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anna von mecklenburg-schwerin wurde 
1533 als tochter von herzog albrecht vii. 
(1488–1547) und anna von Brandenburg 
(1507–1567) geboren und am 25. Novem-
ber getauft. sie hatte neun Geschwister, von 
denen nur Johann albrecht i. (1525–1576), 

ulrich iii. (1527–1603), Georg (1528–
1552), Christoph (1537–1592) und karl 
i. (1540–1610) das erwachsenenalter er-
lebten.1 Zusammen mit ihrem Bruder Georg 
wurde sie von 1537–1546 in minden erzo-
gen.2 Nach dem tod ihres vaters 1547 lebte 
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das 1561 gegründete Herzogtum kurland gewann durch die Heirat Gotthard kettlers mit 
anna von mecklenburgschwerin (1533–1602) im jahre 1566 nicht nur ein repräsentatives 
Gesicht. der eheliche Bund mit der tochter des mecklenburgschwerinschen Herzogs 
albrecht vii. und somit einer vertreterin mächtiger mitteleuropäischer Herrscherfamilien 
bedeutete eine machtpolitische und — in Bezug auf die neue dynastie kettlers — eine 
zusätzliche legitimatorische sicherung. außerdem brachte die Lebensgefährtin des Herzogs, 
die in ihrer jugend an schweriner und Güstrower Höfen entscheidende impulse gewonnen 
hatte, ein fundiertes verständnis von kunst und kulturprozessen mit sich nach kurland. ihr 
Engagement im Bereich der kunstförderung verwandelte den entlegenen mitauer Hof zu 
einem sichtbaren Zentrum künstlerischen schaffens in der Ostseeregion. durch vielfältige 
westeuropäische kontakte und eine rege vermittlungstätigkeit hinterließ Herzogin anna 
sichtbare spuren in der kurländischen kunstlandschaft. vom künstlerischen aufschwung 
der zweiten Hälfte des 16. jahrhunderts zeugt u.a. ein im vorliegenden aufsatz behandeltes 
doppelbildnis des Herzogpaares, das an die Werke Peter Boeckels erinnert. das Gemälde 
liefert ein vielfach illustratives Zeugnis sowohl von den Einflüssen nordeuropäischer 
Renaissance in kurland, als auch von den Bestrebungen des neuen Herzogtums. 
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sie am hofe ihres Bruders Johann albrecht in 
schwerin.3 Zu dieser Zeit befand sich hier der 
repräsentative herrschaftsmittelpunkt meck-
lenburgs mit einer angemessenen residenz 
und einem hofstaat, den Johann albrecht 
konsequent ausbaute und vergrößerte.4 sei-
nem Bestreben ist maßgeblich die einführung 
der reformation in mecklenburg zu verdan-
ken, die sich erst 1549 offiziell durchsetzte. 
in der Folge veränderten sich die künstleri-
schen aufträge, schließlich stagnierten sie. 
vorhandene kirchenbauten wurden weiter 
genutzt, auch die ausstattung blieb erhalten. 
Die überwiegend aus dem ausland stammen-
den künstler und Baumeister fanden ihre auf-
traggeber nur an den herzoglichen höfen in 
Güstrow und schwerin. seit den 1560er Jah-
ren entstanden daher nur wenige Neubauten, 
die stadtkirche von lübz wurde nach einem 
Brand wiederaufgebaut und die herzogsresi-
denzen erhielten neue kapellenbauten.5

als junge erwachsene erlebte anna den 
aufbau einer zweiten residenz in mecklen-
burg mit. Zwar hielt sie sich an einem be-
reits etablierten hof in schwerin auf, doch 
begannen nach ihrer rückkehr aus minden 
die arbeiten am hofe ihres Bruders ulrich 
in Güstrow. um seiner mitregentschaft in 
mecklenburg ausdruck zu verleihen, trieb ul-
rich den aufbau einer standesgemäßen herr-
scherresidenz in Güstrow seit 1556 voran. er 
förderte ein reges künstlerisches wirken und 
beschäftigte zahlreiche namhafte künstler 
und Baumeister. als Grundlage dieser ent-
wicklungen sind die engen dynastischen ver-
bindungen mit den Fürstenhäusern Nord- und 
mitteleuropas zu verstehen, die einen frucht-
baren austausch von künstlern und künstleri-
schen strömungen ermöglichten. so entstand 
und verbreitete sich die niederländische re-
naissance als gemeinsame Formensprache 
an den höfen in königsberg, kopenhagen, 
Gottorf, schwerin und Güstrow.6 Die genann-
ten höfe und ihre verbündeten entwickelten 
eine gemeinsame auffassung von sepulkral-
kunst und Ornamentvielfalt. Der Güstrower 

hof bildete in diesem Zusammenhang einen 
ausgangspunkt nach skandinavien, über den 
die künstler in den Norden gelangten.7 Die 
mecklenburgischen höfe genossen auch in 
künstlerischer hinsicht hohes ansehen von 
Fürsten im in- und ausland. Dem hof herzog 
ulrichs muss dabei eine größere ausstrah-
lung zugemessen werden, denn er überlebte 
seinen Bruder Johann albrecht i. um beinahe 
drei Jahrzehnte und wurde so zum bedeu-
tendsten renaissancefürsten in mecklen-
burg.8

Das wirken einer kunstinteressierten her-
zogin demonstrierte elisabeth von Dänemark 
(um 1523/24–1586), die ulrich 1556 hei-
ratete. im vordergrund dieser eheschließung 
standen zwar diplomatisch-dynastische 
Gründe, doch bereicherte die Dänin das kul-
turelle leben am Güstrower hofe. sie wirkte 
entsprechend ihres protestantischen Glau-
bens und ihrer aufgaben und verschrieb sich 
der Bildung sowie der armenfürsorge. ein 
Jahr vor annas heirat stiftete sie ein armen-
haus in Bützow, abendmahlsgeräte für meh-
rere kirchgemeinden und ließ die wälder auf-
forsten. 9 ihr nachhaltigstes vermächtnis war 
jedoch die erhaltung oder Neunutzung von 
kirchen und klöstern. Dazu gab sie zahlrei-
che kunstwerke in auftrag.10 Die zehn Jahre 
ältere elisabeth war anna ein vorbild und ins-
pirierte sie später sicherlich in ihrem eigenen 
handeln. in diesem kontext bildete sich ihr 
eigenes kunstverständnis.

Johann albrecht i. arrangierte zusammen 
mit seinem schwager albrecht von Preußen 
und könig sigismund ii. august von Polen 
schließlich annas späte eheschließung mit 
dem ersten kurländischen herzog Gotthard 
kettler. Nachdem sie sich erstmals 1564 in 
königsberg begegnet waren, heiratete sie ihn 
mit beinahe 32 Jahren im Frühjahr 1566 
ebendort.11 es begleiteten sie herzog Franz 
d. J. von sachsen, ihre schwägerin anna so-
phia von Preußen (1527–1591) sowie deren 
zweiter sohn Johann vii. von mecklenburg-
schwerin (1558–1592). Johann albrecht 
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reiste verspätet nach und geleitete seine 
schwester bis zur memel.12

Durch den Zusammenbruch des Deut-
schen Ordens hatte kurland eine politische 
sonderstellung erhalten, die Gotthard kettler 
zu nutzen wusste.13 Gezielt wirkte er am auf-
bau eines idealen herzogtums. so beauftrag-
te er im Jahr 1565 den hofprediger stephan 
Bülow mit der ersten kirchenvisitation seiner 
regentschaft in kurland, um den Zustand 
des kirchenwesens zu überblicken. als re-
sultat zeigte sich, dass im land nur etwa 60 
kleinere kirchen und kapellen gezählt wur-
den.14 Der herzog sah sich daher zur verbes-
serung der lage verpflichtet und ließ auf dem 
landtag vom 28. Februar 1567 einen rezess 
verabschieden, in dem die ritterschaft dem 
Neubau von 70 Gemeindekirchen zustimm-
te.15 Darüber hinaus veranlasste er die ausar-
beitung einer „kirchenreformation” und einer 
„kirchenordnung”, die 1570 von landessu-
perintendenten einhorn geliefert wurden.16 in 
Caput ii der kurländischen kirchenreformati-
on beschließt Gotthard 

„[…] das nicht eine geringe anzal der 
neuen kirchen an den örtern, da es die 
hohe notturft erfordern wil, nebenst den 
andern alten hauptkirchen sollen fun
dirt, gestiftet aufgerichtet und erbauet, 
[...] werden. [...] derhalben die kirchen 
genzlich renovirt, die alten altare, alle 
abgöttischen bilde und was des mehr 
sein wird, abgetan und, wie es sich ge
bueret, weg gereumet werden, denn es 
seind gotts tempel und sollen bleiben 
gebedeheuser, [...] darinne gott keinen 
misbrauch leiden kan, […].”17

eine rege Bautätigkeit setzte ein, die von 
den adelsfamilien und dem herzog finanziert 
wurde. 

Gotthards vermählung mit der schwester 
der mecklenburgischen herzogsbrüder Jo-
hann albrecht i. und ulrich iii. verbesserte 
einerseits seine ökonomische lage und ver-
band ihn andererseits enger mit den Fürsten-
höfen im westlichen Ostseeraum. Beides un-

terstützte die etablierung seiner herrschaft. 
anna gebar sieben kinder, von denen vier 
das erwachsenenalter erreichten. ihre söhne 
Friedrich (1569–1642) und wilhelm (1574–
1640) traten später die Nachfolge ihres va-
ters an, während ihre tochter anna den li-
tauischen Fürsten albrecht radziwiłł und ihre 
tochter elisabeth herzog adam wenzel von 
teschen heirateten. 

anna von mecklenburg-Güstrow galt als 
begabt und gebildet. sie zeigte ein lebhaftes 
interesse an moderner kunst und förderte 
die kultur am hofe, so wie sie es aus ihrer 
heimat gewohnt war.18 Nach der heirat im 
Jahr 1566 residierte das herzogspaar in 
riga. mitau war zu dieser Zeit noch als wit-
wensitz der herzogin vorgesehen.19 Nach der 
modernisierung des schlosses, übersiedelte 
die Familie 1578 dorthin. seit mindestens 
1579 wurde die stadt auch offiziell resi-
denz des kurländischen herzogs und so zum 
ersten Fürstenhof im Baltikum.20 aufgrund 
eines handschriftlichen konzeptes für eine 
hofordnung aus dem letzten Drittel des 16. 
Jahrhunderts sind wir über die Größe des 
kurländischen hofes sowie seine Organisa-
tion unterrichtet. Dieses konzept nennt 163 
Personen, 141 Pferde und 12 kaleschen, 
was für einen kleinen Fürstenhof hinsichtlich 
des europäischen Durchschnitts spricht. im 
engeren sinne bestand der kurländische hof 
aus der herzogsfamilie, den inhabern der 
hofämter sowie persönlicher Bediensteter 
der herzoglichen Familie. Diese lebten alle 
auf dem schloss. hinzu kamen noch adlige, 
hoflieferanten und auch in der stadt woh-
nende handwerker, die dort verkehrten.21 Die 
Übersiedlung der Familie nach mitau führte 
zu einer blühenden auftragslage für das ge-
samte handwerk. Die Bevölkerung wuchs, 
neue verwaltungsgebäude und wohnhäu-
ser mussten errichtet werden.22 Nicht alle 
Bedarfsgüter konnten am hof oder auf den 
zugehörigen ländereien produziert werden. 
Durch erwerbungen in mitau wurden han-
del und handwerk gefördert. Die Beschäfti-
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gung städtischer handwerker verknüpfte die 
Zünfte eng mit dem hof, besonders häufig 
wurden die Goldschmiede, Posamentmacher, 
Bernsteindreher, Bildhauer und kunstdreher 
mit aufträgen bedacht.23 auch verkehrten 
dort maurer und Zimmerleute, wie aus dem 
konzept hinsichtlich der tischordnungen 
hervorgeht.24 ein namentlich bekannter und 
künstlerisch reger hoftischler und -schnitzer 
war tobias heintze, der 1617 ein Pult für die 
trinitatiskirche in mitau fertigte.25 

in der zweiten hälfte des 16. Jahrhun-
derts gab es gleichwohl kaum einheimische 
künstlerische Neuerungen. Die an den Fürs-
tenhöfen im Ostseeraum übliche Orientierung 
an zeitgenössischen Beispielen aus italien 
oder Frankreich fehlte in kurland.26 Durch 
die heirat mit der mecklenburgischen her-
zogstochter anna hielten am hofe erstmals 
„welsche” Formen aus dem westen einzug, 
wie fremdländische einflüsse aus italien und 
Niederlanden damals bezeichnet wurden. im 
Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der 
mitauer residenz schrieb hofmarschall Ge-
org Preuss 1571 an den herzog: 

„Einn welscher giebell ist fast fertigk 
und wiert E.F.g. [ihrer fürstlichen Ho
heit] wohlgefallen, es wirt auch gnediger  
F. und H. [Fürst und Herr] auf mein wort 
kommen, daß die welsche giebell daß 
gantze Hauß zieren werden.”27

Zuvor gab es etwa auch keine fähigen 
Porträtmaler, albrecht von Preußen schickte 
noch 1565 einen hofmaler an herzog Gott-
hard, als sich dieser porträtieren lassen woll-
te.28 Der kurländische hof entwickelte sich 
erst mit ankunft annas als ernstzunehmendes 
künstlerisches Zentrum, das in konkurrenz 
mit riga trat.29 Die politische und wirtschaft-
liche unabhängigkeit des herzogtums war 
so gefestigt, dass eine aktive und vielfältige 
kunstproduktion beginnen konnte, stärker 
als bisher angenommen wurde.30 Gleichwohl 
gab es nur eine bescheidene Festkultur am 
kurländischen hofe, die für ihre Zeit unüb-
lich war. alle hochzeiten wurden außerhalb 

vollzogen.31 Gotthard ließ 1582 auch eine 
neue kapelle dicht neben dem schloss in 
mitau errichten, um das Gewölbe als fürstli-
che Grablege nutzen zu können.32 Bereits ein 
Jahr später fand die einweihung statt.33 

als klassisches Betätigungsfeld der ver-
heirateten Fürstin galt die sorge um das 
hofpersonal. um adlige von einem leben 
an ihrem hof zu überzeugen, war eine rege 
korrespondenz notwendig, die sie persön-
lich verantwortete. Dabei zeigte sich, dass 
ein Posten im entfernten kurland wohl we-
niger begehrt war und die meisten adligen 
den polnischen oder brandenburgischen hof 
bevorzugten.34 anna korrespondierte zeitle-
bens in diplomatischen und familiären an-
gelegenheiten mit ihren mecklenburgischen 
verwandten. so hielt sie engen kontakt zu 
ihrer schwägerin elisabeth und zu ihren Brü-
dern.35 auch weilte sie oft in ihrer heimat, 
noch 1598 trat sie eine reise nach Güstrow 
an.36 mit dem ende der repräsentativen hof-
haltung in schwerin durch den tod Johann 
albrechts 1576 ist davon auszugehen, dass 
anna sich bei ihren reisen nach mecklenburg 
überwiegend vom Geschehen am Güstrower 
hof inspirieren ließ. 

Nach dem tod Gotthards im Jahr 1587 
wurde das herzogtum von seinen söhnen re-
giert, die von einem sächsischen hofmeister 
erzogen worden waren.37 salomon henning 
verfasste 1589 eine Chronik, für die der 
rostocker theologe David Chytraeus eine 
lobrede auf Gotthard als ermahnung an sei-
ne Nachfolger verfasste.38 Die volljährigkeit 
wilhelms 1596 führte zur teilung der herr-
schaft bei einer gleichzeitigen gemeinschaft-
lichen regentschaft der Brüder. Friedrich 
erhielt semgallen mit der residenz in mitau 
und wilhelm wurde kurland mit dem sitz in 
Goldingen zugesprochen.39 sie verfügten fort-
an über eine eigene hofhaltung, verwaltung, 
ein hofgericht und eine residenz. Nach dem 
landtag in Bauske 1590 hielten sich beide 
bis 1600 überwiegend im europäischen aus-
land auf. Die regierungsgeschäfte oblagen 
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in dieser Zeit den von Gotthard eingesetzten 
räten.40 unterdessen führte anna zahlreiche 
begonnene kirchenneubauten weiter, dar-
unter auch die kirchen in Bauske (Bauska), 
Grenzhof (mežmuiža), sahten (sāti) und in 
mitau (Jelgava).41 Bis heute hat sich aus die-
ser Zeit keine kirche samt ihres ersten bau-
zeitlichen inventars erhalten, so dass man 
eine zu erwartende stiftertätigkeit annas 
nicht eindeutig anhand überkommener wer-
ke nachweisen kann. 

kurland hatte sich seit dem ende des 16. 
Jahrhunderts zu einem blühenden kunstzen-
trum im Baltikum entwickelte. anna starb am 
4. Juli 1602 in mitau und wurde in der dor-
tigen schlosskapelle beigesetzt.42 ihr kunst-
interesse gab sie an ihre schwiegertochter 
elisabeth magdalene von Pommern weiter, 
die Friedrich geheiratet hatte.43 Das junge 
herzogspaar stiftete einen neuen altaraufsatz 
für die trinitatiskirche, der jedoch 1621 bei 
der eroberung mitaus durch die schweden 
verschwand. 1641 gab elisabeth erneut ei-
nen altar in auftrag, der bis zur Zerstörung 
der kirche erhalten blieb.44

es soll im Folgenden untersucht werden, 
ob sich innerhalb lettischer werke der nord-
europäischen renaissance aspekte finden, 

die sich auf die Bedeutung annas als kunst-
vermittlerin zwischen den herzogtümern im 
ausgehenden 16. Jahrhundert zurückführen 
lassen. Dazu wird ein 1584 datiertes und 
bisher wenig bekanntes Doppelbildnis des 
herzogspaares herangezogen.

Doppelbildnis
im Privatbesitz hat sich ein frühes Dop-

pelbildnis des ersten kurländischen her-
zogspaares von 1584 erhalten, das sich in 
historischer hinsicht als sehr interessant 
erweist (abb. 1). Das monumentale Ölge-
mälde in Querformat zeigt die eheleute als 
weit auseinandergerückte Dreiviertelfiguren. 
auffällig erscheint ihre parallele anordnung, 
ihre Oberkörper sind nach rechts gewandt, 
beide blicken den Betrachter an. sie stehen 
in einem raum vor einer vorhangdraperie aus 
dunkelgrünem stoff. Zwischen ihnen sitzt ein 
hund auf einem mit rotem samtstoff behan-
genen stuhl, neben jeder Figur steht ein tisch 
mit einer Fruchtschale. Oberhalb befindet 
sich jeweils eine Bezeichnung, die Namen, 
titel und Datum des herzogpaares nennt.45 
Die leinwand besitzt nicht mehr ihren ur-
sprünglichen rahmen, möglicherweise ist sie 
oben beschnitten.

abb. 1. doppelbildnis Gotthard kettler und anna von mecklenburg. Privatbesitz, 
unbekannter künstler (1584). trinkert Foto 2011
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während Gotthard ein gegürtetes, wattier-
tes wams, eine dunkle, pelzbesetzte schaube 
sowie die üblichen krausen an handgelenken 
und hals trägt und auf schmuck verzichtet, 
ist herzogin anna mit prunkvollem kostüm 
in der tradition und strenge der spanischen 
hoftracht gezeigt, wie sie auch an den 
mecklenburgischen höfen üblich war. ihr 
mit Goldfäden durchwirktes Brokatkleid mit 
ornamental-figürlicher stickerei wird mit ei-
nem gleichfarbigen engen leibchen bedeckt. 
Darüber trägt sie ein schwarzes, vorne geöff-
netes Obergewand mit kurzen Puffärmeln, 
besetzt mit Goldstickerei und Goldapplika-
tionen. ihre langen, enganliegenden Ärmel 
werden von doppelt gekräuselten manschet-
ten abgeschlossen, ein ebenfalls gekräuselter 
hochstehender kragen verdeckt ihren hals. 
Über ihrem aufgesteckten haar trägt sie eine 
hellblaue haube, die von mit Perlen und 
edelsteinen besetzten, goldenen Bändern 
verziert ist. Der schmuck wird aus überein-
anderliegenden massiven ketten gebildet. in 
der mitte prangt ein großes kreuz, das mit 
rautenförmigen edelsteinen besetzt und mit 
tropfenförmigen Perlen behangen ist, außer-
dem trägt sie ein eng anliegendes Collier mit 
zwei prunkvollen anhängern. ihre Finger zie-
ren mehrere ringe.

Das Paar steht durch die ungewöhnliche 
anordnung beziehungslos und isoliert ne-
beneinander. Dies ist auf eine kompilierung 
von einzelbildnissen zurückzuführen. Formal 
entsprechen die ehepartner der Darstellungs-
weise von unabhängigen einzelbildnissen. 
als vorlage dienten daher keine Pendantbild-
nisse, sie sind weder in haltung, Gestus oder 
Blickrichtung aufeinander bezogen. Dieses 
verfahren ist bei ehepaardarstellungen nicht 
selten, im Bereich der aristokratie war es bis 
zu Beginn des 17. Jahrhunderts nach der 
auffassung Bertold hinz‘ sogar die regel.46 
Durch den typus des hüftfigurenbildnis-
ses wird der Bildausschnitt der Porträtier-
ten zugunsten der kostbaren kleidung und 
des schmuckes verschoben. Die Gesichter  

werden im verhältnis zum Gesamtformat 
reduziert, eine inhaltliche Bedeutungsebene 
durch die einbeziehung der arm- und hand-
haltung kommt hinzu. Beide ehepartner 
werden weitreichend inszeniert. sie werden 
in einer zeremoniellen erstarrung gezeigt, es 
handelt sich deutlich um einen repräsentati-
ven Porträttyp.47 Das auftreten und die reprä-
sentation nach außen sind in dieser Form der 
isolierten Darstellung in der nordischen spät-
renaissance häufiger anzutreffen, gleichwohl 
wenden sich die eheleute dabei einander zu. 
Die gemeinsame Darstellung mit seiner Ge-
mahlin zeigt einen staatstragenden Charakter 
des herzogs, der die wertschätzung seiner 
selbst und seiner herrschaft durch eine stan-
desgemäße heirat vorangetrieben hatte. Die 
taktisch-dynastische wahl einer gebildeten 
tochter aus dem traditionsreichen mecklen-
burgischen hause verband ihn mit den wich-
tigsten Fürstenhäusern des Ostseeraumes 
und wirkte sich auf die noch junge hofhal-
tung aus. entsprechend wird die herzogin 
präsentiert. Da nicht nur die lebendigen Figu-
ren des herzogs und seiner Gemahlin gezeigt 
werden sollen, sondern auch ihre herrschaft 
fokussiert wird, sollte das Bildnis auch sym-
bolisch wirken. auf dieser ebene betont der 
maler die starre mimik und kalkulierte Pose 
der idealisiert Dargestellten. unabdingbar für 
ein repräsentationsporträt waren auch even-
tuelle korrekturen physischer mängel.48 Der 
individuelle Gehalt einer ehe tritt in dieser 
Darstellung hinter den offiziellen Charakter 
des ehestandes zurück, der erst die Grundla-
ge für die legitimität des Nachwuchses war 
und die sippenbildung und -erhaltung für die 
etablierung eines traditionsreichen herzog-
tums ermöglichte.49 in der Darstellung des 
herzogspaares stehen also nicht die indivi-
duen im vordergrund, sondern deren gesell-
schaftlicher stand und status. 

seit der 2. hälfte des 16. Jahrhunderts 
galt das stehende Ganzfigurenporträt als uni-
versales und weitverbreitetes repräsentations-
porträt. Formal stand die monumentalität in 
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der komposition und Größe im vordergrund, 
daher eignete es sich weniger für Brustbild-
nisse oder halbfiguren.50 Das Doppelbildnis 
annas und Gotthards stellt eine Zwischenform 
dar. Die monumentalität in diesem Beispiel ist 
schon wegen seiner Größe gegeben, die un-
gewöhnliche parallele anordnung des Paares 
unterstützt diesen aspekt. statt eines neutra-
len hintergrundes wählte der maler diverse 
Draperien und staffagen. so werden die Por-
trätierten in einem inszenierten kontext dar-
gestellt, der sich von ihrer natürlichen umge-
bung unterschieden haben mag. ihre luxuriöse 
kleidung betont ihre vornehme haltung und 
distanziert sie vom Betrachter. 

Die Frage nach der ursprünglichen auf-
hängung könnte auch den Funktionszusam-
menhang dieses Doppelbildnisses besser 
erläutern. Die dominierende isolation des 
herzogspaares wird durch die kompositori-
sche andeutung des raumes mit seinen Dia-
gonalen relativiert, die mit Fruchtschalen ver-
sehenen tische zu beiden seiten sowie der in 
der mitte sitzende hund verbinden die beiden 
ehepartner zumindest inhaltlich. aufgrund 
seines großen Formates war es wohl nicht 
zum transport bestimmt. Die künstlerische 
Qualität ist hauptsächlich in den Gesichtern, 
der differenziert gemalten kleidung und der 
Darstellung des hundes zu finden, der hin-
tergrund ist wesentlich nachlässiger gestal-
tet. Die ungewöhnliche anordnung des ehe-
paares betont diese Brüche zusätzlich. Dies 
könnte ein hinweis auf seinen entstehungs-
zusammenhang geben. ursprünglich mag ein 
solches Gemälde zu einer ahnengalerie im 
schloss mitau gehört haben, wie es für die 
200 tafelgemälde des Güstrower schlosses 
aus dem Jahre 1628 überliefert ist.51 even-
tuell war es zusammen mit weiteren Porträts 
über wandpaneelen zu einem Fries aufge-
hängt, was eine erklärung für das seltene 
Format sein könnte. aus der zeitgenössischen 
Bauplastik ist etwa die Gestaltung der Portal-
fassade des schlesischen schlosses zu Brieg/
Brzeg bekannt, an der neben den vollskulptu-

ren des herzogs Georg ii. von liegnitz-Brieg-
wohlau (1523–1586) und seiner Gemahlin 
Barbara von Brandenburg (1527–1595) eine 
friesartige ahnengalerie halbfiguren der pol-
nischen und schlesischen Piasten angebracht 
waren.52 so wie landgraf wilhelm iv. von 
hessen-kassel (1567–1592) für seine 1590 
erbaute wilhelmsburg in schmalkalden eine 
serie von 10 großen Doppelbildnissen der 
hessischen landgrafenpaare malen ließ und 
dabei auch seine schwester Christina von 
holstein mit Bildnissen für ihr schloss in kiel 
bedachte, ist eine ähnliche Funktion auch für 
das Doppelbildnis vorstellbar.53 ahnengale-
rien befanden sich häufig in Festsälen und 
wurden so von der eigenen verwandtschaft 
und der hofgesellschaft, aber auch von der 
ritterschaft und vertretern der landstände 
gesehen. vorstellbar ist, dass ein für den 
schweriner oder Güstrower hof tätiger maler 
wie Peter Boeckels einzelbildnisse des her-
zogspaares anlässlich ihrer hochzeit fertigte. 
Diese wurden dann später zu einem Doppel-
bildnis kompiliert und mit einem räumlich 
ausstaffierten hintergrund versehen. Denk-
bar wäre auch, dass ein unbekannter maler 
in kurland in kenntnis der Porträts an den 
mecklenburgischen höfen das Gemälde mit 
seiner ungewöhnlichen konzeption malte. 
Durch die qualitativ großen unterschiede 
in der malweise der Figuren und des hin-
tergrundes stellt sich nun die Frage, ob das 
hier untersuchte Gemälde tatsächlich aus 
mitau stammt oder möglicherweise eine 
zeitgenössische replik für nahe verwandte 
war. anhand der Datierung von 1584 müss-
te Gotthard in einem hohen lebensalter von 
67 Jahren, anna von 51 gezeigt sein. Das ist 
wenig wahrscheinlich, beide wirken wesent-
lich jünger. aufgrund der prunkvollen klei-
dung annas und ihres reichen schmuckes ist 
eher davon auszugehen, dass die originale 
Darstellung in die Zeit ihrer hochzeit datiert, 
also um 1566. sie wird in ihrem hochzeits-
kleid dargestellt, auch die zentrale Positionie-
rung des höfischen rassehundes, der in der  
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Bildtradition für die eheliche treue steht, ver-
weist auf diesen entstehungszusammenhang. 
es könnte sich daher um eine zeitgenössische 
kopie eines im schloss von mitau vormals 
befindlichen Gemäldes gehandelt haben, 
dass die eheliche verbindung Gotthards mit 
der mecklenburgischen Fürstentochter anna 
dokumentierte. Damit handelt es sich um die 
früheste bekannte Darstellung des herzogs-
paares. Bereits léonid arbusow ging von der 
existenz eines solchen Bildnisses aus, konnte 
jedoch keines ausfindig machen.54 Das Ge-
mälde selbst wird seit jeher zu einer Fami-
liensammlung gehört haben, wie sie in der 
spätrenaissance verbreitet angelegt wurden. 
solche Porträtsammlungen von fürstlichen 
Familienangehörigen oder herrschaftsdynas-
tien waren in dieser Zeit zur mode gewor-
den, auch im rittersaal auf schloss Gottorf 
hingen Bildnisse der sächsischen landes-
fürsten.55 als Geschenk wurden dabei meist 
kleinformatige Gemälde zwischen den höfen 
ausgetauscht und wuchsen schließlich zu 
Genealogien an, die die abstammung und 
die verknüpfung der Geschlechter zeigten. 
auch im schloss zu Brieg/Brzeg ließ herzog 
Georg ii. 1583 einen gemalten stammbaum 
seiner kinder an der wand eines innenraums  
gestalten.56 

Da dieses Gemälde ein sehr großes For-
mat aufweist, ist auch vorstellbar, dass es an 
seinem heutigen standort nach skizzen vor 
dem Original in mitau gefertigt wurde. Dieses 
vorgehen ist für die Gemäldesammlung des 
landgrafen wilhelms iv. von hessen-kassel 
dokumentiert. er beauftragte seine maler und 
deren Gesellen, verschiedene höfe zu be-
reisen und dort kopien für ihn anzufertigen. 
Dabei gab er auch an, dass dabei die Ge-
sichter die hauptsache seien und es nur auf 
die Form und Farbe der kleider ankäme, die 
später vervollständigt werden könnten, da er 
die Bilder auf andere tafeln malen ließ.57 Das 
adelsgeschlecht der kettler war seit dem mit-
telalter auch in westfalen begütert. im Zuge 
einer erstarkten rechtlichen Position und der 

errichtung eines repräsentativen wohnsitzes 
in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts 
ist davon auszugehen, dass der hausherr sei-
nen stand durch eine bedeutende ahnenga-
lerie präsentieren wollte. als bedeutendstes 
mitglied zählte dabei Gotthard kettler mit sei-
ner Gemahlin, der schließlich der erste Fürst 
der Familie war.

es existieren heute noch drei kopien von 
Gemälden mit der Darstellung des herzogs-
paares, die auf das verlorene epitaph aus der 
mitauer trinitatiskirche zurückgehen (Abb. 
2). arbusow vermutete aufgrund des ge-
zeigten lebensalters des herzogspaares und 
der prunkvollen kleidung eine frühere vorla-
ge, die bald nach ihrer hochzeit angefertigt 
worden sein müsse.58 in anbetracht des hier 
vorgestellten Gemäldes kann jedoch davon 

abb. 2. Epitaph kettler in der st. 
trinitatiskirche zu mitau, 1944 verbrannt. 
Herderinstitut marburg, Bildarchiv
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ausgegangen werden, dass die in lettland 
befindlichen Darstellungen zu einem späte-
ren Zeitpunkt während der ehe entstanden. 
eine kopie des epitaphs aus dem 17. Jahr-
hundert gehört heute dem schlossmuseum 
von ruhenthal/rundāle und wird im schloss 
Bauske/Bauska ausgestellt, eine weitere, 
1762 von Ferdinand wilhelm sydow gemalte 
version befindet sich im museum zu mitau/
Jelgava.59 Diese wurden wahrscheinlich 
durch die erwähnte rege sammeltätigkeit von 
herrscherbildnissen seit dem ende des 16. 
Jahrhunderts angefertigt, als bei in kurzer 
Zeit entstehenden Galerien auch kopien ver-
wendet wurden.60

Vergleiche
Das Doppelbildnis des herzogspaares 

lässt sich in die zeitgenössische europä-
ische hoftradition einordnen, in der das 
herrschaftsporträt die Zugehörigkeit zur zi-
vilisierten welt, politische ambitionen sowie 
dynastische kontinuität demonstriert.61 es ist 
als ausdruck des herrschenden Prinzips des 
manieristischen ehepaarbildnisses zu verste-
hen, wenngleich es einige formale unstim-
migkeiten aufweist. Durch die vermittlung 
deutscher und niederländischer künstler bis 
an die nordeuropäischen höfe konnte sich 
der neue Porträttypus wirkungsvoll verbrei-
ten.62 am Güstrower hofe ulrichs war er 
besonders beliebt, der mecklenburgische 
herzog ließ sich, seine Gemahlinnen, seine 
tochter und die dänischen enkelkinder von 
den bedeutendsten malern der region port-
rätieren.63 Der aus antwerpen stammende 
Peter Boeckel arbeitete sowohl für ulrich als 
auch für Johann albrecht, seine werke blie-
ben allerdings unsigniert.64 seit 1561 ist er 
am schweriner hof nachzuweisen, es ist an-
zunehmen, dass er dem verstorbenen maler 
erhart altdorfer als hofmaler nachfolgte.65 
seit anfang der 1570er Jahre lebte er in wis-
mar und übernahm aufträge beider herzogli-
chen Brüder. Zu seinen wichtigsten aufgaben 
zählte in den 1580er und 1590er Jahren die 

Porträtmalerei, dabei fertigte er mehrfach 
Bildnisse, die wohl für die beliebten samm-
lungen von verwandten- und herrscherbild-
nissen verschenkt wurden. anna kannte ihn 
und seine werke persönlich aus ihrer Zeit in 
schwerin, 1562 malte er auch sie in wasser-
farben.66 möglicherweise fertigte er ein weite-
res Porträt von ihr, das Gotthard vor ihrer hei-
rat erhalten sollte. Die hofmeisterin annas, 
margarethe klenow, sandte ihm nach seiner 
abreise aus königsberg im märz 1564 ein 
medaillenporträt seiner verlobten mit dem 
Zusatz „[…] e. f. g. lassen es sich lieb sein, 
bis sie das lebendige Bild bekommen”.67

in mecklenburg haben sich heute drei 
Gemälde höfischer Provenienz erhalten, die 
in den Zusammenhang des kurländischen 
Doppelbildnisses gestellt werden können. 
um 1574 entstand das kleine Porträt der 

abb. 3. anna sophie von Preußen. 
staatliches museum schwerin, 
Landesarchiv schwerin. Öl auf Holz. 
24 x 20 cm. Peter Boeckel (um 1574). 
(Bildzitat) ausst.kat. Prestige und kunst. 
2006. s.93, kat.nr. a 3.9b
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Gemahlin Johann albrechts i., anna sophie 
von Preußen, das Boeckel zugeschrieben wird 
(abb. 3). er schuf in dieser Zeit überwiegend 
dekorative arbeiten für die herzoglichen 
Brüder und konterfeis.68 Das skizzenartige 
Porträt könnte den beiden Ganzfigurenport-
räts des Paares aus der stadtkirche in lübz 
vorangegangen sein. anna sophie wird als 
hüftfigur dargestellt, sie trägt ein prächtiges 
kleid. ihre arme sind vor dem Oberkörper 
verschränkt, in der rechten hand hält sie ei-
nen handschuh. 

Das Bildnis der anna sophie von Preußen 
aus der lübzer stadtkirche zeigt die herzogin 
in jener prunkvollen spanischen tracht, deren 
Details nun feiner ausgearbeitet sind (Abb. 
4). in der rechten hand hält sie ein tuch, 
während sie mit der linken die goldene Gür-

abb. 4. anna sophie von Preußen. 
staatliches museum schwerin, 
kunstsammlung, inv. nr. G 900. Öl 
auf Leinwand. 210 x 125 cm. Peter 
Boeckel (1574). (Bildzitat).kat. kunst der 
Renaissance. 1990. s. 91, abb. 36,  
kat.nr. 32b

abb. 5. anna sophie von Preußen und 
johann albrecht i. staatliches museum 
schwerin. kunstsammlung schloss 
Güstrow, inv. nr. G 714. Öl auf Holz, 
parkettiert. 102 x 141,5 cm. Peter 
Boeckel (nach 1576). trinkert. Foto 2011

telkette eines riechdöschens umfasst. Das 
Porträt wurde ebenfalls von Peter Boeckel 
für den unter Johann albrecht vollendeten 
Neubau der stadtkirche 1574 geschaffen.69 
seine gedämpfte Farbigkeit erscheint kostbar, 
die malerische ausführung ist detailreich und 
qualitätvoll.

Das dritte Gemälde stellt eine kompilie-
rung dieser beiden Ganzfigurenporträts dar, 
jedoch in halber Figur vor neutralem hin-
tergrund (abb. 5). es ist beinahe identisch 
mit der lübzer Darstellung Johann albrechts 
und anna sophies, doch tritt die Persönlich-
keit beider zugunsten ihres status‘ in der 
Darstellungsweise zurück. Durch den Bild-
ausschnitt der halbfigur liegt der Fokus auf 
dem schmuck und dem prunkvollen kostüm 
der herzogin. Die Zusammenstellung beider  
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einzelporträts fördert die isolation der ehe-
partner. es ist anzunehmen, dass die tafel 
erst nach dem tode Johann albrechts gemalt 
wurde, sie wird in den vormundschaftsak-
ten von 1576 nicht erwähnt. 1592 befand 
sich das Gemälde im großen speisesaal des 
schweriner schlosses, der für anna sophia 
umgebaut worden war.70 kompositorisch 
zeigt dieses Gemälde die größten Ähnlichkei-
ten zu dem Porträt des kurländischen her-
zogspaares. Die ungewöhnliche Darstellung 
als halbfigur, die haltung der herzogin sowie 
ihr kostüm verweisen auf einen künstleri-
schen Zusammenhang, der in der familiären 
verbindung annas mit den mecklenburgi-
schen höfen zu suchen ist. am ende des 16. 
Jahrhunderts war es durchaus üblich, einzel-
porträts kompilatorisch anzulegen. 

Schlussbetrachtung
Gotthard kettler musste als erster herzog 

kurlands und semgallens seine herrschaft 
gegen scharfe kritik von politischen Gegnern 
sowie gegen anfeindungen aus dem katholi-
schen lager behaupten. seine Position und 
seine politische legitimation wurden infra-
ge gestellt, versuchte er doch, den wandel 
vom katholischen Ordensmeister zum evan-
gelischen Fürsten zu verkörpern.71 es galt, 
auf verschiedenen ebenen seinen anspruch 
durchzusetzen. schriftliche rechtfertigung 
konnte Gotthard durch Chroniken seines ver-
trauten salomon hennings erlangen. Dieser 
vermittelte den kontakt zum Organisator des 
evangelischen kirchenwesens in mecklen-
burg, David Chytraeus, der seinerseits engste 
verbindungen zu den dortigen herzogshöfen 
unterhielt. so konstituierten beide Gelehrten 
ein religiös-konfessionell fundiertes Fürsteni-
deal, das Gotthard auf der höhe der Zeit prä-
sentierte.72 weithin sichtbare rechtfertigung 
seiner herrschaft erlangte Gotthard durch 
sein residenzschloss in mitau. Die rege 
Bautätigkeit daran, die nach der hochzeit 
Gotthards mit anna einsetzte und sich über 
die 1560/70er Jahre erstreckte, stellte auch 

hier auf das legitimationsbedürfnis ab. eine 
repräsentative residenz bedingte den Fort-
bestand des herzogtums. Die 1583 fertigge-
stellte Familiengruft unter der schlosskapelle 
sicherte den Fortbestand und die zukünftige 
Bedeutung der Dynastie.73 Die standesge-
mäße eheschließung mit der Fürstentochter 
anna aus angesehenem mecklenburgischem 
hause stärkte kettlers Position in weitreichen-
dem maße. anna war gebildet und stammte 
aus einer kunstfördernden und kulturinteres-
sierten Familie, sie hatte den aufbau eines 
renaissancefürstenhofes durch ihren Bruder 
ulrich in Güstrow miterlebt und hielt auch 
nach ihrer hochzeit engen kontakt zu ihrer 
heimat. es ist davon auszugehen, dass sie 
neben der Übernahme verantwortungsvoller 
diplomatischer aufgaben auch einen aus-
tausch mit ihren nur wenig älteren schwä-
gerinnen elisabeth von Dänemark, anna von 
Pommern und anna sophie von Brandenburg 
unterhielt, um sich an deren ausübung ihrer 
Ämter zu orientieren. alle Fürstinnen, vor al-
lem jedoch elisabeth, widmeten sich künstle-
rischen aufgaben und stiftungen.

Das Doppelbildnis des herzogspaares 
zeigt anna in der spanischen hoftracht, die 
zur Zeit ihrer heirat mode an den mecklenbur-
gischen höfen war. sie trägt auf dem Porträt 
prunkvollen schmuck, der ebenfalls ähnlich 
bei ihren weiblichen verwandten erscheint. 
abgesehen von den formalen Brüchen in der 
konzeption des Doppelporträts steht es in 
der tradition mecklenburgischer werke, wie 
sie von hofmalern wie Peter Boeckel in den 
1570/80er Jahren geschaffen wurden. es 
kann als versuch gedeutet werden, die wür-
de und macht des herzogspaares auf ähnli-
che weise zu repräsentieren und ihre gesell-
schaftliche stellung an der spitze des landes 
zu manifestieren. Die niedere Geburt der 
kettler-Dynastie wirkte sich offensichtlich auf 
das selbstverständnis des herzogs aus. eine 
würdige ahnengalerie, wie sie seinerzeit un-
abdingbar im machtgefüge war, fehlte. auf-
grund des geringen vermögens und der spar-
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samkeit des hofes, waren die möglichkeiten 
zu dynastischen verbindungen begrenzt, die 
europäischen höfe außerhalb des Ostsee-
raums desinteressiert.74 solche Bildnisse 
wurden für die Zukunft geschaffen, damit die 
Nachkommen der Porträtierten ein Zeugnis 
der dynastischen allianzen sammeln konn-
ten.75 es ist davon auszugehen, dass annas 
kunstinteresse die Beschäftigung von malern 
nach vorbild des schweriner und Güstrower 
hofes mit sich brachte, die in ihrem auftrag 
ähnlich gearbeitete werke lieferten. eine mo-
dernisierung des kunstverständnisses und 
zeitgemäße erwartungen an ein Fürstenport-
rät sind in diesem Bildnis nachzuvollziehen.

Die Orientierung an zeitgenössischen 
künstlerischen entwicklungen fand in kur-
land schließlich nicht so strukturiert wie an 
anderen westlichen Fürstenhöfen statt. Die 
dekorativen und stilistisch-kompositorischen 
einflüsse auf das lokale kunstschaffen wur-
den dabei nicht in einheitlichen Zusammen-
hängen angewendet. einzelne Beispiele, die 
als vorbilder dienten, lassen sich nicht sehr 
präzise hervorheben, wie Ojārs spārītis be-
reits zutreffend bemerkte.76 es kann aber 
eine stilistische und thematische Nähe zu sa-
kralen und profanen werken in mecklenburg 
festgestellt werden, die sicherlich durch die 
verbindung Gotthards mit anna bestärkt wur-
den. auch nach ihrem tod riss die verbindung 
zu mecklenburg nicht ab. ihr sohn, herzog 
wilhelm, nahm später an einigen Festlich-
keiten in mecklenburg teil und festigte so die 
diplomatischen und familiären Bande.77

abschließend beruht eine rekonstruktion 
eines einflusses auf die kulturellen und künst-
lerischen entwicklungen am kurländischen 
hof durch herzogin anna auf verschiedenen 
hypothetischen Faktoren, die durch histo-
risch-archivalische untersuchungen noch zu-
sätzlich bestätigt werden könnten. Über die 
meist anonymen künstler und ihre arbeiten 
ist wenig bekannt. Datierungen können daher 
nur indirekt vorgenommen werden.78 schwie-
rigkeiten aus kunsthistorischer Perspektive 

ergeben sich in erster linie aus der tatsache, 
dass die kunstwerke dieser Zeit überwiegend 
verloren oder unzugänglich sind. sie wurden 
bestenfalls noch fotografisch dokumentiert. 
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hier s. 159.

12 vgl. hedericus: lobrede (wie anm. 3), s. 44. 
13 vgl. sten karling: holzschnitzerei und tisch-

lerkunst der renaissance und des Barocks in 
estland. Dorpat 1943, s. 89.

14 vgl. theodor kallmeyer, Gustav Otto: Die evan-
gelischen kirchen und Prediger kurlands. riga 
21910, s. 4; Ojārs spārītis: karten der kirch-
spielskirchen und kapellen im herzogtum kur-
land und semgallen vor und nach 1566/67. 
in: matthias asche, werner Buchholz, anton 
schindling, magnus von hirschheydt (hrsg.): 
Die baltischen lande im Zeitalter der refor-
mation und konfessionalisierung — livland, 
estland, Ösel, ingermanland, kurland und 
lettgallen. stadt und konfession 1500-1721. 
münster 2010, s. 168–175, hier s. 166.

15 vgl. emil sehling: Die evangelischen kirchen-
ordnungen des xvi. Jahrhunderts. leipzig 
1913, s. 45; spārītis: karten (wie anm. 14), 
s. 166.

16 Die „kirchenreformation” stellte eine richtlinie 
zur Durchführung zukünftiger visitationen dar 
und basierte auf den vorarbeiten des kanzlers 
von Brunnow, während die „kirchenordnung” 
sich auf die kirchenordnung rigas stützte. Bei-
de wurden zwei Jahre später in rostock bei Jo-
hannes stöckelmann und andreas Gutterwitz 
gedruckt, dabei erschien neben dem wappen 
des herzogs auch das der herzogin anna, vgl. 
sehling: kirchenordnungen (wie anm. 15), s. 
46.

17 vgl. sehling: kirchenordnungen (wie anm. 
15), s. 53.

18 vgl. karling: holzschnitzerei (wie anm. 13), 
s. 89.

19 vgl. almut Bues: Die residenz der kurlän-
dischen herzöge in mitau im 16. und 17. 
Jahrhundert. in: ventspils muzeja raks-
ti, hrsg. von ventspils muzejs. rīga 2001,  
s. 301–319, hier s. 301.

20 vgl. heinz von zur mühlen (hrsg.): Baltisches 
historisches Ortslexikon, teil 2, lettland (süd-
livland und kurland). köln/wien 1990, s. 395; 
Bues: residenz (wie anm. 19), s. 302.

21 vgl. ebd., s. 308.
22 vgl. elita Grosmane: Johana heinces un to-

biasa heinca jautājums: izcelsme un darbība 
latvijā 17. gadsimta pirmajā pusē. in: elita 

Grosmane (hrsg.): senā Jelgava. rīga 2010, 
 s. 149–178, hier s. 151.

23 vgl. Bues: residenz (wie anm. 19), s. 311. 
24 vgl. J. von recke: historische Nachrichten von 

dem schlosse zu mitau, vorgelesen in der kur-
ländischen Gesellschaft für literatur und kunst 
am 5. November 1830. in: monumenta livo-
niae antiquae — sammlung von Chroniken, 
Berichten, urkunden und andern schriftlichen 
Denkmalen und aufsätzen welche zur erläute-
rung der Geschichte liv-, ehst- und kurland’s 
dienen (Neudr. der ausg. 1835–1847). Os-
nabrück 1968, Bogen 64–67, pag. 1–32,  
s. 17–18.

25 er stammte aus einer tischlerfamilie, sein va-
ter Johann kam ursprünglich aus stade und 
verbrachte seine Gesellenzeit möglicherweise 
in der werkstatt des tönnies evers in lübeck, 
vgl. karling: holzschnitzerei (wie anm. 13), s. 
98.

26 vgl. Ojārs spārītis: untersuchungen zur For-
mensprache der renaissance in der architek-
tur und bildenden kunst lettlands. in: Petra 
krutisch (hrsg.): Beiträge zur renaissance 
zwischen 1520 und 1570. marburg 1991, s. 
273-294, hier s. 277.

27 vgl. Ojārs spārītis: kirchliche kunst und archi-
tektur in den lettischsprachigen regionen der 
baltischen lande im Zeitalter von reforma-
tion und konfessionalisierung. in: asche u.a. 
(hrsg.): Die baltischen lande (wie anm. 14), 
s. 103–130, hier s. 122, zitiert nach histo-
risches staatsarchiv lettlands, Bestand 554. 
verz. 3. akte 118. 1. Bl. 17.

28 arbusow geht davon aus, dass es sich um Ja-
cob Bink oder heinrich königswieser gehandelt 
haben müsse, vgl. arbusow: Bildnisse (wie 
anm. 11), s. 159, anm. 6.

29 vgl. karling: holzschnitzerei (wie anm. 13), s. 
8.

30 vgl. Grosmane: Johana heinces (wie anm. 
22), s. 151.

31 vgl. Bues: residenz (wie anm. 19), s. 313. 
32 vgl. kallmeyer: kirchen und Prediger (wie 

anm. 14), s. 55.
33 vgl. recke: Nachrichten (wie anm. 24), s. 3. 

Diese wurde jedoch im Zuge der schlossspren-
gung durch herzog ernst Johann Biron 1738 
zerstört, so dass sich heute nur die Gewölbe 
erhalten haben.

34 vgl. Bues: residenz (wie anm. 19), s. 309. 
35 vgl. landeshauptarchiv schwerin: herzogin eli-

sabeth von Dänemark (o.J.). Briefe 2.12-1/23 
korrespondenz der herzöge mit räten und an-
deren amtspersonen, Nr. 3243, o.J.; herzogin 
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anna von kurland (1598). Briefe 2.12–1/23 
korrespondenz der herzöge mit räten und 
anderen amtspersonen, Nr. 1119, 1598; kor-
respondenzen 2.12–1/22, korrespondenz der 
herzoglichen Familie untereinander, Nr. 33,  
Nr. 43-53; korrespondenzen 2.11–2/1, aus-
wärtige Beziehungen Nr. 482, 982, 985-989, 
993, 1004–1006, 1044, 1165.

36 vgl. landeshauptarchiv schwerin, lhas 
(1598): Futterzettel für die reise herzogin an-
nas nach Güstrow. korrespondenz 2.11–2/1 
auswärtige Beziehungen Nr. 993, 1598.

37 Zwischen 1577 und 1589 übernahm magister 
Johann ii. rivius (1528–1596) das amt des 
hofmeisters der herzogssöhne Friedrich und 
wilhelm. er stammte aus sachsen und erwarb 
an der akademie in leipzig und in litauen an-
sehen als lehrer. Nach einem injurienprozess 
gegen anna im Jahr 1590 musste er den hof 
verlassen und wirkte danach bis zu seinem tod 
als rektor der stadt- und Domschule in riga, 
vgl. kallmeyer: kirchen und Prediger (wie anm. 
14), s. 614.

38 vgl. sebastian Plüer: Gotthard kettler, letzter 
Ordensmeister in livland und erster herzog 
von kurland — eine umstrittene Persönlichkeit 
in der Geschichtsschreibung. in: erwin Ober-
länder, ilgvars misāns (hrsg.): Das herzogtum 
kurland 1561-1795 — verfassung, wirt-
schaft, Gesellschaft. lüneburg 1993-2001, s. 
11–55, hier s. 19.

39 vgl. Bues: residenz (wie anm. 19), s. 302.
40 vgl. martin hübner: Die verfassung im herzog-

tum kurland bis 1617. in: Oberländer, misāns 
(hrsg.): herzogtum kurland (wie anm. 38),  
s. 29–57, hier s. 45.

41 Die kirche in Bauske/Bauska für die lettische 
Gemeinde, über die der herzog das Patronat 
hatte, wurde nach 1573 neu errichtet, dort 
befand sich bereits vorher die deutsche Ge-
meinde der Gertrudenkirche, vgl. kallmeyer: 
kirchen und Prediger (wie anm. 14), s. 9, 
anm. 15. letztere ließ Gotthard 1584 abbre-
chen. 1591–94 wurde ein Neubau, die kirche 
zum hl. Geist, aus stein gebaut, vgl. ebd., s. 
87; Zur mühlen (hrsg.): Ortslexikon (wie anm. 
20), s. 59. Die kirche der lettischen Gemein-
de, die Dreifaltigkeitskirche, war bereits 1733 
samt ihrer ausstattung niedergebrannt, vgl. 
kallmeyer: kirchen und Prediger (wie anm. 
14), s. 43. auch in Grenzhof/mežmuiža besaß 
der herzog Patronatsrechte, seit 1588 gehörte 
es zum leibgedinge der herzoginwitwe, vgl. 
Zur mühlen (hrsg.): Ortslexikon (wie anm. 
20), s. 197. laut des rezesses ließ herzogin 

anna sie zwischen 1567 und 1591 errichten, 
gleichwohl muss sie im letztgenannten Jahr 
bereits am ständer- und Dachwerk baufällig 
gewesen sein. 1632 stürzte sie ein und wur-
de schließlich 1648 von herzogin elisabeth 
magdalene in stein ausgeführt, bis sie im Jahr 
1700 neu ausgestattet wurde, vgl. kallmeyer: 
kirchen und Prediger (wie anm. 14), s. 111. 
so lässt sich auch hier kein kunstwerk aus an-
nas Zeit mehr nachweisen. in der Präpositur 
kandau gründete herzoginwitwe anna in ihren 
letzten lebensjahren in sahten/sāti eine kir-
che, die zwischen 1591 und 1609 errichtet 
wurde, dort lagen auch herzogliche Güter, vgl. 
ebd., s. 23, 168. Nachdem sie in der mitte 
des 17. Jahrhunderts einsturzgefährdet war, 
wurde ein hölzerner Neubau etwa eine meile 
vom ursprünglichen standort errichtet und ein 
Jahrhundert später durch ein steinerne kirche 
ersetzt.

42 vgl. wigger: stammtafeln (wie anm. 1), 
s. 289.

43 vgl. karling: holzschnitzerei (wie anm. 13), 
s. 90.

44 vgl. Boriss r. vipers: Baroque art in latvia. 
riga 1939, s. 78.; karling: holzschnitzerei 
(wie anm. 13), s. 90.

45 Die inschrift neben Gotthard lautet: „GO-
tharDvs. D.G. iN / livONia CvrlaNDiae / 
et semiCaliae Dvx. / aNNO DNi. m. D. / 
lxxxiiii”. Neben seiner Gattin steht geschrie-
ben: „aNNa D.G. PriNCePs / meGaPOleN-
sis iN livONia / CvrlaNDiae et semi / Ca-
liae DuCissa a°DNi./ m. D. l. xxxiiii.”

46 vgl. Bertold hinz: studien zur Geschichte des 
ehepaarbildnisses. in: marburger Jahrbuch für 
kunstwissenschaft 19 (1974), s. 139-218, 
hier s. 151.

47 vgl. Pia ehasalu: Die rezeption des traditionel-
len kanons in der schwedenzeitlichen Porträt-
malerei von tallinn. in: the problem of classical 
ideal in the art and architecture of the count-
ries around the Baltic sea (konferenz der est-
nischen kunstakademie vom 9.-10. November 
2001), hrsg. von krista kodres, Piret lindpere, 
eva Näripea. tallinn 2003, s. 174–189, hier 
s. 174.

48 vgl. ehasalu: rezeption (wie anm. 47), 
s. 176.

49 vgl. hinz: studien (wie anm. 46), s. 177.
50 vgl. ehasalu: rezeption (wie anm. 47), 

s. 176.
51 vgl. regina erbentraut: a 3 Bewegliche aus-

stattung. in: schloss Güstrow (wie anm. 4),  
s. 86-88, hier s. 87.
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52 vgl. Dietmar Popp: Das skulpturenprogramm 
des schloßportals in Brieg/schlesien (um 
1550–1556). Zur selbstdarstellung eines Fürs-
ten im spannungsfeld der territorial-politischen 
interessen der Großmächte mitteleuropas. in: 
andreas Beyer (hrsg.): Bildnis, Fürst und ter-
ritorium. münchen 2000, s. 110–125, hier s. 
114, 118.

53 vgl. hildamarie schwindrazheim: eine Porträt-
sammlung wilhelms iv. von hessen und der 
„Güldene saal„. in: marburger Jahrbuch für 
kunstwissenschaft 10 (1937), s. 267; Deert 
lafrenz: Das kieler schloss, Der Fürstensitz 
herzog adolfs von Gottorf in kiel. hamburg 
1987, s. 30. herzogin Christine hatte sich im 
obersten Geschoss des südlichen hauses ein 
sogenanntes „stammgemach” mit jenen groß-
formatigen leinwandbildnissen eingerichtet.

54 vgl. arbusow: Bildnisse (wie anm. 11), 
s. 159.

55 vgl. Neumann: renaissancekunst (wie anm. 
6), s. 229.

56 vgl. Popp: skulpturenprogramm (wie anm. 
52), s. 118.

57 vgl. schwindrazheim: Porträtsammlung (wie 
anm. 53), s. 271.

58 vgl. arbusow: Bildnisse (wie anm. 11), s. 
159.

59 Das Gemälde aus dem schlossmuseum 
rundāle stammte aus dem ehemaligen kur-
ländischen museum zu mitau und gelangte 
bereits anlässlich der Gründung 1818 ins mu-
seum. Das heute in mitau befindliche Bildnis 
befand sich bis 1929 auf dem Gut scheden 
in kurland. außerdem gab es noch zwei wei-
tere Darstellungen des herzogpaars. Das zur 
sammlung von der ropp auf Pormsahten ge-
hörende Gemälde gelangte 1980 mit anderen 
Porträts der herzöge in die sammlung der Carl-
schirren-Gesellschaft in lüneburg, während 
der verbleib des Bildnisses der sammlung von 
Bistram ungeklärt bleibt. Freundliche mittei-
lung von imants lancmanis und vgl. arbusow: 
Bildnisse (wie anm. 11), s. 159.

60 vgl. schwindrazheim: Porträtsammlung (wie 
anm. 53), s. 270.

61 vgl. ehasalu: rezeption (wie anm. 47), s. 
183.

62 vgl. ebd., s. 175.
63 vgl. Neumann: renaissancekunst (wie anm. 

6), s. 72.
64 vgl. ebd., s. 73.
65 vgl. ebd., s. 74.
66 vgl. ebd., s. 77; ausst.-kat. Prestige und kunst 

2006, s. 93, kat. Nr. a 3.9. Für das „Brustbild 
in wasser-verbe nach fräulein anna, m.g.f.u.h. 
swester” erhielt Boeckel von herzog ulrich 10 
taler, zitiert nach: Friedrich sarre: Beiträge zur 
mecklenburgischen kunstgeschichte (1890), 
s. 65 und kristina hegner: abschrift einer 
rechnung Peter Boeckels von 1562. landes-
hauptarchiv schwerin lhas, 2.2201, renterei 
(1562) Güstrow. schwerin 2002.

67 Zitiert nach arbusow: Bildnisse (wie anm. 11), 
s. 159.

68 staatliches museum schwerin, landesarchiv 
schwerin. Öl auf holz. 24 x 20 cm. Peter 
Boeckel. um 1574. vgl. ausst.-kat. Presti-
ge und kunst (wie anm. 66), s. 92–93, kat.  
Nr. a 3.9.

69 staatliches museum schwerin, kunstsamm-
lung, inv. Nr. G 900. Öl auf leinwand. 210 x 
125 cm. Peter Boeckel. 1574. Obere Bezeich-
nung: vON GOts GNaDeN aNNa sOPhia 
GeBOrNe marG/GraviN Zv BraNDeN-
BvrGk, iN PreusseN. etC hertZOGiN / 
Zv meCkelleNBvrGk, etC wittwe, aNNO 
1574. vgl. kunst der renaissance, staatliches 
museum schwerin. schwerin 1990, s. 29-30, 
kat. Nr. 32b.

70 staatliches museum schwerin. kunstsamm-
lung schloss Güstrow, inv. Nr. G 714. Öl auf 
holz, parkettiert. 102 x 141,5 cm. Peter 
Boeckel. Nach 1576. vgl. kunst der renais-
sance (wie anm. 69), s. 30-31, kat. Nr. 33; 
ausst.-kat. Prestige und kunst (wie anm. 66), 
s. 1360137, kat. Nr. 1.3.

71 vgl. Plüer: kettler (wie anm. 38), s. 18.
72 vgl. ebd.
73 vgl. Bues: residenz (wie anm. 19), s. 304.
74 vgl. ebd., s. 313. 
75 vgl. hinz: studien (wie anm. 46), s. 148. Das 

Bedürfnis nach legitimation der herrschaft der 
kurländischen herzöge sollte auch in den fol-
genden Generationen thematisiert werden und 
zur kernfrage der höfischen repräsentation 
avancieren. herzog Jakob ließ sich aufgrund der 
fehlenden würdigen ahnenschaft schließlich ei-
nen fiktiven stammbaum erstellen, der seiner 
macht mehr ausdruck verleihen sollte. auf sei-
nen zahlreichen auslandsreisen trat er prächtig 
auf, er präsentierte sich unabhängig und ließ 
seinen wenigen Gästen am kurländischen hof 
eine ungewohnt aufmerksame Behandlung er-
fahren, vgl. Bues: residenz (wie anm. 19), s. 
313. Die einzige bekannte, gemalte Genealogie 
wurde 1771 von einem unbekannten maler ge-
fertigt, vgl. arbusow: Bildnisse (wie anm. 11), 
s. 158.
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76 vgl. spārītis: untersuchungen (wie anm. 26), 
s. 277.

77 an der vermählung seines Großcousins herzog 
Johann albrecht ii. mit dessen dritter Gemah-
lin am Güstrower hof 1626 stand er auf der 
Gästeliste, ebenso sieben Jahre später bei den 

Beisetzungen von herzog adolf Friedrichs Ge-
mahlin und tochter am schweriner hof, vgl. 
hedericus: lobrede (wie anm. 3), s. 130, 
144.

78 vgl. spārītis: untersuchungen (wie anm. 26), 
s. 293.

MēkLENBUrGAS–kUrZEMES HErcOGIENE ANNA (1533–1602) — 
GODkārĪGA MākSLAS VIDUTāJA kUrZEMES GALMā 16. GADSIMTA BEIGāS?

Jūlija Trinkerte

kopsavilkums

Atslēgas vārdi: valdnieku reprezentācija, mākslas pasūtījumi, mēklenburgas galmi, jelgavas 
galms, hercogiene anna, Gothards ketlers, Pēters Bekels (Boeckel)

Pirmā kurzemes–Zemgales hercoga Gotharda ketlera sieva anna (1533–1602) agrīnus im-
pulsus mākslinieciskās gaumes attīstībā guvusi jau sava tēva mēklenburgas–Šverīnes hercoga 
albrehta vii galmā. uzturoties brāļa, „renesanses firsta” ulriha galmā Gistrovā, anna nostip-
rinājusi izpratni par mākslu veicinošo procesu — galma pasūtījumu, mecenātiskās darbības, 
baznīcu dibināšanas — nozīmīgumu. Pēc annas kāzām ar Gothardu ketleru 1566. g. šī iz-
pratne nesa ievērojamus augļus arī nesen izveidotajai kurzemes–Zemgales hercogistei. annai 
pieder lieli nopelni mākslas aprites iedzīvināšanā, turpinot ketlera iniciētās Baznīcas reformas 
un ap 70 jaunu dievnamu celtniecības programmu 16. gs. 60.–70. g. tomēr par lielāko 
ieguvumu uzskatāma Jelgavas galma izvirzīšanās par ievērojamu mākslas jaunrades centru, 
pateicoties tieši hercogienes annas aktivitātēm. viņas daudzpusīgie sakari ar mēklenburgas 
un eiropas valdnieku galmiem veicināja rietumeiropas, sevišķi itāļu un nīderlandiešu stila 
ieplūšanu kurzemē. 
rakstā analizēta iespējamā Ziemeļeiropas renesanses ietekme kurzemes mākslasdarbos, pie-
vēršoties līdz šim mazpazīstamam hercogpāra attēlojumam. lielformāta eļļas dubultglezna, 
kas datēta ar 1584. g., inscenē hercogistes valdniekpāri kā 16. gs. pēdējā ceturkšņa māks-
las normām atbilstošu reprezentatīvo prototipu. skaidri nosakāma šīs monumentālās gleznas 
funkcionalitāte. Gan idealizētais pāra attēlojums, gan sastingusī, hercogpāra augsto sabied-
risko statusu iemiesojošā kompozīcija, gan bagātīgais apģērba rotājums — viss atklāj jaunās 
dinastijas leģitimācijas centienus un kurzemes pretenzijas uz eiropas galmu skatuves. turklāt 
šī dubultglezna sniedz kultūrvēsturisku liecību par hercogienes annas kā mākslas vidutājas 
lomu, liekot attēlot ģimeni pēc 16. gs. 70./80. g. tipiskā nīderlandiešu un ziemeļvācu māksli-
nieku parauga, īpaši orientējoties uz mēklenburgas galmu portretista Pētera Bekela (Boeckel) 
reprezentatīvo daiļradi. 


