literarische G a t t u n g didak

tischer A r t , der es u m das rechte Verhalten u n d Regieren v o n M o n a r c h e n , u m eine 

S inngebung der staatlichen O r d n u n g u n d des Herrscheramts geht " l . Texte, die 

dieser relativ weiten D e f i n i t i o n entsprechen, lassen sich bereits u m 2000 v. C h r . i m 

A l t e n O r i e n t nachweisen 2 , während die Gat tungsbeze ichnung selbst als , S p e c u l u m 

regis 4 oder ,Speculum r e g u m ' erst seit dem 12. Jahrhundert belegt ist u n d die 

eingedeutschte F o r m ,Fürstenspieger erst u m die M i t t e des 16. Jahrhunderts üblich 

w i r d 3 . D e r ,Fürstenspiegel ' ist nicht i m m e r e indeutig v o m ,Staatsroman' 4 oder v o n 

der staatstheoretischen Li teratur abzugrenzen, u n d selbst w e n n man allgemeine 

O b r i g k e i t s - u n d Adels lehren , Reformschr i f ten , Bischofsspiegel , Panegyr ic i u n d 

Leichenpredigten , fürstliche E r z i e h u n g s i n s t r u k t i o n e n sowie die Pol i t i schen Testa

mente nicht mehr als ,Fürstenspiegel ' akzept ier t 5 , bietet diese G a t t u n g ein breites 

1 BRUNO SINGER, Art. Fürstenspiegel (Theologische Realenzyklopädie Bd. 11, S. 707 — 711) S. 707. 
2 Dazu PIERRE H A D O T , Art. Fürstenspiegel (Reallexikon für Antike und Christentum Bd. 8, 

Sp. 555 — 632) Sp. 556 f.; H A D O T bespricht die Fürstenspiegel des Altertums bis zum 9. Jahrhundert 
n. Chr. Grundlegend für die Fürstenspiegel des Mittelalters nach wie vor W I L H E L M BERGES, Die 
Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters (Schriftenreihe des Reichsinstituts für ältere 
deutsche Geschichtskunde [MGH] 2) 1938, Nachdr. Stuttgart 1952, und H A N S HUBERT A N T O N , 

Fürstenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit (Bonner Historische Forschungen 32) Bonn 
1968. Einläßlicher mit der Gattungsproblematik befaßt sich O T T O E B E R H A R D T , Via regia. Der 
Fürstenspiegel Smaragds von St. Mihiel und seine literarische Gattung (Münstersche Mittelalter-
Schriften 28) München 1977. Über das Mittelalter hinaus geht W I L H E L M K L E I N E R E , Englische 
Fürstenspiegel vom Policraticus Johanns von Salisbury bis zum Basilikon Doron König Jakobs I. 
(Studien zur Englischen Philologie 90) Göttingen 1937. Maßgeblich für die deutschen Fürstenspiegel 
der frühen Neuzeit ist BRUNO SINGER, Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanis
mus und der Reformation. Bibliographische Grundlagen und ausgewählte Interpretationen: Jakob 
Wimpfeling, Wolfgang Seidel, Johann Sturm, Urban Rieger (Humanistische Bibliothek 1/34) Mün
chen 1981. 

3 SINGER (wie Anm. 1) S. 707; DERS. , (wie Anm. 2) S. 23 f. 
4 Dazu DIETMAR PEIL, Untersuchungen zur Staats- und Herrschaftsmetaphorik in literarischen Zeug

nissen von der Antike bis zur Gegenwart (Münstersche Mittelalter-Schriften 50) München 1983, 
S. 19, Anm. 83. WERNER M . BAUER, Art. Staatsroman (Reallexikon der deutschen Literaturge
schichte, 2. Aufl., Bd. 4, S. 169 — 183) berücksichtigt die Überschneidungsmöglichkeiten von Für
stenspiegel und Staatsroman nicht. 

5 So SINGER (wie Anm. 2) S. 16; E B E R H A R D T (wie Anm. 2) S. 218 f., setzt den Fürstenspiegel ab gegen 

Krönungsordines, Mahnbriefe für Herrscher, historiographische Werke und für Herrscher bestimmte 
Tugendlehren, in denen die speziellen Herrschaftsaufgaben nicht mitbehandelt werden. 
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F o r m e n s p e k t r u m . B r u n o Singer berücksichtigt i n seinem Verzeichnis der in 
Deutschland v o n 1400 — 1600 entstandenen Fürstenspiegel F o r m e n wie den Traktat 
in Prosa ( N r . 21) u n d i n Reimpaarversen (12), das strophische L i e d (6), den D i a l o g 
( I I a ) , die O r a t i o (54), die Predigt (53), die M e d i t a t i o n (23), allegoretische Texte 
(26) u n d A l l e g o r i e n (11 b); häufig findet sich auch die Sentenzensammlung (5) u n d 
der Br ie f (13), aber auch als K o m m e n t a r (18) u n d als E r z i e h u n g s r o m a n (47) können 
Fürstenspiegel abgefaßt werden, u n d weitere F o r m e n sind unter den etwa 500 
Repräsentanten dieser G a t t u n g i n E u r o p a v o m 13. bis ins 19. Jahrhundert vorauszu
setzen 6 . D a ß i m 17. Jahrhundert auch die bildlich-literäre F o r m des E m b l e m s 
sich des Fürstenspiegels bemächtigt hat, überrascht nicht , denn die Anfänge der 
E m b l e m a t i k fallen i n die Ze i t des H u m a n i s m u s , dessen Vertreter ja auch die 
G a t t u n g des Fürstenspiegels gepflegt h a b e n 7 , u n d ein weiterer Q u e l l g r u n d der 
E m b l e m a t i k ist die Impresenkunst , die wie der Fürstenspiegel v o r al lem dem 
höfischen Bereich z u z u o r d n e n i s t 8 . I m folgenden sol l an drei ausgewählten Beispie
len der Frage nachgegangen werden , wie das E m b l e m in den R a h m e n des Fürsten
spiegels eingepaßt w i r d u n d inwiefern sich der ,emblematische FürstenspiegeF als 
spezifizierende Kategor ie der übergeordneten G a t t u n g rechtfertigen läßt. 

II. 

In der F l u t der Emblembücher , die i m Anschluß an Alc ia tos , E m b l e m a t u m 
liber* (zuerst 1531) den europäischen B u c h m a r k t mehr als z w e i Jahrhunderte 
lang überschwemmt, lassen sich unterschiedliche Strömungen orten. „Während die 
früheren Werke ihre E m b l e m e zumeist n o c h i n bunter M i s c h u n g der B i l d m o t i v e 
u n d Bedeutungen darbieten, nur gelegentl ich auf bestimmte Bi ldbereiche oder 
Sinnbezirke beschränkt u n d nach ihnen geordnet, b i lden sich mit der Ze i t zahlreiche 
thematische Spielarten aus: geistliche, bibl ische, christologische u n d mariologische 
Emblembücher , die besonders v o n den Jesuiten vertretene Ordensemblemat ik , 
emblematisch-heraldische Wappen- u n d Stammbücher oder Fürstenspiegel, erot i 
sche, höfisch-politische, gar alchimistische E m b l e m a t i k " 9 . I m thematischen Bereich 
der poli t ischen E m b l e m a t i k ist der Fürstenspiegel des spanischen D i p l o m a t e n D i e g o 

6 Mit dieser Schätzung greift SINGER (wie Anm. 1) S. 710, wohl eher zu niedrig als zu hoch. — 
Bereits der Alte Orient kennt auch die Fabelsammlung (,Kalila und Dimna') als Fürstenspiegel 
(BERGES [wie Anm. 2] S. 108 f.); im 18. Jahrhundert wird auch der Politische Katechismus als 
Fürstenspiegel eingesetzt (vgl. SINGER [wie Anm. 2] S. 166: Catéchisme politique à l'usage d'un 
jeune prince, Karlsruhe 1797). 

7 Das bekannteste Beispiel dürfte die Jnstitutio Principis Christiane des Erasmus von Rotterdam 
sein. 

8 Dazu M A R I O PRAZ, Studies in Seventeenth-Century Imagery (Sussidi eruditi 16) Rom 21964, 
S. 55 — 82. Auf den Zusammenhang zwischen der Imprese und dem Emblem verweisen auch die 
übrigen Arbeiten und Handbuchartikel zur Emblematik: WILLIAM S. HECKSCHER — K A R L AUGUST 

WIRTH, Art. Emblem, Emblembuch (Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte Bd. 5, Sp. 85 — 228) 
Sp. 134 — 137; A L B R E C H T SCHÖNE, Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock, München 
21968 (zuerst 1964), S. 42 — 45; DIETER SULZER, Art. Emblem (Enzyklopädie des Märchens, Bd. 3, 
Sp. 1379 — 1391) Sp. 1387; W O L F G A N G HARMS, Art. Emblem/Emblematik (Theologische Realenzy
klopädie Bd. 9, S. 552-558) S. 554. 

9 Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, hg. von A R T H U R 
H E N K E L — A L B R E C H T SCHÖNE, Stuttgart 21976, S. XVII. 
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de Saavedra Fajardo (1584—1648) keineswegs das erste, aber w o h l d o c h das 

erfolgreichste Werk . D i e Erstausgabe der ,Ideas de u n pr inc ipe p o l i t i c o christ iano, 

Representada en cien empresas' erschien 1640 i n München u n d war v o m A u t o r 

nicht n u r als E m b l e m b u c h , sondern v o r al lem als S u m m e seiner langen, auf 

vie len Reisen i m Dienst der spanischen K r o n e erworbenen pol i t i schen E r f a h r u n g 

gedacht 1 0 . D e m spanischen P r i n z e n Baltasar Carlos (1629 — 1646) g e w i d m e t 1 1 , ent

hält das Werk 100 K a p i t e l unterschiedlicher Länge , denen jeweils eine mi t einer 

inscr ipt io versehene pictura vorangestellt ist; die Kupfers t i che (11,5 x 14 cm) sind 

Johannes Sadeler d . J . (f 1665) z u z u s c h r e i b e n 1 2 . D a Saavedra diese dreiteil ige Text-

B i l d - K o m b i n a t i o n mit dem Terminus ,empresa' bezeichnet, ist i n der F o r s c h u n g 

der auf die pictura folgende Prosatext i m Sinne der idealtypischen Dre i te i l igke i t 

des E m b l e m s 1 3 nahezu e inhel l ig als subscriptio oder E p i g r a m m aufgefaßt w o r d e n 1 4 . 

Maßgeblich für die Wirkungsgeschichte dieses Fürstenspiegels w u r d e die 1642 

in M a i l a n d erschienene zweite Ausgabe ; i n i h r hat Saavedra einige Kupfers t i che 

ausgetauscht, die Texte teilweise geändert, einige ,empresas' umgestellt u n d ihre 

Gesamtzahl auf 101 e r h ö h t 1 5 . In dieser F o r m erlebte das Werk bis z u m E n d e des 

1 0 Die einschlägigen Daten zu Saavedras Biographie bringt J O H N D O W L I N G , Diego de Saavedra Fajardo 
(Twayne's World Authors Series 437) Boston 1977, S. 15 — 17, als tabellarische Übersicht; auf die 
wichtigsten Fakten beschränken sich K A R L - H E I N Z M U L A G K , Phänomene des politischen Menschen 
im 17. Jahrhundert. Propädeutische Studien zum Werk Lohensteins unter besonderer Berücksichti
gung Diego Saavedra Fajardos und Baltasar Graciâns (Philologische Studien und Quellen 66) Berlin 
1973, S. 107 f.; H A N S - O T T O MÜHLEISEN, Die Friedensproblematik in den politischen Emblemen 
Diego de Saavedra Fajardos. Ein Beitrag zur Staatsphilosophie aus der Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges (Schriften der Philosophischen Fakultäten der Universität Augsburg 26) München 1982, 
S. 15 f.; zu Saavedras Vorläufern in der politischen Emblematik PRAZ (wie Anm. 8) S. 191 — 193. 

1 1 D O W L I N G (wie Anm. 10) S. 79. Saavedra richtet seine Widmung Al Principe Nuestro senor, ohne 
einen Namen zu nennen; daß es sich dabei um Baltasar Carlos und nicht etwa um König Philipp 
IV. (1621 — 1665) handelt, ergibt sich aus der Widmung der lateinischen Übersetzung, Brüssel 1649, 
denn die Verleger Mommartius und Vivien beklagen den Tod des spanischen Prinzen, cui Author 
ipse suum hoc opus Iiispanice editum dedicarci/, und widmen ihre Ausgabe dem König von Ungarn und 
Böhmen, Ferdinand Franz (1633 — 1654). 

1 2 Sadeler hat das Titelkupfer und die ,empresas' Nr. 20 und 90 signiert. Auch in den späteren 
Quart- und Folioausgaben finden sich vereinzelt Kupferstiche mit Sadelers Signatur, während die 
kleinformatigen Kupferstiche in den Duodezausgaben nicht signiert sind. Um einen Eindruck von 
den verschiedenen Illustrationstypen zu vermitteln, bringe ich im folgenden die Abbildungen nach 
möglichst vielen verschiedenen Ausgaben. 

1 3 Dazu HECKSCHER — WIRTH (wie Anm. 8) Sp. 88; SCHÖNE (wie Anm. 8) S. 18 — 26; HARMS (wie 

Anm. 8) S. 553. Auf das mit der idealtypischen Begrifflichkeit verbundene Problem verweist nach
drücklich DIETER SULZER, Poetik synthetisierender Künste und Interpretation der Emblematik 
(Geist und Zeichen. Festschrift Arthur Henkel, hg. von HERBERT A N T O N — B E R N H A R D G A J E K — P E 

TER P F A F F , Heidelberg 1977, S. 401-426) S. 410 f. 
1 4 Vgl. Emblemata (wie Anm. 9) S. L H ; MÜHLEISEN (wie Anm. 10) S. 29; M U L A G K (wie Anm. 10) 

S. 110 (mit Zurückhaltung). DOWLING (wie Anm. 10) S. 83, trifft den Sachverhalt besser, wenn er 
,empresa' mit „essay" übersetzt; er kann sich hierfür auf eine terminologische Unterscheidung 
zwischen ,empresa' und ,emblema' bei Juan de Orozco y Covarrubias (1591) berufen. Saavedra 
selbst scheint diese strenge terminologische Differenzierung nicht zu kennen; dazu s. u. Anm. 20. 

1 5 Schon in der ersten Ausgabe finden sich insgesamt 102 Embleme. Dem Vorwort an den Leser ist 
eine Buchdruckerpresse mit dem Motto EX FVMO IN LVCBM vorangestellt, und als Schlußem
blem des ganzen Werkes erscheint unter dem Motto LVDIBRIA MORTIS eine pictura mit einem 
Totenschädel und anderen Insignien der Vergänglichkeit; die subscriptio dazu ist ein Sonett. Beide 
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18. Jahrhunderts mehr als 20 weitere A u f l a g e n (in unterschiedlichen Formaten , 

denen die I l lustrat ionen jeweils angepaßt wurden) , w u r d e so auch in Saavedras 

,Obras ' (zuerst 1677) übernommen u n d der lateinischen Übersetzung des Jesuiten 

J . M u l m a n zugrunde gelegt (zuerst Brüssel 1649). A u f M u l m a n s lateinische Vers ion , 

die ebenfalls mehrfach aufgelegt w u r d e , geht die deutsche Übersetzung zurück 

(zuerst 1655), während die lateinische, holländische, französische u n d englische 

Übersetzung w o h l auf dem spanischen O r i g i n a l f u ß e n 1 6 . N i c h t nur die zahlreichen 

Ausgaben u n d Übersetzungen dieser E m b l e m s a m m l u n g , sondern auch die deut

l ichen Rezeptionsspuren in Emblemenzyklopädien wie d e m , M o n d o s i m b o l i c o ' des 

F i l i p p o P i c i n e l l i u n d der , S y m b o l o g r a p h i a ' des J a k o b B o s c h oder i n nichtemblema-

tischen W e r k e n wie i n den D r a m e n Lohensteins u n d dem ,Seelen-Schatz' Chris t ian 

Scrivers bezeugen Saavedras N a c h w i r k u n g 1 7 , während i h m in der E m b l e m f o r -

Embleme finden sich auch in vielen der späteren Auflagen, aber die Zählung im Inhaltsverzeichnis 
berücksichtigt nur das Schlußemblem. — Über die wichtigsten Unterschiede zwischen den Ausgaben 
München 1640 und Mailand 1642 unterrichtet die Einführung zu Diego Saavedra Fajardo, Idea de 
un principe politico cristiano representada en cien empresas, hg. von VICENTE GARCIA DE DIEGO 
(Bd. 1-4 [Clâsicos castellanos 76, 81, 87, 102] Madrid 1927-1930) Bd. 1, S. 54-57 (geänderte 
picturae und Motti, neu eingefügte bzw. ausgetauschte Kapitel); auf den Nachweis von etwaigen 
Textänderungen in den scheinbar unverändert übernommenen Kapiteln und auf eine detaillierte 
Auflistung der geänderten Reihenfolge geht G A R C Ì A leider nicht ein, und auch die übrigen modernen 
Ausgaben lassen den Leser in diesem Punkt im Stich. 
Die verschiedenen Ausgaben und Übersetzungen sind bislang in keiner der einschlägigen Emblem
buchbibliographien vollständig erfaßt; eine Synopse wäre nach folgenden Verzeichnissen zu erstellen: 
GARCÌA (wie Anm. 15) Bd. 1, S. 57 f.; PRAZ (wie Anm. 8) S. 483 — 485; J O H N L A N D W E H R , E-.mblem 

Books in the Low Countries 1554 — 1949. A Bibliography (Bibliotheca emblematica 3) Utrecht 1970, 
Nr. 575 — 588; DERS. ; German F̂ mblem Books 1531 — 1888. A Bibliography (Bibliotheca emblematica 
5) Utrecht —Leyden 1972, S. 126 f.; DERS. ; French, Italian, Spanish, and Portuguese Books of 
Devices and Emblems 1534—1827. A Bibliography (Bibliotheca emblematica 6) Utrecht 1976, 
S. 170-173. 
Zu Saavedras Einfluß auf Lohenstein SCHÖNE (wie Anm. 8) S. 3 — 7, 77 f.; M U L A G K (wie Anm. 10) 

S. 324 — 332; zu Saavedra-Zitaten bei Scriver DIETMAR PEIL, Zur angewandten Emblematik* in 
protestantischen Erbauungsbüchern. Dilherr — Arndt — Francisci — Scriver (Beihefte zum Euphorion 
11) Heidelberg 1978, S. 79; W A L T R A U D TEPFENHARDT, Emblematische Strukturen in Christian 
Scrivers Gottholds Zufällige Andachten, Diss. Madison, Wis. 1980, S. 158 f. — Natürlich hat Saavedras 
Fürstenspiegel auch innerhalb der Gattung nachgewirkt, am deutlichsten wohl bei Johann Kauffmann, 
der sich für seine ,Idea hominis christiano-politici X X X symbolis pro omnigeno hominum statu ex-
pressa' Augsburg 1709, in der Titelgebung und im Titelkupfer deutlich an Saavedra orientiert und 
seine (durchweg kürzeren) Kapitel ebenfalls chronologisch von der Wiege bis zur Bahre anordnet; für 
seine Embleme Nr. 8, 11, 15, 26 und 27 übernimmt Kauffmann die pictura (mit neuem Motto) und in 
den Emblemen Nr. 9 und 17 das Motto (mit neuer pictura) vom Spanier. Weniger augenfällig, aber 
ohne Saavedras Einfluß wohl kaum denkbar sind die ,Emblemas regio-politicos' des Juan de Solórzano 
Pereyra von 1651 (dazu G A R C Ì A [wie Anm. 15] Bd. 1, S. 34 f.). Auch in der buchexternen Emblematik 
ist Saavedra rezipiert worden; einige seiner Embleme finden sich wieder im Schloß Eggenberg (dazu 
G R E T E LESKY, Schloß Eggenberg. Das Programm für den Bildschmuck, Graz —Wien —Köln 1970, 
pass.), im Schloß Ludwigsburg (dazu M I C H A E L SCHILLING, Die literarischen Vorbilder der Ludwigs
burger und Gaarzer Embleme [Außerliterarische Wirkungen barocker Emblembücher. Emblematik in 
Ludwigsburg, Gaarz und Pommersfelden, hg. von W O L F G A N G HARMS — H A R T M U T FREYTAG, München 

1975, S. 41—71] S. 46f., 60) und in der Kirche zu Lucklum (dazu zuletzt H E R M A N N O E R T E L , Die 
emblematische Bilderpredigt in der Ordenskirche zu Lucklum am Elm [Niederdeutsche Beiträge zur 
Kunstgeschichte 20, 1981, S. 101 — 126]), um nur einige Beispiele zu nennen. Zur Saavedra-Rezeption 
in den Emblemenzyklopädien, einem Problem sui generis, s. u. Anm. 51. 
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schung eine seinem E r f o l g entsprechende krit ische Würdigung bisher nicht zuteil 
g e w o r d e n i s t 1 8 . A u c h die i m folgenden vorzutragenden Beobachtungen u n d Überle
gungen können Versäumtes nicht nachholen, sondern sollen n u r zur intensiveren 
Auseinandersetzung mit Saavedras E m b l e m e n anregen. 

O b w o h l Saavedra i m V o r w o r t an den Leser seinen Fürstenspiegel als ein 
P r o d u k t entschuldigt , das i n den Mußestunden seiner langjährigen Diplomatentätig
keit entstanden s e i 1 9 , entbehrt das Werk nicht einer gewissen O r d n u n g . A l s äußeres 
Gerüst ist die E i n t e i l u n g i n (zunächst) 100 S i n n s p r ü c h e 4 anzusehen 2 0 , die jedoch 

1 8 Die einschlägigen Arbeiten zu Saavedra zeichnen vor allem seine politischen Anschauungen nach, 
während seinem Umgang mit dem Emblem nur Randbemerkungen gewidmet werden (vgl. z. B. 
M U L A G K [wie Anm. 10] S. 109 f.; D O W L I N G [wie Anm. 10] S. 82 — 86). Selbst MÜHLEISEN (wie 

Anm. 10) S. 29, der zwölf Embleme genauer behandelt, ist nur daran interessiert, die „Anliegen, 
Argumente und Strukturen der politischen Philosophie Saavedras in der Erörterung der Friedensthe
matik" aufzuzeigen. G A R C Ì A (wie Anm. 15) Bd. 1, S. 23 — 35, gelangt über die Auflistung einiger 
wichtiger Emblembücher und über den Nachweis von einigen Vorlagen Saavedras nicht hinaus und 
ist, auch in den oft nur auf thematische Entsprechungen verweisenden Fußnoten zu den einzelnen 
Emblemen, korrektur- und ergänzungsbedürftig. Saavedras Umgang mit möglichen Vorlagen ver
dient eine Analyse, die mehr leistet als eine Auflistung von Parallelen. Außerdem wären auch die 
Abweichungen zwischen den Ausgaben von 1640 und 1642, die verschiedenen Bildstrukturen und 
Saavedras Handhabung des Mottos zu untersuchen. Natürlich wäre auch das Verhältnis zwischen 
der pictura-Motto-Kombination und dem ihnen folgenden Prosatext gründlicher zu klären, als es hier 
geschehen kann. Auch das Problem der Saavedra-Rezeption ist bislang noch nie zusammenfassend 
behandelt, sondern nur mit Einzelnachweisen gestreift worden. 

1 9 Diego de Saavedra Fajardo, Abriss Eines Christlich-Politischen PRINTZENS / Jn CI. Sinn-bildern 
vnd mercklichen Symbolischen Sprüchen / gesteh. Zu vor auß dem Spanischen ins Lateinisch: nun 
ins Deutsch versetzt, Amsterdam 1655, Bl. *5V: JN dem schwehren vnd arbeitsamen mußigang so vieler auf 
mich genommenen reisen so wol durch Teütschlandt j als andere Länder mehr \ wie dan auch Königliche 
botschaßen / welche jch drey jähr lang in Teütschlandt verrichten müssen / habe ich diese hundert Sinnbilder 
zusammen gebracht / durch welche ich den abriß eines Politischen Christlichen Print^en darstelle \ vnd habe nach 
vnd nach in meiner ruhe stundt (...) daßjenige \ solch auf dem weg im reisen bey mir selb sten be tracht / zusammen 
gebogen vnnd aufgezeichnet. Im folgenden zitiere ich, so weit nichts anderes angegeben, grundsätzlich 
nach der deutschen Übersetzung von 1655. Vergleichend ziehe ich die spanische Ausgabe Amsterdam 
1659 und die lateinische Übersetzung von 1649 heran. Der deutsche Übersetzer ist nicht identifiziert; 
zur Diskussion stehen (ohne nähere Begründung) Hermann Julius, der Sohn Herzogs Julius von 
Braunschweig (ARTURO FARINELLI, Die Beziehungen zwischen Spanien und Deutschland in der 
Litteratur der beiden Länder. I. Teil bis zum 18. Jahrhundert. Diss. Zürich, Berlin 1892, S. 71, 
Anm.) und Philipp von Zesen (LANDWEHR, Bibliotheca emblematica 3 [wie Anm. 16] Nr. 585). Eine 
qualitativ bessere Übersetzung bietet B. G. Struve in der Ausgabe Jena —Helmstedt 1700, die mir 
jedoch nur kurzfristig zugänglich war. 

2 0 Ich übernehme im folgenden diesen Terminus, ohne ihn als Gattung definieren oder ihn gar als 
Synonym für ,Emblem' verstehen zu wollen. Grundsätzlich verwendet der deutsche Übersetzer 
gegenüber seiner lateinischen Vorlage eine reduzierte »emblemtheoretische' Terminologie. Einer 
Stichprobe nach zu urteilen, ersetzt Sinnspruch' nicht nur lateinisch ,symbolum' (in den Kapitelüber
schriften sowie deutsch S. 802 versus lat. S. 608 u. S. 910 versus S. 690), sondern auch ,emblema' 
(S. 45 v. 33; 150 v.113; 317 v. 241), ,icon emblematis' (S. 120 v. 91; 205 v. 153), ,artificium emblematis' 
(S. 47 v. 35) und ,figura emblematis' (S. 181 v. 136; 332 v. 252; ähnlich S. 34 v. 25; genauer: S. 383: 
,bildt dieses Sinnspruchs' für ,figura praesentis emblematis' [S. 292]). An den entsprechenden Stellen 
verwendet Saavedra ,empresa' oder ,cuerpo desta empresa'. Auch die differenziertere Terminologie 
in der Vorrede an den Leser läßt nicht auf ein ausgeprägtes Gattungsverständnis des deutschen 
Übersetzers schließen; es ergibt sich dem Textablauf nach folgende Synopse (die lat. Termini 
erscheinen in ihrer deklinierten Form): Sinnbilder — Symbola — Empresas; Sinnbilder vnd Sprüche — 
figuris et Symbolis — Empresas; Sinnbilder — Symbola — Empresas; Sinnspruch bildt — Symbola — 
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mot ivier t ist d u r c h die schon dem Mit te la l ter geläufige Interpretation der 100 
als A u s d r u c k der V o l l k o m m e n h e i t 2 1 ; i n diesem S inn hat die 100 wiederhol t die 
K o m p o s i t i o n literarischer K u n s t w e r k e b e s t i m m t 2 2 . Dieses zahlensymbolische B a u 
pr inz ip hat Saavedra jedoch i n der zweiten Ausgabe d u r c h die E r w e i t e r u n g auf 
101 Sinnsprüche verdunkel t , ohne seinen Entschluß z u begründen 2 3 . A u f ein rein 
numerisches Symmetriebedürfnis scheint h ingegen die i n einigen späteren A u f l a g e n 
u n d Übersetzungen v o r g e n o m m e n e ( w o h l nicht v o n Saavedra stammende) E i n t e i 
l u n g i n z w e i Bücher z u 50 bzw. 51 Sinnsprüchen zurückzuführen z u s e i n 2 4 ; diese 
Buchgrenze widerspr icht der inhal t l ichen G l i e d e r u n g i n acht Sinnabschnitte, wie 
sie das Inhaltsverzeichnis seit der zweiten Ausgabe w i d e r s p i e g e l t 2 5 . D a n a c h handeln 
die ersten sechs Sinnsprüche (oder Kapi te l ) v o n der E r z i e h u n g des Fürsten. D i e 
nächsten 31 K a p i t e l in formieren darüber, wie sich ein Fürst in seinem thun verhalten 
sol, vermit te ln also einen Tugendspiegel , bevor i n elf Sinnsprüchen ( N r . 38 — 48) 
gelehrt w i r d , wie ein Fürst sol beschaffen sein, gegen den Untherthanen vnd frembden. E i n 
eigener A b s c h n i t t mit zehn Sinnsprüchen ( N r . 49 — 58; i n diesen A b s c h n i t t fallt die 
Buchgrenze) ist dem Verhalten des Herrschers gegenüber seinen Beamten gewidmet , 
u n d in vierzehn K a p i t e l n ( N r . 59 — 72) werden die P r i n z i p i e n der Regierungsge
schäfte abgehandelt. Über das Verhalten des Herrschers in innerlichen oder euserlichen 
Wiederwertigkeiten belehren die Sinnsprüche N r . 73 — 95, während dem Verhalten bei 
Siegen u n d Friedensschlüssen vier eigene K a p i t e l ( N r . 96 — 99) z u k o m m e n , bevor 
i n den beiden letzten Sinnsprüchen auch die ,letzten D i n g e 4 , A l t e r u n d T o d des 
Herrschers, berührt werden. D a m i t hat Saavedra seine A b s i c h t , mi t seinem Werk 

Empresas; bilder vnd Sprüche — figuris et sententiis — cuerpos i motes; Sinnbilder — Symbolis — Empresas; 
außlegung der Sinnbilder — in explicandis ipsis Emblematum figuris — en la declaracion de los cuerpos de las 
Empresas; Sinnbildt — Symbolo — Empresa cuyo cuerpo es la Emprenta. Insgesamt gesehen ergibt 
sich für Saavedra folgender Wortgebrauch: ,empresa' bezeichnet die Text-Bild-Einheit von ,cuerpo' 
und ,moto', kann aber auch — als Kapitelüberschrift — die Dreierkombination von ,cuerpo' 
(pictura), ,moto* und (wenn man so will:) subscriptio oder Prosakommentar meinen oder sich im 
Sinne einer Synekdoche vom Weiteren auch nur auf die pictura beziehen. Der lateinische Übersetzer 
erweitert dem Stilprinzip der Variation zuliebe Saavedras Terminologie, der deutsche Übersetzer 
scheint seiner Vorlage etwas unbeholfen gegenüberzustehen. 
Dazu H E I N Z MEYER, Die Zahlenallegorese im Mittelalter. Methode und Gebrauch (Münstersche 
Mittelalter-Schriften 25) München 1975, S. 177 f. 
Unter den Emblembuchautoren, die die 100 zum Kompositionsprinzip ihrer Werke erheben, finden 
sich Namen wie Camerarius, Corrozet, Covarrubias, Georgette de Montenay, La Perrière, Gabriel 
Rollenhagen und Zincgreff. Auch in der sonstigen Literatur ist die 100 als Bauprinzip nicht 
ungewöhnlich; zu erinnern wäre an die 100 Gesänge der ,Divina Commedia' Dantes, an Boccaccios 
,Decamerone' oder an die 100 Fabeln in Ulrich Boners ,Edelstein', und auch noch im 18. Jahrhundert 
verfaßt ein Autor wie Frantz Albrecht Peltzhoffer seine ,Neu-entdeckte Staats-Klugheit', Frankfurt-
— Leipzig 1710, in 100 »Politischen Reden oder Discursen'. 
Auch in der Titelei wird die alte Zählung zunächst noch beibehalten; die deutsche Übersetzung von 
1655 scheint die erste Ausgabe zu sein, die die Erweiterung auch im Titel berücksichtigt. 
Anders als die deutsche Übersetzung kennen die ebenfalls bei Janssonius in Amsterdam verlegten 
spanischen und lateinischen Ausgaben die Einteilung in zwei Bücher nicht. Die einschlägigen 
Bibliographien informieren hierüber nur unzulänglich, da die Bucheinteilung sich keineswegs auch 
in einer entsprechenden Bandeinteilung oder Paginierung niederschlagen muß. 
Dazu D O W L I N G (wie Anm. 10) S. 90 —93; M U L A G K (wie Anm. 10) S. 188 f.; MÜHLEISEN (wie 

Anm. 10) S. 28. 
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von der wigen auß j biß %u dem grab einen Fürsten vorzubilden1^', v e r w i r k l i c h t , aber v o n 
besonderer Stringenz ist die inhalt l iche O r d n u n g ke ineswegs 2 7 . A l l e r d i n g s macht 
die i n der zweiten Ausgabe v o r g e n o m m e n e U m g r u p p i e r u n g mehrerer K a p i t e l 
deut l ich , daß Saavedra bemüht war, die i n der Erstausgabe n u r i n Ansätzen 
erkennbare inhalt l iche O r d n u n g sorgfalt iger a u s z u b a u e n 2 8 . Z w a r läßt die gleichsam 
biographische Le i t l in ie das Werk zumindest äußerlich als eine i n sich geschlossene 
E i n h e i t erscheinen, sie kann aber den M a n g e l an einer systematischen D u r c h d r i n 
g u n g des Stoffes k a u m verdecken. D i e beiden, seit dem 13. Jahrhundert für die 
G a t t u n g des Fürstenspiegels maßgeblichen G l i e d e r u n g e n des A e g i d i u s Romanus 
u n d des Pseudothomas, die sich part iel l überschneiden 2 9 , hinterlassen bei Saavedra 
nur schwache Spuren; dazu gehört etwa die P laz ierung der Tugendlehre i m vorderen 
u n d der Abschni t te über die Kriegsführung i m hinteren Tei l des Werkes. E s spricht 
alles dafür, daß Saavedra seine Sinnsprüche tatsächlich, wie er es i m V o r w o r t an 
den Leser behauptet, nach u n d nach verfaßt u n d sie erst i m nachhinein zu einer 
E i n h e i t zusammenzufügen versucht hat. 

Daß Saavedra dem E m b l e m i n seinem Fürstenspiegel erhebliches G e w i c h t 
beimißt, ergibt sich bereits aus dem T i t e l , der ja ausdrücklich auf die S innbi lder 
verweist . D e n n o c h bleibt festzuhalten, daß dem Ti te l nach die E m b l e m e gegenüber 
der ,Idea', dem , A b r i s s 4 , sekundär s ind. In diesem P u n k t unterscheidet Saavedra 
sich deut l ich v o n A u t o r e n wie J a k o b v o n B r u c k , gen. A n g e r m u n d t , oder J a k o b 
B o r n i t z , die in ihren Sammlungen das E m b l e m i n den M i t t e l p u n k t rücken und 
diese G e w i c h t u n g auch i m Ti te l , E m b l e m a t a pol i t i ca 4 bzw. , E m b l e m a t a ethico 
polit ica* ausdrücken 3 0 . D i e dar in enthaltenen Prosatexte s ind als E m b l e m k o m m e n 
tare aufzufassen, während Saavedras Ausführungen, wie noch z u zeigen ist, einen 
eigenen Stellenwert haben. B r u c k u n d B o r n i t z wahren die Gattungsgepf logenhei ten 
u n d sichern das Verständnis ihrer E m b l e m e d u r c h die M o t t i u n d d u r c h E p i g r a m m e . 
Saavedras E m b l e m e hingegen enthalten nur ein M o t t o , so daß ihr S inn sich 
erst d u r c h die Lektüre des Prosatextes ergibt , der jedoch weit mehr als nur die 
Entschlüsselung der p i c t u r a - M o t t o - K o m b i n a t i o n bietet. In seiner W i d m u n g weist 

2 6 Saavedra (wie Anm. 19) S. 10. 
2 7 So ließe sich etwa das Emblem Nr. 24 (Kompaß und Nordstern unter dem Motto: IMMOBILIS 

AD IMMOBILE NVMEN), das über die Notwendigkeit des rechten Glaubens unterrichtet, 
durchaus neben das Emblem Nr. 88 (Magnet zieht das Schwert an unter dem Motto: VOLENTES 
TRAHI MVR) stellen, das den Herrscher ermahnt, sich dem göttlichen Willen zu fügen. 

2 8 So rückt Saavedra das Krähenemblem mit dem Motto ET IVVISSE NOCET (Nr. 47), das vor 
der Ausnutzung unbedachter Hilfsbereitschaft warnt, 1642 in die Gruppe jener Sinnsprüche, die 
das Verhalten des Herrschers gegenüber den Untertanen und Fremden behandeln, während es 1640 
als Nr. 90 noch zwischen den auf den Krieg bezogenen Sinnsprüchen stand, d. h. Nr. 89 — 91 
von 1640 entsprechen der Abfolge 92, 47, 93 in der endgültigen Ausgabe von 1642. Derartige 
Umgruppierungen bedürften unter Berücksichtigung etwaiger Textänderungen der genaueren Analy
se. 

2 9 Dazu SINGER (wie Anm. 2) S. 19 f. u. 178 f. 
3 0 Jakob von Bruck, gen. Angermundt, widmet seine Emblemata politica, Straßburg —Köln 1618, 

Kaiser Matthias; auf diesen Herrscher beziehen sich auch die ersten der insgesamt 54 Embleme, 
während die übrigen anderen adligen Persönlichkeiten zugeeignet sind oder (ab Nr. 23) ohne 
Widmung bleiben. Jakob Bornitz kombiniert Embleme politischen und allgemein moralischen 
Inhalts; seine Emblemata ethico politica, Mainz 1669 (Erstausgabe Heidelberg 1658), sind unter 
verschiedenen Titeln erschienen; dazu SCHILLING (wie Anm. 17) S. 53 f. 
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Saavedra die E m b l e m e nur als mnemotechnisches H i l f s m i t t e l a u s 3 1 , während den 
eingestreuten E x e m p e l n — ganz i m Sinne der A u f f a s s u n g v o n der Geschichte als 
magistra vitae^2 — weit mehr Bedeutung z u k o m m t : 

Jch ub err eiche E. Dur chi den abreiß eines Politischen Christlichen Print^en \ mit 
G Ott vnd der jeder aufs pappier gebracht \ %u dem ende damiti E. Dur chi. gemuht so wol 
durch daß ge sieht als gehör ( welche %wey sinn von dem Liebhaber der we iß he it werck^eug der 
Wissenschaft genennet werden) mögen die erfahrenheit \ wie man regieren sol \ erlernen. Vnd 
mögen diese Sinnbilder deroselbigen dienen \ die meinung desto besser in gedächtniß %u behalten. 
Weil aber in derogleichen Politischen dingen der menschlicher sinn leichtlich betrogen wirdt / 
wo solcher nit von der erfahrung gestercket wirdt; vnd nichts änderst mag gefunden werden \ 
welches so krefftig sey einen nachfolger recht %u gestalten \ als die exempel der voralteren \ 
als habe jch mir vorgenommen mich deroselbigen in diesem gegenwartigen werck an meisten %u 
gebrauchen. Vnd begehre in solchen gant% niemand %u liebkosen vnd die fähler verschweigen \ 
wo welchen von einem we sen begangen worden: dan wo jch ein solches in sinn hätte %u thun \ 
so würde ich meinen vorgenommenen %weck nicht erreichen mögen \ welcher die warheit %u 
bekennen nur dahin gerichtet ist \ als das E. Durchl. von deroselbigen vorfahmen \ welche im 
Reich vnd Regirung vortreflich gewesen \ auch die Wissenschaft wol vnd löblich %u herschen 
erlernen möchten.^ 

D i e hohe Wertschätzung der E x e m p e l hat Saavedra keineswegs daran gehin
dert, auch auf die E m b l e m e besondere Sorgfalt z u legen u n d sich z u bemühen, einem 
gewissen Originalitätsanspruch gerecht zu werden (um damit seinen Scharfsinn z u 
beweisen?). D a b e i ist i h m die E r f a h r u n g der Polygenese emblematischer Entwürfe 
nicht erspart geblieben; sie veranlaßt ihn zur topischen K l a g e über die mißliche 
Situation der nachgeborenen A u t o r e n : 

Dahin habe ich mich an meisten befHessen \ das es möchte waß new e s sein: ob jch s nun 
werde yuwegen gebracht haben \ das weiß ich nicht: Dan es seindt viel köpfe gewesen die sich 
in derogleichen bemühet haben \ vnnd es kan auch wol sein \ daß jhr viel auf eine gedancken 
gerahten \ daß einer von dem anderen nichts wüste; welches mir in diesem werck nicht einmahl 
wiederfahren \ in dem ich vermeinte ein Sinnspruch bildt vnterweilen erfunden %u haben \ vnd 
habe solchen hernacher bey anderen gefunden \ also daß ich mir gant% vorgenommen hatte 
solches %u vnterlassen \ vnd wegen meines vorgenommenen wesens gant% vnlustig worden: Dan 
die jenige \ welche vor uns geschrieben haben \ die haben sich der besten bilder vnd Sprüche 
gebraucht \ vnd wan wir vns hütten solche nicht %u gebrauchen / so müssen wir nohtwendiglich 
andere vnge le gener ergreiffen?A 

Zur mnemotechnischen Funktion der Emblematik DIETER SULZER, Z U einer Geschichte der Emblem
theorien (Euphorion 64, 1970, S. 23-50) S. 38; PEIL, Emblematik (wie Anm. 17) S. 86 f. Auch 
Saavedras Berufung auf Gott als den Urheber der Sinnbildkunst (Bl. *6r) ist ein emblemtheoretischer 
Topos (dazu SULZER, S. 47; PEIL [wie Anm. 17] S. 88): Es sol auch niemandt frembd vorkommen das ich 
mich der Sinnbilder vnd Sprüche gebraucht habe: Dan G Ott ist dessen Selbsten ein vhrheber. Waß ist doch die 
ehrene Schlangen; der brennende buse h ; das fell Cedeonis; des Samsons Low; die Prie s ter liehe Kleider; die liebe 
des Bräutigams gewesen \ seind solche nicht Sinnbilder gewesen? 
Dazu SINGER (wie Anm. 2) S. 33 f. 

Saavedra (wie Anm. 19) Bl. *4r. Saavedras hohe Wertschätzung des Exempels zeigt sich auch darin, 
daß er auf den letzten Seiten seines Werkes (S. 949 — 951) sein ganzes Lehrgebäude am Beispiel 
Ferdinands des Katholischen in aller Kürze zusammenfaßt. 
Ebd. Bl. *6rf.; dieselbe Erfahrung hat Saavedra, Bl. *6V, auch hinsichtlich seiner politischen Anschau
ungen machen müssen: Eben ein solches hab ich in obacht genommen wegen eidlicher erinnerungen vnd 
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D a ß Saavedra seine Prosatexte keineswegs ausschließlich i m Sinn einer die 
pictura erläuternden subscriptio verstanden wissen wol l te , ergibt sich aus seiner 
Ankündigung i m V o r w o r t an den Leser: Jn außlegung der Sinnbilder bin ich nicht lang \ 
damit es dem Leser nicht vnangenehmb werde \ wo er solche von sich selb sten verstehen möchte^. 
E i n e gewisse Zurückhaltung i n der Erklärung des emblematischen Sinns ist somit 
in Saavedras Rücksicht auf sein P u b l i k u m u n d dessen Scharfsinn begründet. In 
diesem P u n k t befolgt Saavedra ein P r i n z i p der barocken Poet ik , das später bei 
Harsdörffer lautet: Von einer Sache nach der Länge ausführlich handelen ermangelt selten 
des Verdrusses^. W e n n Saavedra mit dem Emblemverständnis seines P u b l i k u m s 
rechnet, ist z u erwarten, daß er sich auch an die E m p f e h l u n g der Theoret iker halten 
werde, E m b l e m e mi t einem mitt leren Schwier igkei tsgrad z u k o n z i p i e r e n 3 7 . 

Saavedras Äußerungen i n der W i d m u n g u n d i m V o r w o r t reichen nicht aus, 
u m die F u n k t i o n seiner E m b l e m e i m Werkkontex t v o l l z u erfassen; erst eine Analyse 
der Zusammenhänge zwischen den E m b l e m e n — sofern man die K o m b i n a t i o n v o n 
pictura u n d M o t t o schon als E m b l e m bezeichnen w i l l — u n d ihrer T e x t u m g e b u n g 
kann ihren Stellenwert erkennen lassen. Grundsätzlich ist zwischen einem expl iz i ten 
u n d einem i m p l i z i t e n T e x t - B i l d - B e z u g zu unterscheiden. E i n expliziter B e z u g ist 
dann gegeben, wenn der in der pictura dargestellte emblematische Sachverhalt i m P r o 
satext ausdrücklich als ,Thema' des jeweil igen Sinnspruchs ausgewiesen w i r d . Z u m 
Bären ( A b b . 14), der unter dem M o t t o CONSILIA MEDIA BVGIENDA 
einen B i e n e n k o r b ins Wasser taucht ( N r . 85 ) 3 8 , heißt es z u B e g i n n des Prosatextes: 
WO der Beer einmal den Bienenkorb erlanget hat \ weiß er kein bessers mittel nicht \ als 
das er solchen gant% ins Wasser tuncke: Dan alle andere angewandte mittel / würden jhm 
sein mittel %u erlangen nur schädlich sein \ das ist / daß er möchte des Honigs gemessen vnd 
daß stechen den Bienen verbieten. Mit diesem Exempel geiget gegenwertiger Sinnspruch an \ 
wie schädlich vnd vngelegen die mittelste rähte seint39. O b diese D e u t u n g , die k a u m mehr 
als eine Paraphrase des M o t t o s bietet, tatsächlich ohne Schwier igkei ten aus der 
pictura gefolgert werden könnte, ob der Bär hier nicht eher als ein S i n n b i l d 
schnellen u n d harten Durchgre i fens z u verstehen ist, m a g dahingestellt b l e i b e n 4 0 . 

Politischen hehre / welche ob sie wol von meinen köpf erdacht vnd aufs wenigst wegen des fundts dachte mein %u 
sein I so habe ich doch gefunden das andere viel älter Aue tor e s auch davon geschrieben / deren Nahmen ich 
deswegen habe da bey an seinem ort setzen wollen / damit das alter auch jhre gebührende ehre habe. Diese ist die 
glückseligkeit deren welche vor vns gelebt haben \ daß sie haben den nachkommlingen den rühm deren dingen \ 
welche sie von freyen stücken vnd geschickligkeit erdencken würden / %u vor weg nehmen. 

3 5 Ebd. Bl. *(7)r. 
3 6 Georg Philipp Harsdörffer, Frauenzimmer Gesprächspiele (Bd. 1 —8, Nürnberg 1643 — 1657, Nachdr. 

hg. von IRMGARD BÖTTCHER [Deutsche Neudrucke. Reihe: Barock 13 — 20] Tübingen 1968) Bd. 4, 
S. 221. Saavedra selbst (wie Anm. 19) Bl. *(7)r, will sein ganzes Werk dem horazischen Stilprinzip 
der mit Klarheit gepaarten Kürze (kurt% \ doch klar; span.: breve sin obscuridad) untergeordnet wissen. 

3 7 Nach Harsdörffer (wie Anm. 36) Bd. 4, S. 214, sind die besten Sinnbilder diejenigen, welche in dem 
Mittelstande nicht all^uhoch / nicht all^u nieder kommen; die wol verstanden werden können / aber nicht gleich 
einem jeden eröffnet darliegen; zu weiteren Parallelen dieser Auffassung H A R T M U T F R E Y T A G , Die 
Embleme in Ludwigsburg und Gaarz vor dem Hintergrund zeitgenössischer Emblemtheorie (Außer
literarische Wirkungen barocker Emblembücher [wie Anm. 17] S. 19 — 39) S. 25, Anm. 35. 

3 8 Vgl. Emblemata (wie Anm. 9) Sp. 446. 
3 9 Saavedra (wie Anm. 19) S. 806. 
4 0 Die Warnung vor den mittelst(n) rähte(n) (wörtlich für Consilia media bzw. consejos medios) setzt zwei 

Extreme voraus, aber eine derartige Wahlmöglichkeit steht dem Bären hier nicht offen. Deshalb 
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Entscheidend ist zunächst das sprachliche Signal {geiget gegenwertiger Sinnspruch an), 
das ein i m Text enthaltenes B i l d als emblematische res identif iziert u n d zur D e u t u n g 
überleitet oder die Beschre ibung der pictura mit ihrer A u s l e g u n g verknüpft. A n d e r e 
F o r m u l i e r u n g e n dieses Signals lauten wie in diesem gegenwährt igen Sinnspruch ^u sehen 
ist41, wie gegenwertiger Sinnspruch anzeiget42 oder wie dieser Sinnspruch außdeutet43. A u c h 
eine substantivische W e n d u n g {welches auch dieses Sinnspruchs andeütung ist)44 oder eine 
G e n i t i v v e r b i n d u n g leistet dasselbe {DEr Low \ bildt dieses Sinnspruchs \ wahr bey den 
Egyptier ein ^eichen der wachtsambkeit)45; maßgeblich ist i n allen F o r m u l i e r u n g e n die 
identif ikatorische F u n k t i o n des D e m o n s t r a t i v p r o n o m e n s {dieser Sinnspruch) oder 
eines entsprechenden A d j e k t i v s {gegenwertiger Sinnspruch). 

D i e d u r c h das Identi f ikat ionssignal bewirkte Verknüpfung v o n Bi ldbeschrei 
b u n g u n d A u s l e g u n g setzt keineswegs deren r igide geregelte A b f o l g e voraus. D i e 
D e u t u n g kann durchaus der Wiederaufnahme der pictura vorangehen, o b w o h l 
dadurch ein gewisser A b s t a n d zwischen dem K u p f e r s t i c h u n d der i h n a b b i l d e n d e n 4 6 

Textpartie geschaffen w i r d . So beginnt Saavedra den S innspruch N r . 41, indem er z u 
nächst die verschiedenen Auffassungen über die H e r k u n f t des M o t t o s NE QVID 
NIMIS anführt, bevor er seine eigene These als die angemessenste plausibel zu 
machen versucht u n d seine D e u t u n g des M o t t o s mit einem A u s s p r u c h des Sokrates 
beglaubigt. Ers t nachdem Saavedra so das P r i n z i p des Mittelmaßes als oberste 
politische wie ethisch-moralische M a x i m e herausgestellt hat, verweist er auf die 
pictura ( A b b . 15): 

DJeser in diesem Sinspruch angebogener Spruch \ war bey den alten in großem ansehen; 
welche schreiben solchen dem Pythagora %u / andere aber dem Bianti, Thaleti, vnd H omero. 
Jch aber vermeine daß man solche viel eher den Delfsehen Weissagungen %u gesellen als sonst 
jemandt änderst; dan solche keine menschliche \ sonder eine Göttliche stimm gewesen \ wol 
würdig daß es an allen Crönen \ Sceptern \ vnd Fürstlichen ringen geschrieben vnd gestochen 
werde: dan die gantée kunst der regier ung ist in solcher begriffen \ als die das euser st e %u 
meiden vermahnet \ vnd in dem mittel punet \ worumb die tugendt jhren sit% haben %u bleiben 

wird das Motto weniger durch die emblematische res als vielmehr durch das darauf folgende 
historische Exempel verdeutlicht: Mit diesem Exempel geiget gegenwertiger Sinnspruch an \ wie schädlich 
vnd vngelegen die mittelste rähte seint / wie in dem wircklich erfahren worden \ so Ilerennius Poncius den 
Samniteren gegeben. Da sie die Römer in einem engen ort beschlossen hatten \ vnd wolle / das sie alle frey von 
dannen möchten gelassen werden \ hernacher aber die einung änderte vnd sagte j man solle sie alle tödten \ vnd 
da er gefragt würde \ warumb er doch das eüserste mit jhnen vornam \ da man doch kundte den mittelsten weg 
gehen \ nemblich solche frey lassen / nach dem man denselbigen gewisse condition vorgeschlagen hatte / als 
vberwundenen Leuten / er aber andtwortete vnd sprach / es muste also sein \ vnd sie müsten sich entweder gegen 
den Römern freygebig erzeigen j vnd also durch diese wolthat einen steten vnd beständigen frieden mit denselbigen 
schliessen \ oder aber deroselbigen macht also %u nichte machen \ das sie nimmermehr wieder sie möchten 
aufkommen; sonsten würde ein anderer mittel raht keine Freunde machen / noch feindtschaft benemen. Derowegen 
sagte Aristodemus auß Griechenlandt: Die Römer muste man %u Freunden \ oder Feinden haben \ es were 
sonsten kein mittelweg. 

4 1 Saavedra (wie Anm. 19) S. 45. 
4 2 Ebd. S. 120. 
4 3 Ebd. S. 181. 
4 4 Ebd. S. 332. 
4 5 Ebd. S. 383. 
4 6 Zur abbildenden Leistung der subscriptio (neben ihrer Deutungsfunktion) SCHÖNE (wie Anm. 8) 

S. 21. 
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lehret. Da Socrates einmahl gefraget worden was doch vor eine tugendt einem jungen menschen 
am besten anstünde? gab er %ur andtwort \ nicht %u viel mit welchen Spruch er alle fügenden 
begreift. Zu diesen scheinet sich wol %u schicken dieser gegenwärtige Sinn-Spruch \ worinnen 
man die Saat durch einen al%u harten windt fast %ur erden geschlagen sihet \ da doch solche 
mit einem lieblichen Thaw were %u frieden gewesen.41 

D e r explizite T e x t - B i l d - B e z u g ist in Saavedras Fürstenspiegel keineswegs die 
Regel , sondern nur für etwa die Hälfte aller Sinnsprüche festzustellen. D i e Ident i f i 
kat ionsformel erübrigt sich ohnehin , w e n n der Prosatext unmittelbar mit der 
Beschre ibung der pictura einsetzt u n d der Z u s a m m e n h a n g mit der A u s l e g u n g d u r c h 
die direkte syntaktische Nachbarschaft gewährleistet ist wie i m 25. S innspruch : 
DEr Storch bawet seinen jungen das Nest auf einem Kirchentuhrn \ auff das \ durch die 
heiligkeit des ohrts \ er desto sicherer möge sein geschlecht fortpflanzen. Der Fürst welcher 
seine hohe macht vnd herschaft auf die drej Ecksteine der Kirchen gründet / der wirt jhm 
solche befästigen vnd bestätigen40. D i e pictura hierzu zeigt unter dem M o t t o HIC 
TVTIOR einen Storch i m Nest auf einer K i r c h e 4 9 . Das P r i n z i p der direkten 
Nachbarschaft bindet also nicht nur die B i ldbeschre ibung an die A u s l e g u n g , sondern 
ersetzt den explizi ten T e x t - B i l d - B e z u g ; der K u p f e r s t i c h u n d seine Erklärung werden 
fast gleichzeit ig w a h r g e n o m m e n . 

A b e r auch w e n n der Rückgr i f f auf die pictura weit umfangreicher als die darauf 
folgende D e u t u n g ausfällt u n d die D e u t u n g dadurch gleichsam außer Sichtweite der 
pictura gerät, ist kaum mit Verständnisproblemen zu rechnen. D i e pictura z u m 
Sinnspruch N r . 93 zeigt unter dem M o t t o IMPIA FSEDERA, wie ein ausbrechen
der V u l k a n seine L a v a ins M e e r ergießt ( A b b . 16). Diesen emblematischen Sachver
halt beschreibt Saavedra ausführlich auf mehr als anderthalb Seiten m i t vielen 
anthropomorphis ierenden M e t a p h e r n aus dem Bereich der Kriegsführung als eine 
gewaltige Auseinandersetzung zwischen dem Vesuv u n d dem Tyrrhenischen Meer , 
bevor er daraus veral lgemeinernd folgert , Also pflegen gemeiniglich auß^uschlagen alle 
derogleichen Verbindungen \ welche ^wischen wiederige Naturen vnd Standi geschlossen werden, 
und diese Schlußfolgerung dann seinem Adressaten entsprechend spezifiziert : Eines 
solchen schaden hatt sich ein Catholischer Fürst %u befahren \ wo er sich mit den vnglaubigen 
in einen bundt einlast50. 

Während zwischen dem U m f a n g der B i ldbeschre ibung u n d der V e r w e n d u n g 
v o n Identi f ikat ionssignalen, die explizite Text-Bild-Bezüge etablieren, kein erkenn
barer Z u s a m m e n h a n g besteht, ist i n anderen Fällen ein solches Signal unerläßlich, 
w e n n man den Prosatext als E m b l e m - s u b s c r i p t i o (oder -kommentar?) gelten lassen 
w i l l . D e r impl iz i te T e x t - B i l d - B e z u g schafft eine nur sehr schwache V e r b i n d u n g 

4 7 Saavedra (wie Anm. 19) S. 351—353. Der Kupferstich läßt — auch in der deutschen Übersetzung 
(vgl. Emblemata [wie Anm. 9] Sp. 321) — deutlich erkennen, daß nicht der Wind, sondern der 
Regen das Korn niederdrückt, was dem spanischen wie auch lateinischen Wortlaut entspricht {lluvia 
bzw. imber)\ zur antiken Tradition des Mottos Erasmus von Rotterdam, Adagia (Ders., Opera omnia, 
Bd. 2, Leiden 1703, Nachdr. Hildesheim 1961) Sp. 259 f. (1,5,96), dem Saavedra hier wohl folgt. 

4 8 Saavedra (wie Anm. 19) S. 222. 
4 9 Vgl. Emblemata (wie Anm. 9) Sp. 831; die dort ausgewiesene Bedeutung „fromme Stiftungen" gibt 

den Sinn des ganzen Kapitels, daß das Verhältnis zwischen dem Herrscher und der Kirche behandelt, 
stark verkürzt wieder und trifft die Bedeutung des Emblems nicht adäquat. 

5 0 Saavedra (wie Anm. 19) S. 864 f. 



Emblematische Fürstenspiegel im 17. und 18. Jahrhundert 65 

zwischen dem Prosatext und dem E m b l e m , w e n n der Rückgr i f f auf die pictura 
entweder außerhalb der exponierten E i n g a n g s p o s i t i o n nur beiläufig mitten i m 
Text oder zwar i m Eingangsabschnit t , aber innerhalb einer Reihe verschiedener 
sprachlicher B i lder erfolgt . Das Identi f ikat ionssignal läßt auch in solchen Fällen 
keinen Z w e i f e l . D i e pictura z u m 21. S innspruch zeigt unter dem M o t t o REGIT 
ET CORRIGIT Z a u m z e u g ( A b b . 17). I m dazugehörigen Text äußert Saavedra 
sich ausführlich über die Rechtsprechung, erwähnt die pictura aber nur beiläufig, 
wobei die A u s l e g u n g des Z a u m s als Gesetz sich n o c h nicht einmal d u r c h diesen 
Rückgriff , als v ie lmehr d u r c h den allgemeinen K o n t e x t u n d d u r c h ein I s idor-Zi ta t 
(mit derselben B i ld l i chke i t ) ergibt; aber das Identi f ikat ionssignal macht den Text-
B i l d - B e z u g hier unverkennbar : Die Obrigkeit seindt die mawern einer Stat \ die äugen 
aber vnd die Seele der selbigen ist die einigkeit \ vnd ieder %aum (wie dieser Sinnspruch 
außdeutet) der solche regieret vnd bessert \ ja die Tiranney kan ohne solchen nit bestehen^. 

I m 74. S innspruch hingegen, der über den (gesicherten) Fr ieden als ausschließ
liches Z i e l des gerechtfertigten Kr ieges handelt, verzichtet Saavedra auf einen 
expliziten T e x t - B i l d - B e z u g : Wol glückselig ist daß Reich \ in welchem das ansehen der 
Waffen den vberfluß er heite't; wo die spehr vnd spieß die Oliven vnd Weinreben empor erhalten; 
wo Ceres sich der Bellonae heim gebrauchen j damit sie jhre erden gewechse möge desto sicherer 
herführ bringen51. Z w a r gibt dieser L o b p r e i s das E m b l e m — unter dem M o t t o IN 
FVLCRVM PAC IS rankt eine Weinrebe sich an einer Lanze empor ( A b b . 18) 
— exakt wieder, aber es fragt sich d o c h , ob der Leser nach gut fünf Seiten die 
pictura noch so genau i m Gedächtnis hat, u m diesen impl iz i ten T e x t - B i l d - B e z u g 
zu registrieren. D i e Bez iehung zwischen Text u n d B i l d gerät dem Leser vol lends aus 
dem B l i c k , w e n n der A u t o r i m Rückgr i f f auf die pictura nicht den emblematischen 
Sachverhalt beschreibt, sondern sich mit A n d e u t u n g e n begnügt, i m S innspruch 
N r . 87 erörtert Saavedra die Abhängigkeit menschlichen Handelns , v o r al lem der 
Kriegsführung u n d anderer machtpoli t ischer A n s t r e n g u n g e n , v o m göttlichen W i l 
len. Unter dem M o t t o AVSPICE DEO treibt eine in den Boden gesteckte Lanze 
blühende Z w e i g e aus ( A b b . 19). I m Prosatext heißt es dazu: 

Es hanget alles an jener ewigen Vorsichtigkeit \ welche vns kräftlich %um wircken treibet 
(...). So er (Gott ) aber gedencket eine Monarchy %u erheben \ so gibt er %u deroselbigen -^eit 
grosse Fürsten und Räht \ oder macht solche erwehlen \ vnd giebet solchen gelegenheit \ das 
sie mögen jhre tapferkeit üben \ vnd ein ^eichen ihrer anschlage dan viel mehr wirdt mit glück 
vnd raht verriebt \ als mit bänden vnd spissen. Als dan begibt sich der schwärm vnter den 
Helm vnd gehen die waffen in vollem schwang \ vnd blühen alsdan \ wie solche auf dem berg 

5 1 Ebd. S. 181. In der Fußnote wird Isidor, Etym. 11,10,5 zitiert: Die gesatye seindt gemacht damit durch 
dehren furcht die menschliche kuhnheit bezwungen wurde vnd die vnschuldt vnter den bösen sicher bleibe, vnd wegen 
furcht der straffe wurde in den bösen die kuhnheit ge^eumbt vnd die macht %u schaden benommen. Im lateinischen 
Text steht refrènetur an entsprechender Stelle. — Jakob Bosch, Symbolographia sive De arte symbolica 
sermones Septem, Augsburg —Dillingen 1701, Nachdr. (Instrumentaria Artium 6) Graz 1972, T. 3, 
S. 69 (Nr. 902), interpretiert Saavedras Emblem als Legum Custos, et Vindex und setzt somit an die 
Stelle des Gesetzes, das Saavedra durch die Berufung auf Isidor hier wohl meint, die das Recht 
durchsetzende Instanz. Im Handbuch Emblemata (wie Anm. 9) Sp. 1361, wird unter Verkennung 
des expliziten Bildbezugs im Text und unter Rückgriff auf eine andere Textstelle, die ebenfalls eine 
Zügelmetapher bietet, die „kraftvolle Regierung" als Bildsinn ausgegeben. 

5 2 Saavedra (wie Anm. 19) S. 728 f.; zur Interpretation dieses Emblems MÜHLEISEN (wie Anm. 10) 
S. 3 3 - 3 6 . 
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Palatino blüheten \ da des Romuli jacht spieß an dem wilden Schwein geübet worden. Der 
miß stich solches Stifters der Römischen Monarchi, schlug jhm doch glücklich auß \ wie dan 
auch seine Weissagung: vnd also ist nicht jederzeit die tapferkeit vnd klugheit \ welche erhöhet 
vnd erheltet ( ob woll solche werck^eug pflegen %u sein ) die Monarchien / sondern jener oberiger 
antrib \ welcher alle vnd jede vrSachen zugleich beweget (...).53 

D a ß hier das V e r b u m ,blühen' z u m Satzsubjekt ,Waffen' nicht metaphorisch, 
sondern wörtlich z u verstehen ist u n d die pictura wiederaufgreif t , erschließt sich 
w o h l nur demjenigen, dem der mißstich des R o m u l u s aus der römischen Sage 
geläufig i s t 5 4 . 

Das P r o b l e m des Text -B i ld-Bezugs stellt sich anders dar, w e n n der A u t o r zur 
Verdeut l i chung seines Gedankens gle ich mehrere B i lder u n d Vergleiche anbietet. 
I m 72. S innspruch behandelt Saavedra Fragen der rechten Freizeitgestal tung (so
w o h l des Herrschers als auch der Untertanen); i m E i n g a n g versucht er, mi t 
verschiedenen Beispielen aus dem täglichen L e b e n u n d mi t Zi ta ten Piatons u n d 
A l f o n s des Weisen die Unerläßlichkeit gewisser Mußestunden glaubhaft z u machen, 
bevor er die Reihe dieser A r g u m e n t e mit dem expl izi ten Rückgr i f f auf die pic tura 
— unter dem M o t t o VIRES ALIT drückt eine H a n d auf einen S p r i n g b r u n n e n 
( A b b . 20) - beschließt: 

Bögen vnd Sahne würden jhre kraft ver Hehren \ wo solche immerfort gesp ahnet bleiben / 
die arbeit die ist nützlich / aber man vermag solche nit fort zutreiben / wo nit eine ruhe 
dazwischen komt. Daßjoch lieget nit stets dem Ochsen auff dem nacken; Jn einer abwechslung 
besteht alles vnd jedes \ vnser gantées leben ist get hei let in ruhe vnd arbeit \ saget Plato, Ca 
la cosa (saget der Weise König Alphons) que alguna vegada non fuelga, non puedo mucho 
durary daß ist \ das jenige welches nit vnterweilen seine ruhe hat \ mag nit lang bestehen. Gar 
der Acker muß seine ruhe haben \ damit er hernacher desto reichlicher mochte frucht bringen. 
Die tugend wird nach einem müßiggang ernewert \ vnd fasset kräften \ nit änderst als ein 
springender Born \ wo solcher wil von einer handt nieder gedrucket werden \ wie dieser 
gegenwertige Sinnspruch solches auß weiset.55 

D e r concordia -Themat ik ist der 89. S innspruch gewidmet . Saavedra beginnt 
mit e inem (von i h m nicht kennt l ich gemachten), in diesem Z u s a m m e n h a n g geradezu 
topischen Sal lust-Zitat über den N u t z e n der E i n t r a c h t 5 6 , erinnert dann an die 
ebenfalls i m m e r wieder zitierten s innbi ld l ichen concordia -Demonstra t ionen des 
Sertorius u n d Scylurus und führt schließlich ein belagerungstaktisches Beispiel an, 
das dem in der pictura mit dem M o t t o CONCORDIA^ CEDVNT k o m m e n 
tierten emblematischen Sachverhalt ( A b b . 21) genau entspricht. 

D Vrch die einigkeit \ werden kleine ding groß / große ding aber werden durch vneinigkeit 
^unichts; waß sich vereiniget vnd fest haltet \ mag einer jeden gewalt widerstehen \ ob solche 
doch %uvor ^ertheilet \ schwach vnd vnvermöglich waren. Wer ist doch \ der so starck ist vnd 
mag einem Pfer dt den Maen außreissen \ oder ein %usamen gebundenen busch pfeile ^erbrechen? 
Da doch solche ^ertheilt nit mögen einer kleinen gewalt wiederstehen. Mit diesen Sinnsprüchen 
stelleten Sertorius vnd Scilurus auß Scytien vor äugen \ die macht der einigkeit \ welche ^war 

5 3 Saavedra (wie Anm. 19) S. 823 f. 
5 4 Emblemata (wie Anm. 9) Sp. 1506, verweist hierzu auf Ovid, Met. XV,560ff., als Quelle. 
5 5 Saavedra (wie Anm. 19) S. 701. 
5 6 Vgl. Sallust, lug. 10,6: Concordia parva res er e sc un t, discordia m ax um œ dilabuntur. 
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in vielen ^ertheilten gliederen bestehet \ da sie aber vereiniget \ machen sie einen vereinigten 
vnd s tare ken Leib. Die sorge der gemeinen ruhe vnd friedens / hat die Rinckmauren der 
Stätten vbermans grosse erhoben \ vnd so hoch aufgeführt \ damit solche nicht möchten 
vntergehen / vnd doch wo viel Soldaten yusamen stunden \ jhre Schilden %usamen setzten j 
also vere in bahret / andere in die höhe er heb ten \ wüsten sie solche %u vb er steigen vnd eroberen. 
Alle vnnd jede werck der Natur werden durch freundtschaft vnd einigkeit erhalten; vnd wo 
hinwieder solche er le sehet; müssen solche auch %u nichts werden vnd auß gehen 5 1 

In beiden Fällen ist der B e z u g zwischen Text u n d B i l d e indeutig ; i m concordia-
E m b l e m schafft das P r i n z i p der Nachbarschaft , i m S p r i n g b r u n n e n - E m b l e m darüber 
hinaus auch das Identi f ikat ionssignal die notwendige K l a r h e i t . E s geht also nicht 
u m die Frage, welche Stelle des Prosatextes die pictura wiederaufnimmt u n d ob 
dieser Rückbezug ohne Schwier igkei ten z u registrieren ist, sondern mehr u m die 
Qualität der T e x t - B i l d - B e z i e h u n g i m Sinne einer obl igator ischen Verknüpfung: ist 
der Prosatext so angelegt, daß er nur das jeweils gewählte u n d kein anderes E m b l e m 
als s i n n v o l l erscheinen läßt? In beiden Fällen ist diese Frage z u verneinen (sofern 
man i m 72. S innspruch das Identi f ikat ionssignal t i lgt) , denn beide Texte bieten 
auch Ansatzmöglichkeiten zur E n t s c h e i d u n g für eine andere pictura. D e r Fi inlei-
tungssatz z u m 72. S innspruch {Bogen vnd Sahne würden jhre kraft verliehren \ wo solche 
immerfort gespahnet bleiben) liest sich wie eine Paraphrase des M o t t o s , das Sebastian 
de Covarrubias O r o z c o i n seinen , E m b l e m a s morales ' (1610) der pictura eines 
entspannten Bogens beigibt : SI NVNQVAM CESSES TENDERE MOLLIS 
E RIT; denselben Bi ldgegenstand komment ier t Jua n de B o r i a in seinen ,Empresas 
morales' (1581) mit dem M o t t o : VT MELIVS TENDERE POSSIM, u n d 
Zincgre f f setzt zur gespannten A r m b r u s t das M o t t o : NI LAXES ROMPI
TURA. Das Pfei lbündel-Emblem z u m L o b p r e i s der E intracht findet sich bei G i l l e s 
Corrozet (1510—1568), Reusner, G a b r i e l Rol lenhagen, B r u c k u n d S c h o o n h o v i u s 5 9 ; 
die Ser tor ius-Anekdote benutzt Z i n c g r e f f wie andere E m b l e m b u c h a u t o r e n schon 
vor i h m , u m damit die Überlegenheit k luger Zurückhaltung gegenüber gewaltsamer 
Kraf tanstrengung zu v e r s i n n b i l d l i c h e n 6 0 , aber eine U m d e u t u n g i m Sinne der con-
cordia-Thematik liegt durchaus n a h e 6 1 . D a ß Saavedra hier die A n g e b o t e der emble-
matischen Tradi t ion ausschlägt u n d eigene Entwürfe vorzieht , kann als Indiz für 
sein i m V o r w o r t behauptetes Bemühen u m Originalität gelten, was jedoch nicht 
ausschließt, daß er v o n F a l l z u F a l l nicht d o c h auf andere E m b l e m b u c h a u t o r e n 
zurückgreif t 6 2 . A b e r wicht iger als das P r o b l e m der Originalität ist i n unserem 
Zusammenhang die Frage nach der O b l i g a t o r i k der T e x t - B i l d - B e z i e h u n g ; die beiden 

5 7 Saavedra (wie Anm. 19) S. 835-837. 
5 8 Emblemata (wie Anm. 9) Sp. 1507 f. 
5 9 Ebd. Sp. 1512 f. 
6 0 Ebd. Sp. 509. 
6 1 In diesem Sinn ist das Motiv wohl zu verstehen, wenn es 1580 auf einem Flugblatt zur Befreiung 

der Schweiz erscheint (W. D R U G U L I N , Historischer Bilderatlas. Verzeichnis einer Sammlung von 
Einzelblättern zur Kultur- und Staatengeschichte vom fünfzehnten bis in das neunzehnte Jahrhun
dert. T. 2: Chronik in Flugblättern, Nachdr. Hildesheim 1964, S. 1). 

6 2 So erscheint Saavedras Krähenemblem (Nr. 47) mit einem anderen Motto schon bei Jakob v. Bruck 
(vgl. Emblemata [wie Anm. 9] Sp. 885 f.), und das im Wasser gebrochen aussehende Ruder (Nr. 46) 
als Sinnbild trügerischen Scheins kennt schon Zincgreff (vgl. Emblemata, Sp. 1474 f.). Saavedra 
nennt in etwaigen Quellenangaben jedoch nie einen Emblembuchautor, sondern nur literarische 
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zitierten Beispiele machen aufgrund der schon v o r Saavedra realisierten concordia-
u n d ,F re ize i t ' -Embleme besonders augenfällig, daß auch ohne eine gravierende 
Änderung die Prosatexte mit anderen, aber ebenso überzeugenden E m b l e m e n 
kombinierbar wären. 

D i e Möglichkeit v o n K o m b i n a t i o n s v a r i a n t e n bietet sich nicht nur für Texte 
mit solchen (sprachlichen) B i l d e r n , die i n der Geschichte der E m b l e m a t i k v o r 
Saavedra schon einmal als pictura genutzt w o r d e n s ind , sondern auch für Saavedras 
eigene Parallelvergleiche; denn die E m b l e m k u n s t kennt z w a r für die A u s w a h l des 
Bildgegenstandes gewisse einschränkende Regeln , aber grundsätzlich gi l t die 1687 
v o n Balbinus formulierte M a x i m e : Nulla res est sub Sole qvae materiam Emblemati 
dare non possit63. U n t e r diesem A s p e k t wäre es durchaus vorstel lbar, daß Saavedra 
i m 91. S innspruch , der das T h e m a einer e inmal zerbrochenen Freundschaft behan
delt, statt des zerbrochenen Schwertes ( A b b . 22) auch einen der anderen in der 
Vergleichsreihe genannten Gegenstände als emblematische res verwendet hätte: Ein 
^erbrochener Cry s tall j der ist nichts nut%. Wie köstlich auch ein Diamant sey ivo er %u 
drümmren gebracht werde \ so verlieret er seinen wert. Ein degen der einmahl ent^wey gehet \ 
der mag nicht mehr ^usamen geleitet werden. Wer einer ver sühnten feindtschaft t raw et \ der 
wirdt sich betrogen finden: Dan in der ersten Wiederwertigkeit \ oder wo sich die hofnung des 
eigenen nutzen s wirt mere ken lassen / da wirdt solche also fortaufhören64. 

D e r B e z u g zwischen dem Prosatext u n d der pictura ist i n Saavedras Sinnsprü
chen keineswegs auf eine mehr oder weniger umfangreiche, explizite oder impl iz i te , 
aber letzt l ich d o c h nur punktuel le Wiederaufnahme der emblematischen res i m Text 
beschränkt. Dies ist zwar die Regel , aber i n einigen Ausnahmefällen ist die pictura 
doch stärker an den Text gebunden. Sie bildet gleichsam den metaphorischen 
G r u n d a k k o r d , der den Text durchzieht . So zeigt die pictura z u m 36. S innspruch 
unter dem M o t t o IN CONTRARIA DVCET ein gegen W i n d und Wellen 
fahrendes Segelschiff ( A b b . 23) u n d aktualisiert damit ein Te i lb i ld aus dem Bi ldfe ld 
des Staatsschiffes 6 5 . Während pictura und M o t t o nur den G e d a n k e n nahe legen, 
daß ein erfahrener Herrscher auch in widerwärtigen Situationen seine Zie le ver fo l 
gen könne, entfaltet der Prosatext i m ersten A b s c h n i t t das B i l d detaillierter und 
legt verschiedene Bildelemente p u n k t u e l l aus. D i e explizite G l e i c h s e t z u n g des 
Herrschers mit dem Steuermann, der W i n d e mit dem E h r g e i z , der K l i p p e n mit 
den Fe inden u n d der Unwetter mit dem V o l k läßt die Ausübung v o n Herrschaft 
als eine gefährliche A u f g a b e erscheinen. E i n historisches E x e m p e l beglaubigt 
schließlich die metaphorisch formulierte These: 

EJn erfahrner verschlagener Schifman j der fähret nit albeit mit dem windt j ja durch 
hülfe desseIbigen \ weiß er seine Segel also %u wenden / das er an den gewünschten ort gelanget \ 
vnd also mit einem windt \ wo es im am meisten geliebet \ kan er sein Schif nach Osten oder 
Westen fuhren / ohne große rei se ko st en. (...) Da es aber schön wetter ist \ durch hülfe der 

Quellen; anders als den älteren politischen Autoren (s. o. Anm. 34) scheint den (jüngeren) Emblemati
kern Saavedras Respekt versagt zu bleiben. 

6 3 Zitiert nach SCHÖNE (wie Anm. 8) S. 19; zu weiteren Parallelen FREYTAG (wie Anm. 37) S. 28, 
Anm. 48. 

6 4 Saavedra (wie Anm. 19) S. 850. 
6 5 Zur terminologischen Differenzierung von Teilbild und Bildfeld PEIL, Staatsmetaphorik (wie 

Anm. 4) S. 24; zum Bildfeld vom Staatsschiff ebd. S. 700-870. 
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Segel vnd ruder vbertrift er im Schiffen den windt selbst. Nicht mit mindern fleiß vnd aufsieht 
muß der Fürst das Schiflein der gemeine auf der windigen See seines Reichs regieren \ vnd 
auf alle vngewitter klüglich achtung geben \ auf daß er sich deroselbigen wiße %u gebrauchen \ 
vnd mit ein Helden gemuht nach %eit vnd ort sich nach dehnen richte. Er betrit daß ambt 
eines Stewrmans \ dessen trew \ glauben \ vnd aller wolf art anbefohlen worden \ vnd ist kein 
Schiff so gefährlich \ als die Krön welche so vielen winden des ehrgeit^es \ so viele klippen 
der Feinden \ vnd so vielen vngewittern des Volcks vnterworfen ist. Der König Sanctius, 
genandt der Starcke / bedurfte eine grosse geschickligkeit / damit er sich wieder das vngewitter 
rüstete \ vnd die gerechtigkeit seines reichs an einen sicheren ort brächte.66 

D e r zweite A b s c h n i t t entwickel t i m R a h m e n der i m Texteingang entfalteten 
B i l d l i c h k e i t einen neuen G e d a n k e n , der der emblematischen Aussage in gewissem 
Sinn zuwiderläuft, aber auch als ihre Spezi f iz ierung verstanden werden kann. 
N u n m e h r empfiehlt Saavedra die (gelegentliche) N a chgie b igke i t als M i t t e l zur 
S icherung der Herrschaft : 

Jn dem besteht gemeinlich die gantée Politische kunst \ das einer recht wisse die feiten 
%u vnterscheiden \ vnd sich deren gebrauche \ dan vnterweilen gelangt einer eher mit stürm an 
den gewünschten ort / als durch gut wetter; Wer da ge lernet hat die Wellen des wie der igen 
glucks %u brechen \ der macht im solche ^ur freündin; Wer die gefahr mercket \ der selbigen 
weichet \ vnd der %eit erwartet / der hat es gewunnen. Wo ein Schiffer merckt \ das er nit 
mag den wellen wiederstehen \ da last er sich treiben \ vnd %ihet seine segel ein \ vnd weil er 
mit seinem wiederstandt \ nur dem windt seine macht vermehret \ als begibt er sich in einen 
engen ort \ damit das Schiff ruhe \ vnd sich auß dem wasser erhöbe: man muß den gefahrligkeiten 
was nachgeben \ damit man endtlieh auß denselbigen gerahte.67 

A u c h diese Behauptung kann Saavedra mit E x e m p e l n stützen — dabei konta
miniert er das B i l d f e l d v o m Staatsschiff mit der Metapher v o m A u f s t a n d als 
W i l d b a c h 6 8 —, bevor er die E r m a h n u n g zur N a chgie b igke i t als W a r n u n g v o r der 
Halsstarr igkeit u m f o r m u l i e r t : So ein schiff er vermeinte es sey jhm eine ehre \ dem vngewitter 
^u widerstehen \ vnd mit gewalt vnd allen reden macht sich deroselbigen wiedersehen wolte / 
so wehre es al mit hin geschehen69. 

Während Saavedra seine Ausführungen über die mit der Nachgieb igke i t ver
bundene Gefahr des Autoritätsverlusts ohne Rückgr i f f auf die Schif fsmetaphorik 
vorträgt, kann er seine (nicht nur auf die P o l i t i k bezogene) E m p f e h l u n g , den 
Wechselfällen des Schicksals d u r c h A n p a s s u n g an die jeweil igen Gegebenheiten 
ihre Schärfe z u nehmen, wieder mit der i n der pictura vorgegebenen B i l d l i c h k e i t 
verdeutl ichen. D a b e i scheint an die Stelle des Schiffes der Herrschaft die Vors te l lung 
v o n der Seefahrt des Lebens zu treten: wan wir so oft wurden die sitten vnd mitlen 
ändern \ so oft sich die %eit verwechslet oder verändert / so würde sie nimmermehr so mächtig 

6 6 Saavedra (wie Anm. 19) S. 308-310. 
6 - 7 Ebd. S. 310. 
6 8 Ebd.: Es vernahm jacobus der Erste König in Arragon, das der gantée Adel vnd daß Volck wider jhn 

aufwahr \ vnd jhn hasseten \ weil es nun nit rahtsam wahr \ sich vngestümer weise diesem stürm %u wiedersehen \ 
vnd dadurch solchen %u vermehren \ sondern demselbigen %eit lassen / biß er von sich selbsten außgewütet habe; 
wie die kleine Bäche lein %u thun pflegen / welche wegen eines großen regens / in aller eil wütend vnd rasent werden; 
als ließ er nach belieben mit jhm vmbgehen I vnd gleichsam gefäncklich anhalten / biß alles wieder in vorige ruhe 
kam I vnd das klare wetter wieder brachte \ vnd wiedervmb in die regierung getreten. 

6 9 Ebd. S. 311. 
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sein J vndt wir jhrer gewalt nit so sehr vnterworffen. Wir ändern wol mit der %eit die kleider \ 
daß gemuht aber \ vnd die sit ten j die wollen wir nicht änderen. Wessen windt gebrauchet sich 
ein erfahrener Schiffer nit %u seiner schiff arti Wie sich solche änderen / also thut er die segel 
wenden \ ja alles dienet jhm %u seinem %weck vnd sein vorhaben %u erlangen1®. M i t e inem 
weiteren mar i t imen Verg le ich leitet Saavedra den Schlußabschnitt e in , i n d e m er 
das T h e m a des Sinnspruchs aus einer anderen Perspektive beleuchtet. E r rückt n u n 
das Verhältnis zwischen dem Herrscher u n d seinen Bediensteten i n den B l i c k u n d 
w i r d somit seiner Ankündigung i n der Vorrede gerecht, auch für die hohen 
Staatsbeamten u n d die Hof leute z u s c h r e i b e n 7 1 . Sein Rat zielt darauf ab, daß die 
Beamten nicht i h r e m eigenen Charakter u n d ihren eigenen Vors te l lungen gemäß 
vorgehen, sondern ihr H a n d e l n am Herrscher ausrichten sol len: Wie wir aber in 
einem vngewitter schifbruch leiden / weil wir die Segel der ^uneygungen vnd begierden nicht 
wissen einzuholen \ vndt auf eine %eit nach %u geben \ also thun wir vns selbsten \ vnd den 
Fürsten das verderben verursachen \ weil wir vnweislich \ halstariger weise / jhre gelegenheiten \ 
mit vnsern yuneygungen vnd begierden / nach vnserer gelegenheit vnd manier \ nit wollen 
erwegen12. A l s Beispiele für diese These nennt Saavedra den Fre igebigen u n d den 
Heldenhaften, die unter einem geizigen oder kleinmütigen Herrscher nicht nach 
ihrer Veranlagung handeln können. D i e auch i n diesem B i l d nicht klar v o r g e n o m 
mene T r e n n u n g zwischen der V o r s t e l l u n g v o n der Seefahrt des Lebens u n d der 
Staatsschiffsmetapher w i r d erst i m Schlußsatz des Sinnspruchs halbwegs geklärt; 
des Fürsten schiffichen muß das Staatsschiff sein, denn als Bestandteile des Lebensschif
fes wären die Beamten als Segel k a u m denkbar : die bedienten seindt wie die Seglen \ 
mit welchen die Fürsten fahren \ wo nun solche groß seindt j des Fürsten schiffichen aber 
klein I vnd wollen sich mehr außbreiten \ als nach jhrer große ein Riehen \ so werden sie das 
schiff gant% %u grundt richten10. Dieser Schlußvergleich läßt deut l ich werden, daß der 
Bi ldgegenstand des E m b l e m s zwar auf die Le i tmetaphor ik des Sinnspruchs ver
weist, daß aber i m Z u s a m m e n w i r k e n v o n M o t t o u n d pic tura letzt l ich nur ein 
Teilaspekt des i m S innspruch abgehandelten Themas faßbar w i r d 7 4 . 

D i e E n t f a l t u n g der in der pictura vorgegebenen Le i tmetaphor ik kann auch 
allegoretische Züge annehmen. So zeigt das E m b l e m z u m 55. S innspruch ein 
mit A u g e n besetztes Szepter unter dem M o t t o HIS PREVIDE ET PROVIDE 
( A b b . 24). I m Eingangsabschnit t referiert Saavedra verschiedene (auch biblische) 
Zitate , die die Gle ichse tzung der A u g e n mit den Räten des Herrschers legi t imieren: 

7 0 Ebd. S. 313 f.; zur Kontamination vom Staatsschiff und dem Lebensschiff PEIL, Staatsmetaphorik 
(wie Anm. 4) S. 863. 

7 1 Saavedra (wie Anm. 19) Bl. *(7)r: Ich vertieffe mich in der Fürst/. Unterweisung vnnd regierung so sehr nit \ 
daß ich nicht die gemeine auch / vnd deroselbigen / aufnehmen \ erhaltung vnd vntergang berühre / einen Landt 
Offit^irer vnd weisen Hoffman damit %u vnterrichten. Der Landt Offit^irer entspricht dem lateinischen 
,minister status'. 

7 2 Ebd. S. 314. 
7 3 Ebd. S. 316. 
7 4 Dies zeigt sich auch bei der Analyse des 62. Sinnspruchs, dem ein Harfenemblem mit dem Motto 

M AIO RA MINORIBVS CONSONANTvorangeht; dazu ausführlich DIETMAR PEIL, Concordia 
discors. Anmerkungen zu einem politischen Harmoniemodell von der Antike bis in die Neuzeit 
(Geistliche Denkformen in der Literatur des Mittelalters. Symposium Münster 1982, hg. von K L A U S 
GRUBMÜLLER — R U T H SCHMIDT-WIEGAND — K L A U S SPECKENBACH [Münstersche Mittelalter-Schriften 

51] xMünchen 1984, S. 401-434) S. 403-407. 
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Derowegen wirdt auch in diesem gegenwertigen Sinnspruch ein Scepter voller äugen vorgestält / 
anzudeuten \ das der Fürst die gescheften seiner regierung durch die Rähte versehen vnd 
vorkommen muß75. D i e emblematische Aussage wäre damit hinreichend erklärt, aber 
das T h e m a des Sinnspruchs n o c h längst nicht erschöpfend behandelt. Saavedra 
geht es nicht nur d a r u m , dem Herrscher die Inst i tut ion des Rates z u empfehlen, 
sondern er w i l l zugle ich auch über die Qualitäten des Ratgebers unterrichten: Vnd 
solche vergleichnis mit den äugen bedeuten auch jene tugenden vnd gaben \ mit welchen jener sol 
gelieret sein \ der eine Rahtsstelle betretten wil16. A u s d e m Fürstenspiegel w i r d somit 
ein Ratsspiegel, den Saavedra weitgehend aus einer Augenal legorese ableitet oder 
unter V e r w e n d u n g einer entsprechenden M e t a p h o r i k formul ier t . A u s dem weiten 
Gesichtskreis des M e n s c h e n schließt Saavedra auf die V e r p f l i c h t u n g der Räte, 
Vergangenheit u n d Z u k u n f t i n ihre Überlegungen miteinzubeziehen. D i e vbereinstim-
mung der äugen vnd hert^en verweist auf die enge B i n d u n g der Räte an ihren 
H e r r s c h e r 7 7 . D i e E m p f i n d l i c h k e i t der A u g e n gegen Berührungen versteht Saavedra 
als H i n w e i s auf die N o t w e n d i g k e i t der Verschwiegenheit , u n d auch die F o r d e r u n g 
nach Unbestechl ichkeit kann er aus dem A u g e n v e r g l e i c h ableiten: 

So seind die äugen \ auch von aller begierde %u haben so befreyet \ das sie nit den 
geringsten s tr oh aim \ er sey so klein als er immer wolle \ annehmen: vnd wo in solchen was 
zufälliger weise kombt \ so betrüben sie sich so sehr das sie fast nichts mehr sehen mögen \ 
sondern kommet jhnen alles änderst \ auch wol doppelt vor. Ein Raht welcher da gäbe 
annimbt \ der wirdt durch solchen stand \ also bald verblendt \ vnd wirdt die Sachen nicht 
recht verstehen mögen \ wie solche an jhnen selbsten sein \ sondern wie jhm sein eigen bestes 
wirdt vorbringen.7% 

In ähnlicher Weise begründet Saavedra auch die Unerläßlichkeit einer gewissen 
E inhe l l igke i t unter den Räten, die W a r n u n g v o r z u vielen Ratgebern u n d die 
N o t w e n d i g k e i t guter Räte für das Wohlergehen eines Reiches. U n d selbst die 
W a r n u n g v o r einer übermäßigen Abhängigkeit des Herrschers v o n seinen Ratge
bern kann er i m R a h m e n der gewählten Le i tmetaphor ik formul ieren : Dan ob wol 
die Rähte des Fürsten äugen seindt \ so sol er gleichwol so blindi nit sein \ daß er ohne solchen 
nit sehen möge \ dan dieses wehre gar ein blindes befehlen vnd würde der Fürst bey allen den 
seinigen in Verachtung gerahten79. 

D i e B i n d u n g zwischen der p i c t u r a - M o t t o - K o m b i n a t i o n und dem darauf bezo
genen Prosatext w i r d d u r c h das P r i n z i p der Le i tmetaphor ik u n d d u r c h das allegore-
tische Verfahren erhebl ich intensiviert , aber der Text ist deshalb keineswegs auf 
das E m b l e m angewiesen u n d bleibt, w e n n nicht ein explizites Bezugssignal gesetzt 
w i r d , auch ohne die emblematische Zutat v o l l verständlich. Außerdem bietet er 
weit mehr als eine bloße Erläuterung des emblematischen Sinns. W e n n Saavedra 
seinen Fürstenspiegel als ein Werk charakterisiert, das nichts anderes ist als lauter 

7 5 Saavedra (wie Anm. 19) S. 514; zur Tradition des Augenszepters G U D R U N SCHLEUSENER-EICHHOLZ, 
Das Auge im Mittelalter (2 Bde. [Münstersche Mittelalter-Schriften 35] München 1985) Bd. 1, S. 638 
u. S. 1004, Anm. 419. 

7 6 Saavedra (wie Anm. 19) S. 514. 
7 7 Ebd. S. 514 f. 
7 8 Ebd. S. 515 f. 
7 9 Ebd. S. 523. 
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Sprüche vnd Regel %u regleren80, dann ist festzuhalten, daß diese sentencias i maximas de 
Estado mit ihren L e h r e n weit über das hinausgehen, was die E m b l e m e allein 
vermit te ln können. E s dürfte deshalb k a u m angebracht sein, dem Prosatext nur die 
F u n k t i o n einer subscript io zuzuweisen. Das Abhängigkeitsverhältnis ist w o h l eher 
umgekehrt zu sehen: mag auch Saavedras R u h m v o r al lem i n den S innbi ldern 
begründet sein u n d mögen diese auch v o m A u t o r als unverzichtbarer Bestandteil 
seines Buches gedacht sein u n d viel leicht sogar als K e i m z e l l e n den ganzen Fürsten
spiegel überhaupt erst ermöglicht haben, i m H i n b l i c k auf die einzelnen K a p i t e l des 
vol lendeten Werkes leisten sie w o h l nicht mehr als eine opt isch besonders wirksame 
u n d z u m weiteren N a c h d e n k e n anregende Überschr i f t 8 1 . 

III. 

25 Jahre nach der Erstausgabe v o n Saavedras emblematischem Fürstenspiegel 
erscheint 1665 i n Paris ein vergleichbares Werk unter dem Ti te l , D e T A r t de régner' . 
D e r Verfasser dieser ,Regierungskunst 4 , der Jesuit Pierre L e M o y n e (1602—1671), 
hat neben diesem Fürstenspiegel n o c h eine Reihe weiterer Werke geschr ieben 8 2 , 
unter denen , L a Gal ler ie des femmes fortes' w o h l sein erfolgreichster Ti te l gewesen 
i s t 8 3 . A u c h mit z w e i weiteren Emblembüchern ist L e M o y n e hervorgetreten. Schon 
1649 erschien seine E m b l e m s a m m l u n g ,Devises héroiques et morales ' ; stärker 
theoretisch ausgerichtet ist , D e T A r t des devises' (1666) 8 4 , aber die beigegebenen 
E m b l e m e dürften gewicht iger sein als die theoretischen Ausführungen, denn sech
zehn Jahre später fällt sein Ordensbruder Claude-François Menestr ier das U r t e i l : 
La plupart de ses Devises sont justes, spirituelles et bien imaginées, et l'on peut dire 
universellement qu'il les a mieux faites qu'il n'a enseigné à les faire85. 

Zwar kennt L e M o y n e Saavedras Fürstenspiegel, aber er beruft sich nicht auf 
den Spanier als literarisches V o r b i l d , sondern beschuldigt i h n nur, den K a r d i n a l 
M a z a r i n verleumdet zu h a b e n 8 6 . Tatsächlich entwickel t L e M o y n e eine völlig eigene 
K o n z e p t i o n , die keinen spürbaren Einfluß Saavedras erkennen läßt. Während 

8 0 Ebd. Bl. *(7)r. 
8 1 Bereits HECKSCHER — WIRTH (wie Anm. 8) Sp. 95, machen darauf aufmerksam, daß bei „inhaltlicher 

Überbelastung und Verselbständigung des Epigramms" Motto und pictura wenig mehr bedeuten 
„als Kapitelüberschriften und Initialbild." 

8 2 Zum Leben und den wichtigsten Werken Le Moynes ausführlich H . CHÉROT, Etude sur la vie et 
les œuvres du P. Le Moyne (1602-1671), Paris 1887; zu ,De PArt de régner' ebd. S. 321 -337. 
AUGUSTIN U. ALOYS DE BACKER — C A R L O S SOMMERVOGEL, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 

Bd. 5, Brüssel —Paris 1894, Nachdr. Louvain 1960, Sp. 1356 — 1371, geben ein vollständiges Verzeich
nis der Schriften Le Moynes. 

8 3 D E BACKER —SOMMERVOGEL (wie Anm. 82) Sp. 1362—1364, verzeichnen für dieses Werk über ein 
Dutzend französischer Auflagen sowie Übersetzungen ins Englische, Spanische und Italienische und 
eine handschriftliche Übersetzung ins Deutsche. 

8 4 Während der Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, Bd. 94, Sp. 682, 
nur die Ausgabe Paris 1666 enthält, kennt der National Union Catalog, Pre-1956 Imprints, Bd. 326, 
S. 78, auch eine Ausgabe Paris 1665. D E BACKER — S O M M E R V O G E L (wie Anm. 82) Sp. 1369, und 
PRAZ (wie Anm. 8) S. 401, führen statt dessen eine Ausgabe Paris 1688 als weitere Auflage. 

8 5 Claude-François Menestrier, La Philosophie des images, Paris 1682, Bd. 1, S. 47; vgl. C H É R O T (wie 
Anm. 82) S. 497. 

8 6 Piere Le Moyne, De l'Art de régner, Paris 1665, S. 97. 
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Saavedras ,Idea de un principe pol i t i co christ iano' offensichtl ich das Resultat einer 
längeren Schreib- u n d Sammeltätigkeit ist, ein K o n g l o m e r a t , das erst nachträglich 
und mit Mühe einer O r d n u n g unterworfen w u r d e , scheint L e M o y n e v o n B e g i n n 
an einem wohldurchdachten Plan zu folgen u n d erläutert ihn i m V o r w o r t . E r 
gliedert seine ,Regierungskunst ' i n vier Teile, u m dem ganzen Werk vne forme arrestee 
et reguliere zu g e b e n 8 7 . D i e einzelnen Teile setzen sich aus verschiedenen D i s k u r s e n 
(discours) zusammen, die ihrerseits aus mehreren K a p i t e l n (articles) bestehen u n d oft 
mit historischen E x e m p e l n beschlossen w e r d e n 8 8 . D u r c h diese detaillierte G l i e d e 
r u n g ergibt sich ein Inhaltsverzeichnis v o n 23 Seiten. D e r erste Tei l behandelt in 
zwei D i s k u r s e n das Z i e l (la fin) der ,Regierungskunst ' ; i m zweiten Tei l erläutert L e 
M o y n e als Grundvorausse tzungen der Herrschaft i n drei D i s k u r s e n die al lgemeinen 
Tugenden (Vertus générales) der Pieté, Probité u n d Moderation, bevor er i m dritten 
Tei l die sieben moral ischen Tugenden (Vertus morales) erörtert, die nach seiner 
Auffassung dem Herrscher i n der Ausübung seines A m t e s v o n besonderem N u t z e n 
s ind: Prudence, Justice, Authorité, bonne Foy, Clémence, Bonté u n d Libéralité89. D e n 
vierten Tei l b i lden drei D i s k u r s e über die H i l f s m i t t e l der Herrschaft : Conseil, 
Finances, Armes. Das Ideal der forme arrestee et reguliere führt somit keineswegs zu 
einer starren Symmetrie . 

Während die A n z a h l der jeweil igen K a p i t e l eines Diskurses w o h l inhal t l i ch 
bestimmt ist, erklärt sich die G l i e d e r u n g in fünfzehn D i s k u r s e weitgehend aus L e 
M o y n e s formalem Gesta l tungswi l len . Jedem D i s k u r s stellt er ein E m b l e m v o r a n ; 
i m ersten Tei l jedoch ist das E m b l e m auf den ganzen T e i l , nicht auf einen einzelnen 
der beiden D i s k u r s e b e z o g e n 9 0 , so daß sich insgesamt vierzehn E m b l e m e ergeben 9 1 . 
D e r Bezug z u L u d w i g X I V . als dem Adressaten des Fürstenspiegels ist somit 
o f f e n k u n d i g ; in dieser H i n s i c h t entspricht die F u n k t i o n der E m b l e m e der L e i s t u n g 
eines A k r o s t i c h o n s . 

Ebd. Bl. ò ii v , mit genauer Erläuterung der weiteren Gliederung. 
Der Nachweis entsprechender Exempel ist für Lc Moyne, ebd., geradezu obligatorisch: Ht parce 
qu'on a toûiours crû, que /'Exemple qui est le grand Mais tre de tous les Arts, auoit vne particulière authorité 
dans la Politique, ie nay proposé aucune regie, que ie n'aye soutenue de quelque exemple ancien ou moderne. Die 
Exempel, die Le Moyne vor allem der französischen Geschichte entnimmt, erscheinen nicht nur in 
den eigens dafür vorgesehenen Abschnitten am Ende der Diskurse, sondern durchziehen den ganzen 
Text. 
Das Vorwort, ebd. Bl. ö iii r, bietet eine vom Inhaltsverzeichnis, nach dem ich zitiere, geringfügig 
abweichende Reihenfolge: la Prudence, la Justice, lAuthorité, la Fidélité, la Bonté, la Clémence, la 
Libéralité. 
Während Le Moyne, De l'Art de régner (wie Anm. 86) S. 1, den mit LA FIN überschriebenen 
ersten Teil in die Diskurse /. LE BIEN DV P EVP LE und //. LA GLOIRE DV PRINCE 
untergliedert, tragen diese im Inhaltsverzeichnis, Bl. ü (i)r, die Überschriften De l'importance et des 
difficulté^ de F Art de régner und De la Fin de lArt de régner, so auch im Text, S. 5 und S. 17. 
In der folgenden Übersicht liste ich die Themen, Bildinhalte und Motti auf: S. 2: LA FIN, Sonne 
über Landschaft, VT P RAIS IT ET PROSIT; S. 46: LA PIETE, Sonne mit Spiegelbild in 
einer Wolke, RESPICIO VT PER F ICI AR (s. u. Abb. 25); S. 98: LA PROBITE, Sonne vor 
Zodiakus, NVSQVAM DEVIVS; S. 140: LA MODERATION, Sonne über einer Landschaft, 
NON ARDOR NON ALGOR INEST; S. 216: LA PRVDENCE, Sonne über einer 
Landschaft, MENTE FEROR QVACVMQVE FEROR; S. 252: LA IVSTICE, Sonne über 
Sonnenuhr, CVIQVE SVVM METITVR; S. 300: LA VT HO RITE, Sonne über einer 
Landschaft, LVCET AGITQVE VNVS; S. 354: LA BONNE FOY, Sonne gegenüber einer 
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A l s emblematischen Bi ldgegenstand verwendet L e M o y n e durchgehend die 
Sonne. Sie erscheint in ovalen M e d a i l l o n s , die auf rechteckigem G r u n d v o n w e c h 
selnden R a h m e n umgeben s ind. E i n i g e Stiche s ind mit den Init ialen oder ausge
schriebenen N a m e n der beiden a m W e r k beteiligten Künst ler s i g n i e r t 9 2 . D i e M o t t i 
s ind Spruchbändern innerhalb der M e d a i l l o n s eingeschrieben. A l s ein erstes D e u 
tungssignal steht das T h e m a des jeweil igen Diskurses über dem K u p f e r s t i c h . 
D i e zehnzei l igen subscriptiones aus Versen unterschiedlicher Länge (Sechs- u n d 
Zehnsi lber , v o r al lem aber A c h t s i l b e r u n d Alexandr iner ) s ind gleichsam Rol lenge
dichte, in denen die Sonne selbst den emblematischen Sachverhalt beschreibt, ohne 
i h n auch z u d e u t e n 9 3 . E i n e A u s n a h m e ist das zweite E m b l e m , dessen pictura z u m 
M o t t o RESPICIO VT PERFICIAR über einer Landschaft die Sonne u n d 
ihr Spiegelbi ld auf einer W o l k e zeigt ( A b b . 25). I m E p i g r a m m ergreift das Spiegel
b i l d das W o r t u n d hebt seine Abhängigkeit v o n der Sonne hervor ; außer der 
Überschrift LA PIETE, die das T h e m a des folgenden Diskurses angibt , indiz ier t 
nur die Metapher couronné als sprachliches Signal die R i c h t u n g einer möglichen 
Übertragung: 

A La lumiere, à la figure, 
On me prendroit, sinon pour le Soleil, 
Au moins pour son pareil; 
S'il en estoit plus d?vn dans la Nature. 
Ten ay les traits, l'en ay le tour, 
le n'éclate que de son iour; 
Et ne luis que du feu, que sa face me iette: 
Ten suis ceint, l'en suis couronné, 
Mais son Image veut pour e s tre en moy parfaite, 
Qu'à son regard mon regard soit tournée 

D i e genaue D e u t u n g des E m b l e m s n i m m t L e M o y n e erst in einem auf das E p i 
g r a m m folgenden Prosakommentar vor , der EXPLICATION DE LA DE-

Wolke, NEC FALSVS NEC FALLENS; S. 400: LA CLEMENCE, Sonne von vier 
Winden umgeben, NEC O F FENDI T VR NEC OFF'VN DITVR; S. 438: LA BONTE, 
Sonne über einer Landschaft, TRANSIT BENE FACI ENDO ET SANANDO; S. 474: 
LA LIBERALITE, Sonne über Kornfeld und Blumen, DIVES IN OMNES; S. 520: LE 
CONSEIL, Sonne über einer Landschaft, REGITVRQVE REGITQVE; S. 580: LES 
FINANCES, Sonne und aufziehende Wolken, COLLIGIT VT SP ARG AT; S. 650: LES 
ARMES, Sonne über dunkler Wolke, VICIT AB ORTV. 
Die meisten Embleme sind mit G. A. bzw. mit G. Audran (Nr. 9 u. 14) signiert und könnten von 
Gérard Audran (f 1691 oder 1681) oder dessen gleichnamigem, aber berühmteren Vetter oder Neffen 
(1640—1703) stammen (vgl. U L R I C H T H I E M E — F E L I X BECKER, Allgemeines Lexikon der bildenden 

Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 2, S. 239 f.). Die ersten drei Embleme sind 
unsigniert, die Initialen /. L. (Nr. 7 und 12) kann ich nicht entschlüsseln, denn für einen Künstler 
namens Landry, der die Delphinvignetten (S. 357, 523) signiert hat, weisen die einschlägigen Lexika 
keinen passenden Vornamen nach. PRAZ (wie Anm. 8) S. 401, nennt ohne nähere Begründung j . 
Le Clerc als den Stecher der Embleme. 
Eine Ausnahme bildet die subscriptio zum ersten Emblem, die zu Beginn (le ne suis pas de ces Rois 
...) und am Ende (Le Bien de mes Suiets est mon vnique Fin) nur metaphorisch auf die Sonne bezogen 
werden kann und dadurch an der Deutungsrichtung keinen Zweifel läßt. 
Le Moyne, De l'Art de régner (wie Anm. 86) S. 46. 
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VISE, die auf bis zu z w e i Seiten zuerst den emblematischen Sachverhalt ausführlich 
beschreibt u n d dann die Bedeutung erläutert. D a b e i erweist sich das E p i g r a m m i m 
N a c h h i n e i n als sehr stark auf die A u s l e g u n g ausgerichtet. D i e V e r b i n d u n g zwischen 
B i l d u n d Bedeutung w i r d auf der metaphorischen Ebene hergestellt, indem beide 
Bereiche wechselseitig s o w o h l als B i ldspender wie auch als Bildempfänger fungie
ren. I m Prosakommentar z u m Pieté-Embìtm erklärt L e M o y n e zunächst die M e t a 
pher v o n der Sonne als le plus ancien Peintre du Monde, die mit ihren Strahlen 
sogar sich selbst auf einer gegenüberstehenden W o l k e abbi lden könne. D i e den 
K o m m e n t a r beschließende D e u t u n g des E m b l e m s erfolgt p u n k t u e l l u n d fällt des
halb relativ ausführlich aus: 

En cette Deuise, le Soleil Peintre est le Symbole de Dieu, qui est le Soleil inte lie due II 
et créateur: Le Soleil peint est le Symbole du Prince, qui est l'Image de Dieu. Et l'intention 
de la Deuise est d'apprendre au Prince, par la ionction de ces deux Symboles, qu'estant 
lumineux comme il est de la ressemblance de Dieu, et couronné de la participation de son 
Diademe, son premier soin doit estre de porter continuellement sa veuè et son intention à Dieu: 
et de se tourner tousiours vers luy, par les actes d'vne pure et sincere Pieté; s'il veut régner 
glorieusement dans le temps, et plus glorieusement encore dans l'Eternité?5 

Während L e M o y n e in seinen Prosakommentaren gelegentlich auf den D i s k u r s 
verweist mit F o r m u l i e r u n g e n wie Le Discours suiuant vérifiera le tout plus amplement, 
et montrera la liaison qui doit estre entre 1'Authorité et le Prince^, n i m m t der D i s k u r s 
selbst das E m b l e m nicht wieder explizit auf. Z w a r lassen sich L e M o y n e s E m b l e m e 
als i l lustrierte Diskurs-Überschriften auffassen, aber grundsätzlich s ind das E m b l e m 
mit seinen verschiedenen Tei len u n d der darauf folgende D i s k u r s aus sich heraus 
v o l l verständlich und voneinander unabhängig. Dies gesteht L e M o y n e i m V o r w o r t 
selbst e in, aber unter Rückgr i f f auf eine Archi tekturmetapher für sein Werk kann 
er die E m b l e m e — er verwendet dafür durchgängig den Terminus devise — als 
schmückendes Be iwerk l e g i t i m i e r e n 9 7 , wie es einem Palast i m Gegensatz zu einem 
Laden durchaus angemessen wäre u n d wie es auch der Welt v o n ihrem Schöpfer 
zugedacht sei: 

Les Deuises qui sont expliquées en Prose et en Vers à la teste de chaque Discours, n'y 
estoient pas nécessaires, à prendre les choses dans les termes où la dernière rigueur les pourroit 
mettre. Mais le necessaire a d'autres mesures cbe% vn Prince, que che% vn Marchand: et vn 
Palais demande d'autres façons, et vne autre Architecture qu'vne Boutique. l'ay appris de 
ceux qui enseignent à bas tir, qu'vne besogne bien appuyée se peut égayer: et qu'il est permis 
de donner quelque chose à l'ornement, après que la commodité est satisfaite. Et combien de 
beauté^, combien de richesses manquer oient à la perfection du Monde, si le grand Artisan qui 
l'a fait, n'eust eu égard qu'à la fermeté de sa fabriquée 

9 5 Ebd. S. 47. 
9 6 Ebd. S. 302. 
9 7 Einen höheren Stellenwert spricht CHÉROT (wie Anm. 82) S. 321, den Emblemen zu: „Les devises 

y sont aux dissertations ce que le texte est à un sermon, une entrée en matière et une source de 
développements." Diesem Urteil kann ich mich nicht anschließen; zwar sind die Embleme und die 
Diskurse inhaltlich aufeinander bezogen, aber nicht voneinander abhängig, sondern eher durch die 
inhaltlichen Traditionen der Gattung des Fürstenspiegels bedingt. 

9 8 Le Moyne, De l'Art de régner (wie Anm. 86) Bl. ö iii v . 
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A u c h die V e r w e n d u n g der Sonne als al leinigen emblematischen Bi ldgegenstand 
rechtfertigt L e M o y n e i m V o r w o r t . E r beansprucht als eigene L e i s t u n g nicht alle 
emblematischen Entwürfe , sondern scheint sich mit dem anerkennenden Zugeständ
nis einer bewußten A u s w a h l z u begnügen, aber er w i l l seine Beschränkung auf ein 
M o t i v als eine künstlerische E n t s c h e i d u n g verstanden wissen, die das P r i n z i p der 
rareté an die Stelle der A b w e c h s l u n g {varieté) setzt u n d dadurch das P u b l i k u m 
erfreuen u n d (so w i r d man zwischen den Z e i l e n lesen dürfen:) auch einen gewissen 
Scharfsinn aufbl i tzen lassen w i l l . Darüber hinaus ist die Sonne als S i g n u m des 
Herrschers natürlich besonders geeignet u n d auch d u r c h eine lange literarische 
Tradi t ion s a n k t i o n i e r t " : 

le ne pretens pas qu'on attribue à mon abondance, tant de Deuises faites sur vn mesme 
suiet, et d'vn mesme corps. Il me suffira que l'on croye qu'il y a du choix en cela: et que ie 
l'ay plütost fait par raison que par disete. La varieté qui se forme de diuers suiets, est vne 
agréable chose. Mais la varieté tirée d'vn mesme suiet, aioûte la rareté à l'agrément. Et outre 
que le Soleil estant, comme chacun sçait, dans le Monde naturel, ce que le Prince est dans le 
Monde Politique, il est aussi le Symbole le plus propre à représenter les qualité^ et les 
fonctions d'vn bon Prince; i'ay crû qu'il y auroit de la singularité à trouuer tant de diuerses 
couleurs, et tant de faces différentes, en vn suiet si simple et si vniforme.U)0 

D i e E n t s c h e i d u n g für die Sonne als emblematischen Bi ldgegenstand hat auch 
auf die Rahmentexte in L e M o y n e s Fürstenspiegel e ingewirkt . I m W i d m u n g s b r i e f an 
den K ö n i g erscheint die Sonne i n mehreren Vergle ichen, so daß sie als Lei tmetapher 
verstanden werden kann. Maßgeblich für die B i l d w a h l dürfte die Devise L u d w i g s 
X I V . gewesen sein, die dieser seit dem carrousel v o n 1662 beibehielt und die er 
später in seiner A u t o b i o g r a p h i e ausführlich erläuterte u n d in gewissem Sinne auch 
als ,Fürstenspiegel 4 interpretierte: 

Ce fut là que je commençai à prendre celle (devise) que j'ai toujours gardée depuis, et 
que vous voye% en tant de lieux. Je crus que, sans s'arrêter à quelque chose de particulier et 
de moindre, elle devait représenter en quelque sorte les devoirs d'un prince, et m'exciter 
éternellement moi-même à les remplir. On choisit pour corps le soleil, qui, dans les règles de 
cet art, est le plus noble de tous, et qui, par la qualité d'unique, par l'éclat qui l'environne, 
par la lumière qu'il communique aux autres astres qui lui composent comme une espèce de 
cour, par le partage égal et juste qu'il fait de cette même lumière à tous les divers climats du 
monde, par le bien qu'il fait en tous lieux, produisant sans cesse de tous côtés la vie, la joie 
et l'action, par son mouvement sans relâche, où il paraît néanmoins toujours tranquille, par 
cette course constante et invariable, dont il ne s'écarte et ne se détourne jamais, est assurément 
la plus vive et la plus belle image d'un grand monarque. 

Ceux qui me voyaient gouverner avec asse% de facilité et sans être embarrassé de rien, 
dans ce nombre de soins que la royauté exige, me persuadèrent d'ajouter le globe de la terre, 
et pour âme nec piuribus impar: par où ils entendaient ce qui flattait agréablement 
l'ambition d'un jeune roi, que, suffisant seul à tant de choses, je suffirais sans doute encore à 
gouverner d'autres empires, somme le soleil à éclairer d'autres mondes, s'ils étaient également 
exposés à ses rayons.m 

Auf die einschlägige Literatur verweist K A R L MÖSENEDER, Zeremoniell und monumentale Poesie. 
Die „Entree solennelle" Ludwigs XIV. 1660 in Paris, Berlin 1983, S. 83, Anm. 15. 
Le Moyne, De l'Art de régner (wie Anm. 86) BI. (ö iv)r. 
Louis XIV, Mémoires, hg. von JEAN L O N G N O N (Collection des meilleurs écrivains politiques 1) 
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Diese Überlegungen L u d w i g s X I V . dürften i n der damaligen Devisenl i teratur 
im U m k r e i s des französischen Hofes A l l g e m e i n g u t gewesen sein u n d müssen 
deshalb nicht unbedingt als Reminiszenz an L e M o y n e s ,Regierungskunst 4 gelten, 
zumal die Sonnensymbol ik unter L u d w i g X I V . schon sehr früh zu Repräsentations
zwecken eingesetzt w u r d e 1 0 2 . L e M o y n e begründet seine emblematische G r u n d i d e e 
zwar nicht explizit mit der Devise L u d w i g s X I V , aber i m Anschluß an seinen 
W i d m u n g s b r i e f präsentiert er einen eigenen E n t w u r f (?) für eine DEVISE 
POVR LE ROY, deren M o t t o (NVSQVAM META MIHI) v o n der carrousel-
Devise a b w e i c h t 1 0 3 . Das als subscript io beigegebene Alexandriner-Sonet t ist wie 
die übrigen E p i g r a m m e in L e M o y n e s , D e T A r t de régner' als Rol lengedicht der 
Sonne konzipier t u n d auf diese wie auch auf den Devisenträger zu beziehen; das 
Pr inz ip des emblematischen Schmucks w i r d somit schon i m Rahmentext vorgeführt. 
E i n weiteres Rol lengedicht mit dem Ti te l LE SOLEIL AV ROY folgt auf 
die Devise des K ö n i g s u n d geht bereits i n über 300 A l e x a n d r i n e r n auf die 
verschiedenen T h e m e n des Fürstenspiegels u n d seiner E m b l e m e ein. 

I m W i d m u n g s b r i e f begründet L e M o y n e seine E n t s c h e i d u n g für die W a h l der 
Sonne als emblematisches M o t i v anders als i m V o r w o r t u n d deckt damit zugleich 
auch eine gewisse funkt ionale D o p p e l w e r t i g k e i t seines Werkes auf: 

Fay fait dauantage, SIRE, pour épargner vostre pudeur par vne supposition innocente, 
et vous déguiser à vous-m e sm e sous vne figure digne de vous. le me suis auisé d'exprimer par 
des Deuises, toutes les Vertus que demande lArt de régner: et ie les ay toutes exprimées sous 
le Symbole du Soleil, parce que ie ri ay pas crû pouuoir trouuer ny vne figure plus illustre pour 
représenter V. M. ny vn Modele plus accomply pour instruire les autres Princes. Vous 
trouuere^, SIRE, sous le voile de cette figure, vostre Portrait et vôtre Histoire: les autres 
Princes y trouuer ont vn Précepteur, et des Leçons.104 

D i e Sonne ist für L e M o y n e das erhabenste A b b i l d L u d w i g s X I V . und 
zugleich das beste V o r b i l d , an dem andere Herrscher sich orientieren können. D i e 
Sonnenembleme machen die ,Regierungskunst ' zu einem Fürstenspiegel, in dem 
L u d w i g X I V . sein eigenes Portrai t sehen kann, die anderen Herrscher aber eine 
Richtschnur für ein ihrem A m t angemessenes Verhalten f inden können. L e M o y n e s 
,L'art de régner' ist somit je nach Adressat als Panegyr ikus wie auch als Paränese 
gedacht. D a b e i werden die E m b l e m e einerseits als rhetorisches M i t t e l eingesetzt, 
um die eigentliche Aussage, das überschwengliche L o b L u d w i g s X I V , zu verrätsein 
und dadurch wenigstens oberflächlich z u verdecken und weniger aufdr ing l i ch zu 

Paris 1928, S. 124 f.; zu dieser Devise N I C O L E FERRIER-CAVERIVIÈRE, L'image de Louis XIV dans 
la littérature française de 1660 à 1715, Paris 1981, S. 157 f.; VINCENT CRONIN, Der Sonnenkönig, 
Stuttgart 1965, S. 176 f. Leider nicht zugänglich war mir L. HAUTECOEUR, Louis XIV — Roi Soleil, 
Paris 1953. 

1 0 2 Dazu MÖSENEDER (wie Anm. 99) passim. 
m Le Moyne war nicht der einzige, der dem König einen Vorschlag für eine neue Devise unterbreitet 

hat, da das Motto Nec pluribus impar, wie Louis XIV (wie Anm. 101) S. 125, selbst ausführt, unklar 
war: Je sais qu'on a trouvé quelque obscurité dans ces paroles, et je ne doute pas que ce même corps n'en pût 
fournir de plus heureuses. Il y en a même qui m'ont été présentées depuis; mais celle-là étant déjà employée dans 
mes bâtiments et en une infinité d'autres choses, je n'ai pas jugé à propos de la changer. Eine Sammlung der 
hier angesprochenen Vorschläge bietet Claude-François Menestrier, La Devise du Roy justifiée ... 
Avec un Recueil de cinq cens Devises faites pour S. M . et toute la Maison Royale, Paris 1679. 

M Le Moyne, De PArt de régner (wie Anm. 86) Bl. è ii rf. 
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machen, andrerseits s ind die E m b l e m e auch ein heuristisches M i t t e l , das zur 
E r k e n n t n i s der B e d i n g u n g e n , Voraussetzungen u n d n o t w e n d i g e n H a n d l u n g s w e i s e n 
verhelfen kann, die die Ausübung v o n Herrschaft z u einer K u n s t des Regierens 
machen. D i e D o p p e l f u n k t i o n der Paränese u n d der Panegyr ik läßt sich i n gewissem 
Sinne i n L e M o y n e s Fürstenspiegel lokal is ieren: die Panegyr ik ist i m wesentl ichen 
auf die E m b l e m e i m engeren S inn , auf die K o m b i n a t i o n v o n Themenangabe, 
pictura , M o t t o u n d E p i g r a m m beschränkt, der Paränese dienen die P r o s a k o m m e n 
tare z u den E m b l e m e n u n d die D i s k u r s e , denn nur hier formul ier t L e M o y n e seine 
L e h r e n auch als F o r d e r u n g e n , während i n den E p i g r a m m e n , i n denen die Sonne 
u n d damit auch der Sonnenkönig spricht, diese F o r d e r u n g e n als erfüllt vorausge
setzt werden. 

D e m Jesuiten L e M o y n e ist mit seiner ,Regierungskunst ' ke in großer E r f o l g 
beschieden gewesen. Dies hat w o h l mehrere Gründe. E i n e durchgehend penetrante 
profranzösische H a l t u n g mag der internationalen V e r b r e i t u n g ebenso entgegenge
standen haben wie die eindeutige A d r e s s i e r u n g an L u d w i g X I V . , während Saavedras 
Werk i n den verschiedenen A u s g a b e n i m m e r wieder neue Adressaten f inden 
k o n n t e 1 0 5 . A l s w e n i g vortei lhaft dürfte sich w o h l auch die Beschränkung auf n u r 
vierzehn E m b l e m e bei einem G e s a m t u m f a n g v o n über 700 Seiten ausgewirkt haben, 
u n d offensicht l ich vermochte auch L e M o y n e s E n t s c h e i d u n g für vn suiet si simple 
et si vniforme nicht zu gefallen, ganz z u schweigen v o n der w e n i g überwältigenden 
L e i s t u n g der am Werk beteil igten Künstler. I n Pic inel l i s , M o n d o s imbol ico* werden 
L e M o y n e s Sonnenembleme nicht aufgenommen, u n d daß sie i n der , S y m b o l o g r a -
p h i a ' des J a k o b B o s c h erscheinen, mag viel leicht eher auf ihre erneute P u b l i k a t i o n 
in L e M o y n e s , D e l ' A r t des devises' als auf die ,Regierungskunst ' zurückzuführen 
s e i n 1 0 6 . Merkwürdig reserviert zeigt sich auch L e M o y n e s O r d e n s b r u d e r Menestr ier . 
Z w a r gedenkt er seines Vorgängers i n seiner ,Ph i losophie des images' (1682) mi t 
durchaus anerkennenden W o r t e n 1 0 7 u n d zitiert dort auch (ohne Quellenangabe) 
dreizehn E m b l e m e aus der , R e g i e r u n g s k u n s t ' 1 0 8 , aber in seinem emblemtheore
tischen Standardwerk , L ' A r t des emblèmes' (1684) würdigt er L e M o y n e mit keiner 
Z e i l e 1 0 9 , u n d auch in seinem eher antiquarischen Sammelband , H i s t o i r e d u R o y 

1 0 5 So ist die französische Übersetzung dem Dauphin, die deutsche Neuübersetzung von 1700 dem 
Landgrafen Karl zu Hessen gewidmet, und gleichsam bodenständigen' Adressaten sind auch die 
Ausgaben Venedig 1648 und Budapest 1748 zugeeignet. Von diesen ,Umwidmungen', die meistens 
der Verleger vornimmt, bleiben auch die späteren spanischen Ausgaben (z. B. Madrid 1666) nicht 
verschont. Dabei kann Saavedras Widmung neben der neuen Zuschrift durchaus beibehalten werden. 

106 pierre Le Moyne, De l'Art des devises, Paris 1666, S. 426 — 455, wiederholt seine Sonnenembleme 
ohne Kupferstiche und mit gekürzten Prosakommentaren, aber mit den vollständigen Epigrammen; 
ebd. S. 145 f., zitiert Le Moyne die Motti und gibt ihre Bedeutungen an. 

1 0 7 Dazu s. o. vor Anm. 85. 
1 0 8 Menestrier, Philosophie (wie Anm. 85) Bd. 1,2, S. 18-21; es fehlt das Emblem Nr. 2. Auf Le 

Moynes Embleme aus dem Fürstenspiegel verweist Menestrier, Devise du Roy (wie Anm. 103) 
S. 52, auch als Beispiele für die Devises attribuées, doch zitiert er sie, ebd. S. 123 — 126, mit Nennung 
des Autors, aber ohne Stellenangabe, wohl nach einer anderen Quelle, denn die Reihe der vierzehn 
Sonnenembleme ist dort durch ein weiteres mit dem Motto Vertimur qua vertitur unterbrochen. 

1 0 9 Claude-François Menestrier, L'Art des emblèmes ou s'enseigne la morale par les figures de la fable, 
de l'histoire et de la nature, Paris 1684, Nachdr. hg. von K A R L MÖSENEDER, Mittenwald 1981, S. 15, 
definiert das Emblem als une espece, d'enseignement mis en image, pour régler la conduite des hommes und 
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L o u i s L e G r a n d ' (1693), i n dem Menestr ier über 30 Sonnenembleme z u einer Sonne 
zusammensetzt ( A b b . 26), w i r d L e M o y n e nicht berücks icht ig t 1 1 0 . W u r d e viel leicht 
la varieté qui se forme de diuers suiets d o c h mehr geschätzt als la varieté tirée d'vn 
mesme suiet? Vie l le icht fand auch die d u r c h die A k r o s t i c h o n - T e c h n i k bedingte 
Beschränkung auf nur v ierzehn E m b l e m e keine A n e r k e n n u n g angesichts der Fülle 
v o n möglichen Sonnenemblemen, denn gemessen an den insgesamt 485 Sonnenem
blemen i n Menestriers ,Ph i losophie des i m a g e s * 1 1 1 , ist L e M o y n e s A n g e b o t ausge
sprochen kümmerlich. M a g er seinen Fürstenspiegel auch nach einem genauer 
durchdachten P lan ausgeführt haben als Saavedra, einen auch nur annähernd 
vergleichbaren E r f o l g hat er damit nicht err ingen können. 

IV. 

Unter den verschiedenen E x e m p l a r e n , die die Bayerische Staatsbibliothek v o n 
Saavedras Fürstenspiegel besitzt, stammt eines aus der B i b l i o t h e k des Ignaz Franz 
X a v e r v o n W i l h e l m (* 1674) 1 1 2 . W i e L e M o y n e gehörte auch W i l h e l m dem Jesuiten
orden an, den er jedoch 1701 nach knapp neunjähriger Mitg l iedschaf t schon wieder 
v e r l i e ß 1 1 3 . A l s Kabinettssekretär der Wittelsbacher ist W i l h e l m zunächst ein M a n n 
der pol i t ischen Praxis , der aber in seinen z u m Tei l nur handschri f t l i ch erhaltenen 
literarischen A r b e i t e n sich nicht nur mit tagespolitischen Fragen auseinandergesetzt 
h a t 1 1 4 , sondern auch bemüht war, die Geschichte i n den Dienst der P o l i t i k zu 
stellen. In diesem S inn ist sein Versuch zu verstehen, i n einem genealogischen Werk 
das Haus der Wittelsbacher auf K a r l den Großen zurückzuführen 1 1 5 , u n d auch sein 
Fürstenspiegel tendiert teilweise i n diese R i c h t u n g . W i l h e l m s Fürstenspiegel ist 
unter dem Ti te l , A n n u s po l i t i cus ' als zweibändiges Werk 1731 — 1739/40 erschie-

setzt es, ebd. S. 16, von der Devise ab: La Devise n'est que l'image des desseins et des entreprises que nous 
formons, verweist aber, ebd. S. 17, auch auf die Möglichkeit des Übergangs: Les mêmes corps, qui 
servent aux Devises, peuvent servir aux Emblèmes, et la plupart des Devises peuvent devenir Emblèmes, lors 
qu'au lieu d'en faire l'image d'un dessein particulier, nous en faisons un enseignement general. Nach dieser 
terminologischen Differenzierung wären Le Moynes Sinnbilder, bezogen auf Ludwig XIV., als 
Devisen zu klassifizieren, die jedoch, da sie andere Herrscher belehren sollen, zugleich auch als 
Embleme verstanden werden müßten. Diese Doppelfunktion scheint Menestrier nicht anzuerkennen. 

1 1 0 Claude-François Menestrier, Histoire du Roy Louis Le Grand par les Médailles, Emblèmes, Devises, 
Jettons, Inscriptions, Armoiries, et autres Monumens Publics, Paris 1689, Taf. neben S. 26, bringt 
zwar Sonnenembleme mit den Motti Vi praesit et prosit, Nusquam meta mihi und Nusquam devius, 
nennt Le Moyne jedoch nicht. 

1 1 1 Menestrier, Philosophie (wie Anm. 85) Bd. 1,2, S. 13-158, nennt Bildgegenstand, Motto und 
Bedeutung der Sonnenembleme und gibt gelegentlich auch einen Kurzkommentar. 

1 1 2 Es ist die Ausgabe Brüssel 1649, Sig.: 2° Pol. g. 61. 
1 1 3 Spärliche Hinweise zum Leben Wilhelms bietet K A R L BOSL, Bayerische Biographie. 8000 Persönlich

keiten aus 15 Jahrhunderten, Regensburg 1983, S. 848; D E B A C K E R —SOMMERVOGEL (wie Anm. 82) 
Bd. 8, Sp. 1134, informieren über Wilhelms Leben und Schriften nur bis zum Zeitpunkt seines 
Austritts aus dem Jesuitenorden. 

1 1 4 Vgl. Catalogus codicum latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis, Bd. 1,2 (Catalogus codicum 
manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis 3,1) München 1892, S. 278 f. (clm 1573—1583). 

1 1 5 Ignaz Franz Xaver von Wilhelm, Vindiciae arboris genealogicae augustae gentis Carolino-Boicae, 
München 1730. Dies ist die einzige Schrift Wilhelms, die in der historischen Fachliteratur häufiger 
erwähnt wird; vgl. z. B. SIGMUND RIEZLER, Geschichte Baierns, Bd. 8, Gotha 1914, S. 616 f. (mit 
Hinweis auf Wilhelms Bruder Egon Josef, der als Prinzenerzieher tätig war). 
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n e n 1 1 6 . A b e r nichts deutet darauf h i n , daß W i l h e l m bei der Veröffentlichung des 
ersten Bandes schon an eine For tse tzung des Werkes gedacht haben könnte. D e r 
zweite Tei l ist mit dem ersten n u r d u r c h den gemeinsamen Ti te l u n d Adressaten 
verbunden; beide Bände weichen jedoch i n ihrer K o n z e p t i o n so stark voneinander 
ab, daß sie als eigenständige Werke gelten können. 

D e r erste Tei l des , A n n u s pol i t i cus ' gibt schon i m Ti te l h inre ichend Aufschluß 
über das A u f b a u p r i n z i p u n d den intendierten V e r w e n d u n g s z w e c k : ANNUS PO
LITICUS PER DUODECIM DISCURSUS TUM CRITICO-POLITICOS', 
TUM POLITICO-HISTORICOS EVOLUTUS, QUI BUS EXPLICANTUR 
PRINCIPIA PRINCIPI REGNUM AUSPICATURO NECESSARIA IN 
USUM SERENISSIMI PRINCIPIS ELECTORALE MA XIMI LI A NI jO-
SEPHI UTRIUSQUE BAVARIM, ET SUPERIORIS PA LA TINA TUS 
DUC IS CO M IT IS PALATINI RHENI LAN DG RAY IJ LEICHTEN-
B ERG ENS IS. D i e Metapher v o m pol i t ischen Jahr ist also d u r c h die Zwölfzahl 
der D i s k u r s e begründet, die s ich jeweils in z w e i Teile g l iedern: zunächst w i r d eine 
polit ische Frage grundsätzlich erörtert u n d dann i m zweiten Tei l des Diskurses an 
E x e m p e l n aus der Geschichte des bayerischen Herrscherhauses erläutert. So w i r d 
etwa K a r l der Große herangezogen, u m die These zu verdeut l ichen: Summum 
Regis, et Principis bonum in sola Religione est et Propugnanda, et Propaganda111. D i e 
genealogische A b f o l g e best immt die O r d n u n g der E x e m p e l . Jeder zweite D i s k u r 
steil w i r d einem bayerischen Herrscher zugeordnet , bis die Reihe mit K a r l A l b r e c h t , 
dem Vater M a x i m i l i a n Josephs, z u m Abschluß k o m m t . D a W i l h e l m sich aber nicht 
auf die E x e m p e l beschränkt, sondern auch umfassend über deren geschichtl ichen 
R a h m e n informier t , enthält sein Fürstenspiegel über eine S a m m l u n g theoretischer 
Traktate hinaus zugle ich auch ein K o m p e n d i u m bayerischer Geschichte . 

D i e O r d n u n g der pol i t ischen T h e m e n ist gegenüber der genealogischen A b 
folge sekundär; eine strenge Systematik, wie sie etwa L e M o y n e s ,Regierungskunst ' 
aufweist, ist jedenfalls nicht erkennbar. Wahrscheinl ich richtet sich die Reihenfolge 
der T h e m e n nach der besonderen E i g n u n g der jeweils ausgewählten Exempelgestalt 
aus der Ahnengaler ie . D a W i l h e l m V . ( f 1626), der 1598 zugunsten M a x i m i l i a n s I. 
abdankte, „um in klösterlicher Zurückgezogenheit in Gebeten u n d Werken der 
christ l ichen Caritas dem H e i l seiner Seele zu d i e n e n " 1 1 8 , auf A l b r e c h t den Weisen 
(1550—1579) folgt , w i r d auch die T u g e n d der pietas erst nach der sapientia behandelt. 

Jedem D i s k u r s ist ein ganzseitiger K u p f e r s t i c h vorangestellt , der formatfüllend 
einen emblematischen Sachverhalt abbildet. Das M o t t o dazu ist einem Spruchband 
oder einem Bi ldgegenstand eingeschrieben oder erscheint in einer Kar tusche . D e n 
B i l d v o r d e r g r u n d nehmen meistens Putten oder Personi f ikat ionen ein, deren H a n -

1 1 6 Ignaz Franz Xaver von Wilhelm, Annus politicus per duodecim discursus tum critico-politicos, tum 
politico-historicos evolutus, München 1731; Ders., Annus politicus pars secunda. Coelum aspectabile 
christiano-politica astronomia in instructione principis observatum, München 1739; die dritte Teillie
ferung ist auf 1740 datiert, die beiden anderen Lieferungen (dazu s. u. nach Anm. 131) enthalten 
keine entsprechenden Angaben. 

1 1 7 Wilhelm, Annus politicus (wie Anm. 116) S. 1. 
1 , 8 K U R T PFISTER, Kurfürst Maximilian I von Bayern, München 21980, S. 30; auch der drohende 

Staatsbankrott dürfte zum Rücktritt nicht unwesentlich beigetragen haben. 
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dein in unterschiedlicher Weise auf die emblematische Aussage bezogen i s t 1 1 9 . D e r 
obere Bi ldte i l enthält in einem M e d a i l l o n das Portrai t der jeweiligen Exempelgestalt , 
so daß der K u p f e r s t i c h eine emblematisch-allegorisch-genealogische E i n h e i t bildet, 
die das in den beiden Diskurs te i l en behandelte T h e m a widerspiegelt . Außerdem 
folgt jedem D i s k u r s t e i l 1 2 0 noch eine kle informatige p i c t u r a - M o t t o - K o m b i n a t i o n , 
die als Vignet tenemblem die Aussage des Eingangsbi ldes oder einen besonderen 
A s p e k t des Themas n o c h einmal aufgreift . A l s weiteren Schmuck enthält das Werk 
z u B e g i n n eines jeden Diskurses noch Init ialen, die mit einer szenischen Dars te l lung 
unterlegt s ind u n d ebenfalls auf das jeweilige T h e m a B e z u g nehmen können. 

Das dichte Verweisungsgeflecht , das die I l lustrat ionen b i lden, und ihre Textbin
d u n g sollen an einem Beispiel ausführlicher dargestellt werden. I m kr i t i s ch-po l i t i 
schen Tei l des sechsten Diskurses behandelt W i l h e l m die These: Rejicitur Principium 
Pseudo-Politicum: Oderint; dum timeantX2X. G e g e n die M a x i m e des Ca l igu la setzt 
W i l h e l m das Postulat v o n der gegenseitigen L iebe u n d Eintracht zwischen dem 
Herrscher u n d seinen Untertanen. Diesen G e d a n k e n vers innbi ld l i cht W i l h e l m i m 
E i n g a n g s e m b l e m ( A b b . 27) auf mehrfache Weise. A u f die i m ruhigen Wasser sich 
spiegelnde Sonne bezieht sich das M o t t o : PLACID IS TOTUM SB CERN IT 
IN UNDIS. W i e dieser emblematische Sachverhalt pol i t i sch zu deuten ist, führt 
W i l h e l m i m E ingangsverg le i ch z u m zweiten Tei l des Diskurses aus, ohne jedoch 
expl iz i t auf seine I l lustrat ion z u verweisen: 

Caelo nullis nubibus turbido, mari nullis fluctibus inquieto So/is i/le orbis igneus, quantus 
relucet in aere, tantus videtur ardere in aquis. Auram offuscent nebulae, nubes imbribus 
gravidae suspensae in aere exspectent obstetrices ventos, quorum agitatione pluvias tandem 
parturiant, etiamsi ne c dum vasta, et immensa ilia pelagi plani tie s insu ltum patiatur, nu llu s 
erit aspectus amaenissimi sideris, quo vivimus omnes, quo recreamur, quo vigemus. Liti evenit, 
ut aere etiam ab omni intemperie sereno aurea ilia S oli s machina in und is nu lla m sui for m am 
exprimer e possi t, ubi ab imo conci tat is fluctibus pelagus sua m abyssum dedignari visum, per 
procellas impetuosas assurgit, et collabentes montes aqueos, novis identidem vindicate in se 
re sorb ens, quo s evomit furio so s impetus. E ade m est conditio am oris mutui inter Principe m, 
et subditos, qui nullus, vel Principe irato in populum quietum, vel populo seditioso in Principem 
pacatum}11 

In diesem Sinn ist w o h l auch das f r iedl ich u n d einträchtig zusammensitzende 
Taubenpaar (?) auf der l i n k e n Bildseite z u verstehen, während die beiden sich 
bekämpfenden Raubvögel (?) unter dem M o t t o MOX NIHIL HAS AGITA die 
verderbl iche Zwie t racht d a r s t e l l e n 1 2 3 . Derselbe K o n t r a s t w i r d i m B i l d v o r d e r g r u n d 
mi t der S c y l u r u s - A n e k d o t e vorgeführt: die beiden Putten auf der l inken Seite 
mit den Faszes u n d dem zusammengebundenen Pfeilbündel repräsentieren den in 

1 1 9 Personifikationen zeigen die Tafeln zum fünften und elften Diskurs; ohne Putten oder Personifikatio
nen sind die zweite und zehnte Tafel. 

1 2 0 Nur im letzten Diskurs fehlt ein Vignettenemblem am Ende des ersten Teils; statt dessen erscheint 
jedoch eine vergleichbare Darstellung zu Beginn des zweiten Teils. 

1 2 1 Wilhelm, Annus politicus (wie Anm. 116) S. 241. 
1 2 2 Ebd. S. 256 f. 
1 2 3 Unter dem Stichwort IN RIXOSOS ET DISCORDES zitiert Bosch (wie Anm. 51) T. 4, S. 16 

(Nr. 174) ein Emblem mit zwei sich bekämpfenden Falken und dem Motto: AMBO PA RH'ER 
CONCIDENT. 
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Eintracht lebenden Staat, während die Putte rechts die F o l g e n der Zwiet racht 
demonstriert , i n d e m sie die Pfeile einzeln zerbricht . A u c h die beiden Init ialen fügen 
sich i n diesen S innzusammenhang ein. D e n ersten D i s k u r s t e i l leitet W i l h e l m mit 
einem breit ausgeführten mythologischen B i l d ein, das die N o t w e n d i g k e i t der 
wechselseitigen L iebe zwischen d e m Herrscher u n d den Untertanen i n dem Verhält
nis zwischen C u p i d o u n d seinem B r u d e r Anteros gespiegelt sieht. D i e beiden sich 
umarmenden Putten in der Initiale z u diesem A b s c h n i t t ( A b b . 28) können durchaus 
als V isua l i s i e rung des mythologischen Bildes u n d als S i g n u m der E int racht verstan
den werden. D i e Initiale zu B e g i n n des zweiten Diskurs te i l s ( A b b . 29) zeigt hinge
gen n o c h einmal die ,discordia-Putte ' be im Zerbrechen der Pfeile . A u f die Scylurus-
A n e k d o t e k o m m t W i l h e l m i m gesamten sechsten D i s k u r s ebensowenig z u sprechen 
wie auf die Inhalte der Vignettenembleme. Das erste bietet z u m M o t t o HINC 
ALES INDE LEO einen G r e i f e n ( A b b . 30), das zweite zeigt unter d e m M o t t o 
QUEM METUIT QUISQUE PERIRE CUPIT einen sterbenden (?) Löwen, 
der v o n verschiedenen Tieren umgeben ist ( A b b . 31). D i e Szene geht w o h l auf die 
Fabel v o m todkranken Löwen zurück, der auf dem Totenbett den Z o r n der früher 
v o n i h m gepeinigten Tiere über sich ergehen lassen m u ß 1 2 4 , u n d vers innbi ld l i cht 
ebenso wie der G r e i f den grausamen Herrscher , der sich Caligulas M a x i m e z u eigen 
macht. 

D i e B i n d u n g zwischen dem Text u n d den E m b l e m e n wie auch der B e z u g der 
E m b l e m e untereinander s ind v o n unterschiedlicher Intensität u n d Ausprägung. So 
w i r d das Bienenemblem ( M o t t o : PLUS ALUS, QUAM S IBI), das A l b r e c h t d e m 
F r o m m e n (-j-1460) zugeordnet ist, i m Text nur beiläufig ges t re i f t 1 2 5 , während die 
auf L u d w i g I V . u n d auf A l b r e c h t V . bezogenen Schiffsembleme i n eine entspre
chende, die beiden D i s k u r s e prägende M e t a p h o r i k eingebettet s i n d 1 2 6 , ohne daß 
sich e indeutig entscheiden ließe, ob die Schif fsmetaphorik v o n den E m b l e m e n 
angeregt w o r d e n ist oder ihrerseits aufgrund ihrer Geläufigkeit i n po l i t i sch-h is tor i 
schen Texten die Wahl der emblematischen Bildgegenstände verantwortet . D i e 
Vignettenembleme entstammen in beiden Fällen jedoch anderen B i l d f e l d e r n u n d 
sind nur durch den Le i tgedanken des jeweil igen Diskurses an das E i n g a n g s e m b l e m 
g e b u n d e n 1 2 7 . A b e r die Vignet tenembleme können auch h ins icht l i ch des B i l d g e g e n -

1 2 4 Vgl. Heinrich Steinhöwel, Äsop, hg. von H E R M A N N ÖSTERLEY (Bibliothek des Literarischen Vereins 
117) Tübingen 1873, S. 99; Joachim Camerarius, Fabulae ^Esopi, Tübingen 1542, Bl. 93v. 

1 2 5 Wilhelm, Annus politicus (wie Anm. 116) S. 278: Experientiae ductu igitur aeconomiam suam qui dirige/, 
optimus aeconomus, alieno semper, et publico insudans bono, apes argumentosas imitabitur, quae non tarn sibi 
ipsis, quam humano usui mellificant. Die Emblematik rekurriert häufiger auf diese Vorstellung; vgl. 
Emblemata (wie Anm. 9) Sp. 924 f.; PEIL (wie Anm. 4) S. 271, Anm. 376. 

1 2 6 Wilhelm, Annus politicus (wie Anm. 116) S. 192 ff., 325 ff.; zur politischen Schiffsmetaphorik PEIL 
(wie Anm. 4) S. 700 — 870, mit Hinweisen auf weitere Literatur. 

1 2 7 Zum Schiffsemblem mit dem Motto UTENDUM PRUDENTER modo his modo Ulis (Wilhelm, 
Annus politicus [wie Anm. 116] Taf. vor S. 193 [dazu PEIL (wie Anm. 4) S. 713 f.]) gehört ein 
Löwenemblem (Löwe neben einem Schaf und einem gerissenen Tiger) mit dem Motto 
ET NULLI ET PARCERE CUNCTIS MENS MAGNA VETAT (S. 210) und ein 
Granatapfelemblem mit dem Motto SUB ACRE (S. 240); dem Schiffsemblem mit dem Motto 
OMNI VENTO SAPIENS BENE NAVIGAT (Taf. vor S. 325) ist ein Palmenemblem mit 
dem Motto E DU RIS GLORIA (S. 343) und ein Sonnenemblem mit dem Motto SIBI 
CONSTANS MONSTRA TOT INTER (S. 372) zugeordnet. Das Sonnenemblem findet sich 
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Standes untereinander u n d mit dem E i n g a n g s e m b l e m sich zu einem gemeinsamen 
B i l d f e l d zusammenfügen oder gar ident isch sein. K a r l dem Großen, der sich für 
die V e r t e i d i g u n g der K i r c h e u n d für die A u s b r e i t u n g des christ l ichen Glaubens 
eingesetzt hat, ist ein L e u c h t t u r m mit d e m M o t t o PROT EG IT PRO PAG AT 
z u g e o r d n e t 1 2 8 ; dazu passen das A r c h e n e m b l e m mit dem M o t t o NULLA SALUS 
EXTRA 1 2 9 , das die herausragende R o l l e der K i r c h e verdeutl icht , u n d das Schif f 
mit dem Polarstern unter dem M o t t o QUI ME NON ASPICIT ERRAT 1 3 ° . I m 
elften D i s k u r s br ingen sogar alle drei emblematischen Darste l lungen das Säulenmo
tiv u n d heben so M a x Emanuels Standhaft igkeit i n den Wechselfällen seines Lebens 
h e r v o r 1 3 1 . Of fens icht l i ch ist W i l h e l m i m , A n n u s po l i t i cus ' d a r u m bemüht, eine starre 
Schematik i m T e x t - B i l d - B e z u g ebenso wie i n der Ges ta l tung der emblematischen 
,Tei lprogramme' z u vermeiden. 

D e r zweite Tei l des , A n n u s po l i t i cus ' ist unter dem Ti te l , C o e l u m aspectabile' 
erschienen. D i e erste u n d dritte L i e f e r u n g ist wie W i l h e l m s erster Fürstenspiegel 
M a x i m i l i a n III . Joseph (* 1727) gewidmet , die zweite u n d vierte jedoch sind dessen 
Vater K a r l A l b r e c h t u n d dessen O n k e l , d e m K ö lne r E r z b i s c h o f Clemens A u g u s t 
( f l 7 6 1 ) zugeeignet. D i e Zwölfzahl der (einteiligen) D i s k u r s e i m , C o e l u m aspecta
bi le ' ist durch die Z a h l der Tierkreiszeichen bedingt . A n die Stelle der His tor ie 
tritt n u n die A s t r o n o m i e . Jedem D i s k u r s geht eine ganzseitige Kupfer ta fe l v o r a n , 
die i m oberen Tei l das Tierkreiszeichen u n d i n der B i ldmi t te eine emblematische 
Dars te l lung bietet. Beide Bi ldtei le werden d u r c h entsprechende M o t t i als bedeu
tungsträchtig ausgewiesen u n d d u r c h ein E p i g r a m m v o n sechs Versen näher erläu
tert. D e r idealtypischen Dre i te i l igke i t des E m b l e m s k o m m e n diese Kupfers t i che 
insofern näher, als sie neben einer p i c t u r a - M o t t o - K o m b i n a t i o n auch noch eine 
subscriptio präsentieren; aber durch die D o p p e l u n g v o n pictura u n d M o t t o entsteht 
ein fünfteiliger E m b l e m t y p , der sich unter Berücksichtigung der D i s k u r s e u n d der 
diesen zugeordneten Bibelsprüche z u einem siebenteiligen Typus ausweitet. D a ß 
i m , C o e l u m aspectabile' die B i n d u n g zwischen dem D i s k u r s u n d der dazugehörigen 
I l lustrat ion enger ist als i m , A n n u s po l i t i cus ' , mag die exemplarische Analyse des 
achten Diskurses verdeutl ichen. 

T h e m a des siebten u n d achten Diskurses ist die Ö k o n o m i e . G e h t es W i l h e l m 
unter dem Zeichen der Waage u m das G l e i c h g e w i c h t zwischen den E i n n a h m e n 
u n d A u s g a b e n des Herrschers gemäß E c c l i 14,16 {Da, et accipe, et justifica animam 
tuam)xyi, so behandelt er unter dem Z e i c h e n des Skorp ions das P r o b l e m der 
gerechten Ver te i lung gemäß P r v 11,1: Staterà dolosa abominatio est apud Dominum, et 
pondus aequum voluntas ejus133. Das E m b l e m zeigt unter dem S k o r p i o n mit dem 

bereits bei Bosch (wie Anm. 51) T. 2, S. 67 (Nr. 912) mit dem Motto: NEC MONSTRA 
MORANTUR. 

1 2 8 Wilhelm, Annus politicus (wie Anm. 116) Taf. vor S. 1. 
1 2 9 Ebd. S. 23; vgl. Bosch (wie Anm. 51) T. 1, S. 12 (Nr. 150). 
1 3 0 Wilhelm, Annus politicus (wie Anm. 116) S. 46; vgl. Bosch (wie Anm. 51) T. 1, S. 12 (Nr. 152). 
1 3 1 Welheim, Annus politicus (wie Anm. 116) Taf. vor S. 459 (Säule mit Personifikationen der Fortuna 

und des Neides; Motto: DAT/E FIDEI INTEGRITAS), S. 471 (Stützsäule eines Gewölbes; 
Motto: MOLIS GRAVITATE PROBATUR), S. 490 (Drehsäule mit Blumenkranz; Motto: 
ETI AM STAT TORTA DECORE). 

1 3 2 Zit. nach Wilhelm, Coelum aspectabile (wie Anm. 116) S. 383. 
1 3 3 Ebd. S. 439. 
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M o t t o MIXTA QU ALITATE NOCIVUS eine E i c h e , die i n der K r o n e schon 
vertrocknet ist, während die übrigen Äste belaubt s ind u n d Früchte tragen 
( A b b . 32); das M o t t o VI RET, ET ARET geht über die bloße Beschreibung 
des emblematischen Sachverhalts nicht hinaus. Das E p i g r a m m vergleicht das aus 
verschiedenen Gest i rnen zusammengesetzte, aber schädliche L i c h t des Skorpions 
mit dem schlecht verwalteten R e i c h t u m , der dem Herrscher mehr schadet als nützt; 
die beiden auf die E i c h e bezogenen Verse müssen in diesem Z u s a m m e n h a n g als 
E r m a h n u n g zu einer angemessenen Ver te i lung verstanden werden: 

S corpi us As fror um variorum luce recepta 
Mixta quidem gener at, sed mala plura bonis, 

Copia sic rerum nisi dispensata sagaci 
Principe, saepe magis, quam juvat, ipsa nocet. 

Vivit, et e m ori tur quer eus sub dispare ramo. 
Idem animât suc eus, sed male distribuita 

I m D i s k u r s selbst stellt W i l h e l m zunächst das G l e i c h g e w i c h t {aequili bri um) als 
omnis juris, et justitiae essentiam h e r a u s 1 3 5 . D i e beiden Z a n g e n des S k o r p i o n s deutet 
W i l h e l m als G e i z (avaritia) u n d V e r s c h w e n d u n g (prodigalitas)136, ohne jedoch daraus 
sofort eine poli t ische H a n d l u n g s a n w e i s u n g abzuleiten. Ers t nachdem er die dem 
Sternbi ld des Skorpions u n d die dem Tier zugesprochenen Eigenschaften (unter 
B e r u f u n g auf Autoritäten wie H i e r o n y m u s Vi ta l i s u n d A l b e r t u s M a g n u s ) 1 3 7 ange
führt u n d das für den größten Tei l des Diskurses unabdingbare B i l d v o m Staat als 
Körper mit der Justitia als arteria skizziert hat, empfiehlt er (ohne Rückgr i f f auf 
das E ingangsb i ld ) den M i t t e l w e g zwischen G e i z u n d V e r s c h w e n d u n g 1 3 8 . Maßgeb
l ich für den weiteren Ver lauf des Diskurses ist jedoch die in der na turkundl i chen 
Beschreibung genannte unterschiedliche V e r w u n d u n g s w e i s e des S k o r p i o n s : Punc-
tura Scorpionis si fit supra arteriam, accidit Syncopis, si super nervum, spasmus, si super 
venam, putrefactioU9. M i t der A u s l e g u n g dieses na turkundl i ch-mediz in ischen Sach
verhalts strukturiert W i l h e l m etwa zwei D r i t t e l des gesamten Diskurses . In enger 
V e r b i n d u n g mit der Vors te l lung v o m Staatskörper ist der Rückgr i f f auf die verschie
denen S t i chwunden des Skorpions gleichsam der rote Faden, der den D i s k u r s 
durchzieht , bevor i m Schlußdrittel die Allegorese der E iche diese F u n k t i o n über
n i m m t . 

D e n Stich des Skorpions i n die Arter ie u n d die daraus entstehende O h n m a c h t 
(Syncope) setzt W i l h e l m mit den für den Staat schädlichen A u s w i r k u n g e n des 
,geizigen' Herrschers g le ich , da dieser der F o r d e r u n g nach Gerecht igkei t , wie sie 
dem Bibelzitat (Prv 11,1) zu entnehmen ist, nicht mehr entspricht. D a b e i geht es 
W i l h e l m nicht u m den G e i z als G i e r nach G e l d , sondern u m den ethischen u n d 
moral ischen G e i z : 

1 3 4 Ebd. Taf. nach S. 438. 
1 3 5 Ebd. S. 444. 
1 3 6 Ebd. 
1 3 7 Auf Hieronymus Vitalis, Lexicon mathematicum astronomicum geometricum, Paris 1668, S. 445 f., 

gehen Wilhelms Kenntnisse über das Tierkreiszeichen des Skorpions zurück, während er Albertus 
Magnus mit ,De animalibus' als naturkundliche Autorität nennt. 

1 3 8 Wilhelm, Coelum aspectabile (wie Anm. 116) S. 453. 
1 3 9 Ebd. S. 446 f. {venam konjiziert für nervös). 
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Prodigus sibi soli nequam est, avarus, et sibi, et aliis, hoc de omni homine dicitur, si 
qua tarnen vel prava consuetudine, vel maligna aliorum instigatione Princeps in hanc infamiam 
prolabi nec horreat, nec erubescat, accidit toti Reipublicae vulnus illud lethale, quod in corpore 
hum ano punctura S cor pii efficit, si forte fiat, ut super ius dictum, supra arteriam, ex qua 
oritur funesta Syncope. Arteriae secundum Aristotelem sunt viae vitae, et virtutum, quae 
ha bent vitae operationem, et pot en ti am, nutriuntur enim omnes a corde, et in his sa lus est 
individui. E converso Syncope, et plenaria vitalium, et animalium actionum (ad minimum 
quoad sensum) abolitio a defectu motus pulsorii dependens, nec nisi gradu differt a morte, 
quamdiu Syncope adest, flaccescentia artuum apparet, morte subsecuta corpus rigescit. procedit 
communiter circa cor anxietas, succedit repentina virium, et actionum disparitio; frigus in 
extremitatibus; oculi aut clausi, aut turpidi; os clausum, sed non constrictum, aliquando autem 
indecore hians; in iis, qui ex Syncope ad se redeunt, observantur gravia respiria, et suspiria. 
Omnia haec lethalis morbi simptomata habentur in aegro corpore Reipublicae, in quo Scorpius 
avaritiae arteriam veneno infecit; nempe praevalente Staterà iniqua, et dolosa nulli obvenit 
pondus aequum, vel dignae spei, vel praestiti meriti, ac obsequii; non enim de avaritia, quae 
in auro turpissima, et effreni aviditate saginatur, hic mihi loqui decretum est; materiam hanc 
tot vuluminibus tum sacris, tum profanis agitatam lectori remitto ad libitum; Moralem et 
ethicam avaritiam, forte non omnibus satis cognitam, ne stateram Principis ad injuriam aequi 
ponder is cor rum pat, et qua arte vit ari possi t, pro viribus explicabo.140 

Das detailliert beschriebene B i l d w i r d in den fo lgenden Abschni t ten keineswegs 
mit einer entsprechenden Genauigke i t p u n k t u e l l ausgelegt, sondern W i l h e l m greift 
nur sporadisch auf die Metapher v o n der arteria corporis reipublicaeX4X oder v o n 
der punctura Scorpii flaccescentia artuum142 zurück; dabei gibt die dem Bibel w o r t 
entnommene V o r s t e l l u n g v o n der Waage neben der organologischen M e t a p h o r i k 
den zweiten metaphorischen G r u n d a k k o r d ab. A u c h die zweite Verwundungsweise 
des Skorpions , der St ich in die N e r v e n , w i r d ausführlich b e s c h r i e b e n 1 4 3 , ohne daß 
eine i somorphe D e u t u n g sich anschließt. Ers t der St ich in die Venen erfährt eine 
detaillierte A u s l e g u n g . Während die V e r w u n d u n g der A r t e r i e n den Verstoß des 
Herrschers gegen das Ideal der justitia ( im weitesten Sinn) und die Ver le tzung der 
N e r v e n eine falsche Militärpolitik bezeichnet, setzt W i l h e l m die Verg i f tung der 
Venen, die den Körper austrocknet, mit der falschen Ver te i lung der wirtschaft l ichen 
M i t t e l g le ich : 

Restai tertium Scorpii m alignant is vulnus, quod post quam in arteria Syncope m, in nervo 
s pas m um produxit, veni s inflic tum ipsa m opera tur putredinem, teste Aristotele, et Alberto 
Magno, quorum sententia vena est sanguinis via, et ideo corporis post sanguine m utilior pars, 
quia venae per totum corpus distribuuntur, et sanguis est materia, et cibus corporis, putrefactio 
vicissim dicitur proprie in iis, quae secundum partes corrumpuntur, et putrescenza primo 
h umida de m um deveniunt sicca. H ab e s hic tertiam partem Staterae dolosae, quae ex accept is 
regni proventibus non distribuii aequo pondère, quae debita sunt subditis vel ex pacta servitiorurn 
mercede, vel ex necessitate in suprema indigentia, hi enim emoriuntur per partes, et antequam 
putréfiant, liquescunt prius in lacrymis, dein sic citât e opis, auxiliique pen it us contabescunt. 
(...) Ibi s ta tum morbi attigisse visus, hic illius causam per stringere est animus. Venae omnes 

1 4 0 Fbd. S. 455 f. 
1 4 1 Ebd. S. 458. 
1 4 2 Ebd. S. 461. 
1 4 3 Vgl. ebd. S. 465 und S. 470 f. 
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ex corde sua trahunt principia, et per totum corpus distribuuntur, quia sanguis est materia, 
et cibus corporis, ait Aristoteles. Cor uniuscujusvis corporis tum civilis, tum politici est 
Princeps, tot venae illius quot sumus membra et subditi. Nisi a Principe succus alimoniae in 
domestico s suo s, et omnes stipendia mer ente s diffunditur, brevi cito ex are scent sub trac to cibo.144 

Diese A u s l e g u n g w i r d unter besonderer Berücksichtigung der Tränen u n d mit 
wiederhol tem Rückgr i f f auf das Bibelzitat (Prv 11,1) n o c h breiter entfaltet u n d 
vertieft i m Sinne einer W a r n u n g v o r der V e r a r m u n g der Untertanen. D a b e i ergeben 
sich zwar keine grundsätzlich neuen G e d a n k e n , aber der Übergang z u m zweiten 
emblematischen Sinnträger, der E i c h e , stellt sich schließlich v o n selbst e in : 

Vidimus (...) cor corporis tum politici, tum civilis esse Principem, eo quo nisi succus 
in membra, id est in subditos,justa benigni tas in distribuendis stipendiis, ac aequa proventuum 
suor um dispensatone effluat, hi sensi m, non tarnen malo simultaneo, sub trac ta alimonia, 
arescunt, quasi rami in Quercu, cujus arboris id speciale experimentum habemus, ut mixtos 
foli is, et fructibus graves ram os exhibe at medio s inter e m or tuo s paris prope rob or is deficiente 
in his ipso succo, qui in Ulis abundat.145 

W i e die organologische M e t a p h o r i k w i r d auch die Al legorese der E i c h e 
durch eine naturkundl iche Autorität abgesichert. U n t e r B e r u f u n g auf Aristoteles 
unterzieht W i l h e l m die E i c h e u n d die Bäume überhaupt einer mehrstuf igen A u s l e 
g u n g . A u s den Ausführungen des Aristoteles über das A b f a l l e n der Blätter leitet 
W i l h e l m ohne detaillierte Begründung eine D i f f e r e n z i e r u n g der M e n s c h e n i n drei 
Klassen ab, die sich h ins icht l i ch ihres Besitzes unterscheiden: In hac explicatione 
Ar is to te lis très hominum vide m us conditiones, quorum ali is nihil dee st nec ad vie tum, nec ad 
luxum, aliis multa deficiunt, nempe superflua, aliis omnia, etiam necessaria}^. 

Weitere Deutungsansätze ergeben sich aus der dreifachen faecunditas u n d aus 
den drei K r a f t q u e l l e n (vires) der Bäume, nämlich E r d e , Wasser u n d F e u e r 1 4 7 . 
W i l h e l m entwickelt daraus ein rudimentäres Berufsständemodell mit moral ischen 
Impl ika t ionen und eine ,Herrscher typologie ' , die als K a t a l o g elementarer V e r h a l 
tensmaßregeln gedacht i s t 1 4 8 . D e n Kräften, die die Bäume aus der E r d e ziehen, 
entsprechen die M e n s c h e n , die sich ihren Lebensunterhalt ohne A r b e i t erwerben; 
hierzu zählt W i l h e l m die H i r t e n und vergleicht sie mit dem B a u m , der Blätter, aber 
keine Früchte h e r v o r b r i n g t 1 4 9 . D i e aus dem Wasser gewonnenen Kräfte setzt 

1 4 4 Ebd. S. 476 f. 
1 4 5 Ebd. S. 483. 
1 4 6 Ebd. S. 484; zum vorangehenden Aristoteles-Zitat vgl. Aristoteles, Kleine Schriften zur Naturge

schichte (Ders., Die Lehrschriften, hg. u. übers, von PAUL G O H L K E , Bd. VIII ,4) Paderborn 1961, 
S. 149 (828 a). 

1 4 7 Vgl. ebd. S. 145 (827 a) u. S. 130 (822 a). 
1 4 8 Wilhelm, Coelum aspectabile (wie Anm. 116) S. 488: Vidimus superius très arborum vires, nunc earum, 

quae pari ter triplex est, faecunditatem considerabimus. Arbor frue tum produci t vel ante folia, vel cum foliis, 
vel post folia. Tria autem sunt observanda Prìncipi pro ubertate regni sui, quae maxime sequi debet, uti etiam 
tria vel maxime fugere, nisi omnimodam sterilitatem Provinciis suis inducere velit, quod est Tyranni, ut illud 
boni Principis. 

1 4 9 Ebd. S. 485 f.: Primas vires arbor habet a terra, quae est fixio plantae. Primo aliqui sibi procurant alimenta 
sine labore, et sine praeda, ut homines pigerrimi, hi sunt, qui pastoralem vit am sequuntur. (...) In hac hominum 
conditione habemus arborem quidem, quae vires suas accipit a terra per fixionem plantae, sed quae foliis tantum 
vir e sc it naturae beneficiorum, non tarnen laetatur fructibus solertiae, et labor is, per quem oeconomiae f rue tus 
producuntur. 
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W i l h e l m mit jenen M e n s c h e n gle ich , die sich ihren Unterhalt d u r c h den Raub an 

den M i t m e n s c h e n (wie die Diebe) oder an der N a t u r (wie Fischer und Jäger) 

verschaffen u n d die oft gegen die Gesetze verstoßen u n d dann den vertrockneten 

Z w e i g e n g l e i c h e n 1 5 0 . D i e Kräfte des Feuers schließlich bezeichnen diejenigen, 

die rechtschaffener A r b e i t nachgehen u n d A c k e r b a u oder H a n d e l t r e i b e n 1 5 1 ; das 

H a n d w e r k w i r d i n diesem M o d e l l nicht berücksichtigt. 

N a c h d e m W i l h e l m beiläufig die laubtragenden Teile der E iche mit dem gerech

ten Herrscher, den vertrockneten Z w e i g mit dem Tyrannen gleichgesetzt h a t 1 5 2 , 

geht er auf die dreifache faecunditas e in . D e r B a u m , der die Früchte v o r den Blättern 

hervorbr ingt , bezeichnet den Herrscher , der seinen Untertanen gegenüber den 

M i t t e l w e g zwischen Strenge u n d Vertrautheit einhält u n d sich d u r c h Weisheit u n d 

Autorität ausze ichnet 1 5 3 ; diesen Herrscher typ verkörpert Sa lomon, sein G e g e n b i l d 

ist A b s a l o n . D e r B a u m , der die Früchte zugle ich mit den Blättern trägt, ist der 

gerechte Herrscher , der sich (wie Augustus ) den A d e l z u verpf l ichten w e i ß 1 5 4 ; die 

negativen Gegenbeispiele bieten Benhadad, A c h a b u n d Isebel. D e r B a u m , der die 

Früchte erst nach dem Verlust der Blätter hervorbr ingt , gleicht dem gottesfürchti-

gen Herrscher, der d u r c h den Bau v o n K i r c h e n den G l a u b e n fördert u n d d u r c h 

Befestigungsanlagen auch das öffentliche W o h l sichert u n d so dafür sorgt, daß auch 

Ebd. S. 486: /Equat alteram virium, quae sunt in arbore partem, et quam ex coagulatane aquae accipit, ea 
hominum conditio, quae cibum sibi comparât ex praeda, quam acquirunt, vel ex hominibus, quos depraedantur, 
ut Jures aggressores, dévastantes praedia, et agros, piratae, vel ex aquis ut piscatores, vel ex nemoribus ut 
venatores; hi omnes vivunt ex praeda, sed plerumque non sunt fructiferae arboris vires, sed potius rami aridi, et 
inter frondes arboris trunci deformes per pessimam aquae turbidae coagulationem, cum in aliis leges Divinas, in 
aliis leges humanas plerumque violant, et excedunt. 
Ebd. S. 486 f.: Restât modo pars tertia virium, quas arbori subministrat ignis per fixionis unione m, et his 
assimilatur tertia hominum conditio, qui cibum congregant ex honesto labore, et sudore ex edicto Divino ad 
Adamum, hi excolunt terram, ex qua percipiunt cibum, cum autem non in solo pane vivit homo, alios etiam 
fructus sibi comparant per negotiationem, per commutationem, et commercia, ut autem ignis, qui est industria, 
procuret fixionis unionem, quod idem est, ut istae negotiationes, permutationes, et commercia dignos procurent 
fructus, specialis art is est, et duplex requiritur scient ia, nempe acquisitiva, et possessiva, quae prima est, et 
altera oeconomica, et distributiva. 
Ebd. S. 487 f.; über den vorher angekündigten Deutungsansatz der dreifachen faecunditas geht 
Wilhelm, ebd. S. 488 — 490, hinaus, indem er zunächst den Baum deutet, der vielversprechende 
Blätter zeigt, aber dann doch keine Früchte bringt. 
Ebd. S. 490: Arbor, quae fructus ante folia producit, est Princeps bonus, et prudens, qui coram subditis suis 
exhibet se medium inter severum, et nimis familiärem, inter laetum, et tristem, et hoc medium praestabit, si 
vere, et non fide affabilis, mitisque pro loco, et tempore, uti pariter gravis, reverendusque apparebit. Talern se 
exhibebat Salomon in principio regni sui, ut universa terra desiderarti videre faciem ejus, scilicet propter 
Majestatem, gravitatem, prudentiam, et sapientiam, quae splendebant in eo. Atque hi sunt fructus ante folia, 
nempe si amatur, et colitur Princeps etiam ab iis, qui necdum beneficiorum, ac gratiarum folia in eo vel viderunt, 
vel deprehenderunt. 
Ebd. S. 493 f.: Altera faecunditas arboris fructum fert cum fo Iiis. Princeps bonus et prudens neminem subditorum 
suorum sine ratione contemnit, non injuriatur, nemini calumniam ìnferi. Quod si quem deprehenderit deliquisse 
aut contra personam suam, aut contra commune bonum, non ex ira, aut furiosa vindicta, sed ex justitia, et 
secundum Legis dispositionem agit contra eum sive in re, sive in persona, prout et delieti, et personae gravitas 
requirit. Subditos etiam nobiles et probos, ingenuosque familiaritate, et amicitia sibi conjungit, gratosque sibi 
reddit muneribus, et honorum titulis, quin imo non solum seipsum amicabilem facit nobilibus, sed et idem suadet 
conjugi suae (...). 
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nach seinem Tode die Früchte seiner Tätigkeit n o c h erkennbar s i n d 1 5 5 . A u c h hierfür 
können dem A l t e n Testament abschreckende Gegenbeispiele entnommen werden. 
M i t der e indr ingl ichen M a h n u n g , dem Stich des überall lauernden Skorp ions 
auszuweichen, beendet W i l h e l m den D i s k u r s . 

Während i m , A n n u s pol i t i cus ' der Z u s a m m e n h a n g zwischen dem Text und 
den emblematischen Dars te l lungen insgesamt als locker z u sehen ist, kann i m 
, C o e l u m aspectabile' eine sehr enge B i n d u n g zwischen Text u n d B i l d festgestellt 
werden. D i e D i s k u r s e beginnen d u r c h w e g mi t der Al legorese des jeweil igen Tier
kreiszeichens, i n den Schlußabschnitten w i r d dann auch der zweite Bedeutungs
träger der emblematischen Tafel herangezogen; dieses Verfahren erinnert an jene 
K a p i t e l in Saavedras Fürstenspiegel, i n denen die pic tura die Le i tmetaphor ik des 
Textes bestimmt. A b e r auch für W i l h e l m s zweiten Fürstenspiegel muß die D o m i 
nanz des Textes konstatiert werden: die Al legorese geht weit über das hinaus, was 
der K u p f e r s t i c h i n V e r b i n d u n g mit den M o t t i u n d den kurzen E p i g r a m m e n aufzei
gen kann. Diese D i s k r e p a n z ist weniger medienspezif isch als v ie lmehr d u r c h den 
Quantitätsunterschied bedingt : bei einer Diskurslänge v o n mehr als 50 Seiten 
w i r d das i m K u p f e r s t i c h angelegte Bedeutungspotential geradezu zwangsläufig 
überschritten. 

A n d e r s als Saavedra u n d L e M o y n e äußert W i l h e l m sich nicht über den 
Stellenwert der emblematischen I l lustrat ionen, o b w o h l er diese selbst entworfen 
hat; die ganzseitigen Tafeln i m , A n n u s po l i t i cus ' zeigen alle den Vermerk AUTHOR 
inveri., und auch die B i ld ideen für die Vignet tenembleme u n d die Tafeln i m , C o e l u m 
aspectabile' dürften w o h l W i l h e l m zuzuschreiben sein. Of fens i ch t l i ch hält er die 
V e r w e n d u n g emblematischer I l lustrat ionen in der höfischen B u c h k u n s t für so 
selbstverständlich 1 5 6 , daß deren Recht fer t igung sich erübrigt. 

D i e hohe technische Qualität der I l lustrat ionen, an denen namhafte A u g s b u r g e r 
Kupferstecher beteiligt w a r e n 1 5 7 , erlaubt den Schluß, daß die B i lder in W i l h e l m s 
Fürstenspiegeln v o r allem höfischen Repräsentationszwecken dienen sol len. W e n n 
dem Werk dennoch ein nachhaltiger E r f o l g versagt bl ieb, ist dies v o r al lem auf 
zwei Gründe zurückzuführen: z u m einen sind die Tafeln i m , A n n u s po l i t i cus ' d u r c h 

1 5 5 Ebd. S. 498: Accedi WHS tandem ad examen tertiae faecunditatis, quae deprehenditur in fructibus, foliis etiam 
delapsis, in arbore existentibus. Atque hi fructus sunt opera boni, et veri Principis, qui tempia ad promovendum 
cultum Divinum extruit, qui magnifias expensis ornai Civitates, qui castella ad tuendam rempublicam munit, 
et maenibus cingit, ubique providus, ut etiam post obitum suum fructus superesset boni sui regiminis, in quo 
distribuii proven tus suo s pondère aequo ad voluntatem Divina m, so liei tus prim um de cul tu Divino, tum de 
prineipatus sui décore, ac tum demum etiam de tutela populi sui contra hostes. Die hier an Prv 11,1 erinnernden 
wörtlichen Anklänge {pondère aequo ad voluntatem Divinam) durchziehen den gesamten Diskurs. 

1 5 6 Mit vier Vignettenemblemen ist auch Wilhelms Werk Vindiciae arboris genealogicae (wie Anm. 115) 
ausgestattet. 

1 5 7 Am ,Annus politicus' arbeiteten die Augsburger Stecher J. D. Herz (-f 1754), G. D. Heumann 
(t 1759), B. S. Sedletzky (f 1771), H. Sperling (f 1777) und J. G. Theolot oder Thelot (nach 
T H I E M E — BECKER [wie Anm. 92] Bd. 32, S. 591, handelt es sich dabei um jakob Gottlieb Thelott 
[f 1760]) mit; die Vignettenembleme sind nicht signiert. Die Kupferstiche zur endgültigen Ausgabe 
des ,Coelum aspectabile' besorgte H. Sperling, während der von PRAZ (wie Anm. 8) S. 536, genannte 
Ignatius Jungwürth (bei T H I E M E — B E C K E R mit diesem Vornamen nicht nachgewiesen) das erste 
Monatskupfer wohl nur für die erste Teillieferung gestochen hat (vgl. Exemplar der BSB München, 
Sig. Res. 2° Bavar. 912); der qualitativ deutlich abfallende Stich ist später offensichtlich durch 
Sperlings Blatt ersetzt worden. 
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die genealogischen Bildnisse zu stark auf die Dynast ie der Wittelsbacher bezogen, 
und überdies hat die E m b l e m k u n s t u m die M i t t e des 18. Jahrhunderts den Höhe
punkt ihrer Beliebtheit zumindest in der höfischen K u n s t längst überschr i t ten 1 5 8 , 
z u m andern verliert u m diese Ze i t auch die G a t t u n g des Fürstenspiegels in seiner 
traditionellen F o r m ihre Relevanz; die ethisch-moralische Be lehrung übernimmt 
der S t a a t s r o m a n 1 5 9 , Staats- und wirtschaftspolit isches Wissen vermittelt die u m 1750 
aufblühende Fachli teratur der Kameralwissenschaften, bis mit der Französischen 
R e v o l u t i o n und ihren N a c h w i r k u n g e n die arcana imperii öffentliches Interesse 
finden u n d die G a t t u n g des Fürstenspiegels mit ihrem tendenziell eingeschränkten 
Adressatenkreis endgültig überholt i s t 1 6 0 . 

V. 

D i e untersuchten Fürstenspiegel behandeln zwar alle annähernd dieselben 
T h e m e n , s ind aber d o c h sehr unterschiedlich angelegt. Dies dürfte i m wesentlichen 
auf die unterschiedliche V e r w e n d u n g u n d F u n k t i o n der E m b l e m e zurückzuführen 
sein. In Saavedras ,Idea c s ind die E m b l e m e — formal reduziert auf die K o m b i n a t i o n 
v o n pictura u n d M o t t o — gleichsam illustrierte Kapitelüberschriften; der ihnen 
folgende Text br ingt in der Regel weit mehr als nur einen K o m m e n t a r u n d ist oft 
nur sehr locker mit der pictura u n d dem M o t t o verknüpft. D e n n o c h ist nicht 
auszuschließen, daß Saavedras E m b l e m e n für die Phase der T e x t p r o d u k t i o n ein 
sehr hoher Stellenwert z u k o m m t , denn oft s ind die B i lder durchaus als Auslöser 
der verschiedenen K a p i t e l vorstel lbar: sie ermöglichen die Ref lex ion oder leiten sie 
ein, werden aber bald in ihrem reinen Informat ionswert v o m Text überholt. Sie 
erlauben außerdem auch die addit ive R e i h u n g der K a p i t e l , die Saavedra w o h l erst 
in einem zweiten Schritt einem biographisch-systematischen G l i e d e r u n g s p r i n z i p 
unterordnet, ohne daß dadurch die schlüssige A b f o l g e der einzelnen Abschni t te 
eines Traktats erreicht würde, wie sie andere (auch mittelalterliche) Fürstenspiegel 
auszeichnet. Daß Saavedras E m b l e m e über die ( v o m A u t o r postulierte) bloße 
F u n k t i o n eines mnemotechnischen Hi l fsmit te ls hinaus auch repräsentativen Z w e k -
ken dienen, läßt v o r allem die Erstausgabe mit ihren nahezu seitenfüllenden 
Kupfers t i chen vermuten . 

feinen systematisch strengeren A u f b a u zeigt L e M o y n e s ,Regierungskunst ' . 
D e r Text n i m m t zwar keinen B e z u g auf die E m b l e m e , aber auf die K o n z e p t i o n des 
Werkes scheinen diese d o c h insofern e ingewirkt zu haben, als sie als ,emblematisches 

1 S H Vgl. SULZER (wie Anm. 8) Sp. 1388. Für die Verwendung von Emblemen in Sakralräumen stellt 
CORNELIA K E M P , Angewandte Emblematik in süddeutschen Barockkirchen (Kunstwissenschaftliche 
Studien 53) München — Berlin 1981, S. 141, einen Kulminationspunkt um 1720/30 und einen zweiten 
Höhepunkt um 1750/60 fest, dem aber unmittelbar „das deutliche Absinken der Emblempraxis" 
folgt. Es wäre zu prüfen, ob und in welchem Abstand die außerliterarische Emblemanwendung 
gegenüber der innerliterarischen zeitlich versetzt ist. 

1 5 9 Als Beispiele wären zu nennen: Christoph Martin Wieland, Der goldne Spiegel (1772), Johann 
Georg Schlosser, Seuthes oder der Monarch (1788) und Christian Friedrich Sintenis, Theodor's 
glücklicher Morgen (1789). 

1 6 0 SINGER (wie Anm. 2) S. 45, konstatiert die Blüte des Fürstenspiegels für das 17. Jahrhundert, weist 
aber, ebd. S. 166 f., auch noch für das 19. Jahrhundert neue Titel nach und sieht das endgültige 
Ende der Gattung, ebd. S. 47, erst durch die Abschaffung der Monarchie gekommen. 
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A k r o s t i c h o n 4 seine G r o b s t r u k t u r best immen. Über die v o n L e M o y n e behauptete 
repräsentative O r n a t u s - F u n k t i o n hinaus werden die E m b l e m e auch panegyrischen 
Z w e c k e n dienstbar gemacht. Sie k o m m e n der dreitei l igen idealtypischen F o r m 
dieser G a t t u n g am nächsten u n d ließen sich zusammen mit ihrem K u r z k o m m e n t a r 
auch aus dem K o n t e x t des Werkes herauslösen u n d als in sich geschlossenes und 
v o l l verständliches Sinngefüge lesen. E i n derartiger Separatdruck entspräche dem 
Typ des pol i t ischen E m b l e m b u c h s , wie i h n etwa die , E m b l e m a t a polit ica* des Jakob 
v o n B r u c k repräsent ieren 1 6 1 . 

D i e in Saavedras u n d L e M o y n e s Fürstenspiegeln z u konstatierende intensive 
V e r w e n d u n g historischer E x e m p e l ist für W i l h e l m s , A n n u s polit icus* i n c h r o n o l o 
gisch-genealogischer Ausprägung das G l i e d e r u n g s p r i n z i p : die A b f o l g e der D i s k u r s e 
w i r d d u r c h die verschiedenen E x e m p e l f iguren aus der Dynast ie der Wittelsbacher, 
nicht aber d u r c h thematische Ges ichtspunkte , festgelegt. D i e prachtvol le (und 
deshalb v o r n e h m l i c h w o h l Repräsentationszwecken dienliche) emblematische A u s 
stattung ist der d u r c h das genealogische P r i n z i p bedingten Themenfo lge nur 
nachgeordnet. Das Verständnis der E m b l e m e ist auf den Text angewiesen, da die 
p i c t u r a - M o t t o - K o m b i n a t i o n e n ohne näheren K o n t e x t p r i n z i p i e l l mehrdeut ig s ind. 
Während die Eingangsembleme i m Text ( implizi t ) wieder aufgegriffen werden, 
erschließt sich der S inn der Vignet tenembleme, die der Text meistens nicht berück
sichtigt, i n der Regel nur aus dem thematischen K o n t e x t . D e r tendenzielle Rätselcha
rakter der p i c t u r a - M o t t o - K o m b i n a t i o n 1 6 2 w i r d hier of fensicht l ich genutzt , u m i m 
Leser eine eigene, thematisch jedoch schon , v o r p r o g r a m m i e r t e ' R e f l e x i o n auszulö
sen. Insofern ist das E m b l e m i m , A n n u s pol i t i cus 4 mehr als nur repräsentative 
D e k o r a t i o n . 

I m , C o e l u m aspectabile' w i r d die Genealogie d u r c h die A s t r o n o m i e abgelöst. 
D i e A b f o l g e der Tierkreiszeichen u n d ihre Möglichkeiten der Al legorese best immen 
die A u s w a h l des zweiten emblematischen Sinnträgers u n d das jeweils abgehandelte 
T h e m a . V o n allen hier vorgestellten Fürstenspiegeln ist i m , C o e l u m aspectabile 4 

die B i n d u n g zwischen den Elmblemen und dem Text am ausgeprägtesten. D i e 
E m b l e m e , die aufgrund der ihnen beigegebenen E p i g r a m m e auch ohne die D i s k u r s e 
(zumindest rudimentär) verständlich wären, s ind dem Text nicht nur räumlich, 
sondern auch konzept ionel l vorgeordnet , denn die D i s k u r s e s ind über weite Strek-
ken nichts anderes als die poli t ische (methodisch n o c h dem Mit te la l ter verpflichtete) 
Al legorese der beiden emblematischen Sinnträger, w o b e i die emblematische Aussage 
i m engeren S inn natürlich überboten w i r d . 

D i e Frage nach der Eigenständigkeit einer G a t t u n g des emblematischen Für
stenspiegels kann mit Vorbehal ten bejaht werden. D i e vier vorgestel l ten Bücher 
sind als Fürstenspiegel e inzuordnen, w e n n man darunter ein „in sich geschlossenes 
W e r k 4 4 versteht, „das mit dem Z w e c k der grundsätzlichen Wissensvermi t t lung oder 
E r m a h n u n g möglichst vollständig das rechte Verhalten des Herrschers i m B l i c k 
auf seine besondere Stel lung erörtert; dabei liegt meist eine persönliche Bez iehung 

1 6 1 Dazu s. o. Anm. 30. 
1 6 2 Zum Rätselcharakter des Emblems H E C K S C H E R — WIRTH (wie Anm. 8) Sp. 95 f.; SCHÖNE (wie 

Anm. 8) S. 38; SULZER (wie Anm. 8) Sp. 1385; HARMS (wie Anm. 8) S. 555. 
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z u m Herrscher z u g r u n d e " 1 6 3 . Sie s ind emblematisch, da sie mit (zumindest) pictura-
M o t t o - K o m b i n a t i o n e n ausgestattet s ind. D a b e i ist die unterschiedliche Intensität 
des Text -B i ld-Bezugs u n d damit auch die Frage, ob es sich u m Emblembücher oder 
u m Bücher mit E m b l e m e n h a n d e l t 1 6 4 , für die G a t t u n g s b e s t i m m u n g unerhebl ich. 

W e n n der emblematische Fürstenspiegel als G a t t u n g sui generis dennoch 
problemat isch bleibt , ist dies darauf zurückzuführen, daß die K o n k r e t i s a t i o n e n 
einer G a t t u n g deren mehr oder weniger idealtypischen B e s t i m m u n g nur annähernd 
entsprechen u n d sich häufig i n R a n d - u n d Übergangszonen eines als Z e n t r u m 
vorstel lbaren hypothetischen Gat tungskonst rukts bewegen. So läßt L e M o y n e s 
,Regierungskunst ' die Fest legung des Fürstenspiegels auf eine paränetische F u n k 
t i o n als fragl ich erscheinen, denn als Paränese ist die ,Regierungskunst ' nur für die 
anderen Herrscher gedacht, während sie gegenüber ihrem direkten Adressaten, 
d e m Sonnenkönig, als Panegyr ikus fungieren so l l , u n d gerade die emblematischen 
A n t e i l e des Werkes s ind i n besonderem Maße der Panegyr ik dienl ich . D e r emblema
tische Fürstenspiegel nähert sich so dem emblematischen Panegyr ikus , wie er sich 
v o r al lem auf E h r e n p f o r t e n u n d ähnlichen ephemeren Bauten f i n d e t 1 6 5 . Grundsätz
l i c h wäre hier z u fragen, inwiewei t entsprechende nur außerliterarisch realisierte 
E m b l e m p r o g r a m m e wie etwa die 85 E m b l e m e i m Schloß F o n t a i n e b l e a u 1 6 6 über
haupt als ,emblematische Fürstenspiegel ' bezeichnet werden dürfen. M i t fließenden 
Übergängen ist auch zwischen dem emblematischen Fürstenspiegel u n d entspre
chenden bürger l i chen ' Emblembüchern u n d - p r o g r a m m e n zu rechnen, denn die 
E m b l e m f o l g e n aus dem Nürnberger u n d dem C u l m e r Rathaus sind größtenteils 
auch als Bestandteile eines Fürstenspiegels v o r s t e l l b a r 1 6 7 . Schließlich wäre noch zu 
erwägen, ob die i m R a h m e n anderer G a t t u n g e n beschriebenen u n d erläuterten 
E m b l e m s e r i e n ebenfalls als w e n n auch nur rudimentäre F o r m e n des emblematischen 
Fürstenspiegels gelten können. E i n e solche S c h w u n d f o r m läge etwa vor , w e n n der 
G r a f v o n R i v e r a i n J o h a n n M i c h a e l v o n Loens Staatsroman , D e r redliche M a n n 
am H o f e ' dem K ö n i g mit der Erklärung v o n fünf E m b l e m e n , die neben anderen 
(nicht beschriebenen) das Lustschlößchen zieren, die für die Fürstenbelehrung 
wicht igs ten Themenkreise aufzeigt: das Verhältnis des Herrschers z u G o t t , die 
G r u n d r e g e l der eigenen Lebensführung, die N o t w e n d i g k e i t der Weisheit i n der 
P o l i t i k , die Abhängigkeit des ganzen Staates v o m M o n a r c h e n u n d die E r m a h n u n g 

1 6 3 E B E R H A R D T (wie Anm. 2) S. 280. 
1 6 4 Zu dieser Differenzierung und ihrer Problematik DIETMAR PEIL, Zur Diskussion über „angewandte 

Emblematik" (Germanisch-Romanische Monatsschrift N. F. 29, 1979, S. 200-207) S. 203 f. 
1 6 5 Vgl. HECKSCHER — W IRTH (wie Anm. 8) Sp. 198. Eine Auflistung solcher (auf preußische Herrscher 

bezogenen) Emblemprogramme bietet Christian Schröter, Gründliche Anweisung zur deutschen 
Oratorie nach dem hohen und sinnreichen Stylo der unvergleichlichen Redner unsers Vaterlandes, 
(2 Tie., Leipzig 1704, Nachdr. Kronberg 1974) T 1, S. 538-560. 

1 6 6 Die Bildgegenstände und Motti verzeichnet Menestrier, LArt des emblèmes (wie Anm. 109) 
S. 341-358. 

1 6 7 Vgl. Peter Isselburg —Georg Rem, Emblemata politica in aula magna Curiae Noribergensis depicta. 
Faksimiledruck nach der Aufl. Nürnberg 1640, hg. von W O L F G A N G HARMS (Nachdrucke deutscher 
Literatur des 17. Jahrhunderts 35) Bern —Frankfurt a. M . 1982; A R T H U R SEMRAU, Symbole und 
Inschriften im Culmer Rathause (Zeitschrift des hist. Vereins für den Reg.-Bez. Marienwerder 39, 
1893, S. 74-82) S. 75-78. 
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zu einer vernünftigen W i r t s c h a f t s p o l i t i k 1 6 8 . Diese Beispiele aus den R a n d - und 
Übergangszonen machen deut l i ch , daß der emblematische Fürstenspiegel sich zwar 
als eigene G a t t u n g definieren läßt, deren Geschichte jedoch nicht geschrieben 
werden k a n n , w e n n die der Gat tungsdef in i t ion s ich nicht fügenden Z w i s c h e n f o r m e n 
unberücksichtigt bleiben. 

Johann Michael von Loen, Der redliche Mann am Hofe. Faks.-Druck nach der Ausg. von 1742, 
hg. von K A R L REICHERT (Deutsche Neudrucke. Reihe Texte des 18. Jahrhunderts) Stuttgart 1966, 
S. 2 4 9 - 2 5 1 . 


