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JORG BREU'S HOLZSCHNITTE IM KONSTANZER BREVIER

VON 1516.

VON

ALFRED HAGELSTANGE.

ie folgenden Zeilen treten nicht mit dem

Anspruche auf, als Wegweiser durch unent-

decktes Neuland zu dienen, sondern be-

gniigen sich mit der ungleich bescheideneren

Aufgabe, die schon friiher angelegten Wege
zu ebnen, waiter auszubauen und hie und

da einen Seitendurchblick zu schaffen, der

auf die Nebenpfade etwas Licht wirft, sodafi

auch deren Richtungslinien klarer und be-

stimmter hervortreten, als das bislang der

Fall war. Das Verdienst, Jorg Breu zuerst

als den Zeichner der Illustrationen unseres

Breviers
*)
erkannt zu haben, gebiihrt Robert

Stiassny, der seine interessanten Forschungen im VII. Jahrgang der Zeit-

schrift fur christliche Kunst (1894) niedergelegt hat. Fr. Dornhoffer akzep-

tierte diese Zuschreibung im Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des

allerhochsten Kaiserhauses (XVIII. 1897), wahrend Campbell Dodgson's Aus-

fiihrungen im Jahrbuch der kgl. preufiischen Kunstsammlungen (XXI. 1900)
noch insofern iiber eine Zustimmung hinausgehen, als sie die Forschungen

Stiassny' s in nicht unwesentlichen Punkten erganzen. Die unbedingt richtige

Zuschreibung, die die Annahme Muthers, dafi die Illustrationen mit Burgk-
mair in Verbindung zu bringen seien, hinfallig machte, begegnet heute kaum
noch irgendwelchen Zweifeln, sodafi wir dieses Forschungsergebnis ruhig als

die Basis weiterer Untersuchungen betrachten diirfen.

Die Abbildungen, die wir diesen Zeilen beigeben, sind samt und senders

erstmalige Reproduktionen in der Originalgrofie von 132X82 resp. 37)x(30 mm.

1) Panzer, Ann. VI. 145. 88. Muther, Bucherillustr. 964.
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(Initialen). Es fehlt von den Illustrationen des Breviers nur der Titelholz-

schnitt (Maria mit Kind zwischen den Heiligen Konrad und Pelagius), den

wir wiederzugeben nicht fur notig hielten, da sich eine sehr gute Faksimile-

Reproduktion nach einem fein kolorierten Exemplare im 5. Jahrgang der

Zeitschrift fur Biicherzeichen (1895*. Tafel, nach S. 98) vorfindet, wahrend

eine zweite Nachbitdung den oben erwahnten Dodgson'schen Aufsatz ziert,

wozu dann noch eine dritte
,
wenn auch wesentlich verkleinerte Wiedergabe

in Warnecke's heraldischen Kunstblattern kommt. Dieser Holzschnitt, der

in den Grofienverhaltnissen etwas von den iibrigen ganzseitigen Illustrationen

des Breviers abweicht - - er mifit 127X82 mm.
,
wird von L. Gerster

in dem eben erwahnten Jahrgange der Zeitschrift fiir Biicherzeichen als ein

Exlibris des Konstanzer Bischofs Hugo von Landenberg erklart. Dem ist

jedoch nicht so
,
denn die gewahlte Zeichnung kiindet uns* hier nicht den

Besitzer, sondern vielmehr den Herausgeber des Buches. Dies findet sich in

deutlicher Weise auf der dem Holzschnitt gegeniiberstehenden Textseite aus-

gesprochen, wo wir lesen:

,, nos Hugo del et apostolice sedis gratia episcopus Constantiensis

Libellos: quos breuiaria vacant de nouo diligenter ac laboriose

bene correctos et in erratis emendatos Per circumspectum virum Erhardum

Ratdolt: Ciuem Augustensem : Calcograpkum accuratissimum Denuo

imprimi voluimus es iussimus. Atque in huius rei: et nostre autoritatis

testimonium. In fronte cuiuslibet libelli harum literarum seriem vna cum

armis nostris depingi mandauimus " 2

).

Das heifit also : Hugo von Landenberg will sich durch die Aufnahme

seines Wappens in den Titelholzschnitt ausdriicklich als geistiger Urheber

der Neuausgabe des Breviers betrachtet wissen. Dafi auch die iibrige bild-

liche Ausschmiickung des Buches auf seine Initiative zuriickzufiahren ist,

diirfte mehr als wahrscheinlich sein, denn der Konstanzer Bischof 3
) war ein

fein gebildeter Mann mit stark ausgepragtem asthetischem Empfinden. Ge-

schmackvolle Eleganz und herrscherverkiindende Pracht entsprachen seiner

aristokratischen Natur so sehr, dafi seine kiinstlerischen Unternehmungen direkt

als Auslosungen eines personlichsten geistigen Bediirfnisses zu betrachten

sind. Dieses enge Verhaltnis zur Kunst, das eine wirkliche Herzensneigung
zur Grundlage hatte, spricht sich namentlich in den verschiedenen Bauten

aus, die der tatige Kirchenfiirst ausfiihrte. So liefi er das Schlofi Hegi bei

Winterthur ganz neu ausstatten, schmiickte Burg Arbon mit den herrlichsten

Gemachern 4
),

baute Meersburg weiter aus und machte Schlofi Markdorf zu

einem herrliche'n Fiirstensitze. In demselben MaCe
,
wie er zu seinem per-

sonlichen Vergniigen gute Bilder und kostbare Miniaturen erwarb, liefi er

auch Gemalde in Auftrag geben, urn sie zum Prasent machen zu konnen,

2) Die Abbreviaturen sind aufgelost.

3) Naheres fiber ihn bei Studer, Die Edeln von Landenberg, S. 55 ff.

4) Einen Saal dieses Schlosses birgt jetzt das Schweizerische Landesmuseum in

Zurich.
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wie das z. B. bei dem sogen. Landenbergischen Altar der Fall sein wird, den

jetzt die Karlsruher Galerie birgt.

Unter solchen Voraussetzungen kann es uns nicht Wunder nehmen,
daft der kunstliebende Kirchenfiirst auch die Neuausgabe des von ihm ver-

besserten Breviers mit einem entsprechenden kiinstlerischen Buchschmuck

ausgestattet zu sehen wunschte. Zweifellos hat er Erh. Ratdolt gleich bei

Erteilung des Druckauftrages eine dementsprechende Weisung gegeben; und

dieser hat sich dann an den ihm geeignetst erscheinenden Kiinstler gewandt.
Als solcher kam aber Jorg Breu aus dem Grunde in erster Linie inbetracht,

weil er schon Jahre lang fur die Ratdolt'sche Offizin als Illustrator liturgischer

Biicher tatig gewesen war. Noch im Jahre vorher (1515) hatte er eine zwei-

bandige Oktavausgabe des Regensburger Breviers und eine Quartausgabe des

Missale der gleichen Diozese mit Holzschnitten geschmiickt. Beide Werke

tragen allerdings die Adresse Georg Ratdolts; doch will das nichts besagen,

denn dieser Georg Ratdolt war lediglich Teilnehmer am Geschafte seines

Vaters Erhard. Fur Erhard Ratdolt aber arbeitete Breu bereits seit 1504,

in welchem Jahre er das von jenem gedruckte Konstanzer Missale 5
)
mit zwei

grofieren Holzschnitten zierte. Von diesen war der eine ein sogen. Kanon-

bild (der gekreuzigte Christus zwischen Maria und Johannes) ),
wahrend der

andere eine dem Titelholzschnitt unseres Breviers durchaus entsprechende

Darstellung aufweist: Maria mit den Konstanzer Schutzheiligen Konrad und

Pelagius
7

).
Vielleicht hat gerade diese Zeichnung dem bischoflichen Auftrag-

geber ganz besonders gefallen, sodafi er auch bei seiner neuen Bestellung den

Wunsch ausgesprochen haben mag, das Titelbild des Breviers solle im Sujet

dem Holzschnitt im Missale entsprechen und womoglich auch ebenso wie die

iibrigen Illustrationen von dem gleichen Zeichner entworfen werden, der jenes

ausfuhrte.

Wenn man die beiden Darstellungen mit einander vergleicht, dann kommt
es einem so recht zum BewuCtsein, wie grofi der kjinstlerische Fortschritt

war, den Breu's Entwicklung gerade innerhalb dieses Dezenniums zu ver-

zeichnen hat. Die ganze rein statuarische Auffassung des alteren Holzschnitts,

dessen Kompositionsweise den unmittelbarsten Einflufi gotischer Altarwerke

verrat, ist im Brevier zu Gunsten einer weit beweglicheren Natiirlichkeit und

Lebendigkeit aufgegeben. Der auf dem Missale-Holzschnitt sichtbare Fufisockel

der Madonna erscheint hier durch das viel grofier gestaltete Wappen des Bischofs

ganzlich verdeckt
,
und ebenso ist auch die architektonische Umrahmung,

dieser eiserne Bestand des gotischen Altarbildes, in Wegfall gekommen. Nur eine

leichte Reminiscenz daran ist in dem oberen Bildabschluft iibrig geblieben,

5) Panzer, Ann. VI. 133. Weale, Catalogus Missalium. S. 58.

6) P. III. 295. 2. Schreiber, 380. Von Dodgson a. a. O. in drei verschiedenen

Etats nachgewiesen. Eine Abb. nach einem Expl. des III. Etat bei Hirth-Muther,
Meisterholzschnitte aus vier Jahrhunderten. Tafel 91.

7) Schreiber, 2022. Abb. in der Zeitschrift fur christliche Kunst. VI. (1893) Sp.

293/294 und in der Zeitschrift fur Bucherzeichen. V. (1895) Tafel, nach S. 96.
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der allerdings die alte gotische Kleeblattform im Prinzip beibehalt, im iibrigen

aber doch durch die Wahl des Fiillhorn- und Delphinmotives deutlich verrat,

wefi Geistes Kind er ist. Bei den Figuren fallt die Anderung der Tracht des

hi. Pelagius am meisten in die Augen, die vielleicht deshalb vorgenommen

wurde, weil sie dem Zeichner oder dem Besteller zu stutzerhaft diinken mochte.

Abb. 1. Bathseba im Bade.

Auch die Madonna erscheint etwas verandert, insofern als sie den alten byzan-
tinischen Schleier abgelegt hat, sodafi ihr lockiges, die Schultern bedeckendes

Haar im vollen MaCe zur Geltung kommt. Zwar hat sie in der ganzen Auf-

fassung etwas von ihrer hoheitsvollen Wiirde und stolzen Heiligkeit eingebufit,

dafiir aber viel an echter, schlichter Miitterlichkeit gewonnen, deren auCerer

Ausdruck die innigere Vereinigung mit ihrem Kinde ist. Eine einzige Ver-

boserung weist der neue Holzschnitt auf in dem bischoflichen Wappen, bei

dem Inful und Pedum im Verhaltnis zum Schild etwas zu klein geraten sind.
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Doch diirfte dieses heraldische Versehen fur die Beurteilung des kiinstlerischen

Wertes vollig belanglos sein.

Wenn wir diese erste Darstellung in der Reihenfolge der Illustrationen

des Breviers schlechthin als Titelholzschnitt bezeichneten, so soil damit jedoch
nicht gesagt sein, dafi sie die erste Seite des Andachtsbuches schmuckte,

Abb. 2. Die Verkiindigung.

vielmehr findet sie sich in jeder der bis jetzt bekannten Ausgaben von 1516

auf der Riickseite des zweiten unbezeichneten Blattes, wahrend der in Rot-

druck gehaltene Titel des Buches 8
)

auf der Riickseite des ersten zu lesen

ist, sodafi die Vorderseiten dieser beiden Blatter des Breviers jeweils leer ge-

lassen sind. Die iibrigen Illustrationen zeigen je nach der Ausgabe, die sie

schmiicken, eine verschiedenartige Einordnung innerhalb des Rahmens unseres

8) Breuiariu juxta ritum et ordlnem alme ecc'lie Constan studiose ac J> uigili euro,

claboratu.
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Andachtsbuches. Es diirfte daher geboten erscheinen, zunachst einmal die

Verschiedenheiten der einzelnen Ausgaben festzulegen, was an der Hand der

folgenden bis jetzt bekannten Exemplare geschieht:

A. St. Gallen. Stiftsbibliothek. Inc. 321.

B. Miinchen. Hof- und Staatsbibliothek. Liturg. 112. (I.)

Abb. 3. Die Berufung Petri.

C. Miinchen. Hof- und Staatsbibliothek. Liturg. 112. (II.)

D. Miinchen. Hof- und Staatsbibliothek. Liturg. 113.

E. Niirnberg. Germanisches Museum. Inc. 8730.

Von diesen fiinf Exemplaren kannte Dodgson A. B. und D. Zwar stimmt

seine Beschreibung
9
) von B. insofern nicht, als er von kolorierten Holzschnitten

spricht, allein es kann gar kein anderes Exemplar in Frage kommen, zumal

9) Jahrbuch der kgl. preufi. Kunstsammlungen. XXI. (1900) S. 201.
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seine weitere Notiz das farbige Wappen auf dem Titelblatt ist sehr fehler-

haft gedruckt durchaus der Wirklichkeit entspricht. Koloriert sind die Holz-

schnitte nur in D., und zwar in sehr iibeler Weise.

Die von uns aufgefundenen zwei weiteren Exemplare C. und E. verteilen

sich unter die einzelnen Ausgaben derart, dafi C. sich der von Stiassny
10

)

Abb. 4. Petrus und Paulus.

und Dodgson bereits zitierten zweiten Auflage anschlieCt, wahrend E. zur

ersten gehort. Danach ergibt sich folgende Zusammenstellung :

A. =: erste Ausgabe.
B. = erste Ausgabe.
C. = zweite Ausgabe.
D. = zweite Ausgabe.
E. = erste Ausgabe.

10) Zeitschrift fur christliche Kunst. VII. (1894) Sp. 108.

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 2
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Innerhalb dieser beiden Editionen verteilen sich die Abbildungen folgen-

dermafien :

1) Maria mit Kind zwischen St. Konrad und St. Pelagius.

I. und II. Ausgabe. (Expl. A. B. C. D. E.): Ruckseite des zweiten

unbezeichneten Blattes 11
).

Abb. 5. Das Pfingstfest.

2) Bathseba im Bade. (Abb. 1.)

I. und II. Ausgabe. (Expl. A. B. C. D. E.): Fol. 1. Sig. A I. (Rucks.)

3) Die Verkiindigung. (Abb. 2.)

I. Ausgabe. (Expl. A. B. E.): Fol. 70. Sig. a II. (R.)

II. Ausgabe. (Expl. C. D.) hat diesen Holzschnitt nicht.

11) Bei Expl. E. findet sich der Holzschnitt auf der Ruckseite des ersten unbe-

zeichneten Blattes; doch 1st diese Abweichung, da durch das Fehlen des Titelblattes erklart,

nur zufalliger Art.
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4) Die Berufung Petri. (Abb. 3.)

1. Ausgabe. (Expl. A. B. E.) Sig. aa I. (R.)

II. Ausgabe. (Expl. C. D.) hat diesen Holzschnitt nicht.

5) St. Petrus und St. Paulus. (Abb. 4.)

I. Ausgabe. (Expl. A. B. E.) Fol. 2. Sig. AA II. (R.)

nonabi'itm
ccmfilioim

vwpeccato
nwnnonfltc
tit :ctinea;

bitebihir bie ac noctc.Q t crit

babit in tempo:c ruo>
eiusnd bcftuet :

t^nqj puluis :qucni
pifcit vctue o facie tenc *I &eo
no rcfurgutimpijin iub

n confiUo l

; ct

Abb. 6. Randeinfassung tnit dem Stammbaum Jesse.

II. Ausgabe. (Expl. C. D.) Fol. 1. Sig. 2121 I. (R.) und Fol. 2. Sig.

AA II. (R.)

6) Das Pfingstfest. Abb. 5.)

I. Ausgabe. (Expl. A. B. E. )
hat diesen Holzschnitt nicht.

II. Ausgabe. (Expl. C. D.) Sig. SI I. (R.)

7) Randeinfassung mit dem Stammbaum Jesse. (Abb. 6.)

I. und II. Ausgabe. (Expl. A. B. C. D. E.) Fol. 2. Sig. A II. (Vorders.)
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8) Randeinfassung mit der Jahreszahl 1515. (Abb. 7.)

I. Ausgabe. (Expl. A. B. E.) Fol. 71. Sig. a III. (V.) und Fol. 3.

Sig. AA III. (V.)

II. Ausgabe. (Expl. C. D.) Fol. 69. Sig. A II. (V.) und Fol. 3. Sig.

AA III. (V.)

douenrubm ao

vefperas
faucet . cum rdfc

quiS t-t te Sntipbonifl.
CTJCapitulutn.

7

flmcti fleet

vasponi*
ni'a vt mte
;er fyirit*
vf et amV
ma et con

itietu bomf
ni nf i' lefu

, iScce

dies venit t>itit bomtnus^t (ufata

bo oauft) germen iuflum :

bit reret fapicitaenrct faact

aum cf iulHdam in terra .

nomcn quo 6 vorab unt eutn 6n0iu

ftuenpfter. ^ .f)

biturtuta etifrabelhabitabit confi

Center. t l)ocellnome

Abb. 7. Randeinfassung mit der Jahreszahl 1515.

9) Randeinfassung mit der Jahreszahl 1516. (Abb. 8.)

I. Ausgabe. (Expl. A. B. E.) Fol. 1. Sig. aa II. (V.)

II. Ausgabe. (Expl. C. D.) Fol. 2. Sig. 5131 II. (V.)

10) Initial B David mit der Harfe. (Abb. 6).

I. und II. Ausgabe. (Expl. A. B. C. D. E.) Fol. 2. Sig. A II. (V.)

11) Initial D Christus als Weltenrichter. Abb. 7.)

I. Ausgabe. (Expl. A. B. E.) Fol. 71. Sig. a III. (V.)
II. Ausgabe. (Expl. C. D.) hat diesen Holzschnitt nicht.
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12) Initial J
- - St. Jakobus (?) und St. Andreas. (Abb. 8.)

1. Ausgabe. (Expl. A. E. E.) Fol. 1. Sig. aa II. (V.)

II. Ausgabe. (Expl. C. D.) hat diesen Holzschnitt nicht.

13) Initial E Der Evangelist Lukas mit dem Ochsen. (Abb. 9).

I. und II. Ausgabe. (Expl. A. B. C. D. E.) Fol. 3. Sig. AA III. (V.)

IF J nci'ptt pars Ifcyemalt's be
Sanrfis.3n vigiliafctf Snbiee
apoftott.

*

bat t'

tterdth':

rpicusie;
fumainbu
tautf bicu

actalfs cflfcHprorc

fblum verbaqueafanctif velab
ipfo tmp biaa referunf;fet> ctia

r quedmplicirer
ponravibcturrpqaU'busfir plcf
na fny'^nJ0.fccenim naraatr

minusiq? (tabatioanes^er t>i>

: refpiacs ie#

Abb. 8. Randeinfassung mit der Jahreszahl 1516.

14) Initial V -

I. Ausgabe.
II. Ausgabe.

15) Initial .D

I. Ausgabe.
II. Ausgabe.

An der Hand
der Illustrationen in

Die AusgieCung des hi. Geistes. (Abb. 10.)

(Expl. A. B. E.) hat diesen Holzschnitt nicht.

(Expl. C. D.) Fol. 69. Sig. 51 II. (V.)

St. Urban. (Abb. 11.)

(Expl. A. B. E.) hat diesen Holzschnitt nicht.

(Expl. C. D.) Fol. 2. Sig. 3151 II. (V.)

dieser Zusammenstellung ergeben sich fur den Bestand

den zwei verschiedenen Ausgaben folgende Unterschiede :
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Die Verkiindigung (Abb. 2) und die Berufung Petri (Abb. 3) fehlen in der

zweiten Ausgabe, die an Stelle dieser beiden Holzschnitte das in Ausgabe I

nicht vorhandene Pfingstfest (Abb. 5) sowie eine Wiederholung der Dar-

stellung der beiden Apostelfursten (Abb. 4) aufweist. Aufierdem sind in Aus-

gabe II die Initialen D (Christus als Weltenrichter
;
Abb. 7) und J (St. Jakobus?

und St. Andreas; Abb. 8) in Wegfall gekommen, wahrend dafiir zwei in der

ersten Ausgabe nicht vertretene neue Initialen V (Die Ausgiefiung des hi. Geistes
;

Abb. 10)
12

)
und D (St. Urban; Abb. II)

13
) aufgenommen sind.

Was die aus der Zusammenstellung weiterhin ersichtliche Kongruenz
der Exemplare A. B. E. einerseits und C. und D. andererseits betrifft, so

erfahrt diese nur insofern eine kleine Einschrankung, als zunachst einmal

Expl. D. im Vergleich zu C. eine wohl ausschliefilich auf Rechnung des

Buchbinders zu setzende falsche Zusammenstellung der einzelnen Teile auf-

weist. So wenig dieser Unterschied das Wesen des Buches beriihrt, so sehr

ist eine bei den Expl. A. und E. zu konstatierende Abweichung von Wichtig-

Abb. 9. St. Lukas. Abb. 10. Pfingstfest. Abb. 11. St. Urban.

keit, da sie uns den Nachweis liefert, daft das Andachtswerk nicht - - wie

die Forschung bisher annahm aus einem, sondern aus zwei Banden be-

steht. Ebenso wie bei dem in der gleichen Offizin erschienenen Regensburger
Brevier von 1515 hat man auch in unserem Falle zwischen einem Sommer-
und einem Winterteil zu unterscheiden; sodafi Expl. A. und E., wie sich

aus dem Index am Eingang resp. Schlufi der Bande ergiebt, Beispiele des

Winterteils unseres Breviers waren, wahrend alle iibrigen (B. C. D.) Beispiele

von Sommerteilen sind, und zwar B. von einem Sommerteil der ersten, C. und

D. dagegen von solchen der zweiten Ausgabe.
Wenn wir nach dieser Ubersicht iiber die Verteilung des Illustrations-

materials einen Blick auf die Kompositionen selbst werfen, so fallt uns bei

den Figuren zunachst das Hauptcharakteristikum des Breu'schen Zeichen-

stiles auf: schemenhafte, marklose Gestalten, denen ein Knochengeriist vollig

abzugehen scheint; eine Eigenart, die sich auch bei der graphischen Dar-

stellung von Tierkorpern wiederholt, so dafi z. B. das Hiindchen auf Abb. 1

kaum mehr den Eindruck eines Lebewesens macht, sondern eher an ein

12) Diese Initiale hat schon im Sommerteil des Regensburger Breviers Verwendung
gefunden: Fol. 1. Sig. h I. (V.)

13) Dodgson hat diesen Holzschnitt merkwiirdigerweise iibersehen.
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abgezogenes Tierfell erinnert, von dem der Kopf noch nicht abgetrennt ist.

Die Gesichter der Figuren sind zum Teil durch Schlagschatten verhiillt, die

durch schrage Schraffierung gegeben werden und des ofteren recht unmotiviert

auftreten. Diese Art der Schattierung ist fur Breu geradezu typisch, wenn-

gleich auch zugegeben werden mufi, dafi auch andere Meister wie z. B.

Weiditz sich ihrer dann und wann bedienen. Charakteristisch sind ferner-

hin die tiefliegenden Augen sowie die stark ausgebildete, des ofteren seitlich

verschobene Unterlippe. (Vgl. bes. Abb. 1 und 3.) In den Gewandungen
beobachten wir einen leichten ungezwungenen Linienflufi, der nur selten

durch krauses, verasteltes Gefaltel unterbrochen wird, das hie und da die

typische Form von langlichen Nadelohren annimmt. Die Landschaft zeigt

lichte Fernen, aus denen die in einfachen Umrissen gezeichneten zackigen

Bergformationen scharf heraustreten, wahrend Vorder- und Mittelgrund in der

Regel durch architektonische Motive belebt sind 14
).

Diesen Elementen, aus denen sich die kiinstlerische Gestaltungsweise

Breus in der Zeit um 1515 zusammensetzt, begegnen wir in dem schon ge-

nannten Regensburger Missale ebenso wie in den Holzschnitten der im

gleichen Jahre bei Hans Miller in Augsburg erschienenen Reisebeschreibung
des Ritters Ludovico Vartoman von Bologna

15
); desgleichen auch in den fur

Breu inbetracht kommenden Illustrationen des von Hans Schonsperger jun.

gedruckten Leiden Jesu
16

)
des Wolfgang von Man. Diese Arbeiten zeigen

unseren Kiinstler auf dem Hohepunkte seines Schaffens, wo er in wirklich

modernem Stilgefiihl die Befangenheit seiner friihen noch durchaus gotisches

Empfinden verratenden Zeichnungen iiberwunden hatte, ohne aber schon dem

lassig fliichtigen Manierismus verfallen zu sein, der fur die Arbeiten aus dem
letzten Jahrzehnt seines Lebens (etwa von 1525 an) charakteristisch ist, so-

dafi dadurch eine klare Scheidung dieser spateren Holzschnitte von denen

des jiingeren Breu, seines Sohnes - - der nach den Augsburger Handwerks-

biichern 17
)
am 1. Mai 1534 das Zunftrecht seines Vaters erhalten hat und

elf Jahre nach diesem (1547) gestorben ist immer noch erschwert, ja

nahezu unmoglich gemacht ist.

Wie leicht und sicher ihm in jener Zeit die Wiedergabe des nackten

menschlichen Korpers von der Hand ging, zeigt der gute Akt der Bathseba

auf unserer ersten Abbildung, die als weiteren Vorzug eine sehr gliickliche

Inszenierung aufweist, bei der trotz aller Mannigfaltigkeit der Motive dennoch

jede Uberladenheit und Schwulstigkeit des architektonischen Aufputzes ver-

14) Wer mit W. Schmid (Rep. f. Kunstw. XIX. 1896. S. 285) und Fr. Dorn-
h offer fur Breu eine italienische Reise konstruieren will, findet in der architektonischen

Ausstattung der Landschaft auf Abb. 3 beachtenswerte Motive.

15) Muther, 1020. Eine Reproduktion des Titelholzschnittes findet sich im Katalog
der Freiherrl. von Lipperheide'schen Kostumbibliothek I, S. 575; ferner auch bei Miihl-

b r e c h t
,
Die Biicherliebhaberei in ihrer Entwicklung bis zum Ende des XIX. Jahrh.

II. Aufl. S. 81.

16) Muther, 941.

17) Publiziert von Rob. Vischer in den Studien zur Kunstgeschichte*. S. 478 ff.
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mieden ist, wie sie sich in den meisten derartigen Darstellungen breit macht,

deren uns die Renaissance eine ganz erhebliche Anzahl geschenkt hat. Gber-

haupt hat sich Breu in diesen Illustrationen der Renaissancearchitektur nur

in der geschmackvollsten Weise bedient. Das zeigt uns die von Saulen ge-

tragene offene Kuppelhalle auf Abb. 2 ebenso wie das einfache von Pfeilern

flankierte Portal mit dem Muschelmotiv im Rundbogen (Abb. 4). Die vor

diesem Torbogen stehenden Apostelfursten sind kleine Meisterstiicke indivi-

dualisierender Gestaltungsweise ;
Petrus: 18

) schwachlich, bedachtig, sorgenvoll,

vergramt und von der Last der Riesenschliissel und Tiara arg bedriickt;

Paulus: energisch, trotzig, zielbewuCt, ein Mann der Tat und jederzeit bereit,

das locker in der Hand ruhende Schwert als letztes Mittel zur Durchsetzung
seiner festgefafiten Entschliisse auszuspielen ;

zwei Reprasentanten der Kirche,

wie sie von der graphischen Kunst kaum jemals in glucklicherer Weise

einander gegeniiber gestellt worden sind, sodafi selbst Burgkmair's grofier

Holzschnitt aus der Sammlung Mitchell in London 19
)

hinter diesem kleinen

Blattchen zuriickbleibt. Mit dem gleichen Geschick, wie hier bei monu-

mental-statuarischer Auffassung dennoch jede statuenhafte Erstarrung einer

gotischen Zeichenweise vermieden erscheint, sind umgekehrt die Bewegungs-
motive diskret, aber sicher herausgearbeitet. So in dem schwebenden Engel
der Verkiindigung (Abb. 2) und vor allem in dem aus seinem Fischerkahne

heraussteigenden Petrus (Abb. 3), wahrend der Christus, der in den wesent-

lichen Zugen nur eine Vergrofterung der gleichen Figur aus einer Initiale

des Regensburger Missales von 1515 20
) ist, eine nicht ganz so gliickliche

Figur macht.

Alles in allem sind die kleinen Blatter treffliche Beispiele einer ge-
schickten Verarbeitung neuer stilistischer Elemente, und zwar nicht nur figiir-

licher, sondern vor alien Dingen auch ornamentaler, wie uns die in Abbildung 7

und 8 wiedergegebenen Randleisten zeigen, fur die der Motivenschatz der

italienischen Friihrennaissance den Bestand von Balustersaulen, Festons, Fiill-

hornern, Bandern, Perlschniiren, Zierschilden und Schrifttafelchen abgegeben
hat. Eine ausgesprochen gotische Stilisierung zeigt nur die Randzeichnung
mit dem Stammbaum Jesse (Abb. 6), wahrend das Vollbild mit der Dar-

stellung des Pfingstfestes in dem stilistischen Rahmen der iibrigen Illustra-

tionen iiberhaupt keinen Platz hat.

18) Vergl. den Typus des Heiligen auf den Titelholzschnitten des Regensburger
Missales sowie des Breviers von 1515. Eine sehr nahe Verwandtschaft mit dem letztge-
nannten von Dodgson abgebildeten Holzschnitt zeigt Schauffeleins St. Petrus auf

Sig. O IV. (V) vom *Drit Thail Christenlicher Predigen . . . Durch Johann von Eck . . .

(Ingolstadt, Verl. Jorg Krapff und Jakob Vogker. 1531). Der gleiche Holzschnitt findet

sich wieder in *Quintae partis Johan. Eckii in Littherum et alias. Tomus Tertius

Homiliarum de Sanctis.* (Augsburg, Alexander Weyssenhorn, 1534.) Sig. M III.

(V.) Vermutlich ist er erstmalig in dem 1513 erschienenen Heiligenlebenc vertreten, das
Hans Othmar in Augsburg fur den Verleger Johann Rynmann druckte.

19) Hirth und Muther, Meisterholzschnitte aus vier Jahrhunderten. Tafel 85/86.

20) Initiale D. (Der reiche Fischfang). Fol. CC. Sig. A I. (V.)
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Dieser schlecht geschnittene Holzschnitt wird von Stiassny
21

) ebenfalls

Breu zugeschrieben, wahrend Dodgson
2

-')
die Ansicht vertritt, daG er mit

unserem Kiinstler, ja wahrscheinlich sogar mit der Ratdolt'schen Offizin, nicht

das mindeste zu tun habe. Zur letzteren Auffassung konnte er nur dadurch

gelangen, daft er das Blatt blofi als einen zufalligen Bestandteil eines be-

stimmten Exemplares unseres Breviers erklarte; er glaubte, der Holzschnitt

sei nur versehentlich in das Expl. D. eingeklebt worden. Dafi dem nicht

so ist, zeigt das von uns aufgefundene Expl. C., das von dem betreffenden

Blatte eine bei weitem deutlichere Vorstellung zu geben vermag, als dies

bei D. der Fall ist, wo der Holzschnitt durch eine rohe Kolorierung
auch noch die wenigen Qualitaten verloren hat, die ein nicht sehr geschickter

Formschneider von der Originalzeichnung iibrig gelassen hat. Dafi Dodgson
im Hinblick auf dieses arg geschandete Exemplar den Holzschnitt Breu

nicht zuschreiben zu diirfen glaubte, kann uns nicht Wunder nehmen.

Ebensowenig glauben wir aber auch, dafi er nach Kenntnisnahme des

von uns abgebildeten Blattes aus C. bei seinem absprechenden Urteil ver-

harren wird. Denn so sehr die Zeichnung auch unter einer fliichtigen

Arbeitsweise des Holzschneiders gelitten haben mag, so ist doch von der

Originalskizze so viel iibrig geblieben, dafi in Typenbildung, Faltengebung
und Strichfuhrung eine augenfallige Verwandtschaft mit dem schon eingangs

erwahnten Kanonblatt von 1504 nicht von der Hand zu weisen ist.

In welchem Werke der Holzschnitt allerdings erstmalig Verwendung

gefunden haben mag, wissen wir augenblicklich noch nicht zu sagen.

Stiassny's Vermutung, er konnte vielleicht das von E. Ratdolt 1509 gedruckte
Breviarium Constantiense 23

) geziert haben, wurde bereits von Dodgson als

unzutreffend nachgewiesen, da diese Ausgabe, wie sich an der Hand des im

Britischen Museum befindlichen Exemplares ergab, aufier dem Bischofswappen
auf der Riickseite des ersten Blattes iiberhaupt keine anderweitigen lllustra-

tionen enthalt. An die Editio Princeps von 1499 24
)
kann man ebensowenig

denken, da sie gar nicht illustriert ist. Ein ahnliches gilt von der Ausgabe
von 1501 25

), die ebenfalls keine Illustrationen im eigentlichen Sinne aufweist,

sondern als einzigen Schmuck das Erhard Ratdolt'sche Druckerzeichen und

eine Reihe ornamentaler Initialen enthalt.

Es bleibt uns daher vorlaufig nur iibrig, uns zu bescheiden und von

einem gliicklichen Zufall eine Entdeckung des Werkes zu erhoffen, das uns

gleichzeitig mit der Kenntnis der erstmaligen Verwendung des umstrittenen

Blattes vielleicht auch noch die Bekanntschaft anderer bis jetzt noch unbe-

achteter friiher Holzschnitte des Augsburger Meisters vermittelt.

21) Zeitschrift fur christl. Kunst. VII. (1894). Sp. 108.

22) Jahrbuch der Kgl. preufi. Kunstsammlungen. XXI. (1900.) S. 201.

23) Panzer. VI. 138. Nr. 49.

24) Hain. 3830. Miinchen, Hof- und Staatsbibliothek. Inc. 243.

25) Munchen. Hof- und Staatsbibliothek. Liturg. 111.

Mitteilungen aus dem gemian. Nationalmuseum. 1905.



DIE HOLZMOBEL DES GERMANISCHEN MUSEUMS.
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VIII.

Die
eigentliche Truhe war im Wesentlichen zur Aufnahme von Kleidungs-

stiicken gedacht und dadurch wurden ihre Mafiverhaltnisse hauptsach-

lich bestimmt. Zur Aufbewahrung kleinerer Gegenstande und insbesondere

zum Transport derselben war sie wegen der betrachtlichen Grofie in ihrer

gewohnlichen Gestalt nicht geeignet. Es kommen daher auch kleinere truhen-

artige Kasten haufig vor, als die Vorlaufer der Kabinetschranke ,
von denen

das Museum ebenfalls einige Exemplare besitzt. In erster Linie sind fur ihre

Gestaltung nicht die Riicksichten auf ein Prunkmobel, als welche sich die

Truhe vielfach entwickelt hatte, mafigebend. Ihre formale Gestaltung meist

als flache rechteckige Kiste und ihre kiinstlerische Dekoration treten hinter

dem Bestreben, Festigkeit und damit Sicherheit fur den wohl meist kostbaren

Inhalt zu schaffen, einigermafien zuriick.

Von solchen einfachen Kasten besitzt das Museum aus gotischer Zeit

zwei, deren nahere Entstehungszeit anzugeben aber schwer fallen diirfte. Der

eine durch einen modernen schwarzen Lackanstrich verdorben, hat einfache

Kistenform und stark iibergreifenden Deckel. Die Beschlage (aufienliegendes

Schlofi) bestehen in flachen Bandern
,

die in distelartigem ,
stilisiertem Blatt-

werk endigen. Der andere (Fig. 93, Hohe 30, Tiefe 53, Lange 72 cm.) hat

die urspriingliche rote Bemalung. Der schwach vorspringende Deckel ist hier

nicht iibergreifend, der Boden ist leicht profiliert. Die iiber die Flachen laufen-

den Beschlage sind gratig gestellt. Der ganze Kasten wirkt bei aller Einfach-

heit recht gut.
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Neben solchen Formen finden wir auch kleine Truhen als Zwischen-

formen zwischen der grofien Truhe und dem spater noch zu behandelnden

Kastchen. Das Museum besitzt vorzugsweise Stiicke aus Niederdeutschland,

die samtlich schon der Renaissancezeit angehoren. Eine stark erganzte der-

artige kleine Truhe, wohl niederrheinisch, auf vier Brettern als Stollen stehend

hat Rahmen- und Fiillwerk mit zwei Fiillungen an der Vorderseite. Auf die

Fiillungen sind durchbrochene Schnitzereien, stilisiertes Weinlaub und Trauben,

aufgesetzt.

Die Truhen dieser Art folgen naturgemaC der Bildung ihrer groGeren

Schwestern und so ist dies auch bei den am zahlreichsten vertretenen friesischen,

bezw. schleswig-holsteinischen der Fall. Charakteristisch fur die Art ist die

Verwendung des dreiseitigen erhohten Deckels, sowie die ausschliefilich an

der Vorderseite angebrachte reiche Schnitzerei. Hier befindet sich meist

zwischen den iiblichen hermenartigen Pilastern mit Figuren ein manchmal noch

mit einer plattdeutschen Inschrift versehenes geschnitztes Relief. In den vier

Stiicken des Museums, von denen das relativ beste in Fig. 94 reproduziert ist,

Fig. 93. Kleine eisenbeschlagene Truhe: spat gotisch.

ist freilich der gute Wille des Schnitzers grofier als sein Vollbringen. Ein-

mal wird die Verkiindigung Maria, einmal die Anbetung der hi. 3 Konige,
einmal eine antike Szene und endlich in dem abgebildeten Stuck mit Anlehnung
an graphische Vorlagen ein zeitgenossisches Liebespaar an der Tafel vorge-

fiihrt, zu der ein Quartett seine Weisen ertonen lafit. Die letztere Truhe ist

39 cm. hoch, 47 cm. lang und 37 cm. tief.

In der Sammlung bauerlicher Altertiimer befindet sich werkwiirdiger
Weise nur ein bemerkenswertes, Stuck, eine kleinere aus Unterm Berge im

Laastal, Kanton Wallis, stammende Truhe in Nufibaumholz mit reicher Schnitzerei.

Die Ahnlichkeit in der Behandlung mit der friiher abgebildeten Truhe aifs

dem Wiesbachtale springt sofort in die Augen. Drei Pilaster mit Engelskopfen

(erganzt) gliedern die Vorderwand
,
dazwischen zwei Bogen mit Fiillungen.

Diese enthalten je aus einer Vase aufsteigendes Rankenwerk, in dessen Mitte

ein Rundmedaillon mit Buchstaben eingelassen ist. An den Schmalseiten

zwei hiibsche geschnitzte Rosetten. Entstehungszeit ist das 18. Jahrhundert.
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Eine kleine Egerlander Holztruhe mit komisch rohen Malereien gehort dem

Anfang des 19. Jahrhunderts an.

Die grofite Sammlung kleinerer Truhen aber im Museum enthalt nicht die

Sammlung der Hausgerate, der die Mobel eingereiht sind, sondern diejenige

der gewerblichen Altertiimer. Diese grofie Reihe, mehr als 50 Stuck, stammen

Fig. 94. Kleine geschnitzte Truhe aus Schleswig-Holstein ; 17. Jahrh.

mit einer noch speziell zu erwahnenden Ausnahme samtlich von den Niirn-

berger Handwerkern oder doch von solchen des friiheren Niirnberger reichs-

stadtischen Gebiets. Ihrer Entstehung nach erstrecken sie sich vom Ende

des 16. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Lade*., wie der offizielle

Ausdruck lautet, ist eigentlich nichts als eine verkleinerte Truhe. In Anbe-

tracht der Aufbewahrung der grofiten Kostbarkeiten der alten Handwerks-

verbande ist nur eine starkere Betonung des Verschlusses zu konstatieren,

die sich dadurch bemerkbar macht, dafi oft der Verschlufi im Deckel und

zwar in einer profilierten Erhohung, die als Schublade gestaltet ist, liegt. Die

kunstgewerbliche Bedeutung der Niirnberger Handwerksladen ist eine sehr

verschiedene. Neben hervorragenden Meisterwerken ist viel MittelmaCiges,

besonders aus spaterer Zeit vorhanden. Da aufierdem die Handwerkerlade

doch kaum den eigentlichen Mobeln zuturechnen sein diirfte
,

so wird an

dieser Stelle darauf verzichtet
,

die einzelnen Stiicke besonders aufzufiihren.

Nur die schonsten auch in Abbildungen wiedergegebenen Stiicke und fur die

t^pische Formen bezeichnende sollen eine kurze Besprechung finden.

In einem Aufsatz iiber Die Zunftlade der Niirnberger Strumpfwirker,
der die beiden Abb. 95 und 96 entnommen sind, und die ebenso, wie die in

Abb. 97 neu abgedruckte (Anzeiger des German. Museums Bd. I S. 123) der

Schreiner nach Ortweins Renaissancewerk gezeichnet sind, hat A. v. Essen-
we in, iiber die Bestimmung und die wichtige Rolle, die diese Zunft- und



VON DR. HANS STEGMANN. 21

Handwerkerladen in friiheren Jahrhunderten batten, ausfuhrlicher gehandelt

(Mitteilungen des German. Museums Bd. II S. 82 ff.), so daft iiber Gebrauch

und Bestimmung auf jene friihere Arbeit verwiesen werden kann.

Die drei reichsten und wohl auch die altesten sind die beiden der

Schreiner und die der Strumpfwirker, die in der letzten Zeit des 16. oder ganz im

Anfang des 17. Jahrhunderts entstanden sein diirften. Die beiden Truhen der

Schreiner und diejenige der Strumpfwirker, die hier wiederholt in geometrischer

Zeichnung wiedergeben werden in der Zeichnung der Strumpfwirkertruhe sind

die jetzt fehlenden Pyramiden vor den Seitenteilen erganzt weisen durch

ihre grofie Verwandtschaft in der Behandlung fast mit Sicherheit darauf bin,

dafi sie von einer Hand ausgefiihrt sind. Die Schreinerarchitektur der Zeit

feiert hier ihre Triumphe. Am reichsten ist in dieser Beziehung natiirlich

die eigentliche Prunktruhe der Schreiner ausgetattet, die an der Vorderseite

der Truhe eine vollige Scheinfassade entwickelt. Bei naherem Zusehen ergibt

sich aber gerade bei diesem mit grofiter Sorgfalt gearbeitetem Stuck, daC das

wirkliche architektonische Verstandnis doch nur gering war. Man mag noch

dariiber hinwegsehen ,
dafi vor die fensterartig gebildeten seitlichen Risalite

auf vorspringenden Konsolen Pyramiden gestellt sind, aber auch die Einteilung

Fig. 95. Handwerkslade der Nurnberger Strumpfwirker;; um 1600. Vorderansicht.

'/io der natiirlichen Grofse.

von Sockel und HauptgeschoC stimmt durchaus nicht zu einander, weil der

Sockel zwei-, das ObergeschoG aber dreiteilig gestaltet ist. Die Erscheinung
dieser Schreinerlade wirkt dadurch besonders prachtig ,

weil neben Einlege-
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Fig. 96. Handwerkslade der Nurnberger Strumpfwirker. Seitenansicht.

'|io der naturlichen Gr5fse.

Fig. 97. Handwerkslade der Nurnberger Schreiner; um 1600.
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arbeit, die in der Hauptsache die Darstellung der Handwerksembleme bringt,

die Flachen mit Perlmutter ausgelegt sind.

Die entsprechende Lade der Strumpfwirker ist einfacher, weil sie auf

die Haufung der Details wie an der genannten Schreinerlade einigermafien

Fig. 98. Handwerkslade der Nurnberger Schreiner : IT.^Jahrh.

verzichtet, ebenso wie auf die Perlmuttereinlagen, sie ist aber auch besser im

Entwurf. Die Einteilung ist hier an der Schauseite, die eigentlich bei diesen

Stiicken, vor denen die Handwerkerversammlungen tagten, allein in Betracht

kommt, einheitlicher. Diese Einteilung, zwei risalitartig vorspringende von

Saulen flankierte Seitenteile, ein breiterer Mittelteil mit verschiedenartig ge-

stalteter Fiillung, bald mit Schnitzerei, bald mit Architekturwerk ist bis zum
18. Jahrhundert fur eine grofiere Anzahl dieser Zunftladen typisch. Die

schonste der ganzen Reihe, zugleich die grofite und moglicher Weise auch

die alteste, da sie von barocken Elementen fast ganz frei halt, ist die zweite

Truhe der Schreiner (Fig. 98). Auf den ersten Blick erscheint sie einfacher,

aber hier kommt in den schonen Verhaltnissen fast ein Anklang an die pal-

ladianische Formenvornehmheit zum Durchbruch. Von ganz besonderer Schon-

heit sind die Intarsien auf dem Deckel, Fruchtgewinde und Kartuschen.

In dieselbe Reihe gehort ,
wenn auch einfacher und kleiner

,
die Lade

der Tuchbereiter, und zwei Laden der Weber. An die Stelle der vorgelegten,

kannelierten Saulen sind hier Pilaster getreten. Saulen, aber mit regelmaCiger

Dreiteilung der Schauseite hat die wohl in der ersten Halfte des 18. Jahr-

hunderts hergestellte und hier ebenfalls abgebildete Lade der Kiirschner (Fig. 99).

Geschnitztes und aufgeleimtes flaches Ornament tritt hier, wie bei manchen

anderen Exemplaren neben der Architektur in die Erscheinung. Eine beson-

dere Stellung nimmt die der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts zuzuteilende
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Lade der Schlosser ein. Sie 1st aus schwarz gebeiztem und poliertem Holz

in gefalligen Architekturformen ausgefiihrt, mit freistehenden Saulen. Die

Fiillungen enthalten vier weibliche allegorischen Figuren und zwei ahnliche

mannliche in Bein graviert. Trotz der etwas handwerksmafiigen Ausfiihrung

Fig. 99. Handwcrkslade der Nurnberger Kurschner; 18. Jahrh.

wirkt die Lade recht vornehm (Fig. 100). Neben der architektonischen Ein-

teilung, die zuletzt mit ihren gewundenen Saulchen, den gefrasten Einfassungen

und den nicht gerade vorziiglichen Ornamentschnitzereien sehr flau wirkt

(Beispiele: die Laden der Zirkelschmiede und Kammacher), wird im 17. Jahr-

Fig. 100. Handwerkslade der Nurnberger Kurschner; 18. Jahrh.

hundert ein zweiter Typus iiblich, an dem an der Schauseite Architektur

schwach oder gar nicht mehr vorkommt und man sich auf eine geschnitzte
oder vielfach gekropfte Fiillung beschrankt. Ein hiibsches Beispiel dieser Art

gibt die in Fig. 101 abgebildete Lade der Klempner (Flaschner). Die dritte
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Spielart sind die ganz einfach gebildeten mit Malerei, seltener mit figiirlichen

oder ornamentalen Intarsien gezierten Stiicke. Ganz ausnahmsweise nur be-

gegnen wir ein Abweichen von diesen drei hergebrachten Formen, wie bei-

spielsweise in einer an die Art italienischer Truhen gemahnenden Lade der

Zirkelschmiede.

Das einzige nicht Niirnberger Stuck einer Zunftlade, das nach den nicht

kontrollierbaren Angaben des Vorbesitzers aus Oberosterreich stammen soil,

ist in der Form von den einfacheren Niirnberger Laden nicht sehr verschie-

den. Es hat ebenfalls den dachartigen Deckel mit Schieblade. Recht hiibsch

ist die Dekoration des in Nuftbaumholz gearbeiteten Mobels mit sehr reichen

gravierten Beineinlagen auf alien zur Verfiigung stehenden Flachen. Der Stil

dieser Verzierungen ist spatbarock und so diirfte es in der ersten Halfte des

Fig. 101. Handwerkslade der Nurnberger Flaschner; 18. Jahrh.

18. Jahrhunderts gefertigt worden sein. Die an den Fullungen der Vorder-

seite sichtlichen Embleme der Backerei und Miillerei geben fiber die Bestim-

mung den erwiinschten Aufschlufi.

Indessen ware es irrig, anzunehmen
,

dafi die Form der Zunftlade bloft

im offiziellen Handwerkerleben Verwendnng gefunden habe. So befindet sich

im Museum ein in schwarz gebeiztem Eichenholz gearbeitetes Stuck auf Kugel-
fiifien mit profiliertem Deckel, an den Vorder- und Schmalseiten architektonisch

gegliedert (die vorgelegten Halbsaulen sind aus grauem Marmor) und mit

gravierten und vergoldeten Bronzeschildchen in den Fullungen. Aber die

kleine Truhe ist eigentlich keine solche, sondern ein Kabinetschrank. Offnet

man den Deckel, so hat man nur einen flachen, mehrfach geteilten Kasten

vor sich
,
wahrend auch der Sockel zwei von aufien erkennbare Schubladen

enthalt. Erst bei naherer Untersuchung ergibt sich
,

daft bei geoffnetem
Deckel die eine Seitenwand aufgezogen werden kann, wodurch dann drei

innere Schiebladen zuganglich werden.

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 4
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Die ihrer Form nach ebenfalls dieser Gruppe angehorige und in Fig. 102

wiedergegebene kleine Truhe ist nicht durch ihre einfache Form bemerkens-

wert, sondern durch die in verschiedenfarbigem Holz zusammengesetzten

Fiillungen. Die Vorder- und Schmalseiten enthalten Personifikationen der

vier Weltteile, der Deckel Noahs Dankopfer, die Riickseite eine amerikanische

Jagdszene. Die Landschaft ist ganz malerisch behandelt, die Figuren sind

in ganz flachem Relief geschnitzt und zwar ist offensichtlich das Ganze das

Werk einer sehr geschickten Hand um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts

(Hohe 25, Tiefe 33, Lange 47,5 cm.).

Als Abart der Truhe in spaterer Zeit darf der Koffer betrachtet werden.

Das Wort selbst ist ja eigentlich nur eine Ubersetzung der franzosischen

Bezeichnung fur Truhe, wahrend das alte franzosische Wort fur denselben

Begriff bahut, italienisch baula ist. Es ist die eigentliche Reisetruhe, die

deswegen auch von allem Beiwerk, das auf dem Transport gefahrdet sein konnte,

befreit erscheint. Die Entstehung und Verbreitung des Gerats, des Vorlaufers,

des modernen Reisekoffers war der Umstand, dafi im Laufe des Mittelalters,

noch mehr aber der Renaissance die urspriinglich auch fur Reisezwecke ge-

eignete Truhe stabiler und mit so viel Zierrat versehen worden war, dafi sie

auf Reisen nicht mehr praktisch erscheinen konnte. Der Koffer als solcher

ist insofern kein Holzmobel im engeren Sinne, als er, wenigstens im burger-

lichen und herrschaftlichen Gebrauch fast stets mit einem andern Stoff, Leder

oder Textilien bezogen war.

Das Museum besitzt nur einen grofieren eigentlichen Koffer (Fig. 103).

Das vorziigliche Merkmal des Koffers ist der gewolbte Deckel. An unserem

Exemplar ist der in seiner Form ganz einfache Koffer mit diinnem, braunem

Leder bezogen. Dariiber sind zahlreiche Eisenbander zur Befestigung des

Fig. 102. Kleine Lade mit geschnitzten Fullungen; um 1700.

Ganzen gezogen. Vorn befinden sich zwei feste Schlosser. Das Leder selbst

wieder ist bemalt und zwar befindet sich auf den Schmalseiten auf dunklem

grunlichen Grunde Rankenwerk, auf der Vorderseite antikisierende Schlacht-

gemalde, letztere von sehr geringem kunstlerischem Wert. Die Entstehung
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des Stiickes, von dem Fig. 104 eine Anschauung zu geben sucht, fallt in die

zweite Halfte des 17. Jahrhunderts. Die Mafie sind: Hohe 65, Tiefe 63 und

Lange 155 cm.

Das zweite kofferartige Stiick, das schon ans Gebiet der ja ebenfalls

viel verbreiteten kofferartigen Kassette grenzt, ist ein kleiner hochgewolbter

Fig. 103. Reisekoffer; 17. Jahrh.

Holzkoffer, mit rotem Sammt bespannt, auf den an den Kanten und Randern

mehr oder minder breite Streifen
,

in den Flachen spitzgestellte Quadrate
mittelst Messingnageln aufgesetzt sind. Das Material der Metallverzierungen,

die mit eingeprefiten Rosetten und Blattwerk geschmuckt sind, ist Eisenblech,

das wie es scheint einen gold- oder silberfarbenen Anstrich urspriinglich er-

halten hatte. Derartige Kastchen kommen insbesondere in Italien haufig vor,

sie dienten zur Aufnahme von Schmuck und dergleichen. Vielleicht hat auch

unser Exemplar (Fig. 104, Hohe 31, Tiefe 25, Lange 59 cm.) den Weg iiber

die Alpen zu uns gefunden.
Fur die Kofferform bietet daher die Sammlung der bauerlichen Wohngerate

in den vier grofien Koffern aus Niedersachsen, der Wilstermarsch und Schleswig

eigentlich wenig Bemerkenswertes, denn sie sind nichts als viereckige Kasten mit

hochgewolbtem Deckel. Am besten wird man sie als Koffertruhen bezeichnen.

Als Reisekoffer zu dienen, dazu lafit sie ihre gewaltige Grofie wenig geeignet

erscheinen, abgesehen davon, dafi die Marschbauern kaum grofies Reisebediirfnis

gehabt haben werden. Der Umstand, dafi sie samtlich auf gesonderten Untersatzen

aufgestellt sind, gibt ihnen ebenfalls mehr Truhencharakter. In den Vierlander

Frauentruhen begegnen wir ja einem ahnlichen Typus, dort allerdings mit Kugel-
fiifien. Wir werden daher auch mit Recht diese Koffer als Brauttruhe ansehen

konnen, die in der Regel nur die eine Reise ins Haus des Brautigams zu machen

hatte.

Sie gehoren durch die Art ihrer Dekoration zu den wirkungsvollsten

Erzeugnissen der bauerlichen Wohngerate iiberhaupt. Und zwar wird dies teils

durch die Farbe, teils durch das reiche, sehr effektvolle Beschlage hervorgebracht.

Die beiden Abbildungen geben von der Anordnung dieser schonen Schlosser-
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arbeiten hinlanglich einen Begriff. Zur Erganzung des Bildes von Fig. 106, das aus

der Wilstermarsch stammt sei erwahnt, daC die Grundfarbe des Koffers ein leb-

haftes Saftgrun ist, die eisernen Beschlage sind rot, die Stellen unter den Durch-

briichen des Eisens weifi gehalten. Das Schlofiblech weist Gelbbraun und Gold

auf. In der reichen, sehr gut gezeichneten Blumenmalerei herrschen mit Riick-

sichtnahme auf die Grundfarbe rote Tone vor. Bei dem zweiten abgebildeten

Stuck (Fig. 107) ist der Grund jetzt schwarz, die auCerst gliicklich gezeichneten

Beschlage sind hier aus Messing. Besonders hiibsch ist hier das als Doppeladler

(Liibecker Wappen) gezeichnete Schliisselschild, das sogar ein feines Verstandnis

fur heraldische Darstellung verrat. Die urspriingliche, wohl andersfarbige Be-

malung hatte ebenfalls Ornamentenschmuck. Ein drittes ganz ahnliches Stiick

mit sehr schon geschmiedetem Beschlag stammt aus Angeln in Schleswig. Der

Grund ist dunkles Braun (ursprunglich ebenfalls grtin). Die Beschlage sind

schwarz, und die hier besonders zahlreichen Durchbrechungen rot gehalten. Die

Blumenmalerei, die hier schon etwas stillos ist, diirfte ebenso wie die Jahreszahl

1849 von einer spateren Erneuerung stammen. Etwas kleiner in der Ausmessung
und ohne eigentlichen Untersatz stellt sich der Koffer der Hinterstube des nieder-

sachsischen Hauses dar. Dafiir diirfte dieses aus der Diepholzer Gegend stam-

mende Stiick das alteste sein, da der Stil seinem Beschlage nach ganz spat-

barocke Formen zeigt. Das Holz ist schwarz angestrichen, das sehr reiche und
hoch getriebene Beschlage ist blank gelassen. Die Truhe ist in dem Aufsatz

vonO. Lauffer auf der Abbildung des Innern der Donse, Mitt. d. G. M. 1903,

Taf. II, zw. S. 48 u. 49 zu sehen. Samtliche vier Koffertruhen mochten am
Ende des 18. oder zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden sein.

Fig. 104. Kleiner Koffer; italienisch; 17. Jahrh.

Eine besonders reiche Sammlung besitzt das Museum an holzernen

Kastchen. Man kann dieselben sehr wohl als eine weitere Diminutivform der

Truhe annehmen, allein sie gehoren noch weniger als die Koffer oder Zunft-

laden zu den Holzmobeln im engeren Sinne. Der Beweis dafiir ist, dafi es

in andern Materialien als Edelmetall, Eisen, Messing, Elfenbein, Leder, min-

destens ebensoviele gibt ,
als in reiner Holzarbeit. In den meisten Fallen

haben diese Kastchen aus anderen Materialien als Kern ein Holzkastchen.
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Fiir die Form und Dekoration ist aber bei den verkleideten Kastchen die

Hiille schliefilich wichtiger als der Kern.

Auch die Holzkastchen mochten eigentlich weniger den Mobeln
,

als

dem Hausgerate im engeren Sinne zuzuzahlen sein. Fiir die Geschichte der

Mobelformen sind sie eigentlich nur dadurch von Interesse, dafi sie Riickschliisse

auf Truhen erlauben, denen sie naturgemafi in ihrer Form folgen, besonders

auch beziiglich der Dekoration. Diese ist bei dem kleinen Objekt leichter

zu beschaffen und billiger, daher oft reicher als an der Truhe, wenngleich den-

selben Prinzipien folgend. Fiir die spatmittelalterliche Periode bieten die Kast-

chen, die sich in erheblicherer Zahl als groCe Mobel in unsere Zeit heriiber-

gerettet haben, besonders viel.

Fig. 105. Koifer aus der Wilstermarsch.

Im Folgenden soil aus den eben dargelegten Riicksichten nicht das Gesamt-

material an Kastchen des Museums besprochen werden, sondern nur die beson-

ders charakteristischen und die vorwiegend in Holz ausgefiihrten, im iibrigen

aber nur die einzelnen im Museum vertretenen Arten kurz erwahnt werden.

Eine grofie Reihe von Kastchen hat die Bestimmung als Reliquiar fur

kirchliche Zwecke gehabt. Nun kommt es nicht gerade selten vor, daC Kast-

chen fur die Kirche gebraucht wurden, die ihrer Dekoration nach fur den

weltlichen Gebrauch geschaffen worden waren. Andererseits hat die kirch-

liche Bestimmung und Formengebung auch auf die Gestalt einer Gruppe von

Kastchen abgefarbt, die mit der Truhenform des Mittelalters im Grunde ge-

nommen wenig gemein haben. Es sind das diejenigen Kastchen, die Sarkophag-
oder Hausform haben. Der Reliquienschrein ist aus dem spatklassischen Sar-

kophag mit Giebeldeckel entstanden, als Haus und Sarg fiir die Gebeine der

Heiligen. Das kleine Reliquiar, ohne sich im iibrigen irgendwie an die Sarko-

phagform zu binden, nimmt den giebeligen Deckel und spater den mit einer
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weit geschweiften Hohlkehle auf. Bei Renaissancekastchen freilich 1st die

sichtliche Beeinflussung der Truhengestalt , wenigstens in Italian, durch die

gleichzeitigen Sarkophage ebenfalls von grofier Bedeutung. Die gemeinsame
Stammform fur alle diese Bildungen ist eben die Hausform, die bei alien

Kastenmobeln, auch den Schranken eine gewisse Rolle spielt.

Als Holzkastchen kommt von den kleineren Reliquienschreinen des Mu-
seums nur eines in Betracht, das die dachartige Form des Deckels aufweist.

Es ist ganz in Gold und Blau gehalten, die gute Profilierung der eigentlichen

Schreinerarbeit, die feine Zeichnung des eingeprefiten Ornaments geht mit

den in Teig- oder Stuckmasse aufgelegten Reliefverzierungen trefflich zu-

sammen. Die nach innen gewolbten Deckelflachen haben in der charak-

teristischen VierpaCform des italienischen Trecento, vorn und auf der Riick-

seiteje zwei leider ganz undeutlich ausgepragte sitzende Figuren (Tugenden ?),

dazwischen Lowenkopfe; auf den Schmalseiten Wappenschilde und an den

Ecken sitzende Lowen. Von den senkrechten Flachen ist die Vorderseite,

mit zwei Lowenkopfen ,
zwei Medaillons und die Schlusseloffnung von zwei

flankierenden weiblichen Figuren gefiillt, die Riickseite von zwei Medaillons

und drei Lowenkopfen, die Seiten von je einem Lowenkopfe. Die urspriing-
liche Bestimmung der sicher italienischen Arbeit diirfte eher eine profane
als eine kirchliche gewesen sein, die Entstehung aber in das Ende des 14. Jahr-
hunderts fallen.

Fig. 106. Koffer'aus der Wilstermarsch.

Von den mittelalterlichen Kastcben hat eine Art die Verzierung vorzugs-
weise im eisernen Beschlag gesucht. Von den vorhandenen Stiicken (drei) ist

wohl keines alter als aus dem Ende des 15. Jahrh. Das eine derselben mit
leicht gewolbtem Deckel und ohne Fiifie oder Untersatz ist an alien Seiten
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mit gratigen eisernen Bandern beschlagen die je nach ihrer Lange eine oder

zwei scheibenformige Rosetten tragen. Das zweite folgt im Allgemeinen dem
oberdeutschen Truhenschema, mit hohem abgesetzten Untergestell ,

welch'

letzteres, einfaches eingeschnittenes Ornament zeigt. Das Beschlag des eigent-

lichen Kastens
, iibrigens ohne Riicksicht auf das Rahmenwerk des Deckels

aufgenagelt, ist wieder gratig und in der Mitte, bezw. den Enden verstarken

sich die Bander zu hiibschen stilisierten Blattern (auf Figur 107 in der Mitte

abgebildet). Auf dem Deckelrahmen Nagel mit hohen, sechsteiligen Kopfen.

Das dritte Kastchen endlich ist im Holzwerk ganz kistenartig. Das reiche

Beschlag bilden Zweige mit naturalistisch durchgefiihrten Eicheln.

Bei einem ahnlichen truhenformigen Kastchen ist auf das eiserne Be-

schlage verzichtet und dafiir das geschnitzte Ornament des Untersatzes etwas

reicher behandelt und dazu bunt bemalt.

Eine andere Art der Verzierung ist diejenige mit aufgelegten Verzierungen
in Teigmasse, die zwischen Papiermache und Stuck die Mitte halt. Die Technik

ist bekanntlich in Italien (Siena) besonders verbreitet gewesen und auch die

neben dem schon angefiihrten Reliquiar hier anzufiihrenden Stiicke diirften

Italien oder Siidtirol angehoren. Das eine, sehr mangelhaft erhaltene, ist eine

5I

Fig. 107. Mittelalterliche Holzkastchen.

kleine Truhe mit stollenartigen Fiifien und schwach gewolbtem Deckel. Die

Flachen waren durchwegs mit einem dicken kreideartigen Uberzug versehen,

der vergoldet, bemalt und mit gepunzten Verzierungen ausgestattet ist. In

schwachem Relief heben sich in Rahmenwerk die Figuren eines Herrn und

einer Dame (Liebespaar) abwechselnd ab. Die ritterliche Tracht weist auf den

Anfang des 15. Jahrhdts. Das andere Kastchen (Fig. 108) hat ganz die Formen
der kirchlichen Truhen, wobei der Untersatz verhaltnismafiig grofi gebildet ist.

Die Flachen sind in bunten Streifen, weifi, grim und rot, bemalt und darauf

zartes, ausgedriicktes Mafiwerkornament aufgeklebt. Die starke Verwendung
der sogenannten Fischblase und die Form der Truhe lafit auf die Entstehung
urn die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts schliefien. Bei einem dritten

kleinen Kastchen sind die ftinf sichtbaren Seiten ebenfalls mit Fischblasen-

mafiwerk in gleicher Technik ausgefiillt. Das Kastchen ist hier rot, der Grund

der Fiillungen blau, das Mafiwerk in Gold gehalten. Das Alter mag das

gleiche wie beim vorigen sein.

Der gleichen Verzierungsweise, diesmal aber in Holz geschnitzt, begegnen
wir an einem ebenfalls tirolischen Kastchen (Fig. 109 unten links). Die hier
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besonders reichen und geschickt komponierten Mafiwerkverzierungen heben

sich in der Holzfarbe von blauem Grunde ab.

Ehe wir uns den geschnitzten Holzkastchen, diejenigen deren ganze
Oberflache in Elfenbein ausgefuhrt ist, sollen hier ebensowenig beruhrt wer-

Fig. 108. Mittelalterliches Holzkastchen mit aufgelegten Verzierungen aus Teigmasse.

den, als die mit volligem Leder- oder Metallbezug zuwenden, sei noch

kurz der intarsierten Kastchen, einige Worte gewidmet. In der sogenannten
Certosinerarbeit einem Einlageverfahren, bei dem in stets nur geometrischen

Mustern neben Bein und Perlmutter buntgefarbtes Holz und Metallstreifen

verwendet wurden und die in Italien, aber wohl nicht nur in den Karthauser-

klostern, ihre Heimat hat, besitzt das Museum ein Kastchen einfacher Form,
aber geschmackvoller Verzierung (Fig. 109 in der Mitte oben). Zwei andere,

wie dieses in seiner Entstehungszeit kaum genau zu bestimmende Exemplare,

jedenfalls tirolisch, zeigen in kleinen Formen Holzeinlegearbeit. Das eine

Stuck, auCerdem mit Messingnageln verziert, findet sich auf Fig. 109 in der

Mitte unteh.

Die geschnitzten mittelalterlichen Kastchen
,

ebenfalls so weit
'

sie aus

weichem oder Obstbaumholz gefertigt sind, stammen wohl aus Oberdeutsch-

land und vornehmlich aus Tyrol, haben die Art der Behandlung gemeinsam.
Die Reliefschnitzerei ist entweder solche mit ausgehobenem Grund, der aller-
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dings bei dieser Gelegenheit verhaltnismafiig tief ausgestochen wird, oder sie

erheben sich, soweit die Schnitzerei wirklich durchmodelliert ist, wenigstens
nie iiber die umrahmende Kastenflache. Die geschnitzten Darstellungen be-

wegen sich aufierdem auf einem eng begrenzten Gebiete; Ornamentwerk und

Tierfiguren auf ornamentiertem Grund. Nur eines der in Frage kommenden
Kastchen beschrankt sich auf geometrisches Ornament (Fig. 107 und 110

unten links), Rosetten in einer fast an Kerbschnitzerei gemahnenden Ausfiih-

Fig. 109. Mittelalterliche Holzkastchen.

rung. Die andern, von denen die Abbildungen 107, 109, 110 die besten Bei-

spiele vor Augen fuhren, haben meist Tierdarstellungen auf ornamental ge-

mustertem Grund. Auf dem grofiten und wohl altesten Stuck ist nur die

Vorderseite mit zwei Compartimenten geschmiickt, in denen in von Ranken-

werk gebildeten Rundmedaillons sich zwei einander zugekehrte Adler befinden.

Ein anderes, ebenfalls ziemlich grofies Exemplar mit sich durch ihre Deut-

lichkeit auszeichnenden Darstellungen hat auf dem Deckel einen Lowen; auf

den senkrechten Flachen vorn zwei greifenartige Ungeheuer, hinten einen

Steinbock und Hiindin, seitlich Hirsch und Hund. Jagd- und Fabeltiere

Fig. 110. Mittelalterliche geschnitzte Holzkastchen.

kommen gern nebeneinander vor, einmal begegnen wir auch einem Affen.

Ein Kastchen ist in gleicher Technik mit Buchstaben geschmiickt. Ziemlich

sicher als niederdeutsch darf ein Eichenholzkastchen angesprochen werden,

das mit eisernen Bandern umfangen, ziemlich primitive Wappen, vier gekronte

Buchstaben, a und g, und zwei unverstandliche Worte enthalt.

Eine beliebte Dekorationsweise fur Holzkastchen war zu alien Zeiten

und in alien Landern die Kerbschnitzerei. Die Notwendigkeit bei dieser

Technik sich im Wesentlichen auf einfache geometrische Ornamentbildung

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 5
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zur Fiillung der Flachen zu beschranken
, gibt alien diesen Produkten eine

gewisse Gleichformigkeit, wenn auch natiirlich bei naherer Betrachtung die

lokalen und zeitlichen Verhaltnisse in ihrem Ausdruck erkannt werden konnen.

Man kann wohl behaupten, dafi die Kerbschnitzerei ihrer verhaltnismafiig

leichten technischen Ausfiihrbarkeit halber im Allgemeinen wie speziell bei

den Kastchen nicht so sehr das Produkt handwerklicher Ubung, als das des

Volkes bildet und so diirften, ganz abgesehen von ihrer verschiedenen Pro-

venienz die kerbgeschnitzten Kasten der bauerlichen mehr als der stadtischen

Kunstiibung zuzuteilen sein.

Die grofie Reihe kerbgeschnitzter Kastchen mag mit sechs solchen,

darunter auch eine grofiere, truhenformige Kiste, aus Swanetien eingeleitet

sein. Die Form dieser, wie aller andern Kastchen dieser Art ist die des

regelmafiigen Parallelopipedons, die Schreinerarbeit sehr primitiv aber praktisch.

Aus den Schmalseiten sind die niedrigen Stollen, an einzelnen Stiicken zu

einer Art Fufi geschnitzt, entwickelt. Der Kerbschnitt geht gewohnlich bei

diesen Stucken ziemlich tief, charakteristisch ist die auf dem stehengebliebenen
Grat noch stets eingeschnittene feine Linie. Die Formen sind ganz einfache,

Sterne
,
Kreise mit gewellten Linien

,
Rauten und dergl. Beachtenswert ist

Fig. 111. Holzkastchen der Renaissance.

die sich an mehreren Stucken findende Tendenz, das Ornament in schragen

Streifen iiber die Flache laufen zu lassen.

Den Kerbschnitzarbeiten verwandt, aber zwischen dieser Technik und

derjenigen mit ausgehobenem Grund eine Mittelstufe bildend, stellen sich zwei

Holzkastchen aus Island dar. Das grofiere derselben zeigt die Flachschnitzerei

nur auf den vier vertikalen Seiten und zwar je eine von einer Ornamentum-

rahmung umgebene Fiillung. Fiillung wie Umrahmung zeigen stilisiertes

Rankenwerk, das in seiner primitiven Art stark an die romanischen Formen

erinnert. Das kleinere Kastchen ist auf den vier vertikalen Seiten und dem
Deckel mit Streifen bedeckt, die abwechselnd ein einfaches Rankenornament

und Runen zeigen.

Von Kastchen aus Kerbschnitzereiverzierung aus deutschen Gauen be-

sitzt das Museum sechs Exemplare, aufier einigen hierhergehorigen der Samm-

lung bauerlicher Altertiimer angehorigen Stucken. In Fig. Ill links ist ein

Exemplar unserer Sammlung wiedergegeben. Auf die Elemente des Kerb-

schnittornaments hier einzugehen, kann billig unterbleiben. Nur soviel sei

schliefilich noch bemerkt, dafi die Unveranderlichkeit der wenigen moglichen,
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allerdings unzahlige Kombinationen zulassenden Formen eine nahere Bestim-

mung der Entstehungszeit einigermaften schwierig macht. Vermutlich geht
keines der Exemplare unserer Sammlung, die im Aufbau ganz einfach sind,

iiber das 17. Jahrhundert zuriick, wahrend vielleicht das eine oder andere erst

im 19. Jahrhundert geschnitten worden ist.

Fig. 112. Kastchen mit Wismutmalerei; 16. 17 Jahrh.

Bemerkenswerter Weise sind die Holzkastchen der Renaissance viel

schwacher im Museum vertreten, als die mittelalterlichen, wenigstens insofern

sie durch ihre Gestaltung oder Verzierung von Bedeutung sind. Und doch

hat die Renaissance nicht nur den Komfort der Lebenshaltung ganz wesent-

lich gesteigert, sondern auch in der formalen Behandlung der Gebrauchsgegen-
stande auf eine verzierende

,
kiinstlerische Behandlung noch mehr als das

Mittelalter Wert gelegt. Abgesehen von der vielleicht mehr zufalligen Liicken-

haftigkeit gerade unseres Bestandes, sind aber auch allgemeine Griinde fur

denRiickgang der kunstgewerblichen Bedeutung desHolzkastchens alsSchmuck-

behalter u. dergl. leicht zu erweisen. Einmal die Tatsache, daC das metallene

Kastchen, aus Edel- und Unedelmetall, wohl aus Griinden hoherer Sicherheit,

iibrigens auch aus dekorativ-technischen Griinden (z. B. der schnell an Ver-

breitung gewinnenden Eisenatzung) mehr in den Vordergrund trat, dann daC

die Truhe, welche wieder das Kastchen einschloC, mehr und mehr dem
Schranke weichen mufite. Die Schrankformen entwickelten sich aber alsbald,

auch aufierhalb der vielfacherigen sogenannten Kabinetschranke nach der Rich-
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tung, dafi er moglichst mehrere getrennt abzuschliefiende Facher oder Gelasse

erhielt, die wenigstens teilweise das Kastchen iiberfliissig machten.

Im Ubrigen ist die Spatrenaissance, die Zeit des Barocks die Zeit der

Surrogate. An Stelle der Holzschnitzerei treten an den Holzkastchen, die

entweder einfache Kastenform oder die der Truhe mit Untergestell haben,

neben der Bemalung die oft sehr reizvolle Dekoration in Teigmasse oder

Papiermache, wovon das Museum eine Anzahl trefflicher Beispiele besitzt.

Lederbezug mit Pressung, Stoff, mit Filigranbesatz oder Stickerei, geprefites

Papier, Strohmosaik kommt zunachst als Bekleidung des Holzkerns zur Ein-

fiihrung, bis auch dieser verschwindet um dem Pappdeckel Platz zu machen.

Fig. 113. Deckel eines Kastchens mit Wismutmalerei ; 15. Jahrh.

Von den spateren Holzkastchen verdienen nur drei Einzelerwahnung ,
eines

mit geschmackvollen Perlmuttereinlagen, ein truhenformiges ganz vergoldetes,

das mit eingedriicktem leichtem Rankenornament verziert ist und ein solches

in Nufibaumholz, in Kofferform mit hubschem in Bein eingelegtem Ranken-

werk. Die beiden letzteren sind auf Fig. Ill wiedergegeben. Die kleine

Truhe gehort wohl ebenso wie die beiden Kastchen dem 17. Jahrh. an.

Schliefilich mag noch bemerkt werden, dafi eine Anzahl Kastchen zwar

von aufien Deckelkastchen gleicht, aber in Wirklichkeit schrankartig mit Tiiren

und meist einer grofieren Zahl von inneren Schiebfachern ausgestattet ist.

Eine grofiere Reihe der Holzkastchen des Museums ist mit der soge-

nannten Wismutmalerei verziert. Als Kastchen sind samtliche derartigen
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Stiicke von der einfachsten Form, die keiner besonderen Besprechung bedarf.

Uber einige hervorragende und zugleich mit altesten Stiicke hat A. v. Eye
in einem kleinen Aufsatz des Anz. f. Kunde d. d. Vorz. 1876, Sp. 1 ff. be-

richtet. Dasdort berichtete Vorkommen der Wismutmalerei schon im 14. Jahrh.

steht mit der gewohnlichen Annahme, dafi das Wismut erst im 15. Jahrhundert

auftauche, in Widerspruch. Jedenfalls aber besitzt, wenn die letztere Annahme

richtig ist, das Museum in einem Kastchen, dessen Deckelzier hier nochmals

in Fig. 113 wiedergegeben wird, ein sehr friihes Beispiel dieser Technik.

Auf diinnem Kreidegrund, dem iiblichen Malgrund, wurde eine dunne Schicht

Wismutpulver aufgetragen und diese mit dem Polierstein geglattet, so dafi

eine metallisch glanzende Oberflache entstand. Auf diese wurden dann die

gewohnlich in lebhaften Farben gehaltenen Malereien aufgetragen und das

Ganze mit einem Firnift iiberzogen. Die stattliche Reihe von Wismutkast-

chen des Museums reicht vom Ende des 15. bis zum 18. Jahrhundert (die

Jahreszahl 1423 auf dem friihesten abgebildeten Stuck ist
,
wie aus dem

Kostiim sich ergibt, offensichtliche Falschung). Vom Anfang bis zu Ende

vermag die Malerei auf eigentlichen Kunstwert keinen Anspruch zu machen;
ihre Verfertiger betrieben offensichtlich die Herstellung mit grofier ,

aber

mechanischer Handsicherheit ganz handwerksmaCig.

Wichtiger sind sie kulturgeschichtlich ,
weil sie in der guten Zeit bis

zum Ausgang des 16. Jahrhunderts manchen Beitrag zur Kunde des burger-

lichen Lebens bringen. Gleich der Kunst der Karten- und Briefmaler, hat

der Illustrationsdruck langsam dem Verfahren den Garaus gemacht. An die

Stelle der oft hiibschen, naiven figiirlichen Darstellungen, Liebes- und Braut-

paare sind besonders beliebt, treten Kopien von Holzschnitten
,

endlich flau

gemaltes Ornament. In Fig. 112 sollen drei Kastchen einen ungefahren Ein-

druck der Erscheinung geben ,
das mittlere gehort dem friihen

,
das andere

dem spaten 16., das oberste dem spaten 17. oder gar schon 18. Jahrhundert
an. Aufierdem sei auf zwei weitere Holzschnittnachbildungen in dem erwahnten

Aufsatz von Eye's verwiesen. Die durch die Lange der Zeit unvermeidliche

Oxydation hat leider den eigentumlichen Metalliister des Wismutgrundes und

damit die Besonderheit dieser Art von Kastchen verschwinden oder wenig-
stens sehr stumpf werden lassen.

Der Schritt von dieser schon verhaltnismafiig billigen und einfachen

Technik zu einer noch billigeren lag nahe. Und er wurde auch gemacht,
einmal nach der Seite, dafi man den charakteristischen Wismutgrund weglieC
und die Kastchen in meist recht primitiver Weise in Olfarbe oder sogar in

Leimfarbe bemalte, was sich auf den bauerlichen Kastchen und insbesondere

den Spanschachteln bis in das spate 19. Jahrhundert erhalten hat. Die ur-

spriinglich stadtische Kunst wurde auch hier vom flachen Lande aufgenommen
und von der bauerlichen Bevolkerung, wenn auch in einfacheren Formen be-

wahrt und weitergefiihrt. Die Abteilung bauerlicher Altertiimer enthalt eine

schone Anzahl von Beispielen dieser letzten Auslaufer des vornehmen mittel-

alterlichen Kastchens. Die andere Vereinfachung war, dafi man statt sie zu

bemalen, die Kastchen mit kolorierten Kupferstichen oder Holzschnitten be-
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klebte, die dann eine mehr oder minder geschmackvolle, gemalte Umrahmung
erhielten. Auch davon finden sich eine Reihe von Proben in der Sammlung
der Hausgerate.

Die bauerlichen Holzkastchen bieten keine von den biirgerlichen verschie-

denen, nennenswerten Typen dar. Hier wie dort tritt mit der Zeit die nam-

liche Verflachung ein, die Span- oder Pappschachtel mit mehr oder minder

geschmackloser Dekoration, tritt an die Stelle des Holzkastchens. Dieses

selbst bleibt im bauerlichen Hausrat nur in einer Nutzform langer konstant

erhalten, dem Nahkastchen mit pultformig abgeschragtem Deckel, das im

ubrigen alle schon erwahnten Verzierungsweisen aufnimmt.
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DIE ORIGINALZEICHNUNG ZUM HOLZSCHNITT
HANS SEBALD BEHAM B. 149.

VON DR. FRITZ TRAUGOTT SCHULZ.

ustav Pauli fiihrt in seinem kritischen Verzeichnis der Werke Hans
Sebald Beham's unter den Exemplaren der 1552 erschienenen Ausgabe

von dessen Kunst- und Lehrbiichlein auch ein solches als im Germanischen

Museum zu Niirnberg befindlich auf. Zwar tragt unser Exemplar die Jahreszahl

1552, jedoch nicht am Schlufi des Textes im Druck, sondern nur auf dem
Einbanddeckel als handschriftliche Notiz. Zudem ist dasselbe nicht einmal

vollstandig, es fehlen 13 Seiten, und die beiden letzten Blatter, nummeriert

14 und 15, gehoren garnicht zum Kunst- und Lehrbiichlein, sondern stam-

men aus der Proporcion der Ross* vom Jahre 1528. Die erste Ausgabe
des Kunst- und Lehrbuchleins erschien 1546 und zwar zu Frankfurt bei

Christian Egenolff (Pauli S. 490 491). Die zweite ist die vom Jahre 1552.

Eine dritte kam 1557 heraus unter dem Titel: Das Kunst und Lere
|

Biich-

lin, Sebalden Behems.
|

Malen vnd Reissen zulernen, Nach
|

rechter Pro-

portion |

Mass vnd aussteylung des
|

Circkels. Angehenden Malern vnd

Kunstbaren Werckleuten dienlich.
|
Zu Franckfurt, Bei Christian Egenolffs

Erben (Pauli S. 499). Da dieser Titel mit demjenigen unseres Exemplares

genau iibereinstimmt, so mufi es, abgesehen von den nicht zugehorigen beiden

Blattern am SchluG, ein und dieselbe Ausgabe sein. Es ware demnach aufier

dem Wolfenbutteler Exemplar noch das unsrige erganzend anzufuhren
,

es

aber bei den Ausgaben vom Jahre 1552 zu streichen. Weitere Ausgaben
erschienen 1565, 1566, 1582, 1594 und 1605, letztere bei Vincentius Stein-

meyer in Frankfurt. Dann ist noch zu erwahnen
,

dafi sich in der im Ger-

manischen Museum aufbewahrten Kupferstichsammlung der Stadt Niirnberg

15 Blatt-Ausschnitte einer Ausgabe des Kunst- und Lehrbuchleins befinden,

deren Titel, soweit er vorhanden ist, mit keinem der von Pauli aufgefiihrten

iibereinstimmt. Es mufi demnach noch eine weitere Ausgabe erschienen sein,

welche wohl zwischen den Ausgaben von 1566 und 1582 als neunte angesetzt

werden darf. Die Abdriicke der Holzstocke sind kraftig und schon.

Das Kunst- und Lehrbiichlein fallt in eine Zeit
,

in welcher Beham's

Kunst im Niedergang begriffen war. Er hatte den Hohepunkt seines Schaffens

als Kunstler bereits um das Jahr 1535 iiberschritten, sich von nun an selten
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mehr zu Leistungen direkt eigenen Schlages aufschwingend. Nicht mit Un-
recht vermutet darum Pauli

,
daC die vortrefflicheren Holzschnitte des ge-

nannten Biichleins altere Arbeiten seien, welche bei dieser Gelegenheit datiert

und eingeschoben worden waren (S. 15). Ganz besonders scheint mir dies

der Fall gewesen zu sein mit dem prachtigen, bartigen Kopf des zur Seite

blickenden alten Marines (Abb. 1), welcher sich aus der Reihe der iibrigen

Darstellungen stark heraushebt. Es mag hier, ohne es natiirlich als biindigen
Beweis hierfiir betrachtet wissen zu wollen, auf die Ahnlichkeit hingewiesen

werden, welche zwischen unserem Kopf und dem des Adam auf dem ersten

Blatt aus der in der ersten Ausgabe 1530 edierten Folge der Patriarchen mit

Frauen und Kindern
*) (B. 74, Pauli 691), weiter dem des Henoch auf dem

siebenten Blatt dieser Folge (B. 78, Pauli 697) und vielleicht auch dem des Noah
auf dem letzten Blatt derselben (B. 83, Pauli 700) besteht. Auch sei auf die

Verwandtschaft unseres Kopfes mit dem des 1520 datierten Hieronymus
B. 61 (Radierung) wenigstens aufmerksam gemacht. Zwingend sind diese

Argumente natiirlich nicht. Doch werden sie gewifi mit dazu beitragen konnen,
die Vermutung Pauli's berechtigt erscheinen zu lassen.

Betrachten wir uns nun diesen Kopf etwas naher, so gewinnt man den

Eindruck ein Portrat vor sich zu haben. Die Nase ist scharf geschnitten,

die Augenbrauen erscheinen energisch markiert. Das Haar hangt wirr um
den Kopf, die Backeriknochen treten ungewohnlich hervor

,
der struppige

Schnurrbart fallt teilweise bis iiber den Mund herab
,
Kinn und Backen um-

rahmt ein krauser, in zwei Teile gestrahnter Backenbart. Ernst, fast unwirrsch

richtet sich der Blick zur Seite. Der Oberkorper ist in wenig natiirlicher

Weise gedrungen, seine Kontur etwas unwahrscheinlich
,

die linke Schulter

zu stark gehoben. Siehe Abb. 1. Alles in Allem aber ist es ein Kopf, der durch

die kraftige Art seiner individuellen Charakterisierung weit iiber das gewohnliche
Mittelmafi kiinstlerischen Konnens hinausgeht. Dennoch aber gewinnen wir

bei der Betrachtung der Einzelheiten den Eindruck
,

als sei es dem Holz-

schneider nicht vollkommen gelungen, den Eigenheiten der originalen Vorlage

Beham's, der bekanntlich ein trefflicher Zeichner war, ganz gerecht zu werden.

Deuten bereits hierauf die schon beriihrten Verzeichnungen des Oberkorpers

hin, so kommen noch die offenbar mifiverstandene Wiedergabe des Schnurr-

bartes, der unmoglich so weit iiber den Mund herabhangen kann, die un-

natiirlich erscheinende Darstellung des oberen Backenbartes an der linken

Wange und iiberhaupt die etwas iibertriebene Breite des Dreiviertelprofils

hinzu. Es ware nicht das erste Mai, dafi Beham fur seine Zeichnungen einen

seinen Intentionen nicht mit vollem Geschick folgenden Xylographen gefunden
hatte. Es braucht hier nur an die beiden Holzschnitte Simsons mit den

Thoren von Gaza und Simsons im Schofie der Delila fur die 1534 in Mainz

1) Der Vollstandigkeit halber sei erwahnt, dafi die im Germanischen Museum auf-

bewahrte Kupferstichsammlung der Stadt Niirnberg ein kompletes Exemplar dieser Folge
ohne jeglichen Text besitzt. Auch ware weiter bei Pauli nachzutragen, dafi sich aufier

dem neuen Abdruck des Zustandes III des Blattes mit Adam und Eva noch ein zweiter

mit einem A rechts oben im Germanischen Museum befindet.

Mitteilnngen aus dem gennan. Nationalmuseum. 1905. 6
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erschienene Bibeliibersetzung Dietenbergers erinnert zu werden
,
wo Beham

schon das gleiche Mifigeschick erlebt hatte (vgl. Pauli S. 5). Meine Ver-

mutung wird aber zur GewiCheit, wenn wir eine mit unserem Holzschnitt auf

das Engste verwandte Federzeichnung aus unserer Sammlung von Handzeich-

nungen heranziehen. Sie tragt im Katalog die Nummer 91, war bislang unter

den unbekannten Meistern eingereiht, aber schon seiner Zeit von Herrn Direktor

Bosch mit dem Zusatz H. S. Beham? versehen worden. Es ist, wenn man
den Holzschnitt und die in Abb. 2 wiedergegebene Zeichnung mit einander

des Naheren vergleicht, ganz offenbar, dafi letztere dem ersteren als Vorlage

gedient hat. Und wer sollte, wenn man den Holzschnitt Beham zuschreibt,

bezw. zuschreiben mufi, die Zeichnung anders angefertigt haben als eben der

Kiinstler selbst ? Wir haben es also mit einer eigenhandigen Zeichnung Behams
zu thun, welche als solche meines Wissens zum ersten Mai zur Veroffentlichung

gelangt und darum fiir die Charakteristik des Meisters einen neuenBeitrag liefert.

Sie verrat in allem den begabten Schiiler Albrecht Diirer's, welcher mit

scharfem Auge beobachtet, rasch erfafit und den Gegenstand in seiner ganzen
Kraft samt alien seinen zierlichen Details mit sicherer Hand wiederzugeben
weifi. Wie ungleich hoher steht doch die Zeichnung iiber dem Holzschnitt!

Von der Gedriicktheit dort finden wir hier keine Spur. Alles ist freier und

natiirlicher. Die linke Schulter ist nicht in iibermafiiger Art hochgezogen.
Die Licht- und Schattenpartien sind klarer durchgefiihrt. Das Gewand er-

scheint namentlich an den Oberarmen der Wirklichkeit mehr entsprechend

gelegt. Stolz wachst der die selbstbewufite Kraft deutlich ausdriickende

Kopf ganzlich ungezwungen zwischen den Schultern heraus. Trotzig ernst

ist der Blick zur Seite gerichtet, wahrend er auf dem Holzschnitt etwas De-

miitig-Lauerndes an sich hat. Dazu kommt die geradezu meisterhafte Durch-

bildung der hervorstechenden Einzelheiten des Gesichts, die virtuose Behand-

lung von Backenbart und Haupthaar. Und konnten wir schon den Holzschnitt

als eine doch im Ganzen tiichtige Leistung hinstellen, so wird nunmehr die

Achtung vor dem Meister, dessen Original nur von dem Xylographen nicht

in seinen ganzen Feinheiten in den Holzschnitt umgesetzt werden konnte,

noch um ein Betrachtliches steigen.



LITERARISCHE BESPRECHUNGEN

Heimatkunst. Von Dr. Ing. Ernst Vetterlein, Privatdozent an der Technischen

Hochschule zu Darmstadt. Leipzig, Bernhard Richter s Buchhandlung. 1905. 31 SS.

1 M. 20 4.
Die neueste Zeit hat uns ein neuestes Wort gebracht, nach dem wir uns lange

gesehnt haben. >Heimatkunst. Wie klingt das Wort so traut. Ein Klang aus den

sonnigen Tagen unserer Kindheit, der halbvergessen in unserem inneren Ohr forttonte

ist in ihm zum vollen reinen Akkord angeschwollen und wird Wiederhall finden in aller

Herzen, die den Zusammenhang mit dem Urquell ihrer Kraft, mit dem Volk nicht verloren

haben. Auf das Wort Heimatkunst< trifft Mephistopheles hohnender Ausspruch nicht

zu: >Da eben, wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Nein,

dunkel geahnt haben wir den Begriff schon lange, jetzt aber steht er vor unserem geistigen

Auge in voller Bestimmtheit, wie aus Granit gemeifielt: Heimatkunst. Sie verdient

diesen Ehrennamen nur dann, wenn die von uns errichteten Bauten wie mit dem heimat-

lichen Boden verwachsen erscheinen, wenn sie lormlich mit der Natur eins sind.

Dann bilden sie einen Teil unserer Heimat im Ganzen. Und wie die Natur den

Charakter des Menschen gemodelt hat, so dafi die Bergbewohner anders geartet sind

als die in der Ebene wohnenden Volksstamme, so mvissen nun die der Natur angepafiten,

von Menschenhand errichteten Bauwerke einen Ausdruck des menschlichen Charakters
bilden. So entsteht unter mannigfachen Wechselwirkungen eine grofie Einheit: Natur,

Mensch und Kunst, von denen jeder Teil von den gleichen klimatischen und sonstigen

Bedingungen abhangig ist. Da nun mit dem Wort Heimatkunst ein klarer und bedeuten-

der Begriff in unlosbaren Zusammenhang gebracht ist, furchte ich nicht, mifiverstanden

zu werden, wenn ich welter zitiere: An Worte lafit sich trefflich glauben.

An wie viele Worte haben wir schon geglaubt: Die klassische Kunst, die romantische

Kunst, die italienische Renaissance, die deutsche Renaissance, alle spjiteren Stils, die

Moderne. Alles war Irrtum. Warum war es Irrtum? Unsere heutige Kunst ist nicht

der charakteristische Ausdruk unseres Wesens und unserer Heimat.* Das Heil liegt in

der Heimatkunst.

Nein Herr Vetterlein. Es war nicht alles Irrtum. Schinkel, Klenze, Semper,
Friedrich Schmidt, Hase, um nur Verstorbene zu nennen, haben nicht geirrt; was

sie geschaffen haben war ebenso rein der Ausdruck ihres Wesens, als die Werke der

Darmstadter Kunstlerkolonie der Ausdruck des Wesens von Olbrich, Patriz Huber,
Peter Behrens u. A. sind, aber das Wesen dieser Manner war eben ein anderes als

das der Modernen. Freilich war ihre Kunst nicht Volkskunst, sondern die vornehme

Kunst hochgebildeter Manner. Wenn etwas ihrer Wirkung auf die Allgemeinheit im

Wege stand, so war es nicht ihre Schwache, sondern ihre monumentale Hohe. Auch

sie haben aus voller Begeisterung ihrer Seele geschaffen. Es mufi endlich Einspruch

erhoben werden gegen das banale Schlagwort, die ganze Baukunst des 19. Jahrhunderts,

soweit sie in historischen Formen gearbeitet hat, war Verirrung. Gewifi, die geistigen

Grofitaten des 19. Jahrhunderts liegen nicht auf dem Gebiete der Baukunst, aber die

Geringschatzung, mit der sie heute behandelt wird, beruht doch auf volliger Verkennung
ihres Wertes. Der immer wiederholte Vorwurf ist der, dafi sie mit historischen Detail-

formen gearbeitet hat. Als ob das Wesen der Baukunst im Detail beschlossen ware, als

ob die Architekten nichts besseres zu tun hatten, als ihr Wesen* immer nur in neuen

Details >zum Ausdruck zu bringen*. Was haben. denn Iktinos, Gerhard von Rile
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und Antonio da San Gallo an Details erfunden? Es gibt Perioden, in welchen die

Erfindung neuer Details lebhaft quillt, und andere, welche ihrer entbehren konnen. Uber

die rein architektonische Bedeutung der einen und der anderen ist damit nichts entschieden.

Das 19. und vorerst auch das 20. Jahrhundert unterscheiden sich freilich darin von

andern Epochen, dafi die verschiedensten historischen Stile nebeneinander in Verwendung
sind und daft sich bis vor Kurzem die Anhanger des einen oder anderen lebhaft be-

fehdeten. Sehen wir aber vom Detail ab, so nehmen wir wahr, dafi fur jede Periode

des 19. Jahrhunderts die Gesamtempfindung, wie die Grundziige der Komposition unab-

hangig von den Einzelformen die gleichen waren und dafi neue Kompositionsaufgaben
stets auch neue und eigenartige Losungen gefunden haben. Nicht als ob das Detail die

Komposition gar nicht beeinflufit hatte, aber die mafigebende Bedeutung, die ihm im

Allgemeinen beigemessen wird, kommt ihm nicht zu. Die konsequente Entwickelung
der Baukunst im 19. Jahrhundert ist dadurch, dafi gelegentlich stark archaisiert wurde

nicht gestort worden; auch in ihr manifestiert sich in voller Klarheit das psychologische
Gesetz der Entwickelung in Gegensatzen, das alle Geschichte beherrscht. Den Ausgang
bildet die strenge und niichterne Kunst des Empire. Die Grundrisse wurden auf im

Voraus festgelegte Axensysteme komponiert, wobei der Monumentalitat oft weitgehende
Konzessionen gemacht wurden. Symmetric nach einer, wenn moglich nach zwei sich

kreuzenden Axen war eine selbstverstandliche Forderung. Im Aufbau wurden die Pro-

portionen mit peinlicher Sorgfalt abgewogen und eine ruhige Umrifilinie wurde als unum-

ganglich fur die monumentale Wirkung erachtet. Diese Grundsatze haben auch Romantiker

wie Gartner befolgt, der freilich ein langweiliger Romantiker war. Im Detail herrscht in

dieser ersten Epoche Sparsamkeit, Zuriickhaltung und eine strenge, ja trockene Formgebung.
Dann fiihrt die Entwickelung allmahlig zu freierer Komposition und reicherer Ausstattung,
aber die Grundsatze der monumentalen Komposition bleiben bis ins dritte Viertel des Jahr-

hunderts die gleichen. An kleineren Aufgaben, namentlich am Familienhaus fand unter

Fiihrung der Gotiker die freie malerische Gruppierung mehr und mehr Aufnahme.

Schliefilich ist sie auch in den Monumentalbau eingedrungen und beherrscht ihn jetzt

vollstandig. Dabei gewohnte man sich an einen immer grofieren Reichtum der aufieren

und inneren Ausstattung.
Es ware nicht schwer, aus alien Epochen des 19. Jahrhunderts eine stattliche Zahl

von Bauwerken zu nennen, welchen bleibende Bedeutung zukommt. Trotz der engen

Anlehnung an die Formen der historischen Stile tragen sie alle einen bestimmt aus-

gesprochenen Zeitcharakter. Das Verhaltnis der Baukunst des 19. Jahrhunderts zu den

historischen Stilen ist trotz der tiefgreifenden Verschiedenheit der wissenschaftlichen

Erkenntnis in kiinstlerischer Hinsicht nicht viel anders, als das der Renaissance zur

Antike. Kein selbstandiger Architekt hat sich je durch die historischen Einzelformen in

seinem architektonischen Schaffen beengt gefuhlt.

Dieses Verkennen der wahren Situation, diese Uberschatzung der Bedeutung des

Details hat friih zu einer Unterschatzung des architektonischen Wertes der Baukunst des

19. Jahrhunderts gefuhrt. Man sah nur das, worin sie unselbstandig und hatte kein Auge
fur das, was ihr eigen war.

Das Sehnen nach einem neuen, unserer Zeit eigenen Stil, besser gesagt das Sehnen

nach neuen eigenartigen Details, erst von wenigen Traumern im Stillen gehegt, dann

offentlich ausgesprochen, endlich von den Kunstschreibern als Schlachtruf aufgegriffen,

fand seine Erfullung in dem Moment, als gegen die iibermafiige Vielseherei ein Riickschlag
eintreten mufite. Die Entwicklung war durch Dezennien vom streng architektonischen

zum Malerischen, vom Einfachen zum Reichen und Uberladenen gegangen. Als die Pol-

hohe erreicht war trat eine riicklaufige Bewegung ein und zwar soweit die fuhrenden

Krafte in Betracht kommen mit einem Sprung ins Extrem der aufiersten Einfachheit.

Die Bewegung ging von England aus und fand in Deutschland energische Forderung.
Dafi dieser Riickschlag eintreten mufite, war wohl keinem zweifelhaft, der historische

Prozesse zu beobachten gelernt hat. War das historische Detail der Stein des Anstofies

gewesen, so wurde nun zunachst das Detail neu gestaltet; die malerische Komposition
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blieb, wurde aber gelautert und von der Zersplitterung auf ruhigere Massenwirkung
zuriickgefiihrt. Das ist die Moderne*. Der Jubel 1st grofi. Der Chor der Kunstschreiber

singt einenPaan: Heil uns! Wir haben eine neue Kunst, die >unserem Wesen entspricht*,

in der wir unsere Empfindungen* ausdriicken konnen. Ich wundere mich schon lange,

dafi die Herrn noch keine neue Sprache erfunden haben, urn >ihre Empfindungen* aus-

drucken zu konnen. Mit einzelnen Worten wie Milieu, impressioniert, intim, traut, welt-

bewegend, Heim, Heimatkunst, Erdgeruch u. s. w. ist es nicht getan. Die alte Sprache
ist doch langst abgenutzt, es kame jetzt darauf an, sie frei von der erdriickenden Last,

historischer Traditionen neu zu gestalten.

Die Moderne leidet unter dem Fluch, das spat geborene Kind einer alternden

Kultur zu sein, es fehlt ihr das urwuchsig Naive, iiberall sieht man ihr das Reflektierte

und Gewollte an. Aber nur Mifigunst und absichtliches Verkennen kann in Abrede

stellen, dafi ihre Fiihrer mit grofier Energie und kunstlerischer Kraft eine eigenartige,

neue und einheitliche Stilweise in Tektonik und Ornament geschaffen haben. Sie a priori

abzulehnen ware toricht, kein Stil ist an sich schon oder hafilich, es kommt stets nur

darauf an, wie er gehandhabt wird. In jedem Stil gibt es gute und schlechte Stilisten.

Es war notwendig, einmal ein Wort fur die vielgeschmahte Baukunst des 19. Jahr-

hunderts einzulegen. Dafi sie keinen der grofien Hohepunkte einnimmt, wissen wir

alle, und es liegt mir feme, ihre Schwachen beschonigen zu wollen. Ungleich sind die

grofien Kulturaufgaben auf die Jahrhunderte verteilt
;
das 19. Jahrhundert hat auf wissen-

schaftlichem, insonderheit auf naturwissenschaftlichem und technischem Gebiet reichlich

gut gemacht, was es auf kunstlerischem vermissen liefi.

Selbst wer meinen Ausfuhrungen bis jetzt zustimmend gefolgt sein sollte, wird nun

einwenden, dafi einer stattlichen Zahl bedeutender Bauten eine noch weit grofiere von

unbedeutenden und schlechten gegenubersteht. Wenn ich nun auch die Bewertung einer

Kunstepoche nach einem numerischen Durchschnitt ablehne, so ist mit diesem Einwurf

doch eine schwache Seite der Baukunst des 19. Jahrhunderts beriihrt. Ein Mifistand der

Anfangs wenig fiihlbar nach und nach immer schreiender geworden ist, das fehlen des

Sinnes fur das Angemessene.
Deutschland war aus den Befreiungskriegen als ein armes Land hervorgegangen.

Das ist auch aus der deutschen Architektur klar zu ersehen. Die Strenge und Einfach-

heit der Monumentalbauten wird an kleineren offentlichen und an Privatbauten zur

Nvichternheit und Durftigkeit. Vielleicht erscheinen uns diese Bauten kummerlicher als

sie sind. In diesen unpoetischen, geschmacklos eingerichteten Hausern hat man behaglich
und gliicklich gewohnt und von einer schwachen Kunst reinere asthetische Anregungen

empfangen, als wir von einer weit ausdrucksmachtigeren. Man war selbst innerlich

reicher und gliicklicher. Die Armlichkeit der aufieren Verhaltnisse lastete driickend auf

der Baukunst, aber man gab sich wenigstens nicht den Anschein reich zu sein. In diese

Zeit fallen die Anfange des vielgeschossigen stadtischen Miethauses, das noch heute und

wohl noch fur lange Zeit in quantitativer Hinsicht das Hauptobjekt der gesamten Bau-

tatigkeit ist und sein wird. Auch die Stadterweiterungen mit geraden sich rechtwinkelig

kreuzenden Strafien kamen schon in der ersten Halfte des Jahrhunderts in Aufnahme.

Dieses Strafiensystem ist jetzt in Verruf erklart als unkiinstlerisch und unpraktisch. Ich

will nicht fur dasselbe eintreten, bemerke aber, dafi es seit dem grauen Altertum stets

wiedergekommen ist, wenn grofiere Stadteanlagen einheitlich geplant wurden, wir finden

es in Babylon, in den Stadten der Diadochen, in den romischen Kolonien, in den mittel-

alterlichen Bastiden, in den Stadten die im 18. Jahrhundert entstanden sind, in den

amerikanischen Grofistadten und es wird immer wiederkehren, wo praktisch niichterne

Erwagungen bei der Aufstellung von Stadtplanen den Ausschlag geben. Es ist auch nur

in seiner schematischen Anwendung auf grofie Stadte ganz verwerfflich
,
wahrend es bei

kleineren Anlagen Losungen gestattet, die auch kunstlerisch befriedigen. Ebensowenig
ist die gerade Strafie an sich unkiinstlerisch. Ich will hier nicht das grofite Beispiel, die

Axe, welche vom Ostportal des Louvre nach dem Triumphbogen auf der Place de l'e"toile

in Paris geht, heranziehen, die Strafie, welche in Nancy das Gouvernement mit dem
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Schlofi verbindet ist von hoher monumentaler Schonheit und selbst die Maximilianstrafie

in Miinchen ist ein gutes Beispiel. Die Abmessungen der Breite der Strafie und der

Hohe der Gebaude, die Erweiterung im aufieren Teil mit den grofien Bauten der Re-

gierung und des Nationalmuseums, die freiere gartnerische Behandlung des aufiersten

Teils am Flufi und der Abschlufi durch ein grofies Gebaude, das Maximilianeum, sind so

glvicklich gegriffen, dafi die Wirkung selbst durch die mesquine Ausfuhrung aller Gebaude
nicht vernichtet, ja nicht einmal wesentlich beeintrachtigt wird. Das sind aber Aus-

nahmen, im allgemeinen sind die mit Kauf- und Miethausern besetzten Strafien unserer

Stadte weidlich langweilig. Sicher kann durch Krummung des Strafienzuges ein be-

friedigenderer Eindruck erzielt werden, denn die gerade Strafie stellt architektonische

Forderungen, welche der Mietbau nur selten erfullen kann.

Der stadtische Miethausbau hatte sich bis in die sechziger Jahre des 19. Jahr-

hunderts von Extravaganzen fern gehalten, wer die Mittel hatte und nicht auf eine hohe

Verzinsung des Anlagekapitals zu sehen brauchte, baute sein Haus stattlicher, wer be-

schrankt war einfacher, falscher Reichtum wurde wenigstens vermieden. Um so auf-

dringlicher machte er sich seit der Grvinderepoche breit. Es wurden monumentale

Wirkungen mit falschen Mitteln angestrebt, wo die wahre Kunst sich in der Zuriick-

haltung geaufiert hatte. Die Aufgabe wurde von Bauherrn und Baukunstlern verkannt.

Fur diese Verkennung miissen die Baukiinstler verantwortlich gemacht werden. Aber

wer sind hier Bauherrn und Baukiinstler? Die Bauherrn sind zumeist Spekulanten, welche

durch brutalen Glanz blenden und bei einer Ausfuhrung in Surrogaten hohe Ertragnisse

aus ihren Hausern ziehen wollen. Zu der kunstlerischen Tatigkeit aber drangen sich bei

der Masse der Auftrage viele, deren kiinstlerische Ausbildung mangelhaft und falsch ist.

Selbst die Hochschulen haben unter einem unverhaltnismafiig hohen Prozentsatz unzu-

reichend vorgebildeter Schiiler zu leiden und konnen die Liicken der Elementarbildung
nicht mehr ausfullen. Vor allem aber entlassen viele Baugewerkschulen ihre Schiller in

einem iibelen Stadium halber Bildung. Die Baukunst ist die einzige Kunst, welche nicht

oder doch nur ganz ausnahmsweise von Liebhabern betrieben wird. Es gibt Dilettanten

in Poesie, in Musik und Malerei, selbst in der Plastik, in der Architektur fehlen sie;

dafiir sind aber mindestens vier Fvinftel derer, welche sich Architekten nennen, Dilettanten.

Man kann nicht von jedem Kiinstler verlangen, dafi er >weltbe wege nde Werke

schaflfe, das bleibt immer ein Vorrecht Weniger heutzutage sind fast nur Musiker

weltbewegend aber man verlangt in anderen Kiinsten wenigstens, dafi man die kunst-

lerische Technik gelernt habe, bevor man die Kunst ausiibt. Die Architektur erfordert

aufierlich eine Summe von wissenschaftlich-technischen Kenntnissen und von zeichner-

ischem Konnen, welche nur in langer angestrengter Arbeit erworben werden konnen, sie

erfordert innerlich eine kraftige intuitive Raumvorstellung, welche die Gestalt des kiinf-

tigen Bauwerks im Inneren und Aufieren dem inneren Auge klar vorfuhrt. Da fehlt es

vor Allem. Die meisten haben nur ein unbestimmtes Raumbild und konnen das, was sie

dammernd schauen, nicht einmal zeichnerisch fixieren. Da liegen denn Vorlagewerke
auf, erst Letaronilly und Lienard, dann Fritsch und Ortwein u. A. und aus diesen wurde

zusammengetragen, was sich iiberhaupt auf die verfugbare Flache der Fassade zusammen-

tragen liefi.

Es ist jetzt eine Besserung eingetreten, der Zug zum Einfachen macht sich auch

im Mietbau geltend, an eine vollige Gesundung kann ich unter unseren heutigen sozialen

Verhaltnissen nicht glauben. Da mufite zunachst das Bauspekulantentum eliminiert werden,
was nicht moglich ist. Es mufiten auch alle Architekten kiinstlerisch so vorgebildet

werden, dafi sie sich vom Ekektizismus frei halten konnten. Und das ist nicht zu er-

reichen. So werden denn die Nichtkonner, wie bisher aus historischen Vorlagen, jetzt

aus dem Wiener Architekt und der Darmstadter Innendekoration ihre Fassaden und

Innenraume zusammenspicken, und der Unterschied ist hochstens der, dafi die modernen
Details >ihren Wesen entsprechen, was die alten nicht getan haben. Die Grundlage
des Ubels beseitigt weder die Moderne noch die Heimatkunst.



LITERARISCBE BESPRECHUNGEN. 47

Was ist iiberhaupt Heimatkunst? Die Definition, welche ich oben wiedergegeben
habe, ist trotz ihrer schonrednerischen Fassung nicht ausreichend. Vetterlein hat das
selbst gefuhlt und stellt nun eine Reihe von Forderungen auf.

Er verlangt zunachst die innere Harmonie des Kunstwerkes, er verlangt, dafi die

Einzelglieder ihrer Funktion gemafi in den Dienst der Kompositionsidee gestellt werden,
er verlangt, dafi die formalen Eigenschaften der Baumaterialien und ihre Farben sorg-

faltig berucksichtigt werden. Er verlangt das Studium der Alten Denkmaler, nicht um
die Einzelformen herauszupfliicken, sondern um die Prinzipien der Konstruktion kennen
zu lernen. Zwischen dem Anschlufi an die historischen Formen und der Moderne ver-

mittelt er dadurch, dafi es an beide die Forderung stellt mit Stil, d. h. so zu arbeiten,
dafi jede Einzelform ihre innere Berechtigung in sich tragt und eine Funktion im Dienste

der Idee erfullt. Man kann sich mit diesen Forderungen, die nicht allzu klar formuliert

werden, einverstanden erklaren, aber sie sind weder neu, noch gibt ihre Erfullung dem
Kunstwerk den spezifischen Charakter der Heimatkunst. Vetterlein behauptet zwar,
dafi jede echte Kunst Heimatkunst sei. Wird aber dieser Begriff so weit gefafit, so wird
er uberhaupt uberflussig. Heimatkunst kann nur eine Kunst sein, welche aufier durch

ganz allgemeine Gesetze, wie die oben erwahnten, noch durch regionale Besonderheiten

bedingt ist; Heimatkunst mag man den auvergnatischen Kirchenbau, den norddeutschen

Backsteinbau, den siiddeutschen Fachwerksbau, den Blockbau der Alpenlander nennen,
Bauweisen die sich in gewissen Gegenden ausgebildet haben und nur in diesen vor-

kommen. Aber einem Baustil im Allgemeinen, selbst wenn er einen scharf ausgesprochenen
Nationalcharakter tragt wie der dorische der Griechen und gotische der Franzosen

kommt die Bezeichnung nicht zu, denn das Heimatliche wird hier durch das allgemein
Kiinstlerische weit iibertont. Diese Werke haben eine Bedeutung fur die gesamte Mensch-

heit, welche iiber die notwendige Beschrankung einer Heimatkunst weit hinausgeht.
Die regionale Beschrankung ist von dem Begriff der Heimatkunst nicht zu trennen,

sie mufi also auch in der neuen Heimatkunst, die unserer Architektur das Heil bringen

soil, in Geltung bleiben.

Ist nun in unserer Zeit zu erwarten, dafi die Heimatkunst in der Architektur die

Fuhrung iibernehmen konne ? Nein und abermals nein. Wohl haben einige feinsinnige

Kiinstler da und dort in Anlehnung an die regionale Bauweise sehr erfreuliche Werke

geschaffen, aber diese Weise mufi individuell bleiben und kann nicht Gemeingut einer

Schule, geschweige denn der Menge der Bauunternehmer werden. Die treibenden Krafte

in der Entwickelung der Kiinste liegen heutzutage in den Grofistadten und bleiben da,

auch wenn sich die Kunstler nach Darmstadt oder Weimar zuriickziehen. Die Grofi-

stadtkultur aber ist alles andere, nur keine Heimatkultur. Hier konnte auch Heimat-

baukunst nur eine voriibergehende Mode werden, deren Erzeugnisse so innerlich unwahr

waren wie das Rautendelein und der Waldschratt in dem papierenen Wald von Haupt-
manns versunkener Glocke. Nein die Grofistadtkunst, auf die wir wohl oder iibel an-

gewiesen sind, lafit sich solche Beschrankungen nicht auferlegen und mit Recht. Solange
die Grofistadte so dominieren, wie in unserer Zeit wird ihre Kultur und Kunst stets

einen internationalen Zug behalten und es kann sich nur darum handeln in diesem Kreise

mit den gegebenen Faktoren mit kunstlerischem Ernst und Wahrhaftigkeit das Mogliche
zu erreichen. Dafi eine alternde Kultur keine naive Kunst haben kann, ist klar, eine

reflektierende Kunst aber braucht noch keine schwache Kunst zu sein, so wenig ich auf

das abgelaufene Jahrhundert mit Geringschatzung zuriickblicke, so wenig sehe in das

kommende mit Pessimismus.

Der Prospekt der Heimatkunst teilt uns mit, dafi des Verfassers Konkurrenz-

arbeiten zu wiederholten Malen mit Preisen ausgezeichnet wurden, die kiinstlerische

Logik, nach der er verlangt, ist ihm also offenbar gelaufiger, als die schriftstellerische.

Moge er das beherzigen.

Das Biichlein ist mit acht Illustrationen und einer Titelzeichnung von des Verfassers

Hand geschmuckt. Sie sind herzhaft gezeichnet, wie es >deutschem Wesen entspricht*.

Heimatkunst. Bezold.
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Das Eigentum am Strassburger Munster und die Verwaltung des Prauenstiftes.

Rechtswissenschaftliche Untersuchung. Von Dr. jur. F. W. Bredt. Strafiburg, J. H.
Ed. Heitz (Heitz & Miindel) 1903. 62 SS. 8.

Die mit Zugrundelegung von zahlreichen grofienteils bisher ungedruckten Doku-

menten der Strafiburger Archive gefiihrte rechtliche und geschichtliche Untersuchung

gelangt zu dem interessanten Ergebnis, dafi Eigentiimer des Miinstergebaudes der Staat

Elsafi-Lothringen ist, die Verwaltung der Stiftsgiiter aber der Stadt Strafiburg und zwar

ohne Kontrollrecht des Domkapitels zusteht. Was diese kleine und doch inhaltsreiche Schrift

weit iiber den engen Kreis lokaler Interessen hinausriickt, ist der bedeutsame Umstand,
dafi hier zuerst festgelegt ist, wer subsidiar zur Beihilfe herangezogen werden kann, falls

wie vorauszusehen, die Mittel des Liebfrauenwerks (Frauenstifts) zu der durchgreifenden

Gesamtherstellung des Miinsters, die immer wieder von Fachmannern gefordert wird,

versagen sollten. HH.

u E. Sebald, Ntirnberg.
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DREI FIGURLICHE HOLZSCHNITTE VON PETER FLOTNER.
VON DR. FRIl'Z TKAUGOTT SCHULZ.

In
dem Verzeichnis der Holzschnitte Peter Flotners, welches Reimers in

seinem 1890 erschienenen Werke Peter Flotner nach seinen Hand-

zeichnungen und Holzschnitten gibt, finden sich auch einige (mit zwei

Kreuzen bezeichnete), welche dem Verfasser nicht durch Autopsie, sondern

lediglich nach den Angaben von Bartsch, Passavant und dem Katalog Reynard
bekannt waren. Zu diesen gehoren auch die Blatter Pyramus und Thisbe

Reimers 84, Das Urteil des Paris Reimers 85 und Eine nackte Frau Reimers

87, von denen im Nachfolgenden gehandelt werden soil. Es scheint, als

seien dieselben aufierordentlich selten
;
denn auch dem riihrigsten Flotner-

Forscher Conrad Lange sind dieselben, wie aus seinem 1897 edierten

grundlegenden Werke Peter Flotner, ein Bahnbrecher der deutschen Renais-

sance* (S. 21) hervorgeht, seiner Zeit ebenso wenig wie Reimers zu Gesicht

gekommen. Nachdem nun aber das Germanische Museum unlangst diese

drei Holzschnitte, wenn auch nicht in gleichzeitigen Abdriicken, erworben

hat, diirfte es nicht unangebracht sein, nahere Nachrichten iiber dieselben

zu geben und sie vor alien Dingen durch Reproducierung zur Veroffentlichung
zu bringen, unbeschadet dessen, daC dieselben moglicherweise auch in anderen

Sammlungen vorhanden sind.

Beschreibung.
1. Pyramus und Thisbe. Reimers 84. Reimers gibt seine Be-

schreibung dieses Holzschnittes, jedoch in unrichtiger Weise, nach Passavant III,

S. 254, 7. Nach Reimers ist Pyramus noch damit beschaftigt, sich das Schwert

in die Brust zu stofien, wahrend Passavant dies bereits als vollzogene Tat-

sache hinstellt (s'est plonge son epee dans le sein). Allerdings ist auch bei

Passavant nicht alles in Ordnung; denn er lafit Pyramus zur Rechten befind-

lich sein. Besser ware es gewesen, wenn Reimers Joseph Heller gefolgt

ware, der in seinen Zusatzen zu Adam Bartsch's le Peinte Graveur, 1844,

S. 45 folgende, fast zutreffende Beschreibung gibt: Pyramus in altdeutscher

Ritterkleidung sitzt links, und hat sich den Degen in die Brust gestofien;

rechts erscheint die klagende Thisbe . Dies ist im GroGen und Ganzen

richtig, aber noch lange nicht zur Identifizierung ausreichend. Aus den Mafi-

angaben bei Heller geht hervor, dafi ihm das Blatt in unserer Form nicht

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905.
~
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vorgelegen hat. Es mifit namlich 3 Z. 9 L. in die Breite, was aber nur fur

den szenischen Vorgang zutrifft, der jedoch bei uns noch seitlich von orna-

mentierten Pilastern begleitet ist. In dieser Form hat der Holzschnitt eine

Breite von 13,2 cm und eine Hohe von 14,2 cm. Bleiben wir zunachst bei

den Pilastern, so sind dieselben mit vertieft gedachten Fiillungen versehen,

welch' letztere auf schwarzem Grunde ein in Weifi atisgespartes, leicht schraf-

Abb. 1. Peter Flotner. Reimers

fiertes aufsteigendes Ornament zeigen. Dasselbe wachst aus einem mit einem

Band umwundenen Grundstamm heraus und besteht aus einigen groCeren

Akanthusblattern und anderem kleineren Blattwerk. Etwa in der Mitte be-

merken wir zwei dockenformige Glieder. Ist auch das Ornament beiderseits

gleich gedacht, so ist die Detailausfuhrung dennoch keine vollkommen iiber-

einstimmende, wie eine Vergleichung an Hand der Reproduktion (Abb. 1)
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sehr bald dartun diirfte. Beschaftigen wir uns nunmehr mit der Darstellung
selbst! In der linken unteren Ecke liegt, unter sich das Gewand der tot-

geglaubten Thisbe und dariiber sein Federhut, an einem leicht ansteigenden

Hiigel Pyramus. Er tragt Landsknechts-Kleidung. Auf dem rechten Knie,

das emporgezogen ist, ruht die linke Hand. Die rechte ist iiber den rechten

Oberschenkel gelegt. Mitten in der Brust steckt ein Schwert. Der Kopf ist

nach rechts geneigt, die Augen sind geschlossen. Von rechts her kommt in

eiligem Lauf Thisbe herbei, um den Kopf einen Lorbeerkranz, die Hande

klagend zusammengefaltet, das Gewand am Saum wie von einem Windstofi

etwas aufgebauscht. Im Mittelgrunde links ist teilweise der steinerne Trog
eines Brunnens sichtbar. Aus dem Ausgufi einer aufstehenden Saule stromt

Wasser in das Becken, um dessen hintere Ecke soeben der Lowe verschwindet.

Im Hintergrunde links wie auch im Mittelgrunde rechts bemerken wir grob
charakterisierte Baume.

2. Das Urteil des Paris. Reimers 85. Reimers beschreibt diesen

Holzschnitt ebenfalls im Anschlufi an Passavant (III, S. 254, 8). Auch hier

hat er sich nicht genau an dessen Darstellung gehalten, was entschieden

besser gewesen ware. Denn so muC man glauben, dafi Paris ebenfalls wie

die drei Gottinnen steht, wahrend doch schon Passavant richtig angibt, daC

er zur Rechten sitzt. Ob Passavant das Blatt vorgelegen hat, mochte fast

fraglich erscheinen, da er sich ziemlich getreu an Heller anlehnt. Sicherlich

aber haben Beide den Holzschnitt nicht in unserer Form gesehen; denn bei

uns zeigt die eigentliche Darstellung ebenfalls eine von Passavant und Heller

nicht mitgemessene Pilastereinfassung. (Abb. 2). Mit derselben ist das Blatt

12,9 cm breit und 14,3 cm hoch. In dem weifi auf schwarz gezeichneten Orna-

ment der Pilasterfiillungen uberwiegt das schon auf dem vorigen Holzschnitt

auftretende Dockenmotiv. Dazwischen sind kleinere Blattzweige und groCere

Akanthusblatter angebracht. Von den vorn links befindlichen Gottinnen sind

nur zwei voll sichtbar und zwar mit den bekleideten Korpern en face gesehen,

wahrend die dritte links dahinter nur eben mit dem Kopf hervorschaut.

Paris, in die modische Tracht der 1. Halfte des 16. Jahrhunderts gekleidet,

sitzt im Vordergrunde rechts, mit dem Riicken gegen den rechten Pilaster

gelehnt, auf dem in die Hand des auf das emporgezogene rechte Knie auf-

gestemmten Armes gestiitzten Haupte einen Hut mit groCen Federn, mit der

Linken den am Boden liegenden Apfel von oben fassend. Gleich hinter ihm

schaut ein bartiger alter Mann hervor, der nach links hin auf die drei Gottinnen

einredet. Im Hintergrunde rechts und links sehr derb gezeichnete Baume

und in der Mitte ein Brunnen mit beiderseitigem Ausgufi.

3. Eine nackte Frau. Reimers 87. Auch hier ist die von Reimers

im Anschlufi an Passavant (HI, S. 255 f., 27) gegebene Beschreibung unzu-

reichend. Die wesentlichen Momente sind aufier Acht gelassen. Das Ganze

hat eine Vereinfachung erfahren, die von dem Original keine geniigende Vor-

stellung mehr verschafft. Auch Passavant kennt das Blatt nicht durch Au-

topsie, da er Heller als Quelle angibt. Was letzterer sagt, trifft im Allge-

meinen zu. Nur schmiickt das Haupt nicht eine Feder, sondern ein Feder-
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hut. Auch hat er nicht erwahnt, dafi von links her eine Frau mit einem

flachen Gefafi in der Hand heranschreitet, wie auch noch hinzuzufiigen ware,

dafi am rechten Blattrand ein Baum aufsteigt, dessen einer Ast weit nach

links die figiirliche Gruppe iiberragt. Das Blattwerk ist wiederum sehr roh

charakterisiert. Ich glaube, dafi der szenische Vorgang kaum anders zu deuten

ist, als wie es von Lange (a. a. O. S. 21) geschehen ist. (Abb. 3). Wir werden

Abb. 2. Peter Flotner. Reimers 85.

darin wohl eine, allerdings recht freie Allegoric der Wahrheit zu sehen haben,

welche der schlichte, wenn auch beschrankte Mann in der unverhulltesten

Weise offenbart. In welcher Beziehung aber hierzu die Frau mit der flachen

Schale steht, vermag ich nicht zu sagen. Die Grofienangaben bei Heller tun

dar, dafi ihm der Holzschnitt wiederum ohne die an unserem Exemplar vor-

handene Pilastereinfassung vorgelegen hat. Mit derselben mifit es in die



VON DK. FRITZ TRAUGOTT SCHULZ. 53

Breite 13,1 cm, in die Hohe 14,1 cm. Die Ornamentation stimmt beiderseits

nur im Allgemeinen iiberein. Im Einzelnen sind mancherlei Abweichungen
vorhanden. So zeigt z. B. das mit senkrechten Rillen versehene runde Glied

im oberen Teil des rechten Pilasters an der korrespondierenden Stelle des

linken schrag gelagerte Rillen. Die Durchfiihrung des Ornamentes ist eine

kandelaberartige. Als Bekronung dient eine Taube.

Abb. 3. Peter Flotner. Reimers 87.

Excurs (Vitruv).

Reimers fiihrt unsere drei Holzschnitte unter der Rubrik Aus dem

Vitruv des Rivius. Niirnberg 1548 auf, obwohl hierzu doch schon an sich

kein Grund vorlag, da Heller und Passavant, auf die er sich doch ausdriick-

lich beruft, eine derartige Zuweisung nicht vorgenommen haben. Und tat-

sachlich fehlen auch die Blatter in der Vitruv-Ausgabe, ja, ich wiifite kaum,
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zu welchem Kapitel sie iiberhaupt als Illustrationen gedient haben sollten.

Ganz entschieden ist iibrigens Reimers in der Zuteilung der Bilder des Vitruv

an Flotner nicht immer richtig verfahren, aber Lange diirfte vielleicht doch

zu weit gegangen sein. Dafi Flotner in umfassendem Mafie als Illustrator

tatig war, ist nicht zu bezweifeln. Doch diirften z. B. von den Darstellungen

auf den Blattern 1319 (S. 42) hochstens diejenigen auf Bl. 13a, Bl. 15, auf

Bl. 18a und Bl. 19 (die beiden Satyrn) bestimmt von Flotner herriihren. Aber

warum schreibt Reimers nicht auch das grofiartige Bl. 11 a, mit der Uber-

schrift Circkels/ Richtscheid vnd aller gebreuchlichen Geometrischen Instru-

ment
/ kiinstliche fiirbildung* (siehe Lange S. 31, 1) dem Meister zu, das doch

ganz sicher von Flotner ist, sicherer als manches andere des Vitruv, ja, das

ich geradezu als ein Kapitalblatt hinstellen mochte, finden wir doch hier

um allein vom Gegenstand zu reden alle die fur den Bildschnitzer charak-

teristischen Geratschaften wieder, welche Flotner an zweien der Pilaster des

Hirschvogelsaales (siehe die Abb. 12 in meiner kleinen Arbeit der Hirsch-

vogelsaal zu Niirnberg, Niirnberg 1905, Verlag von J. L. Schrag) auf be-

schranktem Raum in so reizvoller Art zusammengedrangt hat, halt doch ferner

der kleine Knabe inmitten der Darstellung in der erhobenen Rechten das als

fur Flotner so bezeichnend gepriesene Fliigelpaar! Ich meine, dafi hier die

Verwandtschaft mit den iibrigen Arbeiten Flotners mehr als auffallend be-

zeichnet werden muft. Das blofie Vorkommen ahnlicher Ornamentmotive,
worauf Reimers manchmal so grofien Wert legt, kann schwerlich beweisend

sein, wenn sonst der schneidige Strich, die kernige Sprache der so positiv be-

stimmten Form fehlt. Der Stil muG stets und standig bei der Zuweisung ent-

scheidend mit in die Wagschale geworfen werden; kleinere Aufierlichkeiten

haben noch lange keine bindende Beweiskraft. Gegen derartige Argumentationen
diirfte wohl prinzipiell Front zu machen sein. Grofie Wahrscheinlichkeit besteht

auch dafiir, dafi die Eygentliche Contrafactur des gewaltigen Schloss Meyland/
mit etlicher desselbigen wehren verzeichnung (Bl. 40 b) auf Flotner zuriick-

geht, ebenso auch und das in hoherem Grade die leicht hingezeichnete

belagerte Festung auf Bl. 42. Weiter diirften von Flotner herriihren der

achteckige Turm von Marbelstein zu Athen (Bl. 46 b) mit dem flotenblasenden

Triton (in besonderem Rahmen zur Rechten) und die mehr skizzenhaft be-

handelten Wetterfahnen auf Bl. 47 a. Am Amusium auf Bl. 48 a ist ja gewifi

viel von den fur Flotner bezeichnenden Motiven angebracht, doch mochte ich

gerade bei diesem Blatt der Ansicht zuneigen, dafi es sich nicht um eine

eigenhandige Arbeit Flotners handelt; dazu ist denn doch die Ausfiihrung zu

lasch und zu flau. Eine Zeichnung Flotners hat ja wohl sicher vorgelegen,
aber der Holzschnitt stammt, was auch bei vielen anderen Blattern ange-
nommen werden mufi, von einem berufsmaCigen Techniker her. In den

beiden grofien figiirlichen Holzschnitten, der Wirkung der Erfindung des

Feuers und der Erfindung des Wohnbaues durch die ersten Menschen, steckt

ebenfalls manches an Flotner Erinnerndes. Moglicherweise haben auch hier,

welcher Ansicht auch mein Kollege Dr. Hagelstange ist, Zeichnungen Flotners

vorgelegen; als fur Flotner sehr charakteristisch mochte ich sie denn doch
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nicht zu benennen wagen, wie Lange es tut. Nicht unberechtigt mochte es

ferner sein, die Augenscheinliche bezeichnung des Griechischen Maurwercks/
nach der meinung Vitruuij auf Bl. 81 a mit Flotner in Zusammenhang zu

bringen. Schreibt man ihm die oben genannten landschaftlichen'Darstellungen

zu, so wird man dies auch bei der Figur des gantzen gebews /
vom Kunig

Mausolo zu Halicarnasso auffgericht* (Bl. 84
tb) tun miissen. Weiter mochte

ich noch folgende Blatter zu Flotner in engere Beziehung bringen : Die

Augenscheinliche anzeigung wie in die grundlegung menschlicher glidmassung
nach rechter Symmetri /

ein andere kleinere vierung in die grosser einzu-

bringen sey /
dem mitlern Centro des nabels proportionirlich vnd gerecht

auf Bl. 101 b, das jonische Basament auf Bl. 124 b, das jonische Kapital auf

Bl. 126a, die Gerechte Symmetrische abtheilung der Jonischen Columnen

auf Bl. 127 b, die hiibsch erfundenen Wasserspeier auf Bl. 129b, die Kapitale,

Saulen und den Pilaster auf Bl. 134a und b, den Laubkranz auf Bl. 135a,

die Kapitale auf Bl. 136 b, 137 a, 143b und 144b, die Donnerstrahle auf Bl.

146a, die Basamente auf Bl. 147 b, das Portal auf Bl. 154 b, das heidnische

Opfer auf Bl. 158a, die Badstube auf Bl. 187b, den Hafen auf Bl. 191 a, die

Darstellung Augenscheinlich exempel, wie auss dem auffsteigenden dunst

Wasser zu suchen vnd finden
/
auch zu leiten sey nach der lehr Vitruuij

auf Bl. 243 a, die romische Wasserleitung auf Bl. 258 b, die Wasserrader

auf Bl. 303 b und 304a, das Segelschiff auf Bl. 31 Ib und das Kriegsschiff

auf Bl. 320a.

Wie gesagt, Lange scheint mir in der Zuweisung der Vitruv-Illustrationen

an Flotner zu weit gegangen zu sein, wahrend Reimers viel zu zuriickhaltend

gewesen ist. Meine Aufstellung bewegt sich in der Mitte zwischen beiden,

indem sie versucht, das zu eruieren, woriiber hinsichtlich der Autorschaft

Flotners Zweifel nicht mehr bestehen konnen, was also von Flotner wirklich

eigenhandig herriihrt, wozu natiirlich auch die Aeolipilae und die Gefafie

gehoren, wie auch die signierte Darstellung auf Bl. 198 b.

Stilkritische Betrachtung.

Daft unsere drei Holzschnitte mit Flotner in Zusammenhang stehen und

in allem seine Eigenart offenbaren, brauche ich wohl kaum zu beweisen.

Etwas anderes ist es, ob sie auch technisch von ihm hergestellt sind. Und

das mochte ich stark bezweifeln. Es wurde schon oben bemerkt, daft wir

es mit spateren Abdriicken zu tun haben. Aber ganz abgesehen davon, daft

so die Darstellungen schon an sich kraftiger und einseitiger in den Conturen

und Schattenpartien ausgefallen sind, als wir es von originalen Abdriicken

gewohnt sind, so blickt doch aus allem eine Rohheit des Schnittes heraus,

die wir bei dem sonst mit Sorgfalt und peinlichem Fleifi seine Arbeiten

durchfuhrenden Kiinstler nicht finden. Von vorneherein liegt darum der

Gedanke nahe, dafi Flotner nur die zeichnerischen Unterlagen geliefert, die

Ausfuhrung aber einem anderen Kiinstler iiberlassen hat. Dies wird zur Ge-

wifiheit, wenn wir etwas in die Details eindringen. Beginnen wir mit den

einfassenden Ornament-Leisten ! Wo immer wir bei Flotner auf schwarzem
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Grunde weifi ausgesparten Ornamenten begegnen, konnen wir nicht genugsam
den feinen Strich, das Prazise der Zeichnung und die Klarheit der Darstellung

bewundern. Von diesen Vorziigen ist bei dem ornamentalen Beiwerk unserer

Holzschnitte keiner anzutreffen. Ja, die Freiheit des Holzschneiders scheint

hier sogar eine sehr weitgehende gewesen zu sein, denn wir werden nur im

Allgemeinen an Flotners Stilart erinnert. Betrachten wir dann die Charakte-

risierung des Baumschlags, so vermissen wir die grofiziigige Behandlung, die

bei aller Flottheit doch das Wesen wiedergibt. Die Art Flotners ist ja deut-

lich herauszufiihlen, doch erscheint sie durch Nicht-Eingehen auf die Vor-

nehmheit der Linienfiihrung, durch Verzettelung in iiberfliissige Strichlagen

verflacht. Hinsichtlich des figurlichen Teils kann ich mich kurz fassen. Wohl
hat Flotner mit Vorliebe die Parallelschraffierung angewandt. Aber unter

seiner Hand nimmt der Strich bei der Modellierung von Korper und Gewand
eine ganz andere Gestalt an, er besitzt schon als Einzelstrich in sich plastische

Kraft und verlauft nicht in dieser gleichmafiig ebenen Art, wie sie auf den

vorliegenden Holzschnitten zu Tage tritt. Wir haben also hier wiederum

einen Fall vor uns, der zeigt, wie es moglich ist, dafi die individuelle Kraft

des schaffenden Kiinstlers durch die reproduzierende Technik in Vielem ver-

wischt werden kanri, so dafi das nunmehr fertige Bild nur noch entfernt an

das Original erinnert !

Unsere drei Holzschnitte finden sich auch bei Derschau abgedruckt,

jedoch nicht als Einzelblatter, sondern in der Reihenfolge Reimers 84, 87

und 85 nebeneinander gestellt , eng zusammengeriickt mit gemeinsamen

Mittelgraten und oben wie unten von geraden Linien scharf begrenzt, sodafi

sie sich als einheitliches Ganzes darstellen. Stofit man unsere Exemplare
ebenso wie bei Derschau zusammen, so erhalten wir oben und unten keine

geraden Linien, da das Blatt Reimers 87 etwas kleiner ist als die beiden

anderen, die ebenfalls nicht von gleicher Grofie sind. Moglicherweise sind

die Holzstocke spaterhin verandert und mit den unten erwahnten zu einem

einzigen Stock durch entsprechendes Zuschneiden zusammengefugt worden.

Schreiben wir aber die beregten Blatter in der Zeichnung Flotner zu,

so miissen wir dies auch noch mit den drei weiteren Holzschnitten tun,

welche Derschau unter jenen abdruckt. Sie sind im Text bezeichnet als:

eine Liebeserklarung auf dem Spaziergange, eine bey Tische und eine im

Reiten. Sie befinden sich mit jenen ersten, wie bemerkt, auf einer Holzplatte.



EINE NURNBERGER HAUSKAPELLE. ')

VON DR. FRITZ TRAUGOTT SCHULZ.

(Mit zwei Tafeln und einer Abbildung im Text).

Zu
den wesentlichen Bestandteilen des Nurnberger Wohnhauses, wenigstens

des Hauses der Vornehmen und Begiiterten, gehorte auch die Hauskapelle.

Vielfach findet man noch heute in den Hausern der Altstadt meist mit Kreuz-

gewolben iiberdeckte Raume, deren Anlage und architektonische Ausbildung
eine friihere Beniitzung zu sakralen Zwecken sehr wahrscheinlich machen.

Eine urkundliche Bestatigung dafiir diirfte sich jedoch wohl im einzelnen Falle

nur selten beibringen lassen, sodafi wir uns mit dem, was wir vorfinden,

bescheiden miissen und unsere Argumentationen dementsprechend nur mit

Vorsicht zum Ausdruck bringen diirfen. Ganz und garnicht aber waren wir

bislang iiber die innere Einrichtung einer solchen Hauskapelle, iiber ihre

Ausstattung mit Altaren, Bildwerken, Gemalden und anderem Zubehor unter-

richtet; denn tatsachlich hat sich nirgends eine solche in einem privaten

Wohnhause erhalten. So sind wir denn lediglich auf etwa noch vorhandene

Abbildungen angewiesen, die sich aber wohl nur selten vorfinden diirften.

Auch wird es sich dann noch sehr fragen, ob man immer eine solch wert-

volle und zuverlassige Darstellung in die Hand bekommen wird, wie es die

von Georg Christian Wilder von der Hauskapelle im ehemaligen Haus

zum goldenen Schild gezeichnete in der im Germanischen Museum auf-

bewahrten Kupferstichsammlung der Stadt Niirnberg ist. Sie ist aquarelliert

und im Jahre 1854 ausgefuhrt. Von hingebender Liebe zu den Bauten und

Kunstschatzen seiner Heimatstadt erfullt, hat sich dieser Kiinstler deren bild-

liche Darstellung zu einer seiner Hauptaufgaben vor Augen gestellt. Davon

zeugen nicht nur seine zahlreichen geistreichen Radierungen, hierfur sind

auch seine mit unendlicher Sorgfalt und feinem Verstandnis meist in Wasser-

farben ausgefiihrten Zeichnungen beweisend. Ihm ist das hohe Verdienst

1) Diese Abhandlung fufit auf dem Material, welches vom Verfasser bei der vom
Verein fur Geschichte der Stadt Niirnberg unternommenen Inventarisierung des Nurnberger
Wohnhauses zusammengetragen wurde. Auch die Abbildungen gehen auf Aufnahmen,

welche vom Verfasser zu diesem Zweck angefertigt wurden, zuriick.

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905.
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zuzuerkennen, dafi er uns auf diese Weise viele heute nicht mehr vorhandene

Bauten und Kunstschatze im getreuen Bilde iiberliefert hat.

Das Haus zum goldenen Schild fiihrt seinen Namen von einem ehemals

iiber dem Haupteingang angebracht gewesenen, von zwei Engeln in Relief-

plastik gehaltenen , vergoldeten Schilde ,
der als Erinnerungszeichen dafiir

dienen sollte, dafi hier im Jahre 1356 die ersten 23 Kapitel der goldenen
Bulle bekannt gegeben worden sind 2

) (Text-Abbildung). Murr gibt in seiner

Beschreibung der vornehmsten Merkwiirdigkeiten in der Reichsstadt Niirnberg,

Niirnberg 1801, S. 231 als das Zimmer, in welchem im Jahre 1356 die

goldene Bulle ist errichtet und promulgiert worden, den westwarts an die

Kapelle anschliefienden
, spaterhin einmal untergeteilten , grofien Raum an.

Wie er uns weiter berichtet, wurde auf dem Altar der Kapelle jedesmal vor

dem Anfange des Reichstags Messe gelesen. Er hat seinen Ausfiihrungen

eine Kupfertafel mit einem Blick in die Kapelle von Westen und eiriem

GrundriC des 2. Stockes des Hauses mit eingeschriebenen Mafien beigegeben.

Das Haus befand sich damals im Besitz der Niirnberger Patrizierfamilie von

Grundherr. 1387 aber verauGerten es Hermann Grundherr und seine Gattin

Barbara an Fritz Ammon. 1405 wurde es durch Conrad Haller von Philipp

Grofi erkauft, um dann bis zum Jahre 1584 im Besitz der Hallerschen Familie

zu bleiben. Wie das gegen Ende des vorigen Jahrhunderts durch Veranderung
der Fassade und des westlichen Daches sowie auch durch Umbauten im

Inneren umgestaltete grofie Haus ehemals ausgeschaut hat, lehrt uns der in der

Text-Abbildung reproduzierte Kupferstich von Boener mit dem Umzug der Huf-

schmiede aus der Zeit um 1700. Die verschiedenen Fensterhohen und der

besondere Eingang in dem auch heute noch niedriger bedachten, zweiachsigen

ostlichen Teile machen wahrscheinlich, dafi der Bau aus zwei ursprunglich

getrennten Teilen spaterhin zu einem einheitlichen Ganzen zusammengeschweifit
worden ist. An einem Fenster des 1. Stockes war, wie der Boenersche Stich

zeigt, friiher ein chorleinartiger Ausbau und an der freien Stidwestecke eine

Madonna mit dem Kinde in Vollplastik angebracht.

An der Stelle des 2. Stockes nun, wo der Boenersche Kupferstich die

beiden kleinen rundbogigen Fensterchen zeigt, befindet sich noch die ehe-

malige ,
letzthin jedoch in selbstandiger Weise vollkommen modernisierte

Hauskapelle, von deren Inneneinrichtung uns das obenerwahnte Aquarell von

Wilder (Tafel 1) zuverlassige Kunde gibt. Hinzu kommt noch eine ebenfalls

von Wilder herriihrende Aquarellskizze zu dem grofien Tafelbilde der Altar-

seite, welche der jetzige Hausinhaber, Herr Buchdruckereibesitzer und Ver-

leger Hans Sebald, aufbewahrt. Zur Vervollstandigung meiner Schilderung
dienen dann noch einige gelegentlich der letzten Restauration angefertigte

Pausen, die Photographic eines auf die Innenflache der Altarnische gemalten

Engels sowie mundliche Mitteilungen des Besitzers.

Der Kapellenraum hat im Grundrifi die Gestalt eines mit den Schmal-

seiten nach Norden und Siiden gerichteten Rechtecks. Die Nordseite wurde

2) E. Reicke, Geschichte der Reichsstadt Niirnberg, Niirnberg 1896, S. 295.
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von einer, die Siidseite von zwei kleinen rundbogigen Lichtoffnungen durch-

brochen. Er wird, wie das Wildersche Aquarell erkennen lafit, von einer

Spunddecke ,
deren Balken den Langsseiten parallel laufen

,
nach oben

abgeschlossen. Heute ist letztere durch eine dariiber gelagerte moderne

Felderdecke dem Blick entzogen. Sie war in spatgotischer Weise bemalt,

indem parallel zum 'Unterzug zehn weitere Querbalken, jedoch in Malerei,

aufgetragen waren, sodaC kleine quadratische Kassetten entstanden, welche

abwechselnd blau und rot angelegt und mit grofien stilisierten Rosen aus-

gefullt waren. Die Kreuzungspunkte der Langsbalken mit dem Unterzug und

den gemalten Querbalken waren durch Nagelkopfe markiert. So berichtet

uns wenigstens Wilder. Eine aquarellierte Darstellung eines Teiles der Decke

aus dem Jahre 1889 zeigt jedoch sowohl an den Ecken der Felder wie in

den Mitten der Seiten goldene Sterne. Die Rosen sind weifi getont, die

Eckblatter grim gefarbt. Der Fufiboden war mit roten und blauen Flatten

in schachbrettformiger Anordnung belegt.

Die Wande waren teils mit Tafelbildern, teils mit plastischen Kunst-

werken, teils auch mit Wandmalereien geschmuckt. Es liegt in der Natur

der Sache, daft sich die Ostseite auch in unserer Kapelle besonders eindrucks-

voll prasentiert, nimmt sie doch in alien Raumen kirchlichen Charakters eine

bevorzugte Stellung ein. So ist der Altar in eine eigene, flachbogig iiber=

wolbte Nische eingebaut. Dieselbe war, wie bei der letzten Restauration
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konstatiert wurde, ehedem bemalt; heute ist sie vermauert. Links wurde

ein Engel die Laute, rechts ein solcher die Harfe spielend, aufgedeckt. Das

die Darstellungen umgebende Rankenwerk weist sie etwa der Mitte des

15. Jahrhunderts zu 3
).

Der Altartisch war scheinbar mit einer Friihrenaissance-

Ornamentation und zwar in Rotbraun auf hellgelbem Grunde bemalt. Uber

den Altartisch hing eine gestickte Decke herab. Das Retabulum stellt sich

als Triptychon dar, in dessen Mittelschrein eine Maria mit dem Kinde sichtbar

ist. In der Mitte des durchbrochen geschnitzten Aufsatzes bemerken wir

eine im Gebet knieende Figur. Auf der Mensa stehen zwei barocke Messing-
leuchter. Lebhaft polychromiert ist der schlichte Baldachin, welcher, an der

Decke befestigt, liber dem Altar schwebt. Ganz entschieden mufi der Altar

sowohl durch die leuchtende Kraft der Farben wie durch seine Stellung

unwillkiirlich den Blick des Eintretenden auf sich gezogen haben, wie er sich

denn schon auf der Darstellung als wichtigstes Ausstattungsstiick aus seiner

Umgebung heraushebt. Zur Rechten der Altarnische waren zwei kleinere

Tafelbilder angebracht, das eine mit einer Darstellung des Gekreuzigten, das

andere mit dem Kopf des Schmerzensmannes. Scheinbar gehoren sie dem

Anfang des 16. Jahrhunderts an. Eine ganz bedeutende Schopfung aber

mufi das grofie, zur Linken des Altares befindlich gewesene, etwa der Zeit

um 1480 1490 angehorende Gemalde gewesen sein. Sowohl der figurliche

Teil wie auch die mit Verstandnis komponierte Landschaft lassen auf einen

sich weit iiber das Mittelmafi erhebenden Kiinstler schliefien. Ob es Wohl-

gemut gewesen ? Es ist eine Darstellung des Auferstandenen, welcher, gemafi

der spateren Auffassung, dem geofmeten Grab entstiegen. Zu seinen Seiten

knieen, in faltenreiche Gewander gehiillt, Maria und die zwolf Apostel. Dariiber

schwebt in einer Wolke Gott Vater mit dem heiligen Geist in Gestalt einer

Taube, umgeben von Engeln. Rechts und links davon halten zwei fliegende

Engel lang flatternde Spruchbander. Rechts und links oben in den Ecken

finden wir Sonne und Mond dargestellt. Unten kniet die 18 Kopfe zahlende

Familie des Stifters und seiner Gattin. In der rechten Ecke lehnt das Pirk-

heimersche Wappen, in der linken das der Familie von Ploben. Als Hinter-

grund dient eine bergige Landschaft mit einer von Mauern umgebenen Stadt.

Ob sich das Bild irgendwo erhalten hat, vermag ich nicht zu sagen. Vielleicht

gelingt es anderen, dasselbe auf Grund meiner Beschreibung (siehe auch

Tafel 1) ausfindig zu machen. Keine Erklarung vermag ich fiir das Wandbild

links von diesem Gemalde zu geben. Unter einem viergeteilten Wappenschild
mit einem Stern als Helmzier steht an einem plump gezeichneten Tisch eine

fremdartig gekleidete Frau, eine Darstellung, welche nur wenig in den Rahmen
des Ganzen hineinpassen will. Reich dekoriert ist auch die nordliche Schmal-

wand. Links vom Fenster sehen wir drei plastische Figuren, rechts ein

grofieres Tafelbild. Auf diesem scheint eine Himmelfahrt Maria dargestellt

zu sein. Bestimmtes lafit sich bei der aphoristischen Skizzierung des Bildes

auf dem Wilderschen Aquarell nicht sagen. Was die plastischen Bildwerke

3) Ich urteile hier lediglich nach einer seiner Zeit angefertigten Photographic des

Engels mit der Laute.
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anbelangt, so diirfte die grofiere Figur, ein polychromierter heiliger Bischof

mit Krummstab und Schwert, dem Ende des 15. Jahrhunderts angehoren.
Der kleinere Crucifixus daneben entstammt vielleicht der gleichen Zeit. Was
das Schnitzwerk dariiber vorstellen soil, lafit sich an der Hand der vorliegenden

Zeichnung nicht feststellen. Auf einem hohen Postament steht vor einem

Stamm eine Figur. 1st es ein Kdnig (Karl IV.?)? oder bezieht es sich auf

das Martyrium einer Heiligen ? Kommen wir nunmehr zur gegeniiberliegenden,

also der siidlichen Schmalwand, so fallen hier zunachst die hohen Kerzen-

halter zu den Seiten der damals noch rundbogig geschlossenen Fenster auf.

Der zylindrische Schaft ist korkzieherartig von einem Band umwunden. Der

obere Teil, welcher den Dorn tragt, ist mit Blattwerk verziert und von einem

Zinnenkranz bekront. Zwischen den Fenstern hangt in mittlerer Wandhohe
ein kleiner Hausaltar mit bemalten Fliigeln und mit einem Crucifixus iiber

einem hohen barocken Postament als Bekronung.
Dafi ein auf Farbenwirkung berechneter, in der Ausdehnung wie in

der Hohe beschrankter Raum an Intimitat der Raumstimmung durch Einfugen
von Glasmalereien in die Fenster noch bedeutend gewinnt, haben die Alten

ebenso gut wie wir vielleicht noch besser !
--

gewufit. Schon im 14. Jahr-

hundert sind in der Kapelle Glasmalereien vorhanden gewesen. Unter den

Glasscheiben des Germanischen Museums befindet sich namlich auch eine

Tafel, die nach zuverlassiger Uberlieferung aus der Kapelle stammt. Sie

gehort etwa der Mitte des 14. Jahrhunderts an und bringt eine Darstellung

der Kreuzigung mit Maria und Johannes und zwei unten knieenden, kleiner

gezeichneten Frauen. Sie mifit 20 cm in der Breite und 59,2 cm in der

Hohe (innere Darstellungsflache) und wurde vom Antiquar Pickert erkauft,

der sie im Jahre 1856 von der Famile von Grundherr erworben hatte. (Vgl.

auch den Katalog der im Germanischen Museum befindlichen Glasgemalde
aus alterer Zeit, 2. Auflage 1898, M. M. 27.) Die Malerei (Tafel 2) ist von

seltener Leuchtkraft und Klarheit der Farben. Maria ist in ein grimes,

Johannes in ein rotes Untergewand gekleidet. Der Mantel der Maria ist rot,

derjenige des Lieblingsjiingers griin gefarbt. Die Falten sind in saftigem

Schwarz angedeutet. Das Kreuz und der Lendenschurz zeigen violette

Tonung. Die drei Hauptfiguren haben blaue Heiligenscheine. Die Neben-

figuren sind in violette und blaue Gewander gehiillt. Das Inkarnat ist leicht

rosa angehaucht. Der Gesichtsausdruck ist bei alien Personen leidlich gegliickt.

Wundervoll nimmt sich das die iibrige Flache der Glasscheibe fiillende, in

Weifi auf rauhem braunlichen Untergrunde ausgesparte Ranken- und Blatt-

werk aus. Mit Recht hat Essenwein diese Tafel eines der am meisten

charakteristischen Beispiele unter den fiir Hauskapellen hergestellten Glas-

malereien genannt. Sicherlich gehort sie auch zu den kiinstlerisch und

technisch hoher stehenden Stiicken dieser Gattung. An welcher Stelle sich

dieselbe in der Kapelle befunden hat, ist aus der Wilderschen Zeichnung

nicht ersichtlich. Ja, man mufi auf Grund derselben annehmen ,
dafi sie

damals schon nicht mehr in der Kapelle selbst angebracht war. Sehen wir

nunmehr, soweit ein Erkennen moglich ist, was fiir Glasbilder zu Wilders
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Zeiten in die drei Fenster des Kapellenraumes eingefiigt waren ! In das

nordliche Fenster waren oben eine grofiere Scheibe mit einer Geburt und

darunter zwei schmalere Scheiben je mit einer einzelnen Gestalt eingesetzt.

Die beiden Fenster der siidlichen Schmalseite enthielten unmittelbar unter

dem Rundbogen je eine runde Scheibe, die eine mit dem Hallerschen, die

andere mit dem Grundherrschen Wappen, dann je eine grofiere rechteckige

Scheibe, die des westlichen Fensters mit einer Anbetung der Konige, und

weiter nach unten schliefilich je zwei kleinere Rundscheiben, deren Inhalt

sich nicht mit Sicherheit angeben lafit. Moglicherweise konnen es Dar-

stellungen der vier Evangelisten mit ihren Attributen gewesen sein.

Wie die Westwand der Kapelle, die Eingangswand, friiher ausgesehen

hat, dariiber hat uns Wilder leider nichts mitgeteilt. So miissen wir uns

darauf beschranken, zu berichten, was bei der im Jahre 1889 vorgenommenen

Modernisierung des ganzen Raumes vorgefunden wurde. Am nordlichen Teile

der Wand wurden Spuren eines Christophorus mit dem Jesusknaben gesehen.

Im siidlichen Teile stiefi man auf zwei schildtragende Engel mit den Wappen
von vier Kurfiirstentiimern. Von einem derselben liefi der Inhaber des Hauses

seiner Zeit eine Pause anfertigen. Sie lafit vermuten, dafi diese Darstellungen

flott gezeichnet waren. Das Gewand des Engels ist mit herzformigen Blumen

verziert. Die Wappen der drei iibrigen Kurfiirstentiimer wurden in Resten

an der siidlichen Schmalwand zu den Seiten und an dem Wandstreifen

zwischen den Fenstern aufgedeckt. Selbstverstandlich wird
,
worauf mich

Herr Archivrat Dr. Mummenhoff hinwies
,
auch das kaiserliche Wappen

irgendwo angebracht gewesen sein
,

natiirlich an einer bevorzugten Stelle,

vielleicht gleich auften iiber dem Eingang zur Kapelle. Unterhalb der Decke

fand man ein um einen Stab geschlungenes Rankenband
,

das iiber dem

niedrigen rundbogigen Eingang auch nach unten hin fortlief, die Seiten des

Eingangs begleitend. Die Tiire ist auf der Innenseite mit den rautenformigen,

in gestanzter Arbeit abwechselnd den Reichsadler und das Wappen der Stadt

Niirnberg zeigenden Feldern von der friiheren Tiire dekoriert. Auch hat

der alte Turgriff in Form eines gut gravierten Lowenkopfes wieder Verwen-

dung gefunden.
Damals entdeckte man auch an der Ostwand unterhalb der Stelle, wo

das grofie Auferstehungsbild gesessen, die schlechterhaltenen Reste eines

Wandgemaldes mit einer Anbetung der Maria. Auch wurde an der gleichen

Wand unterhalb der Decke mit Ausnahme des zuriickspringenden Teiles

ein Rankenband vorgefunden.
Man ersieht aus alledem, welche Liebe und Sorgfalt auf die Aus-

schmiickung gerade dieser Kapelle, an die sich solch bedeutungsvolle historische

Erinnerungen kniipfen, verwandt worden ist. Bedauerlich ist es nur, daC sie

nicht auch in ihrer friiheren Ausstattung unversehrt auf uns gekommen ist,

und wir darum unsere Zuflucht zu bildlichen Darstellungen und miindlichen

Mitteilungen nehmen miissen, um uns ihre ehemalige Gestalt, so gut es

angehen will, zu rekonstruieren ! Bedauerlich ganz besonders deswegen, weil

es den Anschein gewinnt, als seien hier Kiinstler von Bedeutung tatig gewesen!
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(Mit 2 Tafeln.)

IX.

Die
wichtigste Gruppe der Kastenmobel bilden die Schranke. Als eigent-

liches Mobel miissen sie allerdings die Prioritat in der Entwicklung den

Truhen einraumen. Aber wahrend diese ersteren iiber ihre urspriingliche

kastenformige Gestalt nicht hinauszukommen vermochten, hat der Schrank

die manigfaltigsten Gestaltungen und Kombinationen bis in die neueste Zeit

hinein erfahren.

Der Schrank ist jedenfalls eine jiingere Form des Kastenmobels
,
denn

sein Gebrauch setzt fortgeschrittenere Formen der Lebenshaltung voraus. In

erster Linie ist er wohl urspriinglich kein bewegliches Hausgerat im Gegensatz zu

der stets beweglich gedachten Truhe. Er hat, das ergibt sich aus der Wort-

bedeutung und ihrer Herleitung in den verschiedenen Sprachen zunachst nur

die Bedeutung eines abgeschlossenen Raumes in der Wohnstatte. Schrank

und Schrein bedeuten weiter nichts als einen abgeschlossenen Raum von

Schranken, Schranke*). Die Wandnische mit irgend einem Verschlufi ist sein

eigentlicher Ursprung. Das hat sich bis in die heutige Zeit heriiber erhalten,

keine Mobelgattung hat sich so als eingebautes Mobel - - der Ausdruck ist

ja an sich ein Widerspruch, hat sich aber so eingebiirgert, dafi er wohl bei-

behalten werden mufi eingefuhrt und erhalten. In diesem Fall haben wir

es mit dem eigentlichen Wandschrank zu tun.

Wann der Schrank sich zuerst von der Wand losgelost, dafiir haben

wir keine Belege, im Allgemeinen ist man geneigt als Zeitpunkt fur diese

Wandlung etwa das 13. Jahrhundert anzunehmen. Fiir das nicht sehr hohe

Alter des Schrankes ist auch die Wortbezeichnung in den verschiedenen

Sprachen charakteristisch. Besonders auch, daC die lateinische Sprache keinen

Ausdruck fur Schrank besitzt. Armarium ist erst mittelalterlich und

bedeutet urspriinglich nichts als den Aufbewahrungsort der Waffen des Hauses,

der ebensogut ein Hausraum als ein Mobel sein konnte. Die romanischen

Sprachen (franz. armoire, ital. armadio, span, armajo) haben mit dieser abge-

leiteten Bezeichnung vorlieb nehmen miissen. Auf die deutsche Bezeichnung

Schrank wurde oben schon hingewiesen. Schrein von dem lateinischen scri-

*) S. Heyne, Das deutsche Wohnungswesen, S. 115.
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nium einer zylindrischen Kapsel fur Dokumente entnommen, bedeutet ur-

spriinglich kein schrankartiges Mobel, sondern auch schon im iibertragenen

Sinne den Aufbewahrungsort fur Kostbarkeiten. Ebenso 1st die in den nor-

dischen Sprachen gebrauchliche Bezeichnung skab gleichbedeutend mit dem
Gerat als Gefafi, Schaff, Scheffel. In Niederdeutschland

,
Nord- und Ost-

seelandern ist bis auf die heutige Zeit die Benennung Schapp gebrauchlich.

Da die Behalter fiir Speise und Trank in altester Zeit schon auf Ge-

stellen, Borten
,
aufbewahrt wurden, so diirfen wir im Schrank eine Kpmbi-

nation dieser Gefafigestelle mit der Wandnische erblicken, die zunachst einen

Verschlufi durch Vergitterung erhielt ,
der im Laufe der Zeit sich in einen

solchen durch feste Tiiren umwandelte. Von den heute noch gebrauch-
lichen Ausdriicken Spind,

norddeutsch
,

und Kalter,

siiddeutsch, bezeichnen der

erstere den Behalter fiir Efi-

waren (vom lat. spenda),
der andere einen Kleider-

schrank, in dem die Gegen-
stande gehangt wurden, wah-

rend die ebenfalls suddeut-

sche Bezeichnung'Kasten fiir

Schrank nur die allgemeine

Bezeichnung fiir einen Be-

halter ist (z. B. Getreide-

kasten = Haus fiir Lagerung
von Getreide)*). Das gerade
bei diesem Gerate zu be-

merkende Schwanken in der

Bezeichnung geht von An-

fang an Hand in Hand mit

sehr verschieden gestalteten

Formen, denen eben ihrer

verschiedenen Zweckbestim-

mung gemafi auch verschie-

dene Namen beigelegt wur-

den. Auch das lateinisch-

romanische armarium hat in

almerey, einer Bezeichnung
fiir einen Wirtschaftsschrank,

einen Ableger auf deutschem

Boden erhalten.

Die wesentlichen, ur-

spriinglichen Merkmale des

Schrankes lassen ihn als

Fig. 114. Tyroler Schrank. Ende des 15. Jahrh. *) S. Heyne, 1. c. S. 176 u. 260 f.
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einen hochgestellten Kasten erscheinen, der sich nach vorne durch eine

oder mehrere Tiiren offnen lafit. Wie fur alle Kastenmobel, wie auch fur

Truhe, Kasten, hat die Hausform auf seine Gestaltung bestimmend eingewirkt.

Man konnte sagen, dafi auf kein Mobel die architektonische Gestaltung und

noch mehr die architektonische Verzierung so stark sich erstreckt hat, wie auf

den Schrank. Das erleidet nur insofern eine Einschrankung, als die spateste

Gotik in der Dekoration ein Heriiberdrangen von den architektonischen Or-

namenten
,

die wir als MaCwerk im weitesten Sinn bezeichnen wollen
,

zur

mehr plastischen Dekoration, die sich in vegetabilischen Ornamenten, vielfach

auch in figurlichem Zierrat ausspricht. Plastischer wird die Mobeldekoration

ja auch in dem Sinne, dafi die friihere Beschrankung auf gemalte Verzierung
verschwindet und der geschnitzten, oft iiberreichen Dekoration, die deshalb

keineswegs auf die Farbigkeit verzichtet, weichen mufi.

Wenden wir uns zunachst dem mittelalterlichen Schrank und seinen iib-

lichen Typen zu. Die Untersuchung ist hier insoferne eine erschwerte, als

offensichtlich der Schrank im mittelalterlichen Hausrat nicht entfernt die

wichtige Rolle gespielt hat, als die Truhe. Insbesondere diirfte der beweg-
liche Schrank ein verhaltnismafiig selten vorkommendes Gerat vor dem 15.

Jahrhundert gewesen sein, das spricht in seinem seltenen Vorkommen in den

literarischen Quellen sich allein zur Geniige aus. Daher darf es nicht Wunder

nehmen, dafi Schranke aus der Zeit vor 1400 zu den grofiten Seltenheiten

zahlen. Auch die Sammlungen des Germanischen Museum weisen kein vor

dem Ende des 15. Jahrhunderts entstandenes Exemplar auf.

Die wenigen aus dem hohen Mittelalter heriibergeretteten und bekannt

gewordenen Schranke scheinen insgesamt aus kirchlichem Besitz zu stammen.

Sie besitzen zudem alle eine sehr schmucklose Gestaltung. Sie scheinen in

ihrer ungefiigen Erscheinung, auch dies ist ein Hinweis auf ihre Zusammen-

gehorigkeit mit dem Haus, mehr die Arbeit des Zimmermanns als die des

Schreiners zu sein. Erst die iiber Frankreich im spateren Mittelalter sich

ausbreitende feinere Kultur des Wohnwesens hat dem Schrank eine reichere,

kiinstlerische Gestalt verliehen. Franzosische Kirchenschranke (Noyon) und

deutsche friihe Exemplare zeigen ein direktes Anlehnen der plump gebauten
Kasten an die Hausform durch den oberen giebelformigen AbschluC, wie ihn

beispielsweise drei im Besitze des Grafen Wilczeck befindliche Stiicke zeigen*).

Die Verzierung beschrankt sich bei den beiden dem 13. oder 14. Jahrhundert

angehorigen Stiicken eigentlich wieder auf das massige Eisenbeschlage.

Charakteristisch fur diese Schranke und ebenfalls an die Hausformen

gemahnend, wie sie uns etwa die mittelalterlichen Miniaturen vor Augen
fiihren, ist die Art der im Verhaltnis zur Gesamtbreite schmalen Tiiren.

Beim Wandschrank, resp. der durch holzerne Tiirkleidung. verschlossenen

Wandnische legten praktische Rucksichten, besonders liturgische in den Kirchen

es friihzeitig nahe, den Behalter in verschiedene Facher zu teilen und im

weiteren Verfolge diesen Fachern mehrere gesonderte Turen zu verleihen.

*) Abgebildet bei J. v. Falke, Mittelalterliches Holzmobiliar, Taf 8.

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 9
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Fig. 115. Schrank aus Stewing in Sudtirol. Um 1500.
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Diese leichte Sonderung des Schrankes in zahlreichere Abteilungen trug

wesentlich dazu bei, dem Schrank das Ubergewicht iiber die nach dieser

Hinsicht unpraktischere Truhe zu verleihen. Ein zweites, schon waiter oben

erwahntes Moment war, dafi im Schrank nicht, wie in der Truhe alle ent-

haltenen Gegenstande auf einander gelegt aufbewahrt werden mufiten, sondern

nebeneinander oder hangend, was durch die nach vorn statt nach oben sich

offnenden Tiiren bedingt war.

Bei den angedeuteten manigfaltigen Beziehungen ist nicht zu verwundern,

dafi sich aus dem sehr sparlich erhaltenen Material an Schranken, das vor

den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts entstanden sein kann, eine ge-

naue Klassifizierung und besonders die scharfe Umgrenzung der Provenienz

der einzelnen Typen vollziehen lafit. Dies wird eigentlich erst nach dem

volligen Sieg der Renaissanceformen in Deutschland moglich. Im germanischen
Museum sind zudem nur zwei Landschaftsgruppen aus dem ausklingenden
Mittelalter mit Schranken vertreten. Die tirolische und die nahe verwandte

oberdeutsche, dann die niederrheinische.

Das alteste Stuck diirfte ein Schrank aus Tirol sein
,

der moglicher
Weise den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts angehort. Figur 114

gibt denselben im Bilde wieder. Wie die iiberwiegende Mehrzahl der Tiroler

Mobel ist er ganz schmucklos. Wenn auch, wie immerhin nicht ganz unmog-
lich ist

,
der Aufsatz nicht so alt

,
bezw. dazugehorig ist

,
so haben wir es

doch sicher mit einem schon urspriinglich freistehenden Schrank zu tun.

Die einfachen Verzierungen beschranken sich auf die Vorderseite. Der aus-

gesagte niedrige Untersatz wie das aus aufgespundeten Leisten bestehende

Rahmenwerk hat einfaches ausgestochenes Ornament. 1m Grund desselben,

wie an den Profilierungen sind noch schwache Farbspuren zu erkennen. Das

ausgestochene Ornament des Aufsatzes, dessen Zinnenbekronung modern oder

erneuert ist, zeigt etwas andere und zwar grobere Behandlung. Sehr bezeich-

nend fur die Tiroler Abstammung ist, dafi die Vorderseite rahmenartig auf

Gehrung gearbeitet ist. Die Tiire ist noch in altertumlicher Weise ziemlich

schmal und mit einer starken profilierten Schlagleiste versehen. Auch die

aufienliegenden kraftigen Tiirbander mit den originell aufgesetzten durch-

brochenen Rosetten geben dem Stiicke einen altertiimlichen Charakter. Die

Hohe des Schrankes betragt 1,79 m, die Breite 0,98 m, die Tiefe 0,52 m.

Die nachsten beiden ebenfalls tirolischen Stiicke Tafel III und Fig. 115

sind die schonsten mittelalterlichen Mobelstiicke der Sammlung. Nach An-

gabe des Verkaufers sollen sie aus der Sakristei der Stadtpfarrkirche in

Sterzing stammen. Als Entstehungszeit wird man ungefahr das letzte Jahr-

zehnt des 15. Jahrhunderts annehmen konnen.

Die beiden Schranke stellen die altesten Beispiele eines oberdeutschen,

bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts fur groCere, zweifliigelige Schranke be-

liebten Typus dar, der nicht aus dem Wandschrank, sondern offensichtlich

aus zwei iibereinander gesetzten Truhen der dort gebrauchlichen Art hervor-

gangen ist. Das ergibt sich nicht nur aus dem Aufbau, der stets die Aus-

einandernahme der beiden Schrankstockwerke
,

das Abheben des einen vom
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andern erlaubt, sondern auch aus dem Umstand, dafi zur leichteren Fort-

bewegung ganz gleich wie bei der Truhe bei vielen Exemplaren an den ein-

zelnen Schrankgeschossen Handhaben angebracht sind.

Die beiden vorliegenden Schranke sind vorziiglich in ihrem urspriing-

lichen Zustand erhalten. Sie sind offensichtlich gleichzeitig und moglicher

Weise auch von demselben Meister gefertigt. Ob die Anfertigung speziell

fur kirchliche Zwecke erfolgte oder ob die Schranke erst spater aus profanem

Fig. 116. Oberdeutscher Schrank von 1540.

Besitz als Vermachtnis oder Stiftung an die Kirche gelangten, mag dahin-

gestellt sein. Ihre Anordnung lafit die besondere Bestimmung fur kirchliche

Zwecke wenigstens nicht erkennen. Die Schranke folgen im Allgemeinen
demselben Schema, im Einzelnen aber weisen sie doch mancherlei Verschie-

denheiten auf.

Der auf der Tafel abgebildete ist der reichere. Auf dem uns von

den Tiroler Truhen her schon bekannten reich geschnitzten, durchbrochenen

Untersatz ruht das zweiteilige Untergeschofi. Die mit Full- und Rahmen-

werk gearbeiteten Tiiren sind nach der Mitte zu geriickt und noch verhalt-
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nismafiig schmal. Die Tiiren sind durch eine Schlagleiste getrennt. In den

Fiillungen, die wie samtliche glatten Teile der Vorderseite mit Eschenholz

fourniert sind, hiibsch gearbeitete Griffe. Uber dem Untergeschofi ein nach

alien Seiten etwas hervortretendes ZwischengeschoC mit drei Schubladen.

Dann folgt das in seiner Zusammensetzung dem unteren ganz gleiche Ober-

geschoG und iiber diesem der wie das Untergestell abnehmbare Aufsatz. Die

Anordnung der Dekoration ergibt sich aus der Abbildung. Den auGeren

Rahmen der Schrankgeschosse bilden vorspringende Leisten mit geschnitzten

Fiillungen (Weinranken). Daneben ein vertiefter innerer Fries mit Mafiwerk-

ornament, bezw. einem hiibschen aus Mafiwerk und einer lindenblattahnlichen

Form zusammengesetzten Motiv. Die durchbrochenen, in Lindenholz ausge-

fuhrten Schnitzereien sind auf

blauem, resp. rotem Grund be-

festigt. In der oberen Abtei-

lung treten an Stelle der Ranken-

fiillung Nischen mit Heiligen-

figuren, links der hi. Sebastian,

rechts oben der hi. Georg. Im

Zwischenteil sind an den Schub-

laden und den Zwischenraumen

zwischen diesen in analoger

Weise Mafiwerkfiillungen ange-
bracht auf griinem und rotem

Grund. Am hohen mit Zinnen-

kranz versehenen Aufsatz ist

wieder durchbrochenes Mafi-

werk verwendet. Die Seiten-

teile haben grofiblatteriges Ran-

kenwerk auf ausgestochenem
Grunde

,
der grim gefarbt ist.

An dem Rankenwerk sind samt-

liche kleinen Rundstabe, dunkel

und hell, in Windungen, einge-

legt. Die Arbeit ist eine unge-
mein sorgfaltige und schone,

das ganze Werk ein Meister-

werk der hoch entwickelten

Tiroler Schreinerkunst. Der

Schrank ist 2,62 m hoch, 1,93 m
breit und 0,72 m tief.

Das zweite Exemplar, Fig.

115 hat denselben Aufbau, nur

sind die ornamentalen Teile

etwas anders behandelt. In

der Dekoration iiberwiegen die Fig. m. Schrank aus Koin. Anf. des 16. Jahrh.
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vegetabilischen Elemente, krauses, bisweilen krautartiges Blattwerk die Mafi-

werkteile. Der Mittelteil 1st bei diesem Schrank mit dem Obergeschofi fest

verbunden und enthalt keine Schubladen: Er 1st zweiteilig gestaltet und zeigt

vor mafiig tiefen Hohlraumen das in der Tiroler Holztechnik so beliebte

durchbrochene Gitterwerk. Die Tiiren enthalten in der Fiillung geschnitztes

Mafiwerkornament. Der Aufsatz ist hier massiv, nicht durchbrochen gear-

beitet. Samtliche aufgelegte Schnitzereien sind an diesem Schranke vergoldet

und mit Ausnahme der Fiillungen, wo sparsam graugriiner Grund verwendet

ist, auf hellblauem Grund, was diesem Schranke ein noch festlicheres Ansehen

gibt als dem vorbeschriebenen. Seitlich sind Mittelstiick und Aufsatz mit

grofiblattrigem Rankenwerk auf ausgestochenem Grund bedeckt (Gelb auf

Blau), wahrend Untersatz und Geschofiseiten in derselben Musterung nur be-

malt sind. Auch hier sind die Rundstabe der Profilierungen in Windungen
hell und dunkel eingelegt. Bei diesem Schranke ist im Obergeschofi auch

die erhaltene alte Einteilung von einigem Interesse. Das obere Schrankfach

ist zunachst durch zwei horizontale Bretter in drei Abteilungen geteilt. Die

untere hohere Abteilung hat links ein Geheimfach, dessen Aufienseite aller-

dings durch ausgestochenes Ornament recht kenntlich gemacht ist," wobei der

Grund geschwarzt ist. Aufierdem eine Reihe kleiner Gefache an der Riick-

seite mit dem iiblichen verschiebbaren Vorderverschlufi, ebenfalls mit ausge-

stochenem Ornament. An diesem Schrank sind seitliche Handhaben ange-
bracht. Er ist 2,98 m hoch, 2,15 m breit, 0,72 m tief.

Von einem gleichartigen ,
aber nach den Stilformen vielleicht ein oder

zwei Dezennien jungeren Schrank tirolischer Herkunft besitzt das Museum
ein Bruchstiick, namlich ein Schrankgeschofi. Die innere Umrahmung besteht

hier nur in der aufieren Fiillung mit elegant geschnitztem Blattwerk und reicher

Profilierung, die Einlegearbeit in Renaissanceformen zeigt. Unter den beiden

ganz einfach gehaltenen Tiiren lauft ein ahnlicher durchbrochener Fries. Der

Grund und die Kehlen der Profilierungen sind blau. Das eine Seitenteil

zeigt bunt bemaltes, ausgestochenes Ornament, das zugleich in einem Spruch-
band die Datierung enthalt : ain guet caitigs (zeitiges?) neus jar 1512. Hohe

1,76 m, Br. 1,70 m, T. 0,73 m.

Ein ziemlich viel spaterer und eigentlich seiner Datierung nach schon ganz
der Renaissance angehoriger Schrank ist in Fig. 116 abgebildet. Einer im

Museum lebendigen, aber nicht verburgten Tradition nach soil der aus der

Sammlung des Freiherrn v. Aufsefi herkommende Schrank aus Augsburg
stammen. Das Schema des Schrankes ist dasselbe, wie bei den Tiroler

Schranken, das Fufigestell fehlt und ist durch einen modernen Bretterunter-

satz ersetzt. Die Anordnung der Tiiren ist eine etwas andere, sie sind nicht

unter der Mitte der Geschosse zusammengeriickt, sondern durch einen pfeiler-

artigen Mittelfries ist eine symmetrische Zweiteilung der ganzen Schrankvor-

derwand erreicht. In den beiden Feldern der Schrankgeschosse sind die auch

hier mit Schlagleisten versehenen Tiiren in die Mitte gesetzt. Der ebenfalls

aus weichem Holz gebaute Schrank ist wiederum in alien glatten Teilen mit

dunkel gebeiztem Eschenholz fourniert, aufier an den angestrichenen Seiten,



VON DR. HANS STEGMANN. 71

die wieder je zwei Handhaben enthal-

ten. In ebenso starkem Mafie als die

Schnitzerei ist an diesem Schrank die

gegen das Ende des 16. Jahrhunderts

immer mehr in Aufnahme gelangende

Intarsia verwendet. Geschnitzt sind die

einrahmenden und die Mittelfiillungen,

und zwar erheben sie sich iiber blauem

Grunde. Das Ornament verwendet distel-

artiges Blattwerk, ebenso in dem durch-

brochenen, mit zwei kleinen Wappen
geschmiickten und mit einem Zinnen-

kranz bekronten Aufsatz. Die schmalen

Turfullungen tragen in Intarsia je einen

Turm, die Vorderseiten der drei Schub-

laden des Mittelteils geometrische Ver-

zierungen in derselben Technik. Die

vier Zwischenstiicke zwischen den Schub-

laden enthalten geschnitzt die Ziffern

des Entstehungsjahres 1540. Recht ge-

schickt fiigt sich das zierliche Eisen-

beschlage dem reichen und geschmack-
vollen Gesamteindruck ein. Die Hohe

betragt 2,30 m, die Breite 1,57 m, die

Tiefe 0,54 m.

Mit dem obengenannten Schranke,

der schon der Mitte des 16. Jahrhun-

derts angehort, ist die Reihe der ober-

deutschen gothisierenden Schranke ab-

geschlossen. Die friihesten nieder-

deutschen Schranke des Germanischen

Museums diirfen wir ebenfalls nicht gothisch, sondern gothisierend nennen;

iiber den Anfang des 16. Jahrhunderts geht bei keinem die Entstehung
zuriick. Von den charakteristischen, friihen niederdeutschen Schranken der

niedersachsischen Gauen besitzt das Museum leider kein Beispiel. Dem Typus,
wie er in den Berliner und Hamburger Sammlungen und in Luneburg ver-

treten ist
,
werden wir allerdings an den Renaissanceschranken und denen

der bauerlichen Wohngerate noch begegnen. Aus dem Beginn, bezw. der

ersten Halfte des 16. Jahrhunderts, besitzt das Museum nur einige nieder-

rheinische Stucke.

Der vielleicht alteste davon ist der in Figur 117 wiedergegebene. Er

ist aufierdem unter den Schranken mit figurlichem Schmuck ohne ornamen-

taler Schnitzerei in Eichenholz derjenige, der am meisten Altes enthalt. Der

Schrank stammt aus Koln. Im Aufbau stellt derselbe einen ganz einfachen

rechteckigen Kasten vor; die glatten Seitenwande scheinen alt zu sein. Die

Fig. 118. Niederdeutscher Schrank.

1. Halfte des 16. Jahrh.
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Schlagleiste der Tiir, der obere abschliefiende Sims sind modern. Vermut-

lich haben wir es mit Teilen eines urspriinglichen Wandschrankes zu tun.

Darauf weist auch der Umstand bin, dafi die Tiiren die ganze Hohe und

Breite der Vorderseite einnehmen. Die Tiiren lassen sich ungefahr auf die

Zeit um 1520 1530 datieren. Die schmalen Tiirflugel zerfallen in je drei

Abteilungen, deren untere beiden Fiillungen mit dem in den Rheinlanden so

Fig. 119. Kheinischer Stollenschrank. 1. Halfte des 16. Jahrh.

beliebten Motiv des gefalteten Pergament geziert sind. Die Gestaltung der

Pergamentrollen mit Ohren
, zeigt schon einen gewissen barocken Zug. In

den beiden oberen Abteilungen stehen in gothisierenden Nischen die Figuren
von Petrus und Paulus, recht annehmbare Arbeiten des Schnitzmessers. Die

Hohe betragt 1,38 m, die Breite 0,86 m, die Tiefe 0,49 m.

Noch weniger als der vorige mochte der zweite rheinische Schrank

dieser Gattung (Taf. IV) Anspruch erheben konnen, als altes Mobel im eigent-

lichen Sinne angesprochen zu werden. Der ganze Schrankaufbau ist neu und

wird augenscheinlich nach dem rheinischen alten Originate hergestellt worden
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sein. So ist das an sich sehr schone Stuck eigentlich mehr als Werk der

Holzplastik, denn als Mobel wichtig. Alt sind nur die geschnitzten Fiillungen,

resp. die Tiiren und Schubladenvorderteile nebst den eisernen Beschlagen,

sowie die Schubladenkasten. Interessant ist aber die Einteilung dieses

Schrankes, die sich ausnahmsweise ahnlich derjenigen der oben geschilderten

oberdeutschen Schranke gestaltet. Zwei Schrankgeschosse mit je zwei ge-

Fig. 120. Rhoinischer Stollenschrank. 1. Halfte des 16. Jahrh.

trennten Behaltern, ein niedriges Mittelteil mit zwei Schubladen. Nieder-

deutsch ist die unregelmafiige Feldereinteilung zu drei, zwei, drei, wenn diese

der urspriinglichen Gestaltung getreu entspricht. Die Schnitzereien stellen

im oberen GeschoC in zwei getrennten Bildern die Verkiindigung Maria, da-

zwischen in dem schmalen Mittelfeld den Drachentoter St. Georg dar. Auf

den Schubladen, je durch die Schlofibleche getrennt, ein lagerndes Musikanten-

und ein Liebespaar. Im Untergeschofi, zwei Szenen aus der Geschichte des

Simson seitlich
,

in der Mitte die ganz michelangelesk aufgefafite Gestalt

eines Propheten oder Apostels ohne Attribut. Sowohl die architektonische

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 10
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Umrahmung der geschnitzten Reliefs, die zwischen Gotik und Renaissance

mit starkerer Hinneigung zu letzterer schwankt, als die ganz vorziiglichen,

frei und flott hingesetzten Figurendarstellungen beweisen, dafi das Stiick nicht

viel vor der Mitte des 16. Jahrh. von einem sehr tiichtigen Bildschnitzer her-

gestellt worden sein muft. Der Schrank ist 1,50 m hoch, 1,33 m breit und

0,58 m tief. Die der Vorderseite folgende Einteilung der Schmalseiten hat

mehrere Pergamentrollenfullungen, ebenso die Ruckseite.

Bei dem in Fig. 118 im Bilde vorgefiihrten Schrank, befinden wir uns

in mehrfacher Beziehung auf unsicherem Boden. Uber Provenienz und Ent-

stehungsort ist nichts bekannt. Weiter weist ihn eigentlich die ausgepragte
Renaissancedekoration des Rankenfrieses

,
die Profilierung des Hauptsimses

und dessen Zahnschnitt aus der Mitte der wenigstens aufierlich mittelalterlichen

Mobel, die wir bisher betrachtet haben. Andererseits finden sich in dem

dreigeschossigen Aufbau und der geschmackvollen Verwendung des diinn-

gebildeten, gotisierenden Beschlage noch starkere Anklange an das verbliihende

Mittelalter, als an die neue Zeit. Den Schrank der niederdeutschen Gruppe
zuzuzahlen, veranlafit einzig das Material, dunkelbraun gefarbtes Eichenholz.

Das ganz in seinem urspriinglichen Teilen erhaltene Mobel ist freistehend ge-
bildet und mifit 1,66 m in der Hohe, 0,71 m in der Breite und 0,37 m in

der Tiefe.

Schliefilich haben wir unter den in mittelalterlichen Stilformen gehaltenen
Schranken auch noch zwei sogenannte Stollenschranke zu verzeichnen.

Dieselbe bilden
,

ebenfalls in Eichenholz ausgefuhrt ,
eine Spezialitat des

Niederrheins und der angrenzenden Niederlande. Man geht wohl nicht fehl,

wenn man ihren Ursprung vom franzosisch-burgundischen Nachbarland an-

nimmt. Dort hatte der wachsende Komfort des furstlichen und ritterlichen

Lebens das Bediirfnis gefuhlt, einen Schauschrank fur die Prunkgefafie der

Tafel, der sich stufenformig aufbaute, zu schaffen, in vielen Fallen wird damit

eine Art Anrichteschrank, das heutige Bufett, damit verbunden gewesen sein.

Der Stollenschrank stellt eine Vereinfachung des franzosischen dressoir dar.

Zwischen vier oder mehr Stollen, die das eigentliche Skelett des Mobels bilden,

befmdet sich in geringer Hohe eine horizontale Holzplatte, wohl stets zur Auf-

nahme grofierer Hohlgefafie bestimmt. Weiter oben, m^ist etwa 1 m vom
Boden entfernt, findet sich ein niedriges Schrankchen, manchmal mit einer

Schublade darunter. Dariiber eine flache Platte, in schwacher Manneshohe,
um Platten oder sonstige Tafelgerate daraufzustellen.

Die beiden gotischen Stollenschranke des Museums, die in Fig. 119 und

120 abgebildet erscheinen, sind insofern keine ganz einwandfreien Exemplare,
als bei ihnen, wie bei der iibergrofien Mehrzahl aller in offentlichen und pri-

vaten Sammlungen befindlichen Mobeln
,
nur das Schnitzwerk alt ist

,
alles

iibrige aber modern. Wie weit die Restauration hier getreu einem jedenfalls

vorhanden gewesenen ,
aber stark zerstorten Original gefolgt ist

,
lafit sich

schwer entscheiden. Der eine dieser Stollenschranke bildet ein halbes Achteck

mit fiinf Seiten
,
von denen die vorderste die breiteste, die seitlichen senk-

rechten die schmalsten sind. Die Riickwand reicht voll bis zum unteren
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horizontalen Abschlufi, die vier vorderen freistehenden Stollen von fiinfseitigem

Durchschnitt, haben einfache gotische Profilierung. Die fiinf Schauseiten des

eigentlichen Schrankchens zieren fiinf stark erneuerte oder nachgeschnittene,

geschnitzte Ranken- und Blattfiillungen, die auf einen rotlichen Grund aufge-

legt sind. Die Mafie sind 1,58 m Hohe, 1,Q6 m Breite und 0,67 m Tiefe.

Bei dem zweiten abgebildeten Exemplar sind wenigstens die Fiillungen

in ihrem urspriinglichen, alten Zustand belassen. Der GrundriC des Schrankes

ist rechteckig, an den Seiten sind Rollfiillungen, senkrecht und wagrecht an-

geordnet worden. Die geschnittenen drei Fiillungen an der Vorderseite des

eigentlichen Schrankraumes zeigen eine Kombination von MaCwerk und vege-
tabilischem Ornament, die Vorderseite der unteren Schublade eine Weinranke

iiber sich iiberschneidenden Halbkreisen. Die Schnitzereien gehoren der ersten

Halfte des 16. Jahrhunderts an. Hohe 1,59 m, Br. 1,12 m, T. 0,56 m.

In den samtlichen Stiicken, die bisher betrachtet wurden, haben wir es

in der Dekoration schon mit den Vorboten einer neuen Zeit zu tun. Sie

gehoren dem Ubergang von der Gotik zur Renaissance an. Die Tendenz,
welche diese letzten Auslaufer des Mittelalters kennzeichnen, ist das bewuCte

Fortschreiten vom Einfach-Praktischen zu immer mehr gesteigerter Dekoration,

sogar mitunter auf Kosten der leichten Brauchbarkeit. Die Schranktypen
anderten sich daher im weiteren Verlaufe des 16. Jahrhunderts wenig. Es

handelte sich nur noch darum
,
an Stelle der schon nicht mehr mit vollem

Stilgefiihl behandelten gotischen Dekorationsmotive in bewufiter Weise dem
antikisierenden Renaissanceornament an alien Stellen zum siegreichen Durch-

bruch zu verhelfen.
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Die vorromischen Schwerter aus Kupfer, Bronze und Eisen. Von Dr. Julius
Naue. Mit einem Album mit 45 Tafeln Abbildungen. Munch en 1903. Verlag der k.

priv. Kunstanstalt Piloty u. Loehle. VIII und 126 Seiten. 4.

Mit diesem Werke hat die prahistorische Forschung einen sicheren Schritt vor-

warts getan. Das ist bei dem derzeitigen Stande dieser Wissenschaft iiberhaupt nur erst

moglich auf dem Wege der Spezialuntersuchungen, durch weise Beschrankung auf einerr

einzelnen Gegenstand ,
eine bestimmte Frage ,

die mit alien Mitteln umfassender Denk-

malerkenntnis zu ergriinden gesucht wird. Zur Losung grofierer Probleme
,

zur Fest-

stellung der ursprunglichen Wohnsitze einzelner Volker
,

ihrer Wanderungen ,
der Aus-

breitung ihrer Kultur und Kunst in jener fernen Vorzeit ist der Boden noch nicht hin-

langlich bereitet und Hypothesen auf diesem Gebiete pflegen zwar ganze Strome von

Tinte und Druckerschwarze zu entfesseln
, sind aber haufig mehr geeignet, die ruhige

Entwicklung der prahistorischen Wissenschaft zu hemmen, als sie zu fordern.

Gleichwohl ist es keineswegs eine geringfiigige Sache
,

eine unwesentliche Ent-

wicklungsreihe im Bereiche der urgeschichtlichen Altertumskunde, deren Klarlegung sich

der um die Erforschung der Prahistorie namentlich Siiddeutschlands so hoch verdiente

Verfasser diesmal zum Ziel gesetzt hat. Eine wie hervorragende Rolle das Schwert in

primitiven Kulturen spielt und vor allem gespielt hat, ist bekannt genug. Eine Geschichte

des Schwertes, die leider noch immer fehlt, wiirde gerade fur die friiheren und friihsten

Epochen zugleich im Umrifi eine Geschichte des kiinstlerischen Geschmacks wie

des menschlichen Intellekts in sich begreifen konnen. Eben hierzu liefert Naue mit

seinem Buche
,

der Frucht mehrerer Jahrzehnte schon 1884 hatte der Verfasser in

der anthropologischen Gesellschaft zu Miinchen einen Vortrag iiber die prahistorischen
Schwerter gehalten, als dessen Erweiterung er selbst die vorliegende Arbeit bezeichnet

,
einen iiberaus wertvollen Beitrag. Mit griindlichster Kenntnis sowohl der einschlagigen

Litteratur wie auch des Bestandes der europaischen Museen und Sammlungen an pra-

historischen Denkmalern ist er an seine Aufgabe, eine Entwicklungsgeschichte des Schwertes

von seinen ersten Anfangen bis zur Zeit der Begriindung des romischen Weltreiches dar-

zubieten, herangetreten. Mit richtiger Einsicht in die Gefahren
,

die jedes Abirren vom
festen Boden der Tatsachen in sicht birgt ,

hat er sich in erster Linie von den Denk-

malern selbst und ihrer Formensprache leiten lassen, fur die chronologische Einordnung
der einzelnen Schwerterfunde nur zuverlassig iiberlieferte Begleitumstande und besser,

daher ihrem relativen Alter nach genauer bekannte Beigaben ,
wie namentlich Ge-

wandnadeln und Tongefafie, zu Rate ziehend. Die absolute Zeitbestimmung, wenn auch

gelegentlich nach den Untersuchungen und Aufstellungen von Montelius
,

Ohnefalsch-

Richter und anderen vorsichtig angedeutet, tritt dagegen durchaus in den Hintergrund.
Einer Arbeit von solcher Tiefgrundigkeit und Gewissenhaftigkeit gegeniiber hat

der Kritiker, der nicht mit denselben reichen Spezialkenntnissen ausgestattet ist
,

einen

schweren Stand. Er wird dabei wie von selbst lediglich zum Referenten werden. Und
so beschranke denn auch ich mich darauf, zu betonen, dafi mir bei sorgfaltiger Lekture

des Buches der Gedankengang uberall folgerichtig und zwingend, die Entwicklungsreihen,
die uns hier und zwar zum erstenmal in solchem Umfange geboten werden, durch-
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aus klar und im wesentlichen geschlossen erschienen sind. Ich glaube daher der Sache

zu niitzen, wenn ich im folgenden den Inhalt des Naue'schen Werkes kurz darlege. 1st

es doch trotz der dem Buche in dankenswerter Fiille beigegebenen Register und tabellen-

artigen Verzeichnisse nicht immer leicht, zum eigentlichen Kerne vorzudringen ;
denn im

schweren Panzer ernster, hoher Wissenschaft schreitet der Verfasser einher.

>Das Studium der altesten Bronzeschwerter, so beginnt Naue, lafit ihre Ent-

stehung aus den Dolchen erkennen< und zwar leiten sie sich von den Kupferdolchen

her, wie solche noch nicht gegossen, sondern gehammert oder geschmiedet bisher

aus Agypten, Cypern, Syrien, Italien, Osterreich und Spanien bekannt geworden sind.

Die cyprischen Dolche dieser Art mogen nach Ohnefalsch-Richter etwa der ersten Halfte

des dritten Jahrtausends vor Christi Geburt angehoren. Aus annahernd der gleichen

Zeit stammen auch bereits die fruhesten cyprischen Kurz- und Lang - Schwerter
, die,

gleichfalls noch aus Kupfer geschmiedet ,
zusamt einigen in Siebenbiirgen und Spanien

gefundenen Kupferschwertern (Typus I: Tafel II, 4 bei Naue*)) und zwei in ihrem nun

weniger rautenformig als sternartig gebildeten Klingendurchschnitte sich von jenen Dol-

chen mehr entfernenden, daher wohl etwas jtingeren Kupferschwertern aus der Felsnekro-

pole von Hagia-Paraskevi auf Cypern (Typus la: Tafel III, 1) zu den fruhesten Bronze-

schwertern, namlich jenen der Schachtgraber von Mykenae hinuberleiten. Diese in vor-

zuglichem Gufi ausgefuhrten Schwerter scheiden sich in zwei Gruppen. Die Schwerter

der einen Gruppe unterscheiden sich von den ihnen -zunachst verwandten Paraskevi-

Schwertern wesentlich dadurch, dafi an Stelle der bis dahin ublichen Griffangel eine sehr

kurze und schmale, einmal durchlochte Griffzunge getreten ist (Typus Ib: Tafel III, 3),

die sich bei den Schwertern der anderen Gruppe als breit und ziemlich lang, dazu mit

niederen Seitenrandern zur Aufnahme der Griffschalen versehen darstellt (Typus Ic:

Tafel III, 4). Fiinf bis sechs kurze starke Griffnagel mit flachen oder flachrunden Kopfen
dienten hier ehemals zur Befestigung solcher Schalen, von denen, da sie wohl in der

Hauptsache aus Holz hergestellt waren, nur hin und wieder der dunne Goldbelag auf

uns gekommen ist, wahrend sich die notwendig anders geformten ,
nur durch einen

dicken Nagel mit der in sie eingelassenen Griffangel fest verbundenen Bein- oder Ala-

basterknaufe von Schwertern der ersteren Gruppe besser erhalten haben. Sowohl vom

Typus Ib wie vom Typus Ic gibt es einige Schwerter, deren Klingen mit flach erhabenen,

scharf umrissenen Tierbildern, Figuren von Pferden und Greifen, geschmiickt sind. Alle

diese Schwerter aus den Schachtgrabern von Mykenae gehoren der Zeit urn 1500 v. Chr.

an. Wie sie aller Wahrscheinlichkeit nach in direkter Anlehnung an jene cyprischen

Kupferschwerter entstanden sind, so haben sie andererseits wieder einer Anzahl in Sizilien

gefundener Schwerter etwa des, 12. vorchristlichen Jahrhunderts offenbar als Vorbilder

gedient. Zeitlich dazwischen, um 1400 vor Chr., mogen einige Bronzekurzschwerter
anzusetzen sein, die aus dem Typus Ic hervorgegangen sind (Typus Id: Taf. V, 3) und

gelegentlich (Jalysos, Mykenae) parierstangenartige Griffe aufweisen (Typus Idd: Taf. V, 4).

Eine interessante Variante dieses letzteren Typus bildet das bei Hammer in der Nahe

von Niirnberg gefundene Langschwert von Bronze (Taf. V, 5). >Diese schone seltene Waffe

ist sicher ein Importstiick und wahrscheinlich griechischen Ursprungs.* Italien dagegen
ist wohl zugleich auch die Heimat der dort haufig auftretenden Bronzeschwerter mit

meist olivenblattformigen , sehr spitzen Klingen und denen des Typus Id ahnlichen ge-

randerten Griffen, dazu Scheiden aus starkem Bronzeblech, die zumeist mit fein eingra-

vierten Zickzacklinien, >Wolfszahnen u. s. w. verziert sind und unten in einen kunstvoll

angegossenen Zapfen mit zwei oder drei Knopfen endigen (Typus le: Tafel V, 6; Scheide

mit interessanten Frosch- und Schwertdarstellungen: Taf. VI, 2). Nach Montelius stammen

die fruhesten Schwerter dieser Art aus der Zeit von 1100 1000 v. Chr.

') Fur die freundlichst erteilte Erlaubnis zur Wiedergabe eines Teils der seinem Werke beigegebenen

Abbildungen mochten wir nicht verfehlen Herrn Professor Naue, sowie der Verlagsbuchhandlung auch an dieser

Stelle unseren verbindlichsten Dank zu sagen. Die Abbildungen sind bei uns in "h der Grofse gegeben, in der

sie auf Naues Tafeln erscheinen.
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Gleichfalls nach Italian und zwar nach Mittelitalien verlegt Naue
, wesentlich in

Ubereinstimmung mit Montelius, die Entstehung eines anderen Schwerttypus, als dessen

Hauptvertreter das von Schliemann in dem cyklopischen Hause auf der Akropolis von

Mykenae gefundene Bronze-Langschwert zu betrachten ist (Typus II: Tafel VI, 3), das

danach also nicht mehr als jiingeres Mykenaeschwert< bezeichnet und als ein Prototypus,

der aus Agypten nach Griechenland gelangte und von hier aus seine Verbreitung nach

Mittel- und Nordeuropa nahm, angesehen werden darf. Die fast geraden, sich allmahlich

zuspitzenden Klingen der Schwerter dieses Typus, sodann die ziemlich starke, gewolbte,

oben anschwellende und gerundete Mittelrippe der Klingen ,
endlich die mit niederen

Randern versehene, unten fast halbkreisformige Griffzunge, die in den sanft geschwungenen
Griffteil (ibergeht und in zwei hornerartige Ansatze endet, lassen die Schwerter des Typus II

den Kurzschwertern des Typus Id naher verwandt erscheinen als jenen alteren in den

Schachtgrabern gefundenen Mykenaeschwertern. Und da man sie allgemein in die Zeit

um 1200 vor Chr. zu setzen pflegt, liegt es nahe, ihnen Einflufi auf die Formentwicklung
des jiingeren Typus le beizumessen, der vielleicht von ihnen den unteren Griffabschlufi

entlehnte, wahrend der Knauf von den griechischen Kurzschwertern des Typus Id her-

ubergenommen wurde. In Mittel- und Unteritalien allein wurden bisher 18 Bronze-

schwerter vom Typus II gefunden. Aufier jenem Akropolisschwert gesellt sich auch

ein allerdings jungeres Eisenschwert, das in einem graco-phonikischen Grabe zu Kurion

auf Cypern gefunden wurde und sich jetzt in Naues eigenem Besitz befindet ,
ihnen

hinzu
;
andere Schwerterfunde aus der Balkanhalbinsel , der Schweiz, Nord- und Siid-

deutschland, Danemark, Schweden, Finnland, Osterreich und Ungarn, die zum grofien

Teil allerdings erheblich spater zu datieren sind, da es wohl geraume Zeit gedauert haben

wird, bis Bronzeschwerter dieses Typus nach Mittel- und Nordeuropa gelangten, schlieften

sich an.

Die nachste Umformung des Typus II scheint in Ungarn am Ende der alteren oder

zu Beginn der jiingeren Bronzezeit vor sich gegangen zu sein. Charakteristisch sind fur

diese >ungarischen Schwerter Typus IIa (Tafel IX, 1, 2) namentlich die sich nach

unten verbreiternden, dann in eine mehr oder weniger lange Spitze ausgehenden, im iibrigen

meist dachformigen und mit feinen Rippen (parallel den Schneiden) verzierten Klingen,

die weit nach aufien gehenden Griffflugel und die Griffzungen, die, zunachst fiach nach

aufien gewolbt und mit zwei niederen Hornern abschliefiend (Tafel IX, 1), bei etwas

spateren Schwertern stark ausbauchen und in zwei mehr oder weniger breite Homer

iibergehen (Tafel IX, 2). Der Typus tritt uns in ungarischen Funden besonders haufig

entgegen , doch kennen wir auch aus Osterreich, Nord- und Siiddeutschland, Schweiz,

Frankreich und Sizilien Vertreter desselben.

Daneben entwickelt der Norden Europas offenbar direkt aus dem Typus II jene

oft sehr langen Bronzeschwerter, die sich von den ungarischen wesentlich durch die

schone Form der Klingen unterscheiden, die ganz allmahlich und sehr fein anschwellend

und in eine lange Spitze endigend, nicht sowohl, wie die ungarischen Schwerter, den

Eindruck des Wuchtigen machen, als vielmehr durch die Schlankheit ihrer Erscheinung

geschmackvoll erscheinen
,

fast elegant wirken ein Unterschied, der ohne Zweifel in

dem feineren Schonheitssinne der nordischen Stamme seinen Grund hatte (>nordische
Schwerter Typus II b: z. B. Tafel X, 1). >Hieran reihen sich einige Bronzeschwerter

mit breiten
, geraden und langen Klingen mit Mittelrippen* (>Typus He der nor-

dischen Schwerter: z. B. Tafel X, 5), sowie die moglicherweise etwas jiingeren Bronze-

schwerter des Nordens, >welche allmahlich sich verjiingende (nicht mehr oben ein-

ziehende) spitz zulaufende Klingen haben* (nordische Schwerter Typus IId: z. B.

Tafel XI, 2).

>Aus dem Typus II, besonders aber wohl aus dem ungarischen Schwerter-Typus II a

haben sich die zahlreichen Bronze- und Eisenschwerter entwickelt, die als Hallstattzeit-

Schwerter bezeichnet werden.* Einige spatere ungarische Schwerter mit mehr oder

weniger stark geranderten Griffen und mit oben ziemlich stark einziehenden und nach

unten mehr oder weniger anschwellenden Klingen (Tafel XI, 3) bilden dazu den Ubergang,
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die Vorstufe. Auch finden wir hier gelegentlich schon jene eigentumliche beiderseits

eine hakenartige Spitze schaffende Einziehung der Klinge an deren unterem Ende (z. B.

Taf. XI, 4), die uns dann bci den eigentlichen Hallstattzeit-Schwertern, den aus

Bronze gegossenen wie den aus Eisen geschmiedeten ,
alsbald wieder begegnet und ver-

mutlich zur Anlegung eines Riemens diente. Diese Schwerter insbesondere kennzeichnen

sich sowohl durch die Form ihrer Klingen als auch durch die Art ihrer Griffe und die

merkwiirdige Bildung der Ortbander, mit denen die Scheiden ausgestattet waren. Die

Klingen sind meistens sehr lang und mit einer sanft gewolbten, breiten und den Schnei-

den parallel gehenden Mittelrippe versehen. Diese wird bei den ubrigens alteren und

selteneren Bronzeschwertern in der Regel, bei den jungeren und haufiger vorkommen-
den Eisenschwertern wegen der Schwierigkeit des Schmiedens nur ausnahmsweise aufien

von je einer sehr feinen und schon ausgefuhrten Rippe begleitet. Die Griffzungen enden

in einem viereckigen, flachen, oft mit einem Dome versehenen Knaufe und haben ebenso

wie die Griffflugel entweder sehr niedrige oder gar keine Rander. Einige der bei Hall-

statt gefundenen Schwerter haben elfenbeinerne Griffe und Knaufe
,
die reich mit Bern-

stein eingelegt sind, und das beruhmte Eisenschwert von Gomadingen (Wurttemberg),
wohl eine Prunkwaffe fur feierliche Gelegenheiten ,

ist am ganzen Griffe und am Griff-

knaufe mit Goldblech iiberkleidet. Die Verzierungen bestehen aus Dreiecken und einer

Art Maander. Die Ortbander endlich springen bei den alteren Bronzeschwertern der

Hallstattzeit beiderseits fliigelartig vor, bei den jungeren dagegen biegen sich die Fliigel

nach unten und innen, sodafi etwa die Form der heraldischen Lilie entsteht (Tafel XI,

7 und 8 8d). Von anderen Schwertern (und Dolchen) der jungeren Hallstattzeit, Bronze-

waffen mit vollgegossenen Griffen, wird weiter unten die Rede sein.

Eine andere Entwicklungsreihe oder sollen wir lieber sagen : eine andere Gruppe
von Entwickiungsreihen? umfafit die zahlreichen Bronzeschwerter ohne Griffzungen,
an die sich Schwerter mit kurzen Griffzungen ohne Rander und solche mit Griffangeln

anschliefien. Die Schwerter der ersteren Art leiten sich aus den fast triangularen Dolchen

und daraus entwickelten Kurzschwertern her, die, in Italien zuerst aufgekommen, von da

nach Frankreich, der Schweiz und Deutschland importiert und hier nun auch vielfach

nachgeahmt wurden. Naue bezeichnet diese Vorstufe alsTerramaretypus und stimmt

Montelins zu, der diese Dolche und Kurzschwerter der ersten Periode der Bronzezeit

zuweist. Die italienischen (z. B. Taf. XIII, 2) mogen der Zeit von 1950 bis 1800 v. Chr.,

die nordischen (z. B. Taf. XIII, 3 : Schwert von Daber, Kreis Deutsch-Krone) etwa dem

folgenden halben Jahrhundert (1800 1750 v. Chr.) angehoren.
Aus solchen verlangerten Dolchen also entstanden die der Mitte der alteren

Bronzezeit zuzuweisenden Kurz- und Langschwerter mit schilfblattahnlichen, dach-

formigen Klingen ,
deren unten gerade abschliefiender Holz- oder Knochengriff mit zwei

kurzen, dicken, oben etwas gewolbten oder flachen Bronzenageln an der Klinge befestigt

st (Typus III: Taf. XIII, 4 Kurzschwert aus der Oberpfalz, 41 cm lang; XIII, 5 Lang-
schwert aus Mollkirch im Unter-Elsafi, 52,8 cm lang, XIII, 5 a dessen Klingendurchschnitt
in natiirlicher Grofie). >Schwerter dieses fruhen Typus sind aufierordentlich selten.

Eine Fortentwicklung zeigen diejenigen Bronzeschwerter, bei denen die im ubrigen

gleichgeformten Klingen gegen den Griff zu in geschwungener Linie ausladen, dann

scharf absetzen
,
um nach kurzerer oder langerer Abschragung horizontal abzuschliefien

(Typus Ilia: Kurzschwert Taf. XIV, 1; Langschwert Taf. XIV, 2). Sie gehoren der Zeit

von Mitte bis Ende der alteren Bronzezeit an. >Fast gleichzeitig mit diesen Schwertern

sind diejenigen, bei welchen der obere Klingenteil, der an die nach unten gerundeten

Griffflugel anschlofi, mehr oder weniger gerundet gebildet ist. Verschiedentlich tritt

dabei mehr oder minder reichliche Klingenvcrzierung auf (Typus Illb: Taf. XIV, 4).

Eher dem Beginne der jungeren Bronzeperiode sind die folgenden Schwerter mit noch

schilfblattahnlichen Klingen, doch gerundeter oder kantiger Mittelrippe auf denselben



80 LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.

rr, 4. in, i. m, 3 m, 4. v, 3 v, 4. v, 5. v, e. vi, 2. vi, 3. ix, i. ix, 2.



LITERARISCHE BESPRECHUNGEN. 81

und mit abgeschragtem oder gerundetem Klingenabschlusse zuzuweisen (Typus IIIc:

Taf. XV, 6).

>Den Typus IV vertreten diejenigen Bronzeschwerter, welche mit einer meistens

kurzen, sich nach oben verjiingenden Griffzunge versehen sind, iiber welche der Griff

geschoben und mit mehreren kleinen Bronzenageln befestigt wurde.* (Taf. XVI, 4: Klinge

dachformig, aus der Schweiz
; XVI, 6 : Klinge mit Mittelrippe, aus Ungarn). Aller Wahr-

scheinlichkeit nach aus den nicht entfernten Gufizapfen entwickeln sich dann weiterhin

an Stelle der Griffzungen mehr oder weniger lange Griffangeln ,
iiber welche die Griffe

eingefiigt werden (Typus V: Tafel XVII, 3 und 4). An Schwerter dieser Art, die der

jiingeren Bronzezeit angehoren, reihen sich unmittelbar jene in Nord-Italien ziemlich

haufig vorkommenden Schwerter aus dem Ende der Bronzezeit oder dem Anfange der

Eisenzeit, fur die >der glockenformige aus dem friiheren herzahnlichen entstandene

Klingenabschlufi und die meistens im Durchschnitt viereckige lange Griffangel mit

starkerem Zapfent charakteristisch sind (z. B. Taf. XVII, 9). Diesen italienischen ahnliche

Schwerter finden sich zahlreich auch diesseits der Alpen.

Gleichfalls an einige Dolche und Kurzschwerter des Terramaretypus und zwar

solche mit vollgegossenen Bronzegriffen (z. B. Taf. XIX, 1) kniipft die im folgenden be-

handelte Entwicklungsreihe an. Ihren Klingen nach etwa den ebenfalls von den trian-

gularen Dolchen des Terramaretypus hergeleiteten Schwertern des Typus Illb ent-

sprechend weisen einige offenbar mit diesen gleichzeitige Exemplare aus Bronze ge-

gossene Griffe auf, die >meistens reich mit eingeschlagenen Ornamenten, hauptsachlich
mit den fur die alteste Bronzezeit charakteristischen langen >Wolfszahnen verziert sind,
neben denen auch Bander, wohl ein Nachklang der die ursprunglicheren Holz- und

Knochengriffe zusammenhaltenden Bronzewickelungen, u. dergl. m. erscheinen (Typus A:
Taf. XIX, 3). Die meisten dieser Schwerter stammen aus Norditalien. Nicht rein

cylindrisch, wie bei diesen, dazu ohne Verzierung ist der vollgegossene Griff bei einigen

Schwertern der alteren Bronzezeit, deren Klingen denen des Typus IIIc entsprechen und

die Naue bisher nur aus Siiddeutschland und (eines) aus Ungarn kennt (Typus Aa: z. B.

Taf. XX, 3).

Einige dieser Schwerter mit wiederum zylindrischen und zuweilen auch einfach

verzierten Griffen leiten dann zu den Schwertern des folgenden Typus aus dem Ende
der alteren Bronzezeit iiber, >bei denen die ziemlich langen, zylindrischen und im Durch-

schnitt meist ovalen Griffe mit drei ovalen Bandern und einer grofien runden ,
selten

ovalen (zum Zweck der Befestigung des Schwertes haufig durchlochten) Knaufplatte ver-

sehen sind, aus welcher ein niedriger kegelformiger ,
oben schwach gewolbter Knopf

entspringt* (Typus B: Taf. XXII, 3). Jene Bander, wohl wieder eine Reminiszenz an

die friihere Art der Griffe, sind leicht erhaben, die Klingen gerade mit sanfter Verjiingung
zur Spitze, dachformig und gegen den Griff zu mit einer etwa 4 cm langen gezahnten

Einziehung; der Gufi der Klingen wie der Griffe ist tadellos, ihre Zusammenfugung
aufierst prazis. Hierher sind auch jene im iibrigen gleichartigen Schwerter zu rechnen,

an deren Griffen die breiten Felder zwischen den Bandern, die Knaufe und Griffflugel

mit vertieften Ornamenten, einfachen Spiralen oder Doppelzickzacken, verziert sind (vgl.

Taf. XXII, 4 im Inn bei Kraiburg in Oberbayern gefunden). Dagegen scheinen die ver-

mutlich auch etwas jiingeren allerdings sehr selten vorkommenden Schwerter mit nach

oben verjiingten oder nur ein feines Oval bildenden Griffen, deren aufien etwas abge-

schragte, unten gerade Griffflugel sich nach innen derart zuspitzen, dafi sie fast einen

unten offenen Kreis bilden, eine weitere Entwicklungsstufe zu bezeichnen (Typus Ba:

Taf. XXII, 6 gefunden in der Nahe des Chiemsees). Mit >Typus C< bezeichnet sodann

Naue diejenigen Bronzeschwerter, bei welchen die zylindrischen Griffe anstatt der er-

habenen Bander vertieft eingeschlagene Linienbander mit und ohne verzierte Zwischen-

felder haben (Typus C: Taf. XXIII, 2 bei Cannstatt im Neckar gefunden). Der Zeit nach

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 11



82 L1TERARISCHE BESPRECHUNGEN.

xvi, xvi, xvn, xvn, xvn, xix,
4. 6. 3. 4. 9. 1.



LITERARISCHE BESPRECHUNGEN. 83

mogen die zuletzt besprochenen beiden Typen (Ba und C) der jungeren Bronzezeit an-

gehoren, etwa bis zur Mitte derselben reichen.

Man hat bisher fast allgemein angenommen, dafi alle diese zuletzt besprochenen
Schwerter des Typus B, Ba und C aus Ungarn stammten, wo ahnliche, offenbar den

gleichen Zeitepochen angehorende Bronzeschwerter in verhaltnismafiig grofier Zahl ge-

funden worden sind. Allein die ebenfalls nicht ganz unbetrachtliche Menge der in Siid-

deutschland, Oberosterreich u. s. f. zu Tage geforderten Schwerter dieser Art und vor

allem gewisse charakteristische Abweichungen, welche die ungarischen Schwerter auf-

weisen, lassen diese Ansicht noch nicht als durchaus haltbar erscheinen. Den eigent-

lichen ungarischen Schwertern wird vielmehr vorderhand, d. h. nach dem heutigen Stande

der Forschung, eine der oben skizzierten parallel gehende Sonderentwicklung zuzuerkennen

sein, wobei freilich Beeinflussungen heriiber und hiniiber keineswegs ausgeschlossen sind,

wie denn auch ein Export ungarischer Schwerter in alter Zeit tatsachlich bestanden zu

haben scheint. Darauf deuten mehrere in aufierungarischen Landern bis nach Schweden

hinauf gefundene Schwerter mit den speziellen Eigentumlichkeiten der ungarischen
Schwerter mit ziemlicher Sicherheit hin.

Zu jenen Eigentumlichkeiten nun gehoren nach Naue die abweichende Form der

Klingen, die von oben nach unten allmahlich anschwellen und in eine mehr oder weniger

lange Spitze endigen, ferner die allgemeiner auftretenden nicht zylindrischen, 'sondern

sich nach oben verjiingenden oder im Umrisse ovalen Griffe und besonders die keine

eigentliche Spirale zeigenden >ungarischen Spiralmotive*, mit denen ein ansehnlicher

Teil der Ornamentation bestritten wird (Tafel XXIV, 11 zeigt eine >echte, 12 16 mehrere

>ungarische Spiralen). Danach teilt nun Naue entsprechend der obigen Gruppierung
auch diese Schwerter in ungarische Schwerter des Typus Aa (Taf. XXIII, 6 mit

noch rein zylindrischem Griff), B (z. B. Taf. XXIII, 11), Ba (z. B. Taf. XXIV, 4) und lafit

von diesen letzteren, die noch durch ihre grofien scheibenformigen Knaufe mit niederen

kegelformigen oder pilzartigen Knopfen besonders charakterisiert sind, einen weiteren

>Typus Bb der ungarischen Schwerter* abzweigen, dessen Vertreter den Knauf

zur Schalenform entwickelt zeigen (z. B. Taf. XXIV, 9).

Zu dem folgenden Haupttypus leiten sodann diejenigen Schwerter iiber, >bei

welchen der etwas ovale, mit vertieften Linienbandern, konzentrischen Kreisen, Reihen

kleiner Halbmonde, Wolfszahnen u. s. w verzierte Griff entweder nach unten und innen

abgeschragte oder gerundete Grifffliigel hat, der Klingendurchschnitt in der Regel linsen-

formig ist (Ubergangstypus C zu D: z. B. Taf. XXV, 4). Jener Haupttypus selbst kenn-

zeichnet sich durch die im Durchschnitt achteckigen, im Umrifi mehr oder weniger

ovalen, zumeist reich verzierten Griffe, die ovalen oder spitzovalen Griffknaufe und

Knopfe, die unten nach innen abgeschragten spitzigen Grifffliigel und die meistens mit

Mittelrippe versehenen Klingen* (Typus D: z. B. Taf. XXV, 6 in einer Lehmgrube bei

Englschalking, bei Miinchen, gefunden, jetzt im Bayerischen Nationalmuseum
;
dazu 6a:

der Griffknauf von oben gesehen). Allmahlich werden die Griffe langer und schlanker,

die Knaufplatten erhalten eine gedriickt runde Form, die Grifffliigel laufen in geschwungener
Linie in scharfe Spitzen aus (Ubergangstypus D zu E: z. B. Taf. XXVI, 5, 5a).

Dann nehmen die Griffe, sich nach oben stark verjiingend, eine schon geschwungene
Form an, wahrend sich die unten abgeschragten Griffflugel mehr nach aufien runden und

innen statt des bisherigen Dreiviertelkreises einen Halbkreis bilden (Typus E: z. B.

Taf. XXVII, 1). Gelegentlich mitgefundene Beigaben lassen vermuten, dafi die Schwerter

vom Typus C D und D der Epoche von Mitte bis Ende der jungeren Bronzezeit, die

Schwerter vom Typus D E und E dem Ende der jungeren Bronzezeit zuzuweisen sind.

Erhebliche Abweichungen zeigen namentlich ein paar bei Spandau (Taf. XXVII, 6)

Nieder-Finow, Brandenburg, (XXVII, 7) und Horchheim bei Worms (XXVII, 8), ferner

mehrere in Frankreich und GroGbritannien gefundene Schwerter der gleichen

Epoche, sowie endlich die >nordischen Bronzeschwerter mit Griffen*, denen

der folgende Abschnitt in Naues Buch gewidmet ist.
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Die weitaus grofie Mehrzahl der im Norden Deutschlands (besonders in Schleswig-

Holstein), in Danemark und Schweden gefundenen Bronzeschwerter mit Griffen namlich

nehmen eine deutlich geschiedene Sonderstellung ein und zerfallen ihrerseits in eine

altere und eine jungere Gruppe. Die alteren Schwerter dieser Art unterscheiden sich

von den zuletzt besprochenen (Typen A E) wesentlich durch die ahweichende Form
ihrer einfach verzierten Griffflugel, die entweder nur schwach gerundet sind und uber

der Klinge in konkaver Linie abschliefien (Tafel XXVIII, 5) oder auch je in einer Art

Haken endigen, wodurch dann uber der Klinge ein unten offener Kreis gebildet wird

(Tafel XXVIII, 9). Die Form der Klingen ist zumeist jene schlanke und elegante der

fruher charakterisierten nordischen Schwerter; in der Ornamentation der Griffe spielen

durch Tangenten verbundene konzentrische Kreise und Linienbander eine grofie Rolle.

Wegen der Ahnlichkeit, die Griff und Knauf einiger dieser Schwerter mit den siiddeutschen

und ungarischen des Typus B haben, ist moglicherweise Beeinflussung des Nordens durch

den Siiden anzunehmen. Zeitlich gehort diese altere Gruppe nordischer Bronzeschwerter
- nach Splieth, Inventar der Bronzealterfunde S. 18 ff. der II. Periode der nordischen

Bronzezeit an, die nach Montelius etwa die Jahre 1250 1050 v. Chr. umfafit.

Bei den jiingeren Schwertern, die wiederum in der Regel die >nordischen Klingen<

aufweisen, werden die (bisher ovalen) Knaufe kleiner und rhombisch und sind, wie schon

bei einigen alteren Schwertern, durchweg mit acht kleinen Kreisen verziert; die Bronze-

griffe wechseln mit solchen aus Bronze- und Horn- oder Knochenscheiben ab und werden

endlich aus anderem Materiale Holz und Horn etc. hergestellt, um durch die ver-

schiedenen Farben eine grofiere Eleganz zu erzielen<
;
die Griffflugel werden nun haufig

mit zungenartigen Bandern verziert (Beispiele: Tafel XXIX, 6 samt Knaufoberseite,

XXX, 1 und 7). Es ist nach Naue anzunehmen, dafi diese Schwerter, die nach Spieth

(a. a. O. S. 56 ff.) der III. Periode der nordischen Bronzezeit (nach Montelius 1050 bis

900 v. Chr.) zugeteilt werden miissen, aus den Bronzeschwertern des Typus D entstanden sind.

Mit den nunmehr folgenden Schwertern verlassen wir die Bronzezeit und treten

in jene neue Epoche ein
,

in der das Eisen zuerst erscheint, um in der Herstellung der

Waffen die Bronze allmahlich ganz zu verdrangen. Wahrend demnach in der Bronzezeit

und in der Ubergangsperiode zu der Hallstattzeit samtliche Waffen aus Bronze gegossen sind,

werden sie in der Hallstattzeit aus Eisen geschmiedet. Da sind zunachst die Schwerter

vom sogenannten >M6ringer- oder Rhone-Typus ,
deren alteste sich nach Naue

aus dem Typus E entwickelt haben und sich von den Schwertern dieses wie der friiheren

Typen vornehmlich durch den abweichenden Griffknauf unterscheiden
,

>der mit einem

rundlichen Knopfe aus Knochen oder Holz besetzt war (vgl. Taf. XXXI, 1 aus Este).

Die Weiterbildung erfolgte offenbar in der Weise, dafi aus dem ovalen Griffe in der

Regel ein aus zwei mit den breiteren Enden aufeinandergefugten abgestumpften Kegeln

gebildeter, mit drei oft horizontal gereifelten Bandern verzierter Griff wurde und an die

Stelle des friiheren Griffknaufes ein ovaler, mehr oder weniger konkaver mit kleinem

Knopf in der Mitte trat (z. B. Taf. XXXI, 4 aus Tre'voux). Eine ubrigens sehr seltene

Ubergangsform stellen sodann diejenigen Schwerter dar, bei denen der Grifffliigelteil

kiirzer geworden, in geschwungener Linie nach aufien greift und so ein wenig uber die

Klinge vorkragt, jener Griffknopf aber wieder verschwunden ist (Tafel XXXI, 6 von

Tiitz, Kreis Deutschkrone, Preufien). Und daraus entwickeln sich nun zwei neue Klassen
von Bronzeschwertern, die das Gemeinsame haben, dafi bei ihnen der untere Teil der

Griffflugel vollig zu einer Art kurzer Parierstange geworden ist. Wahrend aber die

I. Klasse dieser neuen Form die doppelt kegelformigen Griffe mit den drei erhabenen

Bandern zunachst beibehalt und sie erst allmahlich in andere Bildungen ,
in denen aber

zumeist jene Grundform noch deutlich anklingt, ubergehen lafit, dabei zugleich die ovale

und konkave Knaufplatte durch eine ovale und gerade mit langem Dorn (zur Aufnahme
eines grofieren Knochen- oder Holzknopfes) ersetzend (vgl. Tafel XXXI, 7, XXXII, 4),
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entfernen sich die Griffe der Schwerter der II. Klasse welter von der doppeltkegel-

formigen Grundform und weisen in ihrer Mitte >eine langliche , rechteckige , unten oft

gerundete Vertiefung* auf, die >mit drei hervorspringenden Knopfen verziert ist und ehe-

mals mit einer harzigen Masse ausgefullt war*. Aus dem oben konvexen Knaufe ent-

springt weiterhin gern ein kleiner kegelformiger Knopf mit oder ohne niederen Dorn

oder auch wohl ein konvexer Knopf auf niederem Zylinder oder endlich ein zweiter

Knauf samt Knopf (vgl. Taf. XXXIII, 5).

Die >Antennen -Schwerter* sodann haben sich nach Naue hochst wahrscheinlich

gleichzeitig mit den Schwertern jener Ubergangsform des Moringer- oder Rhone-Typus
entwickelt, die unter den Abbildungen durch Taf. XXXI, Figur 4 (und 5 bei Naue) ver-

treten ist. Ihr in die Augen springendes Charakteristikum sind die etwas flacheren

XXXIX

ca.

u
Griffknaufe mit nach innen umgerollten zugespitzten Verlangerungen ,

die im einzelnen

mancherlei Abweichungen aufweisen, wie denn auch der Griffabschlufi sehr verschieden,

in einem Falle (XXXV, 1 aus Danemark) sogar glockenformig gebildet ist (vgl. Taf. XXXIV,
1 und 6

;
XXXV 1

; XXXVI, 5). Aus diesen Bronzeschwertern nun, die, wie gelegentlich

zur Befestigung des Griffes verwendete Eisennagel beweisen, dem Beginne der Hallstatt-

kultur angehoren ,
am haufigsten in der Westschweiz, Frankreich und Norddeutschland

gefunden worden sind und wahrscheinlich zu gleicher Zeit in der Schweiz und in Frank-

reich aufkamen, haben sich nach Naue ohne Zweifel die Dolche und Kurzschwerter
der jungeren Hallstattzeit entwickelt, deren Griffe meist aus Bronze gegossen, deren

Klingen jedoch in der Regel aus Eisen geschmiedet sind. Die Ahnlichkeit der Griffe dieser

Dolche und Kurzschwerter mit ihren hufeisen- oder hornerartigen , oft auch trompeten-

formigen Aufsatzen deuten auf eine solche nahe Verwandtschaft hin (vgl. z. B. Taf.
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XXXVII, 3). Die mit Kopfen verzierten Dolche und Kurzschwerter dieser Art (vgl.

Taf. XXXVII, 7 : mit Eisengriff! der Kopf ist Bronzebelag) gehoren bereits der La Tene-

Kultur an und leiten zu den eigentlichen Schwertern iiber, welche in Fruh-, Mittel-

und Spat -La Tene-Schwerter (wie die Fibeln dieser Periode) eingeteilt werden.c Sie

unterscheiden sich vor allem durch die Art ihrer bei den Fruh- und Mittel-La Tene-

Schwertern aus diinnen Eisenblechen, bei den Spat-La Tene-Schwertern haufig aus Bronze-

blech hergestellten Scheiden und deren Beschlagen samt Halter fur das Wehrgehange,
wofur hier nur auf die drei Abbildungen Tafel XXXIX, 1 3 hingewiesen sei. Die Friih-

La Tene-Schwerter gehoren der Zeit von 400 bis 200, die Mittel- und Spat-La Tene-

Schwerter der Zeit von 200 bis 50 vor Chr. an. Damit sind wir an die Zeiten der

romischen Okkupation und des iiberwiegenden antiken Einflusses in Kunst und Kultur

herangeruckt.
Es konnte der reiche Inhalt des Naue'schen Werkes hier nur in seinen Grund-

ziigen wiedergegeben werden. Mochte unser Referat vor allem dem Buche selbst
, das

innerhalb der ihm vom Verfasser gezogenen Grenzen wohl als ein standard work

der prahistorischen Literatur bezeichnet zu werden verdient
,

viele neue lernbegierige

Leser gewinnen. Theodor Hampe.

Die Geschichte der Raderuhr unter besonderer Beriicksichtigung der Uhren
des Bayerischen Nationalmuseums. Von Dr. E. Bassermann-Jordan. Mit 36

Textillustrationen und 24 Tafeln in Lichtdruck. Verlag von Heinrich Keller-Frank-
furt a. M. 1905. 113 S. gr. 4.

Einem doppelten Zweck ist die vorliegende Arbeit, deren aufiere Erscheinung sie

zu einem Prachtwerk vornehmsten Stils stempelt, gewidmet: sie will eine zusammen-
fassende Geschichte der Raderuhr im allgemeinen und eine katalogisierende Beschreibung
der Raderuhren des Bayerischen Nationalmuseums im besondern geben. Beides hangt

eng mit einander zusammen und somit erganzen sich die durch den Zweck gegebenen
beiden Hauptabschnitte zwanglos zu einem Ganzen; doch mufi als wesentlich fur die Be-

urteilung des Buches hervorgehoben werden
,

dafi der Verfasser fur seine historische

Abhandlung die Bestande des Museums nicht als Fundament
,
sondern nur als Baustein

benutzt. Andere Sammlungen kommen hier gerade so zu Wort wie diejenige , der das

Werk gewidmet ist.

Als Kunsthistoriker geht Bassermann-Jordan von einem wesentlich anderen Ge-

sichtspunkte aus als die Verfasser der alteren literarischen Arbeiten iiber Uhren; ihm

steht das kunstlerische und das kulturhistorische Moment im Vordergrund des Interesses,

die Technik beriicksichtigt er nur dann eingehender, wenn eine Anderung derselben

auch auf die kunstlerische aufiere Form der Uhr eine umgestaltende Wirkung ausiibte.

Da dem Verfasser auf dem Gebiete der Uhrenkonstruktion eingehende Kenntnisse zu Gebote

stehen, so vermag er die Grenze einzuhalten, bis zu welcher er gehen durfte, ohne den

historischen Faden
,
der sich als Leitmotiv durch die ganze Arbeit zieht, zu verlieren.

Gerade durch diese gliickliche Vereinigung von Kunstgeschichte und Technik scheint mir

das vorliegende Werk gegeniiber seinen Vorgangern den unbedingten Vorzug zu verdienen.

Dem eigentlichen Thema, das die Uhren des Mittelalters und der Neuzeit bis zum

Beginn des 19. Jahrhunderts behandelt, geht als Einleitung eine kurz zusammenfassende

Beschreibung der Zeitmefikunst bei den antiken Volkern vorauf. Im allgemeinen war

nach Bassermann die Uhrmacherkunst des friihen Mittelalters nichts Anderes als ein

miihsames Wiederfinden der verloren gegangenen technischen Errungenschaften des Alter-

tums. Er setzt die Erfindung der Raderuhr, wohl der wichtigste Punkt in der Entwick-

lung der Uhr
,

friiher an als die alteren Uhrenforscher und halt mit Recht die vielge-

nannte Stelle in Dantes Paradiso (XXIV. 13) fur einen einwandsfreien Beleg fur das

Vorhandensein von Raderuhren um die Wende des 13. zum 14. Jahrhundert.
Das Erstarken des biirgerlichen Elements und die dadurch bewirkte kulturelle

Hebung aller Gesellschaftskreise fuhrte im spateren Mittelalter einen gewaltigen Auf-

schwung der Uhrenindustrie und eine kunstlerische Durchbildung ihrer Erzeugnisse her-
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bei; hierin bedeutet vor allem die Erfindung der Taschenuhr zu Beginn des 16. Jahr-

hunderts einen Hauptabschnitt, indem von dieser Zeit an die Arbeitsteilung zwischen dem

Fertiger des Werkes und des Gehauses datiert, welch letzteres nunmehr ein Arbeitsfeld

des Kleinplastikers oder Edelschmieds wurde. Der Verfasser schneidet an diesem Punkte

die vielumstrittene Henleinfrage an und zerreifit energisch das Gewebe von Legenden, das

ein allzu eifriger Lokalpatriotismus im Laufe der Zeit um diese nur sehr unbestimmt be-

glaubigte Personlichkeit gesponnen hat. Wenn auch Bassermann den Nurnberger Schlosser

als Erfinder der Taschenuhr bestehen lafit
,
wenn er auch in seiner Werkstatte die An-

fange der heute so glanzend entwickelten Uhrenindustrie sieht, so beraubt er doch den

Ruhmeskranz Henleins seiner wichtigsten Blatter, indem er ihm bestimmt und durchaus

einwandsfrei die Erfindung der Federzuguhr abspricht. Sein unanfechtbares Beweis-

mittel ist die Leber'sche Uhr in Wien, eine Federzuguhr, die nach den Wappen zwischen

1429 und 1435 fur Philipp den Guten von Burgund gefertigt sein mufi und die
, da ihr

Mechanismus schlecht in das alte Marchen von Henleins umfassender Bedeutung pafite,

von den alteren Uhrenschriftstellern kurzweg als Falschung oder doch als sehr ver-

dachtig bezeichnet wurde. Da diese Uhr eine reiche kiinstlerische Verzierung aufweist,

so kann nur und schon Speckhart weist in seinem Uhrenwerke darauf hin der

Kunsthistoriker bei der Datierung den Ausschlag geben. Bassermann ist meines Wissens

der erste Kunstgelehrte ,
dem die Uhr zur eingehenden Priifung vorgelegen hat, und so

ist sein Urteil der Echtheit von mafigebender Bedeutung. Damit ist die fur die Geschichte

der Uhr hochst wichtige Tatsache gegeben, dafi bereits ca. 70 Jahre vor Henlein vollig

ausgebildete Federzuguhren gefertigt wurden.

Mit der Anwendung des Pendels als Regulator der Uhr
,

einer Erfindung ,
die in

erster Linie aus wissenschaftlichen Forderungen hervorging, begann in der zweiten Halfte

des 17. Jahrhunderts eine neue Epoche in der Geschichte des Zeitrnessers. Bassermann

verbreitet sich eingehend iiber die ersten tastenden Vorversuche Galileis
,

die aus der

Theorie der Pendelgesetze heraus zuerst um das Jahr 1641 praktische Erfolge zeitigten ;

er schildert
,
wie Galileis Erfindung dann verloren ging und seine Prioritat wieder neu

ans Licht gebracht werden mufite ,
als der Hollander Huygens 1657 seine zwar selbst-

standige, aber genau auf den gleichen Prinzipien beruhende Entdeckung veroffentlichte.

Mit der Anwendung des Pendels erhielt die Stand- und Hangeuhr eine neue, durch die

Technik bedingte kiinstlerische Gestaltung, wahrend das Gehause der Taschenuhr seine

kiinstlerische Ausschmiickung je nach der Mode des Tragens der Uhr anderte. Die Neuerung
der spiralformigen Regulierfeder iibte keinen Einflufi auf ihre aufiere Gestaltung aus.

Wahrend sich in den vorhergehenden Zeiten die deutsche Uhrenindustrie stets eine

Selbstandigkeit bewahrt hatte, ja sogar fuhrend gewesen war, stand sie im 18. Jahrhun-

dert, wo Niirnbergs und Augsburgs Glanz verblafit war, unter englischem, franzosischem

und schliefilich auch schweizerischem Einflufi. Wenn auch die Uhr fur wissenschaftliche

Zwecke grofie und einschneidende Verbesserungen erfuhr, so war doch die ungeheure
Produktion an Luxusuhren bestimmend fur den Charakter dieser Zeit. Wand- und Zim-

meruhren nehmen in gleicher Weise Teil an der allgemeinen Prachtentfaltung wie die

kleinen Schmuck- und Taschenuhren , welch letztere mit dem 19. Jahrhundert leider aus

der Reihe der Schmucksachen verschwanden, um diesen Rang an die Uhrkette abzutreten.

Gerade der letzte, von der Uhrenliteratur meist wenig beachtete Zeitraum, in dem die

eigenartigen, fortwahrend sich wandelnden Wechselbeziehung zwischen Tracht und Uhr

behandelt werden miissen, ist bei Bassermann von grofier kulturgeschichtlicher Bedeutung.

Der zweite Abschnitt des Werkes gibt eine niichtern aufzahlende Beschreibung

der Uhren des Bayrischen Nationalmuseums mit Ausschlufi der Sonnen- und Sanduhren.

Die Beschreibungen sind aufierst exakt, ein gutes Register und vergleichende Tabellen

erhohen noch die Benutzbarkeit dieses Kataloges. Das Bayrische Nationalmuseum ,
das

leider seit einem Dezennium mit seinen fur ihre Zeit vorbildlichen Katalogisierungs-

arbeiten in Riickstand gekommen ist, diirfte dem Verfasser zu grofitem Danke fur das in

wissenschaftlicher Beziehung wie auch in der Ausstattung gleich mustergiltige Werk ver-

pflichtet sein. W. Josephi.
u E.Seoald, Nurnbsrg.
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DIE FRUHWERKE DER HOLZPLASTIK IM GERMAN1SCHEN

NATIONALMUSEUM.
VON DR. W. JOSEPHI.

(Mit zwei Tafeln.)

ie Holzbildwerke des friihen Mittelalters konnen

zwar zumeist asthetisch keinerlei GenuG ge-

wahren
,
doch sind sie fur den Historiker

als Inkunabeln eines gerade in Deutschland

durch alle Zeiten mit besonderer Liebe ge-

pflegten und echt volkstiimlichen Kunst-

zweiges von hoher Bedeutung. Wie die Friih-

werke der bildenden Kunst iiberhaupt, so

erzahlen auch sie von den Lehrjahren des

Kiinstlergeschlechts; sie sprechen deutlicher,

als es schriftliche Aufzeichnungen vermoch-

ten, von dem Ringen ganzer Generationen,

im korperlichen Bilde das wiederzugeben ,
was aller Herz und Phantasie er-

fiillte, und deshalb sind sie fiir den Historiker nicht weniger bedeutsam als

die vollendeten Schopfungen einer Kunst, die im Hohepunkt ihrer Entwick-

lung steht.

Es wird demnach die Betrachtungsweise der friihmittelalterlichen bilden-

den Kunst, falls man diese nicht ikonographisch werten will, meist eine aus-

schlieftlich historische sein nuissen, und das wird, allerdings in mehr und mehr

sich verringerndem Mafie, fiir das ganze Mittelalter zu gelten haben. Denn
wenn auch mit der zunehmenden Verfeinerung im Konnen des Bildschnitzers

oder Malers seine Schopfung zu einem wirklichen Kunstwerk wurde, so stehen

wir modernen Menschen mit unseren asthetischen Anschauungen, deren Fun-

dament trotz aller Wandlungen des Geschmacks fest in der klassischen Kunst

der Antike und der Renaissance wurzelt, doch der mittelalterlichen Empfindung
und der aus ihr sich ergebenden Formengebung ziemlich fremd gegeniiber.

Mitteilungeu aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 12
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Fiir eine historische Betrachtung besitzen aber gerade die alteren Stiicke

einen besonders hohen Wert. Denn wahrend sich in Perioden hohen Konnens

und grofier Schaffenslust Denkmal an Denkmal reiht und deshalb das einzelne,

so hoch wir es auch kiinstlerisch schatzen mogen, unserer Kenntnis von dem
Fortschreiten der Kunst keine wesentliche Bereicherung schafft, so sind im

Gegensatz dazu in den friiheren Zeiten diese Wegmarken fur das Verstandnis

der Entwicklung nur sparlich gegeben ,
so dad einer jeden eine erhohte

Bedeutung zukommt. In alien Zweigen der Kunstgeschichte macht sich

diese Tatsache geltend ,
in der Plastik nicht anders als in der Baukunst, im

Kunstgewerbe wie in der Malerei und in den graphischen Kiinsten. Trotz-

dem hat man bisher und das mag zusammenhangen mit der Zuriicksetzung,

die die deutsche Plastik bis vor kurzem vor ihren Schwesterkiinsten erfuhr

- den friihen Holzbildwerken deutschen Ursprungs wenig Beachtung geschenkt.
Das war um so unauffalliger, als gerade hier das Studienmaterial in besonderem

Mafie liickenhaft ist. 1st doch der Stoff dieser Bildwerke am wenigsten

gegen die vielerlei Fahrlichkeiten geschiitzt, die ihm die Zeit und mehr noch

die Menschen bereitet haben und noch bereiten. Was erhalten ist, ist nur

ein winziger Bruchteil des ehemals Geschaffenen; denn einerseits hielt die

rohe, unbefriedigende kiinstlerische Gestalt dieser friihen Denkmale die dilet-

tierenden Sammler ab, ihnen eine liebevolle Fiirsorge zu widmen und fiir sie

ein gesichertes Asyl zu bereiten, andrerseits hatte aber auch der verfeinerte

Geschmack der nachfolgenden Kunstperioden, den man stets als den schlimmsten

Feind historischer Denkmale betrachten darf, keine Neigung, diese unkiinst-

lerischen Objekte zu schonen. So wird unendlich Vieles im Laufe der Zeit,

vor allem aber unter dem Einflufi der Restaurierungs- oder Reinigungswut
des 19. Jahrhunderts ,

zerstort worden sein. Dadurch lafit sich leicht der

Mangel an solchen Friihdenkmalen erklaren, die wohl keine Zeit, ausgenommen
die ihrer Entstehung, fiir Kunstwerke angesehen hat.

Wenn die Kunstgeschichte sich diesen Friihdenkmalen mit grofierer

Liebe widmen wird, so wird wahrscheinlich das Irrige der bisher herrschen-

den Ansicht klargelegt werden, die die Anfange der selbststandigen deutschen

Plastik ausschliefilich und jahrhundertelang von Stein und Bronze beherrscht

sein lafit. Allerdings ist dabei die Einschrankung festzuhalten
,

daft die be-

deutenderen Werke, die die Hohepunkte der Kunst verkorpern, zumeist wohl

aus einem vornehmeren
,

edleren Stoffe gefertigt sein diirften als aus dem
schlichten volkstiimlichen Holz.

Durch gliickliche Erwerbungen vornehmlich der letzten beiden Jahrzehnte

ist das Germanische Nationalmuseum in den Besitz einer groCeren Reihe von

Friihwerken der Holzplastik gelangt, die wiirdig seine reichhaltige und hoch-

bedeutende Sammlung von Originalskulpturen einleiten. Als wichtige Bausteine

fiir die Kenntnis der Anfange der deutschen Bildnerkunst sollen sie in den

folgenden Zeilen eine Besprechung und Wiirdigung finden. Damit wird einer

Anregung Matthaeis (Werke der Holzplastik in Schleswig-Holstein bis zum

Jahre 1530. Leipzig. 1901 S. 240) nachgegeben, der die grofie Bedeutung
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dieser friihen Stiicke erstmalig ans Licht zog und eine genauere Durchforschung
Deutschlands nach den wenigen Resten der alteren Holzplastik forderte.

Die zeitliche Fixierung, auf die bei der nachfolgenden Behandlung der

einzelnen Stiicke das Hauptgewicht gelegt werden soil, begegnet bei friih-

mittelalterlichen Bildwerken grofien Schwierigkeiten. In der Regel beruht sie

nur auf allgemeinen Gefiihlsmomenten, jedenfalls ist sie, wenn nur stilistische

Griinde zur Seite stehen, mit allergrofiter Vorsicht vorzunehmen. In der grofien

Periode vom ersten Auftreten einer selbststandigen deutschen Plastik im be-

ginnenden 11. Jahrhundert bis in das 13. oder in zuriickgebliebenen Gegenden

gar bis weit in das 14. Jahrhundert hinein ist die Entwicklung eine so gering-

fiigige, dafi, sofern nicht aufiere Merkmittel hinzutreten, eine wirklich begriindete

Datierung nur in sehr weiten Grenzen erfolgen kann. Den klaren Beweis, wie

vorsichtig man verfahren mufi, liefert eine Vergleichung der Augsburger mit

der Hildesheimer Bronzetiir, deren annahernd gleiche Entstehungszeit ohne die

urkundlichen Nachrichten aus stilistischen Griinden allein wohl niemand zu

behaupten gewagt haben wiirde. Noch bei den plastischen Arbeiten des enden-

den 12. und des 13. Jahrhunderts liegt der Fall ahnlich : ein so grofier Gegen-
satz wie zwischen den primitiven Durchschnittswerken und den Meister-

schopfungen Braunschweigs, Bambergs und Naumburgs diirfte kaum in einer

spateren Kunstepoche wiedergefunden werden.

Ganz abzulehnen ist der Versuch, bei den friihsten Arbeiten aus sti-

listischen Griinden die Herkunft aus einem bestimmten Kunstkreis abzuleiten.

Solange die Sprache der Kunst nicht iiber ein Stammeln hinausgekommen ist

und das ist bei der volkstiimlichen romanischen Plolzplastik wohl niemals

der Fall gewesen - - darf man aus ihr kerne dialektische Verschiedenheiten

oder gar tiefere Charakterunterschiede heraushoren wollen. Im giinstigsten

Falle wird man nur die Unterschiede der grofien Volkergruppen finden konnen,

Stammesschattierungen sind noch nicht ausgepragt.

Im Verlaufe des 13. Jahrhunderts, in den fuhrenden Landern schon am
Schlusse des 12. Jahrhunderts, trat auch hierin ein Wandel ein, und damit

begann, zuerst in Mitteldeutschland, dann aber mit dem fortschreitenden Ver-

mogen ,
kiinstlerisch zu sehen und zu gestalten ,

iiberall in den deutschen

Landen, eine erst langsame^ dann mehr und mehr sich beschleunigende kon-

sequente Stilentwicklung, in der zunachst die Steinplastik die Fiihrung hatte,

sie dann aber schliefilich an die mehr und mehr aufstrebende
,

vor allem

aber numerisch uberlegene Holzplastik abtreten mufite. Wahrend dieser Ent-

wicklung setzten sich allmahlich auch Stammeseigenheiten durch, immer deut-

licher traten dann innerhalb der Stammesgrenzen die einzelnen Kunstzentren

und Schulen bestimmend in die Erscheinung, bis sich schlieClich das kiinst-

lerische Individuum klar aus der Masse abscheiden konnte. Wie die volks-

wirtschaftliche Entwicklung ging auch die Geschichte der Kunst im Sinne einer

fortgesetzten Spezialisierung von statten, sie schritt fort vom Ganzen zum
Individuum. Wo die einzelnen Wendepunkte in dieser flieCenden Entwicklung
anzunehmen sind, wird mit unserem sich scharfenden Blicke fur stilistische

Unterschiede allmahlich naher festgelegt werden konnen. Heute ist unser
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Unterscheidungsvermogen fur mittelalterliche Plastik noch fast unentwickelt

und steht auf jeden Fall weit hinter dem zuriick, was wir uns fiir die anderen

Kunstgattungen angeeignet haben.

Wenn die Schwierigkeit, friihmittelalterliche Skulpturen zeitlich und ort-

lich einzuordnen, schon im allgemeinen eine grofie ist und man sich in den

meisten Fallen mit weit gezogenen Grenzen begnugen mufi, so ist dies noch

in besonderem Mafie bei Museumsstiicken der Fall
,
deren Herkunft in der

Mehrzahl unbekannt ist, oft verschwiegen oder gar absichtlich falsch ange-

geben wird. Deshalb ist hier besondere Vorsicht am Platz.

Abb. 1. Bischof. 12. Jahrh. PL 0. 17. fl. 55 cm.

Wenn wir zu den einzelnen Stiicken iibergehen, so sei betont, dad es nicht

die Absicht sein kann, an der Hand der im Germanischen Nationalmuseum

befmdlichen Sammlung eine Geschichte der friihen deutschen Holzplastik zu

geben. Ein solcher Versuch hat nur dann Wert, wenn er an einer fest. be-

grenzten ortlichen Gruppe unternommen wird
;

das uns vorliegende Material

ist jedoch aus alien Gegenden Deutschlands
,

vielleicht sogar des Auslands,

zusammengetragen ,
es reprasentiert Gegenden fortgeschrittener und zuriick-

gebliebener Kunst, so dafi der Versuch der Vorfiihrung dieser Stiicke selbst

nur in zeitlicher Folge aufgegeben werden mufite. Ihre Veroftentlichung hat

den Zweck
,
einen Baustein zu bieten fiir eine Bearbeitung der deutschen

Friihplastik, fiir die bisher noch nicht einmal das Material zu sammeln ange-

fangen wurde.
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Stilistisch und wohl auch zeitlich wird die Statue eines sitzenden Bischofs

(PI. O. 17. Birnenholz, bemalt. Hohe 55 cm. Abb. 1) als das alteste Stuck

unserer Sammlung anzusehen sein. Der Bischof, gekleidet in die lange Alba,

die iiber die Kniee reichende Dalmatika und die Kasula, mit dem Humerale

um den Hals, sitzt hieratisch-steif auf einem an den Seiten profilierten Thron.

Seine beiden Unterarme sind vorgestreckt ,
die linke Hand umfafit ein auf-

warts gestelltes und fest gegen den Leib geprefites Buch. Das Gesicht ist

bartlos, das lockige Haupt trug ehemals eine Inful, doch ist dieselbe in spa-

terer Zeit roh weggeschnitten ,
um

,
wie der stehen gebliebene Diibel am

Scheitel andeutet, fur eine solche aus Metall Platz zu machen. Von der alten

Inful sind nur der untere Horizontalrand und die Bander erhalten. Die Riick-

seite der Figur ist vollig flach und unbearbeitet, sie mufi sich also vor einer

Wand befunden haben oder vor einem Brett befestigt gewesen sein.

Alte Farbspuren lassen sich vielfach nachweisen, doch mischen sie sich

so sehr mit einer dicken neueren Ubermalung, dafi es schwer halt, die ur-

spriinglichen Tone herauszufinden. Sicher war die Kasula reich vergoldet,

doch scheinen aus der Vergoldung rote Streifen in einer nicht mehr sicher

angebbaren Musterung ausgespart zu sein. Unter dieser Vergoldung und deren

teilweise durch Leinenauflage verstarktem Kreidegrund scheint sich aber noch

eine altere in rot und weiC gehaltene Bemalung recht primitiver Art befunden

zu haben. Die Alba war weifi, vorne zeigt sich auf ihr ein roter Vertikal-

streifen; das Buch war rot und hatte, wie die Nieten andeuten, in der Mitte

und an den drei sichtbaren Ecken Zierbeschlage.

Die Figur ist gut erhalten, doch fehlt die rechte Hand, welche ehemals

angediibelt war. Erworben wurde die Statue in Ellwangen.
Einer sicheren Datierung stellen sich grofiere Schwierigkeiten dadurch

entgegen, dafi das Sttick aufierst primitiv ist. In solchen Fallen ist ein aufieres

Hilfsmittel fur die Datierung in der Regel die Tracht; allein auch diese versagt

hier, da der geistliche Ornat nur sehr wenig der Mode unterworfen ist und deshalb

fur die Datierung von Werken der bildenden Kunst meist von geringer Bedeutung
ist. Die Kasula, die der Bischof tragt, hat die Glockenform, wie sie uns im

Original etwa am Chorgewand des hi. Bernhard (f 1153) im Domschatz zu Aachen

erhalten ist (abgebildet bei Hefner-Alteneck
,
Trachten u. s. w. I Tafel 66) :

sie ist noch nicht mit seitlichen Schlitzen versehen
,

vielmehr mussen beide

Arme die ganze Stoffmasse aufnehmen, wodurch vorne ein dreieckiger Zipfel

entsteht. Dies Motiv findet sich aber iiberaus haufig an Miniaturen, Statuen,

Grabplatten und Siegeln etwa von der Mitte des 11. bis an den SchluC des

14. Jahrhunderts ,
so dafi es fiir die Datierung nicht zu verwenden ist. Je

weiter aber die Zeit fortgeschritten ist, um so klarer wird dies schwierig

zu gestaltende Motiv veranschaulicht : bei den alteren Werken macht es den

Eindruck, als sei das Gewand vorne zu einem lang herabfallenden gerundeten
oder dreieckigen Zipfel zugeschnitten, in spaterer Zeit mit dem zunehmenden

Beobachtungs- oder Gestaltungsvermogen der Kiinstler macht sich mehr und

mehr das Zusammenknaulen der Stoffmasse iiber den Armen und die dadurch

bewirkte Verschiebung der Umrifilinien geltend.
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Wenn wir uns im Denkmalervorrat nach Schnitzwerken ahnlicher Ge-

staltung umsehen, so finden wir in der Sammlung christlich-mittelalterlicher

Kunstwerke auf dem Domberge zu Freising die Figuren eines stehenden und

eines sitzenden Bischofs, die grofie Ubereinstimmung in der Auffassung nicht

minder wie in der Wiedergabe der Tracht verraten.

Wahrend aber der stehende Bischof in Tracht und Faltenstil dem

unsrigen nur nahesteht, in der Detailbildung des Gesichts sich wesentlich von

ihm entfernt
,

ist ihm die sitzende und durch eine spatere Inschrift als St.

Zeno bezeichnende rohere Figur sehr ahnlich. Die etwas abweichende Form
und Auffassung des schmalen Gesichtes kommt nicht in Beriicksichtigung, da

dasselbe anscheinend in spaterer Zeit nachgeschnitzt und mit Charakterzugen
einer spateren Epoche versehen wurde. B. Riehl, (Abhandlung der k. b.

Akademie der Wiss. III. Kl. XXIII. Bd. I. Abt. S. 29 und Tafel II Abb. 1)

setzt beide Figuren in das 12. Jahrhundert
- - das eingeritzte Ornament der

einen bestatigt diese Datierung und so werden wir auch unsere Figur
dieser Zeit stilistisch zuzurechnen haben. Riehls Charakterisierung trifft fast

wortlich auf unser Werk zu : Das Haar ist nur durch gleichmaftig wiederholte

Locken angedeutet, die Augen sind durch die Lider fast ganz geschlossen
und erhielten ihr Leben wohl ausschlieftlich durch die Bemalung. Auch bei

unserem Stiicke zeigt die Modellierung des Mundes und des Kinns die ersten

Anfange eines feineren Eingehens in die Natur, allerdings in etwas anderer

Weise als an den Freisinger Statuen, ebenso fallt auch hier die erschreckende

Rohheit der Hand auf. Die Korpergestalt kommt bei alien Werken nicht zur

Geltung ,
es ist nur ein roher Umrifi gegeben ; ebensowenig kann von einer

der Natur entsprechenden Faltengebung die Rede sein.

Wenn man iiberhaupt von Kunst bei diesem Werke reden darf, so ist

sie doch nur eine so kindliche und befangene, daft man das Werk auf die

unterste Stufe einer kiinstlerischen Entwicklung setzen mufi. An ein Ver-

standnis des Korperbaues und seines Mechanismus kann nicht im entfern-

testen gedacht werden
;

der Schnitzer gestaltet genau so wie ein Kind und

gibt nur Allgemeines wieder. Nur sehr vereinzelte Beobachtungen erheben

sich iiber diese Stufe, so in den Gesichtsziigen die Partieen von der Nase

zum Munde. Die Prinzipien, nach denen sich ein Faltenwurf gestaltet, sind

dem Schnitzer fremd, er sieht nur, dafi die Kasula unten spitz zulauft, und

deshalb gestaltet er sie unter Weglassung fast aller Faltenzuge in dieser Form.

Er sieht, dafi sich iiber dem Arm die Gewandmasse knault und bauscht, aber

dies wiederzugeben ist er noch vollig unfahig. Er deutet es deshalb, genau
wie dies an den beiden Freisinger Statuen geschieht, nur leicht durch einige

ganz willkurlich eingesenkte Linien an. Allerdings darf man daraus nicht auf

hervorragend schlechte Qualitaten unseres Bildschnitzers schliefien, denn dies

Motiv ist ein besonders schwieriges die Faltengebung in der Alba ist ihm

daher auch besser gelungen und viele Denkmaler der Grabplastik beweisen,

dafi auch grofiere und spatere Meister an diesen Schwierigkeiten gescheitert

sind. Ebenso hilflos steht er der Wiedergabe des Humerale gegeniiber : nur
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ein dicker Wulst um den Hals deutet das Vorhandensein dieser feingeschlungenen
Binde an. .

Diese Datierung der Figur in das 12. Jahrhundert bestatigt die Profilierung

der Thronbank, die aus romanischem Stilgefiihl hervorgegangen ist. Sie ahnelt

im Prinzip sehr derjenigen an den Bankseiten des sogenannten Zeno in Frei-

sing, doch ist sie etwas reicher als bei jenen.

Abb. 2. Heilige Anna (?). Um 1200. PI. 0. 22. H. 60,5 cm.

Das nachste Stuck (Abb. 2) entstammt bereits der Werkstatte eines fort-

geschritteneren Meisters. Mit dem Ende des 12. und dem Anfange des 13. Jahr-

hunderts erhob sich auch die Holzplastik von der Stufe der rohsten Primi-

tivitat, und deshalb lassen sich nunmehr auch stilistische Kennzeichen fiir

die Datierung verwenden
, ja diese werden allmahlich sogar mafigebend fiir

die Beurteilung derselben. Diesen Fortschritt verkorpert die Statue einer

thronenden weiblichen Gestalt, die aber wohl nicht, wie man annehmen mochte,

die Madonna, sondern eher die heilige Anna darstellt. Das Stiick (Pi. O. 22)

ist aus Lindenholz mit seitlichen Auflagen von Fichtenholz und 60,5 cm hoch;

es wurde in Riicksicht auf den interessanten und fiir die Geschichte des friih-

mittelalterlichen Sitzmobels sehr merkwiirdigen Thron bereits von Essenwein
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in den Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum 1891 S. 51 f.

besprochen iind abgebildet. Aus dem gleichen Grunde beschaftigte sich Steg-

mann (ebenda 1903 S. 75) mit dem Stuck und wies dabei auf die noch heute

in Swanetien im Kaukasus gebrauchlichen und durch charakteristische Originale

im Germanischen Nationalmuseum vertretenen Sitzmobel bin, die genau den-

selben Typus zeigen.

Allein auch kunstgeschichtlich und stilgeschichtlich hat das Stuck seine

Bedeutung, und ganz besonders fur unsere Sammlung, denn es ist die erste

Skulptur, in der sich zwar noch recht bescheiden, aber doch schon deutlich

bemerkbar eine kunstlerische Stilisierung geltend macht.

Die Heilige sitzt frontal auf dem Thron, dem der Kiinstler seine besondere

Sorgfalt zugewandt und dessen Drechselmotive er aufs genauste nachgebildet
hat

;
es ist eine Matrone

,
ein blaues Kopftuch ,

die Tracht alterer Frauen,

liegt auf dem Scheitel und fallt zu beiden Seiten des Hauptes in regelmaftigen
Falten auf die Schultern. Ein iiber die Fiifie reichendes faltenreiches weiftes

Gewand
,

iiber das ein bis zu den Knieen gehendes weitarmeliges rotes und
mit braunen Saumen geziertes Obergewand geworfen ist, bildet ihre Kleidung.
Der linke Unterarm ist vorgestreckt ;

die Hand
,

die hochgestellt auf dem
linken Oberschenkel ruht, ist etwas gekritmmt. Der rechte Unterarm ist eben-

falls vorwartsgestreckt ,
die Innenflache der Hand ist nach oben gewandt.

Unter den Fiiften befindet sich eine Trittplatte, in deren senkrechte Vorder-

flache ein weift bemaltes Zickzackmuster eingeschnitzt ist. Der Thron ist

rot und weift bemalt. Die ganze Bemalung liegt auf Kreidegrund, der stellen-

weise durch Leinen, Leder und Pergament verstarkt ist. Es fehlen an der

Figur der linke Zeigefinger, ferner der Daumen und samtliche Endglieder
der Finger der rechten Hand

,
aufierdem die Attribute, von denen im linken

Oberschenkel und in beiden Handen die Diibellocher zu sehen sind. Damit

ist die Bestimmung der Figur erschwert, doch laftt das matronenhafte Aus-

sehen der Gestalt im Verein mit der Tatsache
,

daft augenscheinlich zvvei

Attribute vorhanden waren
,

die Annahme
,

es sei eine heilige Anna darge-

stellt, als wahrscheinlich erscheinen. Daft die Otte'sche Ansicht, der Kult der

Anna sei erst am Ende des 15. Jahrhunderts in Deutschland eingefiihrt, irrig

ist, beweisen aufter den im 14. Jahrhundert so haufigen Cyklen der Vor-

geschichte Maria vor allem die vereinzelten Kultstatuen der Selbdritt aus dem
13. und dem 14. Jahrhundert.

Wahrend Stegmann in seiner vorgenannten Abhandlung aus stilistischen

Griinden die Figur in das 13. Jahrhundert setzte, neigte Essenwein mehr fiir

das 12., Heft dabei allerdings die Moglichkeit offen, daft sie noch am Anfange
des 13. Jahrhunderts gefertigt sein konne. Die Differenz beider Ansichten

ist gering und wird schwerlich authentisch zu losen sein. Wenn die Herkunft

des Stiickes naher bekannt ware die Angabe des Vorbesitzers, es stamme
aus Tirol

,
ist zu unbestimmt

,
um maftgebend fiir die Datierung verwandt

werden zu konnen -- wiirde man vielleicht dieser Frage naher treten konnen;
unter den gegebenen Verhaltnissen halte ich eine genauere Datierung als um
1200 fur willkiirlich, denn leider kommt die Tracht der Datierung nicht zu
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Hiilfe, da die Gewandung keine zeitbestimmenden Merkmale aufweist - - nur

die weiten Hangearmel weisen auf die Zeit um die Wende des 12. zum 13.

Jahrhundert (Weifi, Kostiimkunde 1883. S. 362) und das Kopftuch im 12.

Jahrhundert genau so gebrauchlich ist wie im 13., ja sich sogar im 14. Jahr-

hundert einer besonderen Beliebtheit zu erfreuen begann. Der Thron weist

nur in die entwickelte romanische Epoche, er ahnelt sogar auffallig dem auf

dem Relief der Huldigung vor Kaiser Friedrich II. an der Kanzel zu Bitonto,

ein Werk des Meister Nikolaus vom Jahre 1229. (Formenschatz 1901.

Nr. 16. Schubring, Schlofi- und Burgenbauten der Hohenstaufen in Apulien.

Taf. VI.)

Einen leisen Anhalt gewahrt der eigenartige Faltenstil, der weit entfernt

ist von jener kiinstlerischen Rohheit des zuvor betrachteten Stiickes. Aller-

dings kommen hierfiir nur das Untergewand und die Saume des Kopftuchs
in Frage ,

da das Obergewand ,
das zum grofiten Teil durch die auf dem

Schofte sitzenden attributiven Gestalten verdeckt war
, wenig durchgebildet

ist. Der Faltenstil basiert ausschliefilich auf dem Prinzip der Symmetrie;
besonders deutlich tritt dies am Saume des Untergewandes in Erscheinung,
indem hier an eine breite Mittelfalte mit umgeschlagenen Seiten sich beider-

seits genau symmetrische Faltengruppen anschliefien, die wie fest geplattet

erscheinen und deren Saume in zackigen Linien iiber einander gelegt sind.

Wenn sich nun genau das gleiche Stilprinzip auch an den Saumen des Kopt-
tuches zeigt, so beweist dies ein vielleicht unbewuCtes, doch fest begrundetes
stilistisches Gefuhl und ein in ganz bestimmter Richtung erfolgendes Um-
bilden des in der Natur Gesehenen. Beispiele dieses Stils kommen vornehm-

lich in Frankreich vor, hier allerdings meist in noch ausgesprochenerer und

entwickelterer Form. Es sei nur hingewiesen auf die bekannten Beispiele in

Vezelay, Autun, Moissac, Cahors, Poitiers und Donzy aus dem 12. Jahr-

hundert, dann auf die sehr ahnlich aufgefafiten sitzenden Madonnen im Siid-

portaltympanon der Westfassade von Notre-Dame zu Paris und in der Abtei

zu Saint-Denis, beide ebenfalls aus dem 12. Jahrhundert. Von italienischen

Arbeiten dieses Stils mag die Madonna des Presbyter Martin im K. Museum
zu Berlin (1199) genannt sein. Von deutschen Arbeiten steht unserem Stuck

vor allem die thronende Stuckmadonna aus dem Dom zu Erfurt, (nach Haseloff

in Meisterwerke der Kunst aus Sachsen und Thuringen. S. 91 und Tafel 106:

12. Jahrhundert), die sehr charakteristische Holzmadonna zu Buschhoven (Kunst-
denkmale der Rheinprovinz IV. 2. S. 20: um 1190) und die Holzmadonna im

Niedermiinster zu Regensburg (von Seyler, die mittelalterliche Plastik Regens-

burgs. 1905 S. 22 an den Beginn des 13. Jahrhunderts gesetzt), in weiterem

Grade auch der sitzende Christus im Tympanon des Nordportals am Wormser

Dom (12. Jahrhundert) nahe. Dazu kommen dann noch eine groGe Anzahl

von Grabsteinen, nnter denen ich etwa die des Wittekind zu Engern in West-

falen (12. Jahrhundert), des Bischofs Friedrich von Magdeburg (f 1152) und

des Bischofs Adelog in Hildesheim (f 1190) nennen mochte. Fast alle zeigen

dieselbe Faltenstilisierung, stehen allerdings dabei meist kiinstlerisch weit

hoher. Alle deutschen Vergleiche fiihren an das Ende des 12. und an den

Mitteilungen aus dem germau. Nationalmuseum. 1905. 13
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Anfang des 13. Jahrhunderts, so daC, da auf eine lokale Entwicklung keine

Riicksicht genommen werden kann, die Datierung um 1200 geniigen mufi.

Stilistische Griinde, sowie Eigentiimlichkeiten der Tracht geben bei einer

stehenden weiblichen Figur (PI. O. 2 Abb. 3) fiir die Datierung einen allgemeinen
Anhalt. Die Heilige ist in ein langes ,

oben faltenloses und um die Hiiften

gegiirtetes Gewand gekleidet, iiber den Schultern tragt sie den vorne offenen

langen Mantel. Das Haupt ist von den Schlafen zum Kinn herab mit einer

Binde umwunden, dem Gebende, wie es die mittelhochdeutschen Dichter

nennen (Moriz Heyne, Korperpflege und Kleidung bei den

Deutschen. 1903. S. 319 und 324); eine horizontale um den

Oberkopf sich hinziehende Einkerbung deutet an, dafi hier

ehemals ein Schapel oder Kronreif angesetzt war. Vom
Hinterkopf ziehen sich seitlich vor dem Gebende hinweg
zwei dicke geflochtene Zopfe und fallen iiber die Schul-

tern in fast senkrechten Linien bis zu den Knieen herab.

Die Unterarme sind vor den Leib gelegt.

Die Figur, die aus Lindenholz besteht und deren

Hohe 78 cm betragt, ist stark beschadigt: durch Wurm-
frafi ist die ganze Stirnpartie zerstort, die Nase ist abge-

stoften und beide Hande fehlen. Unter einer zwar noch

mittelalterlichen Bemalung finden sich auf dem Kreide-

grund so viele Reste der altesten Farbung, dafi die ur-

spriingliche Farbengebung deutlich erkannt werden kann.

Das Gewand war vergoldet, der Mantel war rot und mit

Goldblumen gemustert, sein Futter weifi, oder, was wahr-

scheinlicher sein diirfte, hellblau. Das Gebende war gol-

den und mit roten Streifen verziert
,

das Gesicht war

naturfarben bemalt
,

die Zopfe waren golden und mit

diinnen roten
,
den Windungen des Flechtwerks folgen-

den Strichen versehen.

Da die Hande und somit das Attribut, welches die-

Abb. 3. Maria (V). Um 1200. selben gehalten haben konnten, fehlen, so kann nicht mit

Sicherheit nachgewiesen werden, welche Heilige hier dar-

gestellt werden soil. Es ist aber sehr wahrscheinlich
,

dafi iiberhaupt kein

Attribut vorhanden war. 5 Bohrlocher in der Fufiplatte, von denen 3 noch

mit starken Eisennieten versehen sind, deuten auf eine besonders feste Auf-

stellung der Figur. Es ist demnach wahrscheinlich
,

dafi die Gestalt eine

Maria ist und hoch oben auf dem Querbalken unter dem Triumphkreuz auf-

gestellt war. Fiir eine solche freie Aufstellung spricht der Umstand, dafi auch

die Riickseite der Figur vollig bearbeitet und in urspriinglicher Weise bemalt

ist, andererseits lassen sich die Armstumpfe leicht zu dem Schmerzensgestus
der Maria vergl. etwa die Wechselburger und die Freiberger Gruppe

erganzen.

Der fiir die hofischen Kreise charakteristische Kopfputz ,
das Gebende

mit dem schapelartigen Reif um das Haupt, kam etwa gegen Mitte des 12.
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Jahrhunderts auf und erhielt sich das ganze 13. Jahrhundert hindurch
,

wie

iiberaus haufig in der zeitgenossischen Buchillustration
,

in der Skulptur und

an Glasgemalden nachzuweisen ist. Ich erinnere etwa an die Darstellung des

Tanzes der Salome in einem Aschaffenburger Evangelienbuch (bei Hefner-

Alteneck, Trachten, Kunstwerke u. s. w. I 1879, Tafel 69 in die Zeit von

1100 1160 gesetzt), sowie an ein Glasgemalde mit der Kreuzprobe der hi.

Helena im Germanischen Nationalmuseum aus der Zeit von etwa 1180 1220

(Katalog der Glasgemalde 1898. N. 1 u. Tafel
I). Vergl. ferner Bredt, Kata-

log der mittelalterlichen Miniaturen des Germanischen Nationalmuseum 1903.

Nr. 18 mit Abb. (13. Jahrh.) Ebenso zeigen diese Tracht die bekannten

plastischen Werke des 13. Jahrhunderts, wie etwa der Grabstein der Gattin

des Markgrafen Dedo in der SchloCkirche zu Wechselburg (urn 1230), der

Gleichen-Grabstein im Dom zu Erfurt (von Buchner, die mittelalterliche Grab-

plastik in Nord-Thuringen. 1902 Tafel I und S. 1 f. um das Jahr 1264 gesetzt)

und die Naumburger Stifterfiguren (bald nach der Mitte des 13. Jahrhunderts.)

Dieser weite Zeitraum laCt sich durch die Haartracht etwas verengen.
Die Mode der lang iiber die Schultern herabhangenden Zopfe, die oft sogar

mit Bandern reich durchwunden waren, war vornehmlich im 12. Jahrhundert

beliebt, wie die Koniginnenstatuen von der Kathedrale zu Corbeil, die Stuck-

figur einer thronenden Madonna im Dom zu Erfurt, die Madonna der Chor-

schranken von St. Michael in Hildesheim, die oben erwahnte Madonna von

Buschhoven, die Madonna aus St. Gangolf in Metz (Leitschuh, elsass. und lothr.

Kunstdenkmaler, Nr. 6), sowie vereinzelte Madonnenstatuen in Trient, Regens-

burg, Miinchen u. s. w., letztere teilweise schon aus dem Anfange des 13. Jahr-

hunderts, beweisen. Im Verlaufe des 13. Jahrhunderts ging diese Sitte in die

Biirgerkreise iiber, wahrend der Adel nunmehr das Haar frei herabwallen liefi.

So fiihren aufiere Griinde dazu, als Entstehungszeit dieses Stiickes mit

ziemlicher Sicherheit den Schlufi des 12. oder den Beginn des 13. Jahrhun-

derts anzunehmen. Eine Bestatigung findet diese Datierung insofern, als unser

Stuck, wenn man iiberhaupt einfache Holzschnitzwerke mit Kunstwerken, die

auf der Hohe der Zeit stehen, vergleichen darf, in Anordnung,. Tracht, vor

allem aber auch in stilistischer Beziehung mit den Koniginnenstatuen von

Corbeil grofie Ahnlichkeit aufweist. Diese Statuen entstammen der zweiten

Halfte des 12. Jahrhunderts; allerdings sind sie in Frankreich gefertigt, dem
damals kiinstlerisch am weitesten vorgeschrittenen Lande. Den franzosischen

Arbeiten ist in gleicher Weise wie unserem Stiicke die steife Frontalitat, der

fur die Umriftgestaltung ausschliefilich maftgebende Zwang der Werkform,
sowie die rein schematische Wiedergabe der Faltenziige eigen.

Das Konnen, mit dem unser Bildschnitzer an sein Werk herantrat, ist

ein durchaus unentwickeltes, wenn es auch schon an Reife gegeniiber dem des

Verfertigers der an erster Stelle betrachteten Bischofsstatue zugenommen hat.

Dafi die Proportionen so unnatiirliche sind, wird hauptsachlich seinen Grund
in dem unentwickelten Anschauungsvermogen der Zeit haben, mag aber auch

auf die Rechnung der die Plastik vollig im Banrie haltenden Architektur zu

schreiben sein. In der Durchfiihrung zeigt sich deutlich, wie wenig das Auge
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jener Zeit fur das Charakteristische gescharft war. Leider ist das Gesicht

zu sehr zerstort, um ein Urteil zuzulassen; allein in der Durchfiihrung der

ganzen Korperform, in der die Grundform des abgedrehten Holzklotzes deut-

lich wiederklingt, in der Vermeidung jeder groBeren Ausladung oder Uber-

schneidung, sowie in der willkiirlich rohen Faltengebung des Untergewandes

zeigt sich doch ein nur sehr geringes Mafi von Konnen und Verstehen. Das

Stiick wurde im Jahre 1884 in Koln a. Rh. erworben und soil rheinischer

Herkunft sein.

Das Germanische Nationalmuseum besitzt unter seinen Friihwerken eine

grofiere Anzahl von Madonnen, die im Folgenden zusammenfassend behandelt

werden sollen; lehrt doch eine Vergleichung von Bildwerken desselben Vor-

wurfs aus verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Stufen kiinstlerischer

Entwicklung am besten die Fortschritte in der Einzeldurchbildung sowie den

Wandel in der inneren und aufieren Auffassung.
Das eigentliche Andachtsbild des mittelalterlich-christlichen Kultus ist

die Darstellung der Madonna mit dem Kinde; durch alle Zeiten vom Friih-

christentum bis zum Schlusse des Mittelalters, und in der romischen und

griechischen Kirche bis auf den heutigen Tag, hat dies Motiv seine Geltung

als vornehmstes Kultbild bewahrt. Nur leise pflegt das Grundthema variiert

zu werden; bald sehen wir die Gottesmutter als thronende Konigin, bald als

liebende Mutter, an die sich das Kind zartlich schmiegt. Je nach den Zeiten

und der Stellung, die das allgemeine Empfmden dem Individuum den Himm-
lischen gegenliber zuwies, erfahrt das Grundmotiv Wandlungen. In den altesten

Zeiten christlicher Lehre scheint in der Madonna das rein miitterliche Moment

iiberwogen zu haben. Eine Darstellung in den Katakomben der Priscilla zu

Rom aus dem 3. Jahrhundert (abgebildet bei Venturi-Schreiber, die Madonna

S. 8) atmet heiterste Lebenslust und unterscheidet sich rein innerlich durch-

aus nicht von den Schopfungen Raffaels und seiner grofien Zeitgenossen dies-

seits und jenseits der Alpen. Dann versteinerte diese Darstellung unter dem
Wandel des religiosen Denkens, vor allem aber infolge des Nachlassens der

kiinstlerischen Fahigkeiten und des Eindringens orientalischer Anschauungen
zu einem reinen Reprasentationsbilde, in dem sich allerdings fast immer noch

kleine, versteckte genrehafte Ziige geltend machen. Das rein Menschliche in

der Darstellung kommt erst wieder mit Cimabue
,

vor allem mit Giotto und

Giovanni Pisano, im Norden bei den Meistern des 14. Jahrhunderts zum vollen

Durchbruch, um von da an bis auf den heutigen Tag die Darstellung zu be-

herrschen.

Stilistisch, doch schwerlich zeitlich, diirfte das altertiimlichste Stiick dieser

Gruppe eine Madonnenfigur (PI. O. 313; Abb. 4) sein, die 1887 in Miinchen

erworben wurde und angeblich oberbayerischer Herkunft ist. Die Figur ist

sehr beschadigt, der Torso ist 56 cm hoch und von Lindenholz. Die Farbe,

die sich, wie Reste beweisen, ehemals auf Kreidegrund befand, ist vollig ent-

fernt. Die Zeit hat dem Stiicke aufs iibelste mitgespielt ,
Wurmfrafi und
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Brand haben es stark beschadigt. Das Grundmotiv ist dennoch deutlich zu

erkennen : die thronende Maria halt vor sich das Kind
,
welches in seiner

Linken ein Buch faCt, wahrend es die Rechte ehemals wohl segnend erhob.

Es fehlen das Fufiende der Bank, der obere Teil des Kopfes der Maria, ihre

auGerste rechte und ein grofieres Stuck ihrer linken Seite, sowie die unteren

Korperpartieen, ferner beide Fiifie Christi und seine rechte Hand.

Da diese Darstellung der Gottesmutter zweifellos den primitivsten Typus
in unserer Sammlung bedeutet, so stellen wir dies Stuck an dieSpitze; doch

Abb. 4. Madonna. 13. Jahrli.

PI. 0. 313. fl. 56 cm.

Abb. 5. Madonna. Aus Tirol.

PI. 0. 26. H. 75 cm.

bestehen erhebliche Zweifel, ob ihm auch ein entsprechendes Alter zuerkannt

werden darf. Die Arbeit scheint namlich
,

soweit die schlechte Erhaltung

iiberhaupt ein Urteil zulafit, weit hinter der allgemeinen Entwicklung der

Kunst zuriickgeblieben zu sein und nur eine veraltete Phase zum Ausdruck

zu bringen.

Das Prinzip der Frontalitat kommt hier selbst noch in der Haltung des

zwischen den Knieen der Mutter sitzenden Kindes zum Ausdruck, ein Motiv,

das mit der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts zu Gunsten einer freieren

Auffassung abgestofien vvurde. Die gleiche Altertiimlichkeit zeigt auch die

rohe Technik in der Wiedergabe von Gewandfalten
,

welche nur mit derb

angegebenen Kerben und Ritzen arbeitet. Diese Anordnung derselben, vor-
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nehmlich an den Knieen, findet sich vereinzelt bei Werken des spaten 12. Jahr-

hunderts ahnlich wieder. Allein diese Zeit fur die Entstehung des Stiickes

in Anspruch zu nehmen, ist unmoglich, weil die tiefe Stufe der Entwicklung,
die sich in den bisher betrachteten Momenten auspragt, in scharfem Wider-

spruch steht mit der fortgeschritteneren Durchbildung der Kopfe. Die ganze

Durchfiihrung des Gesichts, die gut beobachteten
, allerdings aufierst roh

wiedergegebenen Ziige, vor allem die detaillierte Kenntnis der schwierigen
Flachen unter den Augen beweisen, dafi der Schnitzer schon mehr zu be-

obachten gelernt hatte, als es nach der aufieren Anlage der Figur den An-

schein hat, dafi er in einer Zeit lebte, wo es bereits eine entwickeltere

Plastik gab, ohne dafi es ihm allerdings moglich war, mit jener Entwicklung
Schritt zu halten. Auch ware der Fall denkbar, dafi es sich hier um die

Nachahmung eines alteren Kultbildes handelt, bei welcher sich stets auch

aus unserer Sammlung werden wir pragnante Beispiele bringen eine selt-

same Mischung von Altem und Neuem geltend zu machen pflegt. Vor dem
13. Jahrhundert diirfte das Stuck schwerlich entstanden sein.

Nicht weniger roh ist die Madonna (PI. O. 26; Abb. 5). Sie ist 75 cm
hoch und aus Lindenholz. Die thronende und gekronte Madonna halt auf ihrem

linken Knie also das Prinzip extremster Frontalitat ist bereits verlassen

das ebenfalls mit einem Kronreif geschmiickte Kind, das die Rechte segnend
erhoben halt und mit seiner Linken ein Buch gegen die Brust prefit. Die

Statue ist hinten gehohlt, es fehlen der rechte Arm der Maria und die rechte

(spater erganzte) Hand Christi, ferner die Spitzen der Kronen. Bemalt ist

die Figur mit einem abscheulichen Blumenmuster des 17. oder 18. Jahrhun-

derts, doch befindet sich darunter der alte Kreidegrund mit einigen originalen

Farbenspuren, aus denen aber nur zu ersehen ist, dafi das Gewand der Maria

ehemals blau war.

Das Stuck ist jeder kiinstlerischen Bedeutung bar, es ist ein roher Holz-

klotz, aus dem muhsam und nur andeutend die Grundlinien der beiden Korper
modelliert sind, und diirfte die tiefste Stufe einer Bildhauerkunst iiberhaupt

verkorpern. Ich halte das Stuck fur eine primitive bauerliche Arbeit des

friiheren Mittelalters. Fur die bauerliche Herkunft, und zwar aus einem welt-

abgeschiedenen Orte, spricht auch die selbst fur landliche Kultur erschreckend

rohe Bemalung, mit der das Stuck in der Spatzeit verschonert wurde. Nach

Angabe des Verkaufers stammt es aus Tirol.

Im Jahre 1904 erwarb das Museum in den Bodenseegegenden die Holz-

figur einer thronenden Gottesmutter (PI. O. 299; Abb. 6), die die steife und,

wie man glaubte, byzantinische Auffassung des friihen Mittelalters gut veran-

schaulicht. Das Stuck, das 94 cm hoch ist und dessen Material Lindenholz ist,

ist rundplastisch angelegt, doch an der Riickseite gehohlt. Maria, mit einem

Diadem gekront und in ein langes Gewand mit einem kurzeren Uberwurf

gekleidet, sitzt frontal auf einem einfachen Throne, ihre Fiifie stehen parallel

auf hoher Trittplatte. Auf ihrem linken Knie sitzt mit gekreuzten Unter-

schenkeln das Kind, das mit der Linken ein Buch gegen den Korper halt

und seine Rechte segnend erhebt. Die Farben sind zum Teil in spaterer
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Zeit erneuert, vielleicht auch verandert: das Untergewand der Maria ist oliv,

der Uberwurf rot, das Christkind ist in ein blaues Gewand gekleidet. Der

Stuhl ist weifi. Alle Farben liegen auf Kreidegrund mit stellenweiser Leinen-

verstarkung. An den Kanten und Saumen, sowie auf den Wanden des Throns

befinden sich in die Kreide gepreCte geometrische Ornamente. Es fehlen

Abb. 6. Madonna. Ende des 12. Jalirh.

PL 299. H. 94 cm.

an der Figur der Maria der rechte Arm und die Spitzen des Diadems, beim

Kinde drei Finger der rechten Hand und ein Stuck vom linken Fufi.

Der Stil dieser Figur unterscheidet sich scharf von dem der vorher

beschriebenen Sitzfigur der heiligen Anna, und das ist um so bemerkenswerter,

als, wie spater nachzuweisen sein wird
,

der zeitliche Abstand beider Stiicke

von einander schwerlich ein grofier ist. Wahrend sich bei jenem Werke in der

dekorativ-regelmaftigen Anordnung der scharf geprefiten Falten hochste Unnatur

und Kiinstelei geltend macht, ist hier die Auffassung zwar eine viel rohere,

aber doch natiirlichere. Der Schnitzer will schon sanft verlaufende Wellen
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zur Belebung der StofFmassen verwenden
,

allein er geht zu gewaltsam vor,

indem er durch allzu grofie Haufung paralleler, spitzwinklig zu einander ge-

ordneter Linien doch wieder zu einem leeren Schema kommt. Dies Fisch-

gratenmotiv kehrt dreimal wieder, ganz ausgesprochen am unten spitzwinklig

verlaufenden Obergewandsiiberschlag, weniger deutlich am rechten Unter-

schenkel und an der recht stiefmutterlich behandelten Brustpartie. Die An-

ordnung des Gewandes ist genau die gleiche wie bei der an erster Stelle

betrachteten Statue des thronenden Bischofs aus dem 12. Jahrhundert, und

darum ist hier der stilistische Fortschritt gegeniiber jener Fruhzeit um so klarer

ersichtlich
;
denn wahrend dort der Versuch einer Motivierung des dreieckigen

Gewandumrisses kaum gemacht wurde, ist hier das System der von den Armen

bis in den untersten Zipfel des Gewandes laufenden Falten deutlich, wenn

auch nicht gerade in iiberzeugender Weise zum Ausdruck gekommen. An
beiden Ellenbogen, dort wo sich die Hauptmasse des Stoffes zusammenschiebt,

findet sich sogar ein scharf zusammenlaufender Knauel von Falten und Briichen.

Verhaltnismafiig klar tritt der Gegensatz des freien Flusses der seitlichen

Falten des Untergewandes zu dem gehinderten des von beiden Armen auf-

gehobenen Obergewandes in die Erscheinung, ebenso ist die Einwirkung
des vortretenden Kniees auf die Faltelung gut beobachtet, wie auch das

schwierigere Motiv der lang herabhangenden und iiber die Thronseiten ge-

legten Armel erkennbar wiedergegeben ist. Dagegen ist die Faltengebung im

Gewande des Kindes recht oberflachlich
, wenngleich auch hier ein mifi-

lungener Versuch gemacht ist
,

die Kniee durch die Gewandung hindurch-

scheinen zu lassen.

Die Gesamtanlage der Gruppe ist plump und lafit nur ein sehr geringes

Verstandnis des menschlichen Korpers erkennen. Wie bei fast alien diesen

Friihwerken sind die Kopfe abnorm nach vorne geschoben, und dadurch wird

der ganze Ausdruck ein fast stupider. In den Gesichtsziigen gibt der Schnitzer

nur das allgemeinste, ein Innenleben spiegelt sich in ihnen noch nicht wieder,

wie iiberhaupt der Kopf als Mittel des Ausdrucks noch nicht erkannt ist.

Die Nasen sind glatt und sehr wenig modelliert, die Augen halbkugelig und

glotzend und erhalten allein durch die Bemalung einen Anflug von Leben.

Einzig in der Mundpartie des Kindes zeigt sich ein feineres Durcharbeiten.

Die Durchbildung des Korpers ist sehr roh
,

iiberall zeigen sich anatomische

Unmoglichkeiten, wenn auch nicht stets so deutlich wie etwa an den unteren

Extremitaten des Kindes. Die weibliche Brust ist fast negiert, wie ja iiber-

haupt die Fruhzeit deutscher Kunst bis weit in das 14. Jahrhundert hinein

einen anatomischen Unterschied zwischen mannlichem und weiblichem Korper

haufig zu ubersehen pflegt.

Auch noch bei dieser Figur iibt die Werkform des Holzes einen be-

stimmenden Einflufi auf die Gesamtgestaltung aus, indem der Schnitzer jedes

freiere Heraustreten einzelner Korperformen vermeidet. Noch ist ihm die

eigentlich plastische Gestaltung fremd, der ganze Unterkorper ist in die Flache

projiziert und der Faltengebung liegt ein zeichnerisches Prinzip zu Grunde,

wie auch insbesondere die Hand der Madonna plastischer Durchbildung ent-
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behrt. Nur der rechte Unterarm, der selbstandig gearbeitet und angesetzt

war, scheint sich aus der Flache erhoben zu haben.

Zeitlich wird die Statue an das Ende des 12. Jahrhunderts zu setzen

sein. Sie stimmt stilistisch ziemlich iiberein mit einer stehenden Maria im

stadtischen Museum Wallraf-Richartz zu Koln, einer tiroler Arbeit, die dort

fur das 12. Jahrhundert in Anspruch genommen wird. Gewisse allgemeine

Anklange weisen auch auf die schon erwahnte Madonnenstatue a-us Borgo
San Sepolcro im Berliner Museum, die im Jahre 1199 von einem Presbyter

Martin gefertigt wurde (Abgeb. im Jahrbuch der Preufi. Kunstsammlung 1888).

Am deutlichsten, weil in viel groberer Auffassung, kehrt das Faltenprinzip

Abb. 7. Madonna. Erste Halfte des 13. Jahrh.

PL 0. 305. H. 43 cm.

am Grabstein des Bischofs Gottfried I. von Pisenburg im Wiirzburger Dom

wieder, der 1190 starb. Nicht ganz so klar, doch ahnlich zeigt sich dies

Motiv auf dem Grabstein des Plectrudis in St. Maria auf dem Kapitol in Koln

(12. Jahrhundert) und dem des Bischofs Adelog von Hildesheim (f 1190).

Durch diese Analogien diirfte die zeitliche Fixierung unseres Stuckes an das

Ende des 12. Jahrhunderts gegeben sein.

Eine sehr feine Arbeit ist eine sitzende weibliche Gestalt (PI. O. 305;

Abb. 7), der zwar beide Arme und damit die Attribute fehlen
,

die aber,

worauf auch der Holzdiibel auf dem linken Knie hindeutet, wohl als Madonna

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 14
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anzusprechen ist. Die Heilige sitzt auf einer Bank, ihr Haupt ist ein wenig
nach links gewandt und leicht geneigt. Ein langes Gewand, das vor den

Fiifien reiche Falten wirft und iiber das in kiihnem Schwunge von rechts

nach links ein Mantel gelegt ist
,

bildet "ihre Kleidung. Ihr Haar ist in der

Mitte gescheitelt und fallt in welligen Flechten auf die Schultern herab. Die

Riickseite der Figur, deren Hohe 43 cm betragt und deren Material Linden-

holz ist, ist auch auf der Riickseite bearbeitet, doch deutet die Hohlung der

gerade abgeschnittenen Bank, sowie der riickseitige von Farbung freie Ver-

tikalstreifen an der Korpermittelachse darauf, dafi die Figur vor einem flachen

Hintergrunde befestigt war. Eine jiingere Bemalung hat dem Gewande rote

und blaue Farbung gegeben, allerdings in vollig verkehrter Weise, indem der

obere Teil des Untergewandes wie der Mantel rot
,

der untere Teil jedoch
blau ist. Die auf dem Kreidegrund liegenden alten Spuren beweisen aber,

dafi das ganze Gewand ehemals vergoldet war. Der Oberkopf war mit Leinen

iiberzogen ,
auf welches blaue Farbe aufgetragen war

;
dasselbe Blau kehrt

unten auf den Achseln wieder, und es scheint, da die Seitenlocken vergoldet

waren, als ob dadurch ein Kopftuch dargestellt werden sollte. Gesicht und

Hals hatten Fleischfarbe. Es fehlen der ganze rechte Arm und der linke

Unterarm, die beide ehemals angediibelt waren.

Charakteristisch fiir diese Figur und gegensatzlich zu alien vorher be-

trachteten ist die Feinheit und Zartheit der Auffassung ,
sowie die relativ

grofie Richtigkeit in der Wiedergabe der Korperformen. Wenn auch in den

Details viel Fehlerhaftes und Oberflachliches ist, so sind doch die Grundziige

des menschlichen Organismus richtig aufgefaCt und dargestellt. Auch die

Durchbildung des Ganzen ist durchaus schon eine plastische. Die Einzel-

heiten im Gesicht, das zwar wenig Charakter aufweist, sind gut durchgebildet,

Der Faltenwurf der Gewandung ist wohl noch etwas unfrei und unklar durch-

gefiihrt,
-- das Versehen des spateren Bemalers zeigt, dafi auch er ihn nicht

verstanden hat aber er zeugt doch im Einzelnen, in den zarten Schwellungen
und Senkungen, in dem Gegensatz der gespannten und der mehr fallenden

Ziige, in den Durchkreuzungen und Einschneidungen von grofier Feinheit und

gutem Verstandnis.

Der Faltenstil zeigt dieselbe Entwicklungsstufe, wie wir sie an den herr-

lichen Cyklen des friihen 13. Jahrhunderts in Frankreich, so an dem Nord-

portal der Kathedrale zu Chartres (seit 1215), vor allem aber an den Pfeilern

des Sudportals (seit 1212), wo fast identische Motive wiederkehren
,
bewun-

dern (Marcou, Album du Musee de sculpture comparee II PI. 24). Die Auf-

fassung ist ganz eigenartig und findet sich in Deutschland nicht allzu oft. Am
meisten entsprechen noch die getriebenen Figiirchen vom Schrein der hi. drei

Konige im Dom zu Koln um 1200 (Munzenberger Lief. XVIII 6 u. 7; Falke

und Frauberger Tafel 61 64) unserem Stiicke, wenn auch nicht verkannt

werden darf, dafi Vergleiche kleinpastischer Metallarbeiten mit Holzschnitzereien

nur von bedingter Beweiskraft sind. Auch einige Figuren des 1237 vollen-

deten Marienschreins im Aachener Miinsterschatz (Beissel, Kunstschatze des

Aachener Kaiserdoms. Tafel XIX XXIII) gehen aus demselben Stilgefiihl
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hervor. Ein engerer stilistischer Zusammenhang ist mit einigen der sitzenden

Briistungsfiguren in der Trausnitzer Schlofikapelle (bei Landshut i. B.) zu

konstatieren, die nach Haack in die Erbauungszeit der Kapelle (1204 1231)
zu setzen sind. Wenn unser Stuck auch sehr viel feiner ist, so geht es doch

in manchen Beziehungen mit einzelnen Figuren der Jungfraucn im Magdeburger
Dom zusammen, die, wie A. Goldschmidt im Jahrbuch der Preufiischen Kunst-

sammlungen XX 1899, S. 285 ff. einwandsfrei nachgewiesen hat, im zweiten

Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts und zwar unter direktem franzosischen Ein-

flufi entstanden sind. Wie bei diesen allerdings ins Extrem verzerrt, so ist

auch bei unserem Werk der auf dem Boden lagernde Teil des Gewandes in

eine Masse schnorkelhafter Gebilde aufgelost. Es steht mit diesem Motiv

der herrlichen Holzstatue der thronenden Gottesmutter in der Kirche Unserer

Lieben Frauen in Halberstadt (nach Haseloff in Meisterwerke der Kunst in

Sachsen und Thuringen Tafel 115 und Seite 95: Anfang des 13. Jahrhunderts)
sehr nahe

,
wahrend es sich in der sonstigen Auffassung von diesem Stucke

entfernt.

Das Werk, das in Koln erworben wurde und wahrscheinlich aus der

Kolner Gegend stammt, ist demnach wohl in die erste Halfte des 13. Jahr-

hunderts zu datieren. Ob man bei ihm infolge der Ahnlichkeit mit fran-

zosischen Arbeiten von direktem franzosischen Einflufi sprechen darf, scheint

mir - - der Landshuter Vergleich macht skeptisch fraglich. Jedenfalls

gehort es in jene grofie Gruppe hochbedeutsamer Denkmale, die sich ganz

eigenartig und in einer heute noch nicht vollig aufgeklarten Weise aus der

Masse der rohen Denkmale des 13. Jahrhunderts erheben.

Mit dem 14. Jahrhundert trat eine durchgreifende Stilanderung ein: erst

jetzt wurde der Stil eigentlich plastisch und liefi in tieferen Aushohlungen und

Uberschneidungen eine Schattenwirkung zur kiinstlerischen Geltung kommen.

Das war im 13. Jahrhundert, wenn wir von den wenigen Meisterwerken ab-

sehen
,

fiir die Masse der Bildwerke noch nicht der Fall. Der Stil des

14. Jahrhunderts ist, so zart und fein auch die Ubergange aus den Stilphasen

des 13. Jahrhunderts sind, doch charakteristisch und scheidet sich von der

Vorzeit nicht weniger deutlich als vom 15. Jahrhundert.

1m Verlaufe des 13. Jahrhunderts verlor das Bild der thronenden Gottes-

mutter von seinen reprasentativen Eigenschaften ;
die genrehaften Ziige, wie

etwas das Anschmiegen von Mutter und Kind, das gegenseitige Anblicken,

das Beigeben von Attributen aus dem taglichen Leben, Ziige, die sich schon

gelegentlich ganz versteckt selbst bei den starrsten Bildern geltend gemacht

hatten, traten mehr und mehr in den Vordergrund und bewirkten die Um-

bildung des hieratisch-feierlichen Charakters des Kultbildes in einen heiter-

gemiitvollen. Maria blieb nicht mehr die ernste feierliche Herrscherin, vor

deren Throne sich die Glaubigen schaaren
,

sie wurde liebende Mutter ihres

Kindes, dem allein ihr Blick und ihr Denken gait und dem sie mit echt

mutterlicher Liebe scherzend die Zeit verkiirzte. Nur die Krone und auch

diese nicht immer gemahnte daran, daft nicht eine schlichte und einfache



108 DIE FROHWERKE DER HOLZPLASTIK 1M GERMANISCHEN NATIONALMUSEUM.

Frau aus dem Volke, sondern die Herrscherin der himmlischen Schaaren dar-

gestellt sein sollte.

Aus dem 14. Jahrhundert besitzt das Germanische Nationalmuseum vier

Statuen der thronenden Gottesmutter, von denen wir drei verbunden zu be-

trachten haben (PI. O. 21, 20 und 25). Alle drei haben das gleiche Motiv:

Maria sitzt auf einer mit einem Kissen belegten Bank und halt mit der Linken

das in ein langes Hemd gekleidete barhauptige Kind umfafit. Dieses hat

auf dem Kissen der Bank neben der Mutter gestanden, sein linker FuC ruht

noch darauf, wahrend der rechte in Schrittstellung auf den linken Ober-

schenkel der Mutter gesetzt ist
,

deren Schofi der Kleine zustrebt. Maria

ist in ein langes, in der Mitte gegiirtetes Gewand gekleidet, den Mantel tragt

sie in freiem Wurfe von rechts nach links iiber den Schofi geschlagen. Die

rechte Hand der Maria ist vorwartsgestreckt und hielt, wie andere Werke

derselben Gattung beweisen, ein Szepter.

Im Einzelnen ist dies Motiv jedoch vielfach variiert, so daC sich inner-

halb des gleichformigen Schemas eine wenn auch unbedeutende Selbststandig-

keit geltend macht . die wohl auf die Verschiedenheit der ausfuhrenden Ge-O

sellen zuriickzufiihren ist
;
denn dafi diese Figuren einer und derselben Werk-

statte entstammen
,

diirfte kaum zweifelhaft sein. Die gemeinsame Abkunft

aller dieser Bilder von einem beriihmten
,
doch heute verlorenen Kultbilde,

woran man auch denken konnte, scheint mir nach Lage der Dinge unwahr-

scheinlich.

Die Statue PI. O. 21 (Abb. 9) ist 65,5 cm hoch und von Lindenholz mit

einer Fufiplatte von Eichenholz, sie war ehemals auf Kreidegrund bemalt,

doch ist die Farbe mit dem Grunde jetzt vollig entfernt. Christus hat sein

Haupt etwas nach rechts geneigt, seine Linke ist segnend erhoben, wahrend

die gesenkte Rechte der ganze Arm ist modern erganzt einen Vogel
fafit. Die Gruppe ist gut erhalten, erganzt sind nur die linke Hand und der

rechte Arm mit der rechten Schulter Christi. Das Stuck wurde 1893 von

einem Handler gekauft, der es in Mainz erworben haben wollte.

Die zweite Figur (PI. O. 20; Abb. 8) ist mit Sockel 93 cm hoch. Sie

besteht aus Lindenholz, die Fufiplatte und der Thrpn ist aus Eichenholz. Die

alte Polychromie ist gut erhalten : das Gewand und der Mantel ist golden,

die Saume sind mit plastischen farbigen Steinen in bestimmter Musterung
verziert. Das Kissen der Bank ist mit gekreuzten Streifen bemalt, der Sockel

weist mehrere Farben auf. Die Technik ist die iibliche : die Farben liegen auf

starkem Kreidegrund mit stellenweiser Leinenunterlage. An den beiden Seiten-

wanden der Bank ist je eine Einzelfigur in Malerei dargestellt. Die Gesichter

sind spater mit haClichem gelben Anstrich versehen.

Das Motiv ist im wesentlichen das gleiche wie bei der an erster Stelle

beschriebenen Statue, nur ist die rechte Hand Christi greifend ausgestreckt.

Es fehlen die rechte Hand der Maria und der linke Unterarm Christi, sowie

Teile der dem Sockel vorgelegten Mafiwerkgallerie.

Die dritte Figur (PI. O. 25 Birnenholz, Hohe 77,5 cm; Abb. 10) besitzt

ebenfalls ihre alte Bemalung, wenn auch in sehr beschadigtem Zustande.
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Auch hier finden sich die plastisch verzierten Saume in genau der gleichen

Musterung wie an der eben erwahnten Statue. Im Gegensatz zu den beiden

vorgenannten Stticken ist das Haupt der Madonna mit einer Krone geschmiickt

und der hohe Sockel ist zu einer niedrigen Fufiplatte zusammengeschrumpft.
Es fehlen die rechte Hand der Maria, der rechte Unterarm und die linke

Hand des Kindes. Erworben wurde das Stiick im Jahre 1882 in Koln.

Abb. 8. Madonna. Niederrheinisch. Erste Halfte des 14. Jahrh.

PL 0. 20. H. 93 cm.

Das besterhaltene Stiick ist das an zweiter Stelle genannte ,
die grofie

Madonna (Abb. 8). Wie bei fast alien Statuen des 14. Jahrhunderts tritt uns

auch hier deutlich der Versuch entgegen, den Ziigen einen Ausdruck inneren

Lebens aufzupragen. Zumeist fiihrt das Mifiverhaltnis zwischen Wollen und

Konnen dazu, den Gesichtern einen breiten, etwas manirierten Ausdruck zu

verleihen, der als gotisches Lacheln fur das 14. Jahrhundert fast typisch

ist. Wahrend dieser Versuch in gewissem Grade bei der Maria gelang, ist

der Ausdruck des Kindes nur als ein stupides Grinsen zu bezeichnen, wie

iiberhaupt dessen kugelrunder Kopf mit den abstehenden iibergrofien Ohren

durchaus verungliickt ist.

Deutlicher zeigt sich gegeniiber den friiheren Werken der bedeutende

zeitliche Fortschritt in der detaillierteren Wiedergabe der Gewandfalten. Die
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Zeit, in der rein aufierlich ein Faltenschema dem Gewande aufgeprefit wurde

und im besten Falle nur die grofien Hauptzuge ihre Begriindung in der

Anatomic des Korpers fanden ,
war im 14. Jahrhundert auch fur die Durch-

schnittsleistungen deutscher plastischer Kunst voriiber. Eine durchgangige

Beherrschung der Korperformen war zwar auch dieser Zeit noch nicht ge-

geben, doch bildete sich eine Kenntnis mehr und mehr aus, so daC die

Fehler nicht mehr so augenfallig und storend entgegentreten. Wir finden

denn auch bei unserer Statue die weiblichen Formen nur erst zart angedeutet.

Grofie Schwierigkeit machte dem Schnitzer die Augenpartie; in beiden Kopfen
sind die Augapfel viel zu flach eingesetzt ,

wodurch dem Gesichte ein etwas

ausdrucksloser Zug eigen wird. Dafi im allgemeinen die Korperproportionen
noch vielfach falsche sind und dafi insbesondere die Lange des Oberkorpers
und die Breite der ganzen Gestalt in einer anatomisch unmoglichen Weise

reduziert sind, kann bei einem Werk des 14. Jahrhunderts nicht Wunder
nehmen.

Das Gewand schmiegt sich eng um den Oberkorper und ist deshalb

faltenlos; doch wo der Giirtel schniirt, dessen Ende frei nach unten hangt,

bilden sich einzelne scharfe Faltenaugen, die dann nach unten in geraden
Linien auslaufen. Der Mantel mit seinem grofien Wurf und seinen vielfachen

Umbiegungen und Durchschneidungen ist durch grofiere und kleinere Falten-

zuge reich belebt. Da die Gestalt ,
um dem Kinde das Gleichgewicht zu

halten, ein wenig nach rechts zuruckgelehnt ist, beide Kniee ebenfalls nach

rechts verschoben sind und sich nicht senkrecht iiber den Fiifien befinden,

so ergibt sich eine reiche Bewegung im Gefaltel, dessen Hauptrichtung von

rechts oben nach links unten lauft. Dieser Stil ist der in der Hochgotik

allgemeine und sleht in seiner Grundtendenz im direktem Gegensatz zu der

steifen Frontalitat der Schopfungen fruherer Jahrhunderte.
Ein hoher Sockel befindet sich unter der Figur, er ist mit freiliegenden

MaCwerkvierecken belegt, aus dessen Mitte je ein plastischer Kopf (nur einer

ist erhalten) hervorsah.

Die ngiirlichen Darstellungen an den Seitenwanden des Throns sind als

friihe Denkmale der Tafelmalerei von besonderem Interesse. Es sind dies

je eine unter gotischem Mafiwerk stehende weibliche Heilige, von denen die

an der Seite des Christkindes zu sehr zerstort ist, um einer Beurteilung unter-

zogen werden zu konnen
,
wahrend auf der anderen Seite die heilige Agnes

verhaltnismafiig gut und vor allem von jeder Restaurierung unberiihrt erhalten

ist. Die Technik ist eine sehr einfache Temperamalerei auf dickem weifien

Kreidegrunde. Die Heilige steht stark nach links ausgebeugt, sie ist in ein

rotes Gewand gekleidet, iiber das der griine, vorne quer iiber den Unterleib

geworfene Mantel gelegt ist. Ihr gekrontes, von rotlichen Locken umrahmtes

Haupt neigt sich dem durch den Kreuzesnimbus ausgezeichneten Lamm zu,

das, von ihr an den Hinterbeinen gehalten, ihr entgegenstrebt. In der Rechten

halt sie die Palme der Martyrerin.

Die Malerei entspricht in ihrer rein zeichnerisch - flachenhaften Manier

durchaus dem, was uns von Wandgemalden des friihen 14. Jahrhunderts be-



VON DR. W. JOSEPH1. Ill

kannt ist. Derbe schwarze Linien geben die Hauptfaltenziige an
, wahrend

di'mnere gerade schwarze Striche die kleineren Falten veranschaulichen sollen.

Alle Flachen sind ohne jede weitere Modellierung einfach mit Lokalfarbe

ausgefiillt, so daft der Gesamteindruck etwa der eines friihen Glasgemaldes
ist. Nur beim Kopfe , speziell am Ubergang von der Backe zum Halse

,
ist

der Versuch einer Modellierung in die Tiefe gemacht. Von einer Kenntnis

des menschlichen Organismus kann hier iiberhaupt noch nicht gesprochen

_, 1= -~

Abb. 9. Madonna. Niederrheinisch. Erste Halfte des 14. Jahrh.

PI. 0. 21. H. 65,5 cm.

werden. Wenn wir nun vorher an der Madonna gerade den Fortschritt in

der Kenntnis der Anatomic hervorheben konnten, so beweist die zugehorige
Malerei wieder einmal die schon mehrfach betonte Tatsache, dafi im Mittel-

alter die Entwicklung der Plastik vor der Malerei einen groCen Vorsprung
hatte.

Die Statue PL O. 21 (Abb. 9) steht der vorgenannten so nahe, dafi man
fast das Verhaltnis einer freien Kopie zwischen beiden annehmen mochte.

Das Stuck ist, trotzdem es der Farbe beraubt ist, das sympatischere, auch

feiner und eleganter ausgefiihrt. Die Gesichtsziige sind weniger flach
,

das

Lacheln im Antlitz ist nicht so gezwungen ,
vielmehr ist der Eindruck ein
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mehr lieblicher. Unangenehm fallt auch hier die Plumpheit im Gesichte des

Christkindes auf.

Das Motiv ist vollig dem der eben besprochenen Figur gleich; als einzige

Variationen sind zu nennen
,

dafi die Madonna die rechte Hand etwas ge-

streckter halt und deshalb das Szepter etwas weniger gesucht grazios umfafit.

Ebenso ist die Armstellung Christi eine etwas andere
,
ohne dafi dadurch

aber die Gruppe veranderte Bedeutung gewonne. Auch die ungeschickte

Stellung der linken Hand der Maria ist vermieden, die das Kind nicht mehr

unmittelbar unter Achsel, sondern in leichterer und natiirlicherer Weise um
die Hiifte faCt. Wesentlicher fur den Eindruck ist

,
dafi Christus aus der

Flache mehr nach vorne geriickt ist, wodurch die plastische Wirkung ver-

starkt wird.

Fur die Behauptung, beide Stiicke entstammten ein und derselben Werk-

statte, ist nicht allein das Motiv mafigebend, wenn dieses auch fur den ersten

Eindruck bestimmend sein mag. Man wird bei so einfachen Darstellungen,

deren Motiv sich aus der Natur der Sache ergibt, stets gut tun, mehr auf

kleine Aufierlichkeiten als auf das oft nur sehr wenig variable Grundmotiv

Wert zu legen ich erinnere beispielsweise an die vielen einander sehr ahn-

lichen Darstellungen der Pieta, bei denen die Abhangigkeit von einander oder

von einem gemeinsamen Vorbild ebenfalls zu Unrecht behauptet wird und

solche Auflerlichkeiten sind, abgesehen von der oben erwahnten Ahnlichkeit

in der Kopfbehandlung und der aber auch sonst gleichartig vorkommenden

Haarbehandlung vornehmlich die fast identisch wiederkehrenden Ziige nicht nur

der Hauptfalten, sondern auch der oft ganz willkiirlichen kleineren Knickungen,

Brechungen und Windungen. Diese Wiederholungen zeigen sich allerorts, wenn

sie auch auf den Abbildungen bei dem etwas geanderten Aufnahmepunkt nicht

so deutlich in Erscheinung treten. Am drastischsten zeigt sich dies am Ge-

wande Christi, vielleicht deshalb, weil in beiden Fallen dieses in vollig ana-

loger Weise lange nicht so fein und 1

individuell durchgebildet ist, wie das

der Maria und deshalb die willkiirlichen Aufterlichkeiten deutlicher in Erscheinung
treten. Das lange, vorne bis etwa zur Kniehohe geschlitzte Hemd des Kindes

hat sich bei der heftigen Schreitbewegung etwas zur Seite verschoben und

dabei hat sich der Schlitz geoffnet. Dessen Saume haben sich ein sehr will-

kiirliches Motiv in trichterformigen Falten nach aufien umgeschlagen ,
so

dafi beicjerseits in gerundeter, oben spitz zulaufender Flache die Innenseite

des Stoffes sichtbar wird. Diese sehr individuelle Darstellung kehrt bei beiden

Werken vollkommen identisch wieder
;
und das ist ein so auffalliger Zug, daft

an eine Werkstattgemeinschaft kaum noch gezweifelt werden diirfte. Die

Vermutung wird fast zur Gewifiheit, wenn man beachtet, dafi auch die meisten

der mehr oder minder willkiirlichen Knickungen und Falten bei beiden Werken

vollkommen genau wiederkehren.

Nachdem aber neben der Gleichheit des allgemeinen Motivs auch die

Werkstattidentitat nachgewiesen ist
,

sind wir in der Lage ,
die durch die

Entfernung der Polychromie entstandenen Defekte der zweiten Figur aus der

ersten zu erganzen. Zunachst ist sicher, daft die durch ihre Breite auffalligen



VON DR. W. JOSEFHI. 113

Seitenwande der Bank ebenfalls durch figiirliche Malerei geschmiickt und oben,

wie Nagelspuren beweisen, durch eine aufgesetzte Profilierung abgeschlossen
waren. Ferner war zweifellos der hohe eckige und in dem jetzigen Zustand

sehr plump wirkende Sockel mit freien Mafiwerkauflagen geziert. Das Profil

der unteren Fufiplatte 1st bei beiden Figuren genau das gleiche.

Die grofiere kiinstlerische Reife, die sich in der unpolychromierten Statue

PI. O. 21 ausspricht ,
die mannigfachen Verbesserungen ,

die sich bei ihr

gegeniiber der an erster Stelle betrachteten Madonna PI. O. 20 geltend

machen, lassen es als sehr wahrscheinlich erscheinen, dafi jenes Werk das

Abb. 10. Madonna. Niederrheinisch. Zweite Halfte des 14. Jahrh.

PI. 0. 25. H. 77,5 cm.

spatere ist. Zufallig setzt uns aber der Denkmalerbestand des Germanischen

Museums, dessen plastische Werke zu einem sehr groden Teile aus den Rhein-

gegenden stammen, in die Lage, dieselbe Werkstatte noch weiter zu verfolgen

und aus ihr ein zeitlich zweifellos noch spateres Werk vorzufiihren. Die Madon-

nenstatue PI. O. 25, die wir oben betrachtet haben, ist bezeichnend fiir den

stilistischen Fortschritt. Die Statue wird wohl derselben Werkstatte wie die

beiden vorgenannten entstammen. Das Motiv ist genau das Gleiche wie bei den

beiden anderen Stiicken, nur ist die Bewegung in den Faltenziigen nicht

minder wie in der Gestalt des Kindes energischer, fast stiirmisch geworden,
und Maria mufi daher ihren ganzen Arm um das Kind schlingen, um seinem

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 15
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heftigen Streben Einhalt zu tun. Ebenso 1st die Faltenangabe eine reichere

und bewegtere. Die Bereicherung zeigt sich besonders deutlich am Oberkorper

der Maria in der Gewandung, die vorher fast faltenlos war und nur unmittelbar

am Giirtel Einschniirungen aufwies, nunmehr aber bei durchscheinenden Korper-

formen durch strahlenformig auf die Schniirung zulaufende straffe Faltenriicken

belebt ist. Derartige Bereicherungen lassen sich auch am Untergewand viel-

fach nachweisen und bewirken den volleren Eindruck dieses Faltenstils, der

schon den Ubergang von der straffen Faltengebung des eigentlichen 14. Jahr-

hunderts zu dem am Ende desselben beginnenden und vornehmlich in den

zwanziger Jahren des 15. Jahrhunderts zum Extrem sich ausbildenden iiber-

reichen weichfaltigen Stil andeutet. Innerhalb dieser Bereicherung wiederholen

sich die groften Motive der vorher betrachteten Statue unmittelbar. Vollig

identisch mit der polychromierten Statue ist dagegen die eigenartige plastische

mit Piinktchen besate Verzierung der Gewandsaume durch eine regelmafiige

Folge von Steinen und Buckeln in Kreidetechnik. Dagegen unterscheidet diese

Figur von den vorigen das scheibenartige Rund auf dem Haupte, um das, wie

Reste von Ziernageln zeigen. eine lederne und mit Seide bezogene Krone

Spuren finden sich unter den Kopfen der Ziernagel
- -

befestigt war. Der

Kopf, der an erster Stelle behandelten Figur ist im Gegensatz dazu flach ab-

gearbeitet, wahrend die zweite einen kreisformigen, zum Aufsetzen einer Krone

bestimmten Einschnitt aufweist.

Eine oberflachliche Durchsicht der bisher publizierten Werke deutscher

Plastik fiihrt uns auf andere Madonnen, die den unseren fast genau ent-

sprechen und demzufolge als Arbeiten der gleichen Werkstatte anzusehen

sind. Direkt identisch ist die Madonna aus Altenberg bei Wetzlar, (Miinzen-

berger, mittelalterliche Altare Deutschlands) bei der auch die gleiche Muste-

rung der Gewandsaume wiederkehrt und bei der ebenfalls die Behandlung
des Sockels mit der freien Mafiwerkverzierung die gleiche ist. Sehr ahnlich

sind ferner die Madonnen in der Sammlung Griineschild in Bettenhoven (Kunst-

denkmale der Rheinprovinz. VIII. Bd., 1. Abt., S. 44: um 1300), auf dem
Marienaltar der Stiftskirche zu Kleve (ebenda I. Bd., IV. Abt., S. 97: Mitte

des 14. Jahrhunderts) und im Stadtischen Suermondtmuseum zu Aachen. Auch

die Madonna aus Ophoven (Miinzenberger ,
mittelalterliche Altare Deutsch-

lands) zeigt dasselbe Motiv, wenn auch stilistisch umgebildet. Genau derselbe

Stil wie an unseren in Abb. 8 und 9 wiedergegebenen Figuren , gleichzeitig

auch mit vollig identischer plastischer Dekoration der Gewandsaume kehrt

in der aus der Sammlung Schniitgen stammende Madonna vom Dreikonigen-
altar im Dom zu Koln wieder (Miinzenberger, mittelalterliche Altare Deutsch-

lands XVI. 8: Mitte des 14. Jahrhunderts). Doch ist das Motiv leicht ver-

andert, indem das Kind die Schreitbewegung vollendet hat und nunmehr auf

dem rechten Knie der Mutter steht, diese aber ihren linken Fufi auf ein

Ungeheuer gesetzt hat. Auch ist ihre Gewandung durch ein Kopftuch be-

reichert. Diese Ausnahme von der Regel kann aber nur unsere Annahme
von dem Werkstattenzusammenhange bestatigen, denn der Grund dieser be-

sonderen Modifikationen ist nachweisbar
;

sie gehen auf eine sehr feine und
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wie der Stil und der Vergleich mit der Elfenbeinstatuette in der Sammlung
Oppenheim zu Koln (Seemann, Kunstgeschichte in Bildern) lehrt, franzosische

oder doch unter unmittelbarem franzosischen Einflufi stehende Statue einer

thronenden Madonna zuriick, die sich jetzt im stadtischen Wallraf-Richartz-

Museum befindet und die alle die vorgenannten Abweichungen zeigt. (Miinzen-

berger XVI Tafel 8: Anfang des 14. Jahrhunderts; Fiihrer durch das stadtische

Museum Wallraf-Richartz zu Koln 1902 m. Abb.)
Wenn wir bedenken, daft alle vorgenannten Werke sich in den Gegenden

des Niederrheins befinden und daft eines der unserigen authentisch aus der

Kolner Gegend, eines nach allerdings nicht ganz sicherer Handlerangabe aus

Mainz stammt, so ist die Wahrscheinlichkeit eine sehr grofte, daft die Werk-

statte auch die leichten Anklange an franzosische Kunst deuten darauf

hin sich am Niederrhein und zwar sehr wahrscheinlich in Koln befand.

Diese Wahrscheinlichkeit wird mir fast zur Gewiftheit durch den Umstand,
daft ich trotz eifrigen Bemiihens aufterhalb der Rheingegenden kein Stuck

gefunden habe, das nach Motiv und Stil dieser Gruppe zuzurechnen ware.

Durch einen glucklichen Zufall sind wir in der Lage gewesen ,
eine

scharf umschriebene friih-rheinische Werkstatte vorzufiihren
,

die durch drei

sehr charakteristische Werke im Germanischen Museum vertreten ist. Solche

Werkstattenzusammenhange ,
die in der Spatzeit des Mittelalters gang und

gabe werden
,

sind fiir die friihe Zeit nur selten nachweisbar und deshalb

fur unsere Kenntnis des fruhmittelalterlichen Werkstattenbetriebes sehr in-

teressant. Wir hatten diese Werkstatte,' die wahrscheinlich um die Mitte des

14. Jahrhunderts ihre hochste Bliite hatte, nur soweit zu verfolgen, als es

fiir die zeitliche und ortliche Festlegung unseres Sammlungsmaterials notig

war. Sehr wahrscheinlich wird es moglich sein an der Hand des so gesicher-

ten reichen Materials auch andere plastische Werke nachzuweisen, bei denen

nicht das Grundmotiv und die Aufierlichkeiten von so maftgebendem Einfluft

sind. Allerdings diirfte der Einfluft der verschiedenen Gesellenhande, der sich

schon bei unseren drei Stiicken deutlich geltend macht und der selbst in

ganz entwickelten Perioden -- ich denke etwa an die noch niemals einwand-

frei geloste Wolgemutfrage unangenehm in die Erscheinung tritt, gerade
fiir die stilistisch sehr schwer faftbaren Fruhzeiten von erhohter storender

Bedeutung sein.

Vollig verschieden von dieser Gruppe ist die thronende Madonna (PI. O. 27;

Abb. 11), wenngleich sie sich zeitlich den eben betrachteten Arbeiten anschliefien

diirfte. Die Statue ist von Lindenholz, ist 81 cm hoch und war ehemals bemalt

und vergoldet. Die Riickseite ist gehohlt. Das Motiv ist das iibliche: Maria

sitzt auf der mit dem Kissen belegten Bank; sie ist in ein enges, hochgegiirtetes

Gewand gekleidet. Auf dem Haupte liegt das Manteltuch, das auch den

ganzen Riicken einhiillt und, von links her iiber die Knie geworfen, den Unter-

korper mit reichen Falten verhiillt. Auf ihrem linken Oberschenkel hockt

mit iibereinandergeschlagenen Beinen das nackte Kind
,

das mit der rechten

Hand spielend den rechten Saum des Kopftuchs der sich ihm zuneigenden
Mutter zu sich heranzerrt. Auf dem Kopftuch der Maria liegt die Krone,
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deren Reif allein erhalten ist, wahrend die ehemals eingenuteten Zacken oder

Blatter verloren gingen. Es fehlen der rechte Unterarm der Maria und des

Kindes, weshalb das Genremotiv nicht mehr klar zum Ausdruck kommt,
ferner der ganze linke Arm des Kindes. An der unteren Gewandpartie sind

kleinere Defekte.

Die ehemalige Farbung ist in brutaler Weise abgelaugt, so dafi das Holz

ein hafilich-schimmeliges Aussehen bekommen hat. Nachtraglich ist dann

wieder der Oberkorper der Maria mit einem unschonen roten Anstrich ver-

Abb. 11. Madonna. Mitte des 14. Jahrh.

PI. 0. 27. H. 81 cm.

sehen. Trotzdem lassen sparliche Farbspuren erkennen, dafi das Gewand
ehemals rot, der Mantel golden gewesen ist.

Das Werk ist eine derbe Arbeit und weit entfernt von der zarten Durch-

bildung und vornehmen Auffassung, die alien Werken der eben betrachteten

niederrheinischen Werkstatte eigen ist. Mit der Plumpheit des Korperbaues
nicht weniger wie der Gewandfaltelung verbindet sich ein recht leeres und

nichtssagendes Gesicht
,
und das Kind verletzt fast durch seine Roheit den

Beschauer. Andrerseits darf aber auch wieder nicht verkannt werden, dafi

das Kindliche in seiner Bewegung und Haltung pragnant erfafit und wieder-

gegeben ist. Der gotische Schwung kommt in der Komposition und in der
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Gewandung sehr gemildert zur Geltung; der Korper der Mutter ist nur ganz

wenig nach rechts hinubergeneigt, eine Bewegung, die durch das auf der linken

Seite gehaltene Kind geniigend motiviert ist. Die Falten verlaufen einfach

und in der iiblichen Weise vertikal, mit grofier Schofifalte, erst ganz unten

streben sie mit scharfer Knickung schrage zum Boden nieder.

Fiir die Statue, die ihrem Stil nach in der Mitte des 14. Jahrhunderts

entstanden sein mag, finden sich vornehmlich in Siiddeutschland analoge Bei-

spiele. Ziemlich nahe steht ihr im Faltenstil das grofie Steinrelief Kaiser

Ludwigs des Bayern im grofien Rathaussaale zu Nurnberg ,
das bald nach

dem Jahre 1332 gefertigt sein wird (Mummenhoff, das Rathaus in Nurnberg
S. 30 f. Frh. von Reitzenstein

,
Kaiser Ludwig der Bayer und seine Dar-

stellungen im Mittelalter
;

in der Zeitschrift des Miinchener Altertumsvereins.

N. F. XII 1901). Sehr grofie stilistische Ahnlichkeit hat die allerdings rohere

und bei Riehl (Abh. der k. b. Akad. d. Wiss. III. Cl. XXIII. Bd. I. Abt. Tafel 2.

Nr. 4) abgebildete Madonna in der Sammlung christlich-mittelalterlicher Kunst-

werke zu Freising, die dort mit erste Halfte des 14. Jahrhunderts bezeichnet

ist. Da unser Stuck in Augsburg erworben wurde
,

so ist auch aus diesem

Umstande die siiddeutsche Herkunft wahrscheinlich.

In den Bereich unserer Betrachtungen gehort auch eine eigenartige Statue

der thronenden Madonna (PI. O. 16) ,
welche kiirzlich durch Schenkung in

unsere Sammlungen gelangte. Nach Angabe der Spenderin soil sich das Stuck

in Salzburg und friiher in Steiermark befunden haben.

Maria sitzt auf einer Bank, sie ist in ein langes blaues, goldumsaumtes
Gewand mit ebenso gefarbtem Mantel gekleidet, auf ihrem Haupte liegt ein

weifies goldumsaumtes Tuch. Auf ihrer rechten Hand sitzt der in ein blaues

goldumsaumtes Gewand gekleidete blondhaarige Christus. Er halt in der

Rechten den Apfel, mit der Linken greift er nach einer Birne
,

die Maria

ihm reicht. Das Material ist Lindenholz, die Farbung Olbemalung. Die Hohe

betragt 50 cm.

Die Figur ist so stillos
,

dafi schon ohne Untersuchung des Materials

der Gedanke an eine altere recht ungeschickte Falschung rege werden mufi.

Und doch ist dies nicht der Fall, denn das Stuck ist archaistisch-mittelalter-

lich und bedeutet eine spate Nachbildung des beriihmten Muttergottesbildes
zu Maria-Zell in Steiermark. (Abb. in Mitt. der K. K. Zentralkommission

zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale XIV 1869 S. 79 und im

Kirchenschmuck 1899. XXX S. 93.)

Derartige Nachbildungen sind bei den beriihmtesten Wallfahrtsbildern

sehr haufig und kommen aus alien Zeiten vor. So z. B. besitzt das Kgl.

bayerische Nationalmuseum in Miinchen eine interessante Reihenfolge von

Nachbildungen der Muttergottes von Altotting aus dem 15. bis zum 18. Jahr-

hundert (Nr. 12991303 und 1357 des VI. Bandes des Kataloges von 1896).

Nachbildungen des Cranachschen Mariahilfbildes in Innsbruck trifft man, zur

abscheulichsten Rohheit entstellt, in zahlreichen Bauernhausern Nordtirols an.

In diesen Kreis gehoren auch die Kopieen des Mariazeller Gnadenbildes,

die sich vielfach in Karnthen und Steiermark vorfinden Stift Griffen, Wolfs-
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berg u. s. w. - - und die gelegentlich auch in Sammlungen, wie etwa in das

Bayerische Nationalmuseum zu Miinchen und in das Germanische National-

museum ihren Weg gefunden haben. Dabei ist interessant, daft alle diese Nach-

bildungen, soweit sie mir bekannt sind, unter sich einander ahneln, dabei sich

aber weit von dem Originale entfernen.
'

Insbesondere kommt die ganze sehr

eigenartige Faltenangabe in dieser Weise beim Original, das ich im Gegensatz
zu den friihen Datierungen der Lokalforscher fur eine Arbeit des spaten 13.

oder des beginnenden 14. Jahrhunderts halte, nicht vor. Der Grund wird der

sein, dafi alle Nachbildungen auf eine grundlegende Kopie, wahrscheinlich aus

dem 18. Jahrhundert, zuriickgehen. Bei dieser wurde, da das Original stets

bekleidet ist und, wie die Literatur beweist, selbst Forschern nur nach Uber-

windung allergroCter Schwierigkeit ohne Hiille zuganglich gemacht wurde,

nur das allgemeine Motiv beibehalten, wahrend im Ubrigen die Phantasie frei

schalten mufite. Dafiir spricht auch das Beibehalten einiger augenfalliger

Seltsamkeiten des Originals, wie etwa der iiberlange Zeigefinger der linken

Hand der Madonna, der bei der bekleideten Figur sichtbar blieb und deshalb

kopiert werden konnte. Daft diese erste und grundlegende Kopie im 18. Jahr-

hundert entstand, darauf deuten die flauen Falten sowie vor allem die eigen-

artige Umbildung des Kopftuchs, das bei dem Original einfach iiber den Kopf

gelegt, nur die iiblichen leichten Schwingungen am Saum aufweist, wahrend

bei den Kopien daraus die Plissehauben des 18. und des beginnenden 19. Jahr-

hunderts geworden sind. Solche Stiicke bieten naturgemafi dem Sammler viele

Schwierigkeiten, die sich erst losen, wenn der Zusammenhang, in den sich

das Stuck eingliedert, erkannt ist.

Eine ahnliche Stellung wird man der Statuette der thronenden Gottes-

mutter PI. O. 310 (Lindenholz, Hohe 34,5 cm) zuweisen miissen, in der sich

in seltsamer Weise Altes mit Neuem mischt. Anscheinend liegt der Arbeit

eine alte Madonna vom Typus des friihen 13. Jahrhunderts zu Grunde. Die

thronende und bekronte Madonna ist in ein rotes hochgegiirtetes Gewand ge-

kleidet, ein weifier Mantel umhullt die Gestalt und wird auf der Brust durch

eine auffallig grofie romanisch stilisierte Schliefie gehalten. Das Haar ist wellig

aus dem Gesichte gestrichen und fallt auf dem Riicken in 2 Zopfen herab.

dem rechten Knie sitzt das in ein langes blaues Gewand gekleidete Kind.

Ausgefiihrt zu sein scheint das Stuck im spaten Mittelalter oder gar noch

spater. Die Bemalung ist eine ziemlich oberflachliche und entbehrt des Kreide-

grundes, der den friihmittelalterlichen Arbeiten eigen ist. Nur die Krone, die

anscheinend vergoldet war, hat einen dicken Kreide- und Leinengrund.
Das sonst so verbreitete Motiv der stehenden Madonna mit dem Kinde

ist unter den Friihwerken unserer Sammlungen nur durch zwei Statuetten

vertreten. Die eine (PI. O. 309, Abb. 12) ist von Eichenholz und 45,3 cm
hoch. Maria steht auf dem linken Fufi und hat das rechte Bein entlastet

zuriickgestellt, wodurch der ganze Korper eine starke Ausbeugung nach links

bekommt. Auf ihrem linken Arm sitzt das Christkind
,
dem die Mutter ihr

in der Mitte gescheiteltes lockiges Haupt zuneigt. Der rechte Arm ist recht-

winklig vorgestreckt und tragt in der (erganzten) Hand einen Bliitenstengel.
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Gekleidet 1st die Heilige in ein langes Untergewand mit dariiber liegendem

Mantel, der an der linken Seite zu einem reichen Gefaltel aufgerafft ist. Der

Oberkorper ist auGerdem noch in ein umgeschlagenes Tuch, dessen Putter

durch einen breiten Cberschlag am Halse sichtbar wird, gehiillt, doch ist dies

Motiv nicht konsequent durchgefiihrt und deshalb nicht ganz klar wieder-

gegeben. Das bekleidete Christkind sitzt mit ubereinander gelegten Beinen

auf dem linken Arm der Mutter, der es sein Haupt zuwendet. In der Linken

halt es einen Vogel, wahrend die Rechte mit ausgestrecktem Zeigefinger auf

diesen hindeutet. Eine flache achtseitige Platte dient der Figur als Sockel.

Erganzt sind der rechte Unterarm der Madonna mit dem

Attribut, und einem Stiick des Gewandzipfels ,
ferner

die Sockelplatte mit Teilen der unteren Gewandpartieen.

Schon Essenwein hat sich in den Mitteilungen aus

dem germanischen Nationalmuseum II. Bd. 1887 1889

S. 231 eingehend mit der Figur beschaftigt und dabei

das Wesentliche iiber dieselbe mitgeteilt. Nur ist ihm

ein Irrtum insofern unterlaufen
,

als er
,

verfiihrt durch

die Zartheit und Feinheit der Schnitzerei, eine ehemalige

Bemalung derselben ablehnen zu miissen glaubte. Schon

die rein plastisch kaum verstandliche Anordnung der

Gewandung mufi darauf fuhren, dafi durch das Mittel

der Malerei die grofien Gegensatze deutlicher gemacht
wurden

,
andrerseits ist es auch sicher, dafi fur die

friihe deutsche Plastik Naturfarbe des Holzes zu den

grofken Ausnahmen gehort. In der Tat finden sich auch

in den Poren des Holzes Spuren der Grundierung und

der Bemalung, allerdings nur sehr vereinzelt und mit

unbewaffnetem Auge kaum sichtbar. Darnach war das

Gewand rot
,

der Mantel
,

sowie der den Oberkorper
deckende Stoff blau, der Gewandumschlag am Halse

wieder rot. Der Rock des Kindes war blau. Hinzu-

fiigcn konnen wir noch
,

dafi das Stiick aus Linz am

Rhein, also aus dem Kolner Kunstkreise stammt.

In dieser Statuette haben wir das Musterbeispiel einer gotischen Skulptur

des 14. Jahrhunderts : alle Schwachen und alle Vorziige der Zeit treten uns

aufs Deutlichste entgegen. Der Schnitzer hat ein wirkliches Verstandnis des

Korperorganismus, des wechselseitigen Zusammenwirkens der einzelnen Korper-
teile sowie der Proportionen noch nicht erworben, seine Gestalt ist iiberlang und

iiberschlank, und wenn auch der Totaleindruck ein durchaus erfreulicher und

anmutiger ist, so darf man doch nicht verkennen, daft eben nur das Gefiihl

und nicht die Kritik dies Urteil spricht. Sehr hiibsch und voll feiner Empfindung
ist das fur die Zeit merkwiirdig gut modellierte Gesicht, dessen zarte Uber-

ga'nge und Schwellungen der Meister mit besonderer Liebe nachgebildet hat.

Allerdings ist dasselbe der Anlage nach vollig verschoben
,

woriiber nur die

Ansicht von vorne hinwegtauscht. Die anatomische Unkenntnis des Schnitzers

Abb. 12. Madonna.
Niederrheinisch.

2. Halfte des 14. Jahrh.

PL 0. 309. H. 45,3 cm.
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und sein Ungeschick in der Wiedergabe des Korperlichen wird vor allem durch

die linke Hand der Maria beweisen, deren Drehung und Wendung bei dem

schwierigen Motive der Umfassung des Kinderkorpers der ausfiihrende Meister

noch nicht nachzubilden vermochte. Sehr fein und zart ist wieder die Falten-

gebung des Gewandes. Diese ist am Oberkorper sehr flach und gespannt, am

Unterkorper wird sie plastischer und tiefer; am Oberkorper ist die Faltelung
fast ausschliefilich horizontal, wahrend am Unterkorper die Richtungslinie von

der linken Hiifte zum rechten Fufi geht. An der linken Seite ist der Mantel

zusammengefafit und bildet eine ziemlich reiche Faltelung, die in ihrer An-

lage und in ihren S-formig geschwungenen Saumen bereits als erste Stufe

jenes in der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts herrschenden Stoffreichtums

und jener charakteristischen Weichheit der Faltelung anzusehen ist.

Stilistisch gehort die Statuette unzweifelhaft in das 14. Jahrhundert und

zwar in die zweite Halfte desselben. Wenn wir uns naher unter den datierten

plastischen Denkmalern umsehen
,

so finden wir eine grofie zeitstilistische

Ahnlichkeit mit einzelnen Figuren im Mittelstiick des grofien Altars vom

Jahre 1379, der kiirzlich aus der Grabower Kirche nach Hamburg iibertragen

wurde. (Schlie, Kunst- und Geschichtsdenkmaler von Mecklenburg-Schwerin
III. S. 187f.) Die Entwicklungsstufe in der Erfassung des Ganzen und in der

Durchbildung der Einzelheiten ist im allgemeinen bei beiden Werken die gleiche,

die Faltengebung ist dort eher etwas reicher und plastischer als bei unserem

Stuck, und deshalb wird unser Stuck zumal wenn man die kiinstlerische Be-

deutung Kolns beriicksichtigt etwas friiher anzusetzen sein. Aus Koln selbst

steht mir leider nicht geniigend plastisches Vergleichsmaterial zur Verfiigung,

doch ist die ganze Auffassung der Figur eine solche, wie sie in der Malerei

jener Entwicklungsstufe eigen ist, die man gewohnheitsmafiig mit dem Namen
des Meister Wilhelm zusammenfafit und die zweifellos an Detaildurchbildung
hinter der gleichzeitigen deutschen Plastik zuriicksteht. Beiden ist die zarte

Innigkeit in der Auffassung, andrerseits auch das Knochenlose , Unwirkliche

der Korper eigen, sowie der feine Geschmack und die zarte Anmut. Auch
die Durchbildung der Gewandfaltelung steht auf der gleichen Stufe. Aller-

dings ist dieser Vergleich nur sehr bedingt zuzulassen, denn die Malerei steht

infolge ihrer Technik unter vollig anderen Prinzipien als die Plastik. Wich-

tiger ist, dafi die eigenartige und komplizierte Gewandung mit dem iiber dem
Mantel getragenen und am Halse nach aufien umgeschlagenen Tuche vollig

identisch am Klarenaltare im Dom zu Koln an der Gestalt des Verkiindigungs-

engels wiederkehrt (Woltmann und Woermann, Gesch. der Malerei I. Fig. 116),

wie auch an den von Lichtwark (Mitteilungen aus dem Germanischen National-

museum 1902 S. 45 ff), dem Hamburger Meister Bertram zugeschriebenen

Fliigelgemaiden des Grabower Altars von 1379 die Gestalt Gottvaters in der

Szene der Schopfung der Tierwelt (vergl. die Abbildungen bei Schlie und bei

Goldschmidt, Liibecker Malerei und Plastik, Tafel 1) identisch gekleidet ist

und hier sogar das Motiv des an der einen Seite des Halses wieder zuriick-

geschlagenen Halsumschlags wiederkehrt. Wenn man nun in Riicksicht zieht,

dafi weit in das 15. Jahrhundert hinein die Malerei der Plastik in der Stilent-
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wicklung nachsteht, wenn man ferner beriicksichtigt, dafi die weiblichen Figuren

des Grabower Altars von 1379 zweifellos entwickelter sind als unser noch

dazu aus Koln stammendes Stuck, so wird man dieses mit einiger Sicherheit

in das dritte Viertel des 14. Jahrhunderts versetzen diirfen.

Ebenfalls aus Koln stammt eine 31,5 cm hohe Statuette der stehenden

Madonna mit dem Kinde. (PI. O. 306 Abb. 13.) Das Material ist Lindenholz,

dessen ehemalige Bemalung in recht brutaler Weise entfernt ist. Auf niedrigem

profiliertem, achtseitigem Sockel steht Maria mit entlastetem und zuriickge-

setztem linken Bein
;

ihr Korper ist stark geschwungen und die linke Hiifte

ausgebogen. Sie ist barhauptig, ihr Haar ist in der Mitte gescheitelt und

fallt beiderseits in welligen Strahnen auf die beiden Achseln und die Brust

herab. Gekleidet ist sie in der gleichen Weise, wie die letzt-

genannte Madonna. Auf dem linken Arm halt sie das kraus-

kopfige Kind, dessen Unterleib in ein Tuch gehiillt ist und

das die rechte Hand segnend erhoben halt
,
wahrend seine

Linke einen Apfel umfafit. Das Stuck ist gut erhalten. Er-

ganzt ist nur an der Madonna die rechte Hand
,

in die als

Andeutung eines Szepters ein Stuck gerundeten Holzes ge-

legt ist.

Die Figur ist nicht ganz so fein wie die vorher behan-

delte, ist jedoch stilistisch etwas vorgeschritten und entspricht

ziemlich genau
- -

abgesehen von der derberen Individualitat

des Hamburger Meisters den Statuen am Grabower Altar.

Die etwas starkere Betonung der Querfalten des Oberkorpers,
die Stilisierung der untersten Gewandfalten, vor allem die voile

Abb is Madonna
im<^ weiche Haufung der Falten des aufgehobenen Mantel-

Nieden-heinisch. zipfels sowie die eigenartige Linienfuhrung seines Saumes ist
Ende des 14. Jahrh.

Pi. 0. 306. H. 31,5 cm. ihnen gemeinsam. Die Arbeit mag darnach im letzten Dnttel

des 14. Jahrhunderts entstanden sein.

Innerlich verkorpern beide Statuen aufierst charakteristisch das Ideal nieder-

rheinischer und insbesondere kolnerischer Kunstiibung. In ihnen offenbart

sich dieselbe Eigenart und derselbe Geist wie in den Kolner Gemalden des

14. Jahrhunderts, die Muther (Miinchener Cicerone S. 5) trefflich mit folgen-

den Worten wiirdigt: Gerade das gesteigerte Empfindungsleben ,
die Stim-

mungsschwelgerei macht uns die Bilder so lieb. Es ist ein so moderner Zug,
wie diese Meister aus der Wirklichkeit sich in ein Heimatland der Seele

fliichten und es mit alien Reizen der Mystik umweben. Gewifi darf man
nicht mit realistischem MaCstab an sie herantreten. Sie wollen garnicht Wirk-

liches wiedergeben. Gerade aus der Unterordnung des Korperlichen unter

das Seelische resultieren alle Vorziige ihrer Kunst. Die typische Ahnlichkeit

der Gestalten, das reine Oval der Kopfchen, ihre schlanke, biegsame Anmut

,
es dient dazu, in eine feme Welt zu entriicken, wo alles anmutig

und schon ist, die Gefiihle zart und fein, in ein Paradies, wo keine Rohheit,
kein Mifiton die grofie Harmonic, die himmlische Spharenmusik stort.

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 16
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Gegeniiber dieser lyrisch-heiteren Auffassung des Madonnenandachts-

bildes drang im Verlaufe des Mittelalters eine dramatische durch, die in dem
Bilde der Beweinung Christi, der Pieta oder dem Vesperbilde, ihren vollen-

detsten Ausdruck fand. Diese zweifigurige Gruppe, die urspriinglich nur eine

Teilscene der Kreuzigung bildete, wurde mit der wachsenden Bedeutung des

Marienkultus zu einer Darstellung der sieben Schmerzen Maria, wobei die

Mutter als Hauptperson zu gelten hatte und Christus daher die oft ganz

auffallige Kleinheit seines Korpers fast zu einem Attribut der Maria wurde.

Abb. 14. Pieta. Urn 1400. PI. 0. 23. H. 106 cm.

Dieselbe Geistesrichtung, die zu dieser neuen Auffassung fiihrte, aufierte sich

auch in der Schaffung eines Festes Maria Ohnmachtsfeier, das am Beginn
des 15. Jahrhunderts (in Koln erst 1423) eingefiihrt wurde (F. Schmidt, Bau-

und Kunstdenkmaler der Stadt Nordhausen 1888 S. 220) und nun wohl

erneuten Anlafi gab zur Fertigung der vielen Pieta-Statuen, die aus der ersten

Halfte des 15. Jahrhunderts erhalten sind. Unter seinen Friihwerken der Holz-

plastik besitzt das Germanische Nationalmuseum zwei hierher gehorige Bei-

spiele. Das erste (PI. O. 23; Abb. 14), welches angeblich aus dem Kolner

Dom stammt, ist von schwarzlich gebeiztem Nufibaumholz und hat eine Hohe

von 106 cm. Maria sitzt auf einer einfachen Bank, deren Vorder- und Seiten-
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flachen durch aufgesetzte Horizontalleisten geziert sind. Auf ihren Knieen,

von ihrer rechten Hand um die Mitte des Leibes gefaftt, von ihrer Linken an

den Oberschenkeln gehalten, ruht nach typischer Art der tote Christus, dessen

Haupt mit dem von Schmerz verzerrten Antlitz nach rechts niedergesunken
ist. Sein linker Arm umfafit den Hals der Mutter, deren kummervolles

Antlitz dem Sohne zugeneigt ist.

Maria ist in ein langes, in der Mitte gegiirtetes Gewand gekleidet, ein

Manteltuch bedeckt ihr Haupt, zu dessen Seiten je eine Locke auf die Schul-

tern und die Brust herabfallt, und bauscht sich, von links nach rechts iiber

die Kniee geworfen, in reicher Faltelung zwischen den Knieen und vor den

Unterschenkeln. Der Heiland ist nur mit dem Lendentuch, das fast bis an

die Kniee reicht, bekleidet. Auch von seinem Haupte fallen zwei lange

Locken auf die Schultern herab. Er hat einen Schnurrbart, sowie einen in

zwei Spitzen auslaufenden Kinnbart. Zwei durcheinandergewundene Hanftaue

bekronen sein Haupt.
Die Gruppe ist schlecht erhalten, die defekten Teile sind roh abgesagt

und waren schlecht erneuert, doch sind diese Erganzungen, mit Ausnahme

derjenigen am unteren Gewandsaum und an der Sitzbank, nunmehr wieder

entfernt. Es fehlen an der Gestalt der Maria beide Hande, bei Christus der

ganze rechte Arm. Die Polychromierung und der Kreidegrund sind vollig

entfernt, Farbspuren sind nicht vorhanden, da sie durch die braune Beize

zugedeckt wurden. Die Riickseite ist gehohlt.

Der Eindruck, den die Gruppe macht, ist ein durchaus unerfreulicher
;

die Roheit, die sich in den auCeren Formen geltend macht, ertotet vollig

den edlen geistigen Inhalt der Darstellung und wirkt geradezu abschreckend.

Der Schnitzer arbeitet nur mit den derbsten und grobsten Effekten, zarte

Ubergange, das Verfliefien der einen Form in die andere, vermag er nicht

zu geben. Die derbe Formengebung spricht sich vor allem im ganzen

Korperbau aus, weniger in der Gewandfaltelung, bei der das Ungeschick des

Schnitzers wohl einigermaCen durch das reiche Vorbildermaterial ausgeglichen

wurde. Allerdings wird ehemals auch der Kreidegrund und die Bemalung
manche Harten gemildert haben. Am deutlichsten zeigt sich die Gestal-

tungsart an den Rippen Christi und deren abruptem Obergang zu den Weich-

teilen, es kehrt aber genau so wieder etwa in den Parallelfalten der Stirnen,

an den Bart- und Haupthaaren und in den allzu scharf geschnittenen Gesichtern.

Das Gewand spannt sich glatt um die Brust der Maria, deren weibliche

Formen der Schnitzer noch nicht wiederzugeben verstand; nur durch einige

wenige rohe Schragschnitte lafit er es in die Giirtung iibergehen. Sehr reich,

und zwar nicht ohne Geschick, ist die iiber und zwischen den Knieen lagernde

Gewandung belebt. Sie kommt den stoff- und faltenreichen Gewandern der

ersten Halfte des 15. Jahrhunderts schon sehr nahe, doch fehlt dem Schnitzer

noch die Fahigkeit einer durchgehenden wirklich freien plastischen Durch-

arbeitung. Der Stoff lastet noch zu sehr am Korper, seine Fiille tritt noch

nicht in jener Schonheit in Erscheinung, wie sie das beginnende 15. Jahr-

hundert zu geben verstand.
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Die Datierung des Stiickes ist schwierig, da fur den Ort der Entstehung

zuverlassige Angaben fehlen. Auf die vage Notiz, das Stuck habe angeblich

im Kolner Dom gestanden, kann ich, ganz abgesehen von der Unbestimmtheit

derselben, aus stilistischen und kiinstlerischen Griinden kein Gewicht legen.

Selbst wenn diese Herkunft fest stande, so hat doch das Stuck so wenig
von der Kolner Art, die uns an den vorbetrachteten Arbeiten aufs klarste

entgegentrat, es verhalt sich vielmehr so gegensatzlich zu ihr, dafi es zwei-

fellos nicht aus dem eigentlichen Kolner Kunstkreise stammt. Von den mir be-

bekannten alteren plastischen Gruppen der Pieta, die regelmafiig leider nicht

Abb. 15. Pieta. 15. Jahrh. PI. (). 24. H. 69,5 cm.

datiert sind, stimmt keine so weit mit der hier behandelten iiberein, dafi man
auch nur die Vermutung einer identischen ortlichen Herkunft aussprechen
konnte. Relativ nahe steht ihr ich kann nur nach der Abbildung urteilen

die in den Bau- und Kunstdenkmalern von Wesfalen (Band Miinster-Land,

Tafel 111 Nr. 4) abgebildete Pieta der Kapelle von Telgte, die dort seltsamer

Weise Ubergang datiert ist. Die gtofie Anzahl teilweise sehr feiner Vesper-
bilder dieses stoffreichen weichen Faltenstils, die das Kunstinventar Ober-

bayerns veroffentlicht hat und die von Riehl in seiner Geschichte der Stein-

und Holzplastik in Oberbayern (a. a. O. S. 70
ff.)

einer eingehenden kunst-

historischen Wiirdigung unterzogen sind, sind bei einer Datierung von etwa

1400 bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts doch wesentlich entwickelter als
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unser Stuck, andrerseits greift aber bei unserem Original der Faltenstil so

sehr in das 15. Jahrhundert hiniiber, dafi ich keine genauere Datierung als

um 1400 zu geben wage.
Nur kurz sei die zweite Pieta unserer Sammlungen erwahnt, die sehr

wahrscheinlich der hier betrachteten Gruppe der Fruhdenkmale nicht zeitlich

angehort und nur infolge ihres rustikalen Fortschleppens alterer Motive den

alteren Werken zugerechnet werden kann. Das Stuck (PI. O. 24; Abb. 15),

dessen Herkunft unbekannt ist, ist aus Lindenholz und 69,5 cm hoch; die

Riickseite ist hohl. Maria, in ein oben sehr enges, unten weites Gewand
und in das iiber die Kniee geworfene Kopfmanteltuch gekleidet, blickt mit

rechtsseitiger Neigung des Kopfes zu dem auf ihrem Schofie sitzenden

und nur mit dem Lendentuche bekleideten bartigen Sohn herab. Ihre Rechte

umfafite ehemals die Schulter Christi, ihre Linke halt iiber seinen Knieen

hinweg seine rechte Hand gefaCt. Die Figur war auf Kreidegrund bemalt
;

die zahlreichen Farbspuren beweisen, dafi das Gewand der Maria rot, ihr

Mantel blau gewesen ist. Christi Haare waren schwarz, die Bank und die

Fufiplatte griin. Es fehlt der ehemals angesetzte linke Arm der Maria.

Die grofie Roheit dieser jedes kiinstlerischen Wertes baren Figur lafit

dies Stuck alter erscheinen, als es tatsachlich ist. Der allgemeine Eindruck

ist der einer minderwertigen Arbeit des spateren 14. Jahrhunderts, doch

diirfte es tatsachlich in das vorgeschrittene 15. Jahrhundert zu setzen sein.

Die Durchbildung der Gesichtsziige ,
vor allem auch das trotz des geringen

kiinstlerischen Konnens entwickelte Vermogen des Schnitzers, den weiblichen

Korper zu charakterisieren, ebenso die Faltenstilisierung, in der der Schnitzer

zwar auch nur primitivste Mittel anwendet, deren Motive jedoch zu der

ruhigen Einfachheit des 14. Jahrhunderts gegensatzlich sind vergl. als

typische Beispiele des spaten 14. Jahrhunderts etwa: Katalog des Bayerischen
Nationalmuseums VI Nr. 519 und Tafel IX lassen auf ein bauerliches Werk
der SpatzeiUdes Mittelalters schlieCen.

Wir wenden uns nunmehr einer anderen Gattung von Holzbildwerken

zu, den Kruzifixen. Friihe Holzkruzifixe sind nicht selten, da schon mit dem
11. Jahrhundert der Kruzifixus zum selbstandigen Andachtsbilde wurde und

sich ferner nach kirchlichen Vorschriften in jeder Kirche eine oder mehrere

Darstellungen des Gekreuzigten befinden mufiten. Dafi diese sehr altertiim-

lichen Figuren, mit denen sich oft ein Wunderglaube verband, pietatvoll ge-

schont wurden, ist leicht erklarlich, und das bedingte die Erhaltung sehr

vieler dieser kunstlosen, aber oft doch recht eindrucksvollen Stiicke.

In seiner mehrfach genannten grundlegenden Abhandlung iiber die Ge-

schichte der Stein- und Holzplastik in Oberbayern vom 12. bis zur Mitte

des 15. Jahrhunderts weist B. Riehl (S. 25) darauf hin, ein wie hervorragen-
des Interesse die kiinstlerische Geschichte des Kruzifixes in den friiheren

Perioden verdient, weil dieses allein in jenen Zeiten die Gelegenheit bietet,

gleichzeitig die beiden wichtigsten Probleme der christlichen Plastik, die

Durchbildung der Formen des menschlichen Korpers, sowie die Erfassung und
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Wiedergabe des seelischen Momentes des Leidens und Sterbens in ihrer

Entwicklung zu verfolgen.

Das Germanische Nationalmuseum ist in der gliicklichen Lage, vier

friihmittelalterliche Holzkruzifixe zu besitzen, unter denen allerdings nur zwei

den altesten Viernageltypus zur Darstellung bringen. Das erste derselben

(P. O. 34; Abb. 16), das aus Urach stammt, ist von Lindenholz und hat eine

Hohe von 141 cm, eine Breite von 144 cm. Der Leib Christi hangt fast senk-

recht an dem (jetzt verlorenen) Kreuze; nur eine leichte Drehung der Unter-

schenkel nach rechts bringt eine unbedeutende Abweichung der Kniee aus der

Vertikalen. Die besonders angesetzten Arme sind fast horizontal ausgestreckt,

Abb. 16 Kruzifix. Urn 1200. PI. 0. 34. H. 141 cm.

doch ist wie die linke Schulter, so auch der linke Arm ein wenig hoher

gestellt. Das bartige Antlitz, dessen Augen geschlossen sind, ist nach rechts

geneigt, das Haar ist in der Mitte gescheitelt und in Parallelstrahnen nach

hinten gestrichen; eine in drei Strahne sich teilende Locke dieselbe Drei-

teilung findet sich sehr haufig, so beispielsweise auch an dem Kruzifix von

S. Petronio in Bologna vom Jahre 1159, an einem friihen Kruzifix in St. Jakob
in Regensburg und an anderen fallt beiderseits auf die Schultern. Die Beine

sind parallel gestellt; die Fiifie neben einander genagelt. Ein Lendentuch be-

deckt Unterkorper und Oberschenkel bis an die Kniee. Es ist durch einen

Riemen um den Korper gegiirtet; zwei symmetrisch angeordnete Tuchknoten,
urn die kunstvoll der Riemen geschlungen ist, heben den unteren Saum des

Tuches und geben Gelegenheit, eine kunstvoll drapierte Faltelung iiber den
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Knieen anzubringen. An beiden Hiiften fallen die Tuchenden iiber die Giir-

tung nach aufien heriiber.

Eine so gekiinstelte Verknotung wiederzugeben, scheint bei den Plastikern

dieser Zeit besonders beliebt gewesen zu sein, wie viele Denkmale beweisen.

Ich erwahne als besonders charakteristische Beispiele etwa den grofien Holz-

kruzifixus im Miinchener Nationalmuseum, das im westfalischen Kunstinventar

abgebildete Stiick zu Walstedde oder den bekannten Kruzifixus zu Innichen

in Tirol
;
ferner aus der Kleinplastik die vielen kleinen als Buchdeckelschmuck

oder als Tragkreuze verwandten Bronzekruzifixe der spatromanischen Zeit.

Unser Stiick ist gut erhalten, auch die alte Bemalung auf dem Kreide-

grund ist noch vorhanden; der Korper ist fleischfarben, die Haare sind braun,

das Lendentuch braunrot, seine Unterseite, die in den Knoten, an den seit-

lichen Uberschlagen und in der Faltelung des Saums sichtbar wird, ist leuchtend

rot. Ebenso sind an den entsprechenden Stellen rote Blutspuren angegeben.
Es fehlen nur einzelne Teile der Finger sowie die Fiifie; doch beweisen die

Stiimpfe mit Sicherheit, dafi die Figur den Viernageltypus zur Darstellung

bringt. Die Riickseite hat zum Zwecke der Entlastung eine kastenartige Vef-

tiefung.&

Wenn auch der Allgemeineindruck der Figur ein sympathischer ist, so

muft man doch den Verfertiger derselben als kiinstlerisch roh bezeichnen.

Der Versuch einer detaillierteren Nachbildung der Natur ist gemacht, der

Erfolg blieb jedoch ein ziemlich geringer. Die Auffassung der einzelnen

Formen ist flau und unbestimmt. Der Korper, der in seinen Umrissen der

Werkform des Holzes noch sehr nahe bleibt
,

ist fast gar nicht modelliert,

auch die zeichnerische Angabe der Rippen und ihres Ubergangs zu der flachen

Brust kann nur rein schematisch genannt werden. Immerhin deutet aber die

Neigung des grob gezeichneten Kopfes mit seinen grofien halbkugelig vor-

tretenden geschlossenen Augen, sowie das seitliche Ausweichen der Unter-

schenkel und die Erhohung der linken Schulter auf ein bewufites Abweichen

von jenem bisher iiblichen und auch sonst in der Statue noch herrschenden

Prinzipe der Frontalitat. Besser ist das Lendentuch mit seinen aufierst real

wiedergegebenen Verknotungen behandelt. An dem Saum tritt uns genau
das gleiche Prinzip der symmetrisch festgedriickten Zickzackfalten entgegen,
wie wir es bereits an der an zweiter Stelle behandelten Sitzstatue der weib-

lichen Heiligen (Abb. 2) beobachten konnten. Sehr unangenehm fallen die

viel zu hoch angesetzten rohen Ohren auf.

Der zweite Kruzifix des Viernageltypus (PI. O. 36; Abb. 17) ist 103 cm
hoch urid 91 cm breit, das Material ist Lindenholz; nur der Korper ist er-

halten, wahrend das Kreuz verloren gegangen ist. Das Bildwerk stammt aus

einer Kirche am Bodensee.

Der hagere Leib Christi hangt mit ausgestreckten, doch leicht erhobenen

Armen, die auch hier besonders angesetzt sind, am Kreuze. Die rechte Hiifte

ist stark ausgebogen, die fast parallel gerichteten Fiifie waren mit je einem

Nagel, anscheinend auf einem Suppedaneum, befestigt.
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Der Kopf ist vorgeschoben und stark nach rechts geneigt; das Gesicht

ist bartig und zwei sich spaltende Locken fallen tiber die nur an den Lapp-
chen sichtbaren Ohren zu beiden Seiten auf die Achseln herab. Ein scharfer

Horizontaleinschnitt um den uberhohen Scheitel deutet an
,

dafi sich hier

ehemals ein Reif befand. Das Lendentuch reicht bis an die Kniee; es ist

durch ein Tau um den Korper gegiirtet und vorne durch einen kunstvollen

Knoten befestigt. Zu beiden Seiten fallen die Tuchenden iiber die Giirtung

herab. Die Riickseite ist gehohlt.

Abb. 17. Kruzifix. Erste H&lfte des 13. Jahrh. PI. 0. 36. H. 1C3 cm.

Die Figur ist in spaterer Zeit mit einer dicken weifilichen Olfarbe be-

malt. Wahrscheinlich war auch die alteste Bemalung des nackten Korpers

weiftgrau, vielfache Spuren zeigen, dafi das Lendentuch rote Farbung hatte.

Die Arbeit ist sehr roh und reprasentiert eine tiefe Stufe kiinstlerischen

Schaffens. Durch die Ausbeugung der Hiifte wird zwar der Versuch ge-

inacht, dem Korper etwas Leben einzuflofien, allein dies Mittel ist doch ein zu

aufierliches und drastisches, um eine tiefer gehende Wirkung zu erzielen.

Die Versuche des Schnitzers, den menschlichen Korper naturgetreu zu ge-

stalten, sind interessant, doch bleibt der Erfolg ein recht geringer. Das Her-

vortreten der Bauchpartie, die zahllosen parallelen Linien, die das Knochen-

geriist des Brustkorbes zur Darstellung bringen sollen, alles dies deutet doch

eine recht primitive Stufe an und wirkt fast wie eine Karrikatur.



Mitteilungen aus dem germanischen Nationalmuseum. 1905. Taf. V.

PI. O. 33. Kruzifix. Aus Koln. Erste Halfte des 13. Jahrh. Hohe 220 cm.
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Geradezu abschreckend 1st die Rohheit in der Wiedergabe der Gesichts-

ztige; die glotzenden schrage gestellten Augen, die zuriicktretende unpro-

portionierte Kinnpartie, die eingefallenen Backen und die iibermafiig stark

markierten Ziige in den von der Nase zum aufiersten Mundwinkel sich hin-

ziehenden Gesichtsflachen ,
alles dies zeigt zwar deutlich das Streben des

Schnitzers den Leidensmann charakteristisch darzustellen, allein sein Konnen

hielt nicht mit seinem Wollen gleichen Schritt und so konnte nur eine groteske

Verzerrung des beabsichtigten Ideals daraus werden.

An dritter Stelle ist der grofie Kruzifixus (PI. O. 33; Tafel V) zu nennen,

der sich nach einer alten Katalognotiz ehemals als Triumphkreuz in der

Kirche St. Maria im Kapitol zu Koln befand. Leider steht mir nicht geeignetes

alteres bildliches Material zur Verfugung, um die Herkunft mit Sicherheit

feststellen zu konnen
;

aus der Literatur
,

soweit diese mir zur Hand war,

konnte ich eine Identifizierung nicht vornehmen.

Der Korper, der noch an dem alten wohlerhaltenen Kreuze von Fichten-

holz befestigt ist, ist von Lindenholz und hat eine Hohe von 220 cm, eine

Breite von 200 cm. Das Kreuz, das 352 cm hoch und 263 cm breit ist,

ahnelt in seiner Ausstattung dem bei Matthaei (Holzplastik in Schleswig-Hol-

stein. Tafel II Nr. 5) abgebildeten des Hiiruper Kruzifixus : es hat in der

Mitte eine teller- oder kranzartige Erweiterung, der Stamm ist mit kreisrunden,

ausgehohlten Ansatzen versehen, nur laufen die Kreuzesenden nicht, wie dort,

in kreisrunde Verstarkungen aus, sondern verbreitern sich in geschweifter

Umrifilinie.

Mit ausgebreiteten Armen, die stark nach oben gestreckt sind, hangt der

Leib des Herrn mit einer ausgesprochenen Neigung nach rechts am Kreuze.

Sein bebartetes und von Locken umrahmtes, mit einem Blattreif gokrontes

Haupt ist schragerechts nach vorne geneigt, die Kniee sind nach links ge-

schoben, die Fiifie iiber einander gelegt und von einem Nagel durchbohrt.

Ein Lendentuch, dessen Giirtung nicht klar zum Ausdruck kommt, mit kom-

plizierten Faltelungen und Uberschlagen an beiden Seiten ist unter den

Hiiftknochen befestigt und reicht bis zu den Knieen.

Die Figur, die hinten gehohlt ist und bei der Anne und Kopf besonders

gearbeitet und angesetzt sind, ist sehr gut erhalten. Es fehlt nur die hintere

Blattzacke der Krone; erganzt sind das untere Glied des Daumens, sowie die

ganzen Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand, ferner die linke Blattzacke

der Krone.

Die hafiliche Olfarbenbemalung - -

weifi-gelb mit Goldbronze wird

dem 17. oder 18. Jahrhundert entstammen; urspriinglich waren
,

wie unter

jenem Farbauftrag deutlich ersichtlich ist, das Fleisch weifi mit rosa Tonurtg
im Gesicht, die Haare braun, der Schurz blau und die Krone golden. Uber

die ehemalige Farbung des Kreuzes war nichts Sicheres festzustellen, vielleicht

entsprach sie der heutigen.

Wenngleich, wie spater nachzuweisen sein wird, alle drei bisher betrach-

teten Kruzifixe hinsichtlich ihrer Entstehungszeit nicht allzu sehr differieren

diirften, so steht doch diese Kolner Arbeit kiinstlerisch erheblich hoher als

Mitteilungen aus dem germau. Nationalmuseum. 1905. IT
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die anderen. Die Entwicklungsstufe ist ja noch eine primitive, aber inner-

halb dieser zeigt sich der Schnitzer doch als ein selbststandig denkender und

beobachtender feinsinniger Kiinstler. Er vermag dem Korper einen wirklich

ausgesprochenen Leidenszug aufzupragen; der Beschauer ist gezwungen, dem
Meister zu glauben, was er zur Darstellung bringt, er mufi sich in die be-

absichtigte Stimmung einfiihlen.

Schon in der Verschiebung der Richtlinien des Korpers spricht sich

das feine Empfinden des Meisters aus; der Eindruck des natiirlichen Hangens
und damit des Leidens drangt sich durch diese- nicht wie vorher gewaltsame,
sondern scheinbar ungewollte Abweichung von der Senkrechten und damit

von der starren Frontalitat dem Beschauer zwingend auf. Und dieser Ein-

druck wird verstarkt durch das nicht minder ungewollte kraftlose Seitwarts-

neigen des Hauptes. Weniger gliicklich ist der Meister in der Wiedergabe
des Gesichtsausdrucks

;
der schwierigen Aufgabe des hochsten Schmerzaffektes

war er noch nicht gewachsen, und so mufite er sich damit begniigen, dem

allerdings gut durchgearbeiteten Antlitz den Ausdruck eines ruhig Schlafen-

den zu geben. Sehr fein und reich ist dagegen wieder die Modellierung der

Brust und des Bauches. Die Rippen entbehren zwar anatomischer Richtigkeit,

allein die durch das Knochengeriist bewirkten und durch die Hautdecke wieder

ausgeglichenen Hebungen und Senkungen, vor allem aber der ganz vorziiglich

wiedergegebene Ubergang zu der weichen Bauchpartie verraten doch schon ein

eingehendes und zielbewufites Naturstudium, das sich mit einem feinen kiinst-

lerischen Empfinden paart. In dieser Hinsicht allerdings auch nur in dieser

steht das Werk selbst dem herrlichen zeitgenossischen Wechselburger Kruzi-

fixus nicht nach. Viel weniger gut sind die mageren Extremitaten, vor allem

die Arme, und gar bei der klotzigen Wiedergabe des Lendentuchs mit seinen

unwahrscheinlichen Seitenfalten versagt das Konnen des Meisters vollkommen.

Man sieht, es ist noch die Zeit der tastenden Versuche; fur eines sind dem
Kiinstler die Augen geoffnet, fur anderes noch nicht, und so erklart sich in

seinem Werke jener seltsam-krasse Widerspruch zwischen feiner Empfindung
und unkiinstlerischer Roheit, der in einer Zeit fortgeschrittenerer Entwicklung
undenkbar ware.

Ober den Kruzifixus im allgemeinen und die den einzelnen Perioden

eigene Auffassung und Darstellungsweise hat zuletzt Matthaei in seiner Holz-

plastik in Schleswig-Holstein S. 23 ff. zusammenfassend gehandelt. Nach

Matthaei, der sich in seinen Forschungen vor allem auf Kraus stiitzt, wird

dem in der romanischen Zeit vor dem Kreuze stehenden oder an dasselbe

genagelten Christus mit dem Typus des Heldenjiinglings im Verlauf des

12. Jahrhunderts die Konigskrone hinzugefiigt; seine Kleidung ist das Lenden-

tuch oder ein langer Rock. Die letztere Bekleidungsart fiihrte zu einer Zeit,

wo nur der mit dem Schurz bekleidete historisch aufgefafite Christus den

Andachtigen gelaufig war, zur Entstehung der Legende einer neuen weib-

lichen Heiligen, der Wilgefortis oder Kummernis, einer in ihrem Wesen heute

noch nicht ganz aufgeklarten Heiligen, deren Legende oft, vornehmlich im

schiffahrttreibenden Norden, mit den Sagen vom Volto Santo in Lucca durch-
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setzt wurde und von der auch das Germanische Museum ein plastisches Bild-

werk vom Schlusse des Mittelalters besitzt (PI. O. 134). Zu der gleichen

Zeit, also schon im 12. Jahrhundert, machte sich aber im Gegensatz zu dieser

symbolischen Auffassung eine mehr historische geltend, infolge derer der Ge-

kreuzigte als Sterbender oder Toter dargestellt wurde. Der Ubergange zwischen

beiden Auffassungen gibt es viele, meist blieb auch dem historisch aufgefafiten

Heilande die symbolische Krone, die erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts

(Riehl S. 26) verschwand. Mehr und mehr trat dann der reine Ausdruck des

Leidens in den Vordergrund, um schliefilich mit dem letzten Drittel des

13. Jahrhunderts ausschliefilich herrschend zu werden.

Als ein wichtiges auCerliches Merkmal bei der Datierung fruhmittel-

alterlicher Kruzifixe pflegt man das Aufkommen des Dreinageltypus anzusehen,

und in der Tat ware dies ein treffliches Hilfsmittel, wenn diese neue Auf-

fassung sich zu einer fest bestimmbaren Zeit geltend gemacht hatte. Wenn

auch, wie Kraus nachgewiesen hat, schon die Dichtung des 12. Jahrhunderts

von den drei Nageln Christi spricht, so wurde doch, wie mit Recht behauptet

wird, diese Darstellung erst in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts

bei den Werken der bildenden Kunst allgemein iiblich; allein dies beweist

infolge der durchgehenden Undatiertheit der Friihwerke fur den Einzelfall

durchaus nichts.

Die Gesamtauffassung sowie die Aufierlichkeiten konnen demnach zwar

einen leisen Anhalt fur die Datierung geben ;
trotzdem wird man aber das

Schwergewicht auf die stilistische Durchbildung der Korperformen zu legen

haben, wenn man auch hier, wie schon an einleitender Stelle ausgefiihrt ist,

stets festhalten mufi, dafi die Fehlerquelle eine sehr grofie ist. Der alteste

steife Stil
, der, wie Riehl (a. a. O. S. 25) mit Recht betont, einfach ein

streng archaischer ist und keineswegs in byzantinischen Einfliissen griindet,

erfuhr mit dem Ubergang zum 13. Jahrhundert eine Belebung, die dann gegen
Ende desselben Jahrhunderts zu der gotischen Art extremer Heftigkeit in Aus-

druck und Bewegung ausartete. Allerdings darf man diese Beurteilung nur

als Durchschnittswertung auffassen
;
denn Ausnahmen - - ich denke etwa an

den sehr belebten und historisch aufgefafiten Kruzifixus im hortus deliciarum

(um 1175)
-- sind nicht selten.

Der an erster Stelle betrachtete Kruzifixus (Abb. 16) diirfte, wenngleich
ihm die Krone fehlt (ein Bohrloch an der Stirne scheint allerdings auf eine

solche hinzudeuten) nach Auffassung und Stil der alteste sein. Die Technik

des Schnitzers ist eine recht geringwertige, sein kiinstlerisches Sehen ist un-

entwickelt, die Werkform des runden Baumstammes bleibt fur die Korper-

gestaltung fast ausschliefilich mafigebend. Nur die Neigung des Hauptes und

die ein wenig. aus der Vertikalen verschobenen Kniee fiihren einen Anflug
von Belebung herbei. Die Arbeit wird der Gruppe der um die Wende vom
12. zum 13. Jahrhundert entstandenen Arbeiten einzureihen sein. Die scharf-

briichige Stilisierung der zierlich gelegten Falten des Herrgottsrocks, die sich

im Prinzip wenig von der in Abb. 2 wiedergegebenen thronenden Heiligen

unterscheidet, fiihrt ebenfalls auf diese Zeit.
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Viel roher, aber doch in der Auffassung entvvickelter 1st der in Abb. 17

vviedergegebene Kruzifixus, der, wie auch das grofie Kolner Triumphkreuz
(Tafel V) in der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts entstanden sein wird.

Gegen eine spatere Zeit spricht bei letzterem vor allem die derbe und klotzige

Behandlung des Lendentuchs

Etwas jiinger, aber nach Mafigabe der Krone schwerlich weit in die

zweite Halfte des 13. Jahrhunderts hineinreichend, wird der sehr verwitterte

Holzkruzifixus (PI. O. 35; Abb. 18) sein, der von der Spitalbrucke zu Saal-

feld in Thiiringen stammt. Er ist von Lindenholz, 98 cm hoch und jetzt

85 cm breit, das Kreuz fehlt. Der Korper, der mit dem an der linken Seite

Abb. 18. Krnzifixns. Aus Saalfeld. Zweite Halite des 13. Jahrh.

PL O. 35. H. 98 cm.

durch einen Knoten geschickt gerafTten Lendentuch bekleidet ist, ist rechts

ausgebogen, der rechte Fufi deckt den linken und beide sind mit einem

Nagel durchbohrt. Das Haupt ist gekront, das Antlitz, das auf die rechte

Scite geneigt ist, scheint scharf geschnitten gewesen zu sein. Die angesetzten
diinnen Arme, sind etwas nach oben gestreckt; von der rohen rechten Hand
sind nur drei Finger ethalten, die linke Hand fehlt. Das Stuck, das wohl

lange im Freien hing, ist so sehr von der Witterung mitgenommen, dafi es

kiinstlerisch nicht mehr gewiirdigt werden kann. Doch zeigen die Grund-

ziige, dafi die Gesamtauffassung eine viel freiere war als an den vordem be-

trachteten Werken.

Den entwickelten hochgotischen Typus mit seinen fast iibertreibenden

Gliederverenkungen und seiner tiefen seelischen Empfindung verkorpert gut
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ein sehr feiner, angeblich aus Koln -stammender Kruzifixus von Eichenholz

(PI. O. 308; Abb. 19), bei dem ebenfalls das Kreuzesholz fehlt. Das rund-

plastisch gearbeitete Figiirchen ist 37 cm hoch und 31 cm breit.

Christus hangt mit stark ausgebogener linker Hiifte am Kreuzesstamm,
sein Haupt ist mit einer leichten Neigung nach rechts vorwarts gesunken.
Die langen Locken, die sein schmerzerfiilltes bartiges Gesicht umrahmcn,
sind nach vorne gefallen und hangen zum Teil frei vor dem Antlitz. Der

Korper ist durch eigene Schwere tief nach unten gesunken ;
die Arme sind

daher schrage nach aufwarts gestreckt, die Kniee aber sind, da die von

einem Nagel durchbohrten Fufie fest in ihrer Lage verbleiben mufiten, in

scharfer Knickung nach links herausgedriickt (die seitlich aufgenommene Ab-

Abb. 19. Krnzifixus. Urn 1400. PI. 0. 308. H. 37 cm.

bildung versagt hier). Ein Leudentuch mit breitcm Uberschlag liegt mit ein-

facher Faltung um die Huften. Es fehlen an der rechten Hand der kleine

Finger, an der linken alle Finger mit Ausnahme des Daumens. Erganzt sind

die rechte Hand sowie der Daumen der linken Hand, ferner Teile der Locken.

Das Stuck war ehemals polychromiert, wie die Reste des Kreidegrundes
in den Poren anzeigen.

Das seelische Moment, das uns in diesem Stuck entgegentritt, ist grund-
verschieden von dem der anderen Bildwerke. Wenn auch schon bei jenen
sich durch das Leiden die historische Auffassung geltend machte, so milderte

doch noch immer eine gehaltene Ruhe den Affekt, und die Krone wies deut-

lich darauf hin, daft bei dem Verfertiger die alte Reminiszenz an den Be-

herrscher der Welt, der vor dem Kreuze triumphierend dasteht, nicht un-

wesentlich mitwirkte. All dieses ist jetzt abgestreift; wir haben hier voll
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ausgebildet und in einem charakteristischen Beispiel jenen Typus, dessen

Begriindung Kraus treffend gibt, wenn er sagt : der ausgebogene, stark ge-

schwungene Korper, der oft so heftige Ausdruck des leidvollen Antlitzes, die

Verrenkung der Glieder, alles das sind Ziige jener tiefgreifenden seelischen

Erregung, welche als ein Erzeugnis der allgemeinen Verfassung der Geister

dem 14. und 15. Jahrhundert eigen ist und in der gesamten Skulptur und

Malerei der gotischen Periode wiederkehrt* (Gesch. d. christl. Kunst II 1, S. 324).

Die Durchbildung des Korpers ist eine sehr feine und dezente und

zeugt von einem relativ groBen anatomischen Verstandnis des Schnitzers.

Auch die gewaltsame Bewegung des Korpers ist gut erfafit und wieder-

gegeben. In krassem Widerspruch dazu stehen seltsamerweise die wenig

durchgebildeten Arme. Das Vollendetste an dem Stiicke ist der aufierst

fein erfafite Kopf mit den scharfgeschnittenen und lebensvollen Ziigen eines

Leidenden. Die naturalistische Modellierung derselben, die subtile Durch-

fiihrung des Bartes, iiberhaupt die kiinstlerisch fein durchgebildete Anlage des

Kopfes lafit sich zeitlich schlecht vereinen mit der verzerrten Korperhaltung und

der stilistischen Auffassung des Lendentuchs. Diese beiden letzten Momente

scheinen im Grofien und Ganzen aus dem Konnen und der Geschmacksrich-

tung vom Ende des 14. Jahrhunderts hervorgegangen zu sein. Von datierten

Skulpturen, die annahernd die gleiche Auffassung zum Ausdruck bringen, ist

mir nur ein zwar etwas roheres, aber doch zeitstilistisch ziemlich identisches

Relief in Kneiting bei Regensburg bekannt, das drei im Jahre 1368 ertrunkenen

Nonnen errichtet ist. Auch der mittlere Kruzifix am Portal von St. Lorenz

in Niirnberg (nach Piickler-Limpurg ca. 1350 1360 entstanden) bietet einige

Analogien. Mit dieser Datierung steht aber die gehaltvolle und vornehm-

realistische Durchbildung des Hauptes in uniiberwindbarem Gegensatz, die

fast an das Ende des 15. Jahrhunderts verweist. Da sich aber die stilistischen

Merkmale des spaten 14. Jahrhunderts in so hohem Mafte geltend machen,

so wage ich nicht, die Arbeit spater als urn 1400 anzusetzen. Ich betone

jedoch, dafi ich diese Datierung als eine rein hypothetische ansehe, die durch-

aus einer Bestatigung bedarf. Diese muft erst noch in der Tatsache, daft die

Kolner Schnitzschule des friihen 15. Jahrhunderts bereits so vollendet durch-

gebildete Kopfe zu schaffen wufite, gegeben werden.

Die Figur eines stehenden Konigs (PI. O. 312; Abb. 20), Eichenholz,

55 cm hoch, welche durch Schenkung in das Germanische Nationalmuseum

gelangte und aus den Moselgegenden stammt, ist nach Material und Herkunft,

vor allem aber stilistisch, ebenfalls dem niederrheinischen Kunstkreise ein-

zureihen. Die Figur des Heiligen, dessen Haupt mit einem niedrigen, oben

ausgebogten Kronreif bedeckt ist, wird wohl man vergleiche z. B. die in

der Haltung fast identische Figur des Caspar im Miinchner Nationalmuseum

(Katalog Bd. VI 1896 S. 328 und Tafel IV; erste Halfte des 14. Jahr-

hunderts -- ein Teilstiick der Gruppe der drei Weisen aus dem Morgenlande

sein, und zwar scheint nach den oftenbar jugendlichen Gesichtsziigen zu urteilen

der Jiingste dargestellt zu sein.
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Die Last des ziemlich unproportionierten Korpers
ruht bei etwas gezwungener Korperhaltung auf dem
rechten Fuft, der linke ist entlastet zuriickgesetzt. Ein

langes faltiges Gewand umhiillt den ganzen Korper, dessen

rechte Hufte so ausgebeugt ist, daC in der Vorderan-

sicht die Umrifilinie der ganzen Figur einen Bogenab-
schnitt bildet. Die rechte Hand ist gegen die Brust

erhoben und halt senkrecht eine Rolle, die linke ist

geballt vor den Bauch gelegt. Der Kopf ist scharf nach

links gewendet, ein Kontrapost zu der nach rechts ge-

wandten Stellung des Unterleibs, der in dem legenden-

haften Zuge von dem scheuen Zogern des jiingsten

Konigs seinen Grund haben mag. Horizontal abge-
schnittene Haare schliefien unter der Krone die hohen

Stirne ab
,
wahrend das ziemlich leere Antlitz seitlich

von sehr schematisch stilisierten, genau symmetrischen
Locken umrahmt wird. Die Figur ist auf der Riickseite

flach und unbearbeitet.

Die Arbeit ist im allgemeinen gut erhalten, wenn

auch vielfach kleinere Stiicke abgebrockelt sind. Es

fehlen die ehemals angesetzten Spitzen der Schuhe.

Die Polychromie und der Kreidegrund sind ganzlich ent-

fernt
;
nur noch vercinzelte Farbspuren auf der Riickseite

bevveisen, daft der Mantel blaue Farbung hatte.

Nachdem wir mit dem vorhinbetrachteten Werke
in eine bereits vorgeschrittene Epoche plastischer Kunst-

iibung gekommen waren, fallt hier das durch die wesentlich

friihere Entstehungszeit bedingte grofiere Ungeschick in

der Wiedergabe des menschlichen Korpers ganz besonders auf. Die Arbeit

ist zwar voll feiner Empfindung und Anmut, und der ausfiihrende Schnitzer

war zweifellos ein fiir seine Zeit bedeutender Meister, aber er war doch an

die Schranken seiner Zeit gebunden. Das zeigt sich besonders deutlich in

dem auffallenden Mifiverhaltnis zwischen Ober- und Unterkorper. Wahrend

das der Zeit eigene Ungeschick bei den Sitzfiguren meist den Unterkorper

verkiirzte, zeigt unsere Statue das entgegengesetzte Extrem, ein Fehler, den

sie mit den meisten Standfiguren des 14. Jahrhunderts zu teilen hat. Und
fast puppenhaft erscheinen gegeniiber der Gesamtgrofie die Armchen und

Handchen, denen man ihren Knochenbau nicht anzusehen vermag. Auch das

flache Gesicht ist ziemlich schematisch, die Locken gleichen fast schnorkel-

haften Ornamenten. Der Faltenwurf der Gewandung ist sehr einfach, er klebt

noch am Korper und die faltigen Saume wollen sich noch nicht von ihm

loslosen.

Die Zartheit in der Auffassung ,
die Weichheit und Anmut

,
die der

ganzen Figur eigen ist, daneben, allerdings nicht so zwingend, auch das Material

weisen auf den Kolner Kunstkreis hin. Auch die Eigenart in der Auffassung

Abb. 20. Heiligor Konig.

Niederrheinisch.

Mitte des 14. Jahrh.

PI. 0. 312. H. 55 cm.
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und Wiedergabe des Gesichts deutet auf diesen ortlichen Zusammenhang;
beides kehrt fast identisch an einen Konig der Anbetung im Dreikonigen-
thorchen xu Koln wieder. (Abgeb. bei Miinzenberger ,

Altare XV 10 und

XVIII 10.) Leider 1st es mir nicht gelungen, cine genauere Datierung dieser

Arbeit auf/ufinden, wie iiberhaupt die ganze Kolner Plastik noch ihrer Be-

arbeitung und Publizierung harrt. Die Schnitzereien des Klarenaltars aus

dem Ende des 14. jahrhunderts sind zu frei und durchgebildet, als dafi

unsere Arbeit gleichzeitig oder gar spater sein konnte. Grofier sind die

Analogien mit den Apostelfigiirchen in der Kirche der hh. Aposteln zu Koln,

die von Miinzenberger (XV 5 und 6, sowie Text Seite 214) wohl etwas zu

spat an das Ende des 14. Jahrhunderts gesetzt werden. Mit der

Abb. 21. Maria im Wochenbett.-Niederrheinisch. Mitte des 14. JahrL.

PI. 0. 18. Br. 60 cm. H. 54 cm.

in die Mitte des 14. Jahrhunderts diirfte man der Entstehungszeit unserer

Statue nahe kommen.
Die kiinstlerisch unbedeutende Darstellung einer Maria im Wochenbett

(Pl.O. 18; Abb. 21) sei nur kurz erwahnt. Das fast freiplastische Bildwerk von

Lindenholz ist 60 cm breit und 54 cm hoch. Auf einem Lager mit einem

Kissen als Riickenstiitze ruht Maria; ihr Kopf ist links vom Beschauer. Sie

ist in ein Hemd mit schmalem, rundem Halsausschnitt gekleidet, ein Tuch

verhiillt ihren Unterkorper und breitet sich in bogigen, durch eine RafTung in

der Mitte getrennten Faltenziigen vor der Bettlade aus. Aiif dem Schofte

der Maria sitzt, von ihren beiden Handen gehalten, das nackte krauskopfige

Kind mit iibereinandergeschlagenen Beinen, das sein rechtes Armchen nach

der Brust der Mutter ausstreckt. Das zart lachelnde Antlitz der Maria ist

geradeaus gewandt, der Blick in die Feme gerichtet, sodafi der Kopf dem
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Beschauer in Profilansicht erscheint
;
das Haar ist in der Mitte gescheitelt, die

Locken fliefien auf den Riicken und die Brust herab. Ein kranzformiger
Einschnitt um den Oberkopf deutet an, dafi das Aufsetzen einer Krone beab-

sichtigt war. Das Bildwerk steht auf einem glatten, unten mit einer Profil-

leiste abschliefienden Sockel, der mit einem gemalten fortlaufenden Ornament

von rundbogigen Vierpassen mit abwechselnd roter und griiner Ausmalung

geziert ist. Es fehlt der linke Unterarm des Kindes. Die Riickseite ist un-

bearbeitet und hohl.

Die Bemalung, die auf Kreidegrund mit teilweiser Verstarkung durch

Leinen aufgetragen ist, ist sehr beschadigt, doch noch deutlich erkennbar.

Das Bettuch ist golden, seine am Uberschlag des Kopf- und FuGendes sicht-

bare Futterung weifi; das Kopfkissen ist golden mit roter, wahrscheinlich

auch weifier Musterung. Das Hemd ist golden, das Gesicht rosig mit roten

Backen, roten Lippen und blauen Augen, die lockigen Haare sind golden.

Der Korper des Kindes ist weifilich
,

seine Augen sind blau
,

seine Locken

golden.

Das Stuck, welches in Koln erworben wurde, pafit trotz seiner rohen

Formengebung gut in den Kolner Kunstkreis, insbesondere verweist die Ahn-

lichkeit der Gesichtsform und des Gesichtsausdrucks der Maria in die Na'he

der oben betrachteten Kolner thronenden Madonna (PI. O. 25; Abb. 10).

Noch deutlicher tritt jene eigentiimliche zarte Anmut in Erscheinung, wenn

man das Stuck mit einer annahernd gleichzeitigen Darstellung genau desselben

Motivs aus einem anderen Kunstgebiet ,
etwa mit der in der Mitte des

14. Jahrhunderts gefertigten Geburt Christ! im Bayerischen Nationalmuseum

vergleicht (Katalog VI 1896. Nr. 455 und Tafel V.), die aus Kloster Heggbach
in Oberschwaben stammt. Trotz aller aufieren Ahnlichkeit ist der innere

Gegensatz doch ein fundamentaler.

Ebenfalls gehort in die Kolner Schule das Reliefbild eines Gekronten

(PI. O. 1
;
Abb. 22), Birnenholz mit riickwartiger Auflage von Fichtenholz,

74 cm hoch. Auf einem niederen Sockel erhebt sich die Figur des auf einer

kissenbelegten Bank sitzenden Konigs. Sein nackter rechter Fufi ist fest auf

den Boden gestellt, der linke, verdeckt von der Stoffmasse, zuriickgeschoben,

so dafi das rechte Knie etwas hoher steht als das linke und die SchoGfalten

unsymmetrisch werden. Der Oberkorper ist ein wenig aus der Frontansicht

verschoben und ebenso wie das bebartete und von tief auf die Brust fallen-

den Locken umrahmte, durch einen Reif mit Dreipafiansatzen gekronte Haupt
nach rechts gewandt. Der rechte Arm ist seitlich erhoben, die Hand leicht

gekriimmt; die gesenkt vorgestreckte linke Hand halt ein Buch. Es fehlen

einige Zacken der Krone.

Diese im Jahre 1884 in Koln erworbene Figur war so stark beschadigt,

dafi sie einer eingehenden Restaurierung unterzogen werden mufite. Bei dieser

Gelegenheit wurden erganzt : der ganze rechte Arm, die linke Hand mit dem

Buch, Teile am Kronreif, der untere Teil der linken Locke, die vertikalen

Teile der Bank, ferner die ganzen unteren Teile der Gewandung mit der

Trittplatte.

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 18
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Die Figur war bemalt, doch lafit sich aus den durftigen Spuren nur so-

viel ersehen, dafi am Mantel Rot und Blau zur Verwendung kam.

Die bisher iibliche Benennung der Statue als Christus aus einer Kronung
Mariae diirfte die richtige sein. Die hierfiir mafigebende Haltung des rechten

Armes wird in der Anlage, vielleicht von Kleinigkeiten wie der Kriimmung der

Hand abgesehen, dem ehemaligen Zustande entsprechen. Allerdings wird

Abb. 22. Christus aus einer KrOnung Maria. Ende des 14. Jahrh.

PL 0. 1. H. 74 cm.

die Gruppe wohl keine Kronung im eigentlichen Sinne gewesen sein, sondern

mehr ein Gegeniibersitzen des segnenden Christus und der betenden Maria,

welch letztere Darstellung auch wohl gelegentlich zu einer wirklichen Kronung

wurde, indem ein herabfliegender Engel der Madonna die Krone aufs Haupt
setzt. Dagegen ist die Erganzung der Linken mit dem Buche durchaus zweifel-

haft. Ein Buch kommt zwar bei dieser Darstellung in fruhen Zeiten (Laon,

Paris, Troyes: 13. Jahrhundert) in der Linken Christi vor, in den spateren

Zeiten wird jedoch und das scheint in Deutschland sehr haufig gewesen
zu sein - - ein Hoheitszeichen, Weltkugel oder Szepter meist iiblich. (Augs-
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burg, beide Domportale, das nordliche von 1343; Schwabisch-Gemiind, Portal

der Heiligkreuzkirche, urn 1380; Landsberg am Lech, Tympanon, zweite Halite

des 14. Jahrhunderts; Prag, Relief der Maria Schneekirche, Ende des 14. Jahr-

hunderts; Tympanon des Eichstatter Doms, 1496; Imhof-Altar in St. Lorenz

zu Niirnberg ca. 1410; Neustadter Altar im Schweriner Museum 1435 und

viele andere.)

Das Relief ist voll feiner Empfindung und ausgezeichnet durch einen

tiefen seelischen Gehalt. Die Faltengebung
- - es ist zu beachten

,
dafi die

detaillierten Falten der unteren Gewandpartie moderne Erganzungen sind ist

zwar noch einfach, neigt aber schon zu der weichen vollen Art des beginnen-

den 15. Jahrhundert. Durch das Zuriicksetzen des linken Unterschenkels und

infolge der dadurch bewirkten Hoherstellung des Knies zeigt sich ein feines

kunstlerisches Gefiihl
,

das vom Konventionellen abzuweichen strebte. Die

Brustpartie ist noch flach behandelt und wenig belebt. Eine wahrhaft be-

wunderungswiirdige Leistung, ein Zeugnis von der echten Kiinstlerkraft des

Schnitzers ist der eminent fein durchgebildete Kopf. Trotzdem ehemals die

Bemalung deckend hinzutrat, sind doch die Ziige des ruhigen edlen Gesichtes

von sorgfaltigster Ausfiihrung und von vollendetster Durchbildung. Eine so

exakte Beobachtung der Naturformen, wie sie sich beispielsweise in den Einzel-

heiten der Nase und deren Ubergang zu den Backen bemerkbar macht, ist

im allgemeinen den Werken des 14. Jahrhunderts fremd und erhebt unser

Stuck weit iiber das MittelmaC. Die strenge Stilisierung der Locken und des

Bartes, die durchaus von dem Prinzip der Symmetric beherrscht ist und die

den feierlichen Charakter des Bildes nur noch erhoht, deutet aber doch auf

eine friihe, noch nicht ausgesprochen naturalistische Zeit, wie auch das vollige

Fehlen der Ohren ein echter Zug des 14. Jahrhunderts ist. Als Entstehungszeit

wird man wohl aus allgemeinen stilistischen Griinden die letzten Jahre vor

Schlufi des 14. Jahrhunderts annehmen miissen. In gewissem Sinne wieder-

holt sich demnach hier jener bei dem hochgotischen Kruzifix ausfiihrlicher

behandelte Zwiespalt ,
der aber nur durch eine zusammenhangendes Studium

der mittelalterlichen Kolner Plastik zu losen ist.

Die zwei fast rundplastisch gearbeiteten ,
wenn auch an der Riickseite

gehohlten weiblichen Figuren (PI. O. 2018 und 2019; Tafel VI) stammen nach

anscheinend zuverlassigen Angaben des Verkaufers aus einer Kapelle in der

Nahe von Schwabisch-Gmiind, gehoren also in den schwabischen Kunstkreis.

Die Statuen sind von Lindenholz und ungefahr 166 cm hoch.

Wenngleich sich beide Gestalten in den Gesichtsziigen aufterst ahneln,

so ist doch zweifellos, daft beide an Alter von einander unterschieden sein

sollen. Das Mittel, dies auszudrucken, ist die Tracht. Beide tragen ein mit

gefalteltem Saum geziertes Kopftuch, das in feinen Falten auf die Schultern

fallt. Wahrend jedoch das Gesicht der einen von freien Locken eingerahmt
ist

,
iiber denen lose das Kopftuch liegt ,

sind diese bei der anderen
,

der

alteren, durch das den Matronen eigentiimliche weit auf die Brust herab-

reichende Kinntuch fortgebunden. Der Korper der jiingeren Gestalt ruht auf

dem linken Fufi, ihr rechter ist entlastet zuruckgestellt. Die Beinstellung der
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alteren ist die entgegengesetzte. Die Gewandung schliefit sich den Korper-

bewegungen an : das lange Kleid, das sich dem Oberkorper eng anschmiegt
fliefit in tiefen einfachen Faltenziigen dem Spielbeine zu. Die jiingere Gestalt

prefit mit dem rechtwinklig gebogenen rechten Arm den erhobenen Gewand-

zipfel gegen den Korper, so dafi an der rechten Seite eine besonders reiche

Faltelung entsteht; die altere hat den Mantel von rechts her quer iiber den

Unterleib gezogen und halt in ahnlicher Weise den Zipfel mit dem linken

Arm fest. Dadurch wird bei ihr im Gegensatz zu der andern Figur der Unter-

leib durch Querfalten belebt und die auffalligen Saumfalten befinden sich

an ihrer linken Seite. Es fehlen an der jiingeren Gestalt der linke Unterarm

und die rechte Hand, an der alteren Figur die linke Hand und der rechte

Unterarm, Teile, die besonders angesetzt waren. Grofiere Erganzungen sind

nicht vorhanden
,
nur sind einige unwesentliche Stellen ausgeflickt. Unter

der Brust befindet sich eine spitzbogige Vertiefung, die modern durch Holz

ausgefiillt ist.

Die Figuren waren ehemals polychromiert, doch ist Farbe wie Kreide-

grund vollig entfernt.

Der bewufite Gegensatz in der Anordnung der beiden Figuren, die

Symmetric in ihrer Haltung und in dem Flufi der Gewandfalten lafit darauf

schliefien, dafi beide darauf berechnet waren, sich zu einer Gruppe zusammen-

zuschliefien. Wenn nun in der Kleidung so auffallig der Altersunterschied

betont ist, wenn ferner durch die Form des Leibes die Schwangerschaft beider

so absichtlich deutlich zum Ausdruck gebracht wird, so ist kaum eine andere

Deutung moglich, als dafi hier die Szene des Besuchs der Maria bei der

Elisabeth, die Heimsuchung, zur Darstellung gebracht werden soil. Damit

erklart sich auch das spitzbogige Fensterchen auf der Mitte des Leibes, worin

ehemals wohl durch ein Glasfenster die Leibesfrucht zu sehen war. Beispiele

eines solchen Fensters finden sich noch bei Figuren in der Wallfahrtskirche

zu Bogen in Niederbayern und, wie Otte (Kunstarchaologie 1883 I. S. 527)

anfuhrt, in der Krypta von St. Petri-Pauli in Gorlitz, wahrend einfache

plastische, vor allem aber malerische Darstellungen des gleichen Motives

ungleich haufiger vorkommen.

Die kiinstlerische Auffassung der Figur ist fur ihre Zeit beachtenswert.

Die Ausfuhrung ist etwas salopp und geschah unter weitgehendster Riicksicht-

nahme auf den alle Schaden verdeckenden Kreidegrund. Daraus erklart sich

auch die Harte in der Formengebung der Gesichter, die der vordem betrach-

teten Kolner Zartheit und Anmut durchaus gegensatzlich ist.

Die flache Behandlung des Oberkorpers mit ihrem scharfen Gegensatz
zu den tiefen, schrag verlaufenden Faltenziigen der unteren Gewandpartie
weist fur unsere Statue auf die Mitte des 14. Jahrhunderts. Derselbe Stil,

allerdings in noch nicht der gleichen plastischen Durchbildung, findet sich an

einigen Statuen am Portal von St. Lorenz in Niirnberg (nach Piickler-Limpurg
ca. 1350 1360 entstanden). Auch einige Figuren an den Augsburger Dom-

portalen, insbesondere die Kunigunde vom Nordportal (1343), bieten gute

Analogien.
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Die Kleidung 1st nicht mafigebend fur die Datierung zu verwenden.

Das am Saum mit Faltelbesatz gezierte Kopftuch war in der ganzen zweiten

Halfte des 14. Jahrhunderts Mode, wie vielfach die Denkmale beweisen. Gegen
den Jahrhundertschlufi verstarkte sich bei vornehmer Modetracht jener Saum
zu einer dicken Krause, die dann gegen Ende des ersten Viertels des 15. Jahr-

hunderts sich wieder zu der alten Mode der zarten Faltelung abschwachte.

Allein jene Kopfkrause war eben nur eine besonders vornehme Modetracht,

bei den biblischen Frauen erhielt sich die ganze Zeit hindurch daneben das

einfache gesaumte Tuch, das, je nach dem auch das Kinn verdeckt wurde

oder nicht, eine Unterscheidung zwischen Matronen und Madchen ermoglichte.

An letzter Stelle 1st die Statue eines sitzenden Bischofs zu nennen

(PI. O. 135, Abb. 23), Eichenholz, 106 cm hoch. Der Bischof thront frontal

auf einer unten und oben ausladenden Bank, er ist in die lange auf dem
Boden sich bauschende Alba gekleidet, unter der die Spitzen der Schuhe

hervorschauen. Uber der Alba tragt er die etwas kiirzere Dalmatika und

dariiber wieder die Glockenkasula. Um den Hals ist das Humerale sichtbar.

Der Kopf ist bei fast unmerklicher Neigung nach links geradeaus gerichtet;

eine Mitra kront ihn, zarte Locken werden unterhalb derselben auf der Stirne

und iiber den Ohren sichtbar. Der rechte Unterarm ist vorgestreckt, seine Hand
faCt ein mit zwei Schliefien versehenes Gebetbuch, der linke Unterarm ist

rechtwinklig nach vorne gebogen, die senkrecht gestellte angediibelte Hand ist

gekrummt und umfafite wohl ehemals ein Pedum. Auf der Brust ist eine

quadratische, iiber Eck gestellte, 0,4 cm tiefe Einsenkung, die zweifellos zur

Aufnahme eines Schmuckstiicks oder eines Reliquienbehalters bestimmt war.

Es fehlen kleinere Stiicke von der Fuftplatte und dem unteren Gewandteil.

Erganzt sind einige Finger der linken Hand, von denen das Unterglied des

kleinen Fingers bereits wieder fehlt.

Die Statue, die auf der Riickseite gehohlt ist, ist rein auf Vorderansicht

berechnet. Der dicke Haarwulst unter der Mitra ist nur bis zu den Ohren

zu Locken ausgearbeitet, dahinter aber unbearbeitet gelassen. Es war also

eine Seitenansicht unmoglich ,
und so kann man wohl annehmen

,
dafi der

Heilige in Nischenumrahmung aufgestellt war.

Die alte Bemalung auf Kreide- und Leinengrund ist gut entfernt. Aus

den wenigen Resten ersieht man nur, daft die Alba weifi, die Dalmatika rot

war, letztere in spaterer Zeit jedoch griin iibermalt wurde. An der Inful

sind die Farben Weifi und Rot zur Anwendung gekommen und man kann

nach den Resten auf dem riickseitigen Horn schliefien, daft zwei aus kon-

zentrischen Kreisen oder Spiralen gebildete Ornamente darauf gemalt waren.

Die Statue kam durch Schenkung aus Kaiserswerth (Regierungsbezirk

Diisseldorf) an das Germanische Museum. Wo dieselbe sich friiher befand,

ist unbekannt, doch ist nach dem Material - - Eichenholz wahrscheinlich,

dafi das Stuck am Niederrhein gefertigt wurde.

Die Statue steht an Feinheit der Auffassung und Durchfiihrung weit

hinter dem zuriick, was die Kolner Arbeiten boten, trotzdem ist, entsprechend
der vorgeschrittenen Zeit, die Durchbildung der Einzelheiten im grofien und
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ganzen eine genauere als bei jenen alteren Werken. Nicht eine feinere, denn

es liegt ein gut Teil Harte und Angstlichkeit in der Formengebung des

Schnitzers. Die Verhaltnisse des Korpers mit seinen fast negierten Ober-

schenkeln sind selbst fur die reine Vorderansicht, fiir die ja ausschliefilich

Abb. 23. Heiliger Bischof. Ende des 14. Jahrh.

PI. 0. 185. H. 106 cm.

die Figur gefertigt wurde, nicht geniigend. Der Oberkorper erscheint unver-

haltnismafiig lang und steht im Mifiverhaltnis zu den unteren Extremitaten.

Wesentlich besser ist der Hals, an dem schon eine Angabe des Kehlkopfes
versucht ist, sowie das runde, fleischige Gesicht mit seiner zierlichen, fast allzu

kecken Nase. Der Schnitzer beherrscht aber noch nicht die Kunstmittel; der

Gesichtsausdruck, der wohl ein ernster oder liebevoller sein sollte, wurde

unter seinem Schnitzmesser ein starrer und schreckensvoller. In den Einzel-
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heiten des Gesichts giebt er noch viel Archaisches, so vornehmlich in der symme-
trischen Faltelung der Stirne und den schematischen Locken unter der Inful.

Die Faltengebung des Gewandstoffes ist am Oberleib sehr flach, wenn

auch schon die Qualitaten der einzelnen Falten, die mehr oder minder groGe

Straffheit der einzelnen Ziige deutlich und bewufit unterschieden werden. In

der Schofipartie werden die Falten schematischer, unten fliefien sie, auch

hier die Frontalitat der Figur zum Ausdruck bringend, symmetrisch schrage

nach beiden Seiten zum Boden nieder.

Fiir die Datierung der Figur ist die in der Faltengebung sehr ahnliche

sitzende Bischofsstatue unten im Deokarusaltar zu St. Lorenz in Niirnberg her-

beizuziehen (Abgeb. bei Miinzenberger, sowie bei Stegmann-Nohring, Meister-

werke der Kunst und des Kunstgewerbes, Tafel 31). Nach Puckler-Limpurg
ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dafi jener Altar im Jahre 1406 auf-

gestellt wurde. Unsere Statue macht nach Haltung und Gewandbehandlung
einen etwas altertumlicheren Eindruck. Auch die niedrige Inful und die strenge

Stilisierung der Locken weisen eher in das 14. als in das 15. Jahrhundert.

Man wird deshalb - auch hier mufi eine etwaige lokale Besonderheit der

niederrheinischen Schule aufier acht bleiben - - die Figur wohl ganz an den

Schlufi des 14. Jahrhunderts zu datieren haben.

Fiir die deutsche Plastik bedeutet das 13. Jahrhundert fur Italien

bieten die Kunstwerke der hohenstaufischen Periode, sowie Niccolo Pisanos

eine ahnliche
,
wenn auch in Ursachen und Wirkungen anders schattierte

Erscheinung ein Zeitalter der Gegensatze ;
eine ticfe uniiberbriickbare Kluft

trennt die hochbedeutenden Monumentalwerke von den primitiven und hand-

werklichen Durchschnittsleistungen. Die Kulturverhaltnisse des damaligen

Deutschland bieten des Ratsels Losung.
In jeder hohen Kunst machen sich internationale Faktoren geltend: eine

fortgeschrittnere Kunst
,

selbst eine solche der Dekadenz
,

wird stets einen

je nach den kulturellen Verbindungen mehr oder weniger starken Einflufi auf

die zuriickgebliebenen Lander ausiiben. Das kiinstlerisch fiihrende Gebiet

war aber zu jener Zeit Frankreich, dessen Plastik die Architektur ist fur

unsere Betrachtung von nebensachlicherer, wenn auch immerhin beachtens-

werter Bedeutung im Verlauf des 12. und zu Beginn des 13. Jahrhunderts

einen raschen Aufschwung genommen hatte und nun den deutschen Kiinst-

lern reiche Gelegenheit zum Lernen gab.

Nur in diesem allgemeinen Sinne vermag ich das oft miCbrauchte

Schlagwort franzosischer Einflufi zu fassen. Man pflegt heute gerne diese

Zusammenhange allzu eng zu nehmen. Wir leben im Zeitalter des Schnell-

verkehrs und der Photographic und sind daher leicht geneigt, aus Ahn-

lichkeiten Verbindungen zu konstruieren
,

die auf jene Zeit durchaus nicht

anzuwenden sind; wir iibersehen ferner, dafi die in der Architektur festgelegten

Zusammenhange keineswegs schlechthin auf die ihrer Natur nach ganz anders

geartete bildende Kunst iibertragen werden diirfen. Wenn die Kunstwissen-

schaft bisher ein einziges Mai unanfechtbar ein wirkliches Kopieverhaltnis

deutscher Bildwerke zu franzosischen hat nachweisen konnen, so beweist ge-
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rade dies Magdeburger Beispiel, wie wenig Erfreuliches dabei schon allein

infolge des geringen zeichnerischen Konnens jener Zeit herauskommen konnte.

Aber nur der wirklich groBe Kunstler konnte sich die internationalen

Anregungen zu Nutze machen
;
zu dem schlichten Bildschnitzer und Steinmetzen

werden diese Einfliisse schwerlich gelangt sein, und wenn sie ihn wirklich trafen,

so war er, aufgewachsen und ausgebildet in einem Lande, dem jede bedeuten-

dere kiinstlerische Vergangenheit fehlte, schwerlich imstande, ihnen zu folgen.

Nach dem 13. Jahrhundert entstanden in Deutschland keine Bildwerke,

die sich mit jenen infolge ihrer einfachen Monumcntalitat auch noch uns so

wirkungsvoll erscheinenden Meisterwerken messen konnten. Vielleicht fehlte

es an grofien Kiinstlerindividualitaten
;
denn den vielen in der ersten Halfte

des 14. Jahrhunderts allerorts im AnschluG an die kirchlichen Bauten ent-

stehenden umfangreichen plastischen Cyklen, die zur kiinstlerischen Betatigung

reichliche Gelegenheit boten
,

ist zweifellos ein im Gegensatz zu der Vor-

nehmheit jener Bildwerke kleinbiirgerlicher Zug eigen. Allein trotzdem gingen

die Errungenschaften der grofien Vergangenheit nicht verloren
,
denn ihrem

machtigen Eindruck konnten sich auch die Plastiker des 14. Jahrhunderts

nicht entziehen
,

wie die schon damals im Umkreise jener Meisterwerke ge-

fertigten Kopien bezeugen. Befruchtend wirkte das Vorbild auf die beschei-

dene Handwerksplastik, und so konnen wir in der Tat ein merkwiirdig rasches

Aufsteigen in ihr beobachten. Wenn auch das Streben des 14. Jahrhunderts
in erster Linie auf die Ausbildung der Details gerichtet war und dadurch

gleichsam in einen Gegensatz zu der grofizugig-schlichten Monumentalitat jener

Bildwerke trat, so wird man doch die Anregungen, die von ihnen ausgingen,

nicht unterschatzen diirfen.

Mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts setzte eine neue kiinstlerische

Bewegung ein, deren Ideale wesentlich verschieden waren von dem, was das

14. Jahrhundert erstrebt hatte. Aber der Schnitt zwischen Altem und Neuem
ist kein scharfer; der Obergange gibt es viele, und wenn auch zuweilen die

Merkmale der neuen Zeit ganz plotzlich auftauchen, so ist doch im allge-

meinen die Entwicklung eine sanft flieftende, die alle Gegensatze vermeidet.

Die Kenntnis in der Anatomic des Korpers schritt fort, das Verstehen der

Natur nahm folgerichtig zu, und damit ging eine mehr und mehr wachsende

Beherrschung der Ausdrucksmittel Hand in Hand. Besonders eigentiimlich ist

jedoch der ersten Halfte 15. Jahrhunderts jener weiche, voile Faltenwurf, der

sich schon seit den 70erjahren des 14. Jahrhunderts bei sonst noch ziemlich

straffer Gewandung und magerer Korperbildung an untergeordneten Stellen,

etwa an den von der Hand gehaltenen freihangenden Gewandzipfeln, bemerkbar

gemacht hatte. Bereits die an letzter Stelle behandelte Figur wies so viele

Merkmale des neuen Stils auf, dafi man zweifeln konnte, ob sie dieser oder

bereits der nachsten Epoche zuzurechnen sei. Fast genau um die Mitte des

15. Jahrhunderts ging der weichfaltige Stil in den Knickfaltenstil iiber, der bei

gleichzeitigem Aufkommen hochbedeutender Kiinstlerindividualitaten den Hohe-

punkt und die letzte Phase gotischen Schaffens bedeutet und der zu Beginn

des 16. Jahrhunderts in die Renaissance iiberleitete.
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Japanische Kunstgeschichte von Oskar Miinsterberg. I. Verlag George
Westermann. Braunschweig.

Das Buch ist nicht die kritische Geschichte der japanischen Kunst, welche wir

wiinschen. Zwar fehlt es in der japanischen Literatur nicht an Vorarbeiten uber die

Kiinstlergeschichte, sowie an kunstgeschichtlichen Arbeiten, welche mehr Aufzahlung von

Einzelheiten als systematische Darstellungen sind
,

allein die kritische Durcharbeitung
dieses literarischen Materials in stetem Hinblick auf die in Japan befindlichen schwer zu-

ganglichen und die in europaischen und amerikanischen Sammlungen zerstreuten Kunst-

werke ist eine Arbeit
, welche kaum noch in Angriff genommen ist und deren Durch-

fuhrung Dezennien in Anspruch nehmen wird. Munsterbergs Buch bezweckt eine vor-

laufige Orientierung. Es ist aus Aufsatzen entstanden, welche in Westermanns Monatsheften

erschienen waren und dieser Ursprung ist nicht vollig verwischt. Die Disposition ist

nicht allenthalben ganz klar und sicher. Ein einleitendes Kapitel sucht die Bedingungen
der japanischen Kunstentwickelung darzulegen. Mit Recht wird gleich eingangs betont,

dafi das Fehlen einer monumentalen Architektur auch die Richtung der anderen Kunste

nach dem Intimen, nach gewissenhafter Beobachtung und sorgfaltigster Durcharbeitung
der Einzelheiten bestimmt hat. Dann hat der Ausschlufi des Nackten aus der Darstel-

lung des Menschen die freie Entfaltung der Plastik verhindert
,

so dafi das malerische

Empfinden, das wohl bei den Orientalen unter den kiinstlerischen Fahigkeiten die starkste

ist, in alien Kiinsten vorherrscht.

Die Japanische Kunst ist nicht autochthon, sondern mit dem Buddhismus von China

ubernommen und zwar auf einer ziemlich hohen Entwickelungsstufe, und sie hat in ihren

stilistischen Prinzipien diese Grundlage niemals verlassen. Sie ist bei hochstem Konnen
in allem Technischen auf einer Entwicklungsstufe stehen geblieben, welche die europaische

Kunst langst iiberschritten hat
;
und sie halt bei aller Feinheit der Naturbeobachtung im

Einzelnen an einer Stilisierung des Ganzen fest, welche wir als Beengung empfinden. Die

Japaner sind sich bewufit, dafi sie stark stilisieren und sie erblicken darin einen Vorzug ihrer

Kunst. Ohne Stilisierung gibt es selbst im aufiersten Naturalismus keine Kunst; aber jede

Stilisierung beruht auf Konvention. Stilistische Konventionen, welche weit von den unsrigen

abweichen, befremden uns und erschweren den Genufi wie die kritische Wiirdigung der

Kunstwerke. Das ist nun bei der japanischen Kunst in hohem Mafie der Fall. Was
den Europaer unmittelbar ansprechen kann, ist nur die harmonische Gesamterscheinung
und die uniibertreffliche technische Durchbildung; sein Blick haftet an der Oberflache

und dringt nicht in das innere Wesen der Kunstwerke; die Japanische Kunst erscheint

ihm seelenlos. Nun weifi ich nicht ob die Japanische Kunst Werke von solcher Tiefe

des geistigen Gehalts wie die vatikanischen Fresken Raphaels und Michelangelos oder

von solcher Intensitat des Ausdrucks wie Rembrandts Anatomic im Mauritshuis oder auch

Landschaften von einer Stimmungsgewalt wie die Ruysdaels hervorgebracht hat und ich

bezweifle es, aber schon eine ziemlich oberflachliche vorurteilslose Betrachtung zeigt, dafi

ihr Ausdruck und Stimmung wohl zu Gebote stehen, und dafi nur die Mittel durch welche

sie erreicht werden andere sind als die uns gelaufigen. Aber auch sie erscheinen uns

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 19
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sofort weniger fremdartig wenn wir uns bewufit bleiben , dafi die japanische Kunst auf

einer tieferen Entwickelungsstufe steht als die europaische und wenn wir vergleichende
Blicke auf altere Phasen dieser werfen. In dem vergleichenden Uberblick europaischer
und japanischer Kunstentwickelung, den Munsterberg zu Anfang des zweiten Kapitels gibt,

das Bildhaucrei und Malerei enthalt, erscheint leider die europaische Kunst in sender-

barer Verzerrung. Eine solche Deduktion ist auch verfruht und fuhrt nicht zum Ziele,

man mufi vom Einzelnen ausgehen, um der japanischen Kunst beizukommen.

Ein Umstand besonders erschwert die historische Erkenntnis der japanischen Kunst.

Sie hat keine so lebhafte Entwickelung wie die europaische. Alte Schulen dauern neben

jungern unendlich lange fort, der Charakter der Schulen ist ein sehr geschlossener, ihre

Traditionen vererben sich durch viele Generationen, die geistige Abhangigkeit der Schuler

von den Lehrern ist sehr grofi, sie ubernehmen deren Technik, deren Motive und finden

darin Ersatz fur eigenes selbstandiges' Naturstudium. Nur ganz grofie und urspriingliche

Begabung kann aus den Fesseln der Schule befreien und zu originalen Schopfungen fiihren.

die wieder schulbildend wirken. Aus der hohen Technik der japanischen Kunstler ergibt

sich fur uns die weitere Schwierigkeit fiir die Beurteilung der Kunstwerke, dafi wir Ori-

ginates und Abgeleitetes oder reine Kopien schwer unterscheiden konnen.

Der Buddhismus kommt aus Indien, so sind auch seine Gottertypen indische, selbst

durch das chinesische und japanische Medium bleibt der indische Typus fast unverandert.

Von den Monstrositaten der indischen Kunst halt sich die japanische frei. In den grofien

Erzbildern Buddhas erreicht sie nicht nur aufierlich eine hohe Monumentalitat, aber auch

kleinere Figuren erfreuen durch ihre konsequente Stilisierung. Munsterberg bezeichnet

den Stil als griechisch-indisch. Anklange an die griechische Formbehandlung sind, nament-

lich in der Behandlung der Gewander, vorhanden. Wenn er aber behauptet, dafi nur

eine hohe Kultur wie die Griechische die Pose der ruhig stehenden Figur mit dem feier-

lich drapierten Gewand erfinden konnte; dafi wir bei alien Volkern in den Anfangen ihres

kiinstlerischen Schaffens die Bewegung als das sachlich Interessantere und erst bei Er-

reichung einer gewissen Kunsthohe die Ruhe dargestellt finden, so ist dies ein Irrtum.

Die Plastik ist in jeder primitiven Kunst die Kunst der ruhenden Form, die Malerei und

das Relief die der Bewegung. Es ist deshalb auch nicht zutreffend, wenn er annimmt,
die bewegteren Figuren der buddhistischen Kunst seien altere vorbuddhistische Typen.

Im 12. und 13. Jahrhundert betritt die japanische Plastik den Weg selbstandiger

Naturbeobachtung und es entstehen sehr bedeutende Werke , welche den europaischen

Skulpturen der gleichen Zeit nahe stehen, sie aber darin iiberholen, dafi sie schon voll-

standig treffende Portraits geben. Sehr merkwurdig als Darstellung eines nahezu vollig

nackten Korpers ist ein Laternentrager aus dem Kloster Kofukui. Die Haltung des

Mannes, der mit Anspannung aller Krafte eine schwere Last tragt, ist aufierst genau stu-

diert Die Figur hat eine auffallende Ahnlichkeit mit dem Silen der im Hause des Popi-
dius Priscus in Pompeji gefunden wurde, ja sie ist wohl noch realistischer als jener.

Hier waren die plastischen Darstellungen von Tieren zu erwahnen, deren Munster-

berg nicht gedenkt. Es ist eine der ganzen asiatischen Kunst eigene Erscheinung ,
dafi

die Darstellung von Tieren friiher zur Vollendung reift als die von Menschen. Tierbilder

von Erz gehoren denn auch zum Besten
,
was die japanische Kunst hervorgebracht hat.

Fremdartiger als die Plastik der Japaner beriihrt uns ihre Malerei. In der Plastik

werden allzustarke Abweichungen von der Natur schon durch die Korperlichkeit verhin-

dert, in der Malerei, die korperliche Erscheinungen auf die Flache (ibertragt mufi das,

was ich oben als Konvention bezeichnet habe, in weit starkerem Mafie hervortreten.

Die Darstellung des Menschen bleibt mangelhaft ,
weil Aktstudien nicht getrieben

wurden und die Maler in Folge dessen keine ausreichende Kenntnis des menschlichen

Korpers hatten. Das hindert nicht, dafi die Bewegungsmotive ausdrucksvoll behandelt

werden, die deutsche Kunst des 15. Jahrhunderts, die viberhaupt so manche Analogien
zur japanischen hat, bietet hiezu Beispiele in Menge. Es hindert auch nicht die exakte

Wiedergabe der sichtbaren Korperteile ,
namentlich wissen die Maler die Gesichter cha-
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rakteristisch und mit sprechender Mimik zu geben. Aber im Ganzen erleidet die Gestalt

eine Stilisierung, die oft in Manier iibergeht.

Auf dieser gemeinsamen Grundlage gibt es in der japanischen Kunst nach Zeit und

Schule grofie Verschiedenheiten. Am meisten entsprechen uns die skizzenhaft behandelten

Bilder, welche mit wenigen sicheren Strichen das Wesentliche der Erscheinung geben.
Die Landschaft nimmt in der japanischen Kunst einen breiten Raum ein. Miinster-

berg bemerkt tiber sie : >Japanische Landschaften miissen immer wie bei uns im

Mittelalter begrifflich aufgefafit werden. Der Sonnenaufgang ist nicht ein Nieder-

schreiben der Lichtreflexe ,
sondern eine Manifestation des Tages; die Wiese mit den

bluhenden Blumen ist als Lustort des Friihlingsfestes und der Jugendliebe empfunden,
und so hat jede Darstellung ihre sinnvolle Bedeutung. Stets empfindet der Japaner eine

feine poetische Idee.* Das mag im Allgemeinen richtig sein. Auf einem beschneiten

Bergpfad wandert einsam ein Mann, von einem gegeniiberliegenden Berge stiirzt ein Wasser-

fall herab. Einen einsamen Menschen in die grofiartige winterliche Landschaft zu stellen,

ist ein poetischer Zug. Allein es ist nicht gleichgiltig , wer der Mann ist. Wenn ein

Holzknecht im Winter auf Bergen herumsteigt ,
so tut er es in Ausubung seines Berufs

und das lafit uns gleichgiltig. Hier erfahren wir, dafi der Mann ein Dichter ist, und da-

mit erfahrt die Poesie des Bildes eine Steigerung ,
denn wir nehmen an, dafi er in der

grofiartigen Natur asthetische Anregungen sucht und findet. Aber diese Steigerung setzt

voraus, dafi wir etwas wissen, was das Bild nicht unmittelbar aussprechen kann. Dieser

Zug ist keiner bildenden Kunst fremd, auch unserer nicht, und er tritt zu Zeiten starker

hervor, zu Zeiten mehr zuruck. Sein Vorherrschen beeintrachtigt die Gemeinverstand-

lichkeit der Kunst. Da wir nicht zu den Wissenden gehoren, wird unser Verstandnis der

japanischen Kunst namentlich der japanischen Landschaft stets unvollkommen bleiben.

Ich bin indes nicht ganz iiberzeugt ,
dafi wir hinter jeder japanischen Landschait noch

eine aufierhalb der unmittelbaren Darstellung liegende poetische Idee zu suchen haben,

bei vielen liegt die Poesie im Bilde selbst. Die Landschaften mit hohen Bergen , deren

Fufi in Nebel gehiillt ist, miissen bei ihrem ersten Auftreten sehr poetisch gewesen und

auch so empfunden worden sein. Durch unendliche Wiederholung ist das Motiv fur uns

verblafit, es fragt sich aber, ob nicht ein Volk mit bestandigerem Kunstgefuhl auch von

den Wiederholungen noch eine lebhaftere Anregung empfangt.
Viele japanische Landschaften bieten uns trotz ihrer fremdartigen SHlisierung einen

starken asthetischen Genufi. Hier ware Hiroshige zu erwahnen gewesen, auch wenn er

nur fur den Farbenholzschnitt gearbeitet haben sollte. Seine Landschaften sind freilich

jungen Datums und stehen vielleicht schon unter europaischem Einflufi, aber sie bringen
das japanische Raumgefiihl am klarsten und kraftigsten zum Ausdruck. Man blickt von

hohen Standpunkten in weite
,

reiche Landschaften
, welche durch sichere Auswahl des

Bedeutenden klar gegliedert sind. Die Abstufungen der Farbe und des Lichtes sind

aufierst fein gestimmt, Schlagschatten fehlen, wie allenthalben in der japanischen Kunst.

Was wir an diesen Landschaften vor allem bewundern miissen
,

ist die Sicherheit des

perspektivischen Blicks, mit welcher der Raum angeordnet ist und die in hohem Mafi

das Gefiihl der Grofie und Weite hervorruft. Diese Landschaften gehen nun wohl in

ihrer perspektivischen Anordnung iiber die Leistungen friiherer Zeiten hinaus ,
aber sie

sind, soweit ich sehe
, doch mit ihnen durch das gleiche Raumgefiihl verbunden. Nun

ist jiingst nicht von Miinsterberg die Frage gestellt worden : Was heifit denn per-

spektivisch richtig und falsch ? Wer sagt denn, dafi die japanische Perspektive nicht die

gleiche Berechtigung hat wie die unsere ? Und ist nicht manches, was wir als falsch be-

trachten, nur neu und ungewohnt r< Darauf ist zu erwidern : Die europaische Perspektive
ist eine exakte Wissenschaft, deren Ergebnisse auf objektive Giltigkeit Anspruch haben.

Sie mufi in der europaischen Kunst alien konstruierten Raumbildern zu Grund gelegt

werden. Modifikationen kann das konstruierte Raumbild erfahren ,
bei Konstruktionen

mit sehr kurzer Distanz, weil hier das auf einen Engpunkt konstruierte Raumbild von

dem binocular gesehenen wirklichen abweicht
,
dann wenn Raume dargestellt werden,

welche das Gesichtsfeld des horizontal gerichteten Auges iiberschreiten und Wendungen



148 LTl'EKAKISCHE BKSFKECHUNGEN.

des Kopfes erfordern um ganz gesehen zu warden. Hier werden verschiedene Raum-
bilder auf ein Bild kombiniert. Aber alle diese Modifikationen bewegen sich in engen
Grenzen. Die japanische Perspektive ist noch rein empirisch , objektiv falsch und fur

ein perspektivisch geschultes Auge storend. Das ist kein Vorwurf, es ist clamit nur die

Entwickluhgsstufe der japanischen Kunst bezeichnet. Man kann uber diesen Mangel \vie

iiber andere Mangel der japanischen oder der mittelalterlichen ja jeder archaischen Kunst

hinwegsehen und zu reinem Genufi gelangen. Das ist uns, die wir auf einer hoheren

Entwicklungsstufe stehen
,
aber nicht unmittelbar moglich, sondern erst durch eine Ak-

kummodation an die altertumlichere Weise, gleichviel ob diese Akkomodation durch

Empfindung oder durch Reflexion erreicht wird. Die Mangel der japanischen Perspek-

tive treten in der Darstellung von Gebauden und Inncnraumen, bei welchen das Hinein-

gucken oft nur durch Weglassen von Dachern und Wanden ermoglicht wird
, mehr zu

Tage als in der Landschaft, und in der neueren Landschaftsmalerei, als deren Vertreter

ich oben Hiroshige genannt habe, sind sie tatsachlich iiberwunden. Sie sind aber nicht

uberwunden durch die japanische Perspektive ,
sondern durch das Auge des Kiinstlers,

der ohne perspektivische Konstruktion ein klares Raumbild zu schaffen wufite. Auch bei

uns wird kein Maler zu kunstlerischen Zwecken ein Landschaftsbild aus der Landkarte

und aus Mefibildern heraus konstruieren. In den japanischen Landschaften ist also schon

mit der Art der Entstehung die Annaherung an unser Empfinden ermoglicht. Die Stili-

sierung namentlich die der altjapanischen Kunst ist uns jedoch fremdartig. Uber

den asthetischen Wert der japanischen Landschaft ist damit nichts gesagt. Schliefilich

ist jede in sich einheitliche Stilisierung gut ,
auch die japanische. Man gehe aber nicht

so weit, dafi man die japanische Landschaft iiber die europaische stellt.

Und was von der Landschaft gilt, gilt von der bildenden Kunst iiberhaupt. Der

Wert der japanischen Kunst liegt in ihrer hohen technischen Vollendung. Darin , aber

nur darin man tausche sich daruber nicht ist sie der europaischen gleichwertig,

vielleicht uberlegen, sowohl nach Form als nach Inhalt, steht die europaische Kunst in

in ihrer Gesamtheit hoher. Hier pulsiert das kunstlerische Leben seit Jahrtausenden

machtiger, hier werden Hohen und Tiefen durchmessen, welche die japanische Kunst

nicht ahnt. Dem Volke sind die furchtbaren politischen Katastrophen, die markerschuttern-

den geistigen Kampfe, welche Europa durchgemacht hat und durchmacht
, erspart ge-

blieben, aber es blieb ihm auch die hochste Intensitat des kunstlerischen Lebens und

die Steigerung der Kunst ins Monumentale versagt. Nochmals sei es ausgesprochen,
man freue sich der feinsinnigen, sympathischen Kunst derjapaner, aber man iiberschatze

sie nicht, vor allem nicht auf Kosten unserer eigenen

Munsterberg sucht die Entwickelungsgeschichte der japanischen Kunst an einer

Reihe von ausgewahlten Beispielen darzulegen und gibt dazwischen allgemeine Erorte-

rungen. Dieses Verfahren setzt voraus, dafi die Entwickelung im Ganzen schon erforscht

ist
;
nur auf diesem Grunde kann einc zuverlafiige Darstellung im Auszug beruhen. Fur

die japanische Kunstgeschichte sind wir noch nicht so weit, es werden sich also manche
der vorgetragenen Anschauungen nicht bewahren. Wie weit dies der Fall sein wird

vermag ich im Einzelnen nicht zu ermessen, das Gebiet ist mir nicht genugend vertraut.

Das dritte Kapitel behandelt die Ornamentik. Munsterberg geht hier bis in die

Prahistorie zuruck. In einem Aufsatz fur die Monatshefte mogen die interessanten Aus-

fuhrungen am Platze gewesen sein, hier stehen sie nicht an richtiger Stelle, sie greifen
in eine Zeit zuruck, in der es noch keine japanische Nation gab.

Die Anfange der japanischen Ornamentik werden wie die der Plastik und Malerei

vom Festland ubernommen; vom 5. bis ins 11. Jahrhundert ist sie chinesisch. Zu den

linearen Motiven der Bandornamentik treten die Anfange der Tier- und Pflanzenornamentik,
zunachst nur Typen ohne Charakterisierung der Art. Zu phantastischen Tierformen ent-

wickelt sich die Darstellung von Tieren, welche in Japan nicht vorkommen.
Die Textilkunst ubernimmt westasiatische Motive. Im 13. Jahrhundert, gleichzeitig

mit dem Entstehen der nationalen Malerschule entwickelt sich eine reine japanische Orna-

mentik, welche realistische Pflanzenmotive verwendet. Animalische Darstellungen treten
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dazu, schliefilich werden ganze Bilder ornamental verwendet. Daft ein Ornamentstil, der

den struktiv organischen Charakter des Ornaments negiert, reizcndes leisten kann ,
1st

durch die japanische Ornamentik erwiesen, ihre letzten Phasen zeigen, daft die Phantasie

unsicher geworden ist.

Kann nach dem heutigen Stande der Forschung eine japanische Kunsfgeschichte

nur zu vorlaufigen Ergebnissen gelangen ,
so sind wir Miinsterberg doch zu Dank ver-

pflichtet, dafi er den Mut gehabt hat, schon jetzt eine zusammenfassende Darstellung und

in ihr die Richtlinien fur weitere Studien zu geben. Bezold.

Das Tiroler Volk in seinen Weistfimern. Ein Beitrag zur deutschen Kultur-

geschichte von Franz Arens. (Drittes Heft der Geschichtlichen Untersuchungen, her-

ausgegeben von Karl Lamprecht. Got ha.) Friedrich Andreas Perthes, Aktiengesell-

schaft. 1904. XIV. und 436 SS. 8.

Eine historische Darstellung des >Seelenlebens der tiroler Bauern, einen Beitrag

zur Geschichte der deutschen Volksseele, die unsere Besten heute erstreben*, will Verf.

geben, um damit der historischen Erkenntnis des Seelenlebens* iiberhaupt vorzuarbeiten.

Die vier Bande der Tiroler Weistumer in der grofien schonen Sammlung der bauerlichen

Rechtsquellen Osterreichs sind ihm der lautere Born gewesen ,
aus dessen Tiefen die

mannigfaltigen Zeugnisse alttiroler Lebens und Fiihlens zu heben waren. Auch das reiche

Erbgut der volkstiimlichen Uberlieferungen des Landes, vor allem seiner Sagen und Mar-

chen
,
wie es vorziiglich in den geschatzten Sammlungen Zingerle's geborgen ist, ward

mit herangezogen. Ergiebige Ausbeute ist zutag gefordert und in sieben grofien Ab-

schnitten gesichtet und vor uns ausgebreitet : Aufiere Bedingungen des tirolischen Volks-

lebens; Innere Anlage des tirolischen Volkstums
; Stellung zur Natur; Innere Grundlegung

des sozialen Lebens
;
Uber Wertungen ;

Das sittliche Leben
;
Das Recht das sind die

bedeutsamen Stoffgebiete, deren Erorterung man mit gespanntem Interesse entgegensehen

mag. Die Materie ist zu anziehend
,

die Darlegungen des Verfassers sprechen zu ein-

driicklich und vielfach in so fesselnder Weise
,

dafi furs erste jedem Geniige geschieht,

der fur die engere Welt bescheidener Lebenskreise des >kleinen Mannes Herz und Augen
offen behalt und gerne auch in der Entwicklungsgeschichte des deutschen Durchschnitts-

menschen Umschau halt.

Nur schade
,

dafi Arens
,

der mit Lamprecht an der Idee einer inneren Gesetz-

mafiigkeit der menschlichen Natur festhalt und uberall Entwicklungstendenzen auf der

Spur zu sein glaubt, seinen Reichtum gewonnener Tatsachen dem unseligen System einer

alles vergewaltigenden Konstruktion zum Opfer bringt. Diese hindert ihn auf Schritt und

Tritt ureinfachste Dinge in ihrer wahren schlichten Wesenheit, in ihrem natiirlichen

ursachlichen Zusammenhang zu erschauen und treibt ihn wiederholt, selbst den harm-

losesten Wortlaut seiner Quellen mit dem unfreien Gewande eines die konkreten Dinge
und Erscheinungen verkennenden Theoretisierens und Schematisierens zu umkleiden.

Dazu hat man nur zu oft das unbehagliche Gefiihl, daft der Geschichtsschreiber des tiroler

Volksempfindens wohl nie ein personliches Verhaltnis zum lebendigen Volkstum gewonnen
hat. Jedem, der sich ernstlich mit dem Buche beschaftigt ,

mufi dies zur Uberzeugung
werden.

Auf der Literaturtafel erscheint auch Adolf Pichlers Name. Wie dieser feine Kenner
und gemutvolle Schilderer seiner Landsleute wohl geurteilt hatte, wenn ihm die Arens'-

sche Sektion des Seelenlebens seiner Heben Gebirgler noch zu Gesicht gekommen ware !

HH.

Die Hoh-Konigsburg als Ruine. Von Gustav Dietsch. Leipzig. G. Hedeler.
1905. 8.

Eine neu bearbeitete Ubersetzung aus dem Franzosischen mit 12 guten Abbildungen
und einer Grundrifikarte. Bei dem billigen Preise von 1 M. ein empfehlenswertes Nach-

schlagewerkchen, das dieses im Vordergrund des Interesses aller Burgenfreunde stehende

Bauwerk historisch erlautert und schliefilich auch eine kurze Darlegung der Verhaltnisse
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gibt, die zu der mehr oder minder phantasievollen Wiederherstellung der alten Burg ge-
fiihrt haben. A. H.

Zur Qeschichte der Familien Kaufmann aus Bonn und von Pelzer aus Kflln.

Beitrage zur rheinischen Kulturgeschichte. Herausgegeben von Dr. Paul Kaufmann.
Verlag von P. Hanstein, Bonn, 1897. 118 S. 8.

Aus den Tagen des Kfilner Kurstaats. Nachtrage zur Kaufmann- von Pelzerschen

Familiengeschichte. Von Dr. Paul Kaufmann, Geh. Ober-Regierungsrat. Verlag von

P. Hanstein. Bonn, 1904. 86 S. 8.

Wer die Entwicklung der genealogischen Literatur etwa wahrend des letzten

Dezenniums verfolgt hat, dem wird es nicht haben entgehen konnen, dafi nicht nur eine

fortgesetzte Steigerung der Produktion ich erinnere namentlich an die zahlreichen

Grundungen neuer genealogischer Zeitschriften und die zunehmende Einbeziehung der

Geschichte burgerlicher Familien
,
sondern teilweise auch eine auf hohere Wissenschaft-

lichkeit gerichtete Vertiefung stattgefunden hat. Reines Sachinteresse auf der einen Seite,

das sich hier allerdings haufig mit dem personlichen deckt, andererseits die Erkenntnis,

ein \vie starkes Gegengewicht das den Familiensinn fordernde Interesse an genealogischer

Forschung den verflachenden und zersetzenden Einflussen einer wesentlich durch das

rasche Anwachsen der Stadte und den damit zusammenhangenden Existenzkampf grofi-

gezogenen unhistorisch-materialistischen Weltanschauung gegenuber bilden konnte, haben

zu dieser Erscheinung gefuhrt , die sowohl vom Standpunkt des Historikers wie vom
ethischen Standpunkt aus gewifi mit Freude zu begriifien ist.

Als Musterbeispiele dieser jiingsten Phase genealogischer Forschung konnen die

beiden obengenannten Schriften von Pau! Kaufmann gelten. Der Verfasser ist ein Neffe

des namentlich als Herausgeber des Casarius von Heisterbach bekannten 1893 als Archiv-

rat in Wertheim am Main verstorbenen Alexander Kaufmann
,
und die nachgelassenen

Familienerinnerungen dieses tiichtigen Forschers und liebenswiirdigen Schriftstellers sind

fur den Neflfen der eigentliche Anlafi zu eigener wissenschaftlicher Beschaftigung mit

genealogischen Fragen und zu den vorliegenden Veroffentlichungen gewesen. Pietatvoll

beginnt daher auch die erste Reihe dieser Studien, die zuerst im dritten und vierten Jahr-

gang der Rheinischen Geschichtsblatter* zum Druck gelangte ,
mit der Publikation der

Alexander Kaufmannschen Arbeit. Sie beruht im wesentlichen auf den Erzahlungen der

Mutter A. Kaufmanns, die eine Tochter des kurkolnischen Wirklichen Geheimen Rates,

Oberappellations-, Revisions-, Kriegs- und Schulrates, sodann Graflichen Syndicus, d. h.

Geschaftsfuhrers des Grafenkollegiums bei den kurkolnischen Landstandenc Tillmann

Jacob von Pelzer war. Naturgemafi uberwiegen in diesen Aufzeichnungen die Nachrichten

uber die Vorfahren von mutterlicher Seite, und zum Teil mag sich aus der Art der

Ouelle wohl auch der Zug zum Anekdotenhaften erklaren, der die Mitteilungen charakterisiert

und in gewissem Sinne auszeichnet. Freilich diirfen wir dabei nicht vergessen, dafi eben

diesem Zuge eine starke Neigung seitens des Casarius-Herausgebers entgegenkam.
Da horen wir von einem entfernten Mitgliede der Familie, dem Sohn eines savoyischen

Kanzlers, der nach Erlangung des Doktorgrades noch im Reisekostiim in eine Gesellschaft

seiner stolzen und steifen Mutter getreten sei und voll Freude uber seine neue Wurde
das Hutlein in die Luft geworfen habe. Uber diese Unschicklichkeit aber , so heifit

es, geriet die Mutter in solchen Zorn, dafi sie ihm augenblicklich die Tiire wies und ihm

verbot, ihr je wieder unter die Augen zu kommen. Alle Versuche , sie zu besanftigen,

waren umsonst, und der junge Mann mufite ins Elend wandern. Ein andermal wird

von einem Geheimen Konferenzrat von Foller, ebenfalls einem weitlauftigen Verwandten

des Hauses, erzahlt, dafi er einst zu Rom einem italienischen Priester gebeichtet und

sich dabei auch angeklagt habe , zuweilen zu tief ins Glas zu gucken. Ah, dann sind

sie gewifi ein PeutscherN, erwiderte ihm der Italiener und legte ihm als Bufie auf, den

Wein nie mehr ungemischt zu trinken. Dies hielt Foller bis an sein Lebensende, traufelte

aber in jedes Glas Wein nur ein wenig Wasser.* Weiterhin ist von einem zahmen

Wolfe die Rede, der einst in einer Gesellschaft franzosischer Offiziere gewaltigen Schrecken

erregte; dann werden die Lebensschicksale Amaliens von Mastiaux ,
der roten Reichs-
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ritterinc, wie man sie ihrer rotlichblonden Haare wegen in Bonn nannte
,

erzahlt und

ihrer vielen Eigentumlichkeiten, um nicht zu sagen Wunderlichkeiten, dabei gedacht; es

wird von >Pfingstens Madelenchen* berichtet, das sich, obgleich die Eltern absolut nichts

gegen die Heirat einzuwenden batten
,

von seinem Brautigam durchaus entfiihren lassen

wollte und seinen Willen und den Plan , der mit obligatem Kniefall und der elterlichen

Verzeihung endete, auch durchfuhrte. Auch den Kaiser Napoleon hatte Alexander Kauf-

manns Mutter einigemale gesehen, >doch war der Eindruck, den seine aufiere Erscheinung
auf sie gemacht, ein hochst widerwartiger. Als charakteristisch fur den Parvenu erzahlte

sie, bei der grofien Revue
,

die Napoleon am 6. November 1811 auf der Poppelsdorfer
Alice gehalten, habe er sich die Handschuhe aus- und anziehen lassen* . . .

Aus den mitgeteilten Hinweisen und Proben wird man, wie ich meine, bereits er-

kennen
,

dafi das eigentlich historische Element in den Aufzeichnungen Alexander Kauf-

manns hinter dem novellistisch-anekdotenhaften sehr zurvicktritt; und wenn wir gleich-

wohl aus dieser reizvollen Mosaikarbeit ein lebendiges Bild namentlich von den gesell-

schaftlichen Zustanden am deutschen Niederrhein zu Ausgang des 18. und in den ersten

Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gewinnen, so kommt doch die genealogische Forschung
entschieden dabei zu kurz. Das hat auch der Herausgeber offenbar deutlich empfunden,
denn der Zweck seiner eigenen schriftstellerischen Tatigkeit war zunachst der, fur die

Aufzeichnungen des Oheims eine breitere historisch-genealogische Grundlage zu schaffen,

gewissermafien den wissenschaftlichen Apparat dazu darzubieten.

So erfahren wir denn erst aus Paul Kaufmanns >Geschichtlichen Nachweisen zu

den Familienerinnerungen ,
die sich auf griindliche archivalische Nachforschungen und

insbesondere auch auf das Studium eines reichen Materials an alten Briefen stvitzen, ge-

naueres iiber Herkunft und Verzweigung der einzelnen Familien, die wir aus Alexander

Kaufmanns Arbeit nur fluchtig, nur in wenigen ihrer Mitglieder kennen gelernt hatten,

der Kaufmann
,

Pelzer
,
Mastiaux

, dann auch der ebenfalls mit der Kaufmann- und von

Pelzerschen Familie verschwagerten Rubens, Raaf, Freybiitter, Poncet (Poncett, Poncetti),

von Hallberg und Godesberg etc. Den einzelnen Abschnitten sind jedesmal die betreffen-

Wappen in Holzschnitt beigegeben. Was an einschlagiger Literatur existiert
,

ist sorg-

faltig zu Rate gezogen worden.

Aber schon in diesen Geschichtlichen Nachweisen*, die den zweiten, umfangreicheren
Teil des ersten der beiden oben genannten Werke bilden, geht der Verfasser verschiedent-

lich iiber den Kreis des Familiengeschichtlichen hinaus
,

so
,
wenn er gelegentlich dem

Follerschen Wohnhause in Bonn, seiner Einrichtung und prachtigen Ausstattung, zu der

auch eine reiche Porzellansammlung gehorte ,
eine ausfuhrlichere Beschreibung widmet,

oder wenn er das Lebensbild
,
das der kiirzlich verstorbene Hermann Huffer

, iibrigens

ein Vetter des Verfassers, im Jahre 1863 von dem kaiserlich franzosischen Unterprafekten
des Arondissements Bonn

,
Peter Joseph Maria Boosfeld

,
entworfen hat

,
durch manche

biographisch wie kulturgeschichtlich wertvollen Ziige erganzt.
Solche allgemeinere ,

in der Hauptsache kulturhistorische Gesichtspunkte haben

dann in noch hoherem Mafie bei Abfassung des zweiten der beiden Biicher obgewaltet,
das zunachst Nachtrage zur Familiengeschichte bieten sollte, in das dann aber auf Grund
der durchgesehenen Archivalien eine solche Fulle mit der eigentlichen Familiengeschichte
nur sehr lose verknupfter Schilderungen zur Zeitgeschichte Aufnahme gefunden hat, dafi

der Verfasser mit Recht fur den Obertitel seiner Schrift die Fassung Aus den Tagen
des Kolner Kurstaates* wahlen durfte.

Gleich der erste Abschnitt des Buches (Zur Geschichte der Familie Rubens) be-

greift in sich eine anschauliche und ins einzelne gehende Darstellung des Anteils, den

das kurkolnische Reichskontingent ,
das einmal in einem Berichte des Prinzen Soubise

nach Paris im Jahre 1757 als mittelmafiig bezeichnet wird und in der Tat hochst mittel-

mafiig gewesen sein mufi, erst am siebenjahrigen Kriege, dann an den Koalitionskriegen

gehabt hat. Andere Abschnitte, wie der fiber die Bonner Freiheitsschwarmer (1795 98),

den Bonner Franziskanerkonvent, das Mastiauxsche Haus oder xiber Bonner Kunstsammler

zu Beginn des 19. Jahrhunderts dienen zwar mehr der Lokalgeschichte, doch fallt auch durch
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diese Schilderungen auf Verhaltnisse und Zustande und das geistige Leben im alten Kur-

staat manch willkommenes Schlaglicht.

Vielfach sind auch hier alte Briefe die Vermittler sowohl der Tatsachen wie der

lebensvollen Bilder aus vergan^enen Tagen gewesen, und ich mochte meine Besprechung
der beiden trefflichen Kaufmannschen Bucher nicht schliefien

,
ohne dem Wunsche und

der dringenden Mahnung Ausdruck gegeben zu haben , es mochte doch ganz allgemein

den Briefen und Briefwechseln selbst unserer gegenwartigen Zeit und ihrer Erhaltung
etwas mehr Sorgfalt, als gemeiniglich geschieht, zugewendet werden. In unserer so oft

berufenen >schnellebigen Zeit gewinnen diese Schriftstucke bereits nach wenigen Jahr-

zehnten eine Art von historischem Wert, der besonders wenn man das kulturgeschicht-

liche Moment in den Vordergrund ruckt rasch zunimmt, bis sich dann nach Jahr-

hunderten die treu und pietatvoll bewahrten Briefe als eine der wertvollsten kulturhisto-

rischen (Juellen erweisen werden. Theodor Hampe.

Hugo Schuchhardt an Adolf Mussafia. Graz im Friihjahr 1905. 2.

Die mit erlesenem Geschmack ausgestattete Schrift stellt eine Festgabe des mensch-

lich und beruflich dem beriihmten Romanisten Adolf Mussafia nahestehenden Verfassers

anlalMich des Ausscheidens des Ersteren aus seinem Lehramte dar. Es ist eine philologische

Gabe, wie sie der gemeinsame Beruf von Empfanger und Geber natiirlich erscheinen lafit,

aber sie geht von einer allgemeineren Auffassung aus, von der, dafi die Betrachtung des

Gegenstandes gleichwertig zu betonen sei wie die Wortuntersuchung. Und wenn in den

verschiedenen Abschnitten der geistvoll geschriebenen Abhandlung auch vorwiegend

romanische, speziell italienische Volkskunde und Philologie in Verbindung gebracht wird,

mit Heranziehung ostasiatischen, slavischen und keltischen Vergleichsmateriales, mehr als

solchem des deutschen Stammes, so mag die auftergewohnlich liebevoll eindringende

Behandlungsweise, die sich mit scharfer aber feiner Ziselierung am ehesten vergleichen

lafit, die Anzeige an diesem Orte rechtfertigen. Zumal unstreitig der noch in den ersten

Stadien der Entwicklung befindlichen volkskundlichen Wissenschaft durch Schuchhardts

Behandlung scheinbar unbedeutender und abliegender Gegenstande zum Teil neue Wege
gewiesen werden.

Die Arbeit schliefit zunachst an vergleichende Anmerkungen von Mussafias im Jahre

1873 erschienenen Beitrag zur Kunde der norditalienischen Mundarten im 15. Jahrhundert*

an und nachdem Schuchhardt an einem Prolegomenon sozusagen ,
einem Exkurs iiber

romanische Ausdrucksformen fiir gewisse Spielarten des Feuerbocks seine These, dafi

alle Genealogie (des Wortes) sich in Kulturgeschichte umsetzen miisse
, nachgewiesen,

geht er zu seinem ersten Haupthema der sprachlichen und sachlichen Betrachtung von

Haspel und Garnwinde iiber. Mit grofiem Geschick wird an der Hand des sprachlichen

und eines zahlreichen, klar wiedergegebenen Abbildungsmaterials die Verschiedenheit der

einzelnen Arten dieser Spinngerate festgelegt, und zugleich die wesentliche Verschiedenheit

der Bestimmung, des Aufstrahnzweckes der Haspel, des Abstrahnzweckes der Garnwinde

klargelegt.

In einem zweiten Teile der Arbeit, die weniger mit dem Gegenstand sich beschaftigt

als auf die Wortform eingeht, und mit dem ersten Thema eigentlich nur insoferne zusammen-

hangt, als es sich urn textile Dinge handelt, bearbeitet Schuchhardt im AnschluB an eine

Worterklarung in Petrus de Crescentiis, opus ruralium commodorum* die Bedeutung
eines negossa genannten Fischnetzes, einer Hamenart.

Den Schlufi bildet, im Hinblick auf den aktuellen italienisch-deutschen Universitats-

streit in Osterreich der vom Vertasser als Vertreter des Deutschtums an den italienischen

Kollegen und Freund ausgesprochene, mit einem Hinweis auf Goethe belegten Wunsche,

die an der Sprachgrenze errichteten Standbilder Walters von der Vogelweide und

Dantes mochten nicht als Sinnbilder der Drohung, sondern als solche freundschaftlichen

Grufies fur die gegenseitigen geistigen Beziehungen der beiden Volker aufgefafit werden.

H. Stegmann.
u E. ebaid. Humbert
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DIE THEOPHILUS - GLOCKEN.
GLOCKENSTUDIE VON P. LIEBESKIND, OBERPFARRER IN MUNCHEN-BERNSDORF.

Die
Glocke aus Graitschen bei Jena

1

),
seit dem Jahre 1888 im Germanischen

Nationalmuseum in Niirnberg befindlich, ist eine der ersten, an denen

die vom Presbyter Theophilus zu Anfang des 12. Jahrhunderts beschriebene

Methode des Glockengusses
2
) festgestellt wurde. Erst 14 Jahre zuvor war

durch die Veroffentlichung von A. Ilg
3
)
die fur die Kenntnis und Bestimmung

der altesten Glocken bedeutsame Anweisung des Theophilus iiber den Glocken-

gufi bekannt geworden, und es dauerte wiederum ca. 14 Jahre bis aus den

verschiedenartigen, zerstreuten Funden und den entgegengesetzten Meinungen
bei der mangelhaften Ilg'schen Ubersetzung ein sicheres, geklartes Urteil

sich bilden liefi. Dies wurde erst moglich, nachdem zu den wenigen bereits

bekannten noch eine Anzahl neue Stiicke aufgefunden waren und diese an

der Hand der Angaben des Theophilus einheitlich gepriift und untersucht

werden konnten 4
).

Dabei sind allerdings verbliiffende Ergebnisse gewonnen
worden

,
die hier am Beispiel der Graitschener Glocke dargeboten werden

sollen.

I.

Das Formen der Glocke beschreibt Theophilus ungefahr folgendermafien :

Der Lehmkern wird auf einer Formbank (Fig. 1) in der Weise herge-

stellt, dafi ein im Durchschnitt viereckiges, nach einer Seite zu dicker, nach

der anderen spitz zulaufendes Stuck Eichenholz, das zwischen zwei Brettern

mittels eines Bankbohrers gedreht werden kann, schichtenweise, immer zwei

Finger dick, mit fein gemahlenem Thon (Lehm) umgeben wird, bis die

gewiinschte Form erreicht ist. Auf diesen Kern wird das eigentliche Modell

der Glocke (die Dicke, la fausse cloche) aus Fett wiederum schichtenweise

1) Zum ersten Male beschrieben von Otte, Nachgelassenes Bruchstiick zur Glocken-

kunde: Zur Erinnerung an D. Heinr. Otte, Halle 1891, nach den Angaben des Direktors

v. Essenwein.

2) Schedula diversarum artium, lib. III. cap. 84.

3) Quellenschriften zur Kunstgeschichte VII. Wien 1874.

4) Vgl. im Jahresbericht des thuringisch-sachsischen Geschichtsvereins in Halle

vom Jahre 1905 meinen Aufsatz: Der Glockengufi nach Theophilus.

Mitteilungen aus dem gerrnan. Nationalmuseum. 1905. 20
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aufgetragen. Der Bord (Schlagj wird gleichzeitig in beliebiger Starke, d. h.

dicker als die Wandung der Flanke (latera, irrtumlich auch Mantel genannt),

gearbeitet. Die Oberflache der Fettschicht wird mit scharfen Eisen unter

bestandigem Herumdrehen der Form geglattet, etwaige besondere Zierraten,

als Blumen (Ornamente) oder Buchstaben werden in dies hart gewordene Fett

eingeschnitten , desgleichen iuxta collunru die bekannten vier Schallocher*

(foramina). Hieruber kommt, aus fein gesiebtem und wohlgemengtem Thon

in mehreren Schichten aufgetragen, der Formmantel. Das soweit fertige Werk
wird nun von der Formbank herabgehoben, das Formholz herausgezogen und

auf die aufrecht gestellte Form die Haube, bestehend aus collum und aures,

d. i. der Hals als Verbindungsglied zwischen dem Glockenkorper
5
)
und der

Bekronung durch die sechs Henkel, einschliefilich des Mittelzapfens, aufgesetzt.

Diese von dem Lehmmantel umhullte und mit eisernen Reifen ringsum

befestigte Form wird nun erst in die Dammgrube eingesenkt und ausgebrannt,

damit das Fett der Dicke schmilzt und aus zwei in die Form gebrochenen

Fig. 1.

Lochern herauslauft. So ist, ohne daft der Formmantel abgehoben zu werden

braucht
,

der fur den GuC notige Hohlraum gewonnen ,
und der Gufi kann

beginnen. Die mit der Glockenspeise ausgefiillte Form wird nach vorlaufigem

Erkalten aus der Grube herausgehoben und nach dem volligen Erkalten zer-

schlagen. Der fertige Gufi aber kommt wieder auf die Formbank, um mit

einem Sandstein geglattet zu werden. Diese Glattung ist aber in den meisten

Fallen nicht so tiefgehend gewesen, dafi dadurch auch die durch Abbrockeln

aus dem Formmantel entstandenen Gufifehler beseitigt worden waren; zu-

weilen ist sie ganz unterblieben
,
und die Oberflache der Glocke ist dann

rauh.

Weitere Angaben des Theophilus iiber die Behandlung der fertigen

Glocke, iiber das Aufhangen u. A. kommen hier weniger in Betracht.

5) Schonermark, Altersbestimmung der Glocken, Berlin 1889, erklart collum als

den Mittelzapfen ;
aber der Hals kann doch unmoglich als mitten in der Krone steckend

gedacht werden; aufierdem bildet der Mittelzapfen das grofite von den zum Aufhangen
der Glocke bestimmten Ohren (aures) und ist notwendigerweise in dem Begriff >aures

mit enthalten.
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II.

Von den im Vorigen beschriebenen Kennzeichen besitzt die Graitschener

Glocke (Fig. 2) die wichtigsten. Zwar weist sie keine Inschrift 6
),

auch keine

Ornamente auf, dafiir sind aber die Zierlinien, durch welche iiber dem Schlag

(am Wolm) und am Hals unterhalb der Krone je zwei schwache Rund-

stabe gebildet werden, wie ersichtlich, vertieft, in das Fett eingegraben. Vor

allem aber weist sie vollkommen durchbohrte foramina auf, freilich nur zwei,

wahrend Theophilus deren vier vorschreibt (quattuor foramina triangula). Sonst

sind noch bemerkenswert die vertikal an der Flanke herablaufenden Marken,
welche als Folge von Rissen zu erklaren sind, die beim Trocknen und Aus-

brennen des Mantels entstanden und ebenso wenig wie die aus Abbrockelungen
des Mantellehms verursachten GuMehler an der Flanke, am Schlag und am

Fig. 2.

Wolm vermieden werden konnten, weil sich vor dem Gusse der Mantel nicht

abheben und an den fehlerhaften Stellen ausbessern liefi. Die fertige Glocke

ist mit Sandstein geglattet das ist ersichtlich an der polierten Oberflache,

besonders an dem oberen Teil der Flanke; der Sandstein konnte aber die

eben erwahnten Gufifehler nicht hinwegnehmen ,
dazu hatte es scharferer

Mittel im Wege des Abdrehens bedurft. Die an der Flanke und am Schlag
ersichtlichen feinen, horizontal laufenden Marken riihren nicht vom Glatten

des Gusses her, sondern sind die Eindriicke des scharfen Eisens, mit welchem

der Fettkern geglattet wurde (s. o.).

6) Der verstorbene Professor Dr. Klopfleisch kannte in seinem Gutachten iiber

die Veraufierung der Glocke die theophilischen Merkmale offenbar noch nicht; er lafit

sie unerwahnt, bestimmt das Alter lediglich nach der Form und setzt ihren Wert wegen

Mangels an Inschrift und Verzierung herab.
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Eine sprechende Darstellung der Bereitung der Glockenform auf der

Formbank zeigt sich in der durch die vertieften Linien unten am Wolm und

oben unterhalb der Haube bewirkten Gliederung des ganzen Gefafies. Der

von jenen Zierlinien begrenzte Glockenkorper ist in der Hauptsache das auf

der Formbank (s. o.) hergestellte Stuck. Es wurde nach der schwacher

werdenden Seite des Formholzes bin gleichmafiig abgerundet, um dann mit

der fur sich hergestellten Haube mit Krone 7

)
bedeckt zu werden. Nach der

entgegengesetzten Seite hin wurde, noch auf der Formbank, der Schlagring

darangesetzt nach der Anweisung ebend. : Oram vero campanae ad libitum

tuum spissam facies.

Aus dieser Gliederung, die in der Beschreibung des Theophilus so gut

wie an der vorhandenen Glocke festzustellen ist, ergibt sich aber ferner auch

zur Evidenz, was unter collum zu verstehen ist, wenn die foramina sich

iuxta collum befinden sollen : namlich die Grenze zwischen dem auf der

Formbank gebildeten Korper und der daraufgesetzten Haube; nicht der Teil

der Glocke, den wir heutzutage als Hals bezeichnen, und an dem sich auch

auf den Theophilus-Glocken zumeist die Halsinschrift befindet, sondern die

durch die oberen Zierlinien abgegrenzte Einziehung des Glockenkorpers, auf

welche der eigentliche Kopf zuletzt aufgesetzt wird. Dafi dies an sich und

mit mehr Recht als der Mittelzapfen (s. o.) als Hals bezeichnet werden kann,

ist wohl einleuchtend.

Die charakteristische Form 8
) (Rippe) dieser Glocke und der meisten

iibrigen bisher bekannten ist bedingt durch den wenig ausladenden Schlagring

unten, der sich nicht zu einer Scharfe verjiingt, sondern stumpf abgerundet

ist und in der Starke wagrecht abschlieCt. Zuweilen ist er sogar konkav

ausgebogen. Sie ist ferner und vor allem bedingt durch die nur wenig ge-

schweifte, beinahe kegelformig, in einigen Fallen (Lullusglocke in Hersfeld,

die zwei Augsburger Domglocken, die Glocke im Museum zu Basel und die

zu Barnstedt, Kr. Querfurt, Prov. Sachsen), sogar ziemlich zylindrisch auf-

steigende Flanke, die sich oben allmahlich zur Haube abrundet. Diese schon

proportionierte Form, die dem Forscher sofort in die Augen springt, konnte

ich bis jetzt an 32 Glocken nachweisen
,

unter denen sich sogar eine mit

erhabener, aber aus gedrehten Wachs- (Talg-) Faden hergestellten Inschrift

befindet in Rodelwitz (S.-Meiningen).

Erwahnenswert ist schliefilich an der Graitschener Glocke noch die

Krone. Sie bestelit aus einem starken Mittelzapfen von der diesen Glocken

eigentiimlichen ovalen Form, der, wie die Abbildung zum Teil erkennen lafit,

an der nach aufien gerichteten Flache eine auch an anderen derartigen Glocken

7) Theoph. pag. 321 unten: Post haec forma collum atque aures etc.

8) Die nicht fur alle Theophilus-Glocken, auch nicht in einerlei Sinn zutreffende

Bezeichnung bienenkorbformigc riihrt aus der fruhesten Zeit der modernen Glocken-

forschung, als man den Ursprung und die Eigentumlichkeiten dieser Glocken noch nicht

kannte
; vgl. Wiggert, Historische Wanderungen durch die Kirchen des Reg.-Bez. Merse-

burg, in den Neuen Mitteilungen des thuring.-sachsischen Altertumsvereins, Bd. VI.

Heft 2, 1842.
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(Theifien, Aschara) beobachtete Rinne oder Riefe aufweist. Die Henkel, bios

zwei an der Zahl, fallen, wie bei alien diesen Glocken schlaff herab. Beim

Auftreffen auf die Haube ist das Metall, wahrscheinlich infolge eines Defektes

an der Ummantelung , ausgelaufen ,
und die Henkel scheinen dadurch hier

starker als sonst 9
).

Die Krone besteht bios aus der Grundform, welche bei

der Herstellung verwendet wird 10
),

dem Mittelzapfen und zwei seitlichen

Henkeln. Es ist nirgends eine Spur davon zu erkennen, dafi jemals noch die

vier iibrigen Henkel angebracht gewesen waren ' 1

).
In Ermangelung der vollen

Zahl der Henkel konnte die Glocke nicht fest genug am Wolf aufgehangt

werden; das Metall wurde an den Reibungsflachen abgescheuert, und die Be-

festigung lockerte sich mit der Zeit immer mehr. Das mufite schliefilich dazu

fiihren, dafi die Glocke zersprang, nachdem sie ca. 900 Jahre lang treue

Dienste geleistet und zum Schlufi arg maltratiert worden war.

III.

Eines der wesentlichen Merkmale der Theophilus-Glocken sind die fora-

mina, uber deren Herstellung in der schedula pag. 321 gesagt wird: quatuor

foramina triangula iuxta collum, ut melius tinniat, formabis. Uber die Be-

stimmung: iuxta collum ist oben das Notige angegeben worden. Was zu-

nachst die Zahl der sog. Schall-Locher anbetrifft, so schwankt sie zwischen

zwei und vier. Die voile Zahl findet sich blofi auf der Lullusglocke in Hers-

feld und den beiden Chorglocken in Augsburg; drei gleichmafiig auf der

Haube verteilte Locher hat die Glocke in Basel; die iibrigen weisen nur zwei

auf, die, wie an der Graitschener Glocke zu sehen ist, je an einer Breitseite

des Mittelzapfens auf der Haube angebracht sind. Auch ihre Form wechselt.

Auf der Lullusglocke sind sie rund-trichterformig
12

),
mit unebener Wandung,

die, auch anderweitig, besonders an den Schriftzeichen zu beobachten, in der

Schwierigkeit, die Vertiefungen in den sproden Fett- (Talg-) Kern hineinzu-

arbeiten, ihre natiirliche Erklarung findet. Es fiel niemandem ein, die Ver-

9) Bei Lehfeldt, Bau- und Kunstdenkmaler Thuringens, Bd. 1, S. 63 und hiernach

bei Otte, Nachgelassenes Bruchstiick zur Glockenkunde S. 28, Fig. 5 ist die Darstellung
der ganzen Glocke, besonders aber der Krone ungenau. Der Mittelzapfen ist beinah in

moderner Form mit einem Fufi unter dem breit-ovalen Ring, und die Henkel sind S-formig

dargestellt.

10) Vgl. Otte, Glockenkunde S. Ill, Fig 16.

11) Ahnlich gestaltet ist die Krone der Baseler Glocke, die aber dem Anschein

nach samt der Haube durch spatere Erneuerung hergestellt ist, wie bei der Glocke in

Rodelwitz.

12) Noch Schonermark, in der deutschen Bauzeitung 1889, Nr. 66 nimmt an,

dafi diese trichterformigen Locher zu einer spateren Zeit eingemeifielt waren. Diese

Auffassung mufi als ein letzter Rest aus dem Kindheitsalter der Glockenkunde nunmehr

aufgegeben werden. Vor dem Bekanntwerden des Theophilus konnte man sich auch die

vertiefte Schrift nicht anders, als durch Einmeifieln entstanden, erklaren. In Aschara

(S.-Gotha) erklaren sich die Bewohner die ihnen wohlbekannten foramina ihrer alten,

wertgeschatzten Glocke damit, dafi einmal die Glocke, die natiirlich silberhaltig sein mufi,

zur Bestimmung ihres Silbergehaltes angebohrt worden sei.
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tiefungen nachtraglich zu ziselieren 18
), sondern die rauhen Wandungen blieben

stehen und sind uns heute eine wertvolle Bestatigung fiir den GlockenguG
nach der Anweisung des Theophilus. Die dreieckigen foramina sind unter

einander insofern verschieden, als einige (Basel, Canino) in ziemlich dreieckiger

Form durch die ganze Wandung hindurchgehen (Fig. 3 a); bei anderen ver-

engen sich die Innenflachen allmahlich, schiefischartenahnlich, sodafi drei drei-

eckige Boschungsflachen entstehen, und am Grunde befindet sich ein 6 7 mm
im Durchmesser haltendes, rundes Loch (Graitschen, Aschara) (Fig. 3b). Noch

haufiger aber fehlt das die Haube durchbrechende Loch, und es bleibt von

dem foramen nur eine Vertiefung in Form einer umgekehrten, flachen, drei-

seitigen Pyramide iibrig. Diese Form der Schall-Locher habe ich als mar-

kierte foramina (Fig. 3c) bezeichnet. An der geschilderten Reihenfolge der

verschiedenen Formen ist deutlich wahrzunehmen, wie es nach und nach mit

dem Schall-Loch immer weniger wird, bis es zuletzt ganz verschwindet. Hierin

ist eine, gewifl nicht zu unterschatzende Handhabe fiir die verhaltnismaGige

Altersbestimmung solcher Glocken zu erkennen.

Bis in die jiingste Zeit wollte man die blofi markierten foramina iiber-

haupt nicht als die echten des Theophilus gelten lassen 14
).

Durch die Auf-

findung der beiden letzten Theophilus-Glocken in Theifien (Kr. Weifienfels)

Fig. 3.

am 19. August 1904 und in Aschara (S.-Gotha) am 30. September 1905 bin

ich in den Stand gesetzt, diesen fiir die Beurteilung der foramina tief ein-

schneidenden Streitpunkt zur Entscheidung zu bringen. Beide Glocken riihren

namlich ohne Zweifel von ein und demselben Giefier her, der sich in der

vertieft eingegossenen Inschrift am oberen Teil der Flanke, auf beiden Glocken

gleichlautend, nennt: WOLFGERVS ME FECIT. Beide Glocken haben vor

alien iibrigen noch die Eigentiimlichkeit gemeinsam, daft sie oberhalb des

Schriftbandes einen Kranz von Verzierungen in Form von einfachen Orna-

menten aufweisen. Gemeinsam bei beiden ist ferner der schon oben zur

Graitschener Glocke erwahnte tiefe Rief am aufieren Rande des Mittelzapfens.

Daneben machen sich aber auch zum Teil nicht unwesentliche Verschieden-

heiten bemerkbar, am auffalligsten die Gestaltung der Rippe ;
die Theifiener

Glocke gleicht ganz der Graitschener in der gefalligen , kegelformigen Ver-

jiingung der Flanke; die Glocke in Aschara dagegen zeigt den Typus der

13) Eine Ziselierung der Schriftzeichen nimmt Otte, Nachgelassenes Bruchstuck

S. 29 f. fur die Glocke in Merseburg an. Tatsachlich ist aber keine Spur davon zu sehen
;

im Gegenteil sind, besonders an den runden und schraggehenden Strichen deutlich die

Spuren des Grabstichels zu erkennen. An der angefuhrten Stelle neigt selbst Otte noch

der veralteten AufTassung des Einmeifielns der Vertiefungen zu.

14) Vgl. hierzu das Urteil bei Otte, Nachgelassenes Bruchstuck S. 29 fiber die

Behauptung Schonermarks zur Diesdorfer Glocke.
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Lullusglocke mit beinahe zylindrischer Gestaltung der Flanke 1B
).

Am merk-

wiirdigsten aber ist der Unterschied, dafi an der Glocke in Aschara die fora-

mina durch die Wandung hindurchgehen in Form von 6 mm im Durchmesser

haltenden, runden Lochern, wahrend sie an der Theifiener Glocke blofi markiert

sind. Es hat also ein und derselbe Meister nach derselben Methode und

sicherlich jedesmal mit derselben Absicht einmal durchbohrte und das andere

Mai markierte foramina auf den Glocken angebracht. Wie das gekommen
ist, lafit sich ebenfalls durch Vergleichung erkennen : an der Theifiener Glocke

Fig. 4.

sind die foramina bei 5 cm Basis- und 4 cm Schenkellange zu flach gearbeitet,

sodafi die Talgschicht nicht bis auf den Lehmkern durchbohrt wurde, an

eine nachtragliche Durchbohrung dachte eben niemand in Aschara dagegen
messen die Dreiecksseiten 6 cm, die inneren Kanten von den Ecken des

Dreiecks bis zum Mittelpunkt 4 cm, und das Loch ist glatt herausgearbeitet,

ohne dafi auch nur die Spur einer nachtraglichen Durchbohrung durch eine

stehen gebliebene starkere Wand zu sehen ware. Hierdurch ist wohl genug-

Fig. 5.

sam der Beweis erbracht, dafi die markierten foramina mit den durchgehen-
den auf einer Linie stehen.

Es bleibt nun nur noch die bis jetzt nicht minder umstrittene, dunkle

Frage zu behandeln: welchen Zweck die foramina haben. Weil man mit

den markierten foramina nichts anzufangen wufite, verleugnete man sie ein-

fach und bestritt ihre Beziehung zu den Angaben des Theophilus
16

).
Gleich-

15) Lehfeldt, B. u. K. D. Thiiringens, Heft 10, hatte vollends keine Ahnung von

den Theophilus-Glocken und beschreibt die vorliegende ohne jede Sachkenntnis: breite

Form des 13. Jahrhunderts !

16) Otte, a. a. O. S. 29; auch Wernicke in privater Mitteilung
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zeitig aber wurde dieJErklarung des Theophilus ungenau aufgefafit und schief

wiedergegeben. Dieser bezeichnet als Zweck der foramina: ut melius tinniat.

Tinnire ist aber nicht gleichbedeutend mit sonare, das Theophilus an anderen

<r -T y r

Fig- 6.

Stellen mehrfach in Bezug auf den Ton, Klang, der Glocken anwendet. Des-

halb darf man nicht, wie es bisher ausnahmslos geschehen ist, an eine Ver-

besserung des Klanges durch die foramina denken. Tinnire = tintinnare,

klingeln, schellen, wovon tintinnabulum, die Schelle, abgeleitet ist, weist viel-

mehr im geraden Gegensatz zu dem am Schlag der Glocke erzeugten Haupt-
ton (sonus , sonare) auf den schellenden

, pfeifenden Nebenton
,
den ein gc-
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iibtes Ohr bei jedem Lauten wahrnimmt. Dieser Nebenton kommt aber am
deutlichsten am oberen Teil der Flanke zur Geltung (iuxta collumU), gerade
in der Gegend, in der die foramina angebracht sind. Man bezweckte damit

zur Zeit des Theophilus offenbar, dad der zur Abrundung und Fiillung des

Haupttones mafigebende Nebenton schriller durch die foramina entweichen

und deutlicher zur Geltung kommen sollte. Ziemlich dasselbe erreichte man
aber auch bewufit oder unbewufit mit den unfertigen ,

markierten foramina

insofern, als durch die keineswegs unbedeutende Verringerung der Wandung
an der Haube durch das Ausgraben der foramina der Nebenton merklich be-

einflufit werden mufite. Dieser Grundsatz der zunehmenden Verringerung
der Wandung nach der Haube zu ward schon im 13. Jahrhundert im Zu-

sammenhang mit der ausgepragten Schweifung der Rippe entschieden durch-

gefiihrt und fiihrte zur Anwendung der sog. gotischen Rippe. Man darf also

die foramina, ob durchbohrt oder nur noch markiert, als den friihsten Ver-

such ansehen, den Nebenton scharfer hervorzuheben, ut melius tinniat.

IV.

Es eriibrigt noch, der Vollstandigkeit halber einen kurzen Uberblick zu

geben iiber die bis jetzt bekannt gewordenen Theophilus-Glocken und ver-

wandte Arten, die den Ubergang zu den gotischen Glocken bilden.

1) Diesdorf (Fig. 4.). Sie stammt aus dem Kloster Walbeck, kam
1813 nach Diesdorf und 1888 in das Provinzialmuseum nach Halle. Das

Jahr ihrer Auffindung war 1834; die erste Beschreibung gab Wiggert, Neue

Mitteilungen des thuring.-sachs. Altertumsvereins Bd. VI, Heft 2. 1842. S. 14ff.

Die dort gegebene Abbildung ist vollig unzureichend und irrefuhrend, hat

sich aber trotzdem bis Otte, Glockenkunde, 2. Aufl. 1884, fort erhalten. In

ihrem Aufieren und im Profil gleicht sie ganz und gar der Graitschener Glocke.

An der Haube befinden sich zwei markierte foramina, am Hals zwischen den

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 21
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beiden unteren Paaren von sechs vertieften Zierlinien die vertieft eingegossene
Inschrift: (Fig. 5) IN HONORE SCE TRINITATIS AMENEN 17

).
Die Ent-

stehungszeit ist bald nach dem Jahre 1011, als die durch Feuer zerstorten

Glocken des Klosters Walbeck erneuert wurden. Durchm. 51,8 cm, Achsen-

hohe 48 cm.

2) Die Lullusglocke in Hersfeld 18
). (Fig. 6.) Sie hat vier trichter-

formige foramina am Hals, auf der Haube eine bis jetzt noch nicht entzifferte

Inschrift, deren Buchstaben 3 cm hoch sind. Nach den beiden allein lesbaren

Worten MEGINHARI 9 FVDIT wurde sie aus der Zeit von 10361059
stammen. Durchm. 112 cm, Hohe 199 cm.

3) Graitschen. Beschreibung s. o. Zwei durchbohrte foramina, inschrift-

los. Durchm. 40 cm, Hohe 42 cm.

4 u. 5) Chorglocken im Dom zu Augsburg (Fig. 7.) Ohne Inschrift,

Flanke zylindrisch; je vier durchbohrte, dreieckige foramina, die noch von

einer parallel zu den Seiten laufenden, vertieften Linie umgrenzt sind. Durch-

messer bei beiden: 91,4 cm 19
).

6) Canino, jetzt im Lateranmuseum zu Rom (Fig. 8). Wurde bei Canino

aus der Erde ausgegraben, von de Rossi 1889 beschrieben. Zwei gleich weit,

17) Zur Erklarung des letzten Wortes vgl. Bau- und Kunstdenkmaler der Provinz

Sachsen, Kr. Gardelegen, 1897, unter Walbeck; die fruheren Erklarungsversuche finden

sich bei Otte, Nachgel. Bruchst, Anm. 39.

18) Vgl. Otte, Deutsche Bauzeitung, Jahrg. 23. 1889. Nr. 40 und Schonermark,
ebend. Nr. 66. mit genauer Abbildung der Glocke.

19) Die genaueren Angaben verdanke ich dem Herrn Prof. Dr. Schroder in Dillingen.
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ohne schiefischartenahnliche Abschragung der Wandung, im Querschnitt drei-

eckig, durch die Wandung hindurchgehende foramina 20
),

iiber denen in ganz

schwachen, vertieften Linien eine Ornamentierung angebracht ist, ahnlich den

einfachen Linien in Augsburg (s. o.) Aufierdem ist unler jedem Schall-Loch

ein aus ganz schwach erhabenen Linien bestehendes Volutenkreuz angebracht,

der erste Anfang von erhabenen Verzierungen, die, wie in mehreren Fallen

die erhabenen Zierreifen am Wolm
,

sich an dem Talgkern des Theophilus

Fig.

herstellen liefien. Aufierdem befindet sich am Schlag in vertieften Buchstaben

eine Inschrift, deren Fragmente de Rossi so liest, bezw. erganzt: (In honore)

DNI N(ri Jesu) CRISTI ET SCI (Michael)IS ARHANGELI (offert?) VIVENTIV(s).
Durchm. 39 cm, Hohe 37 cm.

7) Elsdorf, jetzt im Provinzial-Museum zu Halle befindlich. Zwei

markierte foramina. Zwischen 3 Paar vertieften Linien am Hals lauft eine

Fig. 11.

zweizeilige Inschrift (Fig. 9) des Inhalts: (in der unteren Zeile beginnend)
+ GODVINVS DEO CONQVERITVR ET(obere Zeile) SANCTIS QVIA
RECEPIT A VOBIS. Schubart 21

) setzt die Glocke wohl richtig in

die Mitte des 11. Jahrh. an. Durchm. 50 cm, Hohe 49 cm.

20) Auf Grund eingehender Besichtigung mitgeteilt von Herrn Uldall in Randers

(Danemark).

21) Die Glocken im Herzogtum Anhalt, Dessau 1896. S. 214 ff., dort finden sich auch

die weit ausholenden Untersuchungen iiber den Godvinus, die aber zu keinem Ergebnis
fiihren.
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8) Rosslau. Die einzige im Herzogtum Anhalt noch vorhandene Theo-

philus-Glocke
22

),
mit zwei markierten foramina, ohne Inschrift. Schubart

glaubte auf der Haube an zwei Stellen aus vermeintlichen feinen, erhabenen

Schriftzeichen eine Jahrzahl wie DCCCCL . . herauslesen zu konnen. Aber

Form und Zeit sind gleich unwahrscheinlich. Durchm. 38 cm, Hohe 35cm.

Fig. 12.

9) Glentorf im Herzogtum Braunschweig
23

). (Fig. 10.) Zwei markierte

foramina. Am Wolm zwei erhabene Stabe als Verzierung und Andeutung
der Gliederung. Am Hals zwischen zwei Paar vertieften Linien die vertiefte

Inschrift: (Fig. 11.) + GODEWIN + ANDREAS MILES (vgl. zu Elsdorf).

Durchm. 48,6 cm, Hohe 48 cm.

Fi&. 18.

10) Basel, im historischen Museum daselbst (Fig. 12). Ihre Beschrei-

bung s. o. Sie hat drei durchgehende foramina. Die Flanke steigt fast ohne

Verjiingung empor. Durchm. 40 cm, Hohe 38,5 cm.

22) Schubart, a. a. O. S. 20.

23) Beschrieben und abgebildet von H. Pfeifer, Kircheni;locken im Herzogtum
Braunschweig, in der Denkmalpflege, III. Jahrg., 1901. Nr. 15.
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11 u. 12) Coin, im erzbischoflichen Museum unter Nr. 139 und Nr. 212.

Sie sind voriibergehend von H. Bergner besichtigt worden, der die zwei
(?)

foramina von Nr. 139 als deutlich spater eingemeifielt ,
aber doch wohl von

Fig. 14.

dreieckigem Profil bezeichnet. Prof. Dr. Schniitgen beschreibt sie mir an

beiden Glocken als iVa 2cm im Durchmesser haltende, eingemeiCelte, nicht

dreieckige Locher. Eine Photographic der Glocken war beim besten Willen

Fig. 15.

nicht zu erhalten. Nur die MaCe wurden mir freundlichst mitgeteilt, Nr. 139:

76,5 cm Durchm., 62 cm Hohe, und Nr. 212: 52 cm Durchm., 50 cm Hohe.

13) Merseburg, im alten Bibliothekzimmer des Kapitelhauses im Dom.
Profil genau wie bei der Graitschener Glocke; zwei markierte foramina.



166 DIE THEOPHILUS-ULOCKEN. GLOCKENSTUDIE VON P. UEBE.SKIND,

Zwischen zwei Paar vertieften Linien, iiber denen sich noch ein drittes Paar

befindet (vgl. zu Theissen und Aschara) steht die vertiefte Inschrift (Fig. 13) :

* IN NOMINE DOMINI AMEN. Durchm. 47 cm., Hohe 43 cm.

14) Barnstedt (Kr. Querfurt, Prov. Sachsen) (Fig. 14), von mir und

Dr. H. Bergner im Sommer 1903 gefunden. Die Glocke ist sehr lang, wie

eine Kuhschelle geformt, ohne Inschrift, mit zwei markierten foramina. Durchm.

42 cm, Hohe 46 cm.

15) Theissen (Kr. Weifienfels, Prov. Sachsen) (Fig. 15). Sie wurde

von mir am 19. August 1904 gefunden und bestimmt 24
).

Zwei markierte

Fig. 16.

foramina. Am Hals sind vier Paar vertiefte Linien; zwischen dem dritten

und vierten Paar steht die Inschrift: (Fig. 16.)
+ WOLFGERVS ME FECIT

IN. Als Fortsetzung dieser Inschrift darf man nicht sowohl den Ort des

Gusses erganzen, als vielmehr, entsprechend der Inschrift in Merseburg oder

Diesdorf: in honore oder in nomine etc. Zwischen dem zweiten und dritten

Fig. 17.

Paar Zierlinien ist ein einfaches Linienornament (Fig. 17) angebracht, wie es

bei den bisher bekannten Glocken dieses Alters noch nicht festgestellt war.

Durchm. 48 cm, Hohe 42 cm.

16) Aschara, (S.-Gotha) (Fig. 18). Die in den Bau- und Kunstdenk-

malern Thiiringens, Heft 10, angegebene, mit der der Theifiener Glocke iiberein-

stimmende Inschrift liefi vermuten, dafi mitten in Thiiringen noch eine Theo-

philus-Glocke im Verborgenen ein bescheidenes Dasein fristete. Eine darauf-

hin mit mancherlei Hindernissen verbundene Entdeckungsreise ward am
30. Sept. 1905 mit dem schonsten Erfolge gelohnt. Auf dem Turme fand

24) Die Glocke war bereits von Sommer, Archaologische Wanderungen 1856 1866,

in den Neuen Mitteilungen des thuring.-sachs. Altertumsvereins, Bd. IX, S. 308 ff., spater

in den Bau- und Kunstdenkmalern der Prov. Sachsen, Kreis \Veifienfels, 1880, erwahnt,

ohne daft die foramina und die vertiefte Schrift nebst Verzierung beachtet wurde.
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sich noch mitten im harten Dienst eine regelrechte Theophilus-Glocke mit

zwei grofien, durchgehenden foramina, die an die 900 Jahre hindurch von

einem Geschlecht zum andern geschlagen worden war. Sie hat die zylindrische

Flanke der Lullusglocke. Zwischen zwei vertieften Linien am Hals steht ohne

ein besonderes Anfangszeichen
25

)
die Inschrift (Fig. 19): WOLFGERVS ME

FECIT
;
dariiber wieder zwischen zwei vertieften Linien ein Kranz von Orna-

menten (Fig. 20). Es kann kein Zweifel sein, daft diese und die vorher be-

schriebene Glocke in Theissen von ein und demselben Giefier stammen.

Durchm. 64 cm, Hohe 42 cm.

Fig. 18.

In dieselbe Gruppe sind noch einige Glocken zu stellen, die zwar den

Weg mancher wertvollen Glocke, in den Schmelzofen hinein, gegangen sind,

denen aber ein giitiges Geschick noch soviel Gedachtnis bewahrt hat, daft

sie mit Sicherheit den alten, iiberlebenden Zeugen beigeordnet werden konnen.

Gleichzeitig sollen sie zum Zeugnis dafiir dienen, mit welcher Gleichgiltigkeit

zuweilen unersetzliche Kunstdenkmaler gedankenlos vernichtet werden.

f 17) Unterroblingen. Grossler, in der Zeitschrift des Harzvereins,

XI. Jahrg. 1878, sah und beschrieb noch eine Theophilus-Glocke mit zwei

markierten foramina und der Halsinschrift (Fig. 21) : + CE + CI + LI + A
(= CECILIA, das C in derselben eckigen Form, wie in Elsdorf, oben unter

25) Das Anfangskreuz steht merkwiirdigerweise in dem Ornamentkranz gerade iiber

dem Wort Wolfgerus, womit indirekt dieses Wort wie in Theissen als erstes gekenn-
zeichnet ist. Lehfeld hat das natiirlich nicht gesehen und ratet auf den falschen Anfang,
indem er liest: Me fecit Wolfgerus.
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Mr. 7), die im Jahre 1890 durch Unachtsamkeit der ortlichen Behorden ein-

geschmolzen wurde.

f 18) Schkauditz, Kr. Zeitz. Die Bau- u. K.-D. der Provinz Sachsen,

Kr. Zeitz, 1879, verzeichnen noch eine alte Glocke, die in romischer Kapital-

schrift die Inschrift trug: IN ER + ADELBERTVS. Trotz jeder naheren

Angabe kann mit Sicherheit angenommen werden, daft es sich hier um eine

Theophilus-Glocke handelte. Die Glocke sprang im Jahr 1888 und ward

ungesehen eingeschmolzen !

tT3
Cs)
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21) Grofikiihnau. Am Hals zwischen dem ersten und zweiten unteren

der drei Paare vertiefter Linien die vertiefte Inschrift (Fig. 22) : + IN HONORE
BEATE MARIE VIRS- Durchm. 47,7 cm, Hohe 47 cm.

22) Groftkiihnau. Von derselben Form wie die vorhergenannte, aber

ohne Inschrift. Durchm. 69 cm, Hohe 68 cm.

23) Streetz. Von gleicher Form wie die vorige, ohne Inschrift. Durch-

messer 45 cm, Hohe 50 cm.

Fig. 21.

f 24) Waldau. Die vertiefte Inschrift einer eingeschmolzenen Glocke

lautete: + IN HONORE Dl GENETRICIS S V.

25) Drohndorf. Zwischen zwei Paar vertieften Linien steht die gleich-

falls vertiefte merkwiirdige Inschrift (Fig. 23): aus welcher Schubart in

kiihner Deutung, aber ohne Zustimmung zu finden, herausgelesen hat: + A(nno)

M1IC (= 1098) D(ie) P(ost) F(e) S(tum) A(rchangeli) S(anc) T(i) Ml(chaelis)

II C(alendis) O(ctobris) I(n) H(onore) V(irgini)s M(ariae) G(ene) T(ricis) D(ei).

Durchm. 60 cm, Hohe 64 cm.

26) Criichern. Drei Paar feine vertiefte Linien am Halse bilden zwei

Bander; im unteren glaubte Schubart schwach erhabene Buchstaben ent-

Fig. 23.

ziffern zu konnen, die er als: (in hon)ORE BEAT(e Mariae virginis) deutet.

Durchm. 45 cm, Hohe 48 cm.

27) Gernrode. Einige vertiefte Schriftzeichen deutet Schubart: . . . C.

XXV ==
(1)125. Durchm. 52 cm, Hohe 54 cm.

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 2
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28) Gernrode. Der vorigen im Aufieren gleich; ohne Inschrift. Durch-

messer 42 cm, Hohe 43 cm.

29) Grofibadegast. Am Hals zum Teil verschwommene
,

vertiefte

Linien ohne Inschrift dazwischen. Durchm. 93 cm, Hohe 93 cm.

Nr. 20 29 sind im Herzogtum Anhalt von Schubart nachgewiesen.

30) Smollerup b. Viborg (Danemark) nach einer giitigen Mitteilung

von F. Uldall in Randers. Als einzige dieser Art in Danemark hat sie am
Hals die vertiefte Inschrift: HOC AVS (umgestellt aus VAS) EX ERE BE-

NEDIC DVS ATQVE TVERE. Durchm. und Hohe unbekannt.

Fig. 25.

Eine weitere Gruppe von Glocken ist hierher zu rechnen
,

die ohne

vertiefte Inschrift und ohne foramina auf der Flanke merkwtirdige, ver-

tiefte Bandornamente haben. Diese letzteren konnen nicht anders als durch

Einpragen oder Einarbeiten in die weiche Fettschicht
,
wie sie Theophilus

beschreibt, entstanden sein. Denn es ist kaum denkbar, dafi die sym-
metrischen Linien, besonders die horizontal und schrag laufenden, freihandig

in den abhebbaren 26
) Formmantel eingegraben worden sind. Dagegen

konnten sie auf der drehbaren Formbank mit Leichtigkeit mittels des zum

Glatten des Talges dienenden scharfen Eisens hergestellt werden. Wenn

Fig. 24.

trotzdem an zwei von diesen Glocken (Nr. 31 und 32) die mit Kreuzen ver-

zierten apokalyptischen Buchstaben in erhabenen Ziigen aufgegossen sind, so

ist das noch keineswegs ein Anzeichen gegen die beschriebene Herstellungs-

methode. Man braucht sich nur daran zu erinnern, dafi schon die oben unter

Nr. 6 beschriebene
,

echte foramina-Glocke aus Canino erhabene Zeichen in

Form von Volutenkreuzen trug, die trotz der vertieften Inschrift erhaben auf

den Talgkern gearbeitet worden sind. Dafiir aber, daC Glocken, die sicher

26) Hiernach ist meine erste Erklarung in dem Aufsatz: Der Glockengufi nach

Theophilus, S. 34 zu korrigieren, vgl. aber das Nachwort am Schlufi.
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nach des Theophilus Angaben auf der Formbank gebildet sind, erhabene

Schriftzeichen fiihren
,

bietet die waiter unten zu besprechende Glocke in

Rodelwitz einen schlagenden Beweis. Natiirlich miissen diese Glocken in

eine spatere Zeit, in die SchluCperiode der Theophilus-Glocken gesetzt worden.

Glocken mit bandartigen Gitter-Ornamenten sind bis jetzt nachweisbar in

31) Kochstedt, Durchm. 83 cm.

32) Unterroblingen, Durchm. 101 cm, Hohe 92 cm.

Fig. 26.

Beide im Mansfelder Seekreis, Prov. Sachsen, sind von Grofiler zuerst

beschrieben 27
).

Der untere Teil der Flanke ist durch senkrechte und wage-
rechte Bander in Schachbrettfelder geteilt (Fig. 24); dariiber sind zweimal,

auf die vier Himmelsrichtungen verteilt, die apokalyptischen Buchstaben an-

gebracht.

Fig. 27.

33) Ellrich b. Nordhausen, beiOtte, Nachgel. Bruchstuck S. 32f. nach

den Bau- u. K.-D. der Prov. Sachsen, Bd. XIII, 1889 erwahnt. Ohne Inschrift

und Zeichen, nur mit schrag sich kreuzenden Bandern auf der Flanke be-

deckt (Fig. 25), die ein rautenformiges Muster bilden. Durchm. 59 cm.

27) Grofiler, Zeitschr. des Harzvereins, XI. Jahrg. 1878; darnach Otte, Nachgel.
Bruchst. S. 32 f. Die Abbildung ist an beiden Stellen mangelhaft.
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34) Hunzen (Braunschweig)
28

).
Das Muster ist durch Bander, die aus

je drei Linien bestehen, in Form von sich schneidenden Kreisbogen gebildet

(Fig. 26), und durch zwei lotrechte Bander in zwei Halften geteilt. Durchm.

70 cm, Hohe 66 cm.

35) Weddersleben b. Quedlinburg
29

). Ein Gipsmodell davon befindet

sich im Provinzialmuseum zu Halle. Die Flanke ist mit den verschieden-

artigsten Ornamenten bedeckt (Fig. 27), die aus zumeist 1,4 cm. breiten, ver-

tieften Bandern bestehen. Durchm. 48,8 cm, Hohe 47 cm.

36) Halberstadt, Liebfrauenkirche. Ohne Inschrift, mit gitterformiger

Verzierung um den unteren Rand und die Seitenwande* 30
). Durchm. 41 Zoll,

Gewicht ca. 15 Ztr.

Fig. 28.

f 37) Langenstein bei Halberstadt 31
), mit netzformigen, iibereck ge-

zogenen Bandern von dem Profil (Fig. 28): iiber den ganzen Mantel (Flanke).

Durchm. 54 cm. Sie wurde 1888 eingeschmolzen !

Fig. 29.

Den Abschlufi bilden zwei Glocken, die zwar erhabene Schriftzeichen

haben, deren Rippe aber der der Theophilus-Glocken so tauschcnd ahnlich

ist, dafi man diese Glocken nirgends anders als im Anschlufi an die altesten

Gefafie eingliedern kann.

38) Rodelwitz (S.-Meinigen). Die Krone ist samt der oberen Platte

abgebrochen und durch eine aufgeschraubte neue Metallplatte ersetzt. Mit

der Graitschener Glocke stimmt sie nicht blofi im Profil vollig (Fig. 29) iiber-

28) H. Pfeifer, Kirchenglocken im Herzogtum Braunschweig, in der Denkmal-

pflege, III. Jahrg. 1901, Nr. 15.

29) Nach Otte, Nachgel. Bruchstiick S. 33 f.

30) Nach Nebe, Die Halberstadter Glocken, Zeitschr. des Harzvereins. IX. Jahrg-

1876, S. 286 ff. Auch Bau- und Kunst-Denkmaler der Provinz Sachsen, Heft 19 zu Koch-

stedt, S. 286, Anm. 1.

31) Bau- und Kunstdenkmaler der Provinz Sachsen, Kr. Halberstadt, 1902.
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ein, sondern weist auch dieselben Gufifehler auf, die durch Abbrockeln des

fasten Formmantels oder durch Lockerung desselben am unteren Rand des

Schlages und an dem Zierreif am Hals entstanden sind. Hierdurch ist das

Metall genau wie an den Henkeln der Graitschener Glocke ausgelaufen. Die

Oberflache des Gusses ist rauh, nicht abgeschliffen. Die Schrift (Fig. 30) ist

aus diinnen Wachs (Talg)-Faden gebildet, die zum Teil strickartig zusammen-

gedreht sind 32
).

Diese Form der Buchstaben hatte eine Analogic in den oben

Fig. 30.

zu Canino (Nr. 6) erwahnten
, gleichfalls erhabenen Volutenkreuzen. Sie

erklart sich daraus, dafi einerseits der Formmantel noch nicht zum Abheben

eingerichtet war, wie Theophilus auch angibt, dafi aber anderseits ein Fort-

schritt stattgefunden hatte, indem man schon lange vor dem spateren Gebrauch

der in Wachsmodellen hergestellten Lettern und Ornamente freihandig ge-

formte, erhabene Zeichen auf dem Talgkerne anbrachte.

Fig. 31.

39) Iggensbach (Niederbayern). Diese ist als alteste datierte Glocke

aus dem Jahr 1144 schon langst bekannt 33
).

Eine einigermaCen zuverlassige

Skizze (Fig. 31) nebst kurzer Beschreibung, die ich Herrn Prof. Dr. Schro-

der in Dillingen verdanke, stellt das genau bienenkorbformige Profil mit zylin-

drischer Flanke fest. Ober die Herstellung der Inschrift durch Einschreiben

32) Jos. Berthele, Enquetes campanaires, Montpellier 1903, zahlt vier solcher mit

Wachsfaden-Buchstaben ausgestatteten Glocken, darunter die aus Fontenailles, jetzt im

Museum zu Bayeux vom Jahr 1202. Dort hat das A, mit dem Kreuz verziert, genau die-

selbe Form, wie hier in Rodelwitz.

33) Otte, Handbuch der kirchlichen Kunstarchaologie, 1883, I. S. 355, Fig. 142 und

S. 404, Fig. 212; darnach Glockenkunde, 1884, S. 88. Die auch noch von Bergner,
Handbuch der kirchlichen Kunstaltertiimer, 1905. S. 312, Fig. 263 gegebene Abbildung
der Glocke ist vollstandig unzureichend und ungenau. Sie stammt von Herrn

J. S temp-
linger in Iggensbach.
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in den abgehobenen Lehmmantel 34
)

sind mir inzwischen berechtigte Zweifel

beigekommen. Zunachst ist auffallig, daft die Schrift gleich bei dem altesten

bekannten Beispiel rechtslaufig erscheint, wahrend doch noch bei vielen spateren

Glocken festzustellen ist, dafi die Buchstaben wohl rechtslaufig in den Mantel

eingeschrieben wurden, aber im Gufi linkslaufig zum Vorschein kamen. Ferner

ist es merkwiirdig, daft das Anfangskreuz wiederum volutenformig gebildet

ist. Diese Anzeichen bestarken mich in der Annahme, dafi es sich auch hier

moglicher Weise um eine Wachsfadeninschrift handelt
,
und daC die Iggens

bacher Glocke ein Gegenstiick der Rodelwitzer aus noch weiter vorgeschrittener

Zeit ist.

40) Unter diese letzte Nummer sind endlich eine ganze Anzahl von Glocken

zusammenzufassen
,

die in die Klasse der zuckerhutformigen gehoren. Bei

ihnen ist die Herstellung auf der Formbank mittels des Formholzes deutlich

am Profil erkennbar. Die Flanke verjiingt sich kegelformig, das Profil ist

geradlinig, ohne Schweifung, und der Schlagring fallt ohne grofiere Ausladung

stumpf ab. Als besondere Kennzeichen, die auf die Methode des Theophilus

zuruckweisen, sind an ihnen bemerkbar: die schlaff herabhangenden Henkel
(

die runde Haube
,

die vom Glatten des Talgkerns herriihrenden
,

horizontal

laufenden Formmarken auf der Flanke, die rauhe, nicht geglattete Oberflache

und der am Bord wagrecht abschneidende Schlag. Ein klassisches Beispiel

befindet sich in Zeugfeld, Kreis Querfurt. Hier ist namlich die ganze Flanke

wie mit Blatternarben besat
,

die durch Abbrockelung im Innern des Form-

mantels entstanden sind. Sie lassen sich nur so erklaren
,

daft der Mantel

nicht abgehoben werden konnte
,
sondern fest war, wie Theophilus angibt.

Denn wenn er abgehoben worden ware
,

hatten die abgebrockelten Stellen

ausgebessert und geglattet werden konnen.

Der Ubergang von der altesten Form, wie sie Theophilus beschreibt,

zur gotischen Rippe, vollzieht sich stufenweise. Einzelne Fortschritte
,
an

denen sich Abweichungen von der Methode des Theophilus nachweisen lassen,

sind oben gelegentlich erwahnt. Ihren Abschlufi fand die Ubergangszeit in

der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts. Von Anfang des 13. Jahrhunderts
sind keine Merkmale mehr nachweisbar 35

), die auf Angaben des Theophilus
zuruckzufiihren waren.

Nachwort. Zu Ziffer 32, Unterroblingen. Bei eingehender Reinigung
und Untersuchung der iiber und iiber mit Staub und Schmutz bedeckten

Glocke fand ich am 18. Nov. 1905, dafi die ganze Oberflache dieser Glocke,

34) In meinem Aufsatz: Der Glockengufi nach Theophilus, S. 40. Ebend. ist der

sinnentstellende Druckfehler in Z. 5 von unten: >dennoch in >demnach zu verbessern.

35) Als Kuriosum sei hier noch die Glocke in Branderode, Kreis Querfurt,

erwahnt, die geschweifte Zuckerhutform mit weit ausladendem Schlagring und eine Hals-

inschrift vertieft eingegossen mit dem Spruch Joh. 1,1: In principio erat verbum etc.

aufweist. Allen Anzeichen nach stammt sie aber erst aus der Wende des 14. und 15. Jahr-

hunderts.
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Haube, Hals, Flanke und Schlag, mit Mustern bedeckt 1st. Diese sind auf

der einen, nach Norden gerichteten Halfte durch senkrechte und wagrechte
Streifen gebildet ,

und nur diese Seite hat Grofiler a. a. O. gesehen und

beschrieben. Auf der anderen Halfte, nach Siiden zu, wird das Muster durch

regellos verschlungene Bander gebildet. Diese Bander sind aber nicht in der

ganzen Breite in die Glockenform eingedriickt, sondern werden durch zwei

parallellaufende, ganz schwach vertiefte Linien gebildet. Die apokalyptischen

Buchstaben stehen in dieser Reihenfolge : A A Q Q. Ihrem Profil nach er-

wecken sie den Anschein, als waren sie durch Einschreiben in den abgehobenen
Mantel entstanden und zwar spater als das Bandornament

,
das den Buch-

staben gleichsam als Grund dient. Diese Glocke (nebst der in Kochstedt)
bietet demnach das in dieser Form noch nicht riachgewiesene Beispiel einer

Ubergangsform ,
bei welcher vertiefte Zeichen auf dem Talg- (oder Thon-?)

Modell zusammentreffen mit Zeichen, die in den abhebbaren Formmantel ein-

geschrieben sind.



DAS VON BIBRA'SCHE ZIMMER IM GERMANISCHEN
MUSEUM.

VON DR. FRITZ TRAUGOTT SGHULZ.

(Mit einer Tafel und drei Text-Abbildungen.)

Unter
den im oberen Geschoft des Siidbaues des Germanischen Museums

aufgestellten Zimmern nimmt das aus dem ehemals Freiherrlich von

Bibra'schen Hause in Niirnberg (jetzt Bergstrafie Nr. 7) stammende Wohn-

gemach, gewohnlich das von Bibra'sche Zimmer genannt, an Intimitat der

Raumwirkung, an Einheitlichkeit des Gesamteindrucks und an Sorgfalt der

Einzelgestaltung entschieden den ersten Platz ein. Dazu fallt es durch die

prazise Feinheit der Technik aus dem Rahmen des sonst in Niirnberg zu

jener Zeit Ublichen heraus, wie auch die Hinauffiihrung der Vertafelung der

Eingangsseite bis zur Decke als eine Seltenheit bezeichnet werden mufi.

Die Aufstellung dieses Zimmers erfolgte zusammen mit derjenigen der

Tiroler Bauernstube, den Renaissancestuben aus Chur und Tirol in den Jahren

1887/88, und zwar, wie Essenwein ausdriicklich hervorhebt, ohne jede Ande-

rung in genau der gleichen Art, wie sie am urspriinglichen Platze gestanden.

Essenwein betrachtete diese Raumausstattungen als eine Abrundung der

Gruppe des hauslichen und geselligen Lebens. Sie sollten gewissermaften

die aus dem Studium der Einzelheiten gewonnenen Vorstellungen verdichten,

sie sollten in zusammenfassender Art das hausliche Leben im Ganzen vor

Augen fuhren. Dadurch, dafi er sie verschiedenen Gegenden entnahm, er-

moglichte er die Bildung einer Vorstellung von der Entwicklung des Wohn-
wesens iiberhaupt. Essenwein erklarte in naherer Darlegung, daC es ihm

vollkommen fernlage, mit diesen Einrichtungen originelle, romantische, der

Wirklichkeit doch nie entsprechende Bilder zu komponieren. Er lehnte es

ab, den unberechtigten sentimentalen Anschauungen von der Vergangenheit
Konzessionen zu machen. Er wollte wahr sein und die Dinge geben, genau

so, wie sie wirklich waren, und hicht so, wie der allermodernste sentimentale

Weltschmerzler, welcher mit der Gegenwart zerfallen ist und sich ein roman-

tisches Bild der alten Zeit ausmalt, sich dieselben vorstellt. Er sah die
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Aufgabe einer wissenschaftlichen Anstalt, wie sie das Germanische Museum

ist, darin, -nicht selbst Kombinationen zu schaffen, sondern das wirklich Vor-

handene in seiner charakteristischen Art uhverfalscht zu geben. Dies ist

auch der Grund, weshalb nach modernen Begriffen die Innen-Ausstattung des

von Bibra'schen Zimmers mit beweglichen Zierstiicken eine etwas diirftige

und kahle ist. Auf dem Kranzgesimse der Vertafelung stehen einige Glaser,

Kriige und Teller. Auch zwei Portrats sind iiber der westlichen Schmal-

wand angebracht. Das ist aber auch alles, was zur Ausschmiickung der

Wande verwendet worden ist. Im Ubrigen wirkt eben die Vertafelung durch

sich selbst. Auch das Mobiliar ist ein sparliches. In der Mitte ein grower

Tisch, umgeben von Stiihlen mit geschnitzten Lehnen, in der Nordostecke

ein griinglasierter Kachelofen mit einer in eisernen Staben bestehenden Schutz-

vorrichtung, welche oben mit grofien geschmiedeten Rosen verziert ist, vor

dem Ofen zwei Warmebecken und in den Fensternischen ein Sessel und

einige weitere Stiihle. So hat Essenwein sich die Ausstattung eines Alt-

Niirnberger Wohnraumes gedacht. So und nicht viel anders ist sie auch tat-

sachlich gewesen.
Das von Bibra'sche Zimmer ist kein Reprasentationsraum im eigentlichen

Sinne. Es stammt ja auch nicht aus dem 2. Stock des Hauses Bergstrafie 7,

sondern aus dem dritten. Die Prunkgemacher liegen aber im allgemeinen
in Niirnberg im 2. Stock. Wir haben es uns also als ein Wohnzimmer zu

denken, allerdings als ein Wohnzimmer einer Familie, welche mit Wohlhaben-

heit einen ausgepragten Kunstsinn verband; denn das Haus hat auch sonst

noch manches Interessante aus jener Zeit aufzuweisen. Wer war nun der Er-

bauer des Zimmers? Oberhalb der Eingangstiire bemerken wir in den Fiillungen

zwischen den aufieren Saulen zwei sehr zierlich geschnitzte Wappen mit wohl-

komponiertem Laubwerk und mit Helmzierden (Taf. VII und Abb. 2). Nahere

Nachforschungen ergaben, dafi das linke dasjenige der Familie Vogt und das

rechte dasjenige der Familie Geiger ist. Die Wappen sind nicht tinktiert.

Es sei darum der Vollstandigkeit halber eine sich aus den Niirnberger Wappen-
biichern unserer Bibliothek ergebende genauere Beschreibung derselben an-

gefiigt. Das Vogt'sche Wappen zeigt auf rotem Feld einen springenden
weifien Hirsch, dessen Brust schraglinks mit einem schwarzen Pfeil durch-

bohrt ist. Geweih und Hufen sind golden gefarbt. Die Helmzier entspricht

dem Wappenbilde. Das Geiger'sche Wappen besteht in einer goldenen, iiber

Eck gestellten Bafigeige auf blauem Grunde. Als Helmzier dient die Halb-

figur eines bartigen Mannes mit blauem Gewand, goldenem Kragen und blauer,

golden umrandeter Zipfelmutze. Da nun der Stil des Zimmers in Riicksicht

der speziell in Niirnberg iiblichen Formen auf die 2. Halfte des 16. Jahrhun-
derts als Entstehungszeit verweist, so diirfte es kaum einen erheblichen Zweifel

erregen, wenn ich die Wappen auf den Doktor der Rechte Hans Vogt und

seine Gattin Barbara, eine geborene Geiger, beziehe. Dieser Hans Vogt
wurde nach Roth l

]
im Jahre 1568 Genannter des grofieren Rats, besafi ein

1) Job. Ferd. Roth, Geschichte des Niirnbergischen Handels I, 1800, S. 393 und

derselbe, Verzeichnis aller Genannten des grofiern Raths, 1802, S. 89.

Mitteilungen aus dem german. Nationalinuseuiu. 1905. 23
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Abb. I. Yn Bibra'sches Zimmer. Teil des
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Zinn-Bergwerk und handelte damit. Er starb am 31. Marz 1585 2
).

Seine

Gattin wird als Steffan Geigers Steyrischen Handlers Tochter aufgefiihrt.

Sie starb am 10. Januar 1592 3
). Moglicherweise 1st ihr Vater identisch

mit dem Stephan Geiger, welcher 1553 Genannter wird 4
).

Vielleicht ist es

Abb. 2. Von Bibra'sches Zimmer. Aufsatz ftber dem Eingang.

der gleiche Stephan ,
welcher nach Trechsel

,
Erneuertes Gedachtnis des

Niirnbergischen Johannis - Kirchhofes
,
Seite 148, im Jahre 1557 starb. Als

2) Aus Genealogica der Stadtbibliothek.

3) Ebendaher.

4) Job. Ferd. Roth, am letztgenannten Ort, S. 81.
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Kinder des Hans Vogt und seiner Frau warden genannt: 1. Ursula Vogtin,
1579 mit Gabriel Morder verheiratet; 2. Endres Vogt, 1588 mit Margaretha,
Hans Schwaben Tochter, verheiratet, gestorben 1607; 3. Barbara Vogtin, welche

sich mit Friedrich von Gera und in zweiter Ehe mit Joachim Weyermann
verheiratete. Wenn Hans Vogt, den wir wohl als den Erbauer des Saales

in Anspruch nehmen diirfen, im Jahre 1585 starb, so mufi das Zimmer, um
das es sich hier handelt

, unbedingt vor diesem Jahre oder noch zu Anfang
desselben erbaut worden sein. Wann dies geschehen ist, dariiber lafit sich

Bestimmtes nicht sagen. Nicht ausgeschlossen ist es, dafi die Anlage unseres

Zimmers mit der Verheiratung des Hans Vogt zusammenfallt, die etwa um das

Jahr 1560 erfolgt sein wird. Jedenfalls aber ware dies der friiheste Termin,
der fur die Entstehungszeit des Saales in Ansatz gebracht werden diirfte.

Beschranken wir uns aber lieber nicht auf bestimmte Jahre, fur welche doch

kein positiver Beweis gebracht werden kann, und lassen wir den Saal in der

Zeit zwischen 1560 und 1585 entstanden sein!

Wenden wir uns nunmehr der Innenausstattung selbst zu! Der innere

Saalraum mifit etwa 8,60 m in der Laiige und rund 6,85 m in der Tiefe. Auf

der Siidseite sind fiinf, aiff der ostlichen Schmalseite zwei Fenster nach dem
Eck zu in tiefen flachbogigen Nischen angeordnet. Voll flutet das Licht

durch dieselben dem Eintretenden entgegen, um die Westwand, namentlich

aber die mit besonderer Liebe behandelte Vertafelung der Nordseite hell zu

bestrahlen. So ist das, worauf infolge der in dieser Weise gewonnenen

gunstigen Lichtverhaltnisse ein besonderer Wert gelegt werden konnte, mit

Nachdruck dem gegeniiber hervorgehoben, worauf eine gleiche Sorgfalt nicht

verwandt zu werden brauchte. Es ist nicht zu leugnen, dafi in dem unter

gliicklicher Beleuchtung an den entscheidenden Stellen mit Macht zum Durch-

bruch kommenden Reichtum ein hoher Reiz liegt. Er wird noch verstarkt

durch die Frische der auf Farbenharmonie sinnvoll arrangierten Holzer. So

wechseln Schlichtheit und Pracht in wohltuender Weise ab, um im Ganzen

zu intim empfundener Raumstimmung zusammenzufliefien. Man fiihlt sich

in diesem Zimmer behaglich und heimisch, kann sich aber dabei nicht des

Eindrucks erwehren, dafi es mehr als ein blotter Alltagsraum ist, dafi sich in

ihm Wohnlichkeit mit wahrem, auf Wohlhabenheit gegriindetem Kunstsinn

verbinden.

Die eigentlichen Wandflachen haben unten eine umlaufende FuG-Lamperie
mit breiten Lindenholzfiillungen in eichenen Rahmen. Dazwischen treten die

Postamente der mit ungarischer Esche fournierten Dreiviertelsaulen hervor,

welche, versehen mit attischen Basen und toskanischen Kapitalen in Eiche,

die obere Vertafelung vertikal gliedern. Die Zwischenflachen innerhalb der-

selben werden durch hohe Lindenholzfiillungen , wiederum in eichenen

Rahmen, belebt. Siehe Taf. VII. Das mit Platte und Sima weit ausladende

Kranzgesims ist iiber dem mit ungarischer Esche fournierten Gebalkfries mit

zierlichem Zahnschnittgesims ausgestattet.

Wie bereits hervorgehoben, hat die Eingangsseite eine besonders ein-

drucksvolle Betonung erfahren. Siehe Taf. VII. Es wurde auch schon darauf
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hingewiesen, daft die Emporfiihrung der eigentlichen Vertafelung durch eine

besondere Aufsatzvertafelung bis zur Decke in Niirnberg eine Seltenheit ist.

Auch Ortwein ist dies nicht entgangen. Er spricht sich in folgender Weise

dariiber aus: Eigentiimlich an diesem Tafelwerk ist, dafi es ganz bis an die

Decke reicht, wahrend bei alien iibrigen, die uns zu Gesichte kamen, dies

nicht der Fall war. Er bringt auch auf Doppeltafel 75/76 des Niirnberg

betreffenden Teiles seiner deutschen Renaissance eine von ihm selbst an-

gefertigte Aufnahme des Portals und des Wandschrankes samt dem Handtuch-

halter. Doch hat diese Darstellung nur allgemeinen Wert, sie gibt nur das

Gesamtbild wieder und versagt ganzlich, wenn man in die Details eindringt.

Auch fehlt eine sachentsprechende Charakterisierung der verschiedenen Holz-

arten. Es waren darum neue Aufnahmen erforderlich, welche, vom Archi-

tekten H. J. Dennemarck in Niirnberg gefertigt, in den Abbildungen 1 3

reproduziert sind.

Der Eingang erscheint durch eine weit vorspringende Saulenaedicula

mit flachem Giebel und seitlichen Nischen energisch markiert. Dazu baut

sich dariiber eine stark vortretende Bekronung auf, welche an der Wand-
flache iiber der eigentlichen Vertafelung eine entsprechende Fortsetzung findet

Das Giebelgebalk wird von je einer ganzen Saule vorne und einer Dreiviertel-

saule dahinter (beide in massiver Eiche) getragen (Abb. 1), welche kanneliert

sind
,

in der Mitte eine Entasis aufweisen
,

eine attische Basis und ein tos-

kanisches Kapital (beide in Eiche) haben und auf einem hohen gemeinsamen
Sockel aufruhen. Das Gebalk wird an der Unteransicht durch vier kleine,

tiefgelegte Kasetten mit gedrechselten Knopfen in der Mitte gegliedert. Der

Gebalkfries ist, wie auch der iibrige umlaufende Fries, mit ungarischer Esche

fourniert und vorn von einem eichenen Zahnschnittgesims abgeschlossen.

Das Giebelfeld zeigt in eingelegter Arbeit in der Mitte einen Ring, an den sich

seitlich zwei spitz zulaufende, der Neigung der Giebelschragen folgende Drei-

ecke mit Facettenimitation anschlieCen. Fur die oberen helleren Stellen ist

Ahornholz, fur die dunkleren Nufibaum verwandt. Der untere Teil des Auf-

satzes iiber dem Giebel ist mit zwei aus einem Rund herausschauenden,

plastisch gearbeiteten Ziegenkopfen dekoriert, welche die Zwickel iiber den

Gebielschragen recht gut ausfiillen. Der obere Aufsatzteil (Abb. 2) wird vorn

durch vier kannelierte Dreiviertelsaulen mit jonischen Kapitalen in drei Ab-

teilungen gegliedert. Die mittlere der letzteren enthalt in rundbogiger Nische

in Intarsia eine Darstellung der Auferstehung. Christus steht mit weit seit-

warts flatterndem Mantel und der Siegesfahne in der Linken, dem Beschauer

zugewandt, auf dem geschlossenen Sarkophag. Vorn am Boden die geblen-
deten Wachter. In den unteren Fiillungen der seitlichen Abteilungen sind

die oben naher beschriebenen, mit feinem heraldischen Laubwerk in Relief

erhaben geschnitzten Wappen angebracht. Uber ihnen bemerken wir deko-

rative Schrifttafeln mit ornamentierten Fiillungen.

An die Saulenstellung in der Mitte schlieCen sich rechts und links je

eine weniger stark vortretende Aedicula an, deren Sockel in gleicher Flucht

mit den Sockeln der Gesamtvertafelung liegen. Das zur Ausgleichung mit
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der iibrigen Wandverkleidung weniger stark vortretende Gebalk ruht auf der

inneren Dreiviertelsaule der Hauptaedicula und einer gleich behandelten zweiten

Dreiviertelsaule auf. (Siehe Abb. 1.) Die Fiillungsflachen dieser seitlichen

Aediculen sind im grofieren unteren Teil zu rundbogigen Nischen mit Muscheln

im Bogenfeld aiisgearbeitet und dariiber mit einer vortretenden Ahornkassette,

deren Fiillung mit ungarischem Eschenholz belegt ist, belebt. Ahorn bemerken

wir ferner in Nufibaumholz-Umrandung als Einlage auf der iibrigen Flache

des oberen Teiles und an den Nischenpilastern. Die Nische selbst hat ein

Fiillbrett in kernig gezeichneter ungarischer Esche.

Ein kurzes Wort ware auch iiber die Behandlung der Tiire des Ein-

gangs zu sagen. Sie weist zwei Fullungen in ungarischer Esche auf, deren

rechteckige Rahmen mit dunkel gebeiztem Nufibaum fourniert sind. Von den

vier Ecken laufen Diagonalstege zu dem in der Mitte angeordneten kleineren

Rahmen. Dieser ist wie auch die Stege mit dunkel gebeiztem Nufibaum

fourniert. Die Fiillungsrahmen sind noch von schmalen Bandern in heller

gehaltener Nufibaumfournierung umrandet
,
welche , sich kreuzend

,
bis zum

Rande der Tiire fortlaufen. Dazwischen Ahornfiillungen und in den Ecken

kleine quadratische Intarsien aus einem marmoriert gemaserten, auslandischen

Holz. Eine Beachtung verdienen auch die beiden machtigen Angelbander,
das Schlofiblech und der Tiirgriff. Die Form der ersteren ist aus Abb. 1

ersichtlich. Der an der freien Seite kleeblattformig ausgebildete Schloftkasten

ist mit durchbrochen gearbeitetem Blatt- und Rankenwerk verziert. Die

Blatter sind gebuckelt und graviert. Als mafigebend fiir ihre symmetrische

Anordnung ist eine horizontal in der Mitte laufende Linie zu denken. Was
den gleich neben dem Schlofi angebrachten Tiirgriff betrifft, so hat er einen

vierpaCformig aus spitz endigenden Blattern zusammengesetzten Teller.

. Die Markierung des Haupteingangs wird fiir das Auge noch um ein

Bedeutendes vermehrt durch den rechts seitlich eingebauten Wandschrank

mit seiner lebhaft bewegten Architektur. Es ist ein portalartiger Aufbau

mit iiber kannelierten freistehenden Saulen auf hohen Sockeln vorgelegter

Aedicula, die das hohe Gebalk des flachen Giebels tragt. Die ebenso wie

diejenigen des Eingangs und der beiden seitlichen Aediculen massiven Eichen-

holzsaulen haben jonische Kapitale. Der grofiere Teil der Wandflache hinter

den Saulen (siehe Abb. 3) ist zu tiefen rundbogigen Nischen mit Muscheln im

Scheitel ausgeholt. Die Sockel der Saulen und die an dieselben anschliefien-

den kleinen Fiillungsflachen sind mit ungarischer Esche ausgelegt. Die Pi-

laster der Nischen wie auch die Flachen iiber den letzteren weisen Ahorn-

einlagen in Nufibaum-Umrandung auf. Mit Ahorn ist auch die obere grofiere

Fiillung der Schranktiire fourniert. Am Gebalk ist reichliche Verwendung
von ungarischer Esche, von Ahorn und Nufibaum zu bemerken. Der Giebel

ist dem des Portals entsprechend dekoriert.

Wir kommen nunmehr zur Aufsatzvertafelung der Eingangsseite. Ich

will hier nicht verschweigen, daft man den Eindruck gewinnen kann, als seien

sowohl die Aufsatzvertafelung als auch der Wandschrank und der Handtuch-

halter dem Zimmer erst nachtraglich eingefiigt worden. Der Eindruck wird
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Abb. 3. Von Bibra'sches Zimmer. Wandschrank.
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noch verstarkt, \venn man den etwas unsymmetrischen AnschluG des Portal-

aufsatzes an die Decke hetrachtet. Es scheint darum nicht ausgeschlossen,

dafi der Dr. Johann Vogt den Raum anfangs mehr in einfacher Art hat aus-

statten lassen, dafi er dann spater, vielleicht infolge gesteigerter Wohlhaben-

heit, noch jene dekorativen Prachtstiicke hinzufiigen liefi. Wie gesagt, es ist

dies nicht ausgeschlossen. Sollte es aber wirklich der Fall gewesen sein, so

kann es sich nicht um einen grofieren zeitlichen Zwischenraum
,
sondern

hochstens um einige Jahre, welche zwischen der urspriinglich schlichten Aus-

stattung und der Hinzufiigung jener reicheren Stucke liegen, handeln. Doch

ware es auch moglich ,
an die Fertigstellung der gesamten Inneneinrichtung

durch zwei verschiedene, unabhangig von einander arbeitende Kunstschreiner

zu denken. Ein positives Resultat lafit sich hier nicht erzielen. Die Aufsatz-

vertafelung setzt sich abwechselnd zusammen aus einfachen Lindenholzfiillungen

in Eichenholzrahmen und je zwei flachen kannelierten Pilastern mit jonischen

Kapitalen, welche eine Nischenarchitektur umschliefien. Die Nischenpilaster

und der Raum iiber den Nischen sind mit Ahorn in Nufibaum-Umrandung
fourniert. Die vortretende Kassette ist innen autierdem mit einem dunkel-

gebeizten Nufibaumspiegel ausgelegt. Die Innenwand der Nische ist mit un-

garischer Esche verkleidet. Als oberer AbschluC der Aufsatzvertafelung dient

ein Fries mit Belag in ungarischer Esche (siehe Tafel VII).

Ein in seiner Art seltenes Stuck ist der rechts oben an der Vertafelung

der Eingangsseite angebrachte Handtuchhalter, welcher mit Gebalk, Kranz-

gesims und einem iiber Konsolchen vorgekragten ,
von einem flachen Giebel

uberdachten Mittelteil architektonisch gegliedert ist und zugleich den aufieren

Abschlufi der Aufsatzvertafelung bildet. Die in Eichenholz gearbeitete Rolle

ist kanneliert. Ihre Halter und deren tragende Glieder sind mit Intarsien in

dunklerem Holze verziert. 1m Ubrigen sind die gleichen Holzer wie auch bei

der iibrigen Vertafelung verwandt. Auch die Ausbildung im Einzelnen ist die

gleiche. Die Fiillungen der beiden Kassetten unter der Rolle sind mit Ahorn

fourniert. Das Schrifttafelchen zwischen den Stiitzkonsolen des Mittelteils

hat einen von Ahornholz umrandeten dunkelgebeizten Nufibaumholz-Spiegel.
Dafi wir es bei unserem Zimmer nicht mit einem Reprasentationsgemach

als solchem, sondern mit einem nur reprasentativ erscheinenden Wohnraum
zu tun haben

,
wird auch bestatigt durch den Umstand

,
dafi in die fenster-

lose d. h. westliche Schmalwand ein durch die kernige Art des Aufbaues

wie auch durch die frische Farbe der Holzer wirksames Ruhebett eingebaut
ist. Es sitzt 0,46 m tief in der Vertafelung und tritt um ca. 0,55 m iiber

dieselbe hinaus, hat demnach eine Gesamttiefe von rund einem Meter. Die

auGere Lange betragt 2,37 m. Der mit ungarischem Eschenholzfries, Zahn-

schnittgesims und oben in Sima ausladendem Kranzgesims versehene Baldachin

wird von vier zu je zweien vereinigten Saulen auf 0,57 m hohen Sockeln

getragen. Ihre Schafte glanzen in der prickelnden Farbe der ungarischen
Esche. Doch sind dieselben nicht massiv, sondern nur fourniert. Cberhaupt

gilt dies auch sonst von der Innenausstattung; wo immer edlere Holzer ver-

wandt sind, sind dieselben nur in diinnen Blattchen aufgeleimt. Die attischen
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Basen und toskanischen Kapitale sind aus deutscher Eiche genommen. Die

Postamente wie auch das gleichhohe FuCbrett haben Eichenholzrahmen mit

von Nufibaum eingefafiten Lindenholzfullungen. Der innere, in der Ausdeh-

nung des Raumes zwischen den Saulen offene Bettkasten wird durch kanne-

lierte Pilaster mit jonischen Kapitalen gegliedert, die auf den Schmalseiten

auch nach innen, aber dort glatt, vortreten. Dazwischen befinden sich ein-

fache Lindenfiillungen. Der obere AbschluG des Bettkastens hat einen Fries

mit ungarischer Esche. Links neben der Bettstatt ist zwischen zwei Saulen

in der Vertafelung ein einfacher Wandschrank angelegt.

Auch die Fensterpfeiler sind, wenn auch in schlichtester Art, vertafelt.

Doch entspricht das Kranzgesims in der Ausfiihrung dem der Vertafelung

der Wande.

Den Raum uberdeckt, sich mit der Vertafelung in angenehmer Harmonic

vereinigend ,
eine Kassettendecke. Dieselbe setzt sich aus zwolf fast qua-

dratischen Kassetten zusammen, welche von langgezogenen Sechsecken um-

rahmt werden, woraus sich eine im Ganzen wirksame Einteilung ergibt. Die

Kassetten sind tief gelegt und mit kleinem Wulst und Sima lebhaft profiliert.

Als Holzer sind verwandt : Fur die Fiillungen Linde, fur die Profile dunkel-

getontes Eichenholz, fur die Stege ein helleres hartes Holz.

Mit Bewunderung stehen wir vor diesem Meisterwerk Alt-Niirnberger

Kunstschreinerei. Ein gesunder Sinn, eine hervorragende Erfindungsgabe und

eine biedere Sorgfalt verbinden sich
,
um uns Modernen stets mustergiltige,

in gleicher Gediegenheit kaum erreichbare Vorbilder zu schaffen.

Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum. 1905. 24
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Handbuch der Deutschen Kunstdenkmaler. Im Auftrage des Tages fur Denkmal-

pflege bearbeitet von Georg Dehio. Band I : Mitteldeutschland, Berlin, Ernst Was-
muth, A.-G. 1905. 8. 360 S.

Von dem Handbuch der deutschen Kunstdenkmaler, der bedeutendsten literarischen

Frucht des Tages fur Denkmalpflege, 1st im Herbst 1905 das erste Bandchen in schmuckem,

biegsamen, grauen Leinwandband erschienen. Der Gedanke, fur die erste Orientierung
uber den Bestand der deutschen Kunstdenkmale ein zusammenfassendes, kompendioses
Werk zu schaffen an Stelle der alteren ,

in seiner Art ausgezeichneten , aber langstens

veralteten Arbeit von Lotz ist wohl von Allen, die der historischen deutschen Kunst mit

Interesse gegeniiberstehen, mit grofiter Freude begrufit worden. Und bei dem vielfach

zu beobachtenden, sehr langsamen Fortschreiten der Inventarisationsarbeiten in den ver-

schiedenen Gauen konnte das an sich ja wohl wunschenswerte Abwarten des Abschlusses

samtlicher Inventarisationswerke nicht in Frage kommen. Das Bedvirfnis fiir den Forscher

wie fur den Liebhabcr sprach sich zu dringend aus. Schwieriger aber als der Entschluft

der Herausgabe war die Bestimmung der Modalitaten. Ein besonders gliicklicher Umstand

war es daher, dafi der Mann, der zuerst den Gedanken des Buches in greifbare Formen

gebracht, auch der Bearbeiter und Herausgeber des Ganzen wurde. Bei der Formulierung
der Postulate war mit ihm, dem Strafiburger Professor der Kunstgeschichte G. Dehio,
eine vom Denkmalstag aufgestellte Kommission, bestehend aus Geh. Hofrat Cornelius

Gurlitt (Dresden), Geh. Justizrat H. Loersch (Bonn) und Geh. Hofrat Adolf von
Oechelhauser (Karlsruhe), tatig. Die Richtlinien, die als Programm aufgestellt wurden,

waren im Wesentlichen die folgenden. Das Handbuch soil in funf einzelnen Bandchen

erscheinen, die Ostdeutschland, Nordwestdeutschland, Mitteldeutschland, Westdeutschland

und Suddeutschland in abgerundeten Komplexen umfassen. Zugunsten der historischen

Verhaltnisse darf bei der Gliederung der einzelnen Bande eine Abweichung von den

heutigen politischen Grenzen eintreten. Die aufiere Gestaltung hat darnach zu trachten,

dafi das ganze Werk und seine Bande nicht nur ein wissenschaftliches Nachschlage-,

sondern auch ein kunsthistorisches Reisehandbuch bilden. Da es nicht nur dem Fach-

mann, sondern auch dem kunstliebenden Laien als Lehrer und Berater in der heimat-

lichen Denkmalskunde dienen soil
,
muft auf eine moglichst leicht verstandliche Fassung

des Inhalts gesehen werden. Den nach moglichster Ausfuhrlichkeit und Vollstandigkeit

strebenden Inventarisationswerken gegeniiber kann nur eine beschranktere Auswahl der

Denkmaler aufgenommen werden, weniger wichtige Objekte mussen sich mit kurzer Er-

wahnung begniigen. Es soil im Handbuch eben kein Generalregister der Denkmalsinventare,

sondern ein urteilender und klarender Fuhrer durch die Denkmalermasse gegeben sein.

Die Anordnung in den einzelnen Banden erfordert die Auffuhrung nach dem Alphabet.

Bezuglich der aufzunehmenden Gattungen von Werken ist alle bemerkenswerte Architektur,

die mit ihr verbundene und selbstandige Skulptur und Malerei zu berucksichtigen, mit Aus-
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schlufi der Museen und Privatsammlungen, aber mit Beriicksichtigung der Kirchenschatze

wenigstens in ihren wichtigeren Teilen. Untergegangene Werke finden nur bei Vorhanden-

sein von Modellen und Planen Erwahnung. Dagegen sind schon vorgenommene Wiederher-

stellungen nach Moglichkeit zu verzeichnen. Beziiglich der Literaturnachweise ist zu-

nachst auf die Inventare zu verweisen ,
dann auf die spater noch erschienene Literatur,

sowie auf wichtigere zeichnerische Aufnahmen.

Nach kaum zweijahriger Vorbereitung ist nun der erste Band, Mitteldeutschland, er-

schienen, und es drangt sich die Frage auf, wie hat sich das oben auszugsweise mitgeteilte

Programm bewahrt, wie ist der Herausgeber den aufterordentlichen Schwierigkeiten seiner

Aufgabe gerecht geworden. Gerade Mitteldeutschland mit seiner ziemlich zerrissenen,

politischen Gestaltung, den im Plan und der Ausfiihrung so verschiedenartigen Hilfsmitteln,

den zahlreichen Inventaren, die durchaus nicht gleichwertig erscheinen, dann den weiten

Strecken ,
die iiberhaupt noch nicht inventarisiert wurden

,
bietet fur die Beantwortung

dieser Frage einen vorziiglichen Priifstein. Und die Antwort des gewissenhaft Priifenden

wird die Bewahrung der Gesamtrichtung wie der Bearbeitung in fast alien wesentlichen

Punkten mit Genugtuung zugestehen.

Der Band enthalt das Konigreich Sachsen
,
das Groftherzogtum Sachsen-Weimar-

Eisenach, die Herzogtumer Sachsen-Altejiburg, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg-Gotha,
die Fiirstentiimer Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Reufi altere und

jiingere Linie, vom Konigreich Preufien die Regierungsbezirke Merseburg, Erfurt und

(tassel, vom Konigreich Bayern die Regierungsbezirke Ober- und Unterfranken. Bei der

Abgrenzung hat offenbar das Bestreben obgewaltet ,
den Umfang der einzelnen Bande

moglichst gleichmaftig zu gestalten, denn sonst ware beispielsweise das Wegbleiben Mittel-

frankens, das historisch in engster Beziehung zu Ober- und Unterfranken, nicht aber zu

Altbayern steht, wohl besser auch noch in den vorliegenden Band hereingenommen wor-

den. Die Anordnung ist, wie gesagt ,
durch das ganze behandelte Gebiet alphabetisch.

Ein sehr dankenswertes Verzeichnis am Schlusse gibt die Orte nochmals nach Staaten

und Verwaltungsbezirken geordnet.

Die Auswahl der Orte, resp. des aufgenommenen Denkmalermaterials, diirfte jedem

billigen Wunsche geniigen. Der Herausgeber ist hier sichtlich mit grofiter Umsicht zu

Werke gegangen. Daft eine ganz gleichmafiige Behandlung der inventarisierten und noch

nicht inventarisierten Gebietsteile nicht moglich war und daft
,
wie der Verfasser selbst

angibt, aus den noch nicht bearbeiteten Landstrichen etwas weniger Orte angefuhrt wur-

den
,
bedarf keiner Entschuldigung. Es empfiehlt sich vielleicht sogar, iiberhaupt noch

strenger bei der Auswahl vorzugehen und Bauten, die weder als Kunst- und Geschichts-

denkmale in einem die Allgemeinheit interessierenden Sinne zu gelten haben, wegzulassen,

dafiir aber wenigstens alien aufgefuhrten ,
die fur jede Sparte der Benutzer notigen, er-

klarenden Bemerkungen beizugeben. Bezeichnungen wie Wasserschlofi< (Ebelsbach),

Wallfahrtsk. 1570, 1672, 1780 (Findelberg) u. sehr viele andere dieser Art sind entweder

iiberhaupt iiberfliissig, weil sie nicht Kunstdenkmalern gelten, oder sie bieten dem Frager
zu wenig.

Riickhaltlosere Anerkennung noch darf die Art der Darstellung beanspruchen.
Das von Dehio selbst betonte Bestreben nach knappster sprachlicher Formulierung, die

jedes unnutzeWort vermeidet, ist strengstens und gliicklich durchgefiihrt. Und bei aller

Knappheit herrscht eine aufierordentliche Klarheit. Bei den wichtigeren Baudenkmalern

und den grofieren Orten ist trotz der scharfsten Zusammenfassung ein deutliches
,
um-

fassendes Bild des beschriebenen Werkes in seiner Entwicklung zu erhalten. Die offen-

sichtliche
,
bestimmte Sicherheit des Urteils beruhrt uberaus angenehm. Den aus den

verschiedensten Quellen, verschieden an absolutem Wert und durch die eine einmal

unvermeidliche subjektive Auffassung der zahlreichen Bearbeiter geschopften Nach-

richten hat Dehio ein aus einem Gufi erscheinendes Aussehen zu geben vermocht.

Wer die aufterordentlich grofie Schwierigkeit dieser Ubersetzung verschiede'ner Beurtei-

lungsmafistabe in einen einheitlichen zu erfassen vermag, wird in diesem Teil der Auf-

gabe wohl das hochste Verdienst D e h i o s erblicken. Daft die von ihm selbst bearbeiteten
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Artikel aus Ober- und Unterfranken, besonders die wichtigsten Denkmaler, z. B. in Bam-

berg und Wiirzburg, die anschaulichsten und lebendigsten geworden sind, wird dabei Nie-

mand Wunder nehmen.

Die Literaturangaben beschranken sich in der Regel, d. i. mit Ausnahme der ge-

schichtlich oder kunstgcschichtlich besonders wichtigen Denkmaler
, bei den schon in-

ventarisierten Orten auf den einfachen Hinweis auf das Inventar. Wo die monographische
oder sonstige Literatur angegeben ist

,
ist sie mit richtiger Einsicht auf das wirklich

Wichtige beschrankt. Ein Wunsch
,

der in spateren Auflagen und vielleicht schon in

den folgenden Bandchen Berucksichtigung finden konnte
, mag indessen hier ausge-

sprochen werden. An Stelle des blofien Hinweises Inv. moge iiberall die Angabe
von Band und Seite des betreffenden Inventars treten. Bei dem Wunsche der Heraus-

geber, dafi das Buch recht weiten Kreisen dienlich sein soil, mufi doch berucksichtigt

werden, dafi die iiberwiegende Mehrzahl der Benutzer weder die zum Teil sehr umfang-
und bandereichen Inventare personlich besitzt noch sogleich zur Hand haben wird, denn

es wird nicht einmal allzuviel grofiere Bibliotheken in Deutschland geben , die samt-
liche bisher erschienenen Inventare besitzen. Eine genaue Angabe wird hier die weitere

Nachforschung des Lesers wesentlich erieichtern und vereinfachen. Fur den Herausgeber
oder Bearbeiter ist durch die genauere Literaturangabe ,

da ja doch alle Orte in den

Inventaren nachgesehen werden miissen, keine Erschwerung und raumlich fur das Buch

kein irgendwie nennenswertes Platzerfordernis gegeben.
Das Werk beschliefien ein Kiinstlerverzeichnis, ein Verzeichnis der iiber die be-

handelten Gebiete vorhandenen Inventare und ein Verzeichnis der Abkurzungen nach

BegrifTsgruppen und nach dem Alphabet. An die Spitze des Bandes ist ein Ubersichts-

kartchen des Inhaltsgebietes gestellt. Es enthalt die staatlichen Grenzen und die Haupt-
orte der Verwaltungsbezirke. Hier ware wohl der Wunsch nicht unberechtigt ,

dafi

kiinftighin eine Karte in grofierem Mafistabe beigegeben werde
,

die samtliche im

Handbuch erwahnten Orte verzeichnet. Zum Aufschlufi iiber regionale Zusammenhange
mancher Denkmalgruppen ist eine genaue Karte dringend erwiinscht. Und dem Benutzer

des Buches
,
dessen Zweck ja ausdrucklich auch als die eines Reisehandbuches erklart

wird, wird uber die kleineren Orte weder im Reisefiihrer noch sonst das Material der

Spezialkarte immer zur Verfugung stehen.

Vielleicht wird in Fachkreisen noch der eine oder andere Wunsch nach Vervoll-

kommnung laut werden. Das mag den hochverdienten Verfasser indes nicht kranken.

Kein Baum fallt auf den ersten Hieb. Und das Bewufitsein, bei dieser an sich wohl nicht

allzu verfuhrerischen und dankbaren Aufgabe der zahlreichen und grofien Schwierigkeit
imWesentlichen so trefflich Meister geworden zu sein, mag den bewahrten Forscher

starken zur Fortsetzung und Vollendung seines grofien, freudig begriifiten Wcrkes.

Hans Stegmann.

Dr. J. keinke. Philosophie der Botanik. I. Band der Natur- und Kulturhisto-

rischen Bibliothek. Verlag von Joh. Ambrosius Earth, Leipzig 1905. VI u. 201 S. Oktav.

Der Verfasser des vorliegenden Buches ist der bekannte Professor der Botanik an

der Universitat Kiel. Er nimmt in seiner Philosophie der Botanik die reichen allgemeinen
botanischen Forschungsergebnisse der Gegenwart unter die Lupe der Spekulation. Er

gelangt dadurch letzten Endes aber nicht zur sogenannten modernen Weltauffassung der

Ddrwinianer, sondern er steht mit seinem Glauben uber die Entstehung des organischen
Lebens vermittelnd zwischen ihnen und dem auch von Linne" in seiner vor anderthalb

Jahrhunderten herausgegebenen Philosophia botanica nicht angezweifelten biblischen Mythus,

nach dem am dritten Tage der Schopfung alle Arten Pflanzen durch den Werderuf Jahwes
unter der ausgebreiteten Schopferhand emporgesprossen sind.

Dabei huldigt Reinke aber doch einer dynamischen Naturauffassung und bekennt

sich zur Entwicklungstheorie.
Er vergleicht die Pflanzen mit einer durch Menschenverstand fur eincn bestimmten

Zweck konstruierten Maschine. In den ersten Kapiteln des Buches, die von den im Leben
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der pflanzlichen Organismen wirkenden Kraften, von der Zelle, von dem Wesen und der

Gestalt der Pflanzen handeln und die mehr den botanischen Fachmann interessieren,

wird dies aus den modernen Forschungen eingehend erwiesen. Let'ztere haben Reinke

iiberzeugt, dafi genau wie bei den Maschinen auch bei den Organismen das Kausalprinzip

in den Dienst des Finalprinzips tritt. Er sagt: >Was man bei Tieren und Pflanzen als

zweckmafiig zu bezeichnen pflegt, ist nach meiner Auffassung ein Spezialfall von Finalitatc.

Wie die noch mehr rein spekulativen Schlufikapitel des Buches zeigen, macht die

aus dem Bau und den Lebenserscheinungen der Pflanzen iiberall herauslugende Sphinx
der Theologie Reinke zu einem Gegner der letzten Konsequenzen einer monistischen

Weltanschauung. Bekanntlich gibt Darwin in seiner Lehre von der natiirlichen Zucht-

wahl eine einigermafien annehmbare Auskunft , wie eine gewisse Zweckmafiigkeit und

Zielstrebigkeit in die auch viele Zweckwidrigkeiten aufweisende organische Welt hinein-

gekommen sein kann. Diese Erklarung geniigt Reinke aber nicht.

Der alte biologische Lehrsatz: omne vivum e vivo, omnis cellula e cellula ist zwar

bislang noch immer durch nlles Erfahrungswissen bestatigt. Nach der hypothetischen
Annahme der meisten Anhanger der Entwicklungstheorie darvvinistischer Richtung soil

sich bekanntlich aber die Fulle und Mannigfaltigkeit der irdischen Pflanzenwelt aus ein-

zelnen , aus der Materie mittelst der ihr innewohnenden Krafte durch Urzeugung ent-

standenen Zellen entwickelt haben. Auch Reinke sagt in seinem botanischen Glaubens-

bekenntnis: Ich glaube an das urspriingliche Gegebensein sehr zahlreicher Urzellen.

Aus diesen von Anfang an bereits verschiedenen
,

elternlosen Zellen ist nach seiner

Meinung gleichfalls die weitere Mannigfaltigkeit in der Pflanzenwelt durch progressive und

regressive Entwicklung entstanden.

Die schon den Urzellen innewohnende Entwickelungs- und Anpassungsfahigkeit
und Zielstrebigkeit, glaubt er aber, konne unmoglich durch die Krafte des anorganischen
Lehms von selbst entstanden sein. Namentlich auf Grund des teleologen Gedankens

nimmt er daher fur die Herkunft des ersten organischen Lebens einen Schopfungsakt
durch eine kosmische Intelligenz* an. Von den treuen Anhangern des mystischen

Kirchenglaubens ,
denen ein Schopfungsakt ein Gemutsbedurfnis ist, wurde diese schon

frtiher von Reinke vorgetragene Anschauung freudig begriifit. Fur sie hat sie den Vor-

zug, dafi sie sich mit der mosaischen Schopfungsgeschichte in Einklang bringen lafit.

Bei den Vertretern der monistischen Weltanschauung ,
denen die Begreiflichkeit

der Welt ein Axiom ist
,

hat Reinkes Ablehnung der Urzeugung und sein Beibehalten

der althergebrachten Erklarung des Weltratsels durch einen ubernaturlichen Schopfungs-
akt selbstverstandlich keinen Anklang gefunden. In Wort und Schrift nahmen sie Stellung

gegen die Weltanschauung des konservativen Kieler botanischen Naturphilosophen.
Naheres dariiber findet man in den Schriften von Dr. Heinrich Schmidt in Jena 1903:

>Die Urzeugung und Professor Reinke< sowie auch bei Haeckel: Der Kampf um den

Entwicklungsgedanken.* 1905.

Durch die Erfahrung ist eine Urzeugung noch nie unbestreitbar erwiesen. Jedoch
auch die Unmoglichkeit einer solchen ist nicht bewiesen. Die Monisten sagen: Die An-

nahme einer solchen hypothetischen Urzeugung ist zur Zeit die einzige Moglichkeit, die

Herkunft des irdischen Lebens begreiflich zu erklaren. Der Glaube , dafi die Urzellen

durch einen vibernaturlichen Schopfungsakt einer hypothetischen kosmischen Intelligenz

entstanden sind, ist nach ihrer Meinung ein Verlassen des wissenschaftlichen Bodens.

Voraussichtlich wird dieser Streit, der von den Naturphilosophen nicht auf dem
Wissens- sondern auf dem Glaubensgebiete ausgefochten wird

,
nie ganz geschlichtet

werden Vom Standpunkte der Wissenschaft aus rief Du Bois-Reymond schon 1876 den

Streitenden sein bekanntes >Ignorabimus zu. Das heutige Erfahrungswissen bietet keinen

Anlafi das zuruckzunehmen.

Reinke bleibt bei seinen Ausfuhrungen durchweg sachlich und vermeidet person-
liche Angriffe. Auch Gegner seiner Weltanschauung finden in seiner Philosophic der

Botanik sicher viele anregende Gedanken. Der Kulturhistoriker aber sieht aus dem Buche
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wieder, dafi sich die menschliche Anschauung uber das Lebensratsel nach keiner Richtung
bin gradlinig waiter entwickelt, sondern sich im Zickzack fortbewegt.

Hermann Peters.

Geschichte der deutschen Kunst von den ersten historischen Zeiten bis zur

Qegenwart. Von Dr. Hermann Schweitzer, Direktor des stadtischen Suermondt-

Museums in Aachen. Mit 472 Textabbildungen und zahlreichen Einschaltbildern. Ravens-

burg. Verlag von Otto Maier. 1905. XX und 739 S. gr. 8.

Es fallt schwer, dem vorliegenden Werke gegeniiber den richtigen Standpunkt ein-

zunehmen; denn nach des Verfassers einleitenden Worten will es nur dem gebildeten

Laien und dem Studierenden eine kurzgefafite, leichtverstandliche Ubersicht der Gesamt-

entwicklung der bildenden Kunst unseres Volkes geben, womit eine tiefer gehende
Kritik abgeschnitten ist.

Aber selbst diese cngen Grenzen durfte das umfangreiche Buch nicht ausfullen.

Trotz der einfachen und klaren Schreibweise ist es dem Verfasser doch nicht gelungen,

das eigentlich historische Moment in einer fur den Laien fafilichen Weise klarzulegen;

wird es doch selbst dem Fachgelehrten schwer, den oft recht willkiirlichen Sprungen zu

folgen. Gewifi bietet gerade dieser Punkt eine sehr grofie Schwierigkeit bei der Bear-

beitung einer viele Lokalschulen umfassenden Kunstgeschichte, allein dieselbe Aufgabe
wurde doch schon weit besser gelost.

- - Man wird bei einem von Hause aus kompila-
torischen Werke in Bezug auf die Einheitlichkeit der Darstellung und die Richtigkeit

der Einzelheiten manche Konzession machen miissen, allein im vorliegenden Werke ist

der Durcharbeitung des verschiedenartigen Materials und seiner kritischen Sichtung doch

allzu wenig Fleift gewidmet; iiberall finden sich Dissonanzen, oft sogar direkte Wider-

spriiche, die den Laien verwirren und den kritischen Leser verstimmen. Die Liibke'sche

Geschichte der deutschen Kunst war gewifi kein iiber jeden Tadel erhabenes Buch; aber

obwohl sie infolge der Forschungsergebnisse des letzten Jahrzehnts in den Einzelheiten

vielfach veraltet ist, wird man ihr doch vor der Schweitzer'schen den Vorzug geben
miissen.

Fur die Ausstattung des Buches, das viele neue und gut gewahlte Abbildungen

bringt, mufi dem Verlage die Anerkennung ausgesprochen werden. Manchmal ware

allerdings eine Beschrankung von Vorteil gewesen, denn einige Autotypien nach unscharfcn

und verzitterten Amateuraufnahmen, sowie nach stilistisch ganzlich ungeniigenden Zeich-

nungen siehe insbesondere den Abschnitt iiber die Plastik des friihen Mittelalters -

hatten ruhig fehlen diirfen. W. Jose phi.

Suddeutsche Monatshefte unter Mitwirkung von Joseph Hofmiller, Friedrich

Naumann, Hans Pfitzner, Hans Thoma, herausgegeben von Paul Nikolaus Coss-
mann. Zweiter Jahrg. (2 Bde.) 1905. Stuttgart. Verlag von Adolf Bonz & Com p.

Von den Suddeutschen Monatsheften,, die in der kurzen Zeit des Bestehens dieser

Zeitschrift wegen ihres gediegenen , anregenden Inhalts und ihrer vornehmen Haltung
rasch einen treuen Leserkreis und nicht bios im Siiden fur sich zu gewinnen
wufiten, liegt nun auch der zweite Band abgeschlossen vor. Wir versuchen aus der Uber-

fiille des Gebotenen dies und jenes herausgreifend einzelne fur die ganze Richtung der

Monatsschrift charakteristische Beitrage in der hier gebotenen Kiirze wenigstens namhaft

zu machen.

Unter den Mitarbeitern auf dem Gebiete der bildenden Kunst leuchtet der Name
Hans Thoma's vor , der aus dem reichen Schatze seiner Erinnerungen und Erfahrungen
von seinem Miinchener Leben (Anfangs der 70er Jahre des vorigen Jahrh.) erzahlt, von

seinem Verhaltnis zur Pilotyschule. seinen Beziehungen zu BOcklin ,
Leibl

,
den Frank-

furter Malern Viktor Miiller und Eysen, zu Stabli und Bayersdorfer. Dazwischen ergotz-

liche Glossen zur Geschichte der Miinchener Kunstkritik und des Miinchener Kunstvereins.

Diese Erinnerungen erhalten eine Art Fortsetzung in den Thoma'schen Plaudereien iiber

seine fiinf Italienreisen, deren erste er 1874, die letzte 1897 unternommen hat. Ein Artikel
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des Karlsruher Meisters iiber >Farbenmaterial und Maltechnik* lafit auch den Laien Ein-

blicke in diese wichtigen Departements kiinstlerischen Schaffens tun. H. Thode ist mit

seinem Heidelberger Vortrag 0ber deutsche Weltanschauung und Kunst, Wilhelm Porte

mit Erinnerungen an Karl v. Pidoll, den Schiller und Freund Marges, vertreten. J. A. Be-

ringer steuert eine warmherzige Wiirdigung des spat, zu spat erst richtig eingeschatzten

Landschafters Emil Lugo bei.

Aus Friedr. Th. Vischers Nachlafi begriifien wir seine prachtigen launigen Briefe

aus Neapel und Sizilien
,
nachdem wir im vorigen Jahrgang schon* den Verf. des >Auch

Einer iiber Bozen und Gardasee nach Venedig gefolgt waren und er uns die ober-

italienischen Stadte, Florenz und Rom in seiner kostlichen Art gewiesen hatte. Einen

Brief Vischers aus Griechenland hat gleichfalls der Sohn, Robert Fischer-Gottingen, der

Redaktion der S. M. zur Verfiigung gestellt. Im Heft 7 reiht sich ein Schreiben Vischers

an Joachim Raff mit Bezugnahme auf des letzteren 1854 erschienene Schrift >Die Wagner-

frage an. In durchaus fesselnder Weise entwickelt Isolde Kurz den Werdegang ihres

Vaters, des schwab. Dichters Hermann Kurz. Von Adalbert Stifter finden sich drei

Briefe an seinen Freund, den Maler Heinrich Biirkel. Der ganze Justinus Kerner spricht

aus den mitgeteilten Briefen iiber magische Gegenstande. Adolf Frey schildert seinen

Verkehr mit Conr. Ferd. Meyer ,
eine Menge hiibscher Einzelheiten zur Charakteristik

des Dichters (meist nach Briefen desselben) darbietend. Josef Hofmiller bespricht

J. V. Widmanns feingestimmte Dichtung >Der Heilige und die Tiere, neue Freunde fur

den schweizer Dichter werbend. Andere tuchtige Arbeit zur Geschichte der Litteratur

iibergehen wir ungern, um noch kurz die Reihe wertvoller Beitrage zum Kapitel >Musik

und Theater* zu buchen. Wagneriania nehmen hier einen breiten Raum ein. Hierher

gehoren: Urkunden zur Gesch. des Miinchener Wagner-Theaters (von Heinrich Steinbach-

Miinchen aus dem Nachlafi von Gottfr. Semper und Friedr. Pecht veroffentlicht) ; Unge-
druckte Briefe von Peter Cornelius und Richard Wagner (Carl Maria Cornelius in Frei-

burg) ;
Karl Heckel : Hugo Wolf in seinem Verhaltnis zu Rich. Wagner. Daneben stellen

wir Siegm. v. Hauseggers Schilderungen seiner Kinder- und Jugendjahre in Graz und

Hans Pfitzners Biihnentradition.

Nicht unerwahnt bleiben soil K. Th. Heigels >Landshut, das uns die alte echt-

bajuwarische Stadt in einem fein gezeichneten Bilde naherbringt.
Ernst Weber erzahlt uns seine Erinnerungen an Erwin Rohde. Fritz Mauthners

>Spinoza und die Abhandlungen des russischen Philologen Thadaus Zielinski Schon

Helena< und Die sieben Todsiinden, die Ausfuhrungen des Generals v. Scherff, Vom
russisch-japanischen Krieg, naturwissenschaftliche Arbeiten von Driesch

, Lindemann,
Cohnheim etc., werden zahlreiche Leser finden.

Von Max Halbe ist Die Insel der Seligen* zuerst in diesen Heften erschienen.

Unter den Erzahlern der Siidd.-Monatsh. begegnen wir Namen wie Hermann Hesse (>In

der alten Sonne), Ludwig Thoma, Ganghofer, J. C. Heer, Wilh. Fischer-Graz, u. a. m.

Mit Gedichten sind, um nur einige Poeten zu nennen, Casar Flaischlen, Adolf Frey, Emil

von Schonaich-Carolath vertreten.

Friedrich Naumann
, unstreitig einer der hervorragendsten unter den volkswirt-

schaftlichen Schriftstellern unserer Tage, ist in jedem Hefte mit einem fesselnden Beitrag
zur Stelle.

In der >Rundschau endlich erhalten anerkannte Autoritaten das Wort, um sich

iiber die staatlichen, sozialen, wissenschaftlichen, kiinstlerischen wie literarischen Zeit-

fragen zu aufiern. HH.

Die VVandschmucksammlung von Meisterwerken klassischer Kunst. Heraus-

gegeben von der Gesellschaft zur Verbreitung klassischer Kunst, G. m. b. H. Berlin.

Vollendete Technik und kiinstlerische Ausfiihrung wirken zusammen um diese

Kupferdruckblatter der Gesellschaft zur Verbreitung klassischer Kunst zu einem vor-

nehmen Zimmerschmuck zu machen. Der Preis, der sich je nach der Grofie der Blatter

zwischen M. 20 und M. 2 bewegt, ist niedrig zu nennen. Die bisher erschienenen Num-
mern bringen Meisterwerke aus alien Epochen der Malerei zur Darstellung. W. J.



Inhaltsverzeichnis zum Jahrgang 1905

der

3Iitteilmigeii aus dem germanischen Nationalmiiseiim.

Seite

Jorg Breu's Holzschnitte im Konstanzer Brevier von 1516. Von Alfred Hagel-
stange ; 3

Die Holzmobel des Germanischen Museums. Von Dr. Hans Stegmann. Mit

2 Tafeln 18, 63

Die Originalzeichnung zum Holzschnitt Hans Sebald Beham. B. 149. Von Dr. Fritz

Traugott Schulz 39

Drei figiirliche Holzschnitte von Peter Flotner. Von Dr. Fritz Traugott Schulz 49

Eine Nurnberger Hauskapelle von Dr. Fritz Traugott Schulz. Mit 2 Tafeln . 57

Die Fruhwerke der Holzplastik im Germanischen Nationalmuseum. Von Dr. W.

Josephi. Mit 2 Tafeln 89

Die Theophilus - Glocken. Glockenstudie von P. Liebeskind, Oberpfarrer in

Miinchen-Bernsdorf 153

Das von Bibra'sche Zimmer im Germanischen Museum. Von Dr. Fritz Traugott
Schulz. Mit 1 Tafel und 3 Abb 17<>

Literarische Besprechungen 43, 76, 145, 186





,,Den Deutschen Rllfilands" heiik ein Heft, das von einer Reihe

tier iKTviirragrnd.strn, in Deutschland weilenden Balten zu Gunsten der urn

Ilabc uml Gut gekoinnienen Deutschen Rul.Mands herausgegeben wird. Unter

den Mitaibeitern linden \vir Namcn von bestem Klang. Geheimrut v. Brrg

mann, 1'tof. A. Ilarnack, Prof. Th. Schieinann, Th. A. I'antenius,

Professor Leopold von Schroder, Landrat von Si\ ers-k o im-rshof,

Seraphim, A. Geiser ti. a. m. haben wertvolle Beitriige iiber Land und

Leute im Haltenlande beigcsteucrt. Die Redaktion liegt in der Hand von

A. Geiser. Aufsatze iiber das heutige Leben im Baltenlande, die Ritter-

schaft, Land und Leute, Erlebnisse aus letzter Zeit wechseln ab mit Schilde-

rungen von Augenzeugen iiber den Sturm auf die Schlosser. Das Werkchen

qibt cinen vorziiglichen Einblick in das Leben und den geschichtlichen Werdc-

gang des baltischen Bruderstammes. Es zeigt, was Deutschland ihm ver-

dankt und wie er uns jahrhundertelang Treue gehalten hat. Die kiinstlcrische

Ausstattung hat der treffliche Munchener Maler O. L'bbelohde ubernommen,

der den \\ertvollen Beitragen einen schonen Rahmen gegeben hat und dessen

Stift uns mit den Stadten und Schlossern vertraut macht, um die der Kampf

Kt/.t tobt. Und was kostet das kleine Prachtwcrk ? In der Volksausgabe
.Mk. 1. und in der Prach tausgabe gebunden Mk. 4. Der gesamte Rein-

j wird von der Verlagsbuchhandlung, die schon mehrfach mit schonstem

Idfolge ihren Yerlag in den Dienst der nationalen Sache stellte, zu Gunsten

der notlcidenden Deutschen Rufilands iiberwiesen. Wer somit einen kleinen

Beitrag fiir die bedrangten Briidcr leisten will, der kaufe sich dieses Schriftchen

und sorge dafiir, -laii es bci alien Vortragen und bei alien Hilfsausschiissen

xu \'erkauf ausli

: <-rden schon jetzt boim Hilfsausschufi fiir die notleidenden

Deutschen RulSlands, Berlin SW. II, Dessauerstr. 30, sowie bei alien Hilfs-

ausscliiisscn und beim Vcrlcger S. F. Lehmann in Munchen entgegen-

genommen. Auch alle Buchhandler sind in der Lagc, es zu besorgen.
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