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Ans dem Vorwort zur ersten Auf lagę
Die Darstellung der deutschen Renaissance ist in noch viel hbherem 

Sinne ais die der franzósischen ein erster Yersucli zu nennen. Wahrend 
dort seit den Tagen Du Cerceaus ein reiches Materiał in trefflichen arclii- 
tektonischen Aufnahmen vorlag, welclies der Autopsie ais unterstiitzende 
Grundlage dienen konnte, war fur die deutsche Renaissance so gut wie 
niclits an Vorarbeiten vorhanden.

Es galt zunachst das weit hingestreckte Gebiet, das von der Mosel 
bis zum Niemen, von der Eider bis zur Save sieli ausdehnt, wandernd zu 
durchforsclien, die Monumente, auf welche meistens nocli keine kundige 
Hand hingewiesen hatte, zu entdecken und zu studieren, um das Materiał 
zu einer ubersichtlichen Darstellung zu gewinnen. Fast iiberall habe ich 
diese auf eigene Anschauung gestellt und hoffe dadurch wenigstens der 
Behandlung eine prinzipiell gleichartige Basis gegeben zu liaben. Weit 
schwieriger noch war es, fiir die unentbelirlichen Abbildungen den Stoff 
lierbeizuschaffen. So ist das Werk zustande gekonimen, welclies dem 
Publikum hiermit iibergeben wird.

Es handelt sieli um die Schilderung einer Monumentenwelt, welche 
bis jetzt so gut wie unbekannt war. Mit dem 16. Jahrhundert, jener 
groiSen Epoche, in welcher fiir uns die neue Zeit geboren, Gewissens- 
freiheit und das Recht der Forschung auf allen Gebieten des Geistes er- 
kampft wird, hat die Geschichtschreibung sieli in glanzender Weise be- 
schaftigt. Aber immer noch felilte uns bis jetzt eine Darstellung der 
Architektur jener Epoche, und selbst unter den Architekten begniigte man 
sieli meist damit, vom SchloB zu Heidelberg zu reden und das iibrige ais 
eine wenig bedeutende yerworrene Masse beiseite zuschieben.

Diesem Vorurteil soli meine Darstellung, wie ich hoffe, ein Ende 
machen. Wer das reiche Kulturleben des damaligen Deutschland kennt, 
weiB, daB sol che Verhaltnisse stets auch in der Architektur zu einem 
charakteristischen Ausdruck konimen. Kanni ist der Kampf gegen das 
geisterknechtende Rom zum yorlaufigen AbschluB gebracht, die Gewissens- 
freiheit erfochten, so strebt das deutsche Volksgemiit, seinem idealen Drange 
wieder in kiinstlerischen Werken volles Geniige zu tun. Das neubegrtindete 
Fiirstentum, das teils der Forderung der Reformation, teils dem Bekampfen 
derselben seine Macht yerdankt, spricht dieselbe in prachtigen Schopfungen
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aus. Mit ihm wetteifert das durch Handel, Gewerbtatigkeit und hohere 
Bildung hervorragende Biirgertum, um auch seinem Leben einen ent- 
sprechenden Ausdruck zu schaffen. Die linmanistische Bildung der Zeit, 
die Begeisterung fur das klassische Altertum kommt dabei zur frischen 
Erscheinung; aber indem sich dieselbe mit den Erfordernissen heimischer 
Sitte und Uberlieferung, mit den klimatiscben Bedingungen und Volks- 
anschauungen in Ausgleicli setzt, entsteht jene anzieliende Mischung, welclie 
in den Werken jener Zeit sich ais lebensvoller, naturnotwendiger Refles 
der wirklichen Verhaltnisse so charaktervoll zu erkennen gibt. Werden 
dali er jene Schopfungen vor dem strengen MaBstabe einer abstrakten 
Asthetik nicht tadelfrei ausgehen, so sind sie doch ais KulturauBerungen 
einer schaffensfrohen, kraftigen Zeit von hohem Interesse und auch kiinst- 
lerisch von einem nicht gering zu schatzenden Werte. Was in der langen 
friedlichen Epoche von ca. 1520 bis zum Ausbruch des unseligen DreiBig- 
jahrigen Krieges in Deutschland an Werken der Architektur und der be- 
gleitenden Dekoration entstanden ist, bildet ein groBes Gesamtdenkmal 
der Kunst und der Kulturgeschichte, welches ich hier, wenngleich mit un- 
zureichenden Mitteln, aber mit freudigem Drausetzen aller meiner Krafte 
yersucht habe darzustellen. Die deutsche Nation, die neuerdings so holie 
Ehre errungen und sich die lange schmerzlich entbehrte Einheit und ge- 
schlossene Macht nach auBen endlich erkampft hat, mogę dieses ktinst- 
lerische Spiegelbild aus einer Zeit, die ebenfalls durch groBe Kampfe um 
Erneuerung des gesamten Lebens bewegt ward, freundlich hinnehmen. 
Vielleicht dafi sie, wie ein verstandnisvoller Freund sich auBert, dabei 
inne wird, was fur ein bedeutendes Kapitel yergangenen Ruhmes sie bis 
jetzt fast ganzlich iibersehen hat.

Stuttgart, im April 1873
W. Liibke



Aus dem Vorwort zur zweiten Auflage
Seitdem die Geschichte der deutschen Renaissance erschienen ist, liat 

die von mir gewunschte und dringend befiirwortete Lokalforscliung fast 
iiberall sieli des Stoffes in dankens werter Weise bemachtigt und eine Fiille 
neuen Materiales zutage gefbrdert. Da inzwischen die erste Auflage auf 
die Neige ging, so bot sieli mir dadurch eine willkommene Gelegenheit, 
das Bucli einer Umarbeitung zu unterziehen, bei welcher niclit bloB fremde, 
sondern auch fortgesetzte eigene Spezialforschung in ihren Ergebnissen 
Berucksichtigung fanden. So ist denn das Bild nach allen Seiten liin 
reicher und lebensvoller geworden, auch durch eine Anzalil neuer Abbil- 
dungen konnte der unmittelbaren Anschauung Rechnung getragen werden.

Sodami liat das kunstge werbli che Kapitel betraclitliche Erweiterung 
erfahren und auch durch reichliche Illustration an Anschaulichkeit ge- 
wonnen. Hierdurch diirfte eine wesentliche Verbesserung der neuen Auf
lage zu erkennen sein.

Nocli ein Wort iiber die praktische Bedeutung der deutschen Reuais- 
sance fiir die Gegenwart. Bekanntlich haben viele Architekten in den 
yerscliiedensten Gegenden des Vaterlandes mit Eifer sieli der gleichsam 
neuentdeckten Fonneuwelt bemachtigt und dieselbe in einer stattlichen 
Zahl von Neubauten zur Verwendung gebraclit.

Namhafte Meister haben Treffliches darin geleistet und den Beweis 
geliefert, daB dieser Stil kiiiistleriscli wertyoll und lebensyoll ist. Denn 
vor allen Dingen liegt in ihm ein Element eclit nationaler Anschauung, 
Sitte und Kultur, und er spriclit in seinen besten Werken unsere deutsche 
Art mit einer Frische, anheimelnder Warme und Lebendigkeit aus, die 
wahrlich niclit gering anzuschlagen ist. Suchen wir ihn also zu yerstehen 
und auf seine originelle Schonheit liin zu studieren: dann werden wir fiir 
unser nationales Wesen in ihm einen erwiinschten Ausdruck gewinnen.

Juli 1881
W. Liibke



Vorwort zur cLritten Auflage
Wenige Worte nur. Bei der Neuauflage des Liibkeschen Werkes 

galt es, das alte Buch in seinen Grundlinien und seinen Vorziigen bei- 
zubehalten, doch das Veraltete wie das inzwischen ais unrichtig Erkannte 
zu beseitigen und die Ergebnisse der Forschung, die aucli seit der zweiten 
Auflage des Buches wieder um ein Erhebliches fortgeschritten ist, ein- 
zufugen, sowie die noch yorhandenen Liicken auszufiillen.

Die Eigcnart des Buches, die in der ortlichen Anordnung der Bau
denkmaler sich ani deutlichsten ausspricht, laBt sich durch die einmal ge- 
gebenen starken ortlichen Unterschiede in der deutschen Renaissance nicht 
nur erklaren, findet yielmehr darin eine yollgiiltige Begriindung. Die all- 
gemein gehaltenen ersten Kapitel gewahren anderseits die erwiinschte 
ijbersicht. So liabe ich daran nichts andern woli en; ebenso sind zahlreiclie 
von den ausgezeichneten Holzschnitten Baldingers, die den Glanz der 
friiheren Auflagen ausmachten, und einige andere beibelialten, sonst bat 
neues photographisches Materiał die yeralteten Bilder ersetzt und die ge- 
bliebenen yeryollstandigt.

So hoffe ich, entspricht das Buch in seiner neuen Gestalt den An- 
spriichen, die unsere Zeit zu stellen berechtigt ist, oline dali das, was an 
ihm dauernd wertyoll war, beeintrachtigt ist.

Ausdriicklich sei noch darauf hingewiesen, daB unser Buch seine Er- 
ganzung findet in dem yortrefflichen Tafelwerk: Baudenkmaler deut- 
scher Renaissance von K. E. O. Fritsch (Berlin, E. Wasmuth), auf 
das haufig hat yerwiesen werdeu miissen; ferner in den inzwischen maclitig 
gewachsenen Verzeichnissen der deutschen Kunst- und Baudenkmaler. 
Eine sehr gute systematische Behandlung hat der Gegenstand gefunden in 
G. v. Bezolds: Baukunst der Renaissance in Deutschland, Holland, Belgien 
und Danemark, 2. Aufl., Leipzig 1908. Der alteren hochyerdienstlichen 
Materialiensaminlung in den reichen Banden der „Deutschen Renaissance" 
von E. A. Seemann in Leipzig sei ais der ersten wirklichen Grundlage 
dieser Arbeiten ebenfalls riihmend gedacht. Dem Schlesischen Museum 
der bildenden Kiinste in Breslau sagę ich fur die giitige Uberlassung 
photograpliischer Yorlagen aus dem „Bilderwerk schlesischer Kunstdenk- 
maler" an dieser Stelle besonderen Dank. Nicht minder den zahlreichen 
Helfern beim Neubau des Bilderschatzes, die alle einzeln nicht genannt 
werden konnen.

Hannover, im September 1913
Albrecht Haupt
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ERSTES BUCH

Erstes Kapitel

Die Renaissance des deutschen Geistes

„O Jahrhundert, clie Geister erwachen, die Studien bltihen: es ist eine 
Lust zu leben!“ Mit diesem Jubelruf begriifit Ulrich von Hutten das Zeitalter 
der Renaissance in Deutschland. Und in der Tat: eine gewaltigere Epoche tiefer 
Erregung, volliger Neugestaltung hat das deufsche Volk nimmer gesehen. Das 
Mittelalter, das in Italien schon seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts der neuen 
Zeit gewichen war, hatte sich im Norden, zumal in Deutschland, noch hundert 
Jahre langer zu erhalten vermocht. Allerdings war auch hier die ganze Zeit 
erfiillt von dem mannichfachen Streben, mit den alten Vorurteilen und Einrich- 
tungen aufzuraumen, an Stelle der verknócherten Vorstellungen des Mittelalters, 
seiner dumpfen Dogmenglaubigkeit, seiner vertrockneten Scholastik die lebens- 
frischen Anschauungen einer neuen Zeit, das Studium des klassischen Altertums, 
die tiefere Erkenntnis der Natur und der Menschenwelt zu setzen: aber noch zu 
machtig hielt, so morsch er auch sein mochte, der tausendfaltig verschlungene 
Bau des mittelalterlichen Staats- und Kirchenwesens zusammen. Ais es endlich 
in Deutschland gelang, ihn in Trummer zu schlagen, sollte dies denn auch ge- 
rade hier vollstandiger, durchgreifender geschehen, ais irgend anderswo. Es war 
bestimmt, da fi Italien die Welt klassischer Formenschónheit neu entdecken sollte:: 
Deutschland aber war es vorbehalten, zu den letzten Quellen geistigen Lebens 
hinabsteigend zu neuer Auffassung des religibsen Wesens und damit zur Um- 
gestaltung des ganzen Daseins durchzudringen.

Wahrend nun die romanischen Vdlker — Italien und Frankreich, sowie 
Spanien — nicht imstande sind, von der kirchlichen Wiedergeburt Deutschlands 
sich die groBen Ergebnisse anzueignen, ist es umgekehrt Deutschland beschieden, 
von der kunstlerischen Neugestaltung Italiens durchgreifende Einfliisse aufzu- 
nehmen und daraus eine neue Kunst zu entwickeln, in der das sudliche Schbn- 
heitsgefiihl mit germanischer Tiefe und Kraft einen Bund eingeht. Aber die Auf- 
nahme der Renaissance und ihre selbstandige Verarbeitung nimmt in Deutschland 
einen anderen Weg ais in Italien und Frankreich. Wahrend in Italien die Kunst 
eine gemeinsame Angelegenheit der ganzen Nation ist, so dafi alle Stande, alle 
Lebenskreise daran schaffend und fordernd teilnehmen, wahrend in Frankreich die 
Yerbreitung des Neuen in erster Linie eine Sache des Hofes bleibt und durch die 
Fiirsten herbeigefiihrt und gepllegt wird, geht sie in Deutschland ausschliefilich 
aus den Kreisen der Kiinstler, also aus dem Biirgertume hervor. Von da aus 
freilich weifi sie allmahlich das ganze Dasein mit durchdringender Kraft zu er- 
fassen und zu erftillen. Es spiegeln sich aber in diesen Verhaltnissen mit merk- 
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wiirdiger Scharfe die staatlichen und gesellschaftlichen Zustande, die wir nun 
zunachst zu beleuchten haben.

Der Grundgedanke des Mittelalters war die Tlieokratie, die Yerwirklichung 
eines „Gottesreiches auf Erden“. Aber die Verwirklichung dieser Idee muBte an 
der Macht der tatsachlichen Verhaltnisse scheitern, und nur so viel blieb ais Er- 
gebnis, daB eine auf die Dauer unertragliche Hierarchie sich erhob und mit der 
weltlichen Gewalt in unaufhorliche Kampfe geriet. Aus alledem entwickeln sich 
mit Notwendigkeit Zustande so verworrener Art, daB die fortschreitende freiere 
Entfaltung des Lebens nicht ferner mit ihnen bestehen konnte. Man mufite zu 
einfacheren, klareren Verhaltnissen kommen. So sehen wir in fast allen Landem 
Europas gegen Ausgang des Mittelalters die Staaten sich politisch aufraffen, ihre 
Kraft in ein machtiges Kónigtum zusammenfassen. Wahrend in Spanien Ferdinand 
und isabella die Yereinigung der zwei Kónigreiche vollbringen, wahrend in Frank- 
reich seit Ludwig XI. die monarchische Konzentration nrit steigendem Erfolge 
durchgefuhrt wird, wahrend endlich England durch die riicksichtslose Energie 
des ersten Tudor zu einer ahnlichen Umwandlung gelangt, muB Deutschland Jahr- 
hunderte hindurch vergeblich sich mit dem Ringen nach staatlicher Einheit ab- 
muhen. Schon im Ausgange des Mittelalters war die Macht der Vasallen dem 
Kaisertum so hoch tiber den Kopf gewachsen, daB ein Niederzwingen jener unter 
die Reichsgewalt kaum noch moglich erschien. Seit das Zepter in die Hande 
der Habsburger gelangte. muBten die zentrifugalen Krafte sich nur noch ver- 
starken. Denn mit ihnen kam ein Herrscherhaus auf den Thron, dessen hbchstes 
Streben war, seine Hausmacht zu vergróBern; da aber der iiberwiegende Teil 
seiner Besitzungen auBerdeutsch war, so trennte eine immer breitere Kluft das 
Sinnen und Denken der Kaiser von Leben und Bedurfnissen der Nation. Die 
auswartigen Einwirkungen liefien die Trager der deutschen Krone nicht zur Ruhe 
kommen, und je weniger sie des hochsten heimischen Arntes walteten, um so 
kraftiger erhob und befestigte sich die territoriale Macht der einzelnen Reichs- 
fursten bis zu vdlliger Unabhangigkeit. DaB aber solche Zustande nicht dazu 
angetan waren, eine folgenreiche Fórderung hóherer Kultur zu begiinstigen, liegt 
klar zutage.

Noch ein anderes kam hinzu. Ais das tief emporte deutsche Gemiit sich 
von dem schnbden Spiel, das von Rom aus mit dem Heiligsten getrieben wurde, 
loszusagen begann, da hatte ein deutsch gesinnter Kaiser die ganze Fiut dieses 
Stromes zusammenfassen, in ein breites nationales Bett leiten und der deutschen 
Nation die Freiheit von Rom und die Einheit der religiósen Anschauung im 
SchoBe einer allgemeinen deutschen Nationalkirche geben konnen. Der spanisch 
erzogene Karl V., der vom deutschen Wesen nichts verstand, nicht einmal die 
Sprache, war nicht der Mann fur eine solche Aufgabe. So wurde durch die feind- 
liche Stellung, die das Kaisertum gegen die religióse Bewegung einnahm und 
behauptete, nur die Selbstandigkeit der Fiirsten erhoht, denn in dem Mafie, in 
welchem sie die Reformation fbrderten, kraftigten sie die eigene Macht. So kam 
Deutschland zum Dualismus, zur Zerrissenheit, nicht wie man wohl behauptet, 
durch die Reformation, sondern durch die Starrheit der Kaiser, welche sich dem 
tiefsten Herzensbedtirfnis der Nation entgegenstemmten, sich zu Schergen der 
romischen Hierarchie erniedrigte und in der Folgę durch blutige GewaltmaBregeln 
in den bsterreichischen Landen die religióse Bewegung ersticlden.

Die Folgę dieser Verhaltnisse war des Reiches fortdauernde Unsicherheit 
im Innern, zunehmende Ohnmacht nach auBen. Damals begann jene Reihenfolge 
schmerzlicher Beraubungen, fiir die es erst vor vierzig Jahren dem deutschen 
Schwerte gelang, die spate Siihne zu erringen. Wenn wir heute aus gehobener 
Seele auf jene Jahrhunderte schmachvoller Schwache zuruckblicken, so konnen 



Politische uinl religióse Znstilnde 3

wir im BewuBtsein der endlich gewonnenen Einheit und Macht mit ruhigerem 
Gemiite auch der Segnungen gedenken, die trotz immer traurigeren Verfalles 
Gesamtdeutschlands doch auch jene Zeit gerade durch die Reformation und die 
lland in Hand mit ihr entwickelte Ftirstengewalt gewann. Die Pflege der geisti- 
gen Jnteressen, von den habsburgischen Kaisern preisgegeben, fand ihre Zu- 
flucht in den zahlreichen kleineren Mittelpunkten der Einzelgebiete, sowohl in 
den Residenzen der Fiirsten, ais in den noch immer durch Handel und Gewerbe 
bluhenden Reichstadten. Die Furstenmacht hat in Deutschland die geistige Be- 
wegung nicht hervorgerufen noch weiter gefuhrt, aber sie hat zum grofiten Teile 
sie richtig gewiirdigt und dann auch eifrig gefórdert.

Schon an Sicherheit gewann der innere Zustand Deutschlands durch Festi- 
gung dei’ ortlichen Ilerrschaft in den einzelnen Landem. Allerdings war die 
erste Halfte des 16. Jahrhunderts immer noch erfullt von schweren Kampfen. 
Nicht bloB der Bauernkrieg mit seinem furchtbaren Elend und seiner entsetz- 
lichen 1 nterdruckung, auch die Gegensatze zwischen den Anhangern der neuen 
Lehre und dem Kaiser, die ebenfalls erst auf dem Schlachtfelde ausgetragen 
werden muBten, hemmten lur langere Zeit stetige Entfaltung friedlicher Kultur. 
Welche GeiBel aber die mit aufierster Roheit geftihrten Kriege waren, welch bos- 
artige Untaten besonders durch die spanischen Truppen Karls V. verubt wurden, 
davon wimmelt es an Zeugnissen in den Berichten jener Zeit. Wir wollen nur 
an die unbefangenen Schilderungen Sastrows erinnern, dereń ktihler Ton uns 
beweist, wie man damals das Ungeheuerlichste fast ais selbstverstandlich be- 
trachtete.1) Erst nach dem schmalkaldischen Kriege und mit dem Augsburger 
Religionsfrieden (1555) fangt Deutschland an aufzuatmen, sich von den Wirrsalen 
des Kampfes zu erholen. Von da konnen wir eine stets steigende Zunahme 
der offentlichen Sicherheit gewahren, obwohl es auch jetzt nicht ganz an Wege- 
lagerern und Stegreifrittern aller Art fehlte. Hans von Schweinichen weiB auf 
den verworrenen Irrfahrten mit seinem Herrn, Herzog Heinrich XI. von Lieg- 
nitz, Iiberall von wohlgebauten Schlbssern mit Wall und Graben zu erzahlen, 
auf denen die Besitzer eine Anzahl Soldaten halten „wegen der Einfalle11.2) 
Er selbst, der leichtlebige Junker, lehnt zwar gelegentlich die Einladung zur 
Teilnahme an einem Cberfall auf der LandstraBe ab, drtickt aber ein Auge dabei 
zu und gestattet stillschweigend, daB seine beiden Knechte sich daran beteiligen.3) 
Auch sonst hat er von solchen Streichen zu berichten, ohne daB ihm ein 
starkes Bedenken karne.1) Selbst ein Ftirst des Reiches, Herzog Friedrich 
von Wurttemberg, muB sich noch 1592 auf seiner Reise nach England in Ost- 
friesland gegen einen Uberfall von Freibeutern verteidigen und erlangt nur durch 
Vorweisen eines Geleitsbriefes des Landgrafen von Hessen seine Freiheit.5) Trotz 
solcher vereinzelter Falle verbreiteten sich doch in der zweiten Halfte des Jahr
hunderts Recht und Ordnung im Lande, und erfreute sich Deutschland vom 
Augsburger Religionsfrieden bis zum Ausbruch des DreiBigjahrigen Krieges eines 
hohen Zustandes von Gedeihen, der sich in Entfaltung eines glanzenden Kultur- 
lebens aussprach. Zeugnis dessen ist vor allem die Baukunst: denn abgesehen 
von vereinzelten frtiheren Werk en beginnt die Bautatigkeit der Renaissance in 
Deutschland erst gegen 1550 und wahrt in reichei’ Mannigfaltigkeit fort bis zu

1) Bartholomiii Sastrowen Herkommen, Geburt und Lauf seincs ganzen Lebens, lierausg. 
v. Jlolinike. (G-reifswald, 1823. 3 Bde.) II. 14, 32, 33, 34 ete.

2) Ilans v. Seliweinichens Selbstbiographie, ed. Biisohing (Breslau 1830, ff. 3 Bde.) I. 247.
8) Hans v. Schweinichen, I. 249.
4) Ebd. I. 270.
5) Herzog Friedrich von Wiirttembergs Baclenfahrt, besclir. von Ratligeb, „durch 31. Er- 

hardum Cellium, poetischen und historiselien Professoren bei Ilocher Schul zu Tubingen“ ediert 
(Tub. 1604) BI. 6.
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jenem unseligen Kriege, in dessen Verlaufe und unter dessen traurigen Folge- 
erscheinungen sie langsam erlischt, wie eine Flamme ohne Nahrung.

Ais in der abendlandischen Welt sich das Sehnen nach Befreiung von 
mittelalterlichem Geistesdruck machtig zu regen begann, war es die wieder- 
entdeckte Herrlichkeit des klassischen Altertums, in der der erwachende Geist 
sein Verjiingungsbad fand. Ein wunderbarer Lenzeshauch weht durch die ganze 
Zeit, ein Friihling erbluht mit aller seiner Ftille, wenn auch mit verheerenden 
Sturmen. Ali dies gewaltige Ringen und Regen laBt sich im letzten Grunde 
darauf zuruckfiihren, daB das Indkiduum sein Recht, seinen Anspruch auf Frei- 
heit des Denkens und Empfindens geltend machte. Daher wurde das Auftreten 
des Humanismus zugleich das Zeichen zum Kampf gegen die Allgewalt der 
Kirche. In Italien, wo dieser Kriegszug seine Teilnehmer aus allen Klassen der 
Gesellschaft erhielt, wo das Banner der freien Wissenschaft nicht bloB biirger- 
liche Gelehrte, sondern den Adel, die Ftirsten, den Statthalter Christi um sich 
versammelte, gewann die literarische Bewegung einen iiberwiegend formalen, zu
gleich aber in sittlicher und religióser Hinsicht einen mehr zerstorenden ais auf- 
bauenden Charakter. In Eleganz der Form, in Anmut, durchsichtiger Klarheit 
der Rede mit den Alten zu wetteifern, war das erste Ziel. Zugleich aber fullten 
die antiken Anschauungen, denen man sich im naiven Glauben, das Werk der 
rómischenVorfahren in gleichem Geiste fortsetzen zu konnen, unbekummert hingab, 
die Geister auf religiósem Gebiet mit fressendem Skeptizismus, dem durch die Silten- 
losigkeit der hochsten kirchlichen Wurdentrager Nahrung gegeben wurde.1) Es 
entstand eine Frivolitat der Gesinnung, die in einer Literatur von unglaublicher 
Ziigellosigkeit ihren Ausdruck gefunden hat. Nicht bloB Poggio, Beccadelli, Filelfo 
und unzahlige andere, selbst ein Papst — Pius II., Aneas Sykius — steht in den 
Reihen der Spotter.* 2) So verlief in Italien die mit hoher Begeisterung begonnene 
humanistische Bewegung zum Teil in einem verpesteten Sumpf, und man muB 
dem gegeniiber die ganze Herrlichkeit der bildenden Kiinste sich vor Augen stellen, 
um das GroBe und Schbne der neuen Richtung ungestort zu empfinden.

1) Sastrows Ausdruck, die rómisohen Pralaten hielten ihre Keusclilieit wie der Hund die 
Fasteri, ist bekanntlich keine Ubertreibung. B. Sastrows Leben a. a. O. I. 345.

2) Ubcr diese Yerhaltnisse vgl. G. Voigt, die Wiederbelebung des klassischen Altertums 
(Berlin 1859) S. 459 ff.

Anders in Deutschland. Viel spater kommt hier die Bewegung zum Aus
druck, angeregt und vermittelt durch Italien. Aber sie fallt mit der Erfindung 
der Buchdruckerkunst zusammen, und durch diesen grofien Fortschritt hebt 
Deutschland das Privilegium der Bildung fur die vornehmen, begiiterten Stande 
auf und teilt das lebendige Wort des Geistes, den Strom antiker Weisheit und 
Schonheit allen ohne Unterschied mit. Aus dem Burger- und Bauernstande 
drangen sich die Jiinglinge aller Orten zu den Wissenscliaften; zahlreiche Schulen 
entstehen, und die kaum noch eben Schtiler waren, ergreifen mit Eifer das 
Lehramt. und verbreiten den Geist der Alten an Tausende. Bis ins fernste Alpen- 
tal dringt die Kunde von der wiederentdeckten Wissenschaft und treibt den 
armen Hirtenbuben Thomas Platter zur Wanderung in die unbekannte Ferne, um 
auf mtihsakollem Wege durch Deutschland ais arg geplagter fahrender Schiller 
sich die Kenntnis der Alten zu erwerben. Nicht ohne Riihrung liest man in 
seiner Lebensbeschreibung, wie er mit seinem Gefahrten durch Schwaben, Franken 
und Thuringen bis nach Breslau und nach Polen hinein „den Schulen nachzieht", 
wie er Hunger und Frost, Krankheit und Elend erduldet und dabei noch fur den 
ubermiitigen Begleiter betteln, gelegentlich mit Lebensgefahr wohl auch eine 
Gans stehlen muB. Immer halt ihn der Trieb zum Lernen aufrecht. Und spater 
in Basel, wie er sich zu einem Seiler verdingt, um kiimmerlich sein Leben zu 
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fristen, dabei aber die losen Blatter eines ihm geschenkten Plautus beim Seil- 
drehen in den Werg steckt, um wahrend der Arbeit zu lesen, nicht ohne Be- 
sorgnis vor ubler Behandlung seitens des Lehrherrn.1) Kaum minder mtihevoll 
war die Jugend des trefflichen Konrad Pellicanus, der sogar das Hebraische ohne 
alle Anleitung aus einer Handschrift der Propheten erlernte, den, um den Schwach- 
lichen zu schonen, sein Freund Paulus Scriptoris ihm auf den Schultern von 
Mainz nach Ttibingen getragen hatte. Und wie gliicklich ist er, in Ulm eine 
hebraische Grammatik im Besitz eines Beamten zu finden, welche dieser ihm ab- 
zuschreiben gestattet!1 2)

1) Thomas Platter und Felix Platter, herausgegeben von A. Feuchter (Basel 1840) S. 14 
ff. 53 fg.

2) Pellicanus Chronik, vgl. Neujalirsbl. der Ztiricher Stadtbibl. 1871 S. 5.
3) Rankę, Deutsche Gesch. V. 369, wo die wissenschaftliche Bewegung eingehender ge- 

scliildert wird.
4) Des GrafenWolrad von Waldeck Tagebuch wahrend des Reichstags zu Augsburg 1548, 

herausg. von Troll. (Bibl. des lit. Ver. LIK.) S. 129.
») Schweizer Chronik von 1548, Bd. I., BI. 23.

So schwer diese Kenntnisse errungen wurden, so viel harte Arbeit, Ent- 
behrung und Entsagung an ihren Besitz gesetzt werden muBte, so ernst war liun 
die Anwendung des Errungenen. Der tiefe Drang nach Wahrheit, der einen 
Grundzug der deutschen Volksseele bildet, trieb vor allem dazu, die uberlieferten 
Glaubenslehren zu prufen; die moralische Versunkenheit des Klerus, die groben 
MiBbrauche der Kirche, der kurzsichtige Starrsinn Roms gaben den Ausschlag, 
und die Bewegung, aus der sittlichen Tiefe des deutschen Gemiites hervor- 
gegangen, gewann eine Macht, der nichts widerstehen zu konnen schien. Das 
religiose Gefiihl gelangte zu jener Vertiefung, die schon im 14. Jahrhundert von 
den Gottesfreunden am Rhein angestrebt worden war; der Gedanke vollzog seine 
Befreiung, und erst auf diesem Boden erwuchs eine Wissenschaft, die in Wahr
heit solchen Narnen verdiente. Die Theologie hat bald die Geschichtsforschung 
zur Folgę; die Jurisprudenz schlieBt sich daran, und selbst stadtische Obrigkeiten 
fordem diese Studien, wie denn der Rat von Nurnberg 1528 Haloander fur die 
Herausgabe der Pandekten ansehnlich unterstiitzt,3) der Magistrat von Augs
burg 1548 eine Anzahl griechischer Manuskripte von Korfu um tausend Gold- 
gulden ankauft.4) Ganz neu wird auch die Medizin begriindet, seit Vesal 1543 
in Basel zum erstenmal ein Werk iiber die Anatomie des menschlichen Korpers 
herausgibt, Konrad Gessner bald darauf in Ztirich seine Zoologie veroffentlicht. 
Ebenso bricht Georg Agricola in der Mineralkunde, Mercator durch seine Karten 
fur die Erdkunde, Kopernikus endlich und nach ihm Kepler auch lur die Er- 
forschung des Weltalls eine neue Bahn. In der ganzen Welt erreicht schon da- 
mals die deutsche Wissenschaft hohen Ruhm, also daB, wie Stumpfif in seiner 
Schweizer Chronik sagt, “) „die Teutschen mit hochgelehrten Leuten andere 
Nationen ubertreffen". Nur der groBen Tat der Reformation verdanken wir eine 
moderne Wissenschaft, verdanken wir die Verliefung des geistigen, die Lauterung 
des sittlichen Lebens. Wohin dagegen die romanischen Volker durch ihr Ab- 
lehnen der reformatorischen Bewegung gekommen sind, das tritt heute immer 
noch klar zutage.

Aber neben der wissenschaftlichen Literatur erwacht eine volkstumliche 
Dichtung, die in der durch Luthers Bibelilbersetzung kraftvoll ausgebildeten 
Muttersprache ihren Ausdruck zu schaffen sucht. Allerdings kommt es nicht so 
bald zu Meisterschbpfungen, bei denen Inhalt und Form auf gleicher Hohe 
standen. Selbst bei den begabtesten Geistern der Zeit fuhlt man ein muhsames 
Ringen mit der Sprache, die noch hart und ungelenk ist und aller Geschmeidig- 
keit entbehrt. Und wo ein geistvoller Sprachkunstler wie Fischart seiner un- 
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gebundenen Laune in clen kiihnsten Wortbildungen den Ztigel schieBen laBt, 
konnen wir zwar wohl die sprudelnde Ftille der Erfindung bestaunen, allein 
das Verzwickte, Barocke, Uberladene seines Stils, manchen spateren Ausschwei- 
fungen unsrer Renaissance-Architektur nicht unahnlich, laBt uns nirgend zu einem 
reinen Genusse kommen.

Aber noch tiefer liegen die Griinde, die eine volle Bliite der Poesie ver- 
hindern. Das Pathos, welches die ganze Zeit bewegt, richtet sich nicht auf 
poetisches Erfassen, sondern auf verstandiges Begreifen der Wirklichkeit. Durch 
die groBe Erfindung der Buchdruckerkunst war plotzlich der Nation ein uniiber- 
sehbarer Wissensstoff zugefiihrt worden. Die Literatur des klassischen Altertums 
stand dabei in erster Linie; der durch den Humanismus geweckte Drang nach 
Erkenntnis des Menschen und der Natur machte sich, wie wir eben sahen, in 
einer wissenschaftlichen Tatigkeit Luft, die alle Zweige des Erkennens umfaBte, 
am meisten aber auf religibsem Gebiet zu freier Forschung hindrangte. So 
kam es, daB der Trieb nach Erkenntnis und Belehrung alles beherrschte, und 
daB selbst die Poesie in diesen Dienst hineingezogen wurde. Das Didaktische 
und Moralische iiberwiegt daher und verbindet sich mit einer stark ausgesprochenen 
polemischen Richtung, die in den Kampfen fur und gegen die Reformation zum 
scharfsten Ausdruck kam. Die derbe Sitte der Zeit begunstigte dabei eine 
Heftigkeit, ja selbst Rolieit des Ausdrucks, die in einer ganzen grobianischen 
Literatur sich Luft machte. Wir verstehen diese Richtung des damaligen Geistes- 
lebens, welcher selbst die heiworragendsten Manner ihren Tribut zollten, vollig 
nur dann, wenn wir uns der allgemeinen Ungeschlachtheit der Sitten erinnern, 
die sich in allen Standen gleichmaBig erkennen laBt. Entscheidencl war es, daB 
auch in den hoheren Kreisen die feine hofische Art der fruheren Zeit ver- 
schwunden war, und daB der Adel ein bedauerliches Beispiel geistiger und 
sittlicher Rolieit gab. Wohl suchten die burgerlichen Kreise durch eine gewisse 
strenge Ehrbarkeit sich von jenen zu unterscheiden, aber daraus gewann das 
Leben keinen poetischen Gehalt, sondern eher eine hausbackene Nuchternheit 
und Philisterhaftigkeit, die sich nirgend so breit machte ais da, wo man eigent- 
lich poetisch sein wollte, im Meistersang. Hier finden wir den letzten Auslaufer 
mittelalterlichen Dichtung, aber aus dem ritterlich Schwungvollen in spieBbiirger- 
liche Trockenheit iibertragen, die sich in ihrer handwerklichen Verschnorkelung 
besonders poetisch diinkt.

Man darf sagen, daB fast in der ganzen deutsehen Dichtung der Zeit, mit 
alleiniger Ausnahme des Volksliedes und des Kirchenliedes, nicht das Gemtit 
dichtet, sondern der Yerstand reimt, nicht der Ausdruck der Empfindung und die 
frei geborene Schonheit, sondern nur irgend eine lehrhafte, moralische oder auch 
polemische Absicht das Ziel dieser Poesie bildet. Man muB nur die unter den 
Auspizien Kaiser Maximilians I. erschienenen Prachtwerke des Teuerdank und des 
Weiskunig lesen, um zu erkennen, wie nuchterne Allegorie sich gespreizt und 
seelenlos in die Form des Ritterromans ergossen hat. Wie hoch steht bei diesen 
Werken der Anteil der bildenden Kunst in den trefflichen lllustrationen iiber der 
schalen Breitspurigkeit des Textes!

Weit glucklicher bewegt sich die Zeit in jenen Schwanken und derb 
satirischen Dichtungen, wie Sebastian Brandts Narrenschiff, Thomas Murners 
Narrenbeschwórung, Geuchmatt, Schelmenzunft, in Rollenhagens Froschmeuseler, 
namentlich aber in Fischarts Werken, wo wir trotz vielfach ungeschlachter 
Derbheit der Form, trotz zotiger und knotiger HaBlichkeit durch den scharfen 
Blick fiir die AuBerungen des Lebens. durch die satirische Kraft in der Schilde- 
rung und Bekampfung menschlicher Torheiten, Gebrechen und Laster gefesselt 
werden. Hier sieht man, wie in dieser von leidenschaftlichen Kampfen und 
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Gegensatzen erfullten Zeit der Mensch und sein Gebaren ausschlieBlich den Gegen- 
stand der Darstellung bildet und sein Bild mit einer Beobachtungsgabe von un- 
erschopflichem Reichtum vor uns entrollt wird. Wir begreifen, daB diese ge- 
harnischte Zeit keine Mufie fand fiir den zarten Ausdruck lyrischer Stimmungen, 
fiir das schwarmerische Sichversenken in die Schonheiten der Natur, die in der 
Ritterdichtung des Mittelalters sich so anmutvoll ausspricht. Wir begreifen ferner, 
daB Deutschland keine Dichtung hervorbringen konnte wie Ariosts rasender 
Roland, in welchem der Sybaritismus der feinsten Kultur italienischer Renaissance 
sich zu bezaubernder Uppigkeit entfaltet.

Und cloch sollte es auch dieser Zeit nicht ganz an echten Bliiten deutscher 
Dichtung fehlen. Nicht bloB das Kirchenlied, von dem grofien Reformator und 
seinen Nachfolgern mit Eifer gepflegt, dringt erquickend in alle Kreise des Lebens; 
nicht blofi die Volksdichtung ergiefit sich mit breitem Strom in unzahligen Liedern, 
oft derb, ja roh im Ausdruck, aber voll gesunder, urwuchsiger Kraft: auch die 
dramalische Poesie nimmt einen frischen Anlauf und weifi ihren kernigen Inhalt 
in freiem Zuge zu gestalten. An der Schwelle der Epoche steht der treuherzige 
Hans Sachs mit seinen zu wenig gekannten und gewiirdigten Werken, in denen 
die deutsche Yolksnatur mit unerschópflicher Fulle sich offenbart. Ihren Ab- 
schluB bildet Herzog Heinrich Julius von Braunschweig, einer der trefflichsten 
Fiirsten der Zeit, mit seinen Schauspielen, ’) in denen offenbar Blick und frische 
Auffassung des Lebens mit einem freien Humor sich verbinden. Selbst den 
Volksdialekt weifi er schon mit Erfolg fiir einzelne Personen charakteristisch zu 
verwerten. So quillt in tausend Bachen ein reiches nationales Leben, das sich 
in einer Literatur voll originaler Triebkraft, wenn auch ohne die Eleganz und 
Formenanmut des Siidens, Bahn bricht.1 2)

1) Die Scliauspiele des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig, lierausg. von Holland. 
(Bibl. des lit. Ver. XXXVI.)

2) Eine trefflicho Gharakteristik der deutschen Poesie jener Zeit in C. Gruueisens Niklas 
Manuel (Stuttgart 1837) S. 33—50. Vgl. auoli in grofierem Umfange das Einleitungskapitel 
zu C. Lemckes Geschichte der deutschen Dichtung (Leipzig 1871). Sodann ganz besonders die 
gediegene, von kunstlerisohem Geiste getrageneDarstellung im dritten Buch von O. Roąuettes 
Geschichtc der deutschen Dichtung von den altesten Denkmalern bis auf die Neuzeit. III. Aufl. 
S. 169-280. (Stuttgart 1879.)

3) F. Leitschuh, Albrecht Diirers Tagebuch, Leipzig 1884, S. 82.

So unleugbar der Einflufi der Reformation auf die literarische, wissen- 
schaftliche und dichterische Bewegung war, so liat man oft ihr Auftreten ais 
verderblich fiir die bildenden Kunste bezeichnet. Bei genauerem Untersuchen 
ergibt sich jedoch bald, daB diese Anschauung eine oberflachliche ist. Z war der 
kirchlichen Kunst tat die neue Lehre zunachst erheblichen Abbruch, nicht bloB 
weil sie der Darstellung einen grofien Teil ihres Stoffgebietes entzog, sondern 
weil sie grundsatzlich die Gottesverehrung verinnerlichen, den Kultus von aufieren 
Zeichen und Symbolen befreien wollte. Dafi aber grundsatzlich die reformatorische 
Geistesrichtung dem kiinstlerischen Schaffen auch auf religiosem Gebiet nicht 
feindlich war, beweist vor allem Diirer, dessen begeisterte Verehrung fiir den 
kiihnen Reformator einen so schónen Ausdruck in der bekannten Stelle seines 
niederlandischen Reisetagebuchs gefunden hat,3) und der in seinen zahlreichen 
biblischen Darstellungen, nicht am wenigsten in den Bildern aus dem Leben der 
Maria, dem religiósen Gefiihl einen ergreifenden und tiefgewaltigen Ausdruck 
zu geben wuBte. Nicht weniger bezeugen die Altarbilder, mit denen Luthers 
Freund Lukas Granach die Stadtkirchen zu Wittenberg und zu Weimar ge- 
schmuckt hat, dafi die Reformation einer bedeutsamen kirchlichen Kunst nicht 
im Wege stand; denn diese grofiartigen Werke sind vollig im reformatorischen 
Geiste gedacht und ausgefiihrt. Vergessen wir dabei nicht, daB die ganze Kunst 
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der Renaissance in erster Linie eine profane ist, daB sie vor allem das wirkliche 
Leben zu verschonern, zu verherrlichen sucht, und daB sie, selbst wo sie kirch- 
liche Stoffe zugrunde legt, ais letztes Ziel doch stets die verklarte Menschen- 
gestalt, den Glanz und die Schonheit des irdischen Lebens im Auge behalt. 
Diese Richtung hat die Reformation nicht hervorgerufen, eh er sie durch Vertiefung 
des religiosen Lebens etwas eingeschrankt; andererseits aber zugleich fordernd 
auf die Kunst eingewirkt, indem sie das Heilige scharfer vom Profanen trennte 
und den Zug zur Lebenswahrheit und Weltwirklichkeit in grbBerer Reinheit her- 
vortreten lieB.

Am wenigsten waren die deutschen Reformatoren der Kunst irgendwie 
abgeneigt. Luther, mit scharfem Geistesauge in das Herz der Dinge schauend, 
hegte einen warmen Sinn fur alles Schbne. Seine Freude an der Musik, die 
seibstschbpferische Forderung des Kirchenliedes und Gemeindegesanges verbindet 
sich bei ihm mit klarer Einsicht in das Schaffen der bildenden Kiinste, vor allem 
der Malerei. Er „achtet es nicht ftir bose11, gute Gemalde mit begleitenden 
Spruchen in Stuben und Kammern zu malen; ja er wunscht einmal, daB „alle 
lurnehmliche Geschichten der ganzen Biblia in ein Btichlein gemalt werden, das 
dann eine wahre Laienbibel ware11.1) Von Diirer weiB er zu erzahlen, dieser 
habe zu auBern gepflegt, „er hatte keine Lust an Bildern, die mit viel Farben 
gemalet, sondern die da aufs einfaltigste und fein schlicht gemacht waren'1.1 2) 
Aber auch fiir die italienische Malerei hat er einen offenen Blick, da er riihmt, 
„wie geschickt und sinnreich die welschen Maler seien, denn sie konnten der 
Natur so meisterlich und eigenllich nachfolgen, daB sie nicht allein die rechte 
natiirliche Farbę und Gestalt geben, sondern auch die Gebarde, ais lebten und 
bewegten sie sich11. Und er setzt hinzu: „Flandern folget und ahmet ihnen et- 
licher MaBen nach, denn die Niederlander, sonderlich die Flaminger, sind ver- 
schmilzte und listige Kopfe11.3) Auch Melanchthon, der bei seinem Aufenthalt 
in Nurnberg befreundet mit Diirer wurde, gibt in seinen Schriften, namentlich 
in den Briefen, wiederholt Zeugnis von einem lebendigen Interesse am kunst- 
lerischen Schaffen. An mehreren Stellen aufiert er sich iiber den „berubmten 
Maler und vortrefflichen Mann11 in einer Weise, die auf intimeren Gedanken- 
austausch schliefien laBt. Diirer habe, so berichtet er ziemlich tibereinstimmend 
mit jenem Ausspruch Luthers, sich dahin ausgelassen, daB er ais Jiingling die 
bunten, farbenreichen Gemalde, die phantastischen und ungeheuren Gestalten 
geliebt; in reiferen Jahren sei er davon abgekommen und habe die Natur ais 
seine Lehrmeisterin erkannt, sehe nun aber, wie schwer sie zu erreichen sei11.4) 
Auch spricht Melanchthon selbst ein treffendes Urteil iiber Diirer aus, wenn er 
sagt, seine Werke seien „alle groBartig und glanzend, aber die spateren seien 
weniger herb und gleichsam milder11.5)

1) Luthers sam tliche Werke. Erlanger Ausg. 63. 391 fg.
2) Ebenda, 62, 348.
3) Ebenda, 62, 338.
4) Melanchthon Epist. passim in Strobels Miscellaneen (Nurnberg 1781) VI. 210 fg.

Melanchthon Epist. passim in Strobels Miscellaneen (Nurnberg 1781) A I. 210 fg. „Dure- 
rianae picturae grandes et splendidae omnes, sed posteriores minus regidae et guasi blandiores.u

Auffallend ist dagegen, wie wenig die literarische und wissenschaftliche 
Bewegung bei den Humanisten sich um die bildenden Kiinste kiimmert. Wahrend 
die italienische Literatur erfiillt ist mit Zeugnissen davon, mit welch regem 
Interesse und lebendigem Verstandnis die Kreise der Gebildeten, namentlich auch 
die literarischen Wortfuhrer die Kunst betrachten, suchen wir in der gesamten 
reicben humanistischen Literatur Deutschlands vergeblich nach bedeutsameren 
AuBerungen verwandter Art. Hier fiihlt man so recht den Gegensatz des italie- 
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nischen zum deutschen Humanismus. Dort, wo die Fiille sinnlicher Anschauung, 
wo der im ganzen Volke verbreitete Schónheitssinn die gianzvolle Wiederbelebung 
des klassischen Altertums auch nach der kiinstlerischen Seite machtig hervor- 
treibt, ist es allgemeines Bedtirfnis, an der Welt von neuen Schopfungen liocbster 
Schbnheit teilzunehmen. In Deutschland gewinnt der Humanismus teils ein 
polemisches, teils ein abstrakt gelehrtes Geprage. Die ernsten Kampfe, aus denen 
die Geistestat der Reformation und die Begriindung der modernen Wissenschaft 
geboren ward, lieBen der Phantasie kaum Zeit fiir das harmlose Spiel mit schonen 
Forrnen. Wurde ja die Kunst selbst aufs nachdriicklichste ais Verbiindete mit 
in den Kanipf liineingezogen: haben doch Meister wie Niklas Manuel, Hans 
Holbein, Lukas Granach (um nur einige der hervorragenderen zu nennen) die 
Waffen der kiinstlerischen Satire gegen das Papsttum geschwungen. Aber alles 
dies wurzelt in Interessen, welche auBerhalb der Sphare der reinen Kunst liegen. 
In einer Epoche und einem Lande, wo alles Partei nehmen niufite in den er- 
schiitternden Kampfen, aus denen eine neue Zeit hervorgehen sollte, fand die 
Kunst ais solche kaum eine Statte.

Prtift man die Schriften der deutschen Humanisten, so ist man erstaunt 
iiber die diirftige Ausbeute, die sie fiir kiinstlerische Anschauungen gewahren. 
Wohl steht Erasmus von Rotterdam in nahen Beziehungen zu Holbein, und 
die Zeichnungen, welche dieser fiir das „Lob der Narrheil11 geliefert, sind ein 
anziehendes Denkmal dieses Verhaltnisses. Auch wissen wir ja, dali der be- 
riihmte Gelehrte den jungen Kiinstler, ais dieser sich nach England aufmachte, 
an seinen Freund Thomas Morus empfohlen hat. In einem andern Empfehlungs- 
brief an Petrus Agidius in Antwerpen nennt er Holbein „einen ausgezeichneten 
Kiinstler11, der sein Bildnis gemalt habe und nun nach England gehe, um einige 
Goldstiicke zusammenzuscharren: denn „hier frieren die Kiinste11, setzt er liinzu. 
DaB aber Erasmus tieferen Anteil am kiinstlerischen Schaffen genommen hatte, 
steht nicht zu vermuten. Ihm kommt es hauptsachlich darauf an, sein Portrat 
durch treffliche Kiinstler auf die Nachwelt zu bringen, und das ist auch der 
Punkt, um welchen sich in seinen Briefen an Willibald Pirckheimer die Be
ziehungen auf Diirer drehen. So schreibt er: „Ich wiinsche unserem Diirer von 
Herzen Gliick. Er ist ein wiirdiger Kiinstler, der nie sterben wird. In Briissel 
hatte er angefangen, mich zu malen: hatte er es doch vollendet!“ Ł) Wiederholt 
kommt er auf diesen Wunsch zuriick: „Von Diirer mochte ich gemalt sein, wie 
sollte ich s nicht wiinschen von solchem Kiinstler?112) Wiederholt nennt er ihn 
einen Apelles oder den „Ersten in der Kunst des Apelles11, tragt seinem Freunde 
GriiBe an ihn auf.3) Ais ihm endlich sein dringend nahe gelegter Wunsch er- 
fiillt wird, ist er voll Dank: „ich tiberlege, wie ich Diirer meinen Dank bezeugen 
soli: wiirdig ist er unsterblichen Andenkens11.4) Aber wie wenig das Wirken 
des groBen Kiinstlers den grofien Egoisten innerlich beriihrte, offenbart sich in 
den kurzeń kalten Worten, die er bei der Nachricht von dessen Tode ausspricht: 
„Wozu soli man Diirers Tod beklagen, da wir alle sterblich sind? Seine Grab- 
schrift ist ihm in meinem Buche bereitet11.5) — Damit ist Diirer fiir ihn abgetan.

Bei dieser oberflachlichen, mehr aus Eitelkeit und Ruhmsucht zusammen- 
gewebten Beziehung zu der Kunst des groBen Meisters nimmt es dann nicht 
wunder, daB wir auch in den iibrigen Schriften des berfihmten Gelehrten Hin- 
weisen auf die Kunst fast gar nicht begegnen. So lindet man in den Kolloquien,

x) Desid. Erasmi Rot. epistolae. (Lugd. Bat. 1706) p. 721 B.
2) Ibid. p. 847 I). E.
3) Ibid. p. 848, 887 E.
4) Ibicl. p. 944 E.
B) Erasmi Ep. p. 1075 E.
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wo doch die verschiedensten menschlichen Verhaltnisse und Tatigkeiten bertihrt 
werden, keine Spur einer Beziehung auf bildende Kunst. In seinem ..Lob der 
Narrheit11, wo man dergleichen noch eher erwarten sollte, charakterisiert er z. B. 
die verschiedenen Nationen: „Die Briten rtihmen sich, sagt er, ihrer Musik, *) die 
Franzosen brusten sich ais an der Spitze der Zivilisation stehend,* 2) die Pariser 
sind stolz auf ihre theologische Wissenschaft, die Italiener ragen hervor durch 
ihre schone Literatur und Beredsamkeit“. DaB die Italiener schon damals Ktinst- 
ler besafien, dereń Werke die Bewunderung aller Zeiten sein werden, wahrend 
ihre Literatur aus jener Epoche fast nur noch von Gelehrten gelesen wird, kommt 
ihm nicht von fern in den Sinn. Ais bloBe Phrase ist die Erwahnung von 
Apelles und Zeuxis anzusehen;3) auch bei Aufzahlung der „artium professores11 
kennt er nur „Schauspieler, Sanger, Redner, Dichterl;, keinen Baumeister, Maler, 
Bildhauer.4) Keine Frage: Erasmus steht in Wiirdigung der bildenden Ktinstler 
noch ganz auf dem Standpunkt des germanischen Mittelalters, das diese Kreise 
einfach ais handwerkliche betrachtete. DaB Italien schon lange den einzelnen 
hervorragenden Architekten, Bildhauer, Maler ais freien Ktinstler betrachtete: 
dafi auch in Deutschland Manner wie Holbein, Diirer und andere eben dabei 
waren, die engen Zunftschranken des friiheren Kunstbetriebes glanzcoll zu 
durchbrechen, und aus geistlosem Handwerksschlendrian die Malerei zur geist- 
uncl seelenvollen Kunst zu erheben, davon hat Erasmus keine Ahnung. Auch 
wo er gelegentlich in seinen Briefen einer rhetorischen Wendung zuliebe von der 
Kunst redet, tut er es wie der Blinde von der Farbę. Was er z. B. in einem 
Briefe an Budaus5) von der Bedeutung der Schatten in der Malerei sagt, ist 
ebenso flach und phrasenhaft, wie die Aufierung tiber den Wert des harteren 
Materials in der Bildhauerei in einem Briefe an Leo X.6 7) Wie viel wahrer, 
frischer, anteilvoller sind die gescheiten Worte, welche wir bei Luther und 
Melanchthon fanden 1

1) Erasm. Stult. laus. Basil. 1676 p. 102. Dies Lob der engliselien Musikbegabung klingt 
uns heute solu- wundcrlieh.

2) Wórtlich: „morum eivilitatem sibi sumunt."
3) Ibid. p. 109.
4 Ibid. pag. 101.
») Epistolae p. 173 E.
6) Ibid p. 150 B.
7) Campes Reliąuien S. 162 ff.
8) Campes Rei. S. 15, 16, 17, 19, 23 etc.

Einnaheres, menschlich innigeres Verhaltnis ist das, in welchem Pirckheimer 
zu Diirer steht. In dem Briefe an Johann Tscherte, ’) in welchem er den Tod 
Diirers beklagt und Frau Agnes beschuldigt, durch ihr keifendes argwohnisches 
Wesen sein Leben verbittert und verkurzt zu haben, sagt er: „Ich hab wahrlich 
an Albrechten der besten Freunde einen, so ich auf Erden gehabt, verloren, und 
dauert mich nichts hoher, denn dafi er so eines hartseligen Todes verstorben 
ist“. In Diirers Briefen von Venedig, die zweiundzwanzig Jahre frtiher an Pirck
heimer gerichtet wurden, sehen wir das freundschaftliche Verhaltnis schon fest 
begriindet; aber auch hier sind es nicht kunstlerische Dinge, die verhandelt 
werden, obwohl Diirer manches derart berichtet und besonders von seinen Ar- 
beiten erzahlt. Pirckheimers Interesse ist mehr auf andere Sachen gestellt: der 
Freund muB ihm allerlei Auftrage besorgen: venezianische Glaser, Ringe mit 
Edelsteinen, Teppiche. Kranichfedern auf das Barett zu stecken, soli er ihm 
kaufen, auch sich erkundigen, ob nicht neue Ausgaben griechischer Autoren er- 
schienen sind.s) DaB Pirckheimer auch mit dem Freunde sich in Disputationen 
tiber Kunst einliefi, wobei er Dinge vorbrachte, die der Maler ais undarstellbar 
bezeichnen und zuriickweisen muBte, ersehen wir aus einem Worte Melanchthons, 
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der dabei bemerkt: dies erinnere ihn an einen Tiibinger Doktor, welcher seinen 
Zuhbrern die Transsubstantiation mit Kreide an die Tafel zu zeichnen gepflegt 
habe.1) Pirckheimers Kunstverstandnis ist also sicherlich weder selir fein noch 
besonders tief gewesen; aber eine lebendige Freude an kunstlerischen Schbpfungen 
muB er doch gehabt haben, sonst schriebe Albrecht Diirer nicht an ihn von 
Venedig aus, nach Vollendung seines Altarbildes:„Item wist daz mein tafel 
sagt sy wolt ein Dukaten drum geben daz irs secht sy sey gut vnd schon von 
Farben“. Dennoch ging diese Teilnahme bei dem reichen Patrizier nicht so weit, 
daB sie sich zu wirklicher Kunstliebe gesteigert hatte. Wohl lieB er sich’s ge- 
fallen, daB sein Freund ihm allerlei arbeitete und gar auch schenkte; aber kein 
einzigp.s bedeutenderes Gemalde scheint er je bei ihm bestellt zu haben, und 
sein NachlaB enthalt wohl antike Munzen, Bronzen und ahnliche plastische 
Gegenstande, aber keine Schopfung neuerer Kunst, kein Hauptwerk des groBen 
Meisters, der ihn durch seine treue Anhanglichkeit ehrte.s)

Tatigeren Anteil an den Schopfungen der bildenden Kunst nahm ohne 
Frage der gelehrte Peutinger in Augsburg, dem fur Kaiser Maximilian die 
Vermittelung in dessen verschiedenen literarisch-artistischen Unternehmungen 
bei den dortigen Kiinstlern oblag.

Am meisten Interesse an den Werken der bildenden Kunst bezeugt ohne 
Zweifel Wimpheling, der in seinem 1505 in StraBburg erschienenen „Epitome 
rerum Germanicarum“ mit seltenem Eifer die Vorziige der Deutsehen schildert. 
Der Zweck seines Buches ist ilberhaupt, wie er in der Vorrede betont, ein 
patriotischer: er will den Deutsehen die Kenntnis ihrer Geschichte und Alter- 
tumer vermitteln, die Taten ihrer Kaiser, Ruhm, Begabung, Kriege und Siege 
der Nation, sowie ihre Erfindungsgabe in den Kunsten erzahlen, wie er denn 
auch mit zahlreichen historischen Belegen nachweist, daB das ElsaB, daB die 
Stadte StraBburg und Schlettstadt von je her „seit Octavians Zeiten nach 
Suetons Zeugnissen“ von Deutsehen bewohnt worden seien. Wir erfahren, daB 
es dort schon damals manche gab, die sich den Franzosen zuneigten, denen 
dann der patriotische Mann seine deutsche Gesinnung entschieden gegeniiber- 
stellt. So ist es denn auch kein Wunder, wenn er, nachdem er die Erfindung 
der Kanonen und der Buchdruckerkunst durch die Deutsehen geruhmt, im 66. 
und 67. Kapitel von ihrer Architektur, Malerei und Plastik spricht und sie in 
diesen Kunsten allen andern Volkern uberlegen nennt. Bei der Architektur stiitzt 
er sich auf das Zeugnis des Aneas Silvius, der die Deutsehen darin wie in der 
Mathematik allen Nationen voranstehend finde. AuBer zahlreichen anderen Bei- 
spieleil fuhrt er vor allem das Strafiburger Munster und seinen Turrn an, der 
durch sein MaBwerk („caelatura11), seine Statuen und anderen Bildschmuck wohl 
alle ubrigen Gebaude Europas ubertreffe, wie er auch an riesiger Hbhe alles 
uberrage. Angesichts dieses Werkes muBten selbst Skopas, Phidias, Ktesiphon (?), 
Archimedes sich uberwunden erklaren, muBten selbst die Agyptischen Pyramiden 
und der Diantentempel von Ephesus zuriickstehen. In der Malerei aber wurden 
die Bilder Israels des Deutsehen (Alemanni, er meint sicher Israel von Meckenem) 
in ganz Europa begehrt und von den Malern hochgeschatzt. Ebenso sei Martin 
Schon von Kolmar ein so ausgezeichneter Meister gewesen, daB seine gemalten 
Tafeln nach Italien, Spanien, Frankreich, England „und anderen Gegenden der 
Welt“ ausgefiihrt wurden, und daB uberallher die Kiinstler kamen, um seine in 
der Martinskirche und bei den Franziskanern zu Kolmar vorhandenen Bilder zu 
kopieren. Denn nach dem Urteil tuchtiger Maler gebe es in dieser Kunst nichts

1) Strobels Miscellaneen, VI. 212 fg.
2) Campes Reliąnien S. 27.
3) Vgl. hieriiber A. von Eye, Diirers Leben p. 482 fg.
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Eleganteres, nichts Liebenswurdigeres ais seine Werke. Sein Schiller Albrecht 
Diirer aber sei augenblicklich der vorziiglichste Meister, dessen Tafeln von den 
Handlem nach Italien ausgefuhrt wurden, wo sie bei den trefflichsten Kiinstlern 
so hoch angesehen seien, wie die Werke des Parrhasios und Apelles. Auch 
Johannes Hirtz von StraBburg durfe nicht vergessen werden, der zu seiner Zeit 
die vorziiglichen Gemalde geschaffen habe, welche man noch in seiner Vaterstadt 
und an anderen Orten sehe. Endlich zum Lobe der Plastik tibergehend, spricht 
er bezeichnend genug nur von der kunstreichen Tópferei, dereń Erzeugnisse 
wegen ihrer Mannigfaltigkeit und Schonheit sicher selbst „von Koroebus, dem 
Erfinder dieser Kunst“, geriihmt werden wurden. Es ist dies jedenfalls die aus- 
fuhrlichste Erwahnung, welche die deutsche Kunst in der gleichzeitigen Literatur 
gefunden hat.

Aber bei alledem ist es doch auffallend, wie wenig bei den Gelehrten der 
Zeit der bildenden Kunste gedacht wird. Allerdings, dieses geringe Interesse 
an den Werken der bildenden Kunst, welches sich so auffallend von der durch 
alle Stande verbreiteten Teilnahme bei den Italienern unterscheidet, beruht auf 
einem Gegensatze zwischen beiden Nationen, der schon im Mittelalter hervortritt. 
Wohl finden wir schon in friiher Epoche auch in Deutschland allgemeinen Anteil 
an den Schopfungen der kirchlichen Kunst; vornehm und gering, alt und jung, 
Ritter und Burger wetteifert in tatigem Handanlegen bei den grofien Bauunter- 
nehmungen, und es ist nicht vereinzelt, wenn bei dem Bau der Kirche zu 
Walkenried ein Biirger von Goslar den Wagen, auf welchem er eine Fuhre 
Steine herbeigebracht hat, samt den Pferden der Kirche ais Geschenk zuriicklaBt 
und sogar in seinem Eifer noch die Peitsche hinzufugt, um nichts fiir sich zu 
behalten. Doch alle diese Handlungen und tausend ahnliche haben nur einen 
religiosen Beweggrund, keinen kiinstlerischen. Dagegen spricht sieli in Italien 
in den zahlreichen preisenden Kiinstler-Inschriften ein asthetisches Interesse un- 
verkennbar schon im friihen Mittelalter aus. Auch die allgemeine Begeisterung, 
mit der in Florenz die vollendete Altartafel Gimabues]) und in Siena die des 
Duccio* 2) von der ganzen Stadtgenossenschaft und der Klerisei in feierlicher Pro- 
zession aus der Werkstatt des Meisters abgeholt wird, laBt eine erregte Freude 
an der kiinstlerischen Tat nicht verkennen. In Deutschland wiiBten wir nichts 
Ahnliches dagegen aufzufuhren, denn wenn z. B. in Stolles Erfurtischer Ghronik 
von den Feierlichkeiten berichtet wird, mit welchen man dort den GuB der grofien 
Domglocke durch die Priesterschaft einweiht,3) so ist darin wieder nur ein kirch- 
licher Akt zu erkennen. Und wo hatten wir in Deutschland eine Kunstler- 
Inschrift wie jene, welche Guido von Siena auf sein groBes Madonnenbild in 
San Domenico setzte mit dem anziehenden Gestandnis, daB er dies Werk „in 
angenehmen Tagen“ gemalt habe.4) Ganz anders lautet, was wir unsererseits 
etwa gegeniiber zu stellen hatten, jener Klageruf, welchen der wackere Lukas 
Moser von Weil im Jahre 1431 auf seinem Altarschrein in der Kirche zu Tiefen- 
bronn ausstoBt: „Schrie Kunst schrie und klag dich ser. Din begert jęcz Niemen 
mer. So o we“. Wohl diirfen wir darin mehr ais die in allen Zeiten land- 
laufigen Klagen uber kiinstlerische Lebensnot vermuten, wenn wir sehen, daB 
fast hundert Jahre spater kein Geringerer ais Diirer einen ahnlichen Schmerzens- 
schrei von Venedig aus erschallen laBt: „O wie wird mich daheim nach der 
Sunnen frieren; hie bin ich ein Herr, daheim ein Schmarotzer'1.5) Und in einem 

!) Vasari ed. Lemonii. I., 225.
2) Vasari, II., 166. Not. 3.
3) Konr. Stolle, thuring. Erfurt. Cliron. herausg. v. Ilesse (Bibl. d. lit. Ver. XXXII) S. 186.
4) „Me Gruido de Senis diebus depinxit amenis“.
5) Campes Reliąu. S. 30 fg. Neuer Abdruck von A. v. Eye in v. Zahns Jahrbuchern IV.
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Briefe an den Rat zu Niirnberg sagt er ausdriicklich, daB er in dreifiig Jahren 
seiner Vaterstadt mehr umsonst denn um Geld gedient und nicht fur funfhundert 
Gulden Arbeit erhalten habe, wahrend die Herren zu Venedig ihm zweihundert 
Dukaten und spater der Rat zu Antwerpen dreihundert Philippsgulden Jahrgehalt 
geboten habe, wenn er dort bleiben wolle.J) GewiB ein vollgultiger Beweis, wie 
wenig die grofiten deutschen Kiinstler damals auf lohnende Anerkennung rechnen 
konnten. Ja selbst Holbein, obwohl die Stadt Basel ihn ehrenvoll behandelte und 
mit ansehnlichen Auftragen bedachte, zog es vor, minder an die Heimat ge- 
fesselt ais Diirer, reichlicheren Erwerb drauBen in der englischen Fremde zu 
suchen. Wie tief die Kunst in Deutschland damals in handwerldichen Schlendrian 
versunken war, wie schwer es den groBen Meistern werden muBte, sie daraus 
zu befreien und zu hoherer Geltung zu erheben, erkennen wir auch aus dem 
Vertrage, welchen der Magistrat von Schwabach 1507 mit Michael Wohlgemuth 
wegen des Hochaltars in der dortigen Stadlkirche abschloB.2) Der Meister 
muB sich darin verpflichten, „wo die Tafel an einem oder mer Orten ungestalt 
wurd“, so lange daran zu andern, bis sie von einer beiderseits ernannten Kom- 
mission fiir „wolgestalt“ erkannt wird, „wo aber die Tafel dermassen so groBen 
Ungestalt gewinnt, der nit zu andern were, so soli er soliche Tafeln selbs be- 
halten und das gegebene Gelt on Abgang und schaden widergeben“. So hand- 
werklich wurden damals diese Dinge betrieben.

So wenig indes im Anfang dieser Epoche die Ktinstler selbst in den grofien 
Stadten Aufmunterung fanden, so sehr die Unruhen der Zeit und der Kampf der 
Reformation mit ihren Gegnern das allgemeine Interesse aufsogen, so wurden 
doch etwa seit der Mitte des 16. Jahrhunderts die Stadte gerade die Hauptstatten 
der Entwickelung der Renaissance. Sie war einmal in erster Linie die Kunst 
des heitern Lebensgenusses, die Kunst einer in allgemeiner Bildung machtig 
fortschreitenden Zeit; sie war es in Deutschland weit ausschlieBlicher und ent- 
schiedener ais in dem katholisch gebliebenen Italien. Und in der Tat, das Leben 
der deutschen Stadte begunstigte sie nach dieser Seite bald in hervorragender Weise. 
Gerade den Stadten kam die neue Ordnung der Dinge vorzugsweise zugute. Sie 
hatten ihre Selbstandigkeit nicht bloB zu wahren, sondern meistens sogar zu 
steigern gewuBt. Die Gewerbetatigkeit bltihte wie nie zuvor. Die Handwerke, 
fuBend auf der technischen Sicherheit und Gediegenheit, die sie im Mittelalter 
durch die innige Verbindung mit der Architektur gewonnen und durch den 
strengen Zunftverband hewahrt hatten, nahmen teil an dem Aufschwunge der 
Kunste. Die Befreiung des Individuums fiihrte auch hier zu erhóhter Bedeutung 
der selbstandigen Arbeit des Einzelnen. Die Schópfung des Handwerkers, in der 
gotischen Epoche mehr ais jemals der herkommlichen Ubung unterworfen, ge
winnt jetzt das Geprage eigenartiger Kunstlerkraft, selbst auf die nicht immer 
vermiedene Gefahr, ins Wunderliche, Barocke, Kaprizióse auszuarten. Zugleich 
treibt die Entfaltung der Wissenschaft zu einer Menge technischer und mechanischer 
Erfindungen, die freilich bisweilen in kunstliche Spielereien sich verlieren. Nicht 
bloB allerlei Automaten, verwickelte Uhrwerke, Kunstschranke mit tiberraschenden 
Geheimnissen, sondern selbst Probleme wie die Herstellung des Perpetuum mobile 
beschaftigen manchen kunstreichen Meister. Besonders diejenigen Gewerbe, welche 
fiir die prachtige Ausstattung der Wohnung und der Menschengestalt selbst ar- 
beiten, erfreuen sich glilnzender Pflege. So namentlich die Goldschmiedekunst, 
mit der sich Emaillierung und die Arbeit in edlen Steinen verbindet. Kaurn 
bat je eine andere Zeit groBere Uppigkeit in Schmucksachen, kostbaren Geraten

!) Campes Eeliąu. S. 59 ff.
Sleusels neue Miscell. artistisclien Inhalts St. IV., S. 476 fg. 
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und GefaBen, Móbeln und andern Dingen des Hausrates und der Ausstattung 
getrieben.

Hand in Hand mit dieser Entwickelung der Gewerbe gelit die Ausbreitung 
des Handels. Wahrend Frankreich damals im wesentlichen von den Nachbar- 
landern abhangig bleibt, ergreifen die deutschen Stadte mit Tatkraft jede Ge- 
legenheit, ihren Handel nicht bloB nach Italien und iiber Italien hinaus bis zum 
Orient zu erstrecken, sondern sich ebenso durch Frankreich mit dem Mittelmeer 
und durch die Niederlande mit Westindien in Verkehr zu setzen.’) Zugleich 
fand iiber Emden eine Verbindung mit England statt, wahrend iiber Leipzig, 
Breslau und Prag der Verkehr nach dem Norden und Osten, nach RuBland und 
Polen seinen Weg suchte. Augsburg und Nurnberg, daneben auch Ulm bilden 
den Mittelpunkt des stiddeutschen Handels, der bis tief nach Ungarn hinein selbst 
iiber Wien lange Zeit das Ubergewicht behauptet. Jeden sich neu eroffnenden 
Weg weiB der deutsche Handel fiir sich zu erschlieBen und bis gegen das Ende 
dieser Kunstzeit sich in seiner Bedeutung zu behaupten. Oftmals wurden nicht 
bloB die deutschen Kaiser, sondern auch die Kbnige von Frankreich und Spanien 
Schuldner der deutschen Kaufleute, wofiir den letzteren mancherlei Handels- 
privilegien bewilligt wurden. Die groBartige Bedeutung von Hausern wie der 
Fugger und der Welser zu Augsburg ist weltbekannt. Von der Riihrigkeit des 
Strebens und der Vielseitigkeit der Beziehungen gibt u. a. des Ulmer Kaufherrn 
Ott Rulands Handlungsbuch schon im 15. Jahrhundert ein anziehendes Bild.* 2) 
Welche Schicksalswechsel in diesen Kreisen namentlich der iiberseeische Handel 
manchmal mit sich fiihrte, erfahren wir aus der lebendigen Schilderung 
Schweinichens von dem Kaufmann in Wolgast, der durch die Heimkehr seines 
schon verloren geglaubten Schiffes vom drohenden Untergang gerettet wird. 
Allerdings wurde der Handelsverkehr in Deutschland selbst noch vielfach ge- 
hemmt durch die schlimme Kleinstaaterei, die mit vblliger Verkennung volks- 
wirtschaftlicher Grundsatze nur dem eigenen Beutel zuliebe die Land- und 
WasserstraBen mit Zbllen und Stapelrechten beschwerte. Ein ergotzliches Bild 
von der Oualerei, mit der diese Verhaltnisse selbst die groBe Verkebrsader des 
Rheins belastigten, aber auch zugleich, wie man sich durch Privilegien und 
Freibriefe dagegen zu schutzen suchte, gibt das Tagebuch von Diirers Reise 
nach den Niederlanden, wo es alle Augenblicke heiBt: „Do zeigte ich mein Zoll- 
brief, do lieB man mich zollfrei fahren“. Eine noch argere Plagę waren aller
dings die Ritter vom Stegreif, die auch jetzt noch genug Unsicherheit ins Land 
brachten. Doch haben wir schon gesehen, daB diese Plagę imrner mehr abnahm, 
je mehr die Macht der einzelnen Landesfursten sich befestigte und zu geordneter 
Verwaltung durchdrang.

1) iiber alle diese Verhaltnisse vgl. Joh. Falkę, Geseh. d. deutschen Handels Bd. II. 13 ff., 
40 fg., 59, 61 etc.

2) Herausg. von Dr. Hafiler in der Bibl. des literar. Ver. Bd. I.

Man darf wohl sagen, daB diese weiten Handelsverbindungen zur Ent
wickelung des Geistes der Nation nicht rninder beigetragen haben, ais die Arbeit 
des Gelehrten in der Stille des Studierzimmers und auf dem Lehrstuhl. Der 
Trieb in die Ferne, dem germanischen Gemiite so tief eingepflanzt, wurde durch 
den Handel zunachst genahrt, nahm aber unmittelbar eine wertvollere Richtung 
an. Der wissenschaftliche Zug der Zeit, der tiefe Drang nach Durchforschung 
und Erkenntnis der Welt spricht sich schon friih selbst in solchen abenteuerlichen 
Unternehmungen, wie des Miincheners Schildberger aus, der im ersten Viertel des 
15. Jahrhunderts Asien durchwanderte; oder in der Fahrt des Straubingers Ulrich 
Schmiedel, der 1534 auf einem Niirnberger Schiffe von Gadix nach Brasilien 
fuhr und nach zwanzigjahriger Abwesenheit eine Beschreibung seiner Reise 
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herausgab. In diese Reihe gehóren auch die Reisen des Hans Ulrich Krafft, der 
1573 iiber Marseille nach Syrien reiste, dort in turkische Gefangenschaft fiel und 
in anziehender Weise seine Beobachtungen iiber Land und Volk niedergelegt hat.1) 

Die gróBte Anziehungskraft behauptet freilich auch jetzt Italien, und nicht 
gering ist der Einflufi, den die Reisen dorthin schon damals auf die Weltbildung 
und den Schónheitssinn der Deutschen gewonnen haben. Dafur liegt uns ein 
anschauliches Beispiel in dem Reisebericht des Ulmers Samuel Kiechel2) vor, 
der, nachdem er vorher schon Frankreich und Paris besucht hatte, im Jalire 1585 
eine funfjahrige Reise durch Deutschland, nach England und Italien bis Sizilien 
ausfiihrte. Iiberall zeigt er ein offenes Auge fiir die Eigentiimlichkeiten der 
fremden Lander und Stadte und geht ihren Merkwiirdigkeiten eifrig nach, wobei 
er sich oft dem Gefolge vornehmer Herren einzuschmuggeln weiB, wenn es gilt, 
schwer zugangliche Kostbarkeiten zu sehen, wie im Schatz von San Marco zu 
Venedig und in der Peterskirche zu Rom. Was ihm dabei ais bemerkenswert 
auffiillt, ist ebenso bezeichnend fiir seinen geistigen Bereich, wie das, was er 
iibergeht. So beachtet er zu Prag3) die herrliche Briicke mit ihren vielen .lochen 
und im Hradschin den gewaltigen „ohne Pfeiler gewólbten Saal“. Auch das 
„schóne Lusthaus11 daselbst (er meint das zierliche Renaissancewerk des Belvedere) 
ist seiner Aufmerksamkeit nicht entgangen. In Dresden notiert er die schóne 
Briicke, die breiten StraBen, die aus Stein erbauten Hauser. Letztere muBten 
wohl dem an den Fachwerkbau seiner Heimat gewóhnten Ulmer imponieren. 
Nach England gelangt, bewundert er sodann in der Westminster-Abtei die Grab- 
maler, „zum Teil von weiBem Marmor, andere von Alabaster, kiinstlich und 
zierlich von ganzen Personen gehauen11.4) Besonders interessant ist sein Bericht 
vom Londoner Theater, dessen Einrichtung mit den Logenreihen sein Staunen 
erregt. Nach Deutschland zuriickgekehrt, berichtet er in Koln von dem nicht 
ausgebauten Dom, in Munster fallen ihm die Arkaden der StraBen auf, die er 
ais weitgereister Mann mit denen zu Padua und Bologna vergleicht.a) ln Italien 
ist es zuerst Venedig, dessen Pracht ihn in Erstaunen setzt. Die Mąrkuskirche 
schildert er ais „zierlich und stattlich erbauen, inwendig die Mauern, Pfeiler, wie 
auch das Pflaster von schónem Marmor, oben das Gewólb mit schónen alten 
mosaischen Geschichten zierlich gemalet und neben umher mit Gold verkleibt“.G) 
Der Ratssaal im herzoglichen Palast hat „treffliche kunstreiche gemalte Historien 
gleich ais were es lebendig". Iiber dem Portal der Mąrkuskirche bemerkt er die 
„vier schónen kunstreichen gegossen Pferdt von Metali, alle in gleicher GróBe, 
aber jedes auf eine andere Manier, selir zierlich und wohl gemacht11. In Rom 
endlich sind es vor allem die antiken Bauwerke, die seine Aufmerksamkeit er- 
regen. Von der Peterskirche fiigt er hinzu: „was das neie Gebey anlangt, da 
solches volviert und zum Ende gebracht, wird es ein so herrlich und stattlich 
Werk, dero gleichen weit nicht zu sehen11.')

Uns fallt bei alledem am starksten auf, daB er fiir die Werke eines 
Raffael, Michelangelo kein Auge hat, ja daB die ganze groBe Entwickelung der 
Renaissancekunst fiir ihn nicht vorhanden scheint. Aber auch darin steht er 
nicht vereinzelt. Ais Luther 1510 seine Pilgerfahrt nach Rom machte, waren 
dort eben die beiden gróBten Maler der christlichen Zeit im Wetteifer bemiiht,

1) Hans Ulrich Kraffts Reise und Gefangenschaft, herausg. von Hafller. Bibl. d. lit. Ver. 
Bd. LXI.

2) Die Reisen des Samuel Kieeliel, herausg. von Hafller, Bibl. d. lit. Ver. Bd. 86.
3) A. a. 0. S. 3.
1) A. a. 0. S. 23.
3) A. a. 0. S. 46.
6) A. a. O. S. 153. 
O A. a. O. S. 167.
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denVatikan mit ihren unsterblichen Werken zu schmucken. Wahrend heute selbst 
der oberllachlichste Reisende, der nach Anleitung der modernen Reisehandbuclier 
die Kunst betreibt, mit Rom in 14 Tagen fertig zu werden, doch mindestens 
einmal die Stanzen und die Sixtinische Kapelle durchwandert, haben wir keine 
Andeutung, daB Luther, der doch ein offenes Auge fur die Dinge besafi, von all 
den Schoptungen der neuern Kunst Notiz genommen hatte. Sechs Jahre spater 
(1516) besuchte Pellicanus Rom; aber auch dieser, so lebendiges Interesse er an 
Denkmalern der Kunst nimmt, beriihrt nicht mit einem Worte die Gemalde der 
Sixtinischen Kapelle, obwohl er dort einer papstlichen Vesper beiwohnte. Gern 
hatte er „die Trummer der altesten Bauwerke und Bader gesehen“, aber er 
durfte nicht frei ausgehen und war nicht sicher vor Raubern.1) Dagegen er- 
wahnt er die hundert und zehn Marmorstufen, welche zu Araceli hinauffiihren, 
und bewundert die Aussicht von oben. Auch die schone Kirche Santa Maria 
del Popolo fallt ihm auf; in der Lateransbasilika sieht er noch die prachtigen 
Saulenreihen und merkt sich den Kreuzgang und die Taufkapelle. Wie gut er 
beobachtet, bezeugen seine Worte ilber die Kathedrale von Siena „mit Gemalden 
und Bildern an den Wanden und musivischer Arbeit auf dem FuBboden und mit 
den Namen und Bitdern aller Papste“: eine schbnere Kirche habe er nie gesehen.1 2)

1) Pellicanus Chronik, vgl. Neujahrsbl. der Ziirioher Stadtbibl. 1871. S. 11.
2) A. a. O. S. 8.
3) Wurstisen, Cliron. der Stadt Basel p. 662.
4) An. Sylv. Piceol. opera. (Basel 1571 fol) p. 424.
B) Ibid. p. 718 sqq.
6) Luthers samtliche Werke. Erlanger Ausg. Bd. 62, S. 422.
7) M. de Montaigne, Journal de voyage en Italie, par la Suisse et 1’Allemagne en 1580 et 

1581. (Paris 1775) Vol. I. p. 35, 44, 90, 92, 156, 135: „les graces des villes d’Allemaigne“; 
133: Gesamturteil uber Deutschland.

Solche Berichte aus fremden Landem, die sich hauften und in weitere 
Kreise verbreiteten, muBten machtig auf die Bildung der Stadte zurtiekwirken. 
Der durch Handel und Gewerbe gewonnene Reichtum steigerte die Lebenslust 
und Genufisucht der Zeit, so daB bereits im 15. Jahrhundert die Uppigkeit 
deutscher Stadte fremden Besuchern auffiel. Aneas Sylvius schon riihmt die 
reiche Ausstattung der Burgerhauser in Basel,3) die groBe und volkreiche Stadt 
Braunschweig4) mit ihren glanzenden Hausera, den trefflichen StraBen, den 
weiten, reich geschmiickten Kirchen. Am eingehendsten aber schildert er das 
lebenslustige Wien.5) Geraumig und reichgeziert sind die Hauser der Burger, 
von Quadern solide aufgefuhrt, die Tiiren meistens mit Eisen beschlagen, die 
Fenster, was ais groBer Luxus galt, mit Glasscheiben, weite Hófe mit gewolbten 
Gangen, iiberall Singvogel, im Innern reicher und schoner Hausrat, hoch und 
stattlich die Fassaden, innen und auBen die Hauser bemalt: man glaubt in 
Furstenwohnungen zu kommen. Ungeheuer sind die Weinkeller, stark wird ge- 
trunken, dem Bauch ist das Volk ergeben, verpraBt am Sonntag, was es die 
Woche verdient. Was er von dem tippigen Treiben der Weiber berichtet, paBt 
zum iibrigen.

Derb, ja manchmal roh aufiert sich die Weltlust der Zeit, aber im Laufe 
des 16. Jahrhunderts veredelt sie sich allmahlich durch die Pflege der Kunst. 
Zur Zeit Luthers kann man in Siiddeutschland die Zunahme einer feinern Kultur 
schon bemerken. Der Reformator selbst lobt Schwaben und Bayernland wegen 
der guten Aufnahme und freundlichen Bewirtung, die man dort finde; auch in 
Hessen und MeiBen gehe es noch an; aber in Sachsen seien die Menschen gar 
unfreundlicli und unhoflich.6) In der zweiten Halfte des Jahrhunderts flndet 
Michel de Montaigne,7) „daB in den deutsehen und schweizerischen Stadten die 
StraBen und offentlichen Platze, die Wohnungen samt ihrem Hausrat, ihren 
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Tafeln und Tafelgeschirren weit schoner und sauberer sind ais in Frankreich11. 
In der Tat liegt es im Charakter des Nordens, namentlich des deutschen, daB 
man das Haus ganz anders betrachtet und kunstlerisch behandelt, ais der 
Siidlander das seinige. Bei uns ist in dem rauheren Klima das Haus in 
dem grbBeren Teil des Jahres die Zuflucht aller, der Mittelpunkt des Familien- 
lebens, der Geselligkeit und wird deslialb zum warmen, anheimelnden Sitz 
gemutlichen Verkehrs ausgebildet, wahrend der Italiener seinen Bau zu einem 
monumentalen Kunstwerke stempelt und das Haus nach Kraften zum Palast 
erhebt. Von der prachtigen und doch zugleich wohnlichen Ausstattung da- 
maliger Biirgerhauser sind uns nur Bruchstucke erhalten, aber in den Schilde- 
rungen der Zeitgenossen tritt ein farbenreiches Gesamtbild uns vor Augen. 
Uber den verschwenderischen Hausrat beldagt sich schon Luther,1) wenn er 
ausruft: „Wozu dienet doch so viel zinnen GefaB? es ist mir ein uberfliissiger 
Unrat, ja Verderb. Tiirken, Tartaren, Italiener und Waleń brauchen solches 
nicht, denn nur zur Notdurft. Allein wir Deutschen prangen damit. Das wissen 
die Fugger und Frankfurtischen Messen wohl, wie wir das unserige vernarrn 
und verschleudern.“

x) Samtliehe Werke. Erl. Ausg. Bd. 62. S. 407.
2) Des Grafen Wolrad v. Waldeck Tagebuch, herausg. von Trofi. Bibl. d. lit. Ver. Bd. 59.

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 2

Von dem Glanze der Fugger schreibt um 1531 Beatus Rhenanus: „Welch 
eine Pracht ist nicht in Anton Fuggers Haus; es ist an den meisten Orten ge- 
wblbt und mit marmornen Saulen unterstutzt. Was soli ich von den weitlaufigen 
und zierlichen Zimmern, den Stuben, Salen und dem Kabinette des Herrn selbst 
sagen, das sowohl wegen des vergoldeten Gebalkes ais der ubrigen Zierraten 
und der nicht gemeinen Zierlichkeit seines Bettes das allerschonste ist? Es stóBt 
daran eine dem heiligen Sebastian geweihte Kapelle, mit Stubien, die aus dem 
kostbarsten Holze sehr kunstlich gemacht sind. Alles aber zieren vortreff liche 
Malereien von auBen und innen. Raymund Fuggers Haus ist gleichfalls kostlich 
und hat auf allen Seiten die angenehmste Aussicht in Garten. Was erzeuget 
Italien fiir Pflanzen, die nicht darin anzutreffen waren, was flndet man darin fiir 
Lusthauser, Blumenbeete, Baume, Springbrunnen, die mit Erzbildern der Gotter 
geziert sind! Was fur ein prachtiges Bad ist in diesem Teil des Hauses! Mir 
gefielen die koniglich franzosischen Garten zu Blois und Tours nicht so gut. 
Nachdem wir ins Haus hinaufgegangen, beobachteten wir sehr breite Stuben, 
weitlaufige Sale und Zimmer, die mit Kaminen, aber auf sehr zierliche Weise, 
versehen waren. Alle Tiiren gehen aufeinander bis in die Mitte des Hauses, so 
dafi man immer von einem Zimmer ins andere kommt. Hier sahen wir die 
trefflichsten Gemalde. Jedoch noch mehr riihrten uns, nachdem wir ins obere 
Stockwerk gekommen, so viele und groBe Denkmale des Altertums, daB ich 
glaube, man wird in Italien selbst nicht mehrere bei einem Mannę finden. In 
einem Zimmer die ehernen und gegossenen Bilder und die Miinzen, im anderen 
die steinernen, einige von kolossaler GroBe. Man erzahlte uns, diese Denkmale 
des Altertums seien fast aus allen Teilen der Weit, vornehmlich aus Griechenland 
und Sizilien, mit grofien Kosten zusammengebracht. Raymund ist selbst kein 
ungelehrter Herr, von edler Seele.“

Auch Graf Wolrad von Waldeck, der 1548 auf dem Reichstag zu Augs
burg war, weifi* 2) gar manches von dem Glanz der dortigen Patrizierhauser zu 
berichten. Von Anton Fuggers Haus sagt er: es konnte eine konigliche Woh- 
nung sein. Er riihmt die Kamine aus Marmor, „wenn auch nicht aus Parischem, 
so doch von Eichstatter“; die Vertafelung der Wandę aus verschiedenen Holzarten, 
die yergoldeten oder goldalmlich gemalten Decken, die bunten Labyrinthe von 
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eingelegter Arbeit auf den Fufiboden.1) Ebenso preist er das Haus Johann Georg 
Fuggers und den Garten mit seinen sclionen Spaziergangen und einem Garten- 
haus, an welchem die Stadt Augsburg und eine Sonnenuhr gemalt ist, ein Werk, 
wie von Apelles oder Zeuxis gemalt.1 2) Auch andere Patriziergarten gereichen 
den Fiirsten und Herren des Reichstages zu groBer Ergotzlichkeit, so der des 
Konsuls Herbrod mit Rasenbanken, gewundenen Wegen,3 4 *) Fischteichen und Spring- 
brunnen, Weinspalieren und Obstbaumen. Das Gartenhaus ist mit Kaiserbildnissen 
ausgemalt. Ahnliche Garten besitzen Veit Wittich, wo einmal ein Fest fiir die 
vornehmen Herren veranstaltet wird, und Jakob Adler, dessen Garten einem 
„adonidischen" ahnlich genannt wird?) Ebenso berichtet Sastrow6) von den 
„zierlichen, mit sonderlicher Kunst zugerichteten Garten1', in welchen der ge- 
fangene Kurftirst von Sachsen sich zu ergehen liebt.

1) A. a. O. p. 205.
2) A. a. O. p. 84: „opus profecto vel Apelle vel Zeuside dignum."
3) A. a. O. p. 49: „daedaleis ambulacris."
4) A. a. O. p. 103 : „adonideis hortis non multo dissimiles.“
5) B. Sastrow, II. 47.
6) II. von Seliweiniclien, I. 157 ff.
7) M. de Montaigne, Journal de voyage I. 97: „Ce sont des plus riclies pieces que j’aye 

jamais veues.“
8) Tagebuch, p. 222.
9) Zimmeriselie Chronik IIL 238.

Besonders ergótzlich ist die Schilderung, welche fast dreiBig Jahre spater 
Hans von Schweinichen6) von dem Hause eines Fugger entwirft. Das Bankett, 
zu welchem sein Herr, Herzog Heinrich von Liegnitz, von dem reichen Kauf- 
mann eingeladen war, erschien dem Berichterstatter von wahrhaft kaiserlicher 
Pracht. „Das Mahl war in einem Saal zugerichtet, in dem man mehr Gold ais 
Farbę sah. Der Boden war von Marmorstein und so glatt, ais wenn man auf 
dem Eise ginge. Es war ein Kredenztisch aufgeschlagen durch den ganzen Saal, 
der war mit lauter Trinkgeschirren besetzt und mit merkwurdigen schonen 
venetianischen Glasern. Nun gab Herr Fugger seiner furstlichen Gnaden einen 
Willkomm, ein kiinstliches Schiff von venetianischem Glas. Wie ich es vom 
Schenktisch nehme und iiber den Saal gehe, gleite ich in meinen neuen Schuhen 
aus, falle mitten im Saale auf den Rticken und gieBe mir den Wein auf den 
Hals; das neue rotdamastische Kleid, welches ich an hatte, ging mir ganz zu 
Schande, aber auch das schone Schiff zerbrach in tausend Stticke. Es geschah 
jedoch ohne meine Schuld, denn ich hatte weder gegessen noch getrunken. Ais 
ich spater einen Rausch bekam, stand ich fester und flel hernach kein einziges 
mai, auch im Tanze nicht. Der Herr Fugger ftihrte sodann seine furstlichen 
Gnaden im Hause spazieren, einem gewaltig groBen Hause, so daB der romische 
Kaiser auf dem Reichstage mit seinem ganzen Hofe darin Raum gehabt hat." 
Auch M. de Montaigne, der auf seiner Reise 1580 nach Augsburg kam, riihmt 
die Schonheit der Stadt, besonders aber den Palast der Fugger mit seinen prach- 
tigen Salen,7 *) sowie.ihre Garten mit den Springbrunnen und Lusthausern. Ais 
besondere Uppigkeit wird es schon vom Graf en Waldeck den Augsburger Frauen 
angerechnet, daB sie taglich baden, und der Herr von Buswi, Oberstallmeister 
des Kaisers, meint, die oberdeutschen Frauen muBten weniger sauber sein ais 
die brabantischen und niederdeutschen, die nur ein- oder zweimal im Jahre 
baden.3) DaB aber jene Pracht des Biirgerhauses auch in Niederdeutschland ge- 
legentlich gefunden wurde, erfahren wir9) aus dem Bericht iiber ein Bankett bei 
einem Kblner Kaufmann, wo man den Gasten neben dem Saale die Garderobę 
zeigt mit dem an zwei Wanden von unten bis an die Decke reichenden, auf 
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30000 Gulden geschatzten Silbergeschirr: wie dann „die Kólner sonderlich mit 
dem Silbergeschirr prangen11.

i) Wien, 1590, herausg. von David de Negker.
-) H. v. Schweinichen, III. 23.
3) Sastrow, I. 307.

In Wahrheit steigen der Luxus und die Uppigkeit in den Burgerkreisen 
auf einen hohen Grad, und selbst die Reformation vermag dagegen mit aller 
Sittenstrenge nicht durchzudringen. Schon in der Tracht kommt nach Form 
und Farbę eine bunte Phantastik zutage, dereń ausschweifendste Neuerungen 
von den zugellosen Landsknechten ausgingen. Welcher Art diese wilden Ge- 
sellen waren, wie sie in Deutschland der ganzen Zeit ihren besonderen Stempel 
aufdriicken, ist aus unzahligen Werken der zeichnenden Ktinste, sowie aus der 
volkstumlichen Literatur genugsam zu erkennen. Nur beispielsweise wollen wir 
an die Sammlung der „50 teutschen Landsknechte11, von Jobst de Negker1) nach 
Rissen Burgkmairs, Ambergers und Jorg Brews geschnitten, erinnern, wo schon 
die Namen Mang Eigennutz, Bastl Machenstreit, Enderle Seltenfried, Florian 
Lbschenbrand, Jackel FriBumsonst, Merten Liederlich, Uli Suchentrunk, Stoffel 
Allwegvoll usw. bezeichnend sind. Damit stimmen die verwegenen durchwetterten 
Gestalten in ihrer herausfordernden Haltung und dem iiber alle MaBen phantastisch 
tiberladenen Kostum. Letzteres ist, wie auch der beigegebene Text hervorhebt, 
so „seltsam, daB keiner wie der andere ist“, und daB die Vorrede tiber die 
„narrisch zerschnittenen Tucher“ sich in Spott ergieBt, und daB jeder sich 
immerfort anders kleiden wolle:

„Drumb spott sein manehe Nation, 
Was er muli fiu1 ein Schneider lian.“

Die vielfach geschlitzten, ubermaBig weiten Jacken mit den bauschenden Armeln, 
die noch ausschweifenderen ebenfalls geschlitzten Beinkleider, die ais Pluderhosen 
den Zorn der Sittenprediger erregten, dazu die buntesten Farben, bei denen selbst 
das Mi-parti noch vorkommt, das alles gibt den damaligen Menschen ein un- 
glaublich phantastisches, abenteuerliches Geprage. Wohl sollte dies durch das 
Reichsgesetz vom Jahre 1530 eingeschrankt werden, wohl eiferten die einzelnen 
Obrigkeiten durch Verordnungen und Strafen gegen diesen Luxus, wohl war in 
ernstern Burgerkreisen eine maBvollere Auffassung der Tracht anzutreffen; wie 
weit aber doch immer noch der Spielraum blieb, ersieht man aus einer Verord- 
nung des Braunschweiger Rates um 1579, der seinen Biirgern zu einem Paar 
I-Iosen zwólf Ellen Seide gestattet. Auch Schweinichen weiB von solcher Uppig
keit manches zu berichten, wie er denn* 2) auf einer Hochzeit vom Jahre 1593 
die Pracht unaussprechlich findet, „denn der Teufel der Hoffahrt war gar allda 
ausgeflogen, daB auch des Brautigams Kutschenknechte zwei Samtrocke iiber- 
einander anhatten, die Braut aber lieB sich den Schwanz am Rocke durch einen 
kleinen Jungen allzeit nachtragen, welches dieser Orten unerhort gewesen11. 
Uberladung der Tracht war sogar eigentlich deutsch, denn obwohl seit den 
vierziger Jahren der EinfluB der spanischen und franzbsischen Kleidermoden sich 
auszubreiten begann, blieb doch genug von dem eigentiimlich deutschen Charakter 
der Tracht, so daB deutsche Reisende, wenn sie nach Italien gingen, sich italie- 
nische3), und wenn sie zuruckkehrten, auf der Grenze wieder deutsche Kleider 
machen lieBen. In alledem laBt sich der Nachhall der im spaten Mittelalter 
tiberschaumenden derben Lebenslust nicht verkennen, die zuerst durch die Garung 
der neuen Zeit eher gesteigert ais gedampft wurde, bis im weitern Verlaufe die 
Reformation auch hier tiefer eingriff und den Sinn der Menschen umgestaltete.
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Man erkennt diesen Yorgang auch aus anderen Merkmalen, wie denn gegen die 
Frauenhauser sich allmahlich eine nachdriickliche Stromung erhob, die den 
Magistraten der Reichsstadte die Unterdriickung derselben abdrang.1)

1) So z. B. in Ulm, vgl. Jiiger, Sehwiib. Stadtewesen. I. Bd. Ulm.
2) Man vgl. namentlich die Schilderungen bei M. de Montaigne, a. a. O. I. p. 35, 44, 90 etc.
3) A. a. O. I. 157.

Campes Reliąuien, S. 164.
5) A. a. O. III. S. 29.
6) Zimm. Chroń. III. 76.

Aber diese iippige Lebenslust gewann durch die gerade in burgerlichen 
Kreisen machtig um sich greifende Bildung, durch den Verkehr mit Gelehrten 
und Kiinstlern allmahlich ein edleres Geprage. Seit der Mitte des Jahrhunderts 
wetteifert man in den Stadten in Aufftilirung prachtiger Burgerhauser, die aufien 
und innen mit allen Mitteln einer hoch entwickelten Kunst geschmuckt werden.1 2) 
Dazu kommen Bibliotheken, Kunstsammlungen, Antikenkabinette, und wenn auch 
der erwachende Sammeltrieb noch vielfach durch Liebhaberei an Seltenheiten 
bedingt war, so ging aus dieser Wurzel doch zugleich ein edlerer Kunstsinn 
hervor. Fiir solche btirgerliche Kreise wurden vorzugsweise die kostbaren Blatter 
des Grabstichels und des Schneidemessers, die prachtig mit Holzschnitten aus- 
gestatteten literarischen Erzeugnisse, die besten Gemalde unserer groBen Meister 
geschaffen. Fiir Jakob Heller in Frankfurt malt Diirer eines seiner vorzuglichsten 
Bilder; die Hauptwerke eines Adam Krafft und Peter Vischer sind von Ntirn- 
berger Burgera gestiftet worden, wie auch Hans Holbein seine Darmstadter 
Madonna fiir den Biirgermeister Meyer gemalt hat. Welche Kunstschatze man in 
reichen Biirgerhausern antraf, wissen wir nicht minder aus vielen Zeugnissen. 
So berichtet u. a. Hans v. Schweinichen:3) „Herr Fugger hat in einem Ttirmlein 
seiner fiirstlichen Gnaden einen Schatz von Ketten, Kleinodien und Edelsteinen 
gewiesen, auch von seltsamen Miinzen und Goldstiicken, die eines KopfesgrbBe 
hatten, so daB er selbst sagte, er ware iiber eine Million an Golde wert.“ Da- 
neben kommt freilich auch der Sinn fiir merkwiirdige Naturerzeugnisse und 
Seltenheiten zur Geltung, wie denn besonders eine Sammelwut auf stattliche 
Hirschgeweihe bestand. In Diirers Briefen an Pirckheimer spielen solche eine 
grofie Rolle, und letzterer nimmt es der Witwe seines Freundes sehr iibel, daB 
sie ein prachtvolles „Gehurn“ aus dem NachlaB ihres Mannes vertrodelt habe. 
statt es ihm anzubieten.4)

Gegenuber diesem regen Treiben in burgerlichen Kreisen ist es auffallend, 
wie wenig der Adel am geistigen Leben der Zeit sich beteiligt. Am Anfang 
der Epoche steht Ulrich von Hutten, an ihrem Ende der begabte Herzog Julius 
von Braunschweig ais vereinzelte Vertreter einer hóhern literarischen Tiltigkeit 
aus diesen Schichten der Gesellschaft da. Der rohe Zustand, in welchem Aneas 
Sylvius im 15. Jahrhundert den Adel und die Fiirsten Deutschlands gefunden 
hatte, erhalt sich trotz Humanismus und Reformation noch bis ans Ende dieser 
Zeit. DaB es noch Adlige gab, die des Lesens und Schreibens unkundig waren, 
erfahren wir unter anderem durch Sastrow.5) Auch hierin konnte die neue Zeit 
nur langsam die Uberreste mittelalterlicher Roheit iiberwinden. Ja wenn man 
einem Ausspruch der Zimmerisclien Ghronik trauen will, so hatte sich das Haupt- 
laster der Deutschen, das starkę Trinken, erst im Laufe dieser Zeit so unmaBig 
gesteigert, denn es heiBt dort einmal:6) „vor Jahren, ehe das graulich Saufen 
aufgekommen“. Dies war indes seit alter Zeit die Klippe fiir die deutsche 
Kultur, und wenn wir die massenhaften Berichte dariiber bei den Zeitgenossen 
ins Auge fassen, so ist der Eindruck ein iiberwaltigender. Nirgends vielleicht 
tritt diese Seite des Lebens so deutlich ins Licht, wie in den Schilderungen 
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Schweinichens. Mit der Gewissenhaftigkeit eines guten Hauslialters hat er 
wahrend seines ganzen Lebens alle mehr oder minder „starkę Rausche11, die 
er sich getrunken, in seinem Tagebuch verzeichnet, so daB sich ohne groBe 
Miihe eine Statistik daruber anfertigen liefie. DaB er erst im Zustande des 
Rausches fest auf seinen FiiBen stand, haben wir schon erfahren; aber in 
allen Lebenslagen, selbst in bedenklichen Momenten kommt ihm ein tuchtiger 
Rausch zustatten, wie damals, ais man ihm bei StraBburg den Weg iiber die 
Rheinbrucke verlegen wollte, er aber im Rausche mit seinem Pferde kuhn 
iiber die in der Briicke aufgerissene Liicke hinsprengt und das Weite sucht.1) 
Von der Lebensweise in seinen Kreisen gibt er ein gewiB nicht tibertriebenes 
Bild, wenn er berichtet:2) „des Morgens, wenn man aus dem Bette aufgestan- 
den, ist das Essen auf dem Tisch gestanden und gesoffen worden bis zur 
rechten Mahlzeit, von da wieder bis zur Abendmahlzeit. Welcher nun reif war, 
der flel abe“. Selbst das Fieber trinkt er sich in gutem Wein weg,3) muB 
aber schon mit 40 Jahren an haufig wiederkehrender Gicht die bosen Folgen 
seiner Lebensweise empfindlich biiBen, wie er denn selbst einmal4) offen ge- 
steht: „Ob das starkę Trinken mir aber zur Seligkeit und Gesundheit gereichet, 
stelle ich an seinen Ort.“

6) Schweinichen, I. 347.
7) Zimni. Cliron. I. 553, III. 53.
8) Schweinichen, Bd. I. p. X.
!l) Ebenda, I. 29.

Man merkt aus allem, daB der deutsche Adel die Zeiten des Raubrittertums 
mit all ihrer Rolieit noch nicht ganz tiberwunden hat, wie wir ja schon friiher 
gesehen haben, daB auch Schweinichen nicht zu streng dachte iiber Wegelagerung 
und ahnliche Kraftstticke. Was er von seiner eigenen Erziehung berichtet, stimmt 
gut zu allem iibrigen. Ais Knabe kommt er zeitig zum Dorfschreiber und be- 
lleiBigt sich5) „des Lesens, Schreibens und anderer adeligen Tugenden11. Einen 
hbheren Grad von Bildung sehen wir ihn nirgends erwerben, und doch geniigen 
seine Kenntnisse, um ihn bei einer guten Naturanlage, klarem und redlichem 
Sinn zu einem geschatzten Diener seines Ilerrn zu machen. In den zahlreichen 
Handeln und Wirrsalen desselben bewahrt er sich ais treuen, wohlgelittenen Diener, 
trotz aller „Fuchsschwanze11 bei Hofe, die, wie er sagt6 * 8), an Fiirstenhbfen „stets 
groB und gemein11 sind. Einen besonders feinen und zarten Ton konnen wir 
ohnehin beim damaligen deutsehen Ilofleben nicht voraussetzen, wenn wir er
fahren, mit wie wenig schmeichelhaftem Namen man die Hofdamen bezeichnet.’) 
Im iibrigen ist Schweinichen nicht bloB Hofmann, sondern er verwaltet ais 
schlichter Landedelmann sein Gut mit Umsicht und haushalterischem Sinn. 
Dennoch zieht das Hofleben und der Dienst seines Fiirsten ihn immer wieder 
an, und er wird nicht mtide in der Schilderung dieser uns heute seltsam be- 
dtinkenden Zustande. So erfahren wir, daB er zuerst ais Page zu Herzog Fried
rich III. nach Liegnitz kommt, welcher, da er „eine gute Zeit her ein trefflich 
boses Leben gefiihret, auch noch davon nicht abstehen wollte11, 1551 seines Herzog- 
tums entsetzt wurde.s) Mit einem andern Junker und dem jungen Herzog wurde 
er zusammen erzogen, wobei es freilich nicht eben streng herging. „Wir muBten 
mehrenteils, so erzahlt er,9) wenn Ihro fiirstlichen Gnaden einen Rausch hatten, 
im Zimmer liegen, denn Ihro fiirstlichen Gnaden gingen nicht gerne zu Bette, 
wenn sie berauscht waren. Sie waren damals in der Kustodia gottesftirchtig; 
abends oder morgens, sie waren voll oder ntichtern, beteten sie fleiBig, alles in 
Latein.“ DaB der Herzog auf seinen Sohn Heinrich, der ihn gefangen hielt, nicht 

1) Schweinichen, I. 182.
2) Ebenda, II. 291.
3) Ebenda, III. 27.
J) Ebenda, I. 64.
“) Ebenda, I. 36.
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gut zu sprechen war, begreift man leicht. Wenn aber der jungę Herzog seinen 
Vater besuchte, „stellten Ihro ftirstlichen Gnaden der alte Herr alles beiseit und 
trank einen guten Rausch mit ihm11.1) Wie niedrig damals in diesen Kreisen die 
sittliche Bildung war, ersieht man mit Staunen an der rohen Behandlung, welche 
die Frauen der hóchsten Stiinde sich gefallen liefien. DaB iiberall frischweg 
„gebuhlt11 wird, wo es schone adlige Jungfrauen gab, konnte man noch aus der 
ungebrochenen Lebenslust der Zeit erklaren, obwohl es dabei nicht selten etwas 
derb zuging, wie bei der ubermiitigen Tanzszene im Mecklenburgischen,1 2) wo 
Schweinichen sich ubrigens mit seinem „Saufen11 einen grofien Namen macht. 
Aber wenn der Herzog bei einem Wortwechsel seiner Gemahlin eine solche 
„Maulschelle schlagt“, dafi sie ein blaues Auge davon bekommt, so wird diese 
Brutalitat nur noch ubertroffen durch den sonderbar naiven Begiitigungsvorschlag, 
welchen Schweinichen der Fiirstin machen darf.3) Nicht minder verletzend aber 
sind die Szenen bei der Rtickkehr des Herzogs von seinen Streifziigen. Dafi die 
hohe Damę sich dann doch bereit finden lafit, mit ihren Tochtern fiir ihren Ge- 
mahl auf den Bettel4) auszuziehen, beweist, wie wenig empfindlich ihr Ehr- 
geftihl ist.

1) Schweinichen, I. 31.
2) Ebenda, I. 77.
3) Ebenda, I. 12-1, 126.
1) Ebenda, II. 29.

Das wunderlichste Bild gewahrt aber immer der Herzog selbst, der mit 
fiinfundvierzig Personen und zweiunddreiBig Rossen einen abenteuerlichen Zug 
durch ganz Deutschland unternimmt, um iiberall bei Stadtbehorden, Fiirsten, 
Edelleuten und Klostern um Geld anzuhalten. Seine unsinnigen Darlehensgesuche 
werden begreiflicherweise iiberall abgeschlagen, aber man gibt ihm gerne, um 
ihn und sein Gefolge nur los zu werden, ein Geldgeschenk, das er denn auch 
ohne Bedenken annimmt. Es ist ein vollstandiger Brandschatzungszug, den der 
schamlose Fiirst durch ganz Deutschland ausfiihrt, und Schweinichen muB sich’s 
gefallen lassen, bis nach Utrecht um Geld ausgeschickt zu werden. Wie sie trotz 
all dieser Verlegenheiten iiberall in Saus und Braus leben, wie sie z. B. zu Koln 
ihr tolles Treiben selbst in einem Nonnenkloster fortsetzen, grenzt ans Un- 
glaubliche.5) So weit geht einmal der Herzog in seiner Tollheit, dafi er allen 
Ernstes seinen Getreuen an die Konigin von England schicken will, um ihr, ob
wohl er schon verheiratet war, seine Hand anzutragen und sie darauf hin um 
ein Darlehen von fiinfzigtausend Kronen zu bitten.6) Wenn mit der Bodenlosig- 
keit dieses Gharakters uns etwas aussbhnen kann, so ist es die Festigkeit seiner 
religiosen tiberzeugung. Denn trotz aller Geldschwierigkeiten, trotzdem, dafi er 
sich gezwungen sieht, bis nach Antwerpen zu schicken, um seine Kleinodien zu 
versetzen, laBt er den papstlichen Legaten, der ihn durch Geld zum Glaubens- 
wechsel verleiten will, mit gebiihrender Grobheit abfallen. Ebenso entschieden 
wird in Liegnitz der Superintendent Leonhard Kranzheim abgesetzt, weil er im 
Verdacht des Kalvinismus steht, und eine Sturmpetition, zu seinen Gunsten von 
dreihundert Weibern gegen das SchloB unternommen, wird mit landesherrlicher 
Autoritat zur Ruhe verwiesen.7)

Wohl steht die Roheit des Liegnitzer Furstengeschlechts im 16. Jahrhundert 
in Deutschland unubertroffen da; allein, was wir aus andern Gegenden er- 
fahren, klingt liaufig nicht viel trostlicher. Schweinichen erzahlt selbst,8) daB 
sie auf ihrer Reise fast iiberall mit unmafiigen Trinkgelagen bewirtet werden 
und z. B. beim Pfalzgrafen Friedrich „die ganze Zeit mit Saufen, Fressen und 
Tanzen zugebracht, denn es iiberaus ein wunderlicher Herr gewesen, der nichts

6) Schweinichen, I. 217.
6) Ebenda, I. 226.
7) Ebenda, III. 31.
8) Ebenda, III. 55.
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konnte ais saufen“. Auch der Herzog von Braunschweig ist ein „toller Herr“ 
gewesen und hat ihn am ersten Abend „totsaufen“ wollen.1) Kein Wunder, daB 
unter solchen Voraussetzungen die Feste in der Regel eine tumultuarische Form 
annahmen, und nicht selten unter den edlen Junkern die Lustigkeit mit rohen 
Priigelszenen endigte. Die Schwelgerei namentlich auf den Hochzeiten ging 
iiber alles MaB, und erstaunlich sind die Angaben iiber das, was an Speise und 
Trank verzehrt wurde. Daneben wuBte man hochstens noch in iibertriebener 
Kleiderpracht Aufwand zu machen, wie denn auf der Hochzeit des jungern Herzogs 
von Liegnitz1 2) das mit Gold und Silber gestickte Brautkleid iiber 1500 Taler 
kostete. Der Aufwand der ganzen Hochzeit belief sich auf 14000 Taler, und 
daran hatte die Kunst nicht den geringsten Anteil, wenn man nicht die 500 Taler 
fur das Feuerwerk dahin rechnen will. Selbst bei Leichenbegangnissen verlangte 
der rohe Sinn der Zeit unmafiige Gelage, so daB Graf Gottfried Werner von 
Zimmern verordnet, es sollen bei seiner Leiche „keine Gonvivią oder Banketten11 
gehalten werden, damit sich weder Priester noch andere seines Absterbens „von 
wegen der Atz“ erfreuen mochten. Aber „dieweil es ein solch altes llerkommen11, 
hat man das Mahl doch angerichtet.3)

1) Schweinichen, III. 86.
2) Ebenćla, III. 77 ff.
3) Zimm. Chroń. IV. 265.
4) Barth. Sastrow, II. 90.
5) Ebenda, U. 89.
B) Zimni. Chroń. II. 195.
7) Ebenda, II. 439.
s) Sastrow, I. 87.

Der peinlichste Zug im Leben der hoheren Stande ist die tiefe Stufe sitt- 
licher Bildung, auf welcher groBenteils das weibliche Geschlecht erscheint. Was 
sich eine Fiirstin von Liegnitz bieten lieB, haben wir schon gesehen. Welche 
Ausgelassenheit die jungen Fiirsten auf dem Reichstage zu Augsburg sich gegen 
die furstlichen und graflichen Fraulein, mit denen sie sich auf kbstliche Teppiche 
an die Erde zu legen pflegten, herausnehmen durften, erzahlt Sastrow.4) Dort 
erfahren wir auch, wie das Sittenverderbnis aus diesen Kreisen in das Burgertum 
eindrang, wie die Tochter eines Arztes von den Ftirsten sich grobe Zweideutig- 
keiten sagen laBt,5) „dazu sie fein lieblich und freundlich gelachelt, und hielten 
also Haus, daB der Teufel dartiber lachen mochte". Uberaus reich an bedenk- 
lichen Ziigen dieser Art ist die Zimmerische Ghronik. Wenn ein Fraulein von 
Lówenstein mit dem Backer ihres Vaters durchgeht,6) wenn Herzog Heinrich von 
Braunschweig mit seiner Gemahlin nicht gar dezent verkehrt,7) wenn wir von 
anderer Seite erfahren,8) daB die Schwester des Markgrafen Joachim von Branden
burg mit einem Falkenier fortlauft, wenn von einer Grafin von Zollem nicht sehr 
Sauberliches erzahl t wird9) und auch eine Abtissin von Reischach sich nicht 
eben anstandig auffuhrt,10) so sind das Kleinigkeiten gegen die alles MaB. uber- 
steigenden Exzesse, welche von der Gemahlin Herzog Albrechts von Osterreich11) 
sowie von der Herzogin von Rochlitz,13) des Landgrafen Philipp von Hessen 
Schwester, erzahlt werden. Was ferner einer ehrbaren Matrone von Augsburg in 
den Mund gelegt wird,13) was man von dem Haushalt des Ritters von Meersburg,M) 
von der Grafin Gilli, Kaiser Sigismunds Witwe, erfahrt,13) klingt eben auch nicht 
erbaulich und laBt den Ausruf des Ghronisten iiber die groBe Leichtfertigkeit, 
die in der Welt herrsche,16) begreifen. Dennoch liegt in alledem mehr eine Roheit 
der Sitten, aus ungezugelter Naturkraft hervorgegangen, wahrend Frankreich 
und Italien schon lange das Bild raffmierter Lasterhaftigkeit darbieten. Auch 
wird von den Zeitgenossen nicht verhehlt, wie sehr die Spaniel- zum Yerderb der

9) Zimm. Chroń. III. 482 
1°) Ebenda, III. 521.
U) Ebenda, I. 435.
12) Ebenda, I. 437 fg.
18) Ebenda, III. 385.
14) Ebenda, III. 236.
15) Ebenda, III. 383.
16) Ebenda, II. 128.
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Sitten beigetragen haben.1) Doppelt wohltuend ist es, wenn man daneben doch 
auch Beispiele weiblicher Sitte und Tugend wahrnimmt, wie denn der lustige 
Hans von Schweinichen in seinen beiden Ehen solche darbietet. Auch die 
Zimmerische Ghronik weiB das Lob eines solchen Loses zu preisen und laBt 
durch Berthold von Flersheim, einen „weisen viel erlebten Mann“ eine Lobrede 
auf „einfachen Hausstand und liebe Hausfrauen, hubsch und fromm, auch jugend- 
licher und gefalliger Sitten" aussprechen.1 2)

1) Sastrow I. 241. Zimm. Chroń. III. 385, 335, 338, 340, wo die „verderbten kainnutzigen“ 
Sitten des franz. Hofes geschildert werden. Vgl. dazu HI. 342 fg.

2) Zimni. Chroń. III. 479.
3) Thomas und Felis Platter, S. 196 ff.
4) Wahrhafte historiselie Beschreibung der fiirstliclien Iloclizeit etc. durch II. Johann 

Ottinger. Stuttg. 1610. f.

Im Laufe der Zeit dringt nun auch in diese Kreise, wenn schon langsam, 
die fortgeschrittene Bildung mit ihren Segnungen ein und laBt die alte Roheit 
nach und nach verschwinden. Hier geht aber die Bewegung nicht vom niedern 
Adel aus, sondern von den Fursten. Namentlich unter dem EinfluB der Reformation 
bildet sich ein streng, aber auch mild auftretender landesvaterlicher Sinn, das 
Kirchen- und Schulwesen wird geordnet, die Verwaltung geregelt, eine tatige 
Polizei sorgt fiir Aufrechterhaltung der Ruhe und des Landfriedens. An den Hófen 
gewinnt allmahlich eine edlere Sitte Platz, Wissenschaft und Kunst verbreiten 
auch hier ihren EinfluB, ein Sammeleifer erwacht, der sich bald von bloBen 
Merkwtirdigkeiten auf antike Miinzen und Steine, auf Gemalde und Schnitzwerke 
ubertragt. Das ganze Leben der Hofe wird dadurch allmahlich veredelt, und an 
die Stelle der rohen Schwelgereien treten Feste, bei denen es immer noch iippig 
genug hergeht, aber zugleich doch ein kunstlerischer Zug sich bemerklich macht. 
Solcher Art ist das glanzende Fest bei der Taufe eines Prinzen am Hofe zu 
Stuttgart im Jahre 1596, von welcliem uns Felix Platter eine anziehende Schilde- 
rung hinterlassen hat.3 4) Das Ritterspiel wird durch einen priichtigen Maskenzug 
eingeleitet, bei welchem fiinf Kamele die Embleme der Erdkugel und paarweise 
Vertreter der vier Weltteile zur Schau tragen. Der Herzog selbst reitet in antiker 
Rtistung einher, oder um mit den Worten des Ghronisten zu reden „im Harnisch 
auf lieidnische WeiB, so von Malern mit Gold wunderreich geziert, der Anzug 
also daB man meint die Schenkel waren nackend gleich wie die Arme“. Im 
Zuge des Markgrafen Georg Friedrich sind die Schilde mit rómischen Historien 
und Spriichen bemalt. Ein anderer Zug fuhrt das Bild des Janus, wieder ein 
anderer den Gupido nebst Juno, Pallas, Venus, alle zu RoB, in blauem Taft, 
langen Rocken und Armeln, schon mit Gold verbramt. Auch die sieben Planeten 
treten auf, wie es endlich an Mohren und Tiirken nicht fehlt. Vergoldete 
Becher und Kranze werden ausgeteilt. Dem Ringelrennen schliefit sich zum 
allgemeinen Ergotzen ein Kubelturnier an, wobei die Parteien, das Gesicht durch 
einen wattierten, auf das Haupt gesetzten Kubel geschiitzt, gegeneinander 
kampfen. DaB es nicht gar zu zahm hergehe, daftir sorgte am andern Tage 
eine Fechtubung im SchloBhofe, wobei der Herzog verlangt, es miisse Blut 
fliefien, welcher harmlose Wunsch dadurch in Erfullung geht, daB mehrere Ver- 
wundungen vorkommen und einem der Kampfenden ein Auge ausgeschlagen 
wird. Von einer andern Festlichkeit des wurttembergischen Hofes, die 1609 bei 
Gelegenheit der Vermahlung des Herzogs Johann Friedrich mit Barbara Sophia 
von Brandenburg stattfand, haben wir einen mit aller pedantischen Umstand- 
lichkeit jener Zeit abgefafiten und mit Kupfern erlauterten Bericht.1) Uberhaupt 
bildet sich bald eine ganze Literatur solcher Beschreibungen von ftirstlichen Bei- 
lagern und anderen Festen.
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Nicht minder glanzend ging es am pfalzischen Hofe zu. Freilich spielte 
dabei wie uberall in Deutschland das machtige Essen und noch mehr das un- 
mafiige Trinken eine Hauptrolle. Manches derart wird uns von der verschwende- 
rischen Hofhaltung Friedrichs II. berichtet;1) doch halt die derbe Sinnlichkeit der 
Zeit, so roh oft ihre AuBerungen sind, die raffinierte Liederlichkeit des franzosischen 
und der italienischen Hofe noch fern. Festliche Aufztige von groBer Pracht, 
Maskeraden, Ringelrennen und Fufiturniere bildeten auch bei der Vermahlung 
des Pfalzgrafen Philipp Ludwig zu Neuburg mit Anna von Julich im Jahre 1674 
das Programm der Feste, dereń Gastmahler nicht minder ausschweifend waren 
ais alles ubrige. Ergotzlich ist dabei, wie die theologische Richtung der Zeit 
einen Bund mit der Kochkunst eingeht, um auch den kulinarischen Gemissen ihre 
Weihe zu geben.1 2) Denn zu dem Festmahle hatte der Mundkoch des Herzogs 
Albrecht von Bayern, Peter Kaiser, dreizehn Schaugerichte geliefert, in welchen 
nian Pauli Bekehrung, die Gesetzgebung auf dem Sinai und andere biblische Ge- 
schichten dargestellt sah. Dazu kamen die Gestalten mehrerer Tugenden, nament- 
lich der MiiBigkeit, die bei einem Mahle, das vom Morgen bis zum Abend wahrte, 
wohl kaum noch anders vertreten war. Unter Friedrichs IV. glanzender Regierung 
steigerte sich diese verschwenderische Festlust zu noch prunkvollerer Uberladung.3) 
Den Ubergang zu feinerer hofischer Sitte bildete dann Friedrich V., der durch 
seine Verbindung mit der englischen Prinzessin Elisabeth, Tochter Jakobs I., und 
seinem Aufenthalt am Hofe des Herzogs von Bouillon zu Sedan auslandische 
Bildung kennen gelernt hatte.4 *)

1) Vgl. Haufier, Greseh. der rhein. Pfalz. II. Ausg. I. 623 ff.
-) Ebenda, U. 81 ft‘.
3) Vgl. Haufier, G-eseli. der rhein. Pfalz. II. Ausg. II. 81 ff.
I) Ebenda, II. 263 ff.
5) Zimni. Cliron. II. 195.
6) Ebenda, IV. 252.
7) Ebenda, IV. 253.
«) Ebenda, III. 386.
9) Ebenda, I. 64.

10) Ebenda, HI. 428, IV. 64.
U) Ebenda, I. 491.

Allmahlich erwacht denn auch in diesen Kreisen der Sinn fur hohere Inter- 
essen, namentlich fiir kiinstlerische. Manches derart berichtet die Zimmerische 
Chronik. Wir lesen von einer schonen Elfenbeintafel, daran Geschichten aus der 
Tafelrunde „des gar alten Werks“ gegraben sind.6) Graf Gottfried Werner laBt 
sich in Nurnberg fiir St. Martin zu Moskirch ein messingen Grabmahl gieBen 
mit Schild und Heim, auch groBen Messingleuchtern, obwohl man ihm geraten 
habe, es lieber aus Marmor arbeiten zu lassen. Die Niirnberger hatten dariiber 
gespottet, obschon es doch ein ansehnliches Werk sei.°) Derselbe tlerr laBt sich 
in Nurnberg grofie elfenbeinerne Kompasse machen, auch eine Glocke von drei- 
hundert Zentnern daselbst fiir seine Kirche gieBen.7) Graf Werner laBt eine 
schóne Truhe machen von geschnitzter Arbeit8) „des alten Werkes, gar artlich, 
darin auch zwei Wappen“. Von „schonen Antiquitaten“ wird ferner erzahlt, die 
im Schlofi zu Zimbern verbrannt seien.9) Graf Wilhelm Werner — man sieht, 
es ist ein kunstliebendes Geschlecht — zeigt dem Kaiser Ferdinand seine antiken 
Kunstschatze und erhalt darauf von diesem Antiąuitaten, die Konig Max ge- 
sammelt, darunter auch Hirschgeweihe.10 *) Von einem geschickten Stempelschneider 
namens Gumprian, einem „wunderbaren kiinstlichen Gesellen", welchen Graf 
Johann Werner der Altere sich gehalten habe, weiB die Chronik manches zu 
erzahlen.11) Ebenso beklagt der Chronist, daB im Schmalkaldischen Kriege 
durch die Spanier „die schonen kiinstlichen Gemalde des Meisters Laux Kronen“ 
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(Lukas Granach) im Schlofi zu Torgau zerstort worden seien, weil sie die Ver- 
gleichung Ghristi und des Papstes enthielten. „Schad umb die grofie Kunst", 
setzt er hinzu.1)

1) Zimm. Chroń. IV. 19.
2) Ebenda, IV. 66, 381.
8) Ebenda, IV. 386.
1) Ebenda, III. 228.
B) Ebenda, I. 100.
6) Ebenda, IV. 67.
7) Georg von Eliingen, Reisen. Bibl. d. lit. Ver. Bd. I. p. 21.
s) Reisen des Ritters Leo von Rozmital. Bibl. d. lit. Ver. VII. Bd.
9) Ebenda, p. 113: „ amphitheatrum ampluni et elegans, in quo templum magnificę 

exornatum erat.“

Aber anziehender ais alles dieses sind die Spuren eines lebhaft erwachten 
Sinnes fur die Denkmaler der deutsehen Vorzeit. Nirgends vielleicht finden wir bei 
uns so friih literarische Zeugnisse einer solchen Gesinnung. Namentlich bewundert 
Graf Froben Ghristoph die Denkmaler von Trier,* 2 *) „dergleichen in Rom oder 
sonst in unsern Landen nit zu finden". Auch in Ltittich wird der Palast, welchen 
der Bischof von der Mark „ganz kaiserlichen erbauet hat“, betrachtet.8) In der 
Lambertuskirche daselbst habe er mehr Kleinode und Schatze gefunden, ais er 
in St. Peter zu Rom gesehen. Das Amphitheater in Bourges wird dem Kolosseum 
an GroBe fast gleichgestellt.4) In der Kirche zu Alpirsbach5) bewundert der 
Ghronist „die grofien und hohen aus einem Stiick erbauten Saulen". Am be- 
merkenswertesten ist die Stelle, wo des Grafen Wilhelm Werner Besuch bei den 
Altertumern und machtigen Gebauden in Sponheim und Trier6) geschildert wird. 
Keine Stadt in Europa, meint der Ghronist, konne sich altershalber und wegen 
edelster Gebaude und Reliąuien mit Trier vergleichen, und, setzt er hinzu, „ist 
schimpflich zu horen, daB wir Deutsche die fremden Gebau und Statt loben, 
auch ob ihrem Alter und Singularitaten uns verwundern, und wissen von den 
unsern, die gleichwohl die andern iibertreffen, nichts zu sagen, haben die nie 
gesehen, achten auch dereń nit".

Solch offner Blick, der freilich in diesem Falle in patriotischei’ Warnie 
fast zu weit geht, ist nur das Ergebnis einer freieren, durch Kenntnis fremder 
Lander gewonnenen Anschauung. Es lohnt der Muhe, an einigen Beispielen 
nachzuweisen, wie die Reiselust, die wir in burgerlichen Kreisen Deutschlands 
so stark und friih entwickelt fanden, etwa seit der Mitte des 15. Jahrhunderts 
in den hóhern Standen sich gestaltet hat. Beginnen wir mit den Fahrten des 
schwabischen Ritters Georg von Ehingen um 1455, so finden wir noch ganz 
ausschlieBlich die Interessen eines fahrenden Ritters aus dem Mittelalter ver- 
treten. Alles dreht sich um Hofleben, Rittertaten, Turnier und Kampf. Nur 
einmal bei der Stadt Geuta in Spanien finden wir eine fluchtige Notiz von 
kiinstlerischem Interesse. Der Dom daselbst sei ein schoner, groBer heidnischer 
Tempel gewesen.7)

Ganz andern Eindruck macht schon die Reise des bohmischen Ritters Leo 
von Rozmital, der in den Jahren 1465 bis 1476 die Abendlande durchzog und 
iiber dessen Erlebnisse uns zwei Berichte aus der Feder seiner Begleiter vor- 
liegen, von Gabriel Tetzel in deutscher, von Ssassek in bóhmischer Sprache, 
letztere durch Pawłowski ins Lateinische iibersetzt.8) Auch hier spielen die 
ritterlichen und daneben die religiosen Interessen noch eine groBe Rolle. Nicht 
bloB die Furstenhbfe, sondern auch die Wallfahrtsorte mit ihren Gnadenbildern 
werden besucht; daneben aber vergiBt man nicht die Merkwiirdigkeiten zu be- 
schauen und besonders von priichtigen, kunstreichen Bauten Nachricht zu geben. 
In Nimes wird das groBe und zierliche Amphitheater betrachtet;9) in Anjou 
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fallt den Reisenden das alte HerzogschloB mit seinen 22 Turmen auf,1) dabei 
der prachtvolle Zwinger mit Lówen, Leoparden, StrauBen und Steinbocken; so
dami das Grabmal des Konigs von Sizilien und seiner Gemahlin mit ihren Statuen 
aus weiBem Marmor. In Spanien bewundern sie vor allem die herrliche Kathedrale 
von Burgos, und darin ein Altar-Antependium* 2) „von schóner Malerei und kiinst- 
lich getriebenem Werke11, eine „schone Statuę der Madonna, ganz von Silber 
und vergoldet“. Auch die beiden zierlich aus Stein erbauten Turmhelme ent- 
gehen ihnen nicht; an dem dritten Turme, offenbar dem auf dem Kreuzschiff befind- 
lichen, wird eben noch gearbeitet. In Segovia begeistert sie gleichfalls die 
machtige Kathedrale, auch hier sehen sie ein Antependium von Gold und Silber, 
der Chor aber ist mit Bildwerken in Stein so schon geschmiickt, dafi wenige 
Kunstler „selbst in Holz“ sie so ausfuhren konnten.3 *) Einen so schonen Kreuz- 
gang hatten sie nirgends gefunden; sogleich wird aber hinzugefugt, daB sie spater 
doch schonere kennen gelernt. In seiner Mitte sei ein Garten mit Zypressen und 
andern Baumen. Auf der Burg sei ein herrlicher Palast, in Gold, Silber und 
Ażur ausgemalt, die FuBboden von Alabaster, zwei Saulengiinge aus demselben 
Stein, 34 Bilder der spanischen Konige ringsum, die ihnen aus purem Golde 
bediinken. Fttnf Gemacher aus Alabaster aufgefiihrt und mit Gold uberschmuckt, 
das Schlafgemach des Konigs mit einer Decke von reinem Golde, die Teppiche 
des Bettes ebenfalls aus Gold gewebt. In Toledo'1) bemerken sie in der Kirche 
drei groBe Mefibiicher mit prachtigen Initialen und Miniaturen: „Man meint auch, 
es sei der kostlichst Maler gewest, ais er in der Weit gelebt habe11. In Guadalupe 
fallt ihnen ein goldener Kelch von besonderer GroBe mit Edelsteinen, sowie eine 
goldene Monstranz ebenfalls mit Gemmen auf, so schwer und groB, daB einer sie 
nicht zu heben vermag.5 6) Ebendort auch auf dem Hauptaltar ein Madonnen- 
bild, „und das hat St. Lukas gemalt, ist sehr ein lieblich ernstlich Bild den 
Menschen zu schauen11.

1) Reisen des Ritters Leo von Rozmital. Bibl. <1. lit. Ver. VII. Bd. p. 53.
2) Reisen des Ritters Leo von Rozmital, p. 64: „tabula altari praetensa, pulcherrime 

depicta et artificiosissimo opere caelata.“
3) Leo von Rozmital, p. 69.

Ebenda, p. 187.
5) Ebenda, p. 185.
6) Ebenda. p. 46.
7) Ebenda, p. 45.
8) Ebenda, p. 46, 158.

Auch in England finden sie Beachtenswertes, namentlich gestehen sie, 
nirgends schonere Kirchen gesehen zu haben, innen aufs reichste geschmiickt, 
auBen, was ihnen auffallt, ganz mit Blei bedeckt.0) In Reading ruhmen sie ein 
Antependium und eine Statuę der Madonna, dergleichen sie nirgends gesehen und 
wohl auch nicht sehen wurden, wenn sie bis ans Ende der Weit reisten.7) Aber 
schon in Andower bemerken sie eine Alabasterstatue der Jungfrau, die ebenfalls 
sehr schon ist. Auch in Salisbury finden sie herrliche Bildwerke,8) namentlich 
eine Madonna mit dem Kinde, von den Drei Konigen verehrt, ein heiliges Grab 
mit dem auferstehenden Ghristus, dem Engel und den schlafenden Wachtern, 
„ein kostlich Werk von geschnitzten Bildern, war alles so meisterlich zugerichtet, 
ais lebet’s“. Ebenso wird die kunstreiche Bauweise des der Kathedrale an- 
gefiigten Turmes gepriesen.

In den Niederlanden ist es Brtissel mit seinem groBarligen Rathaus, was 
sie hervorheben. Von dem schon erbauten Turme genieBen sie eine weite Aus- 
sicht; im Atrium sehen sie herrliche Gemalde, wie man sie nur irgend in der 
Weit finden kann. Den alten Herzog von Burgund treffen sie in seinem Palaste 
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im Atrium sitzend, auf einem Sessel, um welchen rings alles mit golddurch- 
wirkten Teppichen bedeckt ist. Kein Monarch der Ghristenheit habe einen 
glanzenderen, prachtvolleren Hof.1) Nichts entgeht der Aufmerksamkeit der 
Reisenden: in Wiener Neustadt beschauen sie nicht bloB das Grabmal, welches 
der Kaiser sich hat erbauen lassen, mit dem dasselbe schliefienden Stein, der 
elfhundert Goldgulden koste, sondern auch die Glocke mit eingeschmelzten 
Goldlinien.* 2)

1) Leo von Rozmital, p. 23—25.
2) Ebenda, p. 133.
8) Ebenda, p. 123.
4) Ebenda, p. 118.
5) Ebenda, p. 193.

Ihre Wanderung fiihrt sie auch nach Oberitalien, wo sie zunachst in Verona 
den Palast Theodorichs anstaunen mit seinen ungeheuern Steinen, seinen Treppen, 
den gewaltigen Fensterbbgen mit ihren hohen Banken, den aus riesigen Quadern 
errichteten Mauern.3) Weit ausfuhrlicher noch beschreiben sie das Kastell von 
Mailand, das ganz aus Quadern und weiBem Marmor erbaut ist, mit seinem weiten 
Hofe, dessen GrbBe auf 120 Schritte und 25 Fufi angegeben wird. Im Schlosse 
ist eine schone Kirche, aber noch nicht ganz vollendet, wie denn auch sonst noch 
fortgebaut wird. Vom Dome wird berichtet,4) es sei „die kostenlichste Kirche, 
von Marbelstein-Bildwerk durchgraben und ganz damit aufgebaut“. Und weiter 
heifit es: „in der Stadt ist das allerkostlichste SchloB von Gebauen unter der 
Erden, das ich mein, daB in der Ghristenheit sei“. „Wir sahen auch ein kostlich 
Haus, hatten des Kosmann de Medici Kaufleut inne“.5) Offenbar ist von dem 
Palaste, welchen der Medizeer durch Miclrelozzo erbauen lieB, die Rede. In 
S. Ambrogio fallt ihnen ein „heidnisches Gotterbild" auf. In Venedig endlich 
bewundern sie nicht bloB die herrliche Markuskirche mit ihren Kostbarkeiten und 
den goldenen Rossen iiber dem Portal, dereń Zahl etwas ungenau auf drei an
gegeben wird,6), sondern ergehen sich mit Vorliebe in der Schilderung eines 
Palastes, welchen ein Kaufmann aus Alexandria dem Herzog von Mailand ab- 
gekauft habe.7) Der Preis des erst angefangenen Gebaudes sei 74-000 Goldstiicke 
gewesen. Der Kaufmann habe ihn dann ausbauen und so prachtig schmticken 
lassen, daB man nirgends ein schóneres Gebaude finden konne. Der Portikus 
sei ganz aus weiBem Alabaster errichtet, im Schlafzimmer des Hausherrn seien 
die Fufibóden aus demselben Materiał, die Teppiche in Silber gewirkt, die Decke 
reich vergoldet. Das Bett habe zwei mit Perlen gestickte Kissen und ein eben- 
falls mit Perlen und Edelsteinen geschmucktes Kopfkissen; der Betthimmel sei 
so prachtvoll gewebt, daB er 24000 Dukaten koste. Das Atrium, in welchem 
eine Heizvorrichtung, habe allein 13000 Dukaten gekostet. Der Hausherr, welcher 
mit seiner schónen Gemahlin, von einer Spazierfahrt heimkommend, die Fremden 
antrifft, laBt sie aufs artigste mit Wein und Konfekt in silbernen Schtisseln und 
goldenem Becher bewirten. —

Im 16. Jahrhundert steigert sich dies Interesse zusehends, und wir haben 
schon in der Zimmerischen Ghronik zahlreiche Spuren lebendigen Eingehens nicht 
bloB auf fremde Kunstwerke, sondern auch auf vaterlandische Denkmaler wahr- 
genommen. Auch beim Grafen Waldeck, der uns iiber die Patrizierhauser Augs- 
burgs berichtet hat, finden wir manche Spur regen Anteils an den Werken der 
Kunst. Von einem Waffenschmiede des Kaisers, Johann Golmann, weifi er uns 
zu erzahlen;8) bei dem Goldschmied Otto von Koln betrachtet er dessen Diamant- 
schleiferei, sowie einen kostbaren, vergoldeten Harnisch; bei einem geschickten 
Ziseleur und ErzgieBer macht er einen Besuch und meint, daB derselbe seines- 
gleichen in Deutschland nicht habe;9) er sieht dort auch eine kunstreiche Uhr

(!) Leo von Rozmital, p. 124 fg. 
') Ebenda, p. 129.
8) Tagebucli, p. 49.
0) Ebenda, p. 86.



Reisen des Herzogs Friedrich von Wiirttemherg 29

fiir denKaiser; im Kreuzgang des Doms beschreibt er ein Gemalde der Ambitio.1) 
Selbst Schweinichen entzieht sich nicht ganz solchen Studien, so wenig auch bei 
den tollen Irrfahrten seines Herrn und bei den fortwahrenden starken Rauschen 
im ganzen an Zeit dafiir abfallt. Doch versaumt er in Dresden nicht, die Festung, 
die Zeughauser, Stalle und die Kunstkammer zu besuchen, findet aber nur Rauni 
zu der diirftigen Notiz, daB er dort viel wunderbare und seltsame Sachen ge- 
sehen.1 2 3) Etwas lebendiger druckt er sich iiber das prachtvolle kurfurstliche 
Grabdenkmal im Dom zu Freiberg aus, wo er sich iiber solche Kunst doch ver- 
wundert.

1) Leo von Rozmital, p. 99.
2) Schweinichen, III. 53.
3) Ebenda, z. B. III. 23, 56 etc.
4) Reisen des Ritters Joli. Jak. Breunig, herausg. von Schloilberger. Bibl. d. lit. Ver. 

Band 81.
5) Vorrede zu seiner Orient. Reise. Strasburg 1612.
6) Reise etc., p. 18.
") Ebenda, p. 35.
8) Ebenda, p. 49.

Es war die Zeit, wo die Fursten in Deutschland anfingen zu wetteifern in 
prachtiger Erbauung und Ausstattung ihrer Schlbsser sowohl wie ihrer Grab- 
maler: wo sie von den verschiedenen, in der stillen Arbeit eines halben Jahr- 
hunderts hochentwickelten Kiinsten verschwenderischen Gebrauch machten. 
Besonders stark wird die Geschicklichkeit der Goldschmiede in Anspruch ge- 
nommen, reiche Schmucksachen, Pokale und andere Kleinode herzustellen, 
welche die beliebtesten Gegenstande wechselseitiger Verehrung waren. Auch 
von solchen Dingen weiB Schweinichen manches zu berichten und von man- 
chem Fursten erhalt er zwar nicht das im Auftrage seines Herrn verlangte Dar- 
lehen, wohl aber zum Trost das gepragte Bildnis des hohen Herrn, bisweilen 
an goldener Kette.8)

Edler sind die Beweggrtinde, welche Ritter .Johann Jakob Breunig von 
Buchenbach veranlaBten, sechs Jahre lang die Welt zu durchziehen,4) wobei er 
sich nicht bloB auf Frankreich, England und Italien beschrankte, sondern 1579 
eine groBe Reise nach Griechenland und der Turkei, nach Agypten, Arabien, 
Syrien und Palastina unternahm, wie er selbst angibt5) „aus sonderer Begier und 
Lust weit und fern entlegene Lander, auch derselbigen Einwohner, Leben, Religion, 
Sitten und Gebrauche zu erfahren, auch nicht weniger wegen der groBen An- 
mutung und Zuneigung, so ich nach dem heiligen Lande (doch ohne Superstition) 
jederzeit gehabt und getragen11. Sein Herr Herzog Friedrich von Wurttemberg 
schickt den weitgereisten Mann 1595 nach England, um von der Konigin die 
Aufnahme in den Hosenband-Orden zu erlangen. Interessant fur uns ist, daB er 
dort am Hofe der Elisabeth einen deutschen Juwelier von Lindau Johann Spiel- 
mann findet, der in hohem Ansehen steht und von der Konigin nobilitiert und 
mit Landgiitern begabt wird.6) Breunigs Geschafte bei Hofe gestatten ihm nicht, 
die ihm ohnehin von seiner friihern Reise her bekannten Merkwiirdigkeiten in 
Augenschein zu nehmen; er iiberlafit dies vielmehr seinen Begleitern. Nur vom 
Lustgarten der Konigin notiert er gelegentlich, dafi derselbe dem zu Stuttgart 
bei weitem nicht zu vergleichen sei.7) Beachtenswert ist noch, dafi er auBer 
Bluthunden, Pferden, Handschuhen und Strtimpfen dem Herzoge auch „etliche 
Abrisse der Kamine“ mitbringen soli.8)

Ausgiebiger sind die Berichte, welche derselbe Herzog Friedrich von seinen 
eigenen Reisen nach England und Italien hat aufzeichnen lassen. Die englische 
Reise, 1592 ausgefiihrt, ist uns durch den Kammersekretar Jakob Rathgeb be- 
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schrieben. Wie unsicher damals im nordlichen Deutschland selbst fiir einen 
Ftirsten die Wege waren, haben wir schon erfahren. In England angelangt, ver- 
saumt der Herzog nicht, die Merkwiirdigkeiten in Augenschein zu nehmen. In 
Westminster bewundert er die Kapelle Heinrichs VII., die „mit gehauenen Steinen 
so zierlich und kiinstlich gewolbt, dafi ihresgleichen nicht bald zu finden11.1) Nicht 
minder die Grabmaler im Chor der Kirche, „ganz iiberguldet und aufs zierlichste 
gemacht11. Bei der prachtigen Schlofikapelle zu Windsor fallt den Reisenden das 
flachę, ebene Dach auf, und es zeugt von aufmerksamer Beobachtung, dafi hinzu- 
gesetzt wird:* 2) „Wie gemeiniglich alle Kirchen dieses Konigreichs haben11. Das 
Schlofi ist ganz aus Quadern mit einem grofien viereckigen Hof, in dessen Mitte 
ein kunstlicher, hoher Springbrunnen aus Blei. Das schonste und herrlichste 
aller Schlosser, „wie es wohl auch in andern Konigreichen nicht gefunden wird11, 
ist Hamptoncourt, zwar nur von Ziegelsteinen errichtet, aber von aufierordent- 
licher Ausdehnung, mit zehn grofien Hofen, im vordern ein Springbrunnen mit 
Vexiervorrichtungen, dabei ein Ziergarten mit kiinstlichen Gewachsen. Im Schlofi 
alle Zimmer mit kostlichen Tapeten von Gold und Seiden, im Audienzsaal der 
Kónigin Tapisserie von Gold, Perlen und Edelsteinen, ein Tischteppich im Wert 
von 50000 Kronen; ebenso reich der Thron.3) Ferner Sale mit kostlichen Ge- 
malden, Schreibtischen von Perlmutter, Orgeln und anderen Instrumentem Auch 
ein Schlofi, dem „grofien Rentmeister von England11 gehorend, zeigt fiirstliche 
Pracht. Bewunderung findet namentlich der grofie Saal, dessen zierliche Decke 
ohne Saulen frei schwebt, 60 Fufi lang, etliche 30 Fufi breit.4 *) In andern Ge- 
machern und Galerien werden ebenfalls Teppiche, Gemalde, eingelegte Tische 
betrachtet. Etliche Sale haben sehr kunstreiche Decken von Schreinwerk, mit 
Farben und Gold geschmuckt. Ilier ist sogar die Abbildung einer solchen Decke 
beigefugt.

1) Badenfahrt Herzog Friedrichs, BI. 12.
2) Ebenda, BI. 15.
3) Ebenda, BI. 16.
‘1) Ebenda, BI. 31.
5) Ital. Reise, BI. 23.
6) Ebenda, BI. 25.
1) Ebenda, BI. 28.

Weit wertvoller fiir uns ist aber die italienische Reise des Herzogs, 1599 
unternommen, doppelt interessant, weil ein Ktinstler, der Baumeister Heinrich 
Schickhardt, die Beschreibung geliefert hat. Ganz heimlich geht der Herzog 
mit wenig Begleitern, unter welchen Schickhardt, zu RoB auf die Fahrt, um in 
volligem Inkognito die Herrlichkeiten Italiens zu genieBen. Aus den Aufzeich- 
nungen, so kurz sie auch sind, spricht unverkennbar ein kunstlerisch gebildeter 
Architekt. Bezeichnend ist z. B. seine Ansicht tiber den schiefen Turm zu 
Pisa,6) dessen Neigung er, wie spater bei den Ttirmen von Bologna, ganz ver- 
stiindig aus dem zufalligen ungleichen Setzen des Fundaments erklart, wahrend 
dem klassisch gebildeten Architekten die Laune mittelalterlicher Baumeister, die 
nachher die schiefe Stellung der Turme mit Bewufitsein beibehalten hat, begreif- 
licherweise nicht einleuchten will. Ein Zeichen derselben modernen Anschauung 
ist es, wenn er in Rom die alte Peterskirche nicht gelten laBt, obgleich etliche 
schóne Altare darin, wahrend er den neuen Bau iiber die Mafien rtihmt.6) In 
der Lateransbasilika fallen ihm, wie in anderen rómischen Kirclien, die geschnitz- 
ten und vergoldeten Holzdecken auf, in Maria Maggiore die prachtvolle Kapelle 
Sixtus des Ftinften. Besonders aber preist er im Vatikan die vielen schonen Sale 
und herrlichen Gemacher, desgleichen „eine sehr schone Kapelle,7) in welcher 
neben anderen Gemalden auch das Jungste Gericht von dem kunstreichen Maler 
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Michaelo Angelo gemalet.11 Das einzige Mai, daB wir in solchen Reiseberichten 
den Namen eines der groBen italienischen Kiinstler finden; aber auch hier von 
Raffael keine Spur, wahrend Michel Angelos Ruhm schon damals iiber die Alpen 
gedrungen war. In der Vatikanischen Bibliothek bewundert er den grofien pracht- 
vollen Saal und sieht „Schriften der alten Autoren, ais Giceronis, Virgilii, Ovidii, 
welche sie selbst mit eigenen Handen geschrieben haben sollen11. Von Bildwerken 
riihmt er den Laokoon, besonders aber im Palast des Herzogs von Florenz (Villa 
Medici) ein „nackend Mannsbild von weiBem Marmel,1) nicht gar lebensgroB, 
wetzet knieend ein Messer11, von ihm „fur der besten Kunstwerke eins gehalten, 
so in ganz Rom zu finden sind11. AuBerdem erwahnt er die Dioskuren und auf 
dem Kapitol den Mark Aurel.

1) Ital. Reise, BI. 30.
'-) Ebenda, BI. 40.
3) Ebenda, BI. 43.
■•) Ebenda, BI. 47.
®) Ebenda, BI. 54.
6) Ebenda, BI. 75.
7) Ebenda, BI. 91.

Josef Eurttenbachs des Eltesten des Raths und Bauherrns allhie in Ulm . . . Leieh- 
yersamlung, durch M. Joliann Roth. Augsb. 1667. S. 38. 45.

Auf der Ruckreise nehmen sie den Weg iiber Loreto, dessen prachtige 
Kirche mit Recht gepriesen wird:1 2 *) in Pesaro finden sie beim Herzog von Urbino 
deutsche Kiinstler;8) in Bologna, dessen Universitat „zumeist von Teutschen be- 
sucht wird11, erhalten sie trotz des Inkognitos musikalische Standchen; in 
S. Domenico bewundern sie das Grab des Heiligen,4) „einen schonen Altar von 
Marmelstein und Alabaster11. In Florenz verkehrt Schickhardt mehrfach mit 
Giovanni da Bologna, der ihm selbst die von ihm erbaute Kapelle zeigt.5) Leb- 
hafte Freude haben sie sodann in Vicenza an den groBartigen Bauten Palladios, 
obwohl dessen Name nicht genannt wird. Der Rathaussaal daselbst wird mit 
dem von Padua verglichen, und dieser wieder mit dem ihm ahnlichen Saal des 
neuen Lusthauses zu Stuttgart.6) In S. Antonio fallt ihnen die herrliche Marmor- 
skulptur in der Kapelle des Heiligen auf; das Reiterbild Gattamelatas finden sie 
dem des Mark Aurel „nicht sehr ungleich11. In lustiger Fahrt auf der mit Fahr- 
zeugen belebten Brenta, dereń Ufer mit herrlichen Landhausern geschmuckt sind, 
gelangen sie endlich nach Venedig. Hier reifit ihn die Pracht der Bauwerke aus 
dem ruhigen Ton des Berichterstatters zu entzuckten Ausrufen fort; doch widmet 
er in aller Herrlichkeit des Siidens auch dem Gemalde Albrecht Dtirers seine 
Aufmerksamkeit. Auf der Ruckreise fesselt sie in Innsbruck das Grabmal Kaiser 
Masimilians und der Kiinstler der zierlichen Reliefs, Alesander Golins, wird ge
priesen.7) Doch schenken sie auch dem goldenen Dacherl einen freundlichen Blick.

Besondere Erwahnung yerdient es hier, daB nicht wenige Exemplare dieses 
Reisebuches deutliche Zeichen davon tragen, daB sie spater ais Reisefuhrer ge- 
dient haben, was aus handschriftlichen Eintragungen und auch Richtigstellungen 
deutlich hervorgeht. Spricht dies doch von einem immer wachsenden Reisever- 
kehr der kunstfreundlichen Kreise nach Italien, bei dem solche von Kiinstlern 
geschriebene Reisebiicher geradezu die Stelle des heutigen Baedekers vertraten. 
Die Natur dieser Bticher aber verbtirgt es, daB es den Benutzern hier in der Tat 
auf den Wegweiser zur italienischen Kunst ankam. —

Noch viel deutlicher treten diese dauernden Beziehungen Siiddeutschlands 
ais Vermittlers zur italienischen Kunst im Leben und in den Werken eines spa- 
teren Kiinstlers, Josef Furttenbachs d. A., Stadtbaumeisters von Ulm, hervor.

Seine Leichenpredigt8) erzahlt: nach yollendetem Schul-Unterricht, „da er 
das 14. Jahr erreichet, wurde er in Italien yerschickt, da er dann erstlichen in 



32 1. Buch I. Kapitel Die Renaissance des deutschen Geistcs

der grofien hochansehnlichen Hauptstatt der Lombardia, zu Mayland, zwey Jahr 
verharret, daselbsten er die Italianische Sprach erlernet, hernach aber sich in die 
weitberiihmte Hoch-Adeliche

Haupt-Statt der Liguria, zu Genoua, siben Jahr lang begeben, und endlichen 
gleicher gestalt, in der

Haupt-Statt der Toscana in Florentz, auch ein Jahr lang seine Wohnung 
hatte, dergestalt, daB er in altem zehen Jahr, in den besagten welschen Landen 
gewesen, . . sich vieler schoner Mannhaften und hochnutzlichen Kiinsten zu er- 
lernen, beflissen, . .. nicht anderst, ais wie ein im Land geborener Gittadino, in 
guten Namen gehalten gewesen11. Ferner: „Anno 1620, ais unser Herr Seelig 
Italien verliefie, und wiederumb in der fr. Reichs-Statt Leutkirch (seiner Vater- 
stadt) kamę, daselbst etwas auszuruhen, beneben das viel gesehene und erlernte, 
in guter Ordnung zu beschreiben, sowolen eine Landcarte uber seine getanen 
Reisen aufzuweissen, welches dann . . in den Druck ist verfertiget worden, — da- 
zumalen wurde er nach Ulm beruffen.11 —

Man sieht hier, Italien war geradezu zur Hochschule fur siiddeutsche Archi- 
tekten geworden. Und das genannte Werklein des Kiinstlers: Newes Itinerarium 
Italiae . . durch Josephum Furttenbach, Ulm 1627, wird nicht nur schon auf dem 
Titel ais ein Buch fur den Reisenden bezeichnet, „sein Reifi durch die herrlichste 
namhaffteste Órter Italiae wohl zu bestellen11, sondern es wird ihm auch ganz 
„eygentlich beschrieben, was allda . . denckwiirdig zu sehen11, wobei nattirlich 
auf die „Gebawe11 besondere Rucksicht genommen ist.

Die 30 Kupfer geben freilich vorwiegend fortifikatorische Dinge, Hafen- 
anlagen, technische Instrumente, Schiffe u. dgl., aber auch allerlei Kunstlerisches, 
so Fassade und GrundriB des Palazzo Gambiaso zu Genua, einige Theater- 
dekorationen, eine Gartenloggia mit Muschel-Ausstattung und ahnliches.

Der Text enthalt aber in der Tat einige vollkommen durchgearbeitete Reise- 
wege, so den ersten, der uber Oberitalien bis nach Nizza, einen zweiten, der tiber 
die Riviera nach Florenz geht, dann folgt der Weg Siena, Rom, Ancona, Fano, 
Ravenna, Bologna, Ferrara, zuletzt aber uber Genua, Turin, Brescia, Mantua, 
Venedig und uber Bożen, Innsbruck nach Hause.

Uberall wird hier vor allem der architektonischen Sehenswiirdigkeiten, wenn 
auch kurz, gedacht, zugleich der Kunst- und Raritatenkammern; von den Stadten 
wird Florenz, Rom, Venedig und vor allem Genua eine langere Beschreibung 
gewidmet. —

Das Buch, das bis in den groBen Krieg hineinreicht, bestatigt, wie stark 
die Verbindung zwischen Deutschland und Italien geworden war. Wunder nimmt 
es allerdings, wie selbst in jener Spatzeit die deutsche Baukunst sich immer noch 
einen hohen Grad nationaler Selbstandigkeit bewahrte, die auch in den zahlreichen 
Arbeiten Furttenbachs immer wieder hervortritt.

Wir sehen, vom Anfang bis zum Ende der Epoche sind die Einflusse Italiens 
in Deutschland nachzuweisen, unverkennbar an Macht und Vielseitigkeit immer 
mehr zunehmend, in alle Kreise allmahlich eindringend; die Wanderungen der 
Kunstler beginnen gleich in ihrem Anfang. Von Diirer selbst wissen wir aus seinen 
eigenen Berichten, wie er nach Venedig geht, freilich mehr die deutsche Kunst dort 
zur Anerkennung bringend, ais dem fremden Einflusse sich beugend. Dennoch ist 
auch in seinen Werken seit dem italienischen Aufenthalt die Einwirkung dortiger 
Kunst nicht zu verkennen. Wie er iiberall zu lernen sucht, sehen wir bei seiner 
Reise nach Bologna, wohin er sich begibt, weil ihn jemand in „heimlicher Per- 
spektive“ zu unterrichten versprochen hat. Die fortschreitenden Spuren des italie
nischen Einflusses in der deutschen Kunst, aber auch die Selbstandigkeit, welche 
letztere trotzdem zu bewahren weiB, werden wir spater zu beobachten haben.
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AuBer den kunstlerischen Kreisen waren es indessen noch zahlreiche andere 
Beziehungen zum Suden, die seine Einfliisse nach allen Seiten verbreiteten. In 
erster Linie wirkt hier der ausgedehnte Verkehr, in welchem der deutsche Handel 
immerdar mit Italien stand, Augsburg und Nurnberg, zugleich die Vororte der 
damaligen deutschen Kunst, allen andern voran. Dazu kamen die Scharen von 
deutschen Studenten, die fortwahrend nach Italien zogen, um auf dessen hoch- 
beriihmlen Hochschulen ihren Studien obzuliegen. Mit Interesse verfolgt noch 
jetzt der deutsche Wanderer ihre Spuren in den Hallenhofen der Universitaten von 
Padua und Bologna, wo unter den Namen und Wappen der einstigen Studenten 
die deutschen einen erheblichen Teil der prachtigen Dekoration ausmachen. End- 
lich zieht es auch den Adel, meistens freilich im Gefolge seiner Fursten, nach 
Italien hinein, und das Ergebnis ist feinere Sitte, freierer Weltblick, hoheren An- 
teil an allem geistigen Schaffen, namentlich fiir die Kunst. Der niedere Adel 
selbst kann freilich diesen seltener betatigen, denn seine Mittel sind gering, und 
wenn er nicht auf dem Lande verbauern will, muB er froh sein, im Hofdienst, 
im Heere oder in der Verwaltung Verwendung zu finden.

Wir haben oben und bisher den starken Unterschied betont, der zwischen 
der neuen Kunstubung in unserm Vaterlande und der in Italien, wie in Frank
reich bestehen bleibt, — derart, daB man die Architektur jener Zeit in Italien 
ais die Architektur der Palaste, die in Frankreich die der groBen und kleinen 
Schlosser bezeichnen móchte, wahrend die deutsche am ehesten ais die des Biirger- 
hauses bezeichnet werden darf —. Trotzdem ist Deutschland keineswegs so ganz 
arm an groBen Architekturwerken, die dem Streben der deutschen Furstenhauser 
ihre Entstehung verdanken, auch ihrerseits ihre Baugedanken in der Sprache der 
neuen Zeit auszusprechen. —

Ebensowenig hat es an grofieren und kleineren Fiirstenhofen gefehlt, die 
sich nach dem Vorbild der Medizeerhofe und der Kreise der Este, Gonzaga und 
anderer Furstengeschlechter kunstliebend und kunstfordernd ais edle Pflanz- und 
Pflegestatten des neuen Geschmackes erwiesen.

Schon in der Friihzeit offenbarte sich das glanzend, wenn auch weniger 
im auBeren Wesen, das ja oben in seiner etwas wilden Art geschildert ist, ais in 
greifbaren Werken hervortretend.

Es ist dem deutschen Fiirstentum in der Tat durch die frtiher verbreitete 
Meinung, es habe sich der neuen Kunst gegeniiber gleicligiiltig oder gar ablelinend 
verhalten, starkes Unrecht geschehen. Heute, wo wir die im Laufe des 16. Jahr- 
hunderts und der ersten Jahrzehnte des 17. entstandenen furstlichen Bauwerke 
zu tibersehen vermogen, sind wir erstaunt iiber die Fiille, iiber die reiche Kette 
solcher Kunstwerke, die unser Vaterland schmiickt, dereń auBerer Glanz wohl den 
der franzosischen Werke dieser Art im ganzen nicht erreicht, dereń liebenswurdige 
und malerische echt deutsche Art uns hierfiir reichen Ersatz gewahrt. Sind es 
im allgemeinen keine chateaux von prachtvoller, regelmaBiger und echt reprasen- 
tativer Anlage, so sind es dafiir ins Hóhere und Prachtige erhobene Biirgerliauser, 
die sich zu reizvollen Gruppen vereinigen, und dereń Schonheit in reicher Silhouette, 
in oft herrlicher Lagę auf den Hohen, in zwangloser Aufeinanderfolge und Neben- 
einanderstellung besteht, in der ein Geschlecht nach dem andern seinen male- 
rischen, edelburgerlichen Palast neben die alteren gesetzt hat, meist von einem 
auch kiinstleriscli bedeutenden Kranze stattlicher Befestigungen umgeben und mit 
Tiirmen reich geschmiickt. — Solcher Bauwerke gibt es unzahlige, vom Heidel- 
berger Schlosse der pfalzischen Kurftirsten an bis zur Plassenburg der Branden- 
burger Markgrafen oder dem Torgauer Schlosse Hartenfels der Sachsenherzoge.

Die lange Reihe auf diesem Gebiete hervorragender Fursten sei hier nur 
angedeutet, die sich von den wurttembergischen Herzogen Ulrich, Ghristoph, 
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Ludwig und Friedrich, den badischen Markgrafen Philipp II. und Ernst Friedrich, 
den Pfalzer Kurfursten Friedrich II., Ottheinrich, Friedrich IV. und V., bis zum 
Herzoge Johann Albrecht zu Schwerin und Wismar, dem Herzoge Albrecht I. zu 
Kónigsberg hinzieht. —

Und nicht nur im Laufe des 16. Jahrhunderts fiigte sich so ein kunst- 
liebendes, vielbauendes Fiirstenhaus zum andern, — noch die Zeit vor dem DreiBig- 
jahrigen Kriege sah wahrhaft kunstprachtige Furstenhófe in den Hauptstadten 
erstehen und Residenzen erwachsen, die den glanzendsten im Siiden nichts nach- 
gaben. Das Erstaunlichste auf diesem Gebiete bietet uns Mtinchen und der Kur- 
fiirst Maximilian I., der gefurchtetste Krieger der katholischen Liga, dessen 
Residenzbau nur in der Reggia zu Mantua des Federigo Gonzaga ein Gegenstiick 
findet, dessen Kunstlerschar eine unubersehbare Reihe von besten Namen umfaBt. 
Nicht wenige kleinere Hofe folgten ihm hierin nach; ais Beispiel im engsten 
Rahmen sei der des Fiirsten Ernst von Schaumburg genannt, dessen Kiinstler- 
kolonie zu Biickeburg und Umgegend das kunstlerisch Prunkvollste schuf, was 
vor dem DreiBigjahrigen Kriege in Deutschland erwuchs, eine Wunderblume von 
geradezu blendender Pracht. —

Auch einiger geistlicher Fursten-Mazene ist zu gedenken; vor altem des 
groBen Kardinals Albrecht von Brandenburg, der von Halle bis nach Mainz die 
prachtvollsten Werke groBer und kleiner Kunst erstehen lieB; dessen etwas ge- 
walttatiges Leben uberall vom Glanze der Kunst vergoldet ist. —

Vom Kaisertum war eine durchgreifende Forderung der Ktinste nicht zu er- 
warten. Maximilian I. ist wohl der, der die Kunst der Fruh-Renaissance mit Teil- 
nahme begleitet hat; auch bei ihm aber beschrankte sich dies auf jene bekannten 
Holzschnittwerke und auf sein prachtvolles Grabmal zu Innsbruck. In allen seinen 
Unternehmungen spiirt man freilich entschieden den Hauch der neuen Zeit.

Der Enkel des letzten Ritters, Karl V., hat leider fiir Deutschland nichts 
Rechtes iibrig gehabt, was sich denn auch darin aussprach, dafi er seine kiinst- 
lerischen Wiinsche fast ausschliefilich in Spanien zur Tat werden lieB. War er 
doch mehr Spanier ais irgend etwas sonst, wenn er auch in den Niederlanden 
geboren war. Sein herrlicher Alhambrapalast zeigt deutlich, welcher Abgrund 
seine Anschauungen auf diesem Gebiete von denen des Nordens trennte.

Sein kluger Sohn Ferdinand I. dagegen pflegte nicht nur die Kunst im 
nordischen Vaterlande, sondern hinterlieB, hauptsachlich in Prag, eine Reihe her- 
vorragender Bau-und Kunstwerke; allerdings haftet auch ihnen wenig Nordisches 
an, sind sie vielmehr vorwiegend italienisch gefiihlte und geformte Prachtwerke 
meist auslandischer Ktinstler.

Die Kaiser Rudolf II. und Maximilian II. aber schufen in ihrer eigent- 
lichen Residenzstadt Prag wirkliche neue, von einer untibersehbaren Schar von 
bildenden Kunstlern bevolkerte Musenhofe, die das zutreffende Spiegelbild des 
kiinstlerischen Zustandes jener Tage darstellten. Und auBer vielen Fremden, 
besonders Niederlandern und Italienern, waren auch treffliche deutsche Maler 
und Bildhauer am Kaiserhofe in groBerer Zahl gewaltig tatig, — und es ist 
schmerzlich zu sehen, wie die Vorboten und der Einbruch des furchtbarsten 
aller Kriege eine wahrhaft berauschende Bltite im Bereiche des ganzen Vater- 
landes plotzlich knickte und welken lieB. Zahlreiche Hoffnungen sanken damals 
dahin, aber, was geschaffen war, ist so tiberreich an Schonheit und von so 
echt deutscher Eigenart, daB wir auch darauf mit berechtigtem nationalen Stolze 
schauen diirfen. —

Dem deutschen Fiirstentume ist es also neben dem kernigen, hochgebildeten 
Biirgertume vorbehalten gewesen, die neue Kunst in bedeutungsvollen Werken 
zum Ausdruck zu bringen. Wie das im einzelnen geschehen, haben wir spater 
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zu betrachten, aber nochmals ist hervorzuheben, daB im Gegensatz zu der durch 
den Hof und seine Einfltisse fast ausschliefilich beherrschten Kunst in Frank- 
reich wir in Deutschland zwar nicht groBartige Monumente finden, in denen sich 
die Macht eines einheitlich geschlossenen Konigtums verkbrpert, daB uns dafiir in 
einer fast unabsehbaren Reihe von Leistungen bescheideneren MaBstabes die ganze 
reiche Mannigfaitigkeit entgegentritt, die ein Yorzug unseres Yolkstums ist.

Zweites Kapitel

Anfange der Renaissance bei Malern und Bildhauern

Wenn es irgendwo klar wird, wie das Mittelalter sich so vollstandig iiberlebt 
hatte, so ist dies bei der Betrachtung der ersten rein kiinstlerischen Schopfungen 
unserer neuen Epoche der Fali. In dem Kampfe des neuen Stiles mit den Formen 
der mittelalterlichen Kunst erkennen wir den Gegensatz zweier entgegengesetzter 
Weltanschauungen. Das Mittelalter hatte den Gipfel seines Schaffens im gotischen 
Stil gefunden. Dieser war seiner ganzen Natur nach nur auf den Kirchenbau 
gerichtet, mufite deshalb einer Zeit, die ausschliefilich kirchlich gesinnt war, zum 
hochsten Ausdruck ihres Wollens und Konnens verhelfen. Wenn ein so tiefer 
Kenner und Freund des Mittelalters wie Schnaasex) vom gotischen Stil sagt, daB 
er gleich anfangs fur weltliche Zwecke nicht wohl geeignet war, so dtirfen 
wir das einfach unterschreiben. Wohl hat das Mittelalter auch seine Rathauser 
und Gildehallen, seine Schlosser und Burgen, seine stadtischen Wohngebaude 
charaktervoll in dieser Formenwelt ausgepragt; aber eine allzu starkę kirchliche 
Farbung verbindet sich damit, ais daB sie den Eindruck weltlich behaglichen 
Daseins gewahren kbnnten. Am wenigsten aber den einer humanistisch-klassischen 
Lebensauffassung, wie sie damals erstrebt wurde. Schon seit dem 14. Jahrhundert, 
wo das Burgertum machtig aufbluht, die Stadte in Reichtum und Bildung wachsen, 
die Lebenslust sich iiberall kraftig regt, beginnt die innerliche Umformung des 
gotischen Stiles ais ein notwendiger Widerschein dieser Bewegung; seine eigent- 
liche Rolle war ausgespielt; eine andere Zeit mit neuen Gedanken verlangte neue 
Gestaltung. Wie diese zuerst in Italien durch das Studium der antiken Denk- 
maler schon seit dem 14. Jahrhundert vorbereitet wurde, bis sie um 1420 zum 
Durchbruch kam, ist bekannt.

Wahrend jene Neuwerdung sich im Stiden vollzog, brach der Norden nicht 
minder entschieden, wenn auch in anderer Richtung, mit den Uberlieferungen des 
Mittelalters. Hubert van Eyck gehbrt sicherlich zu den grófilen Pfadlindern der 
Kunstgeschichte; seine neue Art, die Natur streng zu studieren und die mensch- 
liche Gestalt mit ihrer landschaftlichen und architektonischen Umgebung lebens- 
voll hinzustellen, sie aus der schablonenhaften Form und vom Goldgrunde des 
Mittelalters zu befreien, ist ein ebenso kuhner Bruch, wie die Taten eines Bru- 
nellesco, Ghiberti, Donatello es irgend waren. Ging doch das ganze Streben 
der Zeit dahin, aus dem traumhaften Idealismus und der dflrren Scholastik des 
Mittelalters zurWahrheit, zur lebensvollen Weltwirklichkeit durchzudringen. Hier 
war es die Natur, dort in erster Linie die Antike, aus der die Kunst sich ver- 
jiingen sollte.

1) Zeitsclirift fiir bilćl. Kunst IV. 30-1, in der Besprechung von Liibkes Gesch. der franzós. 
Renaissance.
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Wie diese Naturwahrheit im Norden sich mit rei Bender Schnelligkeit zu- 
nachst in der Malerei und Plastik verbreitete, aus Flandern bald iiber alle Ge- 
biete Deutschlands drang, so muBte die neue Kunst auch in scharfen Gegensatz 
zu der abgelebten gotischen Architektur treten. Diese war vollig in den Bann 
einer hochst handwerklichen Ubung gekommen und gefiel sich, von den Handen 
wackerer, aber etwas spieBbiirgerlicher Werkmeister gepflegt, in gesuchten, 
namentlich konstruktiven Bravourstticken, wie z. B. dem Turmhelm des StraB- 
burger Miinsters, oder in Spielereien mit einformig abgeleierten MaBwerkformen. 
Man muBte bald iiberall fiihlen, daB dieser Stil hinter den Forderungen, welche 
die neue Zeit aufstellte, unrettbar zuriickgeblieben war. Zwar fristete er noch 
fast ein Jahrhundert sein Dasein, denn nichts klebt so zah am Althergebrachten, 
ais das ergraute Handwerk. Wir konnen uns daher nicht wundern, wenn wir 
bis ins 16. Jahrhundert den gotischen Stil in Deutschland herrschend finden, ja 
wenn er in manchen Einzelheiten sich sogar noch bis ins 17. Jahrhundert zu er- 
halten weiB. Aber ebenso begreiflich ist es auch, daB bei den zahlreichen Be- 
rtihrungen Deutschlands mit Italien, den Kriegsziigen der Kaiser, den Handels- 
verbindungen, den wissenschaftlichen Beziehungen, die dort so glanzend entfaltete 
neue Baukunst bald auf Deutschland zu wirken begann. Es hatte sogar viel 
friiher geschehen miissen, wenn die Bewegung in den ktinstlerischen Kreisen 
nicht an den politisclien und religibsen Verhaltnissen ein Hemmnis gefunden hatte. 
Denn daB die bildende Kunst seit van Eyck mit der Gotik auf gespanntem FuBe 
stand, IiiBt sich leicht aus den zahlreichen Gemalden der Zeit erkennen. Obwohl 
die Maler in ihrem architektonischen Beiwerk und ihren Hintergriinden im all- 
gemeinen die gotischen Formen noch nicht ganz verschmahen, so scheint aufier 
anderem der Spitzbogen ihnen unbeąuem zu sein, denn fast ohne Ausnahme ge- 
brauchen sie an seiner Stelle den Rundbogen. Daher ist es kein Wunder, daB 
wir die Renaissance in Deutschland schon seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts 
bei Malern und Bildhauern, in Gemalden, Holzschnitten, Kupferstichen, in Grab- 
malern und anderen plastischen Werken sich reich entfalten sehen, wahrend die 
architektonischen Schopfungen des neuen Stiles erst gegen die Mitte des Jahr
hunderts ihren Anfang nehmen.

Unter den Kunstwerken dieser Epoche ist vielleicht keins, das den Uber- 
gang aus der alten in die neue Zeit so vielseitig veranschaulicht, wie die Chronik 
von Hartmann Schedel vom Jahre 1493. Sie ist nicht bloB eins der kostbarsten 
Druckwerke, bietet in ihrem Texte nicht nur die merkwiirdigsten Aufschliisse 
iiber die Anschauungen jener Zeit, sondern gewahrt namentlich in dem unabseh- 
baren Reichtum ihrer von Michael Wolgemut und Wilhelm Pleydenwurff ent- 
worfenen Holzschnitt-Illustrationen einen Mafistab fur die damaligen Anforde- 
rungen an die zeichnende Kunst. Wahrend die figiirlichen Darstellungen sich in 
dem von der flandrischen Schule ausgegangenen Realismus der Auffassung be- 
wegen, halt sich das Ornamentale noch meist innerhalb der Grenze des gotischen 
Stiles, und nur gelegentlich, so gleich auf dem ersten Blatte mit der imposanten 
Darstellung des thronenden Salvators, in den mutwilligen Kinderfigurchen, welche 
das gotisch gezeichnete Laubwerk der Umrahmung anmutig durchbrechen, er
kennen wir Einfltisse der Renaissance. Es sind echt italienische Putti.

Am wichtigsten fiir uns sind aber die vielen Stadtebilder, mit denen das 
Werk geschmiickt ist. Schon in dem Streben nach geographischer und topo- 
graphischer Darstellung, die sich hier mit der Geschichtserzahlung verbindet, 
spricht sich der wissenschaftliche Trieb der Zeit unverkennbar aus; in der 
Auffassung und Ausfiihrung dagegen liegen noch Mittelalter und neue Zeit im 
Kampfe. Zunachst ist anzumerken, daB die gotischen Formen zwar oft ange- 
deutet, aber niemals streng durchgefuhrt, niemals mit dem Spitzbogen charakteri-
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siert sind. Dies trifft mit dem zusammen, was wir schon ais hervortretende Eigen- 
tumlichkeit bei den Gemalden der flandrischen Schule erkannt haben. In der Tat 
ist mit groBer Konseąuenz an Portalen und Fenstern, an den Schalloffnungen der 
Turme und den Friesen und Gesimsen der Halbkreis aufgenommen, und selbst 
da, wo die grofien mehrteiligen Fenster bestimmt auf den gotischen Stil weisen, 
ist der Rundbogen gewahlt. Eine Sitte, die zur festgestellten Norm geworden 
ist und sieli selbst noch bis in die viel genaueren Darstellungen eines Merian, 
also bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts, verfolgen laBt. In der Vorliebe fiir 
den Rundbogen begegnet sich also der Norden mit der Renaissance des Siidens. 
Um so auffallender daher, daB zweimal, und zwar in freier kiinstlerischer Er- 
findung, der Spitzbogen dennoch angewendet ist: das eine Mai auf Blatt 7 an 
der Pforte des Paradieses, diesmal mit allen Ausschweifungen der spaten Gotik, 
das andere Mai bei der idealen Darstellung des Salomonischen Tempels auf 
Blatt 66 B. DaB in der Abbildung der Stadte, mogen sie nun antik oder modern 
sein, mogen sie Deutschland oder Italien, Griechenland oder dem Orient ange- 
horen, die herkommlichen Formen des Mittelalters zur Verwendung kommen, 
kann uns nicht wundernehmen, denn es geschieht in demselben naiven Sinne, 
der das ganze 15. Jahrhundert hindurch in Italien wie im Norden die Kunst be- 
herrscht und keinen Widersinn darin empfindet, antike Gotter und Helden oder 
biblische Gestalten in die Kleider der eigenen Zeit zu stecken. Daneben aber 
macht sich durchgangig schon ein Einflufi der italienischen Renaissance geltend, 
vor allem in den iiberaus zahlreichen Zentral- und Kuppelbauten, sowie in den 
kuppelartigen Abschltissen der Turme.

In anderer Hinsicht aber tritt die mittelalterliche Anschauung mit ihrer 
Gleichgiiltigkeit gegen das Reale, ihrem Hangę zu phantastischer Willkiir ganz 
unvermittelt in behaglicher Breite hervor. Wenn Ninive, Damaskus, Babylon, 
Athen, Nizaa sich ganz wie deutsche Stadte des Mittelalters darstellen, so wundern 
wir uns daruber nicht; eher, wenn manche Flolzstocke sich haben gefallen lassen 
mussen, wiederholt abgedruckt und mit verschiedenen Stadtenamen versehen zu 
werden.ł) Nicht mehr Anspruch auf Wahrheit konnen die Darstellungen der ver- 
schiedenen Ordenskloster machen, denn das Kluniazenserkloster auf BI. 173 ist 
genau dasselbe wie das der Vallumbroser auf BI. 190, der Kreuztrager auf BI. 207, 
der Prediger auf BI. 209 und noch mehrerer anderer. Eine zweite Abbildung 
gilt gleichmaBig fiir die Benediktiner, die Augustiner, die Zisterzienser, die Tempel- 
herren, die Zolestiner, die Rhodeserritter und noch einige andere, eine dritte ist 
den Karthausern, den Olivetanern und anderen zugeteilt.

Aber neben diesen wenig bedeutenden Bildern gibt es doch eine Anzahl 
von solchen, in denen das Streben der Zeit nach zuverlassigem Abbilde der Wirk- 
lichkeit sich ausspricht, und denen offenbar mehr oder minder genaue Auf- 
nahmen an Ort und Stelle zugrunde liegen. Dies sind meistens groBe Blatter, 
die den Ranni von zwei gegeniiberstehenden Seiten in Anspruch nehmen. Dahin 
gehóren zunachst in Deutschland vor allen Numberg (BI. 100), das mit seiner 
tiirmereichen Stadtmauer, seinen beiden Hauptkirchen und der stattlichen Burg 
einen prachtigen Anblick gewahrt; Erfurt (BI. 155), dessen Dom mit der hohen 
Treppe und den drei Turmen sowie der gegenuberliegenden Severikirche man 
leicht erkennt; Wurzburg (BI. 160) mit seinem groBartigen SchloB und dem vier- 
ttirmigen Donie samt den drei romanischen Apsiden; Bamberg (BI. 175), welches

1) Dies naive Verfahren laflt sieh noch bis tief ins 16. Jahrhundert verfolgen. Stumpffs 
Schweizer Chronik (Ziirich, 1548 in 3 Bdn. fol.), eines der vorziiglichsten Holzsclinittwerke 
der Zeit, verwendet fiir die Belagerung zu Florenz (I. Bd. 74) und von Neapel (I. BI. 82) den- 
selben Holzstock, ebenso fiir Rom (I. 116), Damiette (I. 247), Tournai (I. 188). Dagegen erfreuen 
sich wenigstens die Stadte derSohweiz einer charakteristischen, imganzen richtigen Darstellung. 
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nicht bloB durch den imposanten Dom und die Lagę des Michaelklosters charak- 
terisiert wird, sondern bei dessen oberer Pfarrkirche auch der Chor mit seinem 
Umgang samt Strebebogen und Pfeilern ganz richtig wiedergegeben ist. Eben
so ist Koln (BI. 91) an seinem Bayenturm und dem noch im Ausbau begriffenen 
Ghor des Domes wohl zu erkennen; StraBburg (BI. 140) ist vor allem an dem 
gewaltigen Munster, dessen Turm hoch in den Text der Seite hineingreift, zu 
erkennen; man sieht deutlich die prachtvolle Rosę der Fassade, aber auch den 
Turm auf dem Ouerschiff mit seiner da noch vorhandenen Spitze. In Basel 
(BI. 244) erkennt man besonders die Miinsterterrasse, steil iiber dem Rhein auf- 
ragend; an dem nordwestlichen Turm wird eben noch gebaut; auf der Rhein- 
briicke macht sich die .jetzt verschwundene kleine Kapelle bemerklich. Auch 
Ulm (BI. 191) mit dem unvollendeten TurmkoloB seines Miinsters und mit reichem 
Gemaldeschmuck am Turnie des Haupttores gegen die Donau ist wohl zu er
kennen; ebenso Munchen mit dem hohen Dach und den helmlosen Tiirmen seiner 
Frauenkirche sowie dem malerischen Isartor; endlich Wien (BI. 99), wo nicht 
bloB der Stephansturm, sondern auch St. Marien am Gestade mit dem originellen 
Turmbau geniigende Anhaltspunkte geben.1)

Aber auch einige der groBen italienischen Stadte erfreuen sich einer im 
ganzen richtigen und charakteristischen Darstellung. So zunachst Venedig (BI. 44), 
wo man nicht bloB die Piazzetta mit den beiden Saulen, den Dogenpalast mit 
seinen oberen und unteren Arkaden, die Markuskirche mit ihren hohen Kuppeln, 
sondern selbst die eigentiimlich geschweiften Giebel des venezianischen Stiles, 
die offenen Loggien und die Balkone der Palastfassaden, ja sogar die auffallende 
Form der Kaminschlote mit Verstandnis wiedergegeben sieht. Ebenso charakte- 
ristisch ist Florenz aufgefaBt: der Dom mit seiner gewaltigen, ganz vollendeten 
Kuppel, das Baptisterium und der Glockenturm, der machtige Palazzo Vecchio 
mit der nicht zu verkennenden Gestalt seines Turmes, dann aber auch die An- 
nunziata mit ihrer hohen Ghorrotunde, ja sogar S. Maria Novella mit den groBen 
Schnecken der Fassade ist wiedergegeben. Nicht minder interessant ist die groBe 
Darstellung von Rom (BI. 58). An der rechten Seite bildet die Grenze die Porta 
del Popolo, dartiber die groBartige Form der Engelsburg, noch weiter oben am 
Horizont das Belvedere, noch nicht mit dem Vatikan verbunden; der papstliche 
Palast selbst noch ganz in mittelalterlicher Form, daneben die alte Petersbasilika 
mit ihrer Vorhalle und machtigen Fassade, weiter die Tiberinsel mit ihren 
Kirchen, dann die Saule Mark Aurels und dicht dabei die groBe Kuppel des 
Pantheons; den Abschlufi zur Linken bildet ein Teil des Kolosseums, dahinter 
der Janus- und der Vestatempel; im Vordergrund sieht man noch auf Monte 
Gavallo eine naive Darstellung der Dioskuren mit ihren Rossen. Auch der be- 
gleitende Text liebt die wichtigsten Altertiimer mit Verstandnis heraus, schlieBt 
aber mit der Klage iiber die Verwtistung der Denkmaler durch die Romer, die 
in kurzer Frist das ganze edle Altertum zerstoren miisse.

Man sieht, welche Stadte und Denkmaler damals die Menschen am meisten 
beschaftigten, wie vieles andere ihnen dagegen gleichgiiltig war. Wohl stimmt 
es damit iiberein, daB wir auch von Jerusalem eine in den Hauptpunkten zu-

Wie lioch die Schedelsche Chronik in. allen diesen Punkten uber der Masse der gleicli- 
zeitigen Erscheinungen steht, erkennt man u. a. in der um ein Lustrum spater yeroffentlichten 
Kólner Chronik von 1499. Dort ist nur Koln im wesentliclien richtig wiedergegeben; die iibri- 
gen Stadte sind in kindliclier Abbreviatur, ohne charakteristische Ziige, ohne alle architektoni- 
schen oder gar landschaftlichen Anspriiche dargestellt. Auch ist iiberhaupt mit wenigen, ub srali 
wiederholten Ilolzstbcken die ganze Jllustration, und zwar in ziemlich rober Ausfuhrung be- 
stritten. Wie nachsichtig man selbst bei hochentwickelter Kunst gegen dies haufige Verwenden 
derselben Abbildung noch war, beweist die Chronika der Hungarn (Wien 1534) mit ihren 
ofc wiederholten trefflichen Holzschnittbildern.
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treffende Darstellung finden (BI. 48), daB aber besonders Konstantinopel mit Vor- 
liebe behandelt ist. Auf Blatt 130 findet sich eine grofie Darstellung der Stadt, 
auf welcher die Sophienkirche mit ihrer Kuppel und mehreren in der Nahe er- 
richteten Saulen hervorragt. Dieses Bild ist dann um die Halfte verkleinert auf 
Blatt 249 und 214 zweimal wiederholt. Endlich findet sich auf Blatt 257 eine 
Darstellung der alten Monumente, unter denen auBer der Sophienkirche der Kuppel- 
bau von St. Johann dem Taufer, der kaiserliche Palast mit seinen Garten, der 
Hippodrom mit seinen beiden Obelisken hervorragen. —

Sahen wir in diesem bedeutenden Werk zwar einzelne Keime einer neuen 
Richtung, Spuren des Einflusses von Italien, aber noch vielfach gebunden und 
gehemmt durch mittelalterliche Anschauung, wie sie den aus der altern Schule 
hervorgegangenen Kunstlern eigen war, so tritt nun mit dem Beginn des 16. Jahr- 
hunderts ein neues Geschlecht von Kunstlern auf den Schauplatz, das seine 
Anregungen direkt aus Italien holt und der Renaissance den Eingang in die 
deutsche Kunst bahnt.J) Der Augsburger Schule scheint liier der Zeit nach der 
Vorrang zu gebiihren. Die zahlreichen Handelsverbindungen mit Oberitalien, 
namentlich Venedig, fiihrten von selbst auf diesen Weg; die Lebenslust der 
iippigen Kaufmannsstadt begiinstigte die Aufnahme der neuen heitern Formen- 
welt. Ilans Burgkmair, geboren 1472, ist einer der ersten, welche die Kunst 
des Sudens nach Deutschland verpflanzen. In der Regel wird von ihm gesagt, 
er habe seit seinem Aufenthalt in Yenedig 1508 „seine Manier geandert". Allein 
seine Werke beweisen, dafi er die Renaissance schon vorher gekannt hat, sei 
es, daB er schon einmal im Stiden war, sei es, daB er aus italienischen Stichen 
und Gemalden gelernt hatte. Schon auf seinem mit 1501 bezeichneten Gemalde: 
Die Basilika von St. Peter* 2) aus dem Kreuzgange des Katharinenklosters zu 
Augsburg tritt diese Beziehung klar zutage. Die Darstellung der Peterskirche 
zeigt uns eine Basilikenfront in klarsten Henaissanceformen von einem uber- 
raschenden Ernste insbesondere des Mittelgiebels mit dreibogiger Halle auf 
Pilastern; auch das zarte weiBe Marmorportal des Seitenschiffes ist hochst be- 
zeichnend. Hier muB eine Erinnerung an die Westseite des romischen Vorbildes 
und ihre Renaissance-Loggia unverkennbar vorliegen. Es ist wohl das friiheste 
Auftreten einer Renaissancearchitektur in Deutschland, wenigstens ist mir kein 
friiheres Denkmal bekannt. Noch entschiedener kommt die neue Kunstweise zum 
Ausdruck bei dem priichtigen Throne, den wir auf dem Mittelbilde einer aus 
demselben Kloster stammenden Altartafel in der Galerie zu Augsburg vom 
Jahre 1507 bemerken (Abb. 1). Die Einfassung ist noch gotisch, und auch auf 
den Flugelbildern sieht man gotische Bogenstellungen gemalt. Dagegen hat der 
Ktinstler den Thron, der Ghristus und Maria tragt, mit einer Ritcklehne von 
gebffneten, auf kleinen korinthischen Pfeilern ruhenden und von grbBeren korin- 
thischen Pilastern eingefaBten Arkaden ausgestattet. Auf den Kapitalen der Pi- 
laster knien Engel, ausgespannte Teppiche haltend; den AbschluB der Balustradę 
bilden Delphine, die in freiem Rankenwerk enden. Von geradezu venezianischem 
Liebreiz, auch in der Farbę, sind die musizierenden Engel, die ganz offenbar 
auf G. Bellinis immer wiederkehrende Engelorchester zurtickgehen, wie denn 
auch der Charakter der Renaissanceruckwand auf Venedig weist.

1) Reiche Ansohauungen fiir das Folgende bietet G. Hirtli in seiner „Renaissance11 (2 Bde., 
Miinchen 1877 f.) und seinem „Formenschatz11 (ebenda, seit 1879 erscheinend).

2) B. Rielil, Augsburg. Leipzig 1903. Abb. 66 und 68.

Auffallend ist schon an diesem Bilde, wie weit die Renaissanceformen an 
ornamentaler Ftille und Pracht den dekorativen Elementen einer vertrockneten 
Gotik iiberlegen erscheinen. Dennoch wendet der Ktinstler beide Stile neben- 
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einander an, und gleiches bleibt fortan fiir langere Zeit das Verfahren aller deutschen 
Meister. Sie stehen damit im geraden Gegensatze zu ihren italienischen Zeit- 
genossen. Schon die Spatgotik hatte diese Richtung begiinstigt, denn seit das 
strenge bauliche System des Mittelalters sich gelockert hatte, war selbst mit 
den eigentlichen Grundelementen der Konstruktion, namentlich mit den Gewolbe- 
rippen, ein willkiirliches ornamentales Spiel getrieben worden. Diese Richtung 
mufite sich noch steigern, sobald man die Formen einer fremden Architektur 
kennen lernte. In Italien hatten die Meister der Renaissance die letzten An- 
klange an das Mittelalter bald tiberwunden und waren zu einem Stil durch- 
gedrungen, dessen ungemischte Schonheit ein klassischer Ausdruck des hohen 
kiinstlerischen, damals die Nation erfullenden Sinnes ist. Ganz anders in 
Deutschland. Die wilde Garung, durch die sich bis tief ins 16. Jahrhundert das 
Streben der neuen Zeit gegen die Uberlieferungen des Mittelalters durchzu- 
kampfen hatte, lieBen ein so reines, so allgemeines Schonheitsgefithl nicht auf- 
kommen. Alle nordischen Schopfungen der Zeit tragen mehr oder minder das 
zwiespaltige Wesen ihrer Zeit an der Stirn. Stilreinheit, hochste Lauterung 
der Form diirfen wir daher hier nirgends erwarten; wohl aber wieder eine 
Kraft und Lebensfulle, die, unbekiimmert um all diese Gegensatze, das schein- 
bar Widerstrebende mit frischem Sinne aufgreift und mit jugendlicher Gestal- 
tungslust in charaktervollen Schopfungen auspragt. In diesem Sinne verfuhren 
alle unsere alten Kiinstler, und in diesem Sinne miissen ihre Arbeiten gewiirdigt 
werden.

Um zunachst noch einen Augenblick bei Burgkmair stehen zu bleiben, so 
besitzt das Germanische Museum zu Nurnb erg seit kurzem ein sehr bedeutendes 
Bild vom Jahre 1509, auf dem er die Madonna mit dem Kind, in einer prach- 
tigen Nische thronend, umgeben von iippig bliihendem Rosengebiisch, in einer 
siidlichen Landschaft dargestellt hat. Hier ist der letzte Rest gotischer Uberliefe- 
rung von der glanzendsten Renaissance aufgezehrt. Auch in dem tiefen Farben- 
ton und der vornehmen Anmut der Madonna erkennt man den EinfluB derVene- 
zianer, namentlich eines Giambellini und Cima, und nur das iibel gezeichnete 
haBliche Ghristuskind erinnert an so manche gleichzeitige nordische Gebilde. Viel- 
leicht noch deutlicher offenbart sich dieses Streben nach dem Siiden in Burgk- 
mairs herrlichem Johannes auf Patmos (Miinchen), wo der Apostel im iippigsten 
Palmenwalde, in wunderbar in Abendschatten getauchter siidlicher Landschaft 
durch die himmlische Erscheinung Maria iiber den Wolken iiberrascht wird. — Es 
ist da des trefflichen Schongauerschen Kupferstichs nicht zu vergessen, auf dem 
dieser sonst so nordische Kiinstler seine heilige Familie auf der Flucht ebenfalls 
durch einen prachtigen Palmenwald fiihrt. Auch Hans Baldung hat dies spater 
mit gleicher Pracht gemalt. -

Zu entschiedenster Renaissancearchitektur bekennt sich Burgkmair auf der 
Aufienseite des Kreuzigungsaltars von 1519. Da treten Kaiser Heinrich II. und 
St. Georg in einer vóllig durchgebildeten Kuppelhalle mit Oberlicht, dereń Einzel- 
heiten bereits auf Bramantesche Bauwerke in Mailand weisen, dem Beschauer 
auf das wiirdigste entgegen.1)

1) B. Bielił, Augsburg. Abb. 70.

Weiterhin bieten Burgkmairs zahlreiche Zeichnungen fiir den Holzschnitt 
Beispiele genug dafiir, wie frei er mit den architektonischen Formen umspringt, 
so weit in der Regel diese fltichtig hingeworfenen Kompositionen auch hinter 
dem architektonischen Ernst der eben erwahnten Gemalde zuriickbleiben. Zahl
reiche Belege finden wir in der groBen Reihenfolge der osterreichischen Heiligen. 
Deutlich tritt uns darin die Yorliebe der Zeit fiir architektonische Einrahmungen



Ilans Burgkmairs Holzschnitte 41

Abb. 1 Maria in der Herrlichkeit von Hans Burgkmair 
(Nach Phot. Hoefle, Augsburg)

uncl Hintergrtinde, fur geratliche und kostiimliche Beiwerke entgegen. Man liebte 
es, in solclien Dingen reiclies Wissen, fltissige Erfindungsgabe darzulegen. 
Die Szenen werden meist in offene oder gesclilossene Iiallen verlegt, oder die 
Landschaft wird mit prachtigen Gebauden geschmuckt; an reichen Thronsesseln, 
an Geraten und GefaBen aller Art ist kein Mangel. In Burgkmairs oben er- 
wiihnten Blattern sind die Renaissancefornien meistens nur von ungefahr, aufs 
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Geratewohl angegeben. Man vergleiche z. B. die dorisierenden Saulen auf BI. 3 
(der hl. Adalbert), die ahnlich hehandelten, aber ebenfalls etwas zweifelhaften 
auf BI. 10 (hl. Ansbert) oder auf BI. 12 (St. Ediltruda). Nicht minder willkurlich 
wird man sie auf BI. 37, 39, 49, 67, 71 finden. Oder man betrachte die korinthi- 
sierenden Saulen mit der hl. Amalberga: die FliBe geschweift mit doppelter Gur- 
tung, der Torus beinahe gotisch oder vielmehr spatromanisch mit doppelter Aus- 
kehlung, das Kapiteli mit einem gezackten Blatt auf jeder Ecke, dazwischen eine 
Maskę. Neben dem Gotischen komrnt unserm Meister auch das Romanische noch 
oft in den Weg. Auf BI. 25 (S. Dentalin) sieht man eine Saulengalerie mit 
Wiirfelkapitellen. Die Saulenschafte bildet man am liebsten mit starker Aus- 
bauchung, bekleidet mit Laubwerk, fast pflanzenartig. So auf dem ebenerwahnten 
Blatt und auf BI. 16 (S. Bonifaz), wie auf vielen anderen. Diese willkurlichen 
Architekturgebilde werden dann ohne Scheu unmittelbar mit gotisch profilierten 
Bógen und Gewolben verbunden; so auf BI. 13 (S. Bathilde) oder auf BI. 86 und 
manchen andern. Wie das Laubwerk oft zwischen dem krausen spatgolischen 
Blatt und dem Akanthus der Renaissance schwankt, sieht man z. B. auf BI. 15 
und 96; daB der Meister indes die neue Formenwelt, wo es ihm darauf ankommt, 
mit ihrem ganzen Reichtum wohl zur Geltung zu bringen weifi, erkennt man an 
dem Wandfries mit Masken und Rankenwerk auf BI. 109 (S. Ulrich) und mehr 
noch an der hiibschen Ghornische auf BI. 111 (S. Wenzeslaus). Ahnliche Studien 
lassen sich im Weiskunig und den ubrigen Arbeiten Burgkmairs machen. Auch 
die zahlreichen Blatter Burgkmairs im Triumphzuge des Kaisers Max atmen 
iiberall den Geist der Renaissance. Aus dem Weiskunig bringen wir im folgenden 
Kapitel die Abbildung eines reich ausgestatteten Gemaches, wahrend Abb. 2 nach 
einem Holzschnitt vom Jahre 1508 den Kaiser Max zu Pferde in voller Rilstung 
vorfiihrt. Die prachtige korinthische Pfeilerhalle mit Verkropfungen in dem 
klassisch durchgebildeten Gebalk, der gleich den Pfeilerschaften mit eleganten 
Ornamenten geschmiickt ist, zeigt, wie sehr der Kiinstler sich schon damals 
die Formenwelt der Renaissance zu eigen gemacht hatte, und wie es ihm Be- 
diirfnis war, bei jeder Gelegenheit Zeugnis davon zu geben. Zum Trefflichsten 
gehort das meisterhafte Holzschnittblatt vom Jahre 1510 (Bartsch VII, 40), auf 
dem der Tod wie ein Bandit aus dem Hinterhalte einen jungen Ritter nieder- 
wirft, wiihrend das schone Weib, das den Unseligen verlockt hat, schreiend sich 
zur Flucht wendet. Es ist eine ganz aus venezianischen Anschauungen hervor- 
gewachsene Komposition: das enge GaBchen, von hohen Palasten mit prachtigem 
Renaissanceportal eingeschlossen, hinten ein Kanał mit einer still vorbeigleitenden 
Gondel; selbst die Form des Kamins auf dem nachsten Dache erinnert an Venedig. 
Von hbchstem Reiz in der Behandlung einer echten feinen Renaissancearchitektur 
mit herrlichem Saulendurchblick ist das Blatt Madonna mit dem Kinde (BI. 12), 
das, obwohl offenbar noch der friiheren Zeit Burgkmairs zugehorig, die volle 
Meislerschaft in Handhabung vollig reiner Renaissanceformen erweist.1)

1) C. v. Liitzow, Geschiclite des deutschen Kupferstichs und Ilolzschnitts, Berlin 1851, 
p. 134, 55.

2) B. Riehl, a. a. O. Abb. 61.
3) E. Ileidricli, Die altdeutsche Jlalerei, Jena 1909, Abb. 182, 183.

Unter den Augsburger Kilnstlern, welche die neue Formenwelt wahrschein- 
lich durch Burgkmair kennen lernten, stehen die Mitglieder der Familie Holbein 
obenan. Der alte Hans Ilolbein hat in seinen Bildern noch vielfach der Gotik 
gehuldigt. So besonders auf dem Bilde von Sta. Maria Maggiore vom Jahre 1499, 
einem seiner Hauptwerke.* 2) Aber schon an den vielbesprochenen Altartafeln3) 
der Augsburger Galerie, die man jetzt dem Vater Holbein zuriickgeben muB, nach-
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Abb. 2 Kaiser Maximilian I., von Ilans Burgkmair

dem eine gefalschte Inschrift sie langere Zeit dem Solinę zugeeignet hatte, sieht 
man in der Einfassung goldene Renaissanceranken mit, geflugelten Genien, die in 
Blumenhórner blasen. Noch freiere und edlere Ausbildung hat die Renaissance
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auf dem herrlichen Sebastiansaltar der Munchener Pinakothek1) gewonnen; 
vielleicht ist er ais gemeinsames Werk des alteren Hans Ilolbein und seines 
Bruders Sigmund zu betrachten.

1) Marggraffs Katalog der Pinakothek. Sale Nr. 16—18. Heidrich, a. a. O. Abb. 185, 186.
2) Artur Seemann, Der Brunnen des Lebens von II. Ilolbein. In Ztschr. fiir bild. Kunst, 

N. F. XIV, Heft 8.

Ob das herrliche Gemalde: Der Brunnen des Lebens, im Besitze des Konigs 
von Portugal, bezeichnet: Joannes Holbein fecit 1519 (Abb. 3), dem alteren oder

Abb. 3 Der Brunnen des Lebens von Hans Holbein d. A.
(Nach G-laser, Holbein d. A.)

dem jungeren Hol- 
bein angehort, was 
immer noch nicht 
entschieden ist, 
bleibt fiir uns hier 
unerheblich, da das 
ganze Gemalde 
nebst seiner pracht- 
vollen, einzig da- 
stehenden Hinter- 
grundarchitektur 

noch ziemlich auf 
dem Standpunkte 
des ersteren und 
der gleichzeitigen 
Augsburger Kunst, 
insbesondere Flett- 
ners und Dauhers, 
steht.2) Jedenfalls 
schwelgt der Kiinst- 
ler dieses Bildes 
in einer wunder- 
baren Welt von 
Formen, Farben 
und Architektur 
der jugendfrische- 
sten Renaissance.

Der erste Mei
ster, der von An- 
fang an vollstan- 
dig mit dem Mit- 
telalter bricht und 
sich vollig dem 
neuen Stile zuwen- 
det, ist llcms Hol
bein der Jilngere. 
In seinen Werken
begegnen wir kaurn 

irgendwo mehr den Formen der Gotik, mit Ausnahme etwa bei Gewólben; 
dagegen bringt er mit Vorliebe Architekturdetails und Ornamente der Renais
sance an. Aber das bleibt bei ihm nicht, wie bei den meisten seiner Zeit- 
genossen und Landsleute, ein blofies Spiel, er versenkt sich vielmehr tief in 
das Wesen der neuen Kunstweise, so dafi sein ganzes Schaffen von ihr erfullt 1 2
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und durchdrungen erscheint. Da diese Stellung des grofien Meisters heute 
vollig anerkannt ist, bedarf es nur noch kurzer Andeutung.i) Zunachst ist 
Holbein einer der ersten, welche den neuen Stil in monumentalen Werken zur 
Anwendung gebracht haben. Seine Fassadenmalereien, soweit sie uns 
aus Entwiirfen und Nachbildungen bekannt sind, bezeugen, mit welch genialer 
Freiheit er diese Gattung von Darstellungen ausgebildet hat. Das ganze 
16. Jahrhundert bleibt in den alemannischen Gebieten am Oberrhein, in der 
Schweiz wie im oberen ElsaB hierin von ihm abhangig. Wir glauben ihm fiir 
dort die erste Anwendung und Feststellung dieser Art von Wanddekoration zu- 
schreiben zu diirfen. Wenigstens ist uns keine altere derartige Arbeit bekannt, 
ais die Bemalung des Hertensteinhauses zu Luzern, die Holbein 1517—18 aus- 
ftihrte. Das Haus zum weiBen Adler in Stein a. Rhein, dem Charakter und 
Stil nach die alteste, wird nicht vor 1520 gesetzt. Die Holbeinsche Fassaden- 
malerei weicht in wesentlichen Punkten von dem ab, was Italien auf diesem 
Felde geleistet hat; die dort empfangenen Eindriicke werden in freier Weise, 
nach den ganz besonderen Bedingungen der Aufgabe, und auch im nordischen 
Charakter umgestaltet. In Oberdeutschland war die Mehrzahl der burgerlichen 
Wohnhauser (wie noch jetzt gewohnlich), ohne hbhere architektonische Anspriiche, 
hauflg sogar in Fachwerk, zumeist aber in Putzbau ausgeftlhrt. Hochstens fur 
das Rahmenwerk der Fenster und Turen wandte man Haustem an. Auch in 
der Einteilung zeigen diese Fassaden alle Zwanglosigkeit der damaligen Bau- 
weise, indem sie ohne Rucksicht auf Symmetrie die Offnungen ganz unregel- 
mafiig nach Willkur und Becjuemlichkeit in malerischer Art verteilen. Aber die 
Form- und Farbenlust der Zeit begniigte sich nicht immer damit: sie suchte 
nach einem Ausweg, und sie fand ihn in der Malerei. Dem Maler wurde die 
Aufgabe zuteil, die Fassaden mit heiteren und ernsten Geschichten, meist aus 
dem klassischen Altertume, zu schmticken, und durch eine dariibergespannte freie 
Architektur die Unregelmafiigkeit der Anlage zu verdecken. Zur Ausfuhrung 
solcher Arbeiten gehorte also auBer dem, was man sonst vom Maler zu ver- 
langen pflegt, ein entwickelter architektonischer Sinn, Verstandnis der Bauformen, 
Geschick in ihrer Verwendung und Verbindung. Hier kam den damaligen Kiinst- 
lern ihre Vielseitigkeit zustatten, ja bei den vorzuglichsten, vor allen bei einem 
Meister wie Holbein, kann man von Universalitat sprechen. Was den heutigen 
Malern bei zunehmender Einseitigkeit der Ausbildung fast vollig fehlt, das be- 
sitzt dieser in vollstem Mafie. Zunachst nimmt er, wie beim Hertenstein- 
schen Hause in Luzern1 2), die Fassade ais eine Teppichflache, die er in schick- 
licher Gliederung mit den Schbpfungen seiner Phantasie bekleidet; im Haupt- 
bilde aber sorgt er fiir einen architektonischen Hintergrund, der, ais priichtige 
Kuppelhalle mit Nische auf Saulen sich offnend, dem Ganzen zum bedeutsamen 
Mittelpunkte dient. Am freiesten entwickelt sich der Stil des Meisters und am grofi- 
artigsten seine architektonische Auffassung am ehemaligen Haus zum Tanz in 
Basel3), zu dem uns der Entwurf in einzelnen Stiicken im Museum daselbst 
und im Kupferstichkabinett zu Berlin (Abb. 4 ist eine Rekonstruktion) erhalten 
ist. Wir geben zwei Beispiele, um das Verfaliren des Kunstlers zu veranschau- 
lichen. Will man seine geniale Erfindung voll wiirdigen, so mufi man sich ver- 
gegenwartigen, dafi er in beiden Fallen nichts vorfand, ais die wenigen ganz 
unregelmafiigen Fensteróffnungen, die weder richtig neben- noch iibereinander an-

1) Janitsohek, Gesch. der deutschen Malerei, Berlin 1890, p. 442. Vor allem: Schneeli, 
Renaissance in der Schweiz, Munclien 1876, p. 100—112.

2) Woltmann, Ilolbein und seine Zeit. I, 217 ff. (II. Auli. I, 138 ff.) Schneeli, a. a. 0., 
Taf. XV.

3) Ebenda, I, 289 ff. (II. Auli. I, 149 ff.)
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gebracht sind. Uber diese wirft er nun ganz frei ein architektonisches Gerust, 
in prachtvollem Aufbau uns einen Phantasiepalast vor Augen zaubernd mit 
hohen Wolbungen und Arkaden, mit perspektivisch vorspringenden Saulen- 
und Pfeilerstellungen, mit reichlichem Schmuck von Statuen und anderem Bild- 
werk, mit frei komponierten Bekrónungen und ornamentalen Friesen (Abb. 5). 
Auch jene durchbrochenen Galerien auf Konsolen kommen vor, mit Figuren 
aus dem Leben 
bevólkert, die den 
tauschenden Ein- 
druck der Wirk- 
lichkeit erhbhen. 
Man muB gestehen, 
daB hier gleichsam 
aus dem Nichts, 
mit den bescheide- 
nenMitteln dekora- 
tiver Malerei ein 
Ganzes von fest- 
lichster Pracht hin- 
gezaubert ist. Die 
Baseler Sammlung 
besitzt noch eine 
Anzahl ahnlicher 
Entwiirfe, in denen 
gleiche Mannigfal- 
tigkeit und Leich- 
tigkeit der Erfin
dung unerschopf- 
lich zur Erschei-

Abb. 5 Fassadenzeiclmung von Hans Holbein cl. J.

nung kommt.’) Und 
doch waren dies nur untergeordnete Arbeiten, nicht gerade hochstehend in 
der Schiitzung der Zeitgenossen, so daB der Rat von Basel in seiner Be- 
stallung vom 16. Oktober 1538 eingesteht, des Meisters Kunst und Arbeit sei 
weit mehr wert, ais daB sie „an alte Mauera und Hauser vergeudet werden 
solle“. Wenn in demselben Schreiben seine Kenntnis der Bauangelegenheiten 
geruhmt wird, so zeigt eine weitere Umschau Iiber seine Werke, wie gereclit- 
fertigt dies Lob war.

Vor allem sind hier die zahlreichen Entwiirfe zu Glasgemalden zu er- 
wahnen; von ihnen besitzt namentlich das Baseler Museum eine ganze Reihen- 
folge. Zu den schonsten gehoren die beruhmten Blatter der Passion1 2) (Abb. 6). 
Holbein gibt jeder Szene einen architektonischen Rahmen in freiester Verwen- 
dung aller Arten von meisterlich gehandhabten Renaissanceformen. Kraftige 
Pfeiler wechseln mit Saulen, bei denen die ausgebauchte Form des Schaftes vor- 
herrscht. Pflanzenornament, lustiges Rankenwerk, Masken und Medaillons, spie- 
lende Kinder mit Frucht- und Blumenschnuren sind reichlich verwendet. Die 
Formen sind durchweg derb, sogar ubertrieben; aber mit Recht hat Woltmann 
darauf hingewiesen, daB gerade darin die notwendige Rucksichtnahme auf die

1) Die Fassade des Hauses zum Greifenstein (Sclmeeli, Taf. XX), die Woltmann (I, 288) 
ebenfalls Holbein zusclireibt, verrat entschieden dieHand eines geringeren Zeitgenossen; niclit 
minder die im Louvre aufbewahrte prachtige eines hóchst begabten, doch jungeren Malers 
(Sclmeeli, Taf. XXI).

2) In Hirths Formenschatz I, Nr. 141, 176, 188, 248.
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Abb. G Entwurf fiir ein Glasgenialde von Hans Holbein d. J.

Bedurfnisse der Glasmalerei zu erkennen ist. Denn diese verlangt kraftige Umrisse 
und reichen Wechsel in der Gruppe, damit eine wirkungsvolle Zusammenstellung 
kontrastierender Farben ermóglicht werde. Deshalb sind auch Athleten und Karya- 
tiden, Friese mit flgurlichen Darstellungen, kurz alle dekorativen Elemente des
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neuen Stils zu Hilfe genommen. Aus diesen Anfangen gelangte die Schweizer Glas- 
malerei im weiteren Verlaufe des 16. Jahrhunderts zu jener Pracht, von der nocli 
jetzt so viele kostliche Werke in Ratssalen, Zunftstuben und Schutzenhausern wie 
Museen Zeugnis ablegen.1) Eine der friihesten dieser Reihenfolgen ist die im GroB- 
ratssaal zu Basel von 1519 und 1520, zum Teil nach Zeichnungen von Holbein,

1) Vgl. die Abliandlung iiber die Schweizer Glasgemalde in Lflbkes Kunsthistorischen 
Studien. Stuttgart 1866. — Die Schweizer Glasmalereieu der Renaissance sind lieute zu einem 
der allergescliatztesten Gegenstande der Kunstliebhaberei geworden, ja werden von yielen 
Seiten geradezu ais der Hbhepunkt der Glasmalerei iiberhaupt betrachtet.

2) Abb. bei Woltmann, I, S. 232. (U. Aufl. I, 130 ff.)
L iibke-Ha u pt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl.

Urs Graf und Ni
klas Manuel aus- 
gefuhrt. Letztere 
beiden Meister ge- 
hbren zu denen, 
die neben Holbein 
die Renaissance zu- 
erst dort einbiirger- 
ten. Ein Beispiel 
Holbeinscher Kom- 
position zu Glas- 
gemalden, jetzt im 
Kupferstichkabi- 

nett zu Berlin 
befindlich, geben 
wir nach der Origi- 
nalzeichnung (Abb. 
7). An den schlan- 
ken, den Pfeilern 
vorgesetzten Dop- 
pelsaulen erkennt 
man, wie willkur- 
lich sogar Holbein 
damals noch die 
neuen Formen be- 
handelte, und wie 
manche mittelal- 
terliche, selbst ro- 
manischeAnkliinge 
dabei einfliefien. 
Zeigt sich der Mei
ster iiberall von 
dem Bestreben er- Abb. 7 Entwurf zu einem Glasgeinaldo von Hans Holbein cl. J.

fiillt, die Formen
des neuen Stiles, wo es irgend moglich war, anzubringen, so sieht man doch 
in der Friihzeit haufig, sogar auf den Bildnissen Jakob Meyers und seiner Gattin 
vom Jahre 1516 * 2), Saulen von wunderlicher Form, in denen die Renaissance noch 
recht unsicher auftritt. Auch das Laubwerk am Architrav, die Wólbung mit ihren 
Rosetten, mit einem Wort, das ganze architektonische Geriist zeugt dort von ge- 
ringem Verstandnis. Es ist das am wenigsten Entwickelte in dieser Hinsicht, was 
wir von Holbein besitzen. Aus der Gestalt seiner Architekturformen, die in den 
Entwiirfen zu Glasgemalden, namentlich in den Passionsbildern, so viel freier und 

4
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sicherer gehandhabt sind, laBt sich aber vermuten, daB er seitdem in Ober- 
italien gewesen sein wird. Zwar wissen wir zu wenig iiber die Art, wie die 
damaligen deutschen Meister studierten; manches werden sie aus italienischen

Abb. 8 Entwurf zu einem Kainin von Hans Holbein d. J.

Kunstwerken, die den Weg iiber die Alpen fanden, insbesondere aus Kupfer- 
stichen sich angeeignet haben; am Hertensteinschen Hause hat Holbein Man- 
tegnas Triumphzug des Casar verwertet; dennoch muB man aus einer solchen 
Yertrautheit mit den Formen der Renaissance, wie Holbein sie bald an den Tag
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Abb. 9 Becher von Hans Holbein d. J.

legt, auf eine Anwesenheit in Italien schlieBen, wenn auch die Ubertragung der 
siidlichen Formen auch durch lehrende Genossen, durch Studienblatter anderer 
befordert worden sein wird. Gleichwohl bleibt in der Mehrzahl der Werke 
aus Holbeins fruherer Baseler Epoche das Gesamtverhaltnis ein gedriicktes, und 
es gibt sich darin der EinfluB nordischer Gewohnheiten, die Sitte niedriger Wobn- 
raume, wie sie Deutschland und der Schweiz eigen war, kund. Auch die Kom- 
position der Darmstadter Madonna ist nicht frei von ahnlichen Mangeln. DaB 
der Meister iibrigens in seinen Altarbildern mit weiser MaBigung in Anwendung 
von architektonischem Beiwerk verfahrt, beweist eben jene Madonna des Biirger- 
meisters Meyer und noch mehr das Solo- 
thurner Bild.

Wie aber Holbein sich im Laufe der 
Zeit im Verstandnis der Architekturformen 
entwickelte, erkennt man an den spateren 
Arbeiten. Der Erasmus im Gehaus, der den 
Titel zur Gesamtausgabe der Werke dieses 
Gelehrten bildet und sicher vor 1540 ent- 
standen ist, zeigt nicht bloB schlanke Ver- 
haltnisse, eleganten Aufbau des Ganzen, son- 
dern im einzelnen sogar schon Formen des 
beginnenden Kart.uschenstils. Reiner und 
edler ais dieses Werk, ja wohl ohne Frage 
eine der vollendetsten architektonischen Schop- 
fungen der gesamten deutschen Renaissance, 
ist der Entwurf z u einem Kamin, wahrschein- 
lich fur ein SchloB Heinrichs VIII. bestimmt, 
im British Museum.1) In Form eines 
Triumphbogens angelegt, in vollendet scho- 
nenYerhaltnissen durchgefiihrt, mit kostlichen 
Ornamenten und Bildwerken geschmiickt, ver- 
bindet dies Prachtwerk die heitere Dekora- 
tionslust der Friihrenaissance mit der reifen 
Schónheit des entwickelten Stils, ohne eine 
Beimischung barocker und manierierter Ele- 
mente, wie sie die Architektur auf dem vor- 
her besprochenen Blatte doch schon zeigt. 
Hier ist ungefahr dieselbe Ilohe erreicht, welche ein Andrea Sansovino ein- 
nimmt (Abb. 8).

1) Photogr., lierausgeg. vom Soutli Konsington Museum.

Noch viel fruchtbarer ist die Tatigkeit, die Holbein den verschiedenen 
Zweigen des Kunstgewerbes gewidmet hat. Wie er zur Forderung der 
Glasmalerei beigetragen, sahen wir bereits. Nicht minder einfluBreich war schon 
in seiner ersten Baseler Zeit sein Wirken fiir den Holzschnitt. In zahlreichen 
Btichertiteln, in Randverzierungen, in Signeten fiir die Buchdrucker (Abb. 14), 
wie in eigentlichen Buchillustrationen, iiberall cpiillt ein reicher Strom von Zier- 
architektur und Ornamentik in den Formen der Renaissance. Holbein hand- 
habt das Ornament in demselben Sinne, wie alle grofien Meister jener Zeit: es 
soli nur schmiicken, nicht nebenbei noch etwas bedeuten. Und das ist das 
einzig Richtige. Lauft auch Willkiir in Auswahl und Zusammenstellung der 
Motive mit unter, so diirfen wir nicht vergessen, dafi das Ornament nur ein 
heiteres Spiel sein will. Zwingt man ihm allerlei tiefere Beziehungen, symbo-
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Abb. 10 Pokal von Hans Holbein d. J.

peratoren, Kriegern und Frauen 
knoten umschlungenen Initialen

lische Bedeutung auf, so raubt man ihm die kiinstlerisclie Freiheit und be- 
schwert es mit einem Ballast, der fur seine zarten Glieder zu lastend wird. 
Nur das tektonisch Widersinnige ist hier falsch; im iibrigen ist vbllige Frei
heit am Platze.

Zu den schbnsten Arbeiten Holbeins gehoren die Entwtirfe fiir GefaBe aller 
Art, von einfachen Kannen und Bechern bis zu reichen Pokalen und ganzen 
Tafelaufsatzen. Das Baseler Museum besitzt einen Schatz solcher Zeich- 
nungen, von denen wir zwei Beispiele geben. In dem einfachen Becher (Abb. 9) 
erkennt man die sichere Hand des Meisters, der aus dem Notwendigen das Schbne 
mit Freiheit zu entwickeln weifi; der schlanke Aufbau, der feine und doch mar- 
kige Umrifi, die wirksame Gliederung und das passend angebrachte Ornament 

stempeln dies Werk zu einem mustergultigen. 
Wie lebendig wirkt im Gegensatz dazu der 
prachtige Pokal (Abb. 10), dessen UmriB mit 
figiirlichen Ornamenten reicher belebt und 
seiner Bestimmung gemafi ausgebildet ist! 
Zum Schbnsten dieser Art gehoren einige 
von Wenzel Hollar gestochene Blatter; an 
Reichtum aber iibertrifft alle andern der Ent
wurf fiir den Festbecher der Jane Seymour 
in der Bodleianischen Bibliothek zu O x f o r d 
(Abb. 11)!). Hier ist der groBte Reichtum 
der Formenwelt einer durchgebildeten Re
naissance mit vollendeter Schónheit des Auf- 
baues und der Gliederung verbunden, diesem 
Werke das Geprage klassischer Vollendung 
verleihend. In drei Abteilungen strebt der 
FuB, mit Laubgewinden, Festons, Engelkbpfen 
und Masken, umspielt von Delphinen, ..in 
lebendiger Triebkraft empor, welche in dem 
stark betonten Uberfall mit dem Rankenwerk 
und den niederhangenden Perlen anmutig 
ausatmet, den Druck von oben und die 
elastische Tatigkeit verkórpernd“. Kraftig 
setzt dagegen der Bauch des GefaBes an, 
mit Bossierungen und teils plastischem Orna
ment, teils flachem oder farbigem Schmuck 
geziert, durch Medaillons mit rómischen Im- 

belebt. Edelsteine und die mit dem Liebes- 
des Konigs und seiner Gemahlin, II und J, 

schmiicken den unteren und oberen Saum; an dessen oberem AbschluB liest man 
die Devise der Jane Seymour „bound to obey and to serve“ (zu Dienst und 
Gehorsam verbunden). Den Deckel endlich schmiicken kbstliche, auf ihren Trom- 
peten von Blumenstengeln blasende Meerjungfern; die Kronung bildet ein tiber- 
miitiges Paar von Eroten, die das Wappen mit der Kónigskrone halten. Hier sieht 
man zugleich, wie der Ktinstler durch Anwendung von Gold, Perlen, edlen 
Steinen und Schmelz jene farbige Wirkung erstrebte, in welcher die damalige 
Goldschmiedekunst mit Recht einen Vorzug ihrer Werke suchte. Auch die prach
tige Uhr im British Museum gehórt in diese Reihe.* 2)

]) In Photograpliien herausgegeben vom Soutli Kensington Museum.
2) Woltmann II, 311. (II. Aufl. I, 443.) Hirtlis Formenschatz I, Nr. 149.
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Nicht minder geistreich sind die Entwiirfe fiir Waffen, namentlich fiir Dolch- 
scheiden, an denen die Phantasie des Meisters sich in mancherlei figurlichen Kom- 
positionen zu ergehen liebte. Wir geben nach Woltmann eine dieser Scheiden 
aus der Bibliothek zu Bernburg (Abb. 12). In drei Stockwerken einer zier-
lichen Renaissance sieht man zuerst die 
Venus, mit Eselsohren nach Art der Narren 
bekleidet, eine Fackel emporhaltend, wah- 
rend zu ihren FiiBen der kleine Amor mit 
der Bindę vor den Augen sitzt und seine 
Pfeile versendet. Dariiber in offener Halle 
mit einem Springbrunnen Thisbe, sich am 
Leichnam ihres Pyramus erstechend, und end
lich in der obersten Abteilung das Urteil des 
Paris. Bemerkenswert ist, wie der Kiinstler 
mit richtigem Gefiihl den architektonischen 
Aufbau nach oben zwar breiter, aber immer 
leichter und luftiger sich entfalten laBt. Eine 
andere Dolchscheide besitzt das Schinkel- 
museum zu Berlin, mit der sinnreichen 
Darstellung eines Totentanzes, wobei die 
Komposition der Lange nach, bloB durch 
ein Querband geteilt, angeordnet ist.1) Uber 
mehrere andere Entwiirfe zu Dolchscheiden 
und Griffen gibt Woltmann Auskunft.2) Wir 
teilen unter Abb. 13 noch einen dieser kost- 
lichsten von Holbein auf den Holzstock ge- 
zeichneten Entwiirfe mit. In der oberen Ab
teilung sieht man die kiihn bewegte Kom
position einer Venus mit der Fackel, daneben 
den iibermutigen Amor, der eben einen Pfeil 
abzuschiefien im Begriff steht. Gefesselte 
Kinder in anmutigen Gruppen fiillen die an
deren Teile, ein gefliigelter Engelkopf bildet 
den unteren AbschluB. Aber weit iiber diese 
Gebiete hinaus erstreckt Holbein seine Tatig- 
keit fiir das Kunstgewerbe, und iiberall be- 
gegnen wir derselben geistreichen Erflndung, 
derselben kiinstlerischen Anwendung der Re- 
naissanceformen. So sieht man in einem 
Skizzenbuch des British Museum und

Abb. 11 Festbecher der Janc Seymour 
von Hans Holbein d. J. Oxford

in einem andern der Baseler Sammlung
kostliche Entwiirfe zu kleinen Schmuckgegenstanden, zu Medaillen, Spangen und 
Agraffen, selbst zu Schnuren, Knopfen, Quasten, Bordiiren und Stickereien, ferner 
fiir Btichereinbande, Handspiegel, Kanim und Pinsel, fiir Ohrgehange, Halsketten, 
Armbander und Giirtel.3) Es ist eine Welt voll kbstlicher Erflndung, und gewiB 
hat keiner von unsern Meistern so sehr gestrebt, die ganze Wirklichkeit mit 
dem Hauch der Schonheit zu durchdringen, wie Holbein. —■

*) Woltmann II, 102. Gestoclien v. Otto; danacli photogr. in Woltmanns Holbein-Album 
(Berlin bei G. Schauer).

2) Holbein und seine Zeit IT, S. 299 ff. (II. Aufl. I, 485.)
3) Der Inlialt des Londoner Skizzenbuchs, lierausgegeben vom Soutli Kensington Museum, 

derjenige des Londoner und des Baseler Buch.es in Ilirtlis „Formenschatzu.

Buch.es
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Abb. 12 Dolchsoheide 
von Hans Holbein d. J. Bernburg

Von des Kiinst- 
lers Arbeiten fur den 
Buchdruck, den zahl
reichen, nach seinen 
Zeichnungen geschnit- 
tenen Stócken fiir 
Buchtitel, Drucker- 
oder Verlegerzeichen 
(von diesen geben wir 
das ausgezeichnete 
Signet des Froschauer, 
Abb. 14) u. dgl. ist 
schon fliichtig gespro- 
chen. Doch soli hier 
nicht unterlassen wer
den, nochmals auf den 
Reichtum dieser zahl
reichen Kleinkunst- 
werke an Formen und 
Ideen des neuen Stiles 
hinzuweisen. Buch- 
schmuck aller Art — 
man denke an das 
Kinder-, das Toten- 
tanz-Alphabet, die 
zahllosen FuB- und 
Randleisten, die wun- 
dervollen Buchtitel — 
hat Holbein in einer 
Fiille entstehenlassen, 
wie keinZweiter; seine 

Totentanzbildchen, 
kostlichste Kleinode 
des feinsten Holz- 
schnitts, seine bibli- 
schen und historischen 
lllustrationen sind 
Hohepunkte. Selbst 
den Metallschnilt, den 
ein Meister H. F. fiir 
ihn auf das trefflichste 
ausfuhrte, beniitzte er 
fiir diese Zwecke. 
Und in allen diesen 
kleinen Schiipfungen 
betatigt er sich ais 
groBer Renaissance- 
meister, dem nichts 
Mittelalterliches rnehr

Abb. 13 Dolchsoheide 
von Hans Holbein d. J.

anhaftet, ohne da
bei irgendwo einen unverkennbaren ganz personlichen Stil vermissen zu 
lassen.
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War der Sinn fiir die Renaissance in Deutschland zuerst von Augsburg 
ausgegangen, so entwickelte sich dort die neue Richtung alsbald zu groBer 
dekoratiyer Pracht. Wir konnen dies auch an den Arbeiten des Grabstichels er-
kennen, namentlich sind die Werke der Familie Hopfer bezeichnend dafur. Die 
yerschiedenen Trager dieses Namens, das Familienhaupt Daniel und seine Briider 
Hieronymus, Lambert und C. B. Hopfer sind freilich keine Erfinder; sie haben 
aber in einer sehr grofien Zahl von Radierungen, nach anderen deutschen, wie 
nach italienischen Meistern, eine hochst wichtige Reihe von Vorbildern fiir Maler, 
Architekten, Ornamentiker und andere 
geliefert, die sich einer grofien Verbrei- 
tung erfreuten und die neue Formenwelt 
der Renaissance allgemein zuganglich 
machten. Von ihnen kommt hier am 
meisten Daniel in Frage.1) Vom Jahre 
1518 datiert das groBe Tabernakel (B. 21), 
das in drei Stockwerken mit offenen 
Bogenhallen sich aufbaut, unten mit der 
heiligen Sippschaft, darubermit dem Ge- 
kreuzigten und zuletzt mit der Himmel- 
fahrt Ghristi. Es ist eins der uppigsten 
Werke friiher deutscher Renaissance, 
yoll Freiheit und Phantasiefiille?) Die 
Original-Zeichnung des unteren Stock- 
werks in grofierem Mafistabe und schb- 
ner ais der ausgefiihrte Stich besitzt das 
Museum zu Basel. Weit schwerere, 
plumpere Formen zeigt das groBe altar- 
artige Tabernakel desselben Stechers 
(B. Nr. 20), dessen Formen direkt auf 
Venedig, ja speziell auf die Scuola di 
San Marco hinweisen. Unter den iibri- 
gen Arbeiten Hopfers sind namentlich 
die Nummern 7, 13, 19, 25, 26, 34, 39, 
44, 45, 9G, 99 und 109 beachtenswert. 
In Hirths Renaissance Taf. 34 findet sich

1) Uber die Ilopfer vgl. A. Haupt, Peter Flettners Herkommen und Jugendarbeit. (Jalirb. 
d. kgl. Pr. Kunstsammlungen 1901, Heft II., III.) — E. Eyssen, Daniel Hopfer, Heidelberg 1904.

2) Ob die Inschrift; „Eece opus 1'eeit Pliilippus Adler patricius SIDXVIII“ auf einen 
Kunstler oder auf den Stifter des Werkes gelit, ist meines Wissens noch nicht ausgemaclit. Bab 
es iibrigens unter den Augsburger Patriziem ausiibende Kunstler gab, wissen wir ja.

Abb. 14 Signet Froschauers 
von Hans Holbein d. J.

ein Beispiel (B. 7) von der uppigen Uberladung, aber zugleich von der grofien 
dekorativen Pracht seiner Arbeiten. In einer kuppelgewblbten Kapelle sieht man 
die Ehebrecherin, in stummer Ergebung ihr Urteil vom Herrn erwartend, wahrend 
zu beiden Seiten aufgeregte und emporte Gruppen von Pharisaern sich zeigen. 
Der Prunk der Architektur, die an Pilastern, Gebalken und Bogenfriesen von Or- 
namenten im ausgebildeten Stil der italienischen Friihrenaissance strotzt, ist dem 
Kunstler offenbar die Hauptsache gewesen. Die Bekronung des yorderen Bogens 
durch Masken, Sirenen und Putten ist besonders von phantastischer Wirkung.

Ganz anders gestaltet sich das Verhaltnis zur italienischen Renaissance bei 
Albrecht Diirer. Sein Wesen ist weniger auf frisches, unbekummertes Erfassen 
des Lebens, ais auf griiblerisches Versenken und gedankenvollen Tiefsinn an- 
gelegt. Auch er lernt zeitig die neue italienische Kunst kennen und weifi sie 
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wohl zu schatzen. Schon bei seinem Aufenthalt in Venedig im Jahre 1506 er
kennt er clen Gegensatz seiner Kunst zu der dortigen, ist sich aber auch seines 
eigenen Wertes wohl bewufit. Treuherzig berichtet er seinem Freunde Pirck- 
heimer, daB die welschen Maler ihm feind seien und seine Erfindungen zu ihren 
Gemalden benutzen, nachher aber iiber seine Kunstwerke schelten, sie seien „nicht 
antikischer Art“ und deshalb nicht gut.1) Diirer strebt weniger ais Holbein, sich 
mit der Formenwelt der italienisch en Renaissance durchaus tfertraut zu machen; 
dagegen fahndet er iiberall auf theoretische Belehrung, und wo er diese gewinnen 
kann, da scheut er keine Miihe, kein Opfer. Nach Bologna reitet er, weil ihm jemand 
versprochen hat, ihn dort „in heimlicher Perspektive“ zu unterrichten.2) Von 
Meister Jacopo de’ Barbari, den er ais einen „guten lieblichen Maler“ verehrt, 
bemiiht er sich auf alle Weise, aber zu seinem Kummer vergeblich, die Lehre 
von den Verhaltnissen des menschlichen Kórpers griindlich zu erfahren. So grofi 
ist sein Verlangen danach, dali er sagt, er hatte lieber die Meinung jenes Meisters 
kennen lernen wollen, ais ein neues Konigreich.3) Wie schwer es dem trefflichen 
Mannę geworden ist, die Kunst wissenschaftlich zu ergriinden, liest man nicht 
ohne Riihrung in seinen eigenen Gestandnissen. Fur die Befreiung der Kunst 
aus den Fesseln des Mittelalters, fur die Herbeifuhrung einer neuen Zeit hat er 
schon deshalb mindestens ebenso Durchgreifendes gewirkt wie Holbein, weil er 
im Vaterlande blieb und von Nurnberg aus fast auf alle gleichzeitigen Kiinstler 
Deutschlands den groBten EinfluB gewann. Uber seine theoretischen Bestrebungen 
wird an anderem Orte zu reden sein: hier gilt es zunachst festzustellen, wie 
weit er die Formen der Renaissance sich zu eigen gemacht und zur Anwendung 
gebracht hat.

1) Campes Reliąuien S. 13.
2) Ebenda, S. 30.
3) A. v. Zalm, Die Durerhandschriften des Britischen Muscums, in den Jalirb. fur Kunst- 

wissenschaft. I. S. 11.

Man sieht bald, daB Diirer nicht in dem Grade wie Holbein das Bediirfnis 
hat, seine Erfindungen mit architektonischen Einfassungen und I-Iintergrunden 
auszustatten; er liebt es weit mehr, sie in landschaftliche Umgebungen zu ver- 
legen. Der Reiz dieser Flintergrunde ist aber so grofi, es spricht sich in ihnen 
die Innigkeit deutscher Naturempfindung in so hohem Grade aus, daB sie fur sich 
einen selbstandigen Wert behaupten, und daB der Meister gewissermaBen ais 
der Vater der nordischen Landschaftsmalerei gelten kann. Wo er dagegen 
architektonische Einfassungen gibt, da sind diese in der Regel von einfachster 
Anlage, sehr haufig, ja iiberwiegend noch mit dem etwas diirren und krausen 
gotischen Laub- und Astwerk ausgestattet. So sieht man es namentlich in der 
Holzschnittfolge des Lebens der Maria, z. B. auf dem Blatte der Beschneidung 
(B. 86) und dem der Vermahlung (B. 82). Freilich wendet er nur den Rund- 
bogen an, bringt auch mit Vorliebe Saulenstellungen, die sicherlich von ihm ais 
Renaissanceformen gemeint sind, wie sie denn wiederholt mit antikisierendem 
Gebalk, z. B. auf der Darbringung im Tempel (B. 88) verbunden sind. Aber eben 
auf diesem Blatte erkennt man an den Details, namentlich an den Saulenbasen 
und Kapitalen, wie wenig der Meister daran denkt, die antiken Formen genau 
wiederzugeben. Ja die naturalistische Art der Spatgotik sitzt ihm so tief im 
Blute, daB er im letzteren Falle die Kapitelle mit purem Weinlaub umhullt. Diese 
Blatter tragen aber die Jahreszahl 1509, sind also mehrere Jahre nach seinem 
Aufenthalte in Venedig entstanden. Auch in der groBen Holzschnittpassion 
vom Jahre 1510 herrscht derselbe phantastische Geschmack auf den wenigen 
Blattern, die architektonischen Ilintergrund haben, namentlich auf jenem, wo der 
Schmerzensmann dem Volke durch Pilatus vorgestellt wird. Diese scheinbare 
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Rtickstandigkeit hangt aber mit den positiven Eigenschaften unseres grofien 
Meisters so innig zusammen, dafi sie geradezu aus ihnen herzuleiten ist.

Abb. 15 Aus der Elirenpforte Kaiser Masimiliaus von Albrecht Diirer

Diirer geht mit solchem Ernst und solcher Tiefe auf seinen Gegenstand ein, 
dafi er alles abweist, was nicht unmittelbar darnit zusammenhangt oder gar stórend 
einwirken kbnnte; er verschmaht Reichtum der Ausstattung in Architektur, 
Gewandern und sonstigem Beiwerk, weil die Freude an solchen Dingen ihn 
von der Hauptsache ablenken und die Kraft der Empfindung abschwachen 
wurde; er greift gerade in jenen Werken, dereń Wirkung auf das Volk be- 
rechnet ist, zu den volkstumlichen Formen der spatmittelalterlichen Kunst, dereń 
Ausdrucksweise seinen Zeitgenossen und Landsleuten am verstandlichsten war. 
Wo es aber gilt, allen Reichtum der Ornamentik zu entfalten, da lernen wir 
Diirers architektonische Phantasie am besten kennen. So zumeist in der Ehren- 
pforte des Kaisers Maximilian, welche die Jahreszahl 1515 tragt. (Abb. 15.) Hier 
lafit der Meister seinem Genius die Ziigel schiefien und beweist in dem unab- 
sehbaren Reichtum der Durchfuhrung die unerschopfliche Ftille seiner Erfindung. 
Die Grundformen des Aufbaues folgen der Renaissance, auch im einzelnen gibt 
sich viel frei Antikisierendes zu erkennen; aber alles ist durchsetzt mit dem 
naturalistischen Laubwerk der spatgotischen Kunst, und nicht leicht wird man 
eine Schopfung finden, in welcher mit solcher unbekummerten Naivitat sich beide 
Gegensatze vermischt, doch kaum verschmolzen zeigen. Unter Abb. 16 fugen 
wir eine der originellen Krbnungen hinzu, die in ihrem Mittelfelde die Zeichen 
des goldenen Vliefies enthalt, von einem seltsamen Ast- und Rankenwerk um- 
rahmt, das zu beiden Seiten weinlaubumsponnene Kandelaber von phantastischer 
Form hervortreibt, in der Mitte aber in einem noch tippigeren, zwei Widder 
tragenden Aufsatz endet; tiber allem triumphiert der kleine blinde Gott mit 
Kocher, Bogen und Pfeilen. Trompeteblasende Genien hocken auf den nach 
gotischer Weise gebildeten Krabben, die aus dem Astwerk reichlich hervorwachsen. 
Man kann nicht leicht etwas Geistreicheres von ornamentaler Erfindung sehen,
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Abb. 16 Aus der Ehrenpforte Kaiser Masimilians von Albrecht Diirer

nicht leicht eine originellere Mischung von spatgotischen und naturalistischen 
Motiven mit Elementen der Renaissance. Dieselbe Richtung schlagt der Meister 
im Triumphwagen des Kaisers vom Jahre 1522 ein. Doch ist hier im ganzen 
die Renaissance etwas treuer festgehalten, namentlich in den Miniaturdarstellungen 
der Ilofbibliothek zu W i en und des Stifts St. Florian.1) Hier tragen gekuppelte 
Saulen von frei korinthisierender Form mit willkiirlich geschweiften Schaften den 
streng architektonisch behandelten Baldachin des Kaisers. Auf der ersten Skizze 
dagegen, in der Albertina zu Wien,* 2) wachst er in phantastisch geschweiften 
Linien, die fast an die Prachtkarossen der Rokokozeit erinnern, aus dem Grunde 
des Wagens empor und hat eine dementsprechend freier geschwungene Form. 
So sehr nun auch alles mit Renaissancedetails ausgestattet ist, so spiirt man 
namentlich im vegetativen Ornament, obwohl dasselbe hauptsachlich die Akanthus- 
form zeigt, immer noch I-Iinneigung zum spatgotischen Laubwerk. Wir geben 
unter Abb. 17 das Hauptblatt des erstaunlich reichen Holzschnittes des Triumph- 
wagens, der wie kaum ein anderes Werk die unerschbpfliche Phantasie des 
Meisters, aber auch seinen im Laufe der Jahre gelauterten Formensinn bezeugt. 
Man betrachte nur alle einzelnen Teile, besonders die Rader des Wagens sowie 
die Seitenwange desselben mit dem aus ihr sich ktihn emporschwingenden Bal
dachin, aber auch die prachtigen und geschmackvollen Teppiche und Kissen, 

1) Letztere veróffentlielit von M. Thausing in seinem Aufsatze iiber den Triumphzug im 
XIII. Bandę der Mitt. der Zentr. Komin, in Wien.

2) Abbild. in Thausings Aufs. a. a. O.
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besonders den Ornat des Kaisers, Dalmatika, Zepter und Krone, und man wird 
den Geschmack bewundern, mit welchem alles dies ausgefuhrt ist. Des Meisters

Abb. 17 Triumphwagen des Kaisers Maximilian von Albrecht Diirer

spaterer Zeit gehort auch der vorztigliche Holzschnitt mit dem Brustbilde des 
Kaisers Max an. Auch hier fiihrt an den einfassenden Saulen bereits eine echt 
Augsburgische Renaissance in dem dekorierenden Laubwerke, besonders aber in 
den Delphin-Kapitellen, ihr reizvolles Spiel auf; doch fehlen echt Durersche Motive, 
z. B. in dem Weinlaub am unteren Teile des Schaftes, nicht vollig.

DaB der Meister, wo es ihm darauf ankam, die antiken Formen besser zu 
beherrschen wuBte, erkennen wir aus jener herrlichen Ilandzeichnung des B as eler 
Museums vom Jahre 1509: die Madonna mit dem Kinde, von Engeln umspielt, in 
einer prachtvollen Halle mit korinthischen Saulen. Die Verhaltnisse sind hier ebenso 
vornehm und grofiartig, wie das Detail von geistreicher Feinheit. Doch auch hier 
hat er gotische Reminiszenzen, z.B. die naturalistisch zusammengebogenen Astę an 
dem etwas wunderlich komponierten Architrav, sich nicht ganz versagen mogen. 
Ahnlich verhalt sich’s mit dem in Holz geschnitzten herrlichen Rahmen des jetzt 
im Belvedere zu Wien befindlichen Dreifaltigkeitsbildes vom Jahre 1511, ehemals 
im Landauer Briiderhaus, nunmehr im Germanischen Museum zu Nurnberg auf- 
bewahrt. Die zierlichen, zum Teil der Gotik, mehr der Renaissance angehorenden 
Formen deuten unverkennbar auf einen Entwurf von des Meisters eigener Hand.

Wie eifrig Diirer dem Studium der Antike, namentlich an der Hand Vitruvs, 
sich hingab, wissen wir aus manchen Stellen seiner theoretischen Schriften, 
namentlich aus der „Unterweisung der Messung mit Zirkel und Richtscheit", 
auch aus der groBen Anzahl von Entwiirfen und Zeichnungen architektonischen 
und perspektkischen Inhalts, groBtenteils Yorstudien zu diesem Werk, jetzt im 
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British Museum. Manches darunter hat er offenbar in Italien gesammelt, 
wie denn mehrere Blatter Beischriften in italienischer Sprache haben. Antike 
Saulenkapitale und andere Details kommen mehrfach darin vor.

Auch fur das Kunstgewerbe hat Diirer einiges gezeichnet,x) obwohl er dabei 
weder die Universalitat noch die Fruchtbarkeit Holbeins besitzt. Auch fiir Gold- 
schmiedearbeit findet sich noch manches unter seinen Zeichnungen, so in IIannover, 
Technische Hochschule, drei reizvolle Zeichnungen zu Broschen mit Ast- und 
Laubwerk. Bekannt sind die sechs prachtigen „Knoten", weifie Schnurver- 
schlingungen auf Schwarzem Grunde,

Abb. 18 Entwurf Diirers zu einem Degengrift

die Diirer nach ahnlichen Versuchen 
Lionardos in Holzschnitt herausgab. 
Anderes fiir das Kunstgewerbe in der 
reichen Sannnlung von Handzeichnun- 
gen, welche die Bibliothek in D r e s d e n 
bewahrt. Auf einem Blatte (XVI) sieht 
man sechs leicht und geistreich ent- 
worfene gotische Pokale, dabei mehrere 
Doppelpokale. Wie rasch und sicher 
sie hingeworfen sind, erkennt man aus 
jedem Federstrich und aus den bei- 
geschriebenen, offenbar fiir den Besteller 
bestimmten Worten: „Morgen will ich 
ihrer mehr machen.“ Wahrend hier die 
gotische Naturalistik noch vbllig herrscht, 
sind auf anderen Blattern die antiken 
Formen zur Anwendung gebracht; so 
auf Blatt XVII, wo eine Vase mit Deckel 
in reichem Renaissancestil, mit fiinfmal 
variiertem FuB sich findet. Aber auch 
hier will der Meister im Ornament, 
namentlich dem Laubfries der oberen 
Hohlkehle, sich nicht ganz vom goti- 
schen Naturalismus freimachen. Stren- 
ger ist der Entwurf einer Vase mit 
Deckel auf Blatt XXXVII, allein man 
fiihlt dem Ganzen die Miihe an und 
móchte es kaum fiir eine Diirersche

Zeichnung halten. Die vollendete Schonheit und Freiheit im Aufbau, im Zug 
der Linien und im Ornament, die Holbein in seinen derartigen Arbeiten zeigt, 
finden wir bei Diirer nur da, wo er sich ganz der gotischen Form hingibt. Sie 
ist ihm zur andern Natur geworden und kommt ihm selbst in rein antiken 
Kompositionen, wie in den Saulen und dem Kapiteli auf Blatt XXXVI, immer 
wieder in den Weg. Dieselben Wahrnehmungen wird man an den zahl- 
reichen ahnlichen Entwiirfen machen, die namentlich in der Albertina zu 
Wien und der Ambraser Sammlung daselbst bewahrt werden. Der in Abb. 18 
mitgeteilte Entwurf zu einer Degenscheide samt Griff in der Albertina dagegen 
ist von einer Grazie und Feinheit und mit seinen zahlreichen Varianten so er- 
ftillt vom Geiste der Renaissance, dafi man trotz des deutlich am unteren hier 
fortgelassenen Ende angebrachten Diirerschen Monogramms versucht sein mochte, 
an Aldegrever zu denken. So erkennen wir in Diirer am klarsten die Garung, 
welche das kiinstlerische Bewufitsein der Zeit durchzumachen hatte, den lang-

1) Albrecht Diirers Einfluf) auf das Kunstgewerbe. Yortrag von R. Bergau, Nurn- 
berg 1871.
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andauernden Kampf der neuen Anschauung mit den Traditionen des Mittelalters, 
wahrend Holbein sich sogleich ais Solin der neuen Zeit fiihlt und sich schnell 
fiir ihre Formen entscheidet. —

Inzwischen wird die Strbmung der Renaissance immer maclitiger, und die 
Lust am reizenden Spiel ihrer Formenwelt verbreitet sich unter den deutsehen
Kiinstlern bald so allgemein, daB 
die Gemalde, Kupferstiche und 
Holzschnitte etwa seit 1520 von 
Details dieser Art wahrhaft uber- 
stromen. Was insbesondere die 
sogenannten Kleinmeister, Alde- 
grener, Altdorfer, Pencz, die bei- 
den Beliam und eine groBe Reihe 
von Anonymen, unter denen die 
Monogrammisten J. B., J. G. und 
der Meister mit den Pferdekopfen 
hervorragen, fiir die Verbreitung 
der neuen Ornamentik geleistet 
haben, ist auBerordentlich. In 
mancher Hinsicht kann man die 
zahllosen wunderfeinen Kupfer
stiche dieser Kiinstler, die or- 
namentale und architektonische 
Einzelheiten der Friihrenaissance 
in vollendetster Art darstellen, 
ais die tatsachlich wirksamsten 
Verbreiter dieser Formenwelt an- 
sehen, da sie in Tausenden von 
Abdriicken in Ateliers und Werk- 
stiitten eindrangen. Auch Jakob 
Binek ist in diesem Zusammen- 
hange nicht zu vergessen. Vieles 
darunter gehort ohne Frage 
zum Schonsten dieser Art. So 
die drei beriihmten Dolche des 
Heinrich Aldegrever von Soest, 
wovon wir den oberen Teil des 
mit der Jahreszahl 1539 und 
dem Monogramm des Kiinstlers 
bezeichneten unter Abb. 19 mit- 
teilen. Die Ornamentik bewegt 
sich, ganz im Geiste der lau- 
tersten Renaissance, ausschlieB- 
lich im Figurlichen und Vege- 
tativen, das in geistreicher

Abb. 19 Dolcligriff von H. Aldegrevcr

Weise vermischt und voll reizender Abwechslung behandelt ist. Der Lówen- 
rachen am Griff, die Hundekopfe am Knauf, die Tritonen und andere phan- 
tastische Wesen, die Genien mit dem Kaisermedaillon, das alles zeugt von 
vollendeter Beherrschung der gesamten Formenwelt. Im Vegetativen kommt 
jenes der deutsehen Renaissance eigene Laubwerk zur Geltung, das von 
einer Umbildung des Akanthus ausgeht und dann in eine dem Ahornblatt 
oder auch dem des WeiBdorns am nachsten verwandte Form sich um-
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wandelt.1) Daran reihen sich manche Blatter des Holzschnitts, und von diesen 
will ich nur einiges aus der durch A. v. Derschau veroffentlichten Sammlung 
hervorheben, weil sie mehrere Hauptwerke enthalt. Eins der gróBten Prachtstiicke 
ist das kolossale Blatt der Verkundigung, bezeichnet mit E. XII, 37 Zoll hoch, 
26 Zoll breit. Man hat den Blick in einen schonen Saal, dessen kassettierte 
Decke mit durchgebildetem Gebalk auf eleganten kannelierten Saulen ruht: das 
Ganze in vollendet ausgebildeter Renaissance. Das Blatt D. 18 gibt ein Bild von 
den groBartigen architektonischen Phantasien, in denen die damalige Zeit zu 

1) Die geistvollen Ornamente Aldegrevers sind auf 20 Tafeln in klaren Liehtdruek-Naoli- 
bildungen von Obernetter bei H. Manz in Miinchen erscliienen. Unter ihnen finden sich nicht 
nur reine Ornamentskompositionen, sondern aueh kunstgewerbliche; insbesondere sind Dolclie 
und Schwerter schon oben genannt. Aber auch noch andere Dinge hat er in den Kreis seiner 
Erfindung gezogen, unter denen besonders allerlei ECbestecke und dergleiclien durch wunder- 
volle Gestaltung hervorragen. — Ais die allerfeinsten Ktinstler dieses Gebietes durfen wir die 
beiden niederdeutschen: <?. .7. — und den Meister mit den Pferdekópfen ansehen; ihre 
hinreifienden Ornamente sind an Zartheit wie Yollendung der Korin uniibertroffen.

Abb. 20 Abendmahl von Hans Sohauffelein

lilii
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schwelgen liebte: eine machtige Kuppelkirche mit offener Vorhalle, die sich zur 
Rechten noch weiter fortsetzt, dabei ein Glockenturm, ebenfalls mit Kuppeldach 
geschlossen. Auch das Blatt von Granach, HuB und Luther, wie sie dem Kur- 
fiirsten Johann Friedrich und seiner Familie das Abendmahl reichen, zeigt auf 
dem Altar einen Renaissancebrunnen mit zwei Schalen, einen Kruzifisus tragend, 
aus dessen Wunden das Blut in den Springbrunnen fallt. Eine prachtige Halle 
mit Tonnengewolben auf korinthischen Saulen, in der Mitte eine flachę Decke mit 
runder Óffnung, gibt Erhard Schon auf dem Blatte der schlechten Gerechtigkeits- 
pflege. Die volle Freiheit einer reichentwickelten Renaissance entfaltet sodann 
Altdorfer in der Komposition eines prachtigen Altars in der beliebten Anordnung 
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eines rbmischen Triumphbogens. Zum Allerschonsten gehbrt das gewaltige Abend- 
mahl von Hans Scliiiuffelein, 27 Zoll hoch, 39 Zoll breit; davon teilen wir unter 
Abb. 20 eine verkleinerte Nachbildung mit. Man hat den Blick in einen gliinzen- 
den Saal mit reichgeschmuckter Kassettendecke. Rundbogenstellungen teilen 
den Raum, auf kurzeń, korinthisierenden Saulen ruhend; diese sitzen ihrerseits 
auf hohen Sockeln auf. Auf solchen Blattern ist die deutsche Renaissance zu
jenem vornehmen Raumgeftihl durchgedrungen, das ihr in Wirklichkeit durch 
die herkommliche Enge und Niedrigkeit der Raume versagt blieb. Auch Hans 
Sebald Beham, der geschichte Ornamentmeister (Abb. 21), gibt bei dem ebenfalls 
sehr groBen Blatte mit der Geschichte des verlorenen Sohnes die Ansicht eines
prachtigen Saales, des
sen Architektur anmutig, 
aber bei weitem nicht 
so streng durchgebildet 
ist. Die ionischen Sau
len haben geschweifte 
Schafte, zu den Posta- 
menten sind hockende 
Satyrn verwendet. Ahn- 
lich der „Jungbrunnen11, 
den wir in Abb. 22 nach 
einer Kopie des Th. de

1) J. Reimers, Peter Flotner nacli seinen Hanclzeiclinungen und Ilolzschnitten. Mun-
chen 1890.

Abb. 21 Querfiillnng von II. S. Beham unter Flettners EinfluB

Bry geben.
Auch die schónen Innenraume, die Hieronymus llodler in seiner weiter 

unten zu besprechenden Perspektive 1531 ais Beispiele gibt, gehoren bierher.
Eine der starksten fuhrenden Kunstler-Persbnlichkeiten jener Zeit, der grofie, 

vielgestaltige Peter Flettner, meist Flotner genannt (f zu Niirnberg 1546), tritt 
neuerdings aus dem Schatten, der seine Gestalt verdeckte, deutlicher hervor. 
Wohl von Geburt Schweizer, hat er bis gegen 1518 in Augsburg, insbesondere 
bei der Ausstattung der Fuggergrabkapelle, gewirkt, und dann nach viel- 
facher Wanderschaft sich in Ansbach, dann 1522 endlich in Niirnberg nieder- 
gelassen. Er war eine Art Universalkunstler; zunachst hauptsachlich Kunst- 
tischler und Holzbildhauer, dann aber Zeichner, Illustrator und Architekt, Me- 
dailleur und vor allem Bildner von Kleinplaketten. Die zalilreichen Holzschnitte, 
die von seinem Kbnnen Zeugnis geben, lassen uns in ihm denjenigen deutschen 
Kiinstler erkennen, der in die formale Seite der Renaissance wohl am starksten 
eingedrungen war, der bei Burgkmair und in Norditalien seine ersten An- 
regungen empfing, die er durch unablassiges Studium bis zum Ende seines 
Lebens weiter bildete. Nochmaliger Aufenthalt in Italien und yielleicht auch in 
Frankreich lieB ihn zu einer vólligen Beherrschung der architektonischen wie 
dekorativen Seite der friihen Renaissance gelangen, so daB er durch seine vor- 
bildlichen Arbeiten einen auBerordentlichen EinfluB auf die aufstrebende Generation 
der deutschen Kiinstler zu gewinnen vermochte. Selbst Holbein diirfte in jungen 
Jahren, da er an der von Flettner entworfenen Orgel fiir das Fugger-Mausoleum 
zu Augsburg tatig war, diese Einwirkung erfahren haben und ihm manches danken.

Bekannt ist Flettner vor allem durch seine Holzschnitte1) (vgl. Abb. 96 ff.), 
die sich auf architektonische und dekorative Arbeiten in Stein, Holz, Metali, auf 
architektonische und ornamentale Einzelheiten, auf Mobiliar und Goldschmiede- 
arbeit erstrecken. Auch ein grofier Triumphbogen fur den festlichen Einzug
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Abb. 22 Der Jungbrunnen von H. S. Bcham

Karls V. von 154-1 in Nurnberg stammt im Entwurf von ihm. Seine bei Wyfien- 
bach in Zurich 1548 erschienenen Mauresken sind in der ganzen Weit bertihmt 
geworden. Wir geben einiges davon, was von seiner verschiedenartigen Tatigkeit 
zeugt. Nicht unerwahnt aber darf es bleiben, daB Flettner auch ais Architekt 
eine fiihrende Rolle spielte. Der Hirschvogelsaal zu Nurnberg ist auf dem Gebiete 
unserer Renaissance-Baukunst eine der reifsten und feinsten Leistungen, die der 
Kunstler im Jahre 1534 mit der ganzen lnnenausstattung schuf, und zu der 
die spatere Zeit nur wenig hinzugefiigt hat. Aber schon 1533 war das direkt 
daneben stehende TucherschloBchen entstanden, an dem eine Reihe von Bau- und 
Ausstattungsteilen sicher ebenfalls dem Meister angehoren.1) Es ist ungemein 
wahrscheinlich, daB auch der gesamte Entwurf des Gebaudes, das sich merk- 
wiirdigerweise der franzósischen Spatgotik anschlieBt, ebenfalls auf Flettner 
zuriickzufuhren sein wird.2) — Im folgenden Jahrzehnt aber kniipfte er enge 
kiinstlerische Beziehungen zu dem pfalzischen Kurhause, insbesondere zu 
Friedrich II., an. Und damals bis zu seinem Tode schuf er zahlreiche Kompo- 
sitionen fur diesen kunstsinnigen Fursten. Nicht nur ais Medailleur, sondern 
auch ais dekorativer Bildhauer, insbesondere jedoch ais Architekt war er fur ihn 
tatig, und es ist die GewiBheit nicht abzuweisen, daB er zunachst fitr die Aus- 
stattung des Schlosses zu Neumarkt (Kamin im Nationalmuseum zu Miinchen, 
Wappen, Erker u. dgl.), dann aber fur Heidelberg tatig war. (Kamin im Rup- 
rechtbau.) Der Entwurf des glasernen Saalbaus in diesem beriihmten Schlosse 
schreibe ich, wie dessen innere Ausgestaltung, unserem Kunstler zu.3) Zuletzt 
aber auch den ersten Entwurf zum Otto-Heinrichsbau4) selber, der bereits von 
Friedrich II. geplant und begonnen war. Otto Heinrich fiihrte ihn zehn Jahre 
spater mit Hilfe des Vlamen Alexander Colins zu Ende unter Benutzung des 
fertigen Unterbaus und zahlreicher bereits vorhandener Bildhauerarbeiten. Aber 
der Hauptentwurf stammte sicherlich von dem deutschen Meister und leuchtet 
heute noch siegreich durch die in mancher Hinsicht nicht zum Bessern umgestaltete 
gegenwartige Erscheinung hindurch.

Auch anderer Beziehungen Flettners ist nicht zu vergessen. So hat er schon 
1526 den schónsten deutschen Brunnen, den Marktbrunnen zu Mainz, geschaffen,

i) tjber diese und andere Werke des Meisters siehe: K. Lange, Peter Flot ner, ein Bahn- 
breelier der deutschen Renaissance. Berlin 1897.

Hieriiber, wie iiber Flettners kiinstlerische Jugend: A. Haupt, Petei’ Flettners Her- 
kommen und Jugendarbeit (Jalirb. d. kgl. preufi. Kunstsammlungen 1905. III. IV.)

3) Vergl. A. Haupt, Zur Baugeschiehte des Heidelberger Schlosses, Frankfurt a. M. 1902. 
S. 72 ff.

4) A. Haupt, Peter Flettner, der erste Meister des Otto-Heinriclibaus zu Heidelberg. 
Leipzig 1904.
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und zwar fiir den groBen Kardinal Albrecht von Brandenburg, der jede erreichbare 
ktinstlerische Kraft in seinen Bereich zu ziehen suchte. Vermutlich stammt denn 
auch von Flettner der Entwurf zu dem herrlichen Mainzer Grabmal dieses Kirchen- 
fiirsten, das sich in jeder Ilinsicht der Art des Heidelberger Kamins anschlieBt.

Die starksten Beziehungen des Kiinstlers zu diesen Fiirsten fallen aber gerade 
in das Todesjahr des Kiinstlers, 1546, vor allem die groBen Heidelberger Arbeiten, 
so daB die Verwirklichung dieser Arbeiten naturgemaB meist in andere Hande 
gelangen muBte; auch das Mainzer Grabmal. Sie sprechen aber deutlich daftir, 
wie sehr bereits Flettner damals Schule gemacht hatte, und wie tiichtige Kiinstler 
seinen Spuren folgten. —

Auch in Basel finden sich Arbeiten, die Beziehung zu Flettner zu haben 
scheinen. So verschiedene Brunnen, unter denen der beriihmte Dudelsackpfeifer 
(die Figur nach einem Diirerschen Stich) am meisten den Stempel Flettnerscher 
Zierkunst tragt.

Ais letztes Dokument seiner weitreichenden Beziehungen und seines ge- 
waltigen Einllusses sei der Umstand noch erwahnt, daB gerade auch im letzten 
Lebensjahre der StraBburger Arzt Rivius (Walter Ryft) sich an Flettner wandte, 
damit er fiir ihn seine deutsche Ausgabe des Vitruv mit den notwendigen Illu- 
strationen in Holzschnitt versehe. Das Werk erschien erst zwei Jahre nach Flettners 
Tode, ist aber das beredteste Zeugnis daftir, daB der StraBburger Gelehrte in den 
ganzen siiddeutschen Landen ais Verstandigen dieser Kunst und Lehrer der neuen 
Architektur-Wissenschaft keinen Besseren zu finden wuBte, ais den alten Ntirn- 
berger Meister, nachdem man ihn neuerdings wieder ais den Schopfer jener so 
wichtigen Holzschnitte erkannt hat.

Bei den Gemalden der Zeit kommt noch der Glanz der Farbę und des 
Goldes hinzu, um die Renaissanceformen zur hochsten Pracht zu steigern. Un- 
erschópflich ist auf ihnen die Erfindungslust in der Darstellung schmuckvoller 
Waffen und Riistungen, zierlicher Gerate aller Art, reich ausgestatteter Kleider 
und Schmucksachen. Die Architektur geht dabei nicht leer aus. Fiir sie wendet 
die Malerei nicht bloB den ganzen Formenvorrat der Antike und der Renaissance 
an, sondern sie fiigt den Reiz einer iippigen Farbengebung hinzu, indem sie 
mit dem Schimmer bunten Marmors den Glanz der Bronze und des Goldes ver- 
bindet. Ein Muster dieser Art ist das Bild von Altdorfer in der Pinakothek zu 
Munchen1) vom Jahre 1526, Bathseba im Bade darstellend. Es ist erstaunlich, 
in welche Unkosten der Kiinstler sich stiirzt, um den einfachenVorgang in Szene 
zu setzen. Man sieht ein ungeheures Schlofi mit Ttirmen, Kuppelbau und offenen 
Ilallen, alles in buntem Gestein, die Kapitelle von Gold. Eine groBe, marmor- 
gepflasterte Terrasse mit Springbrunnen umgibt das Ganze. Prachttreppen fiihren 
hinauf und miinden auf elegante Portale. An den Arkaden sind die hangenden 
SchluBsteine der Doppelbógen ganz in venezianischer Manier gehalten; auf Venedig 
deutet auch die Anwendung bunten Marmors und von Vergoldungen. Ohne Frage 
war es die phantastisch reiche Architektur der nahegelegenen Lagunenstadt, 
die auf die damaligen deutsehen Kiinstler am starksten einwirkte. Die strengere 
Renaissance von Florenz und Rom hatte ihrer Lust an bunten Farben und Formen 
weniger zugesagt. Immerhin wurde es aber fiir die Entwicklung der deutsehen 
Renaissance entscheidend, daB die oberitalienische Friihrenaissance in ihrem 
dekorativen Hangę zunachst mehr auf prachtige Einzelheiten, ais auf ein strenges 
System bedacht war. Wie gleiche Richtung bei allen Meistern der Zeit in Ober- 
deutschland, am Niederrhein und in Flandern sich allgemein verbreitet, ist genug- 
sam bekannt. Besonders die Pinakothek in Munchen, aber auch jede andere groBere 

1) VII Cabin. Nr. 138.
Lubke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Auli. 5
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Sammlung bietet Beispiele zur Gentige. Ich will nur auf die Diirerschuler, die 
Beham, Martin Schaffner, von Niederdeutschen auf den Meister vom Tode der Maria. 
Bartholomaus de Bruyn, von Niederlandern auf Bernhard von Orley, Lanzelot 
Blondeel, Jan von Mabuse hinweisen. Von den oberdeutschen Meistern mogen 
ais weniger beachtete Beispiele die vorziiglichen Gemiilde von Bartel Beham in 
der furstlichen Galerie zu Donaueschingen Erwahnung finden. Namentlich 
gehort hierher der kóstliche, kleine Fliigelaltar vom Jahre 1536'), auf dessen 
Fliigeln man Gottfried Werner Graf von Zimmern mit seiner Gemahlin vor einem 
prachtigen Renaissancebogen knien sieht. Phantastische Marmorsaulen, dereń 
geschweifler Schaft aus einer hohen, kesselartigen Basis hervorkommt, mit wul- 
stigem Hals und wunderlichem Pflanzenkapital tragen den Marmorbau, der reiche 
Vergoldung zeigt. Dahinter erhebt sich ein Prachtgebaude auf roten Marmor
saulen, mit einem Altar, dessen Balustradę mit Kaisermedaillons geschmiickt ist. 
Dartiber steigt ein freier Kuppelbau mit vier Pfeilern empor. Die Formen sind 
also hier in schon vorgeschrittener Zeit noch sehr willkurlich und unklar ge- 
handhabt. Dagegen hat das wundervolle Bild des Meisters, „Die Kreuzesfindung“ 
in Miinchen von 1530, bereits die vollste Pracht der entwickelten Renaissance 
und zeigt mit seinen herrlichen Gewandern und dem einrahmenden Kranze vóllig 
klassisch gebildeter Renaissancebauten den Meister geradezu ais einen Vorlilufer 
Paul Veroneses.

Gleichzeitig mit der Malerei wendet sich auch die Plastik dem neuen 
Stile zu. Gerade an einem unsrer bedeutendsten Meister, an Peter Yischer, 
laBt sich der Umschwung der Anschauungen deutlich nachweisen. Sein Grab- 
denkmal des Erzbischofs Ernst im Dom zu Magdeburg vom Jahre 1495 steht 
noch vóllig auf dem Boden der Gotik, und zwar hat der Meister diesen Stil bis 
ins einzelne und kleinste bewundernswtirdig durchgefiihrt. Das Laubwerk an 
den zahlreichen Wappen, die MaBwerkfelder des Unterbaus, die durchbrochenen 
Baldachine fiir die Statuetten der Apostel, die Ornamente des Bischofsstabes und 
der Mitra, endlich der durchbrochene Baldachin mit gekrtimmter Spitze, der sich 
uber dem Haupte des Verstorbenen wólbt, sind Wunder gotischer Ornamentik. 
Dieses Hauptwerk seiner friiheren Epoche sollte Peter Vischer durch die beriihmte 
Schopfung seiner reifen Jahre vollig in den Schatten stellen. Ich meine selbst- 
verstandlich das von 1508 bis 1519 ausgefiihrte Sebaldusgrab inSt. Sebald z u 
Niirnberg (Abb. 23). Es ist ein Werk der Friihrenaissance, wie wir so 
eigentiimlich in Deutschland kein zweites besitzen, denn es zeigt eine ganz 
vollstandige Verschmelzung der Formen des neuen Sliles mit denen der Gotik, 
ja sogar der romanischen Epoche. Gotisch ist der Aufbau des Ganzen gedacht, 
gotisch sind die feingegliederten, schlanken Pfeiler mit ihren Spitzbijgen, die 
Strebewerke der drei krónenden Baldachine. Diese selbst aber entsprechen 
den Kuppelbauten romanischer Zeit, und auch die Zackenfriese, welche die Bógen 
einfassen, sind diesem Stil entlehnt. Alles iibrige gehort aber der Renaissance: 
die reich gegliederten FiiBe der schlanken Saulchen, die kandelaberartigen, 
zwischen den Pfeilern aufstrebenden Stutzen des Oberbaues, vor allem die Weit 
antiker Gestalten, Sirenen, Delphine, Tritonen und wie sie alle heifien, besonders 
zur Belebung der unteren Teile sinnvoll verwendet. Je langer man das geist- 
volle Werk bis ins einzelne studiert, desto hbher steigt die Bewunderung. Welche 
Anmut in der Gliederung, welche Feinheit in der Profilierung! Wie uner- 
schópflich dabei die Mannigfaltigkeit der immer neu variierten Motive! Keines 
der zahlreichen Saulchen, der Postamente, der Kapitelle gleicht dem andern, und 
doch sind die Verschiedenheiten so fein, daB sie die Gesamtwirkung nicht storen,

1) A. Woltmana, Yerzeiclm. der Gemalde d. filrstl. Jpurstenbergischen Samml. z. D. 
Nr. 76—78.
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sondern nur bereichern. Und wo bei anderen Schopfungen die gestaltende Kraft 
erlahmt oder sich zufrieden gibt, da erwacht hier erst recht die sich nimmer 
gentigende Phantasie des Meisters und belebt selbst die feinsten Gliederungen 
noch mit Ornamen- 
ten von so zarter 
Erhebung, dafi sie 
nur wie ein Hauch 
die Oberflache iiber- 
fliegen, jede klein- 
ste Stelle mit kost- 
lichem Leben er- 
fiillend. Selbst in 
der Frtihrenais- 
sance Italiens wird 
man vergeblich 
nach einem Werke 
von solcher Voll- 
endung bis ins 
kleinste sich um- 
schauen; hochstens 
die Fenster der 
Fassade an der Cer- 
tosa bei Pavia bil- 
den ais Marmor- 
arbeit ein Gegen- 
sttick zu diesem 
Wunderwerk der 
Erzplastik. Mit ei
nem Wort: es ist 
die geistvollste und 
anmutigste Schop- 
fung, welche die 

Fruhrenaissance 
diesseits der Alpen 
hervorgebrachthat. 
Bekanntlich soli 
einer derSohne des 
Meisters, Hermann, 
in Italien gewesen 
sein und von dort 
manche Visierun- 
gen mitgebracht 
haben.

Auch sein 
herrliches, leider 
verschwundenes

Abb. 23 Sebaldusgrab zu Niirnberg von Peter Yischer

Bronzegitter im Rathaussaale zu Niirnberg, das er ohne Zweifel mit Hilfe Peter 
Flettners entwarf (Abb. 24), ist ais ein ganz hervorragendes reines Renaissance- 
werk hier anzufiihren.

Ausgepragter, aber in sehr schlichter Art, tritt die Renaissance in dem 
Tucherschen Grabrelief desDoms zu Regensburg vom Jahre 1521 hervor. Ein- 
fach auch der Renaissancerahmen an dem schónen Denkmal Kurfurst Friedrichs 
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des Weisen in der Schlofikirche zu Wittenberg, bezeichnet 1527. Nicht von 
gleicher Bedeutung sind ferner die Ornamente der Einfassung am Denkmal des 
Kardinals Albrecht von Brandenburg in der Stiftskirche zu Aschaffenburg, 
bezeichnet 1525. Dagegen gehort zum Schbnsten dieser Art der Baldachin iiber 
dem Grabę der hl. Margareta in derselben Kirche, ein Werk der Vischerschen 
GieBhutte vom Jahre 1536. Besonders elegant sind die flach auf dunkelgeatztem 
Grunde hervortretenden Ornamente der vier schon gegliederten Bronzepieiler, 
welche die Decke tragen, die zierlichen Sirenen an den Kapitellen, die hóchst geist- 
reich behandelten Gravierungen an der ebenfalls bronzenen Decke, Engel mit den 
Leidenswerkzeugen in reichen Blumengewinden, letztere ganz im Durerschen Stil.

Abb. 24 Gittcr im Rathaussaale zu Niirnberg von P. Yisclicr und P. Flettner

Von auBerordentlicher Pracht muB endlich jenes Gitter gewesen sein, welches 
von P. Vischer fur die Fuggersche Grabkapelle in St. Annen zu Augsburg ge- 
arbeitet, zuletzt aber im Rathaussaal zu Niirnberg aufgestellt wurde?) Ais im 
Anfang unseres Jahrhunderts Niirnberg an die Krone Bayern fiel, hatte die neue 
Regierung nichts Eiligeres zu tun, ais das herrliche Werk ais uberfliissig abbrechen 
und verkaufen zu lassen. Der Meister hatte in diesem seit 1513 entstandenen 
und nachmals durch seinen Solin Hans vollendeten Werke sicher manches von den 
Studien verwendet, welche sein illtester Sohn Hermann in Italien gesammelt hatte. 
Auch der letzte Anklang an mittelalterliche Formbildung ist darin abgestreift. Das 
Werk besteht aus einem System korinthischer reichgeschmiickter Siiulen, dereń 
Zwischenraume durch zierlich durchbrochene Vergitterungen ausgefiillt wurden. 
Drei Portale, mit Bogenfeldern und Giebeln abgeschlossen, im streng antikisie- 
renden Renaissancestil durchgefuhrt, bildeten die Offnungen. Alle wichtigeren 
Teile, namentlich die Pilasterschafte, Portalbekronungen und Friese waren aufs 
prachtigste mit Laubwerk und flgurlichem Schmucke belebt; Abbildung 24 gibt 
eine Vorstellung davon. Phantastische Fabelwesen, Genien, Sirenen, Tritone u. dgl. 
waren reichlich verwendet; das Herrlichste aber war ein Fries mit der Darstellung 
eines Kentaurenkampfes voll geistreicher Lebendigkeit. Es erscheint iibrigens

1) Abbildungen nach Zeiohnungen in dem von Lubke herausgegebenen Praehtwerk iiber 
P. Viselier, Niirnberg bei Soldan. Vgl. auch: E. Mumnienlioff, Das Kathaus zu Niirnberg, da
selbst 1891, S- 97 ff. Aus letzterem Werke unsere Abb. 24. 
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ziemlich gewiB, daB der ur- 
spriingliche Entwurf sowohl, 
ais auch die Angaben fur 
die Umgestaltung des herr- 
lichen Werkes, das doch erst 
dem groBen Saale zu Nurn
berg eingegliedert werden 
muBte, von dem groBen 
Peter Flettner herriihrten. 
Dieser war bis etwa 1518 in 
Augsburg an der Ausstat- 
tung derFuggerkapelle tatig 
gewesen und tauchte 1522 
wieder in Nurnberg auf; das 
unvollendete Gitter wurde 
1530 vom Ntimberger Ratę 
erworben und 1536—40 ganz 
fertiggestellt.1)

1) Vgl. A. Haupt, Peter 
Flettners Ilerkommen u. Jugend- 
arbeit. Im Jalirb. cler Kgl. Preufi. 
Kunstsammlungen 1905, III. IV.

Auch bei anderen Wer
ken der Vischerschen Werk- 
statt laBt sich Flettners Ein- 
wirkung oder Mitwirkung 
deutlich erkennen. So schon 
an dem zierlichen Bronzekan- 
delaber im Berliner Museum, 
vor allem aber den Bronze- 
Grabplatten der Fiirsten- 
kapelle am MeiBener Dom. 
Etwas spater (1550) goB 
Pankraz Labenwolf den zier
lichen Springbrunnen im 
Hofe des Rathauses zu 
Nurnberg, der ebenfalls 
auf Flettnersche Einwirkung 
zurtickgeht. Aus seinem 
Becken steigt eine schlanke 
Saule auf, dereń Kapiteli 
einen Knaben mit einer 
Fahne tragt. Auch der reiz- 
volle Brunnen im Hofe der 
nahen Universitat zu Altorf 
tragt echt Flettnersche Ztige. 
Ein gliinzendes Werk lieferte 
sodann Labenwolf in der 
Grabplatte des 1554 ver- 
storbenen Grafen Werner von 
Zimmern in der Kirche zu 
Moskirch. —

Abb. 25 Denkmal Uriels von Gemmingen 
im Donie zu Mainz
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Wahrend die Erzarbeit durch den Vorgang P.Vischers rasch und entschieden 
dem neuen Stile zugefuhrt wird, verharrt die Steinskulptur wie die yolkstumliche 
Holzschnitzerei bis tief ins 16. Jahrhundert bei den Formen der Gotik. Die Haupt- 
meister dieser Kunstzweige, Jorg Syrlin von Ulm, Veit Sto/.i und Adam Krafft 
bleiben unentwegt in den Bahnen des Mittelalters, wenn auch die eingelegten 
farbigen Holzornamente (Intarsien) an den beruhmten Ghorsttihlen Syrlins im 
Munster zu Ulm auf italienische Einflusse deuten. Nirgends konnen wir hier, wie bei 

derBronzeplastik, den 
durchgreifenden Ein- 
fluB eines bahnbre- 
chendenMeisters nach- 
weisen. — Auch Til- 
man Riemenschneider 
von Wtirzburg bleibt 
in der Mehrzahl seiner 
Werke dem gotischen 
Stile treu. Erst an 
dem groBartigen Grab- 
denkmal des Bischofs 
Lorenz von Bibra 

1519) im Dom zu 
Wtirzburg macht er 
einen noch schtichter- 
nen doch wertvollen 
Versuch mit 
sanceformen, 
auf deuten, 
den neuen Stil eben 
nur vom Hórensagen 
kannte. Ein anderer 
gleichzeitiger Meister, 
Loyen Hering aus Eich- 
statt, zeigt an dem 
Marmordenkmal des 
Bischofs Georg von 
Limburg im Dom zu 
Ba mb erg (f 1522) 
sich schon besser ver- 
traut mit den Formen 
der Renaissance. Den- 
selben Meister finden 
wir wieder an zahl- 

Bayern, yorwiegend im

Abb. 26 Denkmaler der Graf en von Wurttemberg 
in der Stiftskirche zu Stuttgart 

(Nach: Fritsoh, Denkmaler deutscher Renaissance)

Renais- 
die dar
ci aB er

reichen reizvollen Grabmalern der fruhen Renaissance in
roten Alpenmarmor ausgeftihrt; insbesondere in seiner Yaterstadt1); sodann an 
dem ausgezeichneten Denkmal des Herzogs Erich I. von Kalenberg in der Kirche 
zu Mtinden a. d. Weser; auch an dem Epitaph der Margarete von Eltz und ihres 
Sohnes Georg in der Karmeliterkirche von Boppard von 1519. An den Grab
malern dringt tiberhaupt der neue Stil jetzt am raschesten vor und biirgert sich 
durch seine Anmut und glanzende Pracht iiberall ein. Bemerkenswert ist das 
ais seltene Ausnahme in IIolz geschnitzte Denkmal des 1519 yerstorbenen Grafen 

1) Vgl. Eichstatts Kunst, Miinclien 1901.
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Heinrich von Wtirttemberg im Goldenen Saale des Schlosses zu Urach. Den Uber- 
gang von der Go tik zur Renaissance vertritt zuerst das ausgezeichnete Denkmal Uriels 
von Gemmingen im Dom zu Mainz (Abb. 25) vom Jahre 1514, fortgeschrittener 
das Epitaph der Frau Elisabeth von Gutenstein und ihres Gemahls vom Jahre 1520 
in der Stiftskirche zuOberwesel. Die Gestalten stehen in Nischen mit gotischem 
Mafiwerk in den Bógen, die aber auf korinthisierenden Saulchen ruhen. Den ent- 
wickelten Renaissancestil zeigt dann in derselben Kirche ein Epitaph vom Jahre 
1523; noch freier und in elegantester Ausbildung ein Grabstein vom Jahre 1550. 
Ahnlich das grofie Wandgrab des Johann von Eltz und seiner Gemahlin in der

Abb. 27 Denkmaler der Horzoge von PrenBen im Donie zu Konigsbcrg i. Pr. 
(Aufnalime der Kgl. McBhildanstalt, Berlin)

Karmeliterkirche zu Boppard vom Jahre 1548, dessen architektonische Ein- 
rahmung geistreich erfunden und elegant durchgefuhrt ist. Ein prachtiges Renais- 
sancemonument vom Jahre 1550 besitzt die Kirche zuLorch am Rhein in dem 
Grabstein des Rilters Johann Hilchen des Jiingeren, der 1548 starb.

Der Rheingau, auch die Maingegenden, bergen in ihren Kirchen tiberhaupt 
eine solche Fiille von feinen Denkmalern aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, die 
die Kunstgeschichte noch nicht gewurdigt und gruppiert hat, daB wir da auf eine 
ganze Reihe trefflicher Kiinstler schlieBen diirfen. Genannt seien nur die schónen 
Grabmaler zu Eltville, Geisenheim, dann zu Steinheim a. Main (Denkmal 
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des Frowin von Hutten, 1547), zu Lohr der Grafen vonRieneck, die wundervollen 
Denkmaler an den Pfeilern der Aschaffenburger Stiftskirche.

Im Dom zu Trier ist schon das Denkmal des Erzbischofs Richard von
Greifenklau (1527), mehr noch das des Erzbischofs Johann von Metzenhausen (1540) 
in feinsten Renaissanceformen durchgefiihrt. Im Dom zu Mainz glanzt der neue Stil 
in dem oben genannten Grabmal des Kardinals Albrecht von Brandenburg (1545) *), 
mit dem dann die prachtvolle Reihe der Denkmaler seiner Nachfolger eine herr- 

liche Kette bildet.

Abb. 28 Denkmaler der Grafen v. Halin in Basedow

Der Graber- 
luxus nimmt in 
dieser Zeit immer 
grbBere Dimensio- 
nen an, und be
sonders sind es 
die adeligen Fami- 
lien, welche darin 
wetteifern. Die 
zwei Hauptformen 
des Grabmals wer
den mit gleicher 
Vorliebe gepflegt: 
dasWandgrab, wel- 
ches, von einer rei- 
chen und kraftigen 
Architektur ein- 
gerahmt, die Ge- 
stalten der Ver- 
storbenen stehend 
oder kniend vor- 
fiihrt; und dasFrei- 
grab, welches sie 
auf prachtvoll ge- 
schmiicktem Sar- 
kophage liegend, 
aber auch kniend, 

oft mit der ganzen Familie, darstellt. Besonders sind es die Chore der Kirchen, 
die mit solchen Werken gefullt werden und ais groBe Gesamtstatten der Plastik 
und Dekoration dieser Zeit oft hochst bedeutend wirken. Die Kirche zuWert-
h e i m bietet uns in dieser Art im Chor ein wahres Denkmalmuseum seiner alten 
Grafen. Es beginnt die Reihenfolge mit dem Epitaph des Grafen Georg (f 1530). 
Es zeigt einfache Formen der Frtihrenaissance, nur Pilaster ais Einrahmung, aber 
mit elegantem Ornament bedeckt. Uber den Wappen, die mit schbnem Laub- 
werk das Ganze krónen, kommt die Verehrung des klassischen Altertums in dem 
Kopf des Attilius Regulus zum Ausdruck. Das zweite Monument, dem Grafen 
Michael errichtet, nach inschriftlichem Zeugnis durch einen Meister Christoph 
1543 ausgefiihrt, ist jenem ersten in der Anordnung verwandt; aber alles er- 
scheint hier reichlicher, derber im Ausdruck. Statt der Pilaster sieht man zwei 
ganz in Figuren und Laubwerk aufgelbste Halbsaulen, auch die Wappen sind 
mit tippigem Ornament eingefaBt. Prachtiger entfaltet sich das Grabmal Graf 
Michaels III. mit seiner Gemahlin Katharina von Stolberg und dereń zweitem Ge-

i) Vgl. iiber diese Grabmaler der Zeit u. a. Liibke, Gescliicli te der Plastik, 2. Aufl., S. 652 ff.
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mahl Graf Philipp von Eberstein, von Johann von Trarbacli (f 1586) aus Simmern 
gearbeitet. Zwei korinthische Saulen mit zierlichen Ornamenten am untern Teile 
des Schaftes bilden die Einlassung. Die Pilaster der drei Nischen sind ganz mit 
Wappen bedeckt, die Friese mit eleganten Blumenranken und lebendig bewegten 
Figuren. Ein groBer durchbrochener Aufsatz auf sehlanken korinthischen Saulen 
kront den Unterbau dieses Prachtwerks, das in Kalkstein mit reicher Anwendung 
von Yergoldung ausgefuhrt ist. Viel weniger gezugelt sind dagegen die groBen
Epitaphien des Grafen 
Georg von Isenburg 
und seiner Gemalilin 
Barbara (j- 1600), so
wie das des Grafen 
Ludwig von Stolberg 
und seiner Gemahlin 
Walburg von Wied 
(f 1578). Vóllig be- 
malt und vergoldet, 
bietet namentlich das 
letztere Denkmal ein 
lehrreiches Beispiel 
von den uppigenPhan- 
tastereien des begin- 
nenden Schnbrkelstils. 
Den hochsten Glanz 
entfaltet das pompose 
Freigrab, welches die 
Mitte des Ghores ein- 
nimmt und gleich den 
letzgenannten in Mar- 
mor ausgefuhrt ist. 
Die Gestalten der Ver- 
storbenen ruhen auf 
einer mit malerischen 
Reliefs geschmuckten 
Tumba, iiber welcher 
auf acht Saulen ein 
Baldachin sich aus-
breitet. Zwischen den Abb. 29 Kanzel im Dome za Tricr
Saulen hangenFrucht- 
gewinde herab, von
Eisendrahten gehalten, welche durch teilweise Zerstorung der Bekleidung sicht- 
bar geworden sind. Das Ganze ist von uppigster Pracht, aber arg bescbadigt.

Eine bekannte Reihe solcher Denkmaler bewahrt der Chor der Stiftskirche 
zu Pforzheim in den Grabem der Markgrafen von Baden-Durlach. Wir nennen 
das Grabmal des Markgrafen Karl1) (f 1577) mit seinen beiden Gemahlinnen Kuni- 
gunde (t 1558) und Anna (f 1586). So steif die Figuren sind, so vortrefflich 
gestaltet sich die umrahmende Architektur in ihrem Aufbau und der fein abge- 
stuften plastischen Dekoration, in der selbst die wenigen barocken Elemente 
maBvoll und echt kiinstlerisch behandelt sind. Die schónen Grabmiiler badischer 
Markgrafen in der Stiftskirche zu Ba den seien hier ais ahnlich erwahnt. Eine

i) Nach (len unter Baum er ausgefiihrten Aufnahmen der Bauschule ani Stuttgarter 
Polyteehnikum auf IIolz gezeiohnet von Baldinger.
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andere Reihe von Prachtgrabern sind diejenigen der wurttembergischen Fursten 
im Chor der Stiftskirche zu Tiibingen. Es sind samtlich Freigraber auf die 
Form des Sarkophags zuriickgreifend, aber dieser ist in mehreren Fallen Gegenstand 
einer reichen architektonischen Ausbildung geworden. So namentlich das pracht- 

vollste dieser Denkmale, ganz aus
weiBem Marmor gearbeitet, fiir Lud
wig den Frommen, Herzog Ghri- 
stophs jiingeren Sohn (J- 1593) er- 
richtet. Von ahnlicher Anordnung 
und fast ebenso reich das Grabmal 
seiner Gemahlin Dorothea Ursula 

1583).
Ganz anderer Art ist das groBe 

Gesamtdenkmal, welches seit 1574 
Herzog Ludwig von Wiirttemberg 
seinen Vorfahren in der Stiftskirche 
zu Stuttgart errichten lieB (Abb.
26) . Es sind elf ritterliche Gestal- 
ten in Nischen von einer reichen 
und eleganten Architektur eingefaBt, 
langs der Nordseite des Ghores sich 
reihend. Das Architektonische und 
Ornamentale dieser in Sandstein 
meisterlich ausgefuhrten Arbeiten 
ist von lioher Vollendung.

Die Zalil solcher Werke in 
Deutschland ist eine umibersehbare. 
Die Hauptkirchen in den Residenzen 
unserer Fursten oder auch seit Jahr- 
hunderten dafiir bestimmten Grab- 
kirchen bildeten einst eine mach- 
tige Reihe von Mausoleen, von denen 
noch eine sehr groBe Zahl sich im 
alten Zustande befinden. Auch fiir 
den Norden, von Konigsberg (Abb.
27) , Schwerin und Doberan bis nach 
Jever, Emden, gilt das gleiche. Selbst 
manche Dorfkirche — so Basedow 
in Mecklenburg — (Abb. 28) zeugt 
von der Kunstliebe wie der Fami- 
lientreue des deutschen Adels.

Einzelne ganz hervorragende 
Leistungen sind aber noch zu er- 
wahnen. So die prachtvolle Grab- 
statte der Kurfiirsten von Sachsen 

im Ghor des Domes zu Freiberg. Das Moritzdenkmal ist ein machtiger Sar- 
kophag von Schwarzem Marmor, mit Statuetten und Reliefs von weiBem Marmor 
geschmuckt. Oben darauf acht eherne Greifen, welche den Deckel tragen, auf dem 
die Alabasterfigur des Verstorbenen kniet. Die Arbeit riihrt aber, wie so viele 
Werke dieser Art in Deutschland, insbesondere in und nach der Mitte des 16. Jahr- 
hunderts, so das Otto Heinrichs zu Heidelberg, Philipps des GroBmiitigen zu Kassel, 
Edo Wiemkens zu Jever, Friedrichs I. zu Schleswig, der preuBischen Herzóge zu
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Konigsberg, von niederlandischen Kunstlern her, welche das Denkmal 1588—94 
vollendeten. Die pompose Marmorarchitektur aber, welche die ganzen Chorwande 
umkleidet und die vergoldeten Erzbilder sachsischer Fursten und Furstinnen um- 
schlieBt, wurde von Italienern ausgefuhrt. Das Ganze ist so imposant, daB es sogar 
den lustigen Hans von Schweinichen zu einer Notiz in seinem Tagebuche ver- 
anlaBte. Nicht minder prachtvoll, aber mehr auf selbstiindige Plastik berechnet, 
ist das Grabmonument des Kaisers Max in der Hofkirche zu Innsbruck; seine 
Ausfiihrung hat seit 1509 bis in die siebziger Jahre gewahrt. — Die letzten groBen 
Denkmaler, aus dieser Epoche, sind das Monument fiir Kaiser Ludwig in der 
Frauenkirche zu Munchen, 1622 vollendet, und das noch groBartigere des 
Fiirsten Ernst von Schaumburg, das in dem siebeneckigen Kuppelbau des Nosseni 
hinter dem Chor der Kirche zu Stadthagen eine herrliche Statte fand.

Was den Kirchen an anderen glanzenden Werken der Stein- und Bronze- 
plastik erwuchs, ist kaum minder bedeutsam. Kanzeln, oft von auBerordentlichem 
Reichtum, so in Trier (Abb. 29), im Dom zu Magdeburg und in der Kilians- 
kirche zu Heilbronn; Altaraufbauten, die sich manchmal zu Denkmalern der 
Stifter ausgestalten, wie der in der Elisabethkirche zu Koburg, oder die merk- 
wiirdige Altar- und Denkmalanlage zu Lauenstein i. S.; Taufbecken, darunter 
manches Wunderwerk feinster Formengestaltung, so das einzig schone bronzene 
des Adriaen de Vries in der Kirche zu Buckeburg (Abb. 30); Tabernakel, von 
denen wir des groBen, in Sandstein ausgefiihrten Tabernakels in der Kirche zu 
Weil der Stadt gedenken, inschriftlich von Gorg Miler (Muller) aus Stuttgart 
1611 ausgefuhrt, eines Werkes von stattlicher Anlage und noch maBvoller Form- 
behandlung, nur im Figiirlichen starli manieriert im Stile der Nachfolger Michel- 
angelos; prachtvolle Lettner, wie der im Dom zu Hildesheim; alles dies und 
noch so vieles andere erzahlt von dem hohen Stande, den auch die Bildhauerei 
in jener glanzenden Zeit erklommen.

Drittes Kapitel

Die Renaissance im Kunstgewerbe

Noch groBere Bedeutung ais in den eigentlichen bildenden Kiinsten gewinnt 
der neue Stil in dem weiten Gebiete des Kunsthandwerks, ja man darf sagen, 
dafi hier die deutsche Renaissance eine Fiille und Lebenskraft erreicht hat, in der 
sie die der iibrigen Lander ubertrifft.!) Was zur Ausstattung der Wohnraume, was 
im engeren und weiteren Sinne zum Kostiim gehort, erfreute sich in Deutschland 
einer um so lebendigeren Pflege, ais hier der Sinn fiir hausliches Behagen vor- 
zugsweise ausgebildet war, von der Lebenslust und Prachtliebe der Zeit aber zur 
hbchsten Uppigkeit gebracht wurde. Jede Art von technischer Kunstfertigkeit 
hatte aus dem Mittelalter eine gediegene Tradition an Handgeschick ererbt, die 
nun erst durch den EinfluB der Renaissance zur vollen Virtuositat sich steigerte. 
DaB die groBen Meister der Kunst, ein Diirer, Holbein und andere es nicht ver-

1) Auf dem Gebiete des deutschen Kunstgewerbes der Renaissance sind seit einem 
Mensclienalter ansehnliche Publikationen in grobel’ Fiille erschienen. Ich hebe daraus horror: 
die reiche Kapelle in der Residenz zu Munelien, von Zettler; die kaiserliclie Schatzkammer zu 
Wien und die Waffensammlung daselbst, von Leitner; das Griine Gewolbe in Dresden, von 
Grasse; die Schatzkammer in Munchen, von Br. v. Schaufi. Sehr vieles findet sich in den 
zahlreichen Zeitschriften des Kunsthandwerks, in G. Hirths Pormenschatz der Renaissance 
(Munchen 1877 f.) und im Pormenschatz (ebenda seit 1879). Vieles Wertrolle in Ortweins 
deutscher Renaissance. Anderes wird am gegebenen Orte aufgefiilirt werden.
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Abb. 31 Ohorstiihle der Klosterkirclie zu Danzig

deutschen Kunsthandwerks der Renaissance ist immer

schmahten, dem Kunst
gewerbe Vorbilder zu 
schaffen, haben wir schon 
gesehen. So wurde die 
glanzende Formenwelt 
der Renaissance in diese 
Kreise hintibergeleitet. 
Allerdings bedurfte es 
auch hier einer lange- 
ren Ubergangszeit, denn 
nichts haftet so zahe am 
Hergebrachten, Altuber- 
lieferten, ais das Hand- 
werk. Deshalb wirken in 
diesen Regionen die goti
schen Formen noch lange 
nach mit ihren schema- 
tischen MaBwerken und 
ihrem naturalistischen 
Laubornament. Erst seit 
der Mitte des 16. Jahr- 
hunderts etwa wendet 
man sich auch hier, an- 
geregt durch bahnbre- 
chende Kiinstler, dem 
neuen Stile zu: aber bis 
ans Ende der Epoche 
mischt sich immer noch 
manches Mittelalterliche 
dabei ein. Besonders 
stecken Naturalistik und 
Phantastik auch hierbei 
den deutschen Meistern 
wahrend dieser ganzen 
Zeit tief im Blute, so 
daB viel Barockes und 
Willkiirliches bei ihren 
Schopfungen mit ein- 
flieBt. Gleichwohl neh- 
men diese groBenteils 
durch Mannigfaltigkeit 
der Erflndung, Gediegen- 
heit der Arbeit, echt 
kiinstlerischen Sinn in 
der V er wendung und V er- 
bindung der Stoffe, mei- 
sterliche Gewandtheit in 
der Bearbeitung j eglichen 
Materials eine hohe Stel- 
lung ein. Eine erschop- 
fende Geschichte des 
noch nicht geschrieben,
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obwohl sie zu den interessantesten Aufgaben der Forschung gehbrt. In dem Rahmen 
der gegenwartigen Darstellung haben wir aber zunachst nur die Entwicklung 
der kunstlerischen Formen ins Auge zu fassen.1)

Es sind gróBtenteils die plastischen Kleinkiinste, die hier in Betracht 
kommen; um jedes MiBverstandnis auszuschlieBen, muB aber sogleich bemerkt 
werden, daB das abstrakte, auf die bloBe Form gerichtete Wesen, das die Asthetik
noch immer meist 
dem Skulpturwerk zu- 
schreibt, in jener 
Epoche wie in jeder 
friihern grofien Kunst- 
arauribekanntist. Der 
Reiz der Farbę gehbrt 
dazu so wesentlich zu 
allen Erscheinungen 
des Lebens, daB auch 
eine lebensvolle Pla
stik seiner weder im 
Altertum, noch im 
Mittelalter und der 
Renaissance •— wenig- 
stens der deutschen — 
hat entraten mogen. 
Wie die deutschen 
Skulpturwerke fast 
ausnahmslos bis ins 
17. Jahrhundert Far- 
ben- und Goldschmuck 
nicht entbehren, so 
tragen insbesondere 
die Werke der Klein- 
ktinste, des Kunst- 
gewerbes das Geprage 
einer reichen Poly- 
chromie (Abb. 32, 33, 
34). In die allererste 
Linie treten hier die 
Arbeiten in Holz. Wie 
der Germane tiber- 
haupt, so steht der 
Deutsche seit den Ju- Abb. 32 Orgel der Stcphanskirche zu Tangermunde
gendtagen seines Da-
seins mit dem Holze in allerinnigster Verbindung. Dies Materiał hat auf jede 
seiner Existenzformen einen maBgebenden EinfluB geiibt; und da die Bauweise 
der Germanen von Ursprung her eine Holzbaukunst war, und Nachwirkungen 
davon heute noch fuhlbar und Reste uberall sichtbar sind, so tragt die gesamte

Eine fleiflige Zusammenstellung bietet II. Weifl im III. Bde. seiner Kostumkunde. 
Lief. 5—10. Dazu Fr. Trautmann, Kunst und Kunstgewerbe vom fruhesten Mittelalter bis 
Endo des 18. Jahrhunderts. Nórdlingen 1869. Musterhafte bildliclie Darstellung in den Publi- 
kationen v. II efner- Alt ene cks, besonders den Geriitschaften des Mittelalters und der 
Renaissance und der Kunstkammer des Fursten von Hohenzollern in Sigmaringen. — Ge- 
schiclite des deutschen Kunstgewerbes von Jakob Falkę. Berlin 1888. — Lelinert, Illustrierte 
Geschichte des deutschen Kunstgewerbes. Berlin 1908 09.
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Abb. 33 Epitaphium zu Rostook

formende und bildende Kunst, 
insbesondere auch die Archi
tektur und die Dekoration, 
solche Art bis heutzutage. Der 
Zimmermann wie der Tischler 
haben hier von jeher bestim- 
mend und formenbildend ge- 
wirkt. — Man vergegenwartige 
sich nur das alte deutsche W ohn- 
haus und seine Raume! Ge- 
radezu alles: Wandę, Decken, 
Mobel, Tiiren — etwa nur mit 
Ausnahme des Ofens — besteht 
von jeher aus Holz; nicht min- 
der das Gerate bis zur Holz- 
schiissel und dem Holzloffel. 

Aber auch fiir die Kirche 
und ilire Bedtirfnisse gilt ahn- 
liclies. Nicht bloB die zahl
reichen Holzschnitzaltare, die 
Kanzeln, die Biihnen, die Or- 
geln, die Epitaphien u. dgl. m., 
sondern namentlich auch die 
Chorstuhle gaben der Holz- 
schnitzerei reiche Gelegenheit 
zur Entfaltung. Mit der Renais
sance dringt auch die in Italien 
heimische eingelegte Arbeit (In- 
tarsia) bei uns ein, ordnet sich 
aber meistens der Plastik unter. 
Bis tief ins 16. Jahrhundert 
bleibt bei all diesen Werken 
die Golik lebendig. Erst nach 
1550 zeigt sich auch hier die 
Renaissance, bald aber schon 
mit barocken Elementen ge- 
mischt und spater haufig in 
arger Uberladung. Ein prach- 
tiges Beispiel der letzten Zeit 
gebe ich in Abb. 31 aus der 
Klosterkirche zu D a n z i g. Ist 
hier die Architektur fast ganz 
in phantastisches Bildwerk auf- 
gelost, so bieten die spaten Chor
stuhle in der Spitalkirche zu 
Ulm (Abb. 247) noch ein Bei
spiel edler Dekoration und maB- 

voller Gliederung. Ihnen schon verwandt ist das herrliche Chorgestuhl in der 
Michaelshofkirche zu Munchen, das sich jedoch durch grofiere Mannigfaltig- 
keit in den Motiven der Ornamentik auszeichnet. Noch strenger sind die Chor- 
stiihle im Kapitelsaale des Doms zu Mainz1); bei ihnen beschrankt sich der

b Herausgegeben von M. Nolil und W. Bogler mit Text von W. Lubke. Glogau, 1863. Roi.



G-estuhle Holzdeeken 79

Schmuck auf die Untersatze der kannelierten ionischen und die Lehnen und 
Wangen der Sitze.

Eine ausgezeichnete friihe Arbeit ist das wundervolle Gestiihl des Miinsters 
zu Bern, noch aus dem zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts; kaum minder 
fein die hochst eleganten aus den dreiBiger Jahren in der Stadtkirche zu 
Wimpfen a. B., beide Werke vermutlich Peter Flettner zuzuschreiben. Das glan- 
zendste dieser Art, das 
Ghorgesttihl der Fugger- 
kapelle zu Augsburg, ist 
leider vor hundert Jahren 
blode zerstort worden: 
auch es war ein Werk 
des genannten groBen 
Kiinstlers.

Prachtige Chor- 
stiihle aus der bestenZeit 
besitzt die Klosterkirche 
zu Wettingen in der 
Schweiz. (Abb. 162.)

Auch an Orgeln hat 
sich die neue Kunst glan- 
zendbewahrt; sie beginnt 
mit der zu Konstanz, 
etwa 1519, und gibt bis 
tief ins 17. Jahrhundert 
prachtige Leistungen, be
sonders in Norddeutsch- 
land. So mag in Tanger- 
miinde die Orgel der 
Stephanskirche ein gutes 
Beispiel sein (Abb. 32). 
Von der Pracht der Epi- 
taphien der eingebauten 
Lettner geben Abb. 33 
u. 34 einen Begriff.

Mit aller Energie 
wirft sich aber diese 
Technik auf die Aus- 
stattung dei Wohn Abb. 34 Lettnar aus der Agidienkirohe zu Liiftk
r a u m e. Zunachst sind 
es die Wiinde und Decken 
der Zimmer, welche in gediegenster Weise mit hblzernem Tafelwerk ausgestattet 
werden. Ftir die Decken hatte das Mittelalter an den einfachsten Grundzugen der 
Konstruktion festgehalten und die Balken samt ihren Stutzen und den Kopfbandern 
durch freies Schnitzwerk ausgezeichnet. Diese Sitte erhalt sich auch wahrend der 
Epoche der Renaissance, nur daB die Formen zum Teil der Antike entlehnt werden. 
Ein schónes Beispiel dieser Art bietet derVorsaal im Rathaus zuRothenburg 
ob der Tauber, das kraftvollste aber der maclitige Vorsaal des Rathauses zu 
Schweinfurt. Bald indes dringt auch hier der antikisierende Stil durch, und 
die Decken werden nunmehr entweder auch ferner ais Balkendecken behandelt, 
aber mit Renaissanceformen bekleidet oder, was das beliebtere ist, sie werden 
mit einem reichen Kassettenwerk geschmtickt, dem die konstruktive Grund- 



80 1. Buch III. Kapitel Die Renaissance im Kunstgewerbe

lagę nur ais leichter Anhalt dient. Durch feinere oder kraftigere Profilierung, 
durch reichere oder einfachere Ornamentik stufen sich diese Decken nach dem 
verschiedenen Charakter der Ra.ume in charakteristischer Weise ab. Unerschopflich 
ist dabei namentlich die Mannigfaltigkeit der Einteilung und Gliederung, insofern 
die verschiedensten geometrischen Figuren, vom einfachen Ouadrat und der Raute 
bis zum Polygon und dem Stern und zur vielfaltigsten Felderdecke dabei zur 
Verwendung und oft zu reizvoller Verbindung kommen. Ais einfaches, aber ge- 
schmackvolles Beispiel diene der in Abb. 147 dargestellte Plafond aus dem SchloB 
Ambras bei Innsbruck, in klarer Einteilung, kiinstlerischer Gliederung und Ge- 
schmack seiner eingelegten Ornamente (Intarsien) von hochster Einheit. Zur 
grbfiten Pracht erheben sich solche Decken, wenn aufier reichster Bildhauerei 
und Vergoldung auch noch die Einfiigung farbiger Gemalde hinzutritt. Die fein- 
sten Werke dieser Art, von wahrhaft berauschender Wirkung, mogen die eine 
herrliche Decke im Pellerhaus zu Niirnberg (Abb. 35) und die im Roten Saale

Abl). 35 Saal im Pellerhaus zu Niirnberg

des Danziger Rathauses (Abb. 14-8) sein, die an Schonheit wohl von keinem Werke 
dieser Art irgendwo iibertroffen werden; ais die prachtigste kann wohl die Decke 
des Goldenen Saales im Augsburger Rathaus betrachtet werden. Hand in Hand 
damit geht die Ausstattung der Wandflachen, wo diese nicht etwa mit Teppichen 
bekleidet werden. Ein System von Pilastern oder Halbsaulen, ja an hervorragenden 
Punkten von frei, selbst paarweise heraustretenden Saulen mit verkropftem Ge- 
balk gliedert die Wandę und yerbindet sich manchmal nicht bloB mit plastischer 
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Dekoration, sondern auch mit farbig eingelegten Ornamentem Vornehmste Pracht 
bietet das in Abb. 178 dargestellte Zimmer aus dem Alten Seidenhof zu Z tir ich, 
jetzt im Kunstgewerbemuseum daselbst aufgestellt. Durch schone Intarsien zeich- 
nete sich das Zimmer im Haffnerschen Hause zu Rothenburg aus: davon gibt 
Al>b. 36 eine Anschauung. Es ist jenes eigentiimlich gesclrwungene und geschweifte,

Abb. 36 Aus dem Haffnerschen Hause zu Rothenburg o. T.

von jeder Naturnachahmung freie Ornament, das sich ais ursprtinglich maurisch 
zu erkennen gibt und von den Damaszierungen der Waffen, den Verzierungen 
der Teppiche, den zarten Lederpressungen der Bucheinbande des Orients in 
die Formenwelt der deutsehen Renaissance ais neues Element eindringt. 
Glanzenden Intarsienschmuck, mit plastischer Dekoration vermischt, findet man 
in dem Getafel und der Decke eines Saales auf der Veste bei Koburg. Eine 
der schonsten Decken derEpoche, durch plastischen Schniuck und farbige Jntarsien 
belebt, hat der obere Saal der Residenz in Landshut.1) Nicht minder reich die 
ahnlich behandelte im Saale des Gemeindehauses zu Nafels. Mehrere ausge- 
zeichnete Arbeiten derselben Art in einem jetzt ais Gewerbemuseum dienenden 
Patrizierhause, dem Ehingerhof zu U lm.2) Anderes der Art in einzelnen Biirger- 
hausern zu Niirnberg, Danzig, Liibeck usw.; von beispielloser Uppigkeit aber 
die geschnitzte Wendeltreppe samt Portalen und Tafelung der Guldenkammer, 
freilich schon sehr barock, von Liider von Bentheim, im Rathaus zu Brem en3), 
sowie das geradezu ausschweifende Schnitzwerk von Albert von Soest im Ratssaal 
zu Liineburg (Abb. 37). Eine der allerschonsten Decken, vollig plastisch belebt,

*) Abbildung in Ortweins Deutscher Renaissance.
2) Abbildung in Ortweins Deutscher Renaissance.
3) Aufnahmen in Ortweins Deutscher Renaissance. Abteilung Brem en.

Lubke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 6
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ganz in Gold und Farben gefaBt, im Saale des Schlosses zu Heiligenberg 
vom Jahre 1584 (Abb. 204). Mehrere treffliche Stucke sieht man im National- 
museum zu Munchen, namentlich den groBen Plafond aus dem Schlosse zu 
Dachau, und das kóstliche kleine Zimmer aus dem ehemaligen FuggerschloB zu 

Donauworth vom Jahre 

Abb. 37 Tut der Ratsstube im Rathausc zu Liineburg

1546. Die schonste Tafe- 
lung derfriihen deutschen 
Renaissance lieferte so- 
dann von 1544—52 Jo- 
liann Kupper in dem 
prachtrollen Getiifel des 
Kapitelsaales beim Dom 
in Munster (Abb. 38), 
ein Werk, das in seinen 
Ornamenten den edel- 
sten Stil der Frtihzeit in 
besonders reiner und 
prachtvoller Ausbildung 
zeigt. ’) Das reichste 
dieser Art mogen die 
Lubecker Tafelungen 
des Fredenhagenschen 
Zimmers im Hause der 
Kaufleute (Abb. 39) und 
der Kriegsstube im Rat- 
hause, sowie die des 
Saales im Pellerhause zu 
Nurnberg (Abb. 35) sein; 
die unerhórte Pracht in 
der Gestaltung dieser 
Werke durch vorgestellte 
einfache und doppelte 
Saulen, iippigste Archi- 
tekturen in den vertief- 
ten Feldern, durch In- 
tarsien und Schnitzerei 
aller dafur nur verfiig- 
baren Teile, in Ltibeck 
durch die Einftigung von 
zarten Alabaster-Reliefs 
und reichen figurlichen 
Schmuckes stellt hierin 
einen Hohepunkt dar, 
der kaum mehr iiber- 
schritten werden kann.

Neben solchen groBen Prachtstucken bringt die Kunsttischlerei alle jene in ihr 
Gebiet fallenden Gegenstande, die zum Mobiliar der damaligen Btirgerhauser und 
Schlosser gehoren, in reichster und mannigfaltigster Weise hervor. Wo es irgend 
angeht, verwendet sie dabei nicht bloB die verschiedenen einheimischen und fremden 
Holzarten, sondern sie bedient sich auch der durch den iiberseeischen Handelherbei-

1) Aufgenommen vou Rineklake in Ortweins Deutsclier Renaissance, Abteilung Munster.



Tafelungen Kunstschranke 83

Abb. 38 Tiifelung aus dem Kapitelsaale des Domes zu Munster

geftihrten kostbaren Stoffe, namentlich des Ebenholzes und Elfenbeins; auch Perl- 
mutter, Schildpatt, Lapislazuli und andere seltene Steine werden zur Ausstattung 
herbeigezogen und verleihen den Werken jener Zeit reiche, doch vornehmste Farben- 
pracht. Noch am einfachsten gestalten sich in der Regel die grofien Schranke 
fiir Kleider, die Truhen fiir Leinenzeug, die Biifetts und Kredenzen. Wahrend das 
Mittelalter bei diesen Gegenstanden wie iiberall das konstruktive Gefiige betont 
und sich mit einem geschnitzten Flachenornament, sei es Mafiwerk, sei es Vege- 
tabilisches begntigt, fiihrt freilich die Renaissance im Norden ihre Schranke und 
Kasten schon ais vollstandige kleine Bauwerke auf mit richtigen Pilaster- und 
Saulenstellungen ein- 
gerahmt und selbst 
mit Portalbildungen. 
Wo das in mafivol- 
ler Weise geschieht, 
entstehen oft treff- 
liche Schópfungen; so 
der edel behandelte 
Schrank vom Jahre 
1541 (Abb. 40), der 
wieder den Meister P. 
Flettner zum Schbpfer 
haben diirfte, sicher 
unter seinem direk- 
ten Einflusse entstand, 
der schlichten mitteł- 
alterlichen Aufbau in 
Verbindung mit ele- 
ganten Renaissance- 
Ornamenten zeigt?) 
Die Mehrzahl der 
deutschen Schranke 
geht jedocli bald auf 
vóllige Nachbildung 
des steinernen Saulen- 
baues ein, und dabei 
strebt in der Regel 
der derbere Sinn der Zeit nach iiberkraftigem Hervorheben des Einzelnen, so dafi 
die Gliederung oft eine Uppigkeit erhalt, die nicht im Verhaltnis zum Ganzen steht. 
Auch ist nicht zu verkennen, dafi in dem Aufbau und in der Behandlung die 
Riicksicht auf die Bedingungen des Materials oft aus den Augen gelassen und 
dem Holz sogar eine falsche Steinarchitektur aufgezwungen wird, welche sich 
nur aus dem Gesichtspunkte einer freilich oft originellen und reizvollen Wirkung 
verteidigen laBt. Am meisten entfernen sich diese Werke von dem struktiv Rich
tigen, wenn beim Offnen des Schrankes diese ganze Saulenarchitektur sich mit 
in Bewegung setzt, ja einzelne ihrer Glieder wohl gar sich in zwei Hiilften zer- 
teilen. Wohl aber legen diese Werke von der Gediegenheit und Soliditat der 
Arbeit wie von fachlicher Meisterschaft ein glanzendes Zeugnis ab, und die Art, 
wie die einzelnen Glieder, Profile, Ornamente dem Holzstil angepafit sind, zeugt 
von ktinstlerischer Einsicht. Nicht blofi in den meisten óffentlichen Sammlungen,

A. Ortwein, Deutsche Renaissance. Leipzig 1871. Fol. Taf. 6 u. 14. Mehrere andere 
Beispiele ebenda, Abteilung Koln; ein sehr schbnes in der Abteilung IIannover aus dem Besitz 
der Familie des yerstorbenen Baurats Oppler.
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sondern auch im Privatbesitz trifft man noch eine Menge solcher Arbeiten 
(Abb. 41, 42).

Ahnliche Wandlungen gehen mit den Truhen vor sich, dem bekannten 
nicht minder notwendigen und beliebten Gegenstande der hauslichen Ausstattung. 
Auch sie erhalten in der Fruhzeit einen meist flach behandelten Schmuck durch 
Ornamente figiirlicher oder vegetativer Art. Zahlreiche schóne Beispiele davon in 
unseren Kunstgewerbemuseen. Bald indes dringt auch hier die von Italien aus- 
gehende Intarsia ein, zugleich gewinnen diese Móbel durch ein System archi-

Abb. 39 Tafelung aus dcm Fredenliagenschen Z immer zu Lubeck

tektonischer Gliederungen ebenfalls den Charakter kleiner Gebaude. — Was die 
Sttihle und Sessel betrifft, so verharren sie anfangs noch bei der mittelalter- 
lichen Konstruktion und Formbildung, werden bald aber an Fufien und Riick- 
lehnen reich und oft originell mit Laubwerk und Figurlichem geschnitzt. Bei 
den bequemeren Armsesseln kommt bald der Tapezier mit seinen Polsterungen 
und Kissen uberwiegend zur Geltung.

Einen hóheren Anlauf nimmt die Kunsttischlerei, wo es gilt, Prachtgegen- 
stande zu schaffen, und gerade dieses Gebiet haben die damaligen Meister mit 
groBer Vorliebe und mit wahrer Virtuositat gepflegt. So besitzen wir noch einzelne 
Bettladen aus jener Zeit, in denen die Pracht der Ausstattung mit dem feinen 
Geschmack in der Ausfuhrung wetteifert. Eine sehr schóne, jetzt im National- 
museum zu M u n c h e n, ist die der Pfalzgrafin Susanna, Gemahlin Otto Heinrichs 
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von der Pfalz, aus dem Sclilosse zu Ansbach, ganz aus Ebenholz gearbeitet, an 
den Enden barock geschweift, alles mit kostlichen Ornamenten in Elfenbein be- 
deckt; mit ihnen wechseln, um Monotonie zu vermeiden, schwarze Ornamente 
auf weiBem Elfenbeingrund. Eine andere Bettlade im Goldenen Saale des 
Schlosses zu Urach, mit eleganter eingelegter Arbeit, namentlich am Bett-

Abb. 40 Schrank der Friilirenaissanee aus Nurnberg

himmel; eine hochst reizvolle auf der Lówenburg bei Kassel, einst dem Land- 
grafen Moritz geliórig. Ein zierlicher Entwurf zu einer Bettstatt ist unter Abb. 43 
aus den Schatzen alter Handzeichnungen des Museums zu Basel mitgeteilt. 
Hier herrscnt noch der heitere Geist der Frtihrenaissance, wie Holbein sie aus- 
gepragt hatte; namentlich sind die vier Pfosten, welclie den Betthimmel tragen, 
ais graziose Kandelabersaulen geschmackvoll gebildet. Die schonsten Beispiele 
dieser Art aber bieten uns die wundervollen Holzschnitte P. Flettners: Pracht- 
betten, wie er sie ohne Zweifel auch wirklich ausfiihrte, in meisterhafter Zeich- 
nung. — Ein herrliches Werk ist die Prachtbettlade Abb. 44 im Nurnberger 
Museum.
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Abb. 41 Eingelegte Kredenz

Miinchen sieht man mehrere schóne Werke dieser

Besondere Vorliebe hatte die Zeit fiir die sogenannten Kunstschranke, 
die auf prachtvollen Tischen aufgestellt in ihren zahlreichen, teils geheimnisvoll 
versteckten Fachem und Schubladen zur Aufbewahrung von allerlei Kostbar- 
keiten und Raritaten beslimmt, oft aber auch lediglich ais Schreibtische dienend 
und ais solche ausdriicklich bezeichnet, durch allen erdenklichen Aufwand an 
prachtvollem Materiał und sinnreicher Arbeit selbst einen hohen Wert gewinnen. 
Wahrend man in Italien sie iiber wiegend mit kostbaren Steinen, Mosaiken in 
pietra dura und Perlmuiter inkrustierte und bisweilen dazu Miniaturgemalde 

fiigte, bedient man sich 
in Deutschland meist ein- 
gelegter Elfenbeinarbeit 
und laBt damit allerlei 
zierliche, in Silber ge- 
triebene, zum Teil ver- 
goldete Ornamente wech- 
seln. Die Gesamtform 
dieser Schranke bildet 
einen Aufsatz in Ge- 
staltkleiner, palastartiger 
Prachtbauten, reich ge- 
gliedert in mehreren 
Stockwerken durch ver- 
zierte Saulen, Karyatiden 
und Atlanten in Hermen- 
form auf geschmuckten 
Postamenten, dazwischen 
Statuetten und Reliefs 
in reichen Rahmen, das 
Ganze bekront von durch- 
brochenen Balustraden, 
auf dereń Ecken Posta- 
mente mit Statuetten vor- 
treten. Der Mittelbau ist 
ofter eingezogen, stets 
aber mit einem Praclit- 
portal und daruber wohl 
mit einer offenen Loggia 
auf Saulen ausgestattet. 
Im Nationalmuseum zu 

Art mit eingelegter IIolz- 
mosaik in mannigfacher Ausstattung. Einer der reichsten ist ganz in Elfenbein 
aufgebaut, mit zierlicher Goldfassung, die aber groBenteils durch eine spatere 
derbere in Rokokoformen verdrangt ist. Auf den einzelnen Flachen sind in 
Silberplatten Schmelzornamente eingelassen, an Feinheit des Stils und Farben- 
schonheit unvergleichlich. Papageien und andere Vogel, sowie phantastische 
Wesen aller Art wiegen sich in Blumenranken von herrlicher Farbenpracht. Der 
Schrank ist von Gluristoph Angermaier aus Weilheim 1590—1601 gearbeitet, die 
Schmelzarbeit vom Goldschmied Dawid Attenstatter ausgefuhrt. Ein anderer Elfen- 
beinschrank daselbst ist an den Flachen und in den Hauptgliedern ganz mit Lapis- 
lazuli ausgestattet. Augsburg war der beriihmteste Entstehungsort solcher Pracht- 
schreine. Man sieht an diesen Beispielen schon, wie Kunsttischler, Bildschnitzer, 
Steinschneider und Goldschmied zu gemeinsamer lioher Leistung sich yereinigten.
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Abb. 42 Rheinischer Stollenschrank

Mehrere treffliche Werke dieser Art finden wir im Kunstgewerbe-Museum zu 
Berlin. So ein kleinerer Schrank aus Ebenholz, auf dessen Schwarzem Grunde 
Felder von Lapislazuli mit vergoldeten Silberornamenten angebracht sind; das 
glanzendste Werk dieser Art aber ist der so- 
genannte pommersche Kunstschrank, 
der in sich eine Yereinigung aller verschie- 
denen Techniken der Zeit darstellt. Im Auf- 
trage Herzog Philipps II. von Pommern in 
Augsburg angefertigt und im Jahre 1616 
vollendet, besteht er im wesentlichen aus 
Ebenholz, das jedoch durch die Anbringung 
zahlreicher Edelsteine, sowie silbergetrie- 
bener Figuren und Reliefs, Gravierungen 
in Silber und buntfarbiger Emailornamente 
zn gróBter Pracht gesteigert ist. Das 
Innere ist mit Malereien aller Art ausge- 
stattet, samtliche Schubfacher aber mit den 
verschiedensten Silbergeraten zum Haus- 
gebrauch, mit mathematischen Instrumenten 
und dergleichen ausgefiillt. Zum Pracht- 
vollsten gehort ein Brettspiel aus Ebenholz 
mit silbergravierten Ornamenten von geist- 
reicher Erflndung und Ausfiihrung. Das 
Ganze, einWunder mechanischer Geschick- 
lichkeit und kiinstlerischer Vollendung, 
wurde unter der Leitung des Patriziers 
Philipp Hainhofer durch den beruhmten 
Kunsttischler Ulrich Paumgartner unter 
Mitwirken einer groBen Anzahl anderer 
Kiinstler (die alte Beschreibung nennt 
dereń nicht weniger ais 24) ausgefiihrt.

Ahnliche Werke, wenngleich keins 
von so verschwenderischer Pracht, sieht 
man auch sonst in offentlichen Samm- 
lungen. So im Historischen Museum zu 
D r e s d e n einen Schrank aus Ebenholz, 
auBerst reich mit silbervergoldeten Flach- 
reliefs und farbenschimmernden Emails
geschmiickt; zwei andere ebendort von
Hans Scliieferstein in Dresden gegen Ende des 16. Jahrhunderts gearbeitet, mit 
herrlichen eingelegten Elfenbeinliguren und Ornamenten, in wohlberechnetem 
Wechsel teils weiB auf Schwarzem, teils schwarz auf weiBem Grunde. Sodann 
ein Schmuckschrankchen, um dieselbe Zeit von Kellerthaler in Dresden aus- 
gefiihrt, gleichfalls in glanzendem Ebenholz mit zum Teil vergoldeten Silber
ornamenten. Dahin gehort ferner der Arbeitstisch der Kurfiirstin Anna, 1548 in 
Niirnberg gefertigt, auBerst sinnreich mit vielen teils versteckten Fachem, die in 
erschopfendem Umfange alle Geratschaften enthalten, dereń man irgend zur Pflege 
des Leibes, sowie zu ernstem und heiterem Zeitvertreib sich bedienen mag. Selbst 
ein Klavier ist nicht vergessen. Weiter sieht man dort eins der schónsten Damen- 
bretter der Zeit, der Rahmen durchbrochene Goldarbeit mit Edelsteinen, die Felder 
in Silber, abwechselnd vergoldet, eingelegt mit eleganten Niellen, die Damensteine 
mit zierlichen Bildnissen fiirstlicher Personen, in fein ziselierte Rahmen gefaBt.
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Nicht minder wertvoll im Nationalmuseum zu Munchen ist ein kostbares Schach- 
brett von Elfenbein, mit Perlmutter und Metallornamenten eingelegt; am Rande 
Jagd- und Kampfszenen, sowie Gruppierungen von Waffen in trefflicher Zeich- 
nung. Dazu Brettsteine mit fiirstlichen Bildnissen in zierlichster Arbeit. Der Bolz- 
kasten Herzog Wilhelms IV., in derselben Sammlung, aus NuBbaumholz mit ein- 
gelegten Elfenbeinornamenten, ist hier zu nennen. Die Verfeinerung des Innern 
dieser Kabinette steigt immer hóher. Tiefe Architekturen mit Spiegeln im Hinter- 
grund, mit funkelnden Kristallsaulen, mit silbernen und goldenen Gebalken, mit 
prachtvollen Intarsien der FuBboden, mit Figuren, Blumen, Vasen, Baumen aus 

Edelmetall, ja mit klei- 
nen, ktinstlichen Spring- 
brunnen, dereń Wasser 
wohl aus Bergkristall, 
wohl aber auch aus Wohl- 
gertichen bestand, geben 
geradezu marchen- und 
zauberhaft wirkende Ein- 
driicke.

An diese kunst- 
vollen Tischlerarbeiten 
schlieBt sich die Elfen
bein schnitzerei und 
die Goldschmiede- 
kunst, die beide schon 
bei jenen Werken in ver- 
schwenderischer Weise 
zur Verwendung kamen, 
aber auch fiir sich selb- 
standig auftreten. Be- 
sonders wird die Tatig- 
keit des Goldschmieds 
von jener Zeit in einem 
Umfange verlangt, wie 
kaum eine andere Epoche 
ihn jemals gekannt hat. 
Einerseits beansprucht 
die Kirche, insbesondere 

die katholische, immer noch reichen Altarschmuck aus edelstem Stoff und auf 
das reichste geschmiickt. Der Schatz der reichen Kapelle in Munchen be- 
sitzt von solchen geradezu wunderbar vollendeten Werken, in denen Silber 
und Gold, Edelsteine, Perl en und farbiges Email sich zu zauberhafter Wir
kung vereinigen, eine ganz unvergleichliclie Fiille. Anderseits aber bedarf 
die genuBfrohe Zeit einen aufierordentlichen Vorrat von Prunk- und Trink- 
geschirren, wie anderen GefaBen aller Art. Die groBten Kunstler, Diirer, 
Holbein, Flettner, verschmahen es nicht, Entwiirfe fiir solche GefaBe zu 
machen. Wir fanden, dafi diese bei Diirer noch zwischen Gotik und Renais
sance schwanken, wahrend Holbein dem neuen Stil mit Entschiedenheit hul- 
digt. Auch unter den zahlreichen Goldschmiedsrissen im Baseler Museum, 
ein Beispiel unter Abb. 45, die zum groBen Teil von Peter Flettner aus 
dessen Jugendzeit herriihren diirften, finden sich manche der Auffassung 
des groBen Meisters sehr nahe stehende. Flettner hat spater in Holzschnitt 
noch eine Reihe solcher ganz hervorragend schoner Entwiirfe veroffent-
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Abb. 44 Praclitbett im Germtuiisclien Museum zu Nurnberg

licht.1) Die klare Schonheit der Form, die vollendete Erfitllung des tektonisch 
Zweckmafiigen in den Zeichnungen dieser Meister hatten den deutschen Gold- 
schmieden wohl den richtigsten Weg weisen konnen. Zumal da sich noch zahl- 
reiche Nachfolger fanden, zum Teil reine Goldschmiede, die in prachtigen Ent- 
wiirfen die schonsten Vorbilder fiir die Werkstatten schufen. Da waren die 
Helfer Wenzel Jamnitzers, insbesondere der ..Meister von 1551“ (wohl Mathias 
Ziindt), Virgil Solis und zahlreiche andere tatig, da gaben dann Paul Vlyndt, 
Georg Wechter, Bernhard Zan und verschiedene anonyme Meister ihre ldeen 
in Kupferstichen oder 
auch in Punzmanier 
heraus, prachtvolle 
Werke, dereń schoner 
Umrifi und reicher 
Zierat, wenn auch 
langsam in die For
men der spaten Zeit 
tibergehend, einen 

wahrhaft vornehmen 
Goldschmiedestil at- 
men. Aber allzu stark 
war die Neigung zum 
Seltsamen, Phantasti- 
schen, Gekiinstelten, 
zu lebhaft regte sich 
wieder der aus der 
Spatgotik vererbte 
Naturalismus, und so 
tiberbieten sich die 
damaligen Meister in 
den wunderlichsten 
Erfindungen. In Ge- 
stalt von Brunnen 
und DreifiiBen, von 
Burgen, Schiffen und 
dergleichen, wie schon 
das Mittelalter geliebt 
hatte, selbst auch 
von Damen im auf- 
gebauschten Reifrock, 

1) J. Reimers, Peter Flotner nach seinen Handzeichnnngen und Holzschnitten, Miin- 
chen 1890.

wurden auch jetzt mit Vorliebe die GefaBe hergestellt. Der Pokal, mit dem 
Hans v. Schweinichen, wie er erzahlt, auf dem Fuggerschen Bankett das Un- 
gltick hatte, zu fallen, war in Form eines Schiffes, freilich von venezianischem 
Glase ausgefiihrt, es existieren aber auch nicht wenige solche GefaBe in Schiffs- 
form aus Gold und Silber. AuBerdem liebte man schone groBe Muscheln, nament
lich den Nautilus mit seinem Perlmutterglanz, den man reich gravierte und in 
zierlich getriebener Fassung und Henkeln auf ein reiches FuBgestell setzte. 
Haufig aber sind diese GefaBe, Kelche, Pokale, Humpen und Kannen mit und 
ohne Deckel, seien sie in Zinn und Kupfer oder auch in edlen Metallen aus- 
gefuhrt, doch durch treffliche Gesamtform, fein gegliederte Profilierung und ange-
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messenen Schmuck muster- 
gultige Beweise von dem 
freien, kiinstlerischen Sinne, 
der in dem damaligen Kunst- 
handwerk lebte. FuB, Kuppe 
und Deckel werden selb- 
standig ausgebildet und in 
wohlabgewogenem Verhii.lt- 
nis durchgefuhrt: der Fufi 
entweder hoch und durch 
scharf markierte, plastische 
Gliederung in freiem Rbyth- 
mus entwickelt, oder kilrzer 
und einfacher, doch nicht. 
minder energisch profilierl. 
Die Kuppe einfach in Beclier- 
form gerade aufsteigend,

Abb. 46 Deutscher Pokal

nur mit Bildwerk ge- 
schmuckt oder ge- 
buckelt, gerieft, mit 
vielen ein- und aus- 
warts gebogenen Flii- 
chen, das Ganze wie- 
der mit getriebenen 
oder gravierten Orna
menten, mit Niellen, 
farbigen Emails und 
selbst mit Edelsteinen 
verziert. Der Deckel 
zumeist flach, aber 
mit freiem Ornament 
geschmtickt und von 
einem oft graziós in 
Blumenform endigen-

Abb. 47 Deutscher Pokal

den Knopf oder auch ei
nem Figtirchen bekrónt1) 
(Abb. 46, 47, 48). Sehr 
beliebt war die Form des 
Doppelpokals, dessen 
Hiilften aufeinander ge- 
setzt wurden, so dafi die 
obere den Deckel bildete. 
Neben den Pokalen sind 
die mit festen Deckeln 
versehenen Trinkkannen 
oder „Seidel“ haufig 
(Abb. 49) mit breitem 
Standfufi, nach oben ver- 
jungt, aber auch gerade 
aufsteigend, ebenfalls 
mit meist getriebenen 
Ornamenten reich belebt. 
Spater, insbesondere im 
17. Jahrhundert, liebte

i) Ein sclióner, silberner 
Beclier aus cler stadtischen 
Sammlung im Ratliause zu 
Nurnberg publiziert von 
A. Ortwein a. a. O. BI. 9.
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man es, den Korper des Humpens aus Elfenbein mit prachtig geschnitzten 
Reliefs herzustellen und nur mit FuB, Deckel und Henkel aus edlem Metali 
zu yersehen.

Abb. 48 Aus dem Luneburger Ratssilbcr

Unermefilich ist der Schmuck, mit welchem man alle diese Gerate aus- 
stattete. Das ganze Reich der Mythologie und Allegorie wurde in Kontribution 
gesetzt, und dazu noch reichstes Ornament, zuletzt sogar uppiger Pflanzenschmuck 
gefugt. Dies vegetabilische Element aber fallt immer wieder gern in den Natu- 
ralismus zuriick, wobei freilich die Virtuositat der Kiinstler in subtilster Aus- 
arbeitung der edlen Metalle sich bewundernswtirdig zeigt. Doch nićlit bloB im 
freien Treiben und Ziselieren und in geistreicher Gravierung bestelit der Glanz 
dieser Arbeiten, sondern sie erhalten durch reiche Anwendung buntfarbiger 
Schmelzmalerei die hochste koloristische Wirkung, wozu endlich noch das Feuer 
der yerschiedenen Edelsteine sich gesellt. Vielleicht das Glanzyollste unter den 
erhaltenen Werken ist der beriihmte Tafelaufsatz von Wenzel Jamnitzer (1508 bis 
1585), ehemals im Besitz des Herrn Merkel in Niirnberg, neuerdings im Be- 
sitze der Familie Rothschild (Abb. 50). Aus einem naturalistisch behandelten 
Unterbau yonFelsen, die mit Grasern, Krautern und Blumen bedeckt sind, zwischen 
denen man Schildkróten, Eidechsen, Schnecken und allerlei zierliche Insekten be- 
merkt, erhebt sich die Gestalt der Mutter Erde ais Karyatide, auf dem Haupte 
eine Vase mit den zierlichsten Blumen und Krautern tragend. Dariiber steigt 
eine weitausladende Schale, von Genien unterstutzt und ebenfalls mit buntem
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Blumenwerk, mit Schlangen und Eidechsen bekront, empor. Aus ihrer oberen 
Mitte endlich wachst ein elegantes GefaB mit einem hochaufragenden StrauB von 
Lilien, Glockenblumen und anderen mit wunderbarer Zierlichkeit ausgefuhrten 
Pflanzen. Bei diesem Werke findet man bestatigt, was Neudórfer von Wenzel 
und seinem Bruder Albrecht berichtet: ’) „Sie arbeiten beede von Silber und Gold, 
haben der Perspektiv und MaBwerk einen groBen Verstand, schneiden beede 
Wappen und Siegel in Silber, Stein und Eisen, sie schmelzen die schonsten 
Farben von Glas, und haben das Silber-Ezen am hochsten gebracht. Was sie 

aber von Tierlein, Wurmlein, Krautlein und 
Schmecken (BlumenstrauBen) von Silber 
giefien, auch die silbernen GefaB damit 
zieren, das ist vorhin nicht erhbret worden.“ 
Wohl kann man aus einem strengeren 
Kunstgesetz heraus manches in diesen Ar
beiten zu naturalistisch finden; dennoch ist 
in ihnen mehr kiinstlerisches Verstandnis 
und freier Schwung der Phantasie vorhan- 
den, ais in gar vielen streng tektonischen 
Schopfungen.* 2)

1) J. Neudorffers Nachriehten ron den vornelimsten Kunstlern etc. (Niirnberg 1828.) 
S. 33 fg.

2) Vgl. Ii. Bergau, Wenzel Jamnitzers Entwiirfe zu PrachtgefaCen in Silber und Gold. 
Berlin, P. Bette.

Die Zahl der Goldschmiede in Deutsch
land war auBerordentlich groB. Wenn sich 
an Wenzel Jamnitzer sein Bruder Albrecht, 
sein Neffe Ghristoph, dann Hans Pezolt und 
andere anschlossen, wenn in Augsburg und 
Munchen groBe und bekannte Meister ihre 
Kunst zu immer neuen Leistungen sporn- 
ten, so ist es doch hier nicht moglich, 
dariiber mehr zu sagen, ais daB die Silber - 
und Goldschmiedekunst in der Renaissance- 
zeit in Deutschland geradezu in jeder an- 
sehnlicheren Stadt bluhte und tiichtigste 
Meister hervorbrachte, im fernen Osten wie 
im Norden und Westen. Jede Stadt und 
jeder Ftirst besaB einen Gold- und Silber- 
schatz, aus dem Geschenke gemacht wur
den. Spatere Not hat sie alle eingeschmol- 
zen; das beriihmte Ratssilber Liineburgs 
hat sich ausnahmsweise bis in die Gegen- 
wart gerettet und zeugt davon, dafi die 

norddeutschen Meister den Vergleich mit den friinkischen und schwilbischen nicht 
zu scheuen hatten. —

Ein erst in neuer Zeit wieder entdeckter, hóchst hervorragender Kunstler 
dieser Art (wie viele mogen noch im Schatten schlummern!) ist der glanzende 
Anton Eisenhoidt aus Warburg. Seine Ausbildung vollendete er in Rom und er- 
rang dort jene hohe Meisterschaft namentlich im Figiirlichen, die seinen Werken 
den Wert freier Kunstschópfungen verleiht. Um 1688 arbeitete er fiir Kaspar 
von Fiirstenberg, den Bruder des Furstbischofs von Paderborn, jene prachtvollen 
Silberwerke, die sich noch jetzt im Besitz der Familie im SchloB zu Herd-
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ring en bei Arnsberg 
befinden (galvanoplasti- 
sche Naclibildungen im 

Kunsfgewerbemuseum 
zu Berlin).1) Es sind 
die prachtvollen silber- 
nen Buchdeckel zu einem 
Kólner Missale und einem 
Pontificale Romanum 

(Abb. 51), ein grofiartiger 
Kelch, ein herrlich auf- 
gebautes und reichge- 
schmucktes Kruzifis, so
wie Weihwasserkessel 
(Abb. 52) und Spreng- 
wedel. In Schonheit der 
Gliederung, Reichtum 
und Adel der figiirlichen 
und sonstigen orna- 
mentalen Beiwerke, ge- 
schmackroller Verwen- 
dung von Vergoldung, 
Perlen und edlen Steinen 
miissen diese Arbeiten 
zu den herrlichsten Lei- 
stungen deutschen Kunst- 
gewerbes gezahlt wer
den. lhre Ornamentik 
bewegt sich mit ihrem 
Laubwerk, ihren Ranken 
und Blumen, ihren Mas- 
ken und mannigfachen 
phantastischen Wesen, 
ihren Kartuschen und 
anderen Gebilden im Stil 
unserer Spatrenaissance; 
barocke Behandlung ist 
wenig zu sptiren, da- 
gegen sind in iiber- 
raschender Weise selbst 
gotische Elemente mit 
feinem Verstandnis der 
Form hinzugezogen. Die 
technische Arbeit zeugt 
von hochster Meister- 
schaft. — Zu prachtvol- 
len Bucheinbanden wird

!) Vgl. Julius Lessings 
schóne Publikation: Die Sil- 
berarbeiten von A. Eisen- 
lioidt aus Warburg. Berlin 
1880. Fol. Abb. 50 Tafelaufsatz von Wenzel Jamnitzer
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tiberhaupt nicht selten die Kunst des Goldschmiedes herbeigezogen; so an dem 
Geschlechtsbuche der Freiherren von Tucher in Nurnberg; sein Holzdeckel ist 
mit Schwarzem Samt iiberzogen, mit silbernen Krampen, Eckbeschlagen und 
einem prachtigen, von sechs gefliigelten Engelkópfchen umgebenen Mittelstiick 
geschmiickt. Das Mittelstiick mit dem Gekreuzigten sowie die Eckbeschliige mit 
Gestalten von Tugenden werden von durchbrochenen Ornamenten von ebenso 
geschmackvoller Erfindung wie meisterlicher Ausfiihrung umrahmt.

Die Ornamentmei- 
ster jener Epoclie, Paul 
Vlyndt (Abb. 53), Georg 
Węch ter und viele an- 
dere haben hierfur die 
prachtigstenVorbilderge- 
schaffen.

Aber die Tatigkeit 
des Goldschmiedes er- 
strecktesich auch iiber die 
Gebiete des Schmuckes, 
und zwar nicht bloB der 
schmiickenden Gerate im 
engeren Sinne; vielmehr 
wurde die ganze Kleidung 
zum Gegenstand prach- 
tiger Ausstattung. Nicht 
allein die Ringe, Ketten 
und Giirtel, die Spangen 
und Agraffen gaben An- 
laB zu kiinstlerischer Be- 
handlung, sondern auch 
die Rbcke, Mantel, Ba- 
rette und Hutę wurden 
oft reich mit Zieraten 
bedeckt, zu dereń Er
findung selbst Meister 
wie Holbein Kopf und 
Hand zu bieten nicht 
verschmahten. Schbne 
Beispiele besitzt das Na- 
tionalmuseum zu Miin- 
chen, namentlich jene

Abb. 51 Buehdeckel von Anton Eisenhoidt Schmuckgegenstande,
welche aus der Pfalz- 
Neuburgischen Fiirsten- 

gruft zu Lauingen stammen. Es sind goldene Halsketten mit reichen Gehangen, 
Knbpfe mit Emailornamenten, kleinere Armketten, Nadeln und Ringe, Kleider- 
besatz und Agraffen, alles in fein durchbrochener Arbeit mit herrlichem Email- 
schmuck ausgestattet. Ferner Frauengiirtel in Silber- und Goldfiligran, mit 
ineinanderverschlungenen Ringen meisterhaft gearbeitet, dazu Medaillen ais Ge- 
hange, alles mit reichem Schmelzwerk. Endlich Mannerschmuck, besonders 
silberne Ketten und Dolche mit trefflich ziselierten Scheiden. Eine der reichsten 
Sammlungen von Prachtgegenstanden aller Art findet sich in der k. Schatz- 
kammer der Residenz zu Munchen. Nicht minder merkwiirdig ist das gemalte 
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Inventar dieser Kostbarkeiten, ausgefiihrt von der Hand Hans Muelichs, schon 
deshalb von hohem Wert, weil so manches der dargestellten Prachtstiicke langst 
verschwunden ist. Die Gegenstande sind auf Pergament mit deckenden Farben 
und Gold meisterlich ausgefiihrt. Dazu gehórt noch eine Reihenfolge von Ent- 
wiirfen jenes Miinchener Meisters zu Pokalen und Schmucksachen aller Art. 
Muelich ist darin der eigentliche Nachfolger Hans Holbeins; seine Arbeiten 
zeichnen sich durch schwungvollen UmriB, eleganten Aufbau und treffliche 
Yerwertung figurlichen Beiwerks aus.

Abb. .52 Weihwasserkessel von Anton Eisenhoidt

Um einige Anschauung von dem Reichtum und dem Geschmack solcher 
Schmucksachen zu geben, fiigen wir in Abb. 55 verschiedene Beispiele muster- 
gultiger Werke dieser Art bei. Das oberste Mittelstiick ist eine Agraffe aus dem 
Museum zu Kassel, feine Emailarbeit mit zwei Rubinen und zwei Smaragden 
geschmiickt, in der Mitte St. Georg, den Drachen tbtend. Daneben zwei Rosetten 
aus derselben Sammlung, ebenfalls emailliert, mit einem Rubin und Smaragd in 
der Mitte. Darunter eine goldene Kette von zierlicher Arbeit, mit Email, Rubinen 
und Perlen reich geschmiickt, Augsburger Arbeit aus dem 16. Jahrhundert, im 
Besitze des Ftirsten von Fugger-Babenhausen. Das mit Perlen und Rubinen ge- 
schmuckte Gehange zeigt einen Amor. Das Mittelstiick der Abbildung ist ein 
Schutzenkleinod im Besitze der Stadt Leipzig, aus dem 17. Jahrhundert, aus
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emailliertem Golde, mit Perlen und tafelformigen Diamanten geschmuckt. Rechts 
sieht man einen Armbrustschiitzen nach einer Scheibe zieleń, dereń Mittelpunkt 
ein Edelstein bildet, in der Mitte eine kranzspendende Damę in Reifrock und 
tellerformigem Kragen. Die beiden prachtigen Gehange endlich, unten links ein 
Pferd von einem Lowen angefallen enthaltend, rechts mit einem Kentauren ge
schmuckt, einst im Besitze des Prinzen Karl von PreuBen, sind wiederum Gold- 
arbeiten, aufs reichste mit Schmelz, Perlen und Edelsteinen geschmuckt. Abb. 55 
bringt zwei silberne Frauengtirtel, von hoher Schónheit der Arbeit. Endlich Abb. 54 

Abb. 53 Pokalentwurf von Paul Ylyndt

ein Entwurf von Hans Gollaert zu einem Geschmeide in Form eines Kreuzes, wo- 
bei die Ornamente entweder auf Niello oder, wie es in dieser Zeit das Ublichere 
ist, auf Email berechnet sind. Eine groBe Zahl von Kunstlern des Kupferstichs 
haben sich auch in Deutschland des Schmuckes angenommen. So vor allem 
Virgil Solis (Abb. 56).

Ferner ist an den Stofi- und Hiebwaffen der Zeit, die neben den Trink- 
gefaBen in Deutschland den vornehmsten Gegenstand der Liebhaberei bildeten, 
die kunstlerische Ausstattung mit jeder Art von Goldschmiedarbeit, aber auch mit 
Elfenbeinschnitzereien und eingelegten Ornamenten eine wahrhaft bewunderns- 
werte; andere davon sind, besonders an Handgriffen und Kórben, auf das er- 
staunlichste und feinste aus reinem Eisen geschnitten. Kostliche Beispiele sieht 
man in der Ambraser Sammlung zu Wien, einiges im Nationalmuseum zu 
Munchen, in groBter Fiille und Auswahl aber im Historischen Museum zu 
Dr es den.1) Schon die reiche Mannigfaltigkeit der Form beweist die Yorliebe

1) Vgl. clie solidne photogr. Publikation von Hanfstaengl.
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Abb. 55 Yerschiedenes Geselimeide

fiir diese Gegenstande. Neben dem Ritterschwert und dem gewaltigen Zweihander 
kommt bald der zierliche StoBdegen auf; dazu der Dolch, der besonders zu reicher 
Ausstattung AnlaB gab. Fiir den Griff und die Scheide solcher Waffen, die in 
erster Linie zum Prunk getragen wurden, verwendete man jede Art kunstreicher 
Ausstattung und jedes kostbare Materiał, meistens in hóchst geschmackvoller

L-iibke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 7
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Weise. Aber auch die gewohnlicheren Angriffswaffen, die mannigfach gestalteten 
Spiefie, meist mit breiten, messerfórmigen Klingen, die Partisanen und Ilellebarden, 
endlich die Streithammer, Kolben und Axte werden kiinstlerisch geschmiickt. 
Wenigstens bedeckt man ihre Stahlflachen mit damaszierten oder geatzten Orna- 
rnenten, die oft zum Schonsten gehoren, was die Flachendekoration dieser Zeit 

aufzuweisen hat (Abb. 57), 
wie mit aufgehammertem 
(tauschiertem) Silber- und 
Goldschmucke.

Gleiche Liebe lieB man 
den Handfeuerwaffen ange- 
deihen, von der schwerfal- 
ligen Bombarde und Mus- 
kete bis zur beweglichen 
Pistole und der Jagdbiichse. 
Hier entspriclit der feinen 
Ornamentation des Rohres 
eine nicht minder reiche 
Ausstattung der Schafte 
und Kolben mit erhabener 
Schnitzerei oder eingelegten 
Perlmutter- und Elfenbein- 
figuren, auch mit Gold- und 
Silberzieraten. So bieten 
diese Waffen einen Uberblick 
uber das, was die verschie- 
densten Kunstgewerbe der 
Zeit zu leisten vermochten 

Daran schliefit die nicht 
minder ruhmvolle Arbeit der 
Harnischmacher oder Platt- 
ner. WasanPrachtriistungen 
in offentlichen Sammlungen 
noch erhalten ist, zeigt uns 
eine Tatigkeit auf diesem 
Gebiete von wahrhaft un- 
glaublicher Vielseitigkeit. 
Gegeniiber der Einfachheit 
mittelalterlicher Riistungen

Abb. 56 Entwiirfe zu Sehinucksaclien von Yirgil Solis

wird gerade hier offenbar, welche Umgestaltung durch die Renaissance in die 
Ausstattung dieser Dinge kam. Erst jetzt werden die Riistungen Gegenstand 
wirklich kunstlerischer Durchbildung. Man wetteifert in neuen Erfindungen, um 
dem Metali den hochsten Glanz zu verleihen. Wichtig wurde namentlich das im 
Anfang des 16. Jahrhunderts in Niirnberg erfundene Atzen in Metali, sodann die 
Tauschierarbeit, bei der man Flachornamente aus Gold oder Silber einschlagt. 
Mit diesen Hilfsmitteln, zu denen die Gravierung und Vergoldung, das Treiben, 
Bohren und Schneiden des Metalls sich gesellte, wurden die Riistungen, besonders 
die zu bloBem Prunk gemachten Stiicke, unter dem EinfluB der Renaissance wahre 
Wunderwerke kunstlerischer Vollendung. Die Ornamente, mogen sie in schmalen 
Bandem die einzelnen Teile einfassen oder in freiem ErguB uber die ganzen 
Flachen sich ausbreiten, mogen sie ais flachę Zeiclmung eingelegt oder in er
habener Arbeit getrieben sein, sind stets von mustergtiltiger Schonheit. Das
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Abb. 57 Partisane und Hellebarden

ganze ornamentale Gebiet der Renaissance hat hier Verxvendung gefunden: Akan- 
thus- und andere Blumenranken, gemischt mit Masken, phantastischen Bildungen, 
Schlangen, Vógeln, Insekten und anderem Getier, dann wieder Gruppen von Waffen 
zu Trophaen geordnet, aber auch historische Kompositionen, Schlachtenszenen, 
Mythologisches in reicher Abwechslung erheben diese Werke oft zum Rangę hoher 
Kunstschopfungen. Seit 1550 etwa mischt sich darin das spatere Ornament der 
Schnorkel, Kartuschen und Yoluten ein, das in seiner derberen Weise freilich 
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manchmal zu Uberladung fiihrt und jene feinere Ornamentik zuletzt verdrangt. 
Ganz herrlich ist eine Anzahl von Prachtriistungen in der Ambraser Sammlung 
zu Wien und im Historischen Museum zu D r e s d e n, hier besonders die Rustung 
Kurfurst Ghristians II. von Desiderius Colmcrnn in Augsburg gearbeitet. Im Na- 
tionalmuseum zu Munchen ist bemerkenswert die Rustung des Erzbischofs von 
Salzburg, Wolf Dietrich von Raitenau (f 1617). Aus dem vertieften, dunkel- 
gekórnten Grunde heben sich die Ornamente, Figuren, Waffenstiicke in Gold hervor, 
aber samtlich flach gearbeitet, eine besonders wirksame Arbeit der Tauschierung. 
Zum Schónsten der ganzen Zeit gehort auch der Schild im Kensington-Museum 
zu London, im Jahre 1552 von Georg Sigmann in Augsburg ausgefiihrt. Er

Abb. 58 Entwurfe zu Rustungen

enthalt in erhaben getriebener Arbeit in der Mitte ein Medusenhaupt, ringsum 
Szenen eines romischen Sieges mit Opfern und dergleichen in vollendet freiem 
Stil, maBvoll und klar in der Ornamentik. Solche Werke pflegte man friiher 
ohne weiteres dem Benvenuto Cellini und andern Italienern zuzuschreiben; jetzt 
wissen wir, daB die besten deutschen Meister den beruhmtesten italienischen 
auf diesem Felde vollig ebenburtig waren, daB z. B. Jorg Seuserihofer von Inns
bruck durch Franz I. an den franzosischen Hof gerufen wurde, um fur den Konig 
und die franzosischen GroBen Rustungen auszufuhren.1) Auch die Entwurfe zu 
Rustungen, wahrscheinlich Arbeiten Hans Muelichs (Abb. 58, 59), die Heiner-Alten- 
eck im Kupferstichkabinett zu Munchen aufgefunden hat1 2), tragen meistens die 
Embleme Franz’ I. und Heinrichs II., liefern also einen neuen Beweis von der 
Geltung, welche die deutschen Harnischmacher im Auslande besafien. Die be- 
riihmteste Waffensammlung Europas, die Armeria real in Madrid, ist dessen leuch- 

1) D. Schónherr im Archiv f. Gesch. und Altertumskunde Tirols. 1864. I. S. 84 ff.
2) Photographisch publiziert von Hefner v. Alteneck. Munchen. Fol. Danach die 

Abb. 58. 59.
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tendes Zeugnis. Weitaus die Mehrzahl der dort ausgestellten Prachtrustungen 
entstammen deutsehen Handen.

An diese Prachtwerke mbgen sich die derberen Arbeiten der Eisenschmiede 
und Schlosser reihen, oft genug durch hochste technische Yollendung und
sinnreiche Erfindung ais 
des Ilauses und seiner 
Umgebung kommt hier 
zunachst in Betracht. 
Schlosser und Tiirbe- 
schlage (Abb. 60), sowie 
Tiirgriffe (Abb. 61) er- 
freuen sichreicherDurch- 
bildung und werden in 
ihren Flachen haufig 
durch eingegrabene und 
geatzte Ornamente, bis- 
weilen selbst durch Ver- 
goldung und Tauschier- 
arbeit geschmuckt. Oft 
wiegt in diesen Ornamen- 
ten ein phantastisches 
Spiel mit allerlei Figiir- 
licheni vor; in anderen 
Fallen wird durch einfache 
lineare Muster wie in Abb. 
62 eine stilvolleSchonheit 
erreicht. Wie prachtvoll 
sich durch solche reiche 
Beschlage, durch die 
kunstlerische Ausbildung 
derSchlosser,Hespenund 
Bander die Hausttiren dar- 
stellen, wie in ihrer Ge- 
samterscheinung Kraft 
und Reichtum sich verbin-

wirkliche Kunstwerke zu schatzen.1) Die Ausstattung

Abb. 59 Entwiirfe zu Riistungcnden, davon geben wir in
Abb. 318 von der Turę des
Pellerhauses zu Niirnberg ein Beispiel. Die Eisenarbeit hatte im Mittelalter selbst 
wahrend der Herrschaft der Gotik sich am meisten dem Despotismus der architek
tonischen Form zu entziehen gewufit und ihre Gebilde in freier Ornamentik gestaltet. 
Dennoch war sie nicht ganz frei von der Spielerei mit MaBwerk geblieben, und ihr 
Pflanzenornament trug das Geprage des spatgotischen Naturalismus. Derbe Kraft, 
handwerkliche Gediegenheit ist aber allen jenen Schopfungen eigen. Die Renais
sance entwickelt nun die Tatigkeit des Eisenschmiedes zu freier kunstlerischer Hohe. 
Zunachst wo es gilt, Flachen zu dekorieren, geschieht dies oft mit dem ganzen 
Zauber der Ornamentik dieses Stiles. Hervorragend glanzt die Erfindung und Kunst- 
fertigkeit der Meister in Herstellung der schmiedeeisernen Gitter, wie man sie an 
Portalen und Fenstern, besonders haufig an dem iiber der Ilaustiire, bei Garten- 
eingangen oder Brunneneinfassungen, endlich in den Kirchen zum Abschlufi der 

i) Vgl. die musterliaften Aufnalimen in Hefner-Altenecks Eisenwerken etc. Frank
furt 1862. Dazu treffliche in Fr. Otto Scliulzes Kunstsclimiedearbeiten (Leipzig 1877); vgl. auch 
Deutsche Sohmiedewerke von Raschdorff und Walter (Berlin).
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Kapellen unddesGho- 
res oder auch zur 
Einfassung des Tauf- 
steins verlangte. An 
diesenArbeiten hat die 
Schmiedekunst eigen- 
artige Meisterstiicke 
an Schbnheit und 
Pracht geschaffen.

Das Prinzip der 
Arbeit besteht darin, 
rundę Stabe, durch- 
einander durchge- 
steckt, in mannig- 
fachen Verschlingun- 
gen so miteinander 
zu verbinden, daB das 
Ganze ein festes Ge- 
flechte bildet. Vor 
allem spielt hierbei 
jenes Durchstecken 
zweierEisen eine wich- 
tige Rolle, indem das 
eine warm gemacht, 
gestaucht und dann 
gelocht wird, um das 
andere durch die Off- 
nung ziehen zu kon- 
nen. Dadurch wird 
ein geradezu unlos- 
barerZusammenhang 
des Ganzen erzielt. 
Diese Technik, die 
man vorher nur bei 
vierkantigen Eisen- 
staben und zwar aus- 
schlieBlich nur in 
geradlinigen Durch- 
schneidungen ange- 
wendet hatte, ist eine 
wahre Geduldsprobe 
fiir den ausfiihrenden 
Meister, weil dasW erk 
in seinem Zusammen- 
hange jedesmal wie- 
der ins Feu er gebracht 
und gliiliend gemacht 
werden muB. Aber 
gerade im Schaffen 
und Uberwinden sol
cher Schwierigkeiten 
suchten unsere alten
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Abli. 61 Turgriffl

Kunsthandwerker ihren Stolz, und trotz aller Zerstorungen ist noch immer ein un- 
ubersehbarer Reichtum an Meisterwerken dieser Technik uberall in deutschen Landen 
zu finden. Die konstruktiven Gesichtspunkte bilden immer die Grundlage und 
sind stets so beriicksichtigt, daB diese Werke an festem Zusammenhang ihres- 
gleichen suchen. Daneben aber herrscht ein bewundernswtirdiger Reichtum der 
Erfindung, zunachst in den mannigfaltigsten Formen der Linienfuhrung. Man 
zieht die Sta.be wie ein Rankenwerk in spiralformigen Windungen und laBt kleine 
Seitenilste wie Zweige daraus hervorgehen, die ebensoviele Querverbindungen 
bilden, nicht bloB den Eindruck bereichernd, sondern auch die Festigkeit vermehrend. 
Sodann verwendet man die Stabe haufig so, daB man sie wie Schreibschnorkel 
in regelmafiiger Wiederkehr sich iibers Kreuz durchschneiden laBt und mit solchen 
kalligraphischen Linien oft den Mittelpunkt eines Gitters auszeichnet (Abb. 63). 
Die Kronung der einzelnen frei heraustretenden Glieder wird stets durch prach- 
tige Blumen gebildet, bei denen der Kern immer aus einem spiralformig ver-
schlungenen Eisen- 
draht besteht, um den 
sich in zierlichem Spiel 
kleinere Ranken grup- 
pieren. Daneben er- 
halten die untergeord- 
neten Endungen oft 
ein freies Blattwerk, 
gezackt nach Art des 
Efeus und des Wein- 
laubs, oder in ein- 
facherer Lanzettform. 
Endlich verlangt aber 
auch die Phantastik 
der Zeit ihr Recht, 
und sie iibt es da- 
durch aus, daB sie selt- 
same Fratzen, Men
schen- oder Tierkopfe
und wunderliche Ge- Abb. 62 Turklopfer

%
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Abb. 63 Fenstcrgitter aus Freiberg

stalten aller Art aus den Ranken 
liervorwachsen laBt. Diese figiir- 
lichen Beiwerke erhalten dann 
durch kraftige Einkerbungen 
eine noch markigere Gharak- 
teristik, und schlieBlich wird das 
ganze Gitter farbig gefaBt oder 
wenigstens dunkel angestrichen, 
an Blumen, Blattern und andern 
ornamentalen Zutaten aber ver- 
goldet. Wir nennen ais Beispiel 
ein schones, aber noch ziemlich 
einfaches Gitter aus Aule n- 
dorf in Wurttemberg, ein spa- 
teres treffliches aus dem Rat- 
haus zu Nurnberg, vor allem 
aber die schonen Gitter, welche 
samtliche Kapellen des Doms 
zu Freising abschlieBen. Ein 
Ganzes von unvergleichlicher 
Pracht. DieherrlichenKapellen- 

gitter der Frauenkirche zu Munchen sind modemem Restaurationsvandalismus 
zum Opfer gefallen. Hervorragend ist das Gitter mit reichen, in Eisen geschnit- 
tenen Kandelaberpfosten dazwischen, welches das Denkmal des Kaisers Max zu 
Innsbruck in der Hofkirche, trefflich das ahnliche, das im Dom zu Prag das 
Grabmal Karls IV. umgibt. Ein anderes vom Jahre 1599 umschlieBt den Doppel- 
altar in der Kirche zu St. Wolfgang in Oberósterreich.1) Reiche Arbeiten sind 
ferner vor den Kapellen des 
Doms zu Konstanz (Abb. 64), 
ani Westchor des Doms zu 
Augsburg, an mehreren Ghor- 
kapellen daselbst, hier sogar 
mit den spaten Bezeichnungen 
1691 — 1709, ja noch jiinger 
die prachtvollen Eisengitter 
vor dem Chor und dem Sakra- 
mentshauschen im Munster 
zu Ulm, 1713 und 1737 von 
Joliann Vitus Bunz gearbeitet. 
Sie sind ein merkwiirdiger Be- 
weis von der zahen Ausdauer, 
mit welcher gerade die Kunst- 
schlosser an alten Uberliefe- 
rungen und Formen festhalten. 
Die Zahl der Beispiele ist heute 
noch uniibersehbar, von denen

1) Iiber bsterreichisclie Eisen- 
arbeiten vgl. den gediegenen, mit 
zalilreiclien treffliclien Illustratio- 
nen ausgestatteten Anfsatz von II. 
Riewel in den Mitt. der Zentr.-

Abb. 64 Kapellengitter vom Dome zu KonstanzKomin. 1870. XV. S. 39 ff.



Gitter 105

in der Hofkirche in Luzem an bis zu dem Taufsteingitter in der Briiderkirche zu 
Braunschweig und schónen Arbeiten in Ltineburg und Lubeck; von solchen 
an im Rheinlande bis zu denen im Osten von Deutschland. Der Norden ist darin
ebenso reich ais der Stiden. Nicht minder haufig ist die Anwendung solcher
Gitter zu profanen Zwecken. Ein vor- 
ziigliches Beispiel das Prachtgitter, wel- 
ches den Augustusbrunnen zu Augs
burg, ein anderes, das den schónen 
Brunnen zuNiirnberg umgibt. Auch 
zu eigentlichen Brunneneinfassungen 
im engeren Sinne verwendete man das 
Schmiedeeisen, indem man die Brunnen- 
óffnung mit steinerner Briistung ver- 
sah, und iiber dieser ein Geriist aus 
Eisen zum Aufhangen der Rolle fiir die 
Zieheimeranbrachte, dieses Geriist dann 
aber mit reichem Gitterwerk bekleidete. 
Ein noch verhaltnismaBig einfaches, 
dreiseitig aufgebautes, vom Jahre 1564, 
ehemals zu Neunkirchen in Nieder- 
ósterreich, jetzt auf Schlofi Stixen- 
stein aufgestellt; ein ungleich reicheres 
zu Bruck an der Mur vom Jahre 1626 
(Bd. II, Abb. 38), und noch manche andere 
in Osterreich und Steiermark (Abb. 65).x) 
Ein besonders schóner Brunnen zu 
NeiBe.2) Auf die zahlreichen Gitter 
an den Fenstern und Tiiren von Privat- 
hausern hier einzugehen, wiirde zu 
weit fiihren. Ausgezeichnete Fenster- 
gitter an dem spateren Fliigel des Rat- 
hauses zuWiirzburg (Abb. 68).

Ahnliche Arbeit verwendete man 
sodann mit Vorliebe an den Schildern 
der W irtshauser, Zunftstuben o der W erk- 
statten der verschiedenen Handwerker. 
Man schmiickte die Stangen, an denen 
die Gitter aufgehangt wurden, mit ver- 
schlungenen Ranken, besonders sol
chen, die das Dreieck zwischen den 
eisernen Tragern ausfiillen. So manche 
in Rothenburg o. d. Tauber und an 
anderen Orten. Ebendahin gehóren die 
eisernen Trager, welche die aus Kupfer 
oderEisenblech getriebenen phantastischen Wasserspeier derRenaissancezeit stiitzen 
(Bd. II, Abb. 26). Hervorragend schon eine solche Stiitze am Friedrichsbau zu 
Heidelberg. Ein tretfliches Beispiel vom Landhause zu Graz, ein anderes vom 
Alten SchloB zu Stuttgart ist in den Mitteilungen der Zentralkommission ab- 
gebildet.3) Ahnliche kommen iiberall an alten Schlóssern und Biirgerhausern vor.

Abb. 65 Brunnen im SchloB G-rafenegg 
(Oberbsterreieh) 

(Nach Phot. O. Schmidt, Wicu)

i) Vgl. den Aufsatz in den Mitt. der Zentr.-Komni. XV. Fig. 46.
3) Abb. bei Fritscli, Denkmaler deutscher Renaissanco.
3) A. a. 0. Fig. 85 und 86.
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Sodann finden wir reich verzierle 
Trager oder Gehause an den Ilaus- 
glocken, welche man iiber der 
Haustiire drauBen anzubringen 
liebte. Beispiele der Art in Nurn- 
b e r g , I s c h 1, I-I a 11 s t a d t, 
Steyr1) usw. — Auch sonst hat 
die Schmiedekunst das Innere und 
Aufiere der Hauser mit trefflichen 
Schopfungen ausgestattet und 
durch diese wesentlich zu dem 
heitern Charakter der Renaissance- 
gebaude beigetragen. Ich erinnere 
da an die Leuchter und Licht- 
stander mancherlei Art (Abb. 66 
und 67)2), die Bettgestelle3), die 
Wetterfahnen (Beispiele in Kapi
tel XVII aus Hameln) und Kreuze, 
endlich die zierlichen, kleinen

Abb. 66 Wandleuchter

Kastchen, dereń Flachen durch
geatzte Ornamente auf dunklem, gekorntem, mit hellen Punkten ganz durch- 
setztem Grunde sich prachtig abheben.4) Um von der reichen Mannigfaltigkeit 
und dem edlen Geschmack, der in diesen Arbeiten herrscht, eine Anschauung zu 
geben, bringen wir in Abb. 69 und 70 zwei Beispiele, von denen das erstere 
durch das der deutschen Renaissance besonders eigene Blattwerk, jenes weich- 
geschwungene Laub- und Rankengewinde ausgefiillt wird; in lebendiger Weise 
wird die Wirkung des Mittelfeldes durch die kleineren und zierlicheren Ranken 
der Einfassung gehoben. Das zweite Beispiel, aus dem Nationalmuseum in 
Miinchen, zeigt dagegen die Anwendung maurischer Ornamente, die in kraf- 
tigen, breiten Bandem die Haupteinteilung der Flachen bewirken, wahrend klei- 
nere Ranken desselben Stils die Flachen fiillen. In anderen Fallen wird auch

Figurliches und Phantastisches in die Orna- 
mentik verwebt. Das feine Stilgefiihl in der 
Raumausfullung und Gliederung hebt diese 
Werke auf die Hóhe kiinstlerischer Vollendung.

Mit alledem sind die verschiedenen 
Richtungen der Metallarbeit dieser Zeit lange 
nicht erschópft. Vom kleinsten bis zum groB- 
ten Gerate des Lebens wird jeder Gegenstand 
durch die Kunst geadelt, und selbst das be- 
scheidenste Materiał gewinnt durch die Be- 
handlung erhóhten Wert. DaB gerade in 
Deutschland man mit Vorliebe das Tafel- 
geschirr aus edlem Metali, oder wenigstens 
aus Kupfer und besonders aus Zinn anzu- 
fertigen liebte, haben wir friiher bereits ge- 
sehen. Schon Luther klagt iiber die bei den

1) A. a. O. Fig. 80—82.
2) A. a. O. Fig. 67—79.
3) A. a. O. Fig. 94.
4) Schóne Beispiele dieser Art in Hefner-Alten- 

ecks Eisenwerken, besonders Taf. 2. 42. 47.Abb. 67 Standlcueliter



Abb. 68 Fenstergitter vom Rathause 
z u Wtirzburg

Abb. 69 Deckel eines Eisenkastchens im Bayer. National- 
museum, Munchen

Abb. 70 Deckel eines Eisenkastchens im Bayer. Nationalmuseum, Munchen
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Deutschen mit derlei Gerat getriebene Verschwendung. Im weiteren Verlaut 
cles Jahrhunderts bilden die mit kostbarem Geschirr beladenen Kredenzen einen 
Gegenstand des Ehrgeizes. GroBe Platten, Schusseln und Schalen, Teller und 
Napfe, sowie Konfekttrager und KiihlgefaBe prangen in den mannigfaltigsten 
Formen und werden mit getriebenen oder Aachen gravierten Ornamenten und 
flgurlichen Darstellungen in klassischem Stil bedeckt. Auch Lbffel und Messer, 
sowie die erst langsam in Gebrauch kommenden Gabeln werden beliebte Gegen- 
stande fur die erfindungsreiche Tatigkeit des Gold- und Silberschmiedes. In- 
teressante Beispiele im Nationalmuseum zu Miinchen und in anderen Samm-

Abb. 71 Zinnplatto mit Kanne von Kaspar Endorlein

lungen. Besonders zierlich sind die noch zahlreich vorhandenen Geschirre 
in Zinn; die kiinstlerische Arbeit adelt hier den Stoff, indem się die Flachen 
durch erhabenes Ornament, vorzuglich aber durch Medaillons mit bildlichen 
Darstellungen belebt. Trefflich stilisiert sind namentlich die Teller, die man 
in den meisten Altertumssammlungen und auch im Privatbesitz noch in groBer 
Zahl antrifft. Hier hat der Nurnberger Meister Kaspar Enderlein ganz Hervor- 
ragendes geleistet (Abb. 71), wenn auch zum Teil vermutlich in Nachahmung 
der vortrefflichen Arbeiten des Franęois Briot aus Besanęon. Doch bleibt des 
Eigenen noch genug ubrig. Auch hier spielt das orientalische Ornament viel- 
fach verschlungener Bander eine groBe Rolle; fur die Flachendekoration wird 
dann mancherlei Laub- und Rankenwerk hinzugefiigt, oder man greift zu ńgur- 
lichen Darstellungen, zu Medaillons mit Kaiserbildnissen u. dgl. Uberall erfreut 
die Kraft der Erfindungsgabe und die geistreiche Art, wie der gegebene Raum 
ausgefiillt und kunstlerisch belebt wird.
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Dahingehoren ferner 
die hauptsachlich in Augs- 
burg und Nurnberg ver- 
fertigten S t a n d u h r e n. 
Hier fand der Sinn der 
damaligen Meister AnlaB, 
das W erk nicht bloB durch 
allerlei kiinstliche Ein- 
richtungen und necki- 
sches Spiel mit Figuren 
auszustatten, die auBer 
den Tagesstunden das 
■Jahr, denMonat, denLauf 
der Gestirne anzuzeigen 
haben,sondern auch durch 
die ganze kiinstlerische 
Anordnung und Aus- 
schmuckung hervorzu- 
heben. Die Gesamtform 
ist bei diesen Werken 
gewohnlich eine archi- 
tektonische, so daB in 
kleinem MaBstab irgend 
ein Bauwerk mit Saulen 
und Gebalk nachgebildet 
wird. Am beliebtesten 
sind Nachahmungen von 
Kuppelbauten, in denen 
ja iiberall das hochstear- 
chitektonische Ideał die
ser Zeit sich verkorpert. 
EinigeBeispiele sieht man 
im Nationalmuseum zu 
Munchen; besonders 
lehrreich aber sind die 
Reihen solcher Uhren in 
unseren Kunstgewerbe- 
museen, auch im Histo- 
rischen Museum zuDres- 
den. Eine groBe astro- 
nomische Uhr, 1568 nach 
Angaben Augusts I. ge
arbeitet, zeigt quadrati- 
schen Aufbau, in zwei 
Geschossen mit doppelten 
Saulenstellungen, unten 
dorischen, oben korinthi- 
schen, besetzt, von einem 
kuppelartigen Aufbau be- 
kront, das Ganze vergol- 
det, abwechselnd mit sil- 
bernen und silbervergol-
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Abb. 73 Bronze-Kronleuehter aus Liibeck

cleten Figiirchen und Reliefs und mit Emailornamenten an den Einfassungen, den 
Postamenten und anderen passenden Stellen geschmuckt. Andere kleinere Uhren 
sind ebenfalls ais elegante Kuppelbauten ausgebildet. Dagegen zeigt die 1591 von 
Paul Schuster in Niirnberg verfertigte eine noch in gotisierender Form schlank 
durchgefiihrte Spitze, in sehr origineller Weise aufgebaut und mit Renaissance- 
details geschmtickt. Ein elegantes Werk dieser Art ist die in Abb. 72 dargestellte 

Bronze-Standuhr im Pri- 
vatbesitz, ein Werk aus 
der Mitte des 17. Jahr
hunderts, ausgefuhrt von 
Benedikt Filrstenfelder zu 
Munchen. Der Aufbau ist 
von besonderer Zierlich- 
keit und erhalt durch die 
freigetriebenen Ranken 
und Figurchen, welche 
den Kern umspielen, ein 
gesteigertesLeben. In der 
Flachendekoration wech- 
seln in wirksamer Weise 
gravierte, durchbrochene 
und getriebene Orna
mente.

Unabsehbar ist noch 
jetzt der Reichtum an 
Werken in Bronze und 
Messing fiir die mannig- 
fachsten Zwecke des Le
bens, besonders auch fiir 
kirchliche Bedtirfnisse. 
So besitzen fast alle be- 
deutenderen Gotteshau- 
ser Deutschlands eine 

reiche Zahl jener schongeformten Kronleuchter, die mit ihren schongeschwungenen 
Armen und der charaktervollen Gliederung und Belebung der einzelnen Teile 
den Raum aufs prachtigste fiillen (Abb. 73). Dazu gesellen sich meist Wand- 
leuchter, die nach demselben kiinstlerisclien Prinzip gestaltet sind. Selbst in 
kleinen unscheinbaren Kirchen trifft man oft wertvolle Werke dieser Art. Seltener 
sind Standleuchter und Kandelaber, die meist auf italienische Vorbilder zuriick- 
gehen, doch mogen die schónen edel durchgebildeten der Michaelskirche in 
Munchen (Abb. 74), wahrscheinlich nach Entwtirfen Peter Candits ausgefuhrt, 
hervorgehoben werden. Prachtvolle Messinggitter nach niederlandischer Art ver- 
schlieBen im Norden oft Kapellen und Ghor; eins der gediegensten und opu- 
lentesten Beispiele in der Marienkirche zu Liibeck.

Wie eine prachtige Ausstattung sich iiber alle Gebiete des Bedarfs erstreckte, 
beweist u. a. der Umstand, daB selbst die Pferdeziiume in kunstlerischer Weise 
behandelt wurden. In Seutters „BiBbuch11 (Augsburg 1584) finden sich nicht 
weniger ais 200 Abbildungen, welche zeigen, wie elegant in der Form wie durch 
getriebene und gravierte Ornamente auch solche Dinge gestaltet zu werden pflegten.

Es gewahrt uns eine besonders klare Vorstellung von dem machligen kiinst- 
lerischen Bediirfnis jener Zeit, ferner die Tatsache, daB sogar das grobe Feld- 
geschiitz Gegenstand ornamentaler Behandlung und sorgfaltigster Durchbildung
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wurde. Selbst Meister wie Albrecht Diirer lieBen sich herbei, auch diesem Ge
biete ernsthafte Studien zu widmen und fiir die Geschiitze nicht bloB die zweck- 
maBigste Konstruktion, sondern auch die eleganteste Form und Ausstattung zu 
ersinnen.1) Wie andere Zeughauser, birgt das Berliner wahre Prachtstiicke dieser 
Art. Aus anderen noch erhaltenen Beispielen hebe ich die Reihe schóner Ge- 
schiitzrohre heraus, die vor dem Zeughaus in Augsburg aufgestellt ist und 
sich nicht bloB durch ebenso markige ais feine Profilierung, sondern auch durch 
schone Ornamente und passenden figiirlichen Schmuck auszeichnet. Was kann 
z. B. sinnreicher sein, ais wenn der Schlund solcher Geschiitzrohre ais geóffneter 
Lówenrachen charakterisiert wird! —

1) Vgl. die vom Germ. Mus. 
in Niirnberg herausgegebene Ge- 
sohiohte der Eeuerwaffen.

2) Eine gute Rbersiclit 
bietet Er. Jaennickes GrundriB 
der Keramik. Stuttgart 1879.

Zu den wichtigsten Zweigen des Kunstgewerbes gehort ferner die Tópferei 
(Hafnerei). Doch nimmt Deutschland hier nicht ganz die hohe Stellung ein, die 
Italien durch seine Majoliken und Frankreich durch seine Fayencen behauptet.
Vielmehr begntigt man sich, 
auf dem im Mittelalter be- 
tretenen Wege fortzufahren 
und bei der Fabrikation von 
Steingut und von hartem 
Steinzeug stehen zu bleiben. 
Aber in der Ausbildung der 
Gesamtform und in der Or- 
namentation gewinnt die Re
naissance etwa seit der Mitte 
des 16. Jahrhunderts auch 
hier bestimmenden EinfluB.1 2) 
Wahrend das vornehmere 
Geschirr tiberwiegend von 
Metali hergestellt wird, er- 
halten die gewóhnlichen Ge- 
faBe des Lebens ihr Geprage 
durch den Tópfer. Die Ge- 
faBe aus hartem Steinzeug, 
die eine Spezialitat des Tei- 
les von Nordwestdeutschland 
bilden, das von der Lahn und 
dem Rheine ab bis nachLim- 
burg sich erstreckte, sind 
entwederweiB, hellgrau oder 
gelblich, hellbraun, leder- 
farben, teilweise oder ganz 
glasiert, oder endlich mit 
hellblauem Anflug und dun- 
kelblauen Zeichnungen bei 
durchgangiger Glasur. Letz- 
tere sind vorzugsweise pla-

S. 397—454. Abb. 74 Bronze-Kandelaber in der Michaolskircho zu Miiiiehen
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stisch ausgebildet, mit kraftigen, scharfen Profilierungen und mit aufgeprefiten 
Ornamenten, die meistens Figiirliches und Vegetatives mischen. Diese GefaBe, 
Kriige, Kannen und Becher, gehoren zu den stilvollsten Schopfungen jener Zeit. 
Zweckvoll in der Gesamtform, energisch in der Profilierung, angemessen in der 
Austeilung der Ornamente, sind sie wahre Muster einer sinnigen GefaBbildnerei 
(Abb. 75, 76, 77). Die Hauptstatten der Anfertigung in Deutschland befanden sich 
am Niederrhein, namentlich zu Siegburg, Grenzhausen, Piaeren und zu Frechen 
bei Koln. Die Abbbildungen geben Beispiele der bekannten Siegburger Henkel- 
kannen mit Deckel und Ausgufirohre, die in allen Teilen geschmackvoll dekoriert 
sind und nicht minder durch charakteristischen Aufbau und trefflich gegliederte

Gesamtform anziehen, der Siegburger schlan- 
ken „Schnellen11, derschóngeformten, bauchigen 
Kriige von Frechen und Raeren. Gliicklicher 
Wechsel rein geometrischer, linearer Orna
mente, Rauten und Riefelungen mit Ranken, 
Blumen, wie frei figurlichen Darstellungen tritt 
hier besonders ansprechend hervor. In KreuBen 
bei Bayreuth wurde ein dunkelbraunes oder 
schwarzes, ebenfalls hartes Fabrikat erzeugt, 
das man reich zu bemalen, selbst zu ver- 
golden liebte. Die bekannten Apostelkriige 
von dort sind in aller Welt verbreitet; ganz 
ungemein haufig, wie in den Landsknecht- 
krugen, kleidet die launige Phantastik der Zeit 
das GefiiB in eine halbmenschliche Gestalt. 
Sogenannte „Bartmanner11, d. h. Darstellungen 
eines bartigen Kopfes am Halse dieser Kriige, 
kommen unter Steinzeug-Steingutkriigen eben
falls ofters vor.

Noch eine besondere Art der Tópferei hat 
sich besonderen Ruhmes erfreut, und ihre nicht 
haufigen Arbeiten sind heute besonders hoch 
geschatzt: die der sogenannten Hirschvogel- 
kriige. Augustin Hirsch(Hirs-)vogel aus Ntirn- 
berg, der sich ais Ofenmacher groBes Ansehen 

erwarb, soli diese sehr hubsch gefarbten, meist hochst stattlichen Kriige gefertigt 
haben. Sie sind vorwiegend tiefblaugrundig, mit aufgesetzten farbigen Reliefs 
in Rundbogen, die mit gelben Rundstaben emgefafit sind, nicht gerade sehr fein, 
doch hochst malerisch und kraftig in der Erscheinung. Wahrscheinlich haben sie 
mit dem genannten Meister wenig zu tun; jedenfalls sind an anderen Orten, so 
in Villingen, in Annaberg ganz ahnliche GefaBe gemacht worden.

Die fortschreitende Herstellung modischer, weiBglasierter Fayence mit Blau- 
malerei hat diese und andere Zweige der Tópferei bei uns langsam verdrangt
und ersetzt.

Besondere Bedeutung gewann die Hafnerei indes unmittelbar fur die Aus
stattung der Gebaude durch die Anfertigung von Fliesen und Kacheln mit farbiger 
Glasur, die man zur Beldeidung der Fufibóden, zum Teil auch der Wandę, vor 
allem aber zum Aufbau der Ófen verwendete. Dies alles war zwar schon im 
Mittelalter geschehen, die Renaissance aber brachte auch hier einen reicheren 
Kreis von Anschauungen und gesteigerte Freiheit in Verwendung der Formen. 
Die glasierten Kachelófen gehoren in Deutschland und der deutschen Schweiz 
ganz wesentlich zur Ausstattung der Wohnraume und dienen ihnen mit ihren



Abb. 76 Sicgburgcr und rheinisches Steinzeug

Abb. 77 Kreufiener Kriige und anderes Steinzeug
Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 8
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reichen Farben zum behaglichsten Schmuck. Der Ofen besteht meist aus einem 
breiteren Unterbau auf oft plastisch gestalteten FiiBen und dem schmaleren Ober- 
bau (Abb. 78). Der ganze Aufbau wird architektonisch durchgebildet, mit kraf- 
tigen Fufi- und Deckgesimsen versehen, wobei die reichen Formen der Antike 
mit Eierstab, Kymatien und dergleichen Anwendung finden. Hermen und Karya- 
tiden, auch wohl Pilaster betonen die vertikale Gliederung; die einzelnen Felder 
werden gern ais mit figlirlichen Reliefs geschmiickte Bogennischen gebildet. End- 
lich pflegt ein kunstreich durchbrochener Kranz verschlungener Ornamente und 
Figuren das Ganze zu kronen. Sind die meisten Werke dieser Art mit einer 
griinen oder braunen, andere mit einer minder erfreulichen schwarzen Glasur 
uberzogen, so finden wir oftmals auch die ganzen Ofen im vollsten Farbenschmuck 

durchgefiihrt. EinBei- 
spiel, an dem die ar
chitektonische F orm 
noch einfach und 
streng, die Dekoration 
maBvoll den Haupt- 
linien untergeordnet 
geblieben ist, bietet 
unter Abb. 78 der Ofen 
des H. H. Graf aus 
Winterthur. Treffliche 
Beispiele, teils voll- 
standig, teils in Bruch- 
stiicken, bewahrt das 
Germanische Museum 
zu Niirnberg. Be- 
riihmt sind die in Ge- 
samtform und Durch- 
fuhrung meisterlich 
gestalteten Prachtofen 
auf der Burg zu N ii r n- 
b erg, die man meist 
dem obengenannten 
Augustin Hirschnogel 
zuschreibt. Einiges im 
Nationalmuseum zu 
M ii n c h e n. Ein scho- 
nes Exemplar, in- 
schriftlich von Georg 
1 "esst, Hafner in Kreu- 
Ben, der um 1600 lebte, 
gearbeitet, im Heu- 
beckschen Hause zu 
Niirnberg.1) Von 
groB er Pracht ein Ofen 
auf der Veste zu Ko- 
burg. Mehrereschone,

I. Heft. Taf. 6.

1) Abgeb. v. A. Ort- 
wein in seiner V. Renaiss.

Abb. 78 Ofen von H. H. Graf in Winterthur
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grtinglasierte Ofen, aber mit blau- 
ornamentierten Einsatzstticken auf 
weifiem Grunde, sieht man in der 
Trausnitz bei Landshut.1) Von 
der hbchsten Pracht der Form sind 
zuletzt die groBen schwarzglasierten 
Ofen in den vier Eckzimmern des 
Rathauses zu Augsburg2)(Abb.79). 
Hier ist indes alles, wie unsere Ab
bildung zeigt, schon mit den tippigen 
Formen des beginnenden Barockstils 
durchsetzt, wahrend das plastische 
Beiwerk die Architekturuberwuchert. 
Empfindlich beriihren die auf dem 
Bauch rutschenden Figuren, die ais 
FtiBe einen Ofen stiitzen. Auch sind 
im Aufbau die architektonischen 
Glieder zu sehr dem Steinbau nach- 
gebildef, wahrend die fruheren Ofen 
sich dadurch auszeichnen, daB sie 
die architektonische Form den Be- 
dingungen des Materials trefflich 
anzupassen verstehen.

Im iibrigen bleibt in der Mehr- 
zahl dieser Werke gesunder tek- 
tonischer Sinn und echt kiinstle- 
rische Behandlung lebendig. Schon 
die Abwechslung zwischen den streng 
baulichen Gliedern, dem vegetabi- 
lischen oder gemischten Ornament 
und den selbstandigen figiirlichen 
Szenen ist von groBem Reiz. Von 
der Behandlung des Ornaments mag 
ein Fries von einem Ofen des Ger- 
manischen Museums in Niirnberg 
(Abb. 80) eine Anschauung geben. 
Die figiirlichen Darstellungen um- 
fassen biblische und profane Ge
schichte, Mythologie und mit be- 
sonderer Vorliebe Allegorisches. Ge- 
stalten des romischen Altertums, 
deutsche Kaiserbilder, Apostel und 
andere Heilige, die Jahreszeiten, die 
Weltteile, die Sinne, die Elemente, 
aber auch mancherlei Szenen aus 
dem wirklichen Leben, auch erotischer 
Art, findet man an diesen Ofen; mit

!) Vgl. Ortweins Renaissance. 
Abt. Landshut.

2) Zwei davon abgebildet in den 
Areliit.Studien, lierausg. roia Arch.Yerein 
am Polytechn. in Stuttgart. Heft 9. BI. 4. Abb. 79 Ofen im Ratliause zu Augsburg
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einem Worte, alles was die Zeit irgend geistig bewegt. Selbst kleine Architektur- 
stiicke sind gelegentlich angebracht, wie die beigegebenen Proben von einem 
Ofen im Germanischen Museum zu Nurnberg beweisen. In Abb. 81 ist es ein 
kleiner Kuppelbau, die Lieblingsidee der Zeit, in den wir blicken. Er zeigt sich 
in den kriiftigen Formen ausgebildeter Renaissance durchgeftihrt. Uber die Ga
lerie, die den Raum abschliefit, beugt sich eine menschliche Gestalt und schaut 
einem Kinde zu, das von einem Leitriemen gehalten am Boden hockt. Auch 
die kleine Darstellung in Abb. 82 laBt uns einen Blick in einen stattlichen Re- 
naissanceraum tun, der mit einem kassettierten Tonnengewólbe bedeckt ist. 
Eine Galerie mit niedriger Balustradę umgibt auf drei Seiten den Raum und 
durch die Bogenstellung im Hintergrunde fallt der Blick auf eine Treppe, nach 
dem ObergeschoB.

Abb. 80 Kachel cines Niirnberger Ofens

Besonders vielseitig und lang andauernd haben die Alpenlander’) die Ofen- 
fabrikation gepflegt. Noch jetzt ist eine groBe Zahl von kunstreichen Ofen dort 
erhalten, namentlich sind es die nordostlichen Teile derSchweiz, kaum minder 
das benachbarte T i r o 1, die sich darin auszeichnen. Der Hauptsitz der Schweizer 
lndustrie war Win ter t hu r, wo die Familie P/hw und neben ihr die Erhart eine 
Anzahl geschickter Hafnermeister und Ofenmaler lieferte. Auch hier beginnen die 
Ofen mit einfarbiger Glasur, und zwar, wie es scheint, ausschlieBlich griiner. Solcher 
Art sind die beiden Ofen auf der Mórsburg bei Winterthur und der schone in 
dem Herrenhause zu Wiilflingen. Die Dekoration gestaltet sich reich, die 
Gliederungen sind elegant profiliert, die Pilaster und Friese mit Masken, Muschel- 
werk, Blumenranken und Arabesken geschmuckt. An dem Ofen zu Wiilflingen 
kommen barock phantastische Hermen dazu, und die Reliefbilder geben biblische 
Darstellungen und genrehafte Liebesszenen. Alles das bewegt sich noch in den 
Formen des 16. Jahrhunderts, obwohl der Ofen das Datum 1645 tragt; ein Be- 
weis, wie lange in der Schweiz die Traditionen der friiheren Renaissance fest- 
gehalten wurden. Hier ist der Aufbau meistens polygon, sechs- oder achteckig, 
das Gesamtverhaltnis schlank. In der Regel wird nun neben dem Ofen in der Ecke

1) In meiner Abhandlung iiber die alten Ofen der Schweiz, namentlich im Kanton Ziirich 
(in den Mitt. der Ant. Gesellsch. in Ziirieh, Bd. XV, Ileft 4, mit Abb., wieder abgedruckt in 
meinen kunsthist. Studien, Stuttgart 1869) habe ich Beitrage zu einer Geschichte der Ofen ge- 
geben. Dazu die im Kap. VI zitierten neueren Werke. Fiir Deutschland fehlt es leider noch an 
einer solchen Arbeit. 
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des Zimmers ein bequemer Sitz mit 
Rticken- und Armlehne ebenfalls aus 
glasierten Kacheln aufgebaut, zu dem 
man iiber mehrere Stufen hinaufsteigt; 
zuweilen findet sich auf beiden Seiten 
des Ofens ein doppelter Sitz. Diese 
Sessel, fiir die betagten Eltern bestimmt, 
gestalteten sich um so behaglicher, ais 
ihr Korper gleichfalls vom Ofen aus er- 
warmt wurde, oder gar eine selbstandige 
Heizung hatte. Die glasierten Fliesen, 
welche auch diese Sitze bedecken, setzen 
sich dann meistens an denWanden noch 
weiter fort.

Sehr bald tritt an Stelle des ein- 
farbig grunglasierten Ofens mit seiner 
ausschliefilich plastischen Durchbildung 
der vielfarbige mit iiberwiegend ge- 
maltem Schmucke. Anstatt der griinen 
Bleiglasur erhalten die jetzt grófier ge- 
wordenen Kacheln einen milchweifien

Abb. 81 Ofenkachel aus Niirnberg

Emailgrund, Ornamente wie ais Hinter-
grund fiir Bilder bestimmt. Ein leuchtendes, doch mildes Blau gewinnt die Uber- 
hand und bildet die Grundlage der Zeichnung. Daneben findet man in erster 
Linie Gelb oder Orange und Grim, weiter auch Violett und Schwarz. Die Farben 
werden diinn und leichtfliissig aufgetragen, die Behandlung hat einen flotten, 
kecken Zug. Der Eindruck dieser Werke ist reich und heiter, bei aller Pracht 
harmonisch und klar. Die Ofen behalten ihre volle Polychromie bis in die zweite 
Halfte des 17. Jahrhunderts; dann werden sie matter und vereinfachen die Farben- 
skala, bis im 18. Jahrhundert nur noch Blau auf weifiem Grunde zuriickbleibt. 
Zugunsten der Wirkung der Malerei wird mm die plastische Behandlung der 

Al>b. 82 Ofenkachel aus Niirnberg

Flachen ganz zuriickgedrangt, 
auch die architektonische Glie- 
derung auf das notwendigste be- 
schrankt, wobei wieder ein vor- 
treffliches Stilgefiihl die ein- 
fachen Meister dieser Werke lei- 
tet. Der bildliche Inhalt gewinnt 
an Fiille und Bedeutung. Zu den 
biblischen, mythologischen, alle- 
gorischen un d sittenbildlichenD ar- 
stellungen gesellen sich Szenen 
aus der Schweizer Geschichte, 
und das reiche Bildwerk wird 
durch redseligelnschriften in Ver- 
sen noch weiter ausgesponnen.

Ein Beispiel von dem Stil 
der Tiroler Werke von einem in 
Veltliurns befindlichen Ofen 
ist unter Abb. 83 beigefiigt. Wei
ter unten in Abb. 178 das pracht- 
vollste der uns bekanntgeworde-
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nen Werke, den Ofen des Alten Seidenhofes in Ziirich, mit doppeltem Sitz. 
Da mag man sich eine Vorstellung bilden von der gediegenen Pracht, zu der 
solch ein farbenreicher Ofen mit dem dunklen Ton der holzgetafelten Wandę und 
der reichgeschnitzten Decke, mit dem Farbenschimmer gemalter Wappen oder 
vaterlandischer Geschichten in den Glasfenstern zusammenwirkt. Der Ofen tragt 
die Jahreszahl 1620 und das Monogramm L. P., das wohl auf einen Pfau von 
Winterthur zu deuten ist. Zu den friiheren gehort ein zum Teil noch mit grtin- 
glasierten Kacheln ausgestatteter Ofen vom Jahre 1607 im SchloB Elgg bei 
Winterthur. Ein anderer ebendort ist 1668 von Hans Heinrich Graf ausgefiihrt, 
ebenfalls unter Verwendung alterer, griinglasierter Kacheln.

Einer der schonsten Ofen, durch besonders schwungvolle Ornamente und
kraftige Polychromie aus- 
gezeichnet, ist der im 
Haus zum Balusterbaum 
in Winterthur vom 
Jahre 1610. Hier herrscht 
namentlich ein echter 
Arabeskenstil der Zeich- 
nung, der mit feinent- 
wickelten Ranken, Blu- 
menundVogeln, mitMas- 
ken und aufgerolltem 
Rahmenwerk trefflich zu 
wirken weiB. Die Pas- 
sionsblumen in den Ran
ken am Sitz gehoren zum 
Schonsten, was irgendwo 
an Ofen vorkommt. Denn 
sehr bald drang in die 
Ofenmalerei eine natu- 
ralistische Behandlung, 
die dem Arabeskenstil ein 
Ende machte. Von feiner 
Durchfiihrungistein Ofen 
im Hause zum wilden 
Mann in Ziirich, der 
zum erstenmal die Hel- 
dentaten der. Schweizer 
Vorzeit in Bildern dar- 
stellt. Einen Ofen vom 
Jahre 1636 besitzt das 
Haus zum Lorbeerbaum 
inWinterthur. Ertragt 
das Monogramm D. P., 
welches auf Meister Da
niel Pfąu zu deuten sein 
wird. Zu den grofiten und 
prachtvollsten dieser Art 
gehoren die beiden, im Ge- 
meindehaus zu Nafels 
belindlichen, die um 164-6

Abb. 83 Ofen aus SchloB Yelthurns entstanden sind.
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Aber auch im iibrigen Deutschland, nicht nur an jenen beriihmten Haupt- 
statten, sondern ein wenig uberall, wo sich nur geeignetes Materiał vorfand, 
wurde die Ofenfabrikation gepflegt, so in Gleve, Jiilich, Luneburg u. a. a. O. meist 
in eigenartiger Weise. Davon gibt Abb. 84, das reizende Sitzungszimmer in Fitch- 
tings Hof zu Liibeck mit seinem Luneburger Ofen eine Idee.

Abb. 84 Sitzungszimmer in Fiielitings Hof zu Liibeck

Nicht in gleichem Umfange, doch immer mit ansehnlichem Erfolge wird 
nun auch die Glasmacherei betrieben; meist zur Herstellung von Trinkglasern 
und Bechern, die im Wetteifer mit metallenen und tbnernen Geschirren immer 
mehr in Gebrauch kommen. Von der Feinheit der venezianischen Glaser aus 
den Werkstatten von Murano sind die deutsehen freilich noch recht entfernt. 
Weder an Klarheit und GleichmaBigkeit des Materials, noch an Meisterschaft in 
der Behandlung desselben konnen sie mit jenen wetteifern. Die eleganten, 
o-raziosen Formen der ganz edlen venezianischen Glaser, die Fahigkeit, in der ge- 
wagtesten und zartesten Ausspinnung der Glasfaden die besonderen Eigenschaften 
des° Stoffes auf die auBerste Probe zu stellen, sind unerreicht geblieben. Man 
begniigte sich jedoch nicht damit, diese kostlichen Gerate auf dem Wege des 
Handels sich zu verschaffen, sondern man ahmte sie in zahlreichen Werkstatten 
oft recht geschickt nach; neuerdings sind so manche „venezianische“ Glaser ais 
deutsche oder bohmische erkannt. Was die deutsehen Kunstler aber eigenes schufen, 
schlug von vornherein einen entgegengesetzten Weg ein. Das Fabrikat ist derber, 
gleichsam volkstumlicher, die Masse erscheint mindestens etwas grunlich oder 
ganz griin, die Gesamtform ist schlicht, ohne feineren plastischen Reiz in der 
Bewegung des Umrisses; dagegen verleiht man dem GefaBe durch farbige Dar- 
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stellungen in kraftigen Schmelzfarben reichen Schmuck. Die iiberall vorwiegende 
Bestimmung der deutschen Glaser, wirklich zum Trinken zu dienen, bestimmt die 
einfache, vorwiegend gerade Form, insbesondere der Pafiglaser. Doch sind auch 
andere, wie die bekannte der „Romer11 (Abb. 85), sehr beliebt. Diese einfachen 
Glasgestalten wurden aber dafiir, wie bemerkt, auf das reichste bemalt, mit Adlern, 
Wappen, allerlei Gestalten, wie den deutschen Kurftirsten u. dgl. Haben die Male- 
reien auch selten hohere kiinstlerische Bedeutung, so ist ihnen dafiir eine kraft- 
volle und farbenprachtige, harmonische Gesamtwirkung eigen. Ihre Beliebtheit 
und Verbreitung war sehr groB (Abb. 85 u. 86). Auch mit dem Diamant geritzte 
Glaser sind nicht selten; spater biirgert sich das weiBe geschliffene Kristallglas 
ein: oft mit wahren Prachtleistungen.

Abb. 85 Deutsche Glaser

Die eigentliche Glasmalerei hat ihr Hauptfeld natiirlich in der Herstellung 
farbiger Fenster. DaB Hans Holbein einer der ersten war, der die Formen der 
Renaissance in solchen zur Anwendung brachte, haben wir schon gesehen. Unter 
Abb. 6 u. 7 teilten wir Entwiirfe von ihm zu gemalten Fenstern mit. Hervorragend sind 
die Glasfenster nach seinen Entwiirfen fiir St. Blasien (Abb. 87). Vor allem war 
es in der Folgę die Schweiz, die diesen Zweig der kiinstlerischen Technik wahrend 
des ganzen 16. Jahrhunderts, noch ins 17., selbst ins 18. hinaus, mit groBem Eifer 
pflegte. Aber auch in Siiddeutschland und am Rheine erlosch diese Kunst noch 
lange nicht; nicht minder bliihte sie in Norddeutschland, wenn auch in bescheidener 
Art, bis tief ins 18. Jahrhundert. Unter den Einfliissen der reformatorischen Be
wegung zog sich freilich diese schone Kunst fast ganz aus dem Dienste der 
Kirche zuriick: sie wurde fortan profan und schmiickte die Rathauser, die Schiitzen- 
sale, die Zunftstuben und die Wohnungen in Stadt und Land mit ihren heiteren 
Werken. Gewbhnlich ist es ein Wappen, das den Mittelpunkt bildet, aber man 
gibt dem Ganzen eine architektonische Umrahmung, zu der die reichen Formen 
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der Renaissance mit Pfeilern und Saulen, mit Ilermen, Atlanten und Karyatiden, 
mit figurlichen Friesen und allerlei plastischem Beiwerk sich trefflich eignen. 
Die Schweizer Scheiben vor allem zeigen die Art der gleichzeitigen Miniaturmalerei, 
die Lichter werden herausradiert, wie es die Glastechnik verlangt; die allerreichste 
Farbenpracht erstrebt, was die Erfindung jener Zeit, die verschiedensten Farben 
auf eine weiBe Scheibe aufmalen und einbrennen zu konnen, sowie die des aus- 
zuschleifenden Uberfangglases, erst in erwunschtem Mafie ermoglichte. Das Ein- 
setzen in der Masse gefarbter Glasstiicke wurde auf ganz grofie und wichtige 
Partien beschrankt.

Abb. 86 Emaillierte Glaser

Mit diesen Mitteln ermoglichte sich nun die allerreichste Komposition aut 
oben angedeuteter Grundlage eines mit Architektur, Figuren oder Ornament ein- 
gefafiten Mittelstucks, meist also eines Wappens. In Bogenzwickeln und Attiken, 
auf Postamenten und an andern passenden Stellen werden weitere kleine figurliclie 
Kompositionen hinzugefiigt. Der ganze Gesichtskreis der Zeit mit biblischen 
Historien, antiker Mythologie und Geschichte, Allegorie, Szenen des wirklichen 
Lebens, spiegelt sich in diesen Werken. In der Schweiz kommen selbst die vater- 
landische Geschichte und die teils sagenhaften Heldentaten der Yorzeit, wie auf
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den Ofen, auch auf den Glas- 
fenstern gern zutage. Der 
kleine Umfang dieser „Schei- 
ben“, die nur einen Teil des 
Fensters zu fiillen pflegen, 
drangte auf eine Feinheit der 
Behandlung, die geradezu ais 
Kabinettmalerei zu bezeich- 
nen ist. Es geniigt hier, auf 
einige wichtige, noch vorhan- 
dene Denkmaler zu verwei- 
sen.1) Im Anfang steht der 
schon erwahnte Zyklus im 
GroBratsaale des Rathauses zu 
Basel von 1519 und 1520. 
Sodann die groBartige Reihen- 
folgeimKreuzgangderKloster- 
kirche Wettingen, welche 
von 1520 bis 1623 reicht, also 
ein ganzes Jahrhundert der 
Entwicklung darstellt. Von 
1564 bis 1580 datieren die 
zum Teil sehr schonen Schei- 
ben im Schiitzenhause zu 
Basel. Ein Zyklus aus dem 
KlosterRathausen, 1592 — 1621 
entstanclen, befindet sich bei 
Herrn Kaufmann Meyer in St. 
Gall en. Zwei Reihenfolgen 
aus der besten Zeit besitzt die 
Stadt Stein am Rhein. Im 
Zunfthaus zum Kleeblatt sieht 
man vierzehn treffliche Schei- 
ben vom Jahre 1542; eine tragt 
das Datum 1607. Sie enthal- 
ten die Wappen der Schweizer- 
kantone in schoner Ausfuh- 
rung. AchtzehnScheiben,meh- 
rere von 1516 und 1517, die 
meisten von 1542 und 1543, 
eine von 1590 ebendort im 
Schiitzenhaus. Die fruhesten 
zeigen eine noch unklare Re
naissance in zum Teil unbe- 
hilflichen Formen, so daB man 

1) Vgl. Die alten Glasgemalde 
der Schweiz. Ziirich 1866. Mit Zn- 
satzcn abgedr. in Liibkes Kunst- 
liistor. Studien. Stuttgart 1869. 
Dazu: Die Glasgemiilde im Kloster 
Wettingen. Mitt. der Ant.Gesellscli. 
in Ziirich. Bd. XIV, Heft 5.
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auch hier auf das iiberall wiederkehrende Datum des ersten Eindringens der neuen 
Formen stbBt. Die Schweizer Museen besitzen eine groBe Menge der herrlichsten 
Arbeiten, insbesondere das Zuricher! Auch Schwaben erweist sich neuerdings 
ais eine Pflegestatte dieser Kunst, freilich stark in Anlehnung an die Schweizer 
Malereien. In Deutschland war die Sitte des Schmiickens der Glasfenster der
bffentlichen wie der Privatgebaude noch Jahrhunderte lang im Schwange. Die 
Fenster der Zunftstuben wie der Rathaussale, uberhaupt aller Reprasentations- 
raume waren mit gemalten Einzelscheiben oder auch mit groBen und reichen or- 
namentalen und heraldischen Kompositionen geschmuckt. Die Sitte erstreckte
sich bis in die Bauernhauser, 
zu gewissen Festen, Einzug, 
Hochzeit und dergleichen 
farbige Schmuckscheiben zu 
schenken, und so prangten 
einst gar manche Dielenfen- 
ster, z. B. der Liineburger 
oder der Osnabrticker Ge- 
gend, im reichsten Glanze 
solcher Geschenke. Grau in 
Grau mit Silbergelb herrscht 
allerdings seit dem 16. Jahr
hundert bei diesen Malereien 
vor. Ais Beispiel will ich nur 
die reizvollen Reste erwah- 
nen, die die Fenster des Dach- 
raumes des Rathauses zu 
Emden noch heute schmiik- 
ken, Uberbleibsel einer ein- 
stigen Groteskenmalerei, die 
im Stile der Floris sich iiber 
die ganzen Flachen breitete.

Im Kirchenbau tritt die 
Glasmalerei wahrend dieser 
Epoche unter dem Einflusse 
der Reformation immer mehr 
zuriick. Wo sie indes noch 
zur Verwendung kommt, 
nimmt sie ebenfalls bald die
Motive der Renaissance auf.
Anstatt in den en gen goti
schen Nischen mit spitzen Wimpergen und Fialen breiten sich die Figuren unter 
antikisierenden Baldachinen aus. Die ganze Pracht des neuen Stils entfaltet sich 
in der architektonischen Umrahmung der Gruppen. Die breitere Anlage des Rah- 
mens wurde schon durch die immer mehr hervortretende Tendenz nach grofieren 
figurlichen Kompositionen bedingt; doch muBte die kirchliche Glasmalerei auf 
diesem Wege in einen Wetteifer mit der Olmalerei gelangen, der ihr Stilgesetz 
schadigte und schlieBlich zerstorte. Was in den kleinen GroBenverhaItnissen der 
profanen Glasscheiben zulassig, ja zu einem neuen Mittel der Ausbildung geworden 
war, muBte bei kirchlichen Werken sich ais falsch erweisen. Eins der fruhesten 
Beispiele vom Auftreten der Renaissance in kirchlichen Glasbildern bietet das 
SchluBfenster des Ghors in der Oberen Pfarrkirche St. Marien zu Ingolstadt, 
eine treffliche Arbeit vom Jahre 1527, die Madonna von Engeln yerehrt, in reichem
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Renaissancerahmen. In der untern Abteilung knien die Herzóge Wilhelm und 
Ludwig von Bayern ais Stifter. Zu den schonsten und friihesten Denkmiilern 
dieser Art gehoren die mit der Jahreszahl 1530 bezeichneten Glasgemalde der 
Peterskirche zu Koln (Abb. 88). Die Ghorfenster sind vollig mit Heiligenlegenden 
ausgemalt, im Schiff enthalten die Fenster in der mittleren Abteilung Figuren 
von Heiligen, wahrend die Seitenfelder mit Gelbornamenten der edelsten Fruh- 
renaissance eingefaBt sind; dazu haben die kleinen Dreieckflachen zwischen den 
Butzenscheiben ein leuchtend farbiges Glas, so daB das Ganze eine herrliche 
Wirkung macht. Man wird nicht leicht fiir ahnliche Aufgaben in diesem Stil 
schonere Vorbilder finden. Abb. 86 gibt ein Beispiel von der freien Einfassung 
der Figuren. Uberhaupt hat gerade in der Kolner Gegend eine feine kirchliche 
Glasmalerei in der Zeit der frtihen Renaissance gebluht, dereń Arbeiten noch bis 
zum Schlusse des Jahrhunderts reichen. Allerdings iiberwiegt dabei die Grisaille 
mit starker Verwendung des Silbergelbs.

In der spateren Zeit, je mehr der Einflufi der strengeren Renaissance Italiens 
sich Bahn bricht, tritt die Glasmalerei mehr und mehr zuriick. Doch erscheint 
sie immer wieder einmal, wie in der Kapelle der Residenz zu Munchen, freilich 
in einem rein dekorativen Charakter. Ich gebe in Abb. 89 ein Beispiel von den 

in priłchtigen satten Farben auf hellem Grunde 
ausgefiihrten Ornamenten, in dereń Charakter 
die Zeit des beginnenden 17. Jahrhunderts sich 
trotz gewisser naturalistischer Elemente mit 
groBer Schonheit ausspricht.

Auch haben wir noch einen Blick auf die 
textilen Kiinste zu werfen, die in dieser 
Zeit im Wetteifer mit der gesamten kiinstle- 
rischen Bewegung Meisterschopfungen hervor- 
brachten. Flandern war es vor allem, wo die 
Wandteppich-Wirk erei sich auf ihren 
Gipfel erhob. Selbst die beriihmten Komposi- 
tionen Raffaels fiir die Sixtinische Kapelle des 
Vatikans wurden auf den Stiihlen zu Arras aus
gefuhrt. Diese Kunst suchte in der vollen 
Anwendung und reichsten Abstufung der far- 
bigen Wolle und Seide unter Herbeiziehen des 
Goldes die monumentale Malerei zu iiberbieten. 
Auch nordische, namentlich flandrische Meister 
wurden zahlreich mit Entwiirfen fiir solche Ar
beiten beauftragt. In allen Landem wetteiferten 
die vornehmen und besitzenden Stande in der 
Anwendung kostbarer Wirkereien, mit denen die 
Wandę bedeckt zu werden pflegten. Es hat sich 
im Laufe der fortschreitenden Untersuchungen 
denn gezeigt, daB die Hofe der Renaissance 
iiberall danach strebten, solche Teppichwirker- 
Werkstatten fiir sich selber einzurichten, und 
wenn sie auch rasch wieder verschwanden, so 
gab es doch einst zahlreiche deutsche Hautelisse- 
Wirkereien, von Mecklenburg bis nach Bayern 

hinein, dereń Reste in den alten Schlossern noch hie und da vorhanden sind. 
Eine reiche Auswahl namentlich im Nationalmuseum zu Munchen. Wie Tep- 
piche, Wandstoffe, Yorhange samt den fiir die Sitzbanke bestimmten Kissen den 
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Rliumen den Charakter weichen Behagens verliehen, zeigt die in Abb. 90 beige- 
fiigte Darstellung aus Hans Burgkmairs WeiBkunig. Obwohl solcher Luxus haupt- 
sachlich von Italien und Flandern, von Spanien und Frankreich ausging, wahrend 
man in Deutschland und der Schweiz an der Wand die Holztafelung bevorzugte, 
beginnt seit der Mitte des 16. Jahrhunderts auch hier die Anwendung der eigent- 
lichen Teppiche, insbesondere auch solcher aus dem Orient, sich einzuburgern.
Noch 1550 be
richtet Aloysius 
von Orelli1), daB 
er in Zurich nur 
in zwei Hausern 
Teppiche gese- 
hen, und auch 
diese seien aus 
Mailand gekom- 
men. Vieles der- 
art findet man 
auf den Gemal- 
den der Zeit, so 
den unter Abb. 91 

dargestellten 
Teppich auf ei
nem Bildnis von 
Georg Pencz im 
Museum zu Ber
lin. Ich erinnere 
auch an den 
schónen orienta- 
lischen Teppich 
auf Holbeins 

Darmstadter Ma
donna. Solche 
Vorbilder fanden 
ubrigens viele 
Nachahmung.

i) Aloysius von Orelli, ein biographisoher Yersuch von S. von O(relli), Zurich 1797.

Abb. 90 Holzsclmitt aus dem WeiBkunig von Hans BurgkmairDieSticke- 
r e i, im Mittel-
alter vorziiglich
in den Nonnenklostern getrieben, wird jetzt in steigendem MaBe fiir weltliche 
Zwecke verwendet. In Munchen z. B. wurde in der zweiten Halfte des 16. Jahr
hunderts die Teppichstickerei fiir den Hof durch eine Reihe von geschickten 
Kiinstlern geiibt, und aus der ersten Halfte des Jahrhunderts berichtet Neu- 
dorffer von dem Niirnberger Sticker Bernhard Mullner, daB er ein sehr ge- 
schickter Meister gewesen. AuBer Bilder-Teppichen stickte man namentlich 
Kissen und Polster fiir Stiihle und Bankę, denn eine Zeitlang herrschte noch 
die mittelalterliche Sitte einfacher Holzmobel, die man dann mit Kissen be- 
legte. Im weitern Verlaufe der Epoche kommen aber auch Polstermóbel auf, 
bei denen das hólzerne Gestell fiir den Sitz, die Riicken- und Armlehnen mit 
Polstern iiberzogen und mit reicher Stickerei bedeckt wurden. Prachtige Móbel 
dieser Art sieht man im SchloB zu Weikersheim. Bankpolster, Kissen und i)
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wohl im allgemeinen Deutschland in diesem

‘uii”—/. ■

Abb. 91 Teppich im Museum zu Berlin

Faulbett schildert Hans Sachs in seinem Gedicht iiber den Hausrat, unter den 
„bei dreihundert Stiicken, so ungefahrlich in ein jedes Haus gehoren“. Selbst 
das Bett wird oft mit prachtig gestickten Kissen und Polstern ausgestattet, ob- 

Luxus hinter Italien und Frankreich 
zuriickbleibt, und Michel de Mon- 
taigne den deutschen Betten kein 
besonderes Lob zu singen weiB.

Die verschiedenen Techniken 
der Stickerei haben in jener Zeit 
rege Forderung erfahren, von der 
WeiBstickerei mit ihren zarten 
Nadelarbeiten in Relief- und Platt- 
stich mit Durchbrechungen, bis zur 
Filet-Guipure und der reinen ge- 
nahten Spitze, welcher Kunstgat- 
tung sich die gekloppelte Spitze 
nahe anschlieBt. Unsere Museen 
geben von der Hohe dieser Kunst- 
gewerbezweige eine bedeutende 
Anschauung.

Dann die Buntstickerei, an- 
gefangen von dem Kreuzstich auf 
WeiB. Wer keńnt nicht die wunder- 
schonen Muster Hans Siehmachers 
fiir farbigen Kreuzstich, die zahl- 
reiche Nachfolger fanden!

Vorziiglich wendet man aber 
die Stickerei an den Gewandern 
an, in denen gerade Deutschland 
groBe Pracht entfaltet. Zahlreiche 
Beispiele dafiir sehen wir auf den 
Portrats der Zeit, aber auch die 
deutschen Kleinmeister sind nach 
dem Vorgange Diirers und Holbeins 

unermudlich tatig, Stickmuster fiir solche Zwecke zu erfinden. Wahrend aber in 
den Wandteppichen der Zeit durch den Wetteifer mit der Malerei das Prinzip 
einer naturalistischen Darstellung mit Abstufung von Schatten und Licht vor- 
herrscht, macht sich hier meist eine vollig stilgemaBe Flachendekoration geltend 
in Anlehnung an die prachtigen orientalischen Arbeiten, insbesondere auch die 
herrlichen Stoffe, die damals in Mengen nach dem Okzident gelangten. Auf diesem 
Wege war ja der Siiden, insbesondere Italien, vorangegangen. Ihre Muster zeigen 
meist Verschlingungen von breiteren Bandem und Streifen, in dereń Liicken 
sich feine Linien mit laubartigen Ausladungen schmiegen: unerschopflich in der 
Mannigfaltigkeit der Erfindung, unubertrefflich in edler und klarer Ausfullung des 
Raumes. Andere bestehen aus feinen Stricken, die vielfach verschlungen und 
verknotet, nach demselben Prinzip eine lebendig bewegte Flachendekoration bilden. 
Ich erinnere an die bekannten „Knoten" Diirers. Prachtgewander dieser Zeit im 
Nationalmuseum zu Munchen: der Mantel Herzog Wilhelms V., den er bei seiner 
Vermahlung mit Renata von Lothringen 1568 getragen: schwarzer Samt, besetzt 
mit doppelten gestickten Borten von schon stilisierten silbemen und goldenen 
Blumen, meist in Palmettenform. Etwas spater die Jagdtasche Kurfurst Maxi- 
milians I., von grtinem Samt, mit dicken Ranken in Gold und Silber, das Laub-
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werk ebenfalls schon stilisiert, noch nicht naturalistisch. Die Wirkung reicherer . 
Stoffe trat hiermit in Wettbewerb; die edleren davon wurden naturgemaB meist 
aus Italien, der Bezugscjuelle fiir Brokate, gepreBte Sammete und ahnliche Pracht- 

stoffe jeden-

Abb. 93 Bordiire an einem Buclieinband 
in der Kathausbibliothok zu Schwab.Hall

Abb. 92 Gewandsaum an einer Statuo 
in der Stiftskirche zu Stuttgart

Hin- 
getrie- 
wurde. 

schon

falls aus dem 
Stiden, aber 

auch dem 
Orient bezo- 
gen. Die deut
sche Wehe- 
kunst be- 

schrankte sich 
da auf die ein- 
facheren Ar- 
heiten. Die 
Portrats, ins- 
besondere die 
der Friilizeit, 
ja selbst die 

Grabmaler 
zeugen aber 
von dem ge- 

waltigen 
Luxus, der vor 
altem in den 
Gewandern in 
dieser 
sicht 
ben 
Einen
behandelten 

Gewandsaum 
eines Waffen- 
rocks von den 
Statuen wiirt- 
tembergischer 
Grafen in der 
Stiftskirche zu 
Stuttgart 
gibt Abb. 92, 

ebenfalls 
orientalische 
Stilisierung 

zeigend.
Noch gehort hierher die Arbeit in geprefitem und gepunztern Leder, 

die man allmahlich fiir allerlei Zwecke, fiir Stuhlbeztige wie Polsterbeziige und 
Wandbekleidungen in Aufnahme brachte. Diese orientalische Technik war von 
Italien, besonders von Venedig, aber auch von Spanien (Gorduan) nach Norden ge- 
wandert und btirgerte sich nach und nach in Deutschland ein. Auf farbigen Grund 
liebte man goldene Blumen, aber auch regelmafiige Bandmuster zu drucken, fiir 
die in dieser Epoche tiberwiegend eine architektonische Stilisierung und strenge 
Zeichnung ohne naturalistische Schattenwirkung beibehalten wurde. — Besonders
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reiche Verwendung fand die Lederarbeit bei den Biichereinbanden. Zur Zeit 
der Reformation iiberwog noch der Schweinslederband mit scharf und tief einge- 
prefiten Mustern, Bordtiren, Wappen, Portrats von Reformatoren oder anderen her- 
vorragenden Personlichkeiten; seit der Mitte des 16. Jahrhunderts kommt aber 
die orientalische Arabeskę auf, die in Eck- und Mittelstiicken meist mit Gold in 
weiBes, auch wohl in rotes oder braunes Leder gepreBt den Einbanden jener Zeit 
ein unvergleichlich prachtiges Geprage verleiht. Von dem feinen Geschmack dieser 
Ornamentik, von der glucklichen Verbindung mannigfach verschlungener Bander 
mit leichten, in geschwungenes Blattwerk auslaufenden Ranken gibt Abb. 94 und 
95 aus dem Germanischen Museum zu Niirnberg eine Anschauung, wahrend

der Charakter des 
Blattwerkes in beson
ders schon stilisier- 
ten Blumenranken an 
Abb. 93 aus der Rat- 
hausbibliothek zu 

Schwabisch Hall 
ersichtlich wird. An- 
derseits dringt aus 
Italien iiber Frank- 
reich eine neue, pracht- 
volle Art der Buch- 
einbande auch nach 
dem Norden: Blind- 
und Golddruck von 
geraden und geboge- 
nen Bandem in reichenAbb. 94 Buehdeckelprcssung Abb. 95 Buehdeckelprcssung

Schlingmustern mit 
eingepragtem Ornament dazwischen, vorwiegend auf braunem oder Schwarzem 
Kalbleder. Ofters sind diese Muster auch noch farbig „emailliert11, d. h. mit Lack- 
farben ausgemalt und mit reichen Wappenpriigungen geschmuckt. Besonders 
aus Sachsen besitzen wir da Arbeiten, die neben den edelsten franzosischen
Grolierbanden sehr wohl bestehen konnen.

So zeigt sich das Kleinste wie das GrbBte von derselben kiinstlerischen 
Stromung ergriffen.

Viertes Kapitel

Die Theoretiker

Mit Unrecht wurde man das Wesen der Renaissance zu treffen glauben, 
wenn man es ais ein bloBes Streben nach neuen Formen bezeichnete. Vielmehr 
geht das tiefere Ringen der Zeit darauf hinaus, die Kunst aus allzu handwerk- 
licher Ubung zu befreien und auf wissenschaftlichen Grund zu stellen. In Italien 
wurde diese wissenschaftliche Richtung dadurch auBerordentlich gefordert, daB 
kiinstlerisches Interesse alle Lebenskreise durchdrang, und die Gelehrten und Lite- 
raten sich schóngeistigen Untersuchungen mit Eifer hingaben. Dazu kam, daB 
die italienischen Kiinstler oft aus hóheren Lebenskreisen hervorgingen und iiber- 
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haupt an der literarischen Bildung ihrer Zeit teilnahmen. Manner wie Lionardo 
da Vinci und Leon Battista Alberti gehoren ebensosehr dem wissenschaftlichen 
wie dem kiinstlerischen Leben ihrer Nation an.

Das war in Deutschland anders. Der Kiinstler wurde hier allgemein noch 
ais Handwerker betrachtet und erhob sich in der Regel nicht iiber die Kreise 
des niederen biirgerlichen Lebens, aus denen er hervorgegangen war. Sagt doch 
Diirer in seinen Briefen an Pirckheimer !), es werde seinem beriihmten und hoch- 
geehrten Freunde eine Schande sein, „cum pultron de pentor“, wie er in seinem 
wunderharen Italienisch hinzufugt, zu verkehren. Und doch war gerade Diirer 
der Mann, welcher die ganze Hoheit und geistige Kraft seines Wesens daran- 
setzte, diese Schranken zu durchbrechen und durch unablassige Studien und Unter- 
suchungen die Kunst von der Unwissenheit zu erliisen und ihre Wissenschaft zu 
sicliern. Wie er iiberall ausschaut nach solchen, von denen er Belehrung zu er- 
halten hofft, haben wir wiederholt gesehen. Den Vitruv muB er zeitig zu Gesicht 
bekommen haben, denn wir wissen aus seinen eigenen Mitteilungen, wie er darin 
gelesen und seine ersten Vorstellungen von den Verhiiltnissen des menschlichen 
Korpers aus ihm geschopft hat.1 2) Eine lateinische Ausgabe des Euklid besaB er 
ebenfalls; sie befindet sich gegenwartig in der Bibliothek zu Wolfenbiittel. Die 
Resultate seines Nachdenkens und die Erfahrungen seines gesamten Lebens be- 
absichtigte der Meister in einem umfassenden theoretischen Werke niederzulegen, 
von dem nur ein Teil zur Ausfiihrung gelangt ist: die „Unterweisung der Mes- 
sung mit Zirkel und Richtscheit“ und die „Vier Biicher von menschlicher Pro- 
portion“. Dazu kommt noch sein Werk iiber den Festungsbau, das ebenfalls 
von seinen vielseitigen Studien zeugt, fiir unsere Betrachtung jedoch von unter- 
geordnetem Werte ist. Wie gewissenhaft er die Vorbereitungen zu diesen groBen 
Arbeiten betrieb, sieht man nicht bloB aus der Masse von Handzeichnungen und 
Entwiirfen, hauptsachlich in der Bibliothek zu Dresden und im British Museum, 
sondern auch aus den zahlreichen handschriftlichen Verbesserungen zu den ver- 
schiedenen Abschnitten dieser Werke. Diirers Kunstanschauung wird, so groBe 
Achtung vor der Antike und den italienischen Meistern er auch hat, vorwiegend 
bedingt durch die reichen Erfahrungen seines eigenen Lebens und Schaffens. 
Die feinste und liebevollste Beobachtung der Natur verbindet sich bei ihm mit 
einem griiblerischen Tiefsinn, der auf den Grund der Erscheinungen zu dringen 
sucht. Da wir der gelehrten Arbeit A. von Zahns3) so gut wie erschopfende 
Aufschliisse iiber des Meisters Kunstlehre verdanken, so geniigt es hier, das fiir 
den vorliegenden Zweck Erforderliche kurz herauszuheben.

1) Diirers Reliąuien von Campe. S. 29.
2) A. v. Zahns Aufsatz im I. Band der Jahrbucher fur Kunstwissenschaft S. 14.
3) Diirers Kunstlehre und sein Verhaltnis zur Renaissance von Dr. A. v. Zahn. Leipzig 1866.
4) Proportion (Niirnberg 1528) III. B. T. Illb.

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland 1 3. Aufl.

Die tiefste Ehrfurcht vor der Natur ist es vor allem, wodurch Diirers An- 
schauung sich ais ein Ergebnis der neuen Zeit bewahrt. Wie er dariiber oft ge- 
klagt, daB er in jungen Jahren dem Bunten und Phantastischen iiber Gebiihr 
nachgegangen sei und erst spat die Erkenntnis von der einfachen Wahrheit und 
Schonheit der Natur gewonnen habe, erfuhren wir schon durch eine Mitteilung 
Melanchthons. Die Natur gilt ihm bei reiferer Erkenntnis ais das hbchste Vor- 
bild. „Denn“, sagt er einmal in seinem Proportionswerk, „wahrhaftig steckt die 
Kunst in der Natur; wer sie heraus kann reiBen, der hat sie. — — Aber je ge- 
nauer dein Werk dem Leben gemiiB ist in seiner Gestalt, desto besser erscheint 
dein Werk, und dies ist wahr, darum nimm dir nimmermehr vor, daB du etwas 
besser mógest oder wollest machen, ais es Gott seiner erschaffenen Natur zu 
wirken Kraft gegeben hat, denn dein Vermbgen ist kraftlos gegen Gottes Schafifen“.4) 

9
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Es ist also ein tief religióses Gefiihl, das ihn zur Bewunderung der Natur ais 
eines Gbttlichen hintreibt. Er fahrt dann fort: „Daraus ist beschlossen, daB 
kein Mensch aus eigenen Sinnen nimmermehr kein schoneres Bildnis machen 
kann (ais die Natur), es sei denn, daB er durch viel Nachbilden sein Gemtit voll- 
gefafit babę, das ist dann nicht mehr Eigenes genannt, sondern iiberkommene 
und gelernte Kunst geworden, die sich besamet, erwachst und ihres Geschleehtes 
Frucht bringt. Daraus wird der versammelte heimliche Schatz des 
Herzens offenbar durch das Werk und die neue Kreatur, die einer in seinem 
Herzen schafft in der Gestalt eines Dinges.11 Schoner und hbher ist nie von dem 
Schaffen des Kiinstlers geredet worden, treffender nie die aus der Fiille der Er- 
scheinungen gewonnene Gestaltenwelt des Kiinstlers wie hier ais „heimlicher Schatz 
des Herzens11 bezeichnet worden. So sagt er auch an einer andern Stelle:’) „ein 
guter Maler ist inwendig voller Figur11; aber wiederholt betont er auch, daB „der 
Verstand des Menschen kann selten fassen das Schóne in Kreaturen recht nacli- 
zubilden, und wir in den sichtbaren Kreaturen doch eine solche iibermafiige 
Schbnheit finden, also daB solche unserer keiner kann vollkommen in sein Werk 
bringen11. Weiter ist ihm aber auch nicht entgangen, wie schwer es sei, das 
wahre Schóne aus den mannigfaltigen Erscheinungen der Natur zu erkennen, 
wie schwankend der Geschmack und das Urteil der Menschen sei, und in der 
an Pirckheimer gerichteten Vorrede zur Unterweisung beklagt er, daB man bisher 
in deutschen Landen nur nach hergebrachter Handwerkstibung, oder um mit 
Diirers eigenen Worten zu reden, „aus einem taglichen Brauch11 die Kunst der 
Malerei gelehrt habe, so daB er also mit aller Scharfe an die Stelle des zu- 
falligen Schaffens das Arbeiten nach festen wissenschaftlichen Griinden setzen 
will. Mit einer Kraft, die an ein beriihmtes Wort Lessings erinnert, spricht er 
sodann seinen Durst nach Wahrheit in den schónen Worten aus:2) „Ich weiB, 
daB die Begierde der Menschen mag aller zeitlichen Dinge durch UberfluB also 
sehr gesattigt werden, daB man dessen verdrossen wird, allein ausgenommen 
viel zu wissen, dessen wird niemand ganz verdrossen, denn es ist uns von Natur 
eingegossen, daB wir gern viel wiiBten, dadurch zu erkennen eine rechte Wahr
heit aller Dinge.11

Diesen tieferen Grund glaubt er nun in der Geometrie zu erkennen, und 
gibt deshalb seine Unterweisungen mit steter Rucksicht auf GroBen- und Zahlen- 
verhaltnisse, indem er auf rechte Proportion und rechtes MaB dringt. Hier ist 
es fiir uns von besonderem Wert, seine Auffassung der Architektur, wie sie im 
dritten Buch der Unterweisung hervortritt, ins Auge zu fassen. Diirer steht in 
diesen Dingen ebenso geteilt da wie alle seine nordischen Zeitgenossen: einerseits 
fuBt er auf den iiberall noch in Kraft befindlichen Uberlieferungen des Mittelalters, 
anderseits sucht er sich an Vitruv anzulehnen, dessen Verstandnis freilich durch 
die Anschauung der Zeit selbst wesentlich bedingt wurde. Ais Beispiele gibt er 
ebensowohl antikisierende Saulen, wie spatgotische Pfeiler und Gewólbe. So 
bringt er fiir die, welche „groBe Liebe haben zu seltsamen Reihungen in den 
Gewolben zu schlieBen, von Wohlstands wegen11, einmal ein kompliziertes Netz- 
gewblbe, eine Form, an welcher die deutschen Baumeister noch bis ins 17. Jahr
hundert mit Vorliebe festhielten, wie z. B. die Kirche in Freudenstadt beweist. 
iiberall geht er beim AufriB seiner Figuren auf geometrischen Grund zuriick. 
Merkwiirdig ist dabei die Stelle, in der er unsern echt deutschen Hang zu 
individueller, ja eigenwilliger Selbstandigkeit betont, indem er sagt:3) „So ich 
aber jetzt vornehme, eine Saule oder zwei lehren zu machen fiir die jungen Ge-

1) Nftrnberger Vorreden. — Fragment im Arcli. fiir die Z.-K. 1858. S. 24.
-) Niirnberger Vorreden-Fragment.
3) Unterweisung B. III. Cr. Illb.
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sellen sich darin zu iiben, so bedenke ich der Deutschen Gemiit, denn gewohnlich 
alle die etwas Neues bauen wollen, wollten auch gern eine neue Fatzon dazu 
haben, die zuvor nie gesehen ware.“ In der Aufzeichnung dieser Saule treibt 
er das Zuruckfuhren auf geometrische Grundlinien bis zum auBersten und glaubt 
damit offenbar etwas Unubertreffliches geleistet zu haben. Den Hang zu will- 
kurlicher Freiheit der Erfindung erkennt man auch an den von ihm gegebenen 
Kapitellen, denn obwohl er dabei die Antike im Auge hat, mischt er die einzelnen 
Ornamente in ungebundenster Weise und fordert auf, „etwas von schbnen Dingen 
ais von Laubwerk, Tierhauptern, Vogeln und allerlei Dingen, die nach dem Gemiit 
derer sind, die solches arbeiten11, daran anzubringen. Auch solle jeder streben, 
etwas Weiteres und Fremdes zu finden, denn wenn auch der hochberiihmte 
Vitruvius und andere gesucht und gute Dinge gefunden hiitten, so sei damit 
nicht aufgehoben, daB nichts anderes, das auch gut sei, mogę gefunden werden11. 
Es bedurfte in der Tat einer solchen Mahnung nicht, da die Neigung zu Ver- 
anderungen und Willkiirlichkeiten im hochsten MaBe unter den damaligen deutschen 
Kunstlern verbreitet war.

Eigentiimlich genug sind die Entwurfe zu drei Gedachtnissaulen, bei denen 
es sich um eine gewonnene Schlacht, einen Sieg iiber aufstandische Bauern und 
den Tod eines Trunkenboldes handelt. Hier zeigt sich uberall, wie vóllig der 
groBe Meister auBerstande ist, sich aus den Banden des Naturalismus zu befreien 
und zu den architektonischen Grundsatzen der Renaissance durchzudringen. Am 
meisten davon finden wir noch in dem ersten dieser Denkmaler, obwohl er die Saule 
hier aus einem aufgerichteten Geschiitzrohr bestehen lafit und auf die Ecken des 
Postaments Pulvertonnen und Geschiitzkugeln stellt. Das AuBerste in diesem 
seltsamen Naturalismus leistet er jedoch in dem Denkmale eines Sieges iiber die 
aufriihrerischen Bauern. Die sehr gut gezeichneten Gruppen gefesselten Viehes, 
auf der untersten Stufe der Basis, „Kiihe, Schafe, Schweine und allerlei11 kann 
man sich noch gefallen lassen. Aber auf die Ecken des Unterteils rat er Korbę 
mit Kasę, Butter, Eiern, Zwiebeln und Krautern, „oder was dir einfallt11 zu stellen. 
Auf diesen Unterbau setzt er allen Ernstes einen Haferkasten und stiirzt dariiber 
einen Kessel, darauf stellt er einen Kasenapf, der mit einem starken Teller zu- 
gedeckt wird. Auf den Teller dann ein ButterfaB, auf dieses wieder einen Milcli- 
krug. Dieser tragt eine Korngarbe, in die Schaufeln, Hauen, Hacken, Mist- 
gabeln, Dreschflegel und „dergleichen11 eingebunden sind. Dariiber folgt ein 
Hiihnerkorb und auf diesen ein Schmalzhafen, darauf sitzt ein trauernder Bauer, 
den Riicken mit einem Schwert durchstochen. Seltsam genug nimmt siclTs aus, 
mit welchem Ernst der Meister dabei die Verhaltnisse von Kasenapfen, Butter- 
fassern und dergleichen feststellt. Auch das Grabdenkmal eines Trunkenbolds 
erscheint nicht minder wunderlich, denn auf das Postament stellt er eine Bier- 
tonne, unter einem Brettspiel, darauf eine Schiissel, iiber die eine zweite gestiirzt 
ist, mit der Angabe: „darin wird Fresserei sein11. Auf den Boden der oberen 
Schiissel stellt er „einen weiten niedertriichtigen Bierkrug, mit zwei Handhaben11, 
deckt ihn mit einem Teller zu und stiitzt darauf ein hohes, umgekehrtes Bierglas; 
endlich bildet ein Korb mit Brot, Kasę und Butter den Abschlufi dieses wunder- 
baren Denkmals. Der hohe Aussichtsturm, den er ferner zeigt, besitzt weder 
architekt.onische Gliederung noch besondere Verhaltnisse und ist offenbar aus einer 
Erinnerung an den Markusturm zu Venedig hervorgegangen, nur daB er eine 
parabolische Kuppel ais Bekrbnung tragt. Wie Diirer die geometrischen Ver- 
haltnisse uberall nachzuweisen und anzuwenden bemiiht war, sieht man zuletzt 
auf den folgenden Blattern, wo er die Buchstaben, namentlich die Majuskeln des 
lateinischen und die Minuskeln des deutschen Alphabets nach Zahlenverhaltnissen 
aus geometrischen Figuren und Zirkelschlagen zu konstruieren sucht.
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Die tibrigen Teile von Diirers Kunstlehre sind hier nicht weiter zu ver- 
folgen; dagegen ist es fur unsern Zweck von Wert, zu untersuchen, welchen 
Gang die Kunsttheorie in Deutschland nach Diirers Tode genommen hat. Schon 
in der Perspektive, welche der fiirstlich Simmernsche Sekretar Hieronymus Rodler 
1531 unter dem Titel „Ein schon niitzlich Biichlin und Underweisung der Kunst 
des Messens" herausgab, ist die Riicksicht auf architektonisches Schaffen und 
die Verwendung von Renaissanceformen iiberwiegend. In der Vorrede erklart 
er seine Absicht, an Stelle der schwer verstandlichen Diirerschen Biicher, welche 
nur „fiir die, so eines groBen Verstands, vielleicht dienlich“, eine verstandlichere 
Darstellung „schlechter und begreiflicher‘: darzubieten. In der Tat geht er ein- 
fach praktisch zu Werke und bringt eine Reihe von Beispielen, um an ihnen die 
perspektivische Erscheinung und Darstellung nachzuweisen. So im vierten Kapitel 
eine Halle mit vorgesetzten korinthisierenden Saulen, worauf er dann die per- 
spektivische Zeichnung der Saulen und Fenster, der Gebalkdecke und des FuB- 
bodens, letzteren mit rautenformigen und runden Friesen behandelt. Weiter geht 
er zu den Einzelheiten, den Gesimsen, SaulenfiiBen und dergleichen uber, und 
bringt dann im neunten Kapitel die vollstandige Darstellung eines Wohnzimmers 
mit Tisch und Bank, Ofen, „Tresur11 usw. Sind hierin die Elemente mittel- 
alterlicher Kunst noch iiberwiegend, so zeigt die nachste Darstellung an schlanken 
Saulen des Betthimmels die Formen der Renaissance. Auch in den folgen- 
den StraBenprospekten mischen sich gotische Elemente mit antikisierendem Detail. 
Von sehr unbestimmter Renaissance sind die Saulen auf der prachtigen Kirchen- 
halle im zehnten Kapitel, wo Saulenreihen mit antikem Gebalk, aber mit frei 
phantastischem Laubwerk sich vor den Wanden hinziehen, die Uberdeckung der 
Halle aus rundbogigen, aber gotisch profilierten Kreuzgewólben auf Konsolen mit 
antikem Profil besteht. Eine vollausgebildete Renaissance zeigt sich in der folgen- 
den zweischiffigen Halle mit doppelten Kreuzgewólben, die keine mittelalterlichen 
Rippen mehr haben, sondern mit ihren Kanten auf breitvorspringenden Gesimsen 
aufsetzen. In der Mitte ruhen die Gewolbe auf schlanken Saulen; ihnen hat der 
Zeichner kein Postament gegeben, um den Raum nicht unnotig einzuengen. Da
gegen sind an beiden Wanden kurze Saulen auf stark vorspringenden Untersatzen 
angebracht, freilich noch weniger ais die Mittelsaulen einer strengen Renaissance 
entsprechend. Denn die geschweiften Schafte kommen aus groBen Blatterhtilsen 
hervor, so der ganzen Form etwas Pflanzenhaftes gebend; ebenso bestehen ihre 
Kapitelle aus ahnlichen umgebogenen Blattern, in welche der Schaft ohne weiteres 
verlauft. So wenig alle diese Formen mit der Antike etwas zu tun haben, so 
gewiB mussen wir sie im Sinne der alten Meister ais Renaissance ansehen. Die- 
selbe noch ziemlich unklare Auffassung begegnet uns auf den folgenden Blattern: 
so auf der Zeichnung mit dem Altarerker, eingefaBt von schlanken Pilastern mit 
dunklen Flachornamenten auf dem vertieften Grunde; auf der AuBenansicht eines 
Schlosses, dessen Seitenflugel in zwei Geschossen wieder mit aufierst phantasti- 
schen Saulen gegliedert ist, usw. Uberall sieht man eine steigende Lust zur An
wendung von Renaissanceformen, die aber gleichwohl von einer wirklichen Kennt- 
nis der Renaisance noch weit entfernt sind.

Wahrend man so auf dem abgelegenen Hunsrtick ganz von ungefahr im 
unklaren tappte, gab nicht lange darauf in Niirnberg der StraBburger Arzt W alt er 
Ryff unter dem lateinischen Namen D. Gualtherus Rivius seine umfang- 
reichen Werke heraus, 1547 das Buch: „Der furnembsten notwendigsten der ganzen 
Architektur angehorigen mathematischen und mechanischen Kiinsten eygentlicher 
Bericht11 und 1548 den „Vitruvius teutsch11. Ersteres erlebte bereits 1558 eine 
zweite Auflage, letzterer wurde 1575 und 1614 in Basel von neuem gedruckt.1)

1) Vom Vitruv liegen mir diese drei Ausgaben vor; von der Perspektive nur die erste. 
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Ein ganz selbstandiges Verdienst ist diesen Arbeiten des fleifiigen Arztes und 
Mathematikers, die er „in muBigen Zeiten zu sonderlicher Ergetzung und Re- 
creation“ verfaBte, allerdings nicht zuzusprechen. Seinen Vitruv iibersetzt er 
nach der 1521 zu Como erschienenen italienischen Ausgabe und dem Kommentar 
des Bramanteschulers Cesariano, den er auch in der Vorrede nennt; in seiner 
Perspektive bearbeitet er ebenfalls italienische Vorganger, besonders Leon Battista 
Alberti, selbst seine Holzschnitte sind Nachbildungen nach solchen bei Cesariano 
und in des Polifilo Hypnerotomachia. Doch darf man keineswegs an sklavisclie 
Kopien denken. Eine Vergleichung mit jenen Vorgangern beweist fur die Holz
schnitte eine ziemlich freie und in den meisten Fallen verbesserte Nachbildung 
der Originale. Aus Polifilo1) sind nur einige nebensachliche, unbedeutende Illustra- 
tionen entlehnt: die vier kleinen Vignetten bei Rivius BI. VlIIb und IXa (Polif. P4 
und Q4), das Bildchen mit dem romischen Opfer BI. CLVlIIa (Polif. Q4) und die 
Darstellungen kiinstlich geformter Zierbaume BI. GCXXXIIa (Polif. T. 3, 5, 6).

i) Ich habe die Ausgabe von 1499 vor mir.

Um so weiter gehen die Entlehnungen aus Cesarianos Vitruv von 1521. 
Rivius ist im wesentlichen seinem Vorganger tiberall gefolgt. Wenige von den 
Abbildungen der italienischen Ausgabe hat er verschmaht; dagegen sind manche 
neue Figuren hinzugekommen. Im ganzen zahle ich 61 neue, 110 aus Cesariano 
entnommene Illustrationen. Aber auch die letzteren sind wie gesagt nicht schlecht- 
hin kopiert; sie zeigen Anderungen, die zugleich Verbesserungen sind; zwar nicht 
in sachlicher, wohl aber in formaler Hinsicht. Durchweg steht namlich der Holz- 
schnitt bei Rivius auf einer hbheren Stufe der Ausbildung. Bei Cesariano ahmt 
er die Unvollkommenheiten des fruhen italienischen Metallscbnittes nach: be
sonders die fur den Ilolzschnitt allzu dichten, monotonen, meist etwas starren 
Strichlagen. Dazu kommen schwarz gelassene Griinde, in der Regel Unklarheit 
in die Darstellung bringend. Dagegen ist der Holzschnitt bei Rivius meisterhaft 
in der Technik, tiberall klar und durchsichtig, dabei mit Schatten und Licht 
volle Modellierung der Gestalten gewahrend. Aber auch die Zeichnung ist bei 
Rivius eleganter, vollendeter, wie man nicht bloB da sieht, wo Figiirliches vor- 
kommt, sondern auch in allem rein Ornamentalen. So sind z. B. die mehrfach 
dargestellten Kapitelle weit schoner in der Form und feiner in den Ornamenten 
ais bei Cesariano. Die freien figiirlichen Kompositionen, wie das goldene Zeitalter 
und die Bauversuche der ersten Menschen, stehen bei Rivius in jeder Hinsicht 
iiber dem italienischen Vorbilde, das hier ubrigens vbllig verlassen ist. Die 
eigentlich architektonischen Vorlagen sind mit grbBter Treue nachgebildet, aber 
in den Darstellungsmitteln freier und reicher; dagegen weichen solche Illustra- 
tionen, in denen der Phantasie mehr Spielraum gegeben ist, oft in charakte- 
ristischer Weise von dem Vorbilde ab, und zwar so, daB man die inzwischen 
fortgeschrittene architektonische Anschauung herausfuhlt. Ilbchst bezeichnend in 
dieser Hinsicht ist die Abbildung der Stadt HalikarnaB mit dem Mausoleum. Hier 
ist in der italienischen Ausgabe ein kleiner polygoner Tempel im Vordergrunde 
angebracht, an dessen Stelle bei Rivius aber ein Rundbau nach dem Muster von 
Bramantes Tempietto gesetzt ist.

Der Sachverhalt wurde in dem Augenblick verstandlich, wo Reimers auf 
zweien der Holzschnitte das Monogramm des Kiinstlers auffand, der Rivius die 
Holzschnitte lieferte: die Buchstaben P. F. — Der groBe Niirnberger Kiinstler 
Peter Flettner hat unter mehr oder minder freier Benutzung des Cesariani dem 
StraBburger Theoretiker die Zeichnungen zu seiner Vitruvausgabe wie zu seinen 
anderen theoretischen Werken gefertigt und selber in Holz geschnitten. So erklart 
sich ihre hervorragende Yortrefflichkeit, die in mehr ais einem Drittel vóllig neuer i) 
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Darstellungen ganz besonders deutlich und vbllig selbstandig hervortritt. Das 
Buch erschien ja in Nurnberg.

GroBere Abhangigkeit herrscht im Test, nur daB auch hier Rivius bei 
aller Weitschweifigkeit doch im Vergleich zu seinem Vorganger kurz und bundig 
erscheint, der einen unglaublichen Ballast der unntitzesten Gelehrsamkeit auskramt. 
Dagegen zeigt sich Rivius viel praktischer, wahlt iiberall nach den Bedtirfnissen 
seines besonderen Publikums aus und weiB sich der Fassungsgabe des Laien 
anzubequemen. Wie gering man auch das selbstandige Verdienst dieser Arbeiten 
bewerten mag, dennoch miissen sie eine bedeutende Wirkung ausgeiibt haben. 
denn mit ihnen entsteht in Deutschland iiberhaupt erst eine Art wirklichen t er- 
haltnisses zu der Antike und damit zur Renaissance. Zum erstenmal tritt hiei 
an den deutschen Architekten, der bis dahin ein schlichter mittelalterlicher Stein- 
metz gewesen war, dieForderung einer allgemeineren Bildung heran. Der Baumeister 
soli einen Eifer entwickeln „aus embsiger Miihe, gleichwie die hefftigen Bulen von 
solchen Gedanken weder Rast noch Ruhe haben11.1) Der Architekt miisse, so heifit es 
in dem aus Wiirzburg vom 16. Februar 1548 datierten Vorwort, Latein, auch wohl 
Griechisch, womoglich dann andere neuere Sprachen lernen2), „dieweil in keiner 
barbarisclien frembden Sprachen bisher weniger guter Schrift und Biicher denn 
in der teutschen Sprach von neu erfundenen Kiinsten ausgangen sindt, ausge- 
nommen des weit beruhmpten kiinstlichen Albrecht Diirers Biicher". Wie damals 
schon Diirers Ruhm verbreitet war, ersehen wir aus einer andern Stelle, wo von 
Apelles die Rede ist, und der Verfasser fortfahrt:3) „Aber was bediirfen wir dieser 
Zeit die Bestetigung der Exempel mit der Kunst des Apelles, dieweil wir einen 
solchen trefflichen kiinstlichen Maler auch in Teutschland bei unserer Zeit gehabt, 
der on Zweiffel ais ich gentzlichen getrau dem Apelle in der Kunst uberlegen, 
dann welcher kunstreich Maler in dieser Zeit verwundert sich nicht hoch und 
grbBlichen der Kunst Albrecht Diirers? in allen Landen und auch von fremder 
Nation in sonderheit hoch beriimbt, ais dem der Preis der gantzen Kunst on alle 
Hindernus gegeben wird.ct Sodann tolgt die charakteristisch deutsche Anschauung, 
daB Diirer dem Apelles weit uberlegen gewesen sei, weil dieser „zu seiner kunst 
ein behiilff der farben haben miissen, welche aber der Diirer, wiewohl er des 
Malens und verteilung oder anlegen der farben eben alsowohl bericht gewesen, 
doch in seinen kunststucken nit bedorfft, dann er allein mit schwartzen Linien 
und strichlein alles das, so im furkommen, on allen behilff der farben dermaBen 
lebhafft und kiinstlichen gerifien vnd gestochen fiir augen gestelt, das solches 
also kiinstlicher vnd wo man es mit farben zieren wolt, gantz und gar versudlen 
vnd verderben wurd“. Uberhaupt zeigt unser Autor ein warmes Herz fiir die 
vaterlandische Kunst, wie er denn wiederholt beklagt4), daB „nit allein dieser 
zeit treffliche kiinstner nit allein kein gebuhrliche ehr erlangen, sondern etwa 
ihr taglich brot nit darbey haben mogen, das den Teutschen Fiirsten kein geringe 
schandt11. Auch bei diesem AnlaB flieBt er wieder vom Preis Albrecht Diirers 
iiber. Und wo er von antiken Wandgemalden spricht, verfehlt er nie zu be- 
merken:5) „Solche alte gewohnheit sollte auch billig von den Fiirsten und Herren 
noch dieser zeit gehalten werden, furnehmlichen in den schonen gewaltigen 
Palasten und Fiirstenhofen, darmit etwan irer groBer sieg tapfferheit und mann- 
lichkeit anzuzeigen und fiirzubilden der jugent, auch fiirnemlichen irer nach- 
kommen zu augenscheinlichem exempel und starker anreitzung.11

]) Vitruvius 1548. BI. XXX b.
2) ib. BI. VIII a.
8) Vitrivius 1548. BI. XXI b.
4) ib. BI. XCIVb.
5) ib. BI. XIIIb.
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Im iibrigen ist die Auffassung unseres Autors durch die seiner italienischen 
Vorganger beherrscht, und seine Schriften bezeichnen offenbar den Moment, wo 
die italienische Behandlung der antiken Formen in Deutschland eindringt. Von 
Sympathie fiir die Kunst des Mittelalters ist wenig mehr zu spiiren. Eine Aus- 
nahme macht er nur mit dem Dom zu Mailand, von dem er (nach Cesariano) 
GrundriB, AufriB, Durchschnitt und Details in Abbildung mitteilt. Auch weiB 
er, daB der Bau von Deutschen ausgefuhrt worden (XXVIIb). Doch tadelt er 
an einer andern Stelle (XLVIa), daB dort „aus irrthumb von unverstandenen 
baumeistern ein recht achteketer Thurn auff ein gefiert Gewelb verordnet worden 
sei11. An der Gertosa von Pavia rtigt er (XGIXa) den Mangel von Proportion 
und Symmetrie. Alles dies freilich nach seinem Vorganger. Dagegen ruhmt er 
selbstandig die Wendeltreppe im Munster zu StraBburg (CCLXVIa), und am Unter- 
bau eines antiken Tempels bringt er (nach Cesariano) ohne Bedenken spitzbogige 
Óffnungen (CXVa). Diese wenigen Ausnahmen lassen jedoch seine Begeisterung 
fur die Antike und fiir die groBen italienischen Meister um so heller hervortreten. 
Was zunachst die architektonischen Einzelheiten betrifft, so sind sie korrekt nach 
dem Muster der Italiener wiedergegeben. Bezeichnend sind hier namentlich die 
korinthischen Kapitelle, die er in groBer Mannigfaltigkeit nach den freieren Formen 
der italienischen Renaissance (und zwar zum Teil schoner ais Cesariano) darstellt. 
Auch eine Anzahl antikisierender GefaBe in sehr eleganten Formen bringt er bei, 
diese iibrigens ganz unabhangig von seinem Vorbilde. Er rat sodann (XXXIb), die 
Ordnungen nicht zu vermischen, obwohl solches auch bei den Alten zuweilen 
geschehen sei, wie z. B. am Marcellustheater, „wo in die dorischen Kornizen 
ionische Denticuli gesetzt seien“. Doch spukt auch bei ihm die Neuerungssucht 
der Zeit in mancherlei Vorschlagen (XVIIb) zu „Verenderung der Bossen, so ein 
yerstandiger Baumeister weiter nach seinem Gefallen in mancherlei Werk bringen 
mogę11. Hier gibt er dann viel Phantastisches und einzelne schon recht barocke 
Dinge. So die vorgekropften Gebalke, die auf „karyatischen Weibern und Matronen11 
in reich gestickten Gewandern mit Troddeln an den herabhangenden Zipfeln 
ruhen, dartiber nochmals Ilalbfiguren, die das obere Gebalk tragen. Oder er laBt 
das Gesimse von knienden Kriegern „in antikischer Tracht11 emporhalten, und 
meint damit die persische Halle der Lazedamonier getroffen zu haben, „wie dann 
solche mit groBer Fiirsichtigkeit und sonderer Listigkeit und scharpffem Bedacht 
von den alten Baumeistern gemacht worden11. Dies alles freilich nach seinem 
italienischen Vorbild. Ziemlich barocke Dinge bringt er unter den „kunstlichen 
Saulen von Bildwerk, wie solche dieser Zeit bei den Welschen in Brauch11: Hermen, 
zum Teil nach unten eingewickelt wie in Windeln ’) oder in einen Baumstamm aus- 
laufend, mit tiirkischem Turban und Troddelmantel, oder mit zwei weiblichen Ober- 
kórpern, welche die Arme ubereinanderschlagen. Diese Dinge sind aber nicht aus 
Cesariano entlehnt, gehoren vielmehr fast ganz Peter Flettner an. Nicht unerwahnt 
soli es hier bleiben, daB ein gewisser franzosischer Zug diesen Gestalten anhaftet.

i) Nacli Agostino Yeneziano.

Was Rivius von italienischen Kunstlernamen kennt, hat er aus Cesariano. 
AuBer Michelangelo, „der noch dieser Zeit bei Leben11, nennt er (XGIXb) nur lom- 
bardische Meister: „Johannes Ghristophorus von Rom, Christophorus Gobbo und 
Augustinus Busto, beyde von Meylandt, Tullio Lombarder zu Venedig, Bartolome 
Glement zu Reggio und der kunstreich Contrafactor zu Meylandt, Johannes An- 
tonius Bolterpho (Boltraffio), Marcus de Oglona, Bernhardus Triviolanus, Bartolo- 
meus, oder Bramantes genannt (Bramantino), Bernhardinus de Łupino (Luini) und 
der allerkiinstlichst Maler zu Venedig, Tuttian genannt.11 Den Tizian hat er aus 
Eigenem hinzugefugt, denn Cesariano nennt ihn nicht. Von Bramantes Rubm i) 



136 1. Buch IV. Kapitel Die Theoretiker

weiB er wiederholt zu erzahlen, von Bustos Grabmal des Gaston ebenfalls. Auch 
riihmt er die Sakristei von S. Satiro zu Mailand ais ein treffliches Werk Bramantes. 
Noch sonst weist er auf Bauten zu Mailand, einmal auch auf die Spitaler zu 
Florenz, Siena und Rom hin. Ebenso erwiihnt er die alten musivischen FuB- 
bóden in Rom, Ravenna und San Marco zu Venedig.

Was er von Anlage und Gesamtform antiker Gebaude vorbringt, ist be- 
greiflicherweise nach den Anschauungen der italienischen Renaissance, und zwar 
durchweg nach Gesariano gegeben. So die Grundformen des griechischen Tempels 
ganz nach dem Schema mehrschiffiger Kirchen der ausgebildeten Renaissance, 
mit Kreuzgewólben, auch wohl Kuppeln, bisweilen selbst mit komplizierten Ge- 
wblbformen, wie z. B. beim Pseudodipteros. Von offenen Saulenhallen um die 
Tempel hat er gleich seinem Vorganger keine Vorstellung. Iiberall sind es nach 
dem Muster christlicher Kirchen geschlossene Mauern mit kraftigen Strebe- 
pfeilern, die den Bau umgeben. Beim Dipteros und Hypaethros zeichnet er 
dann zweischiffige Umgange auf Pfeilern, ebenso laBt er im Innern die Gewblbe 
meist auf viereckigen Pfeilern ruhen. Nur dem Peripteros gibt er Saulen, 
die aber bloB im Innern angebracht sind, wo sie ein langliches Mittelschiff von 
vier Gewolbjochen von den ringsum gefiihrten Seitenschiffen abgrenzen. Dabei 
sind nach dem Vorbilde romanischer Kirchen je zwei Arkaden durch gem ein - 
samen Bogen zusammengefaBt und zu einem Gewólbejoch verbunden. Auch 
bei den Fassaden dieser Tempel schwebt ihm das AuBere italienischer Renais- 
sancekirchen vor. Sein Prostylos und Amphiprostylos sind mit ionischen Pilastern 
bekleidet, iiber welchen die entsprechenden Gebalke und Gesimse samt Giebel 
aufsteigen. Im mittleren Interkolumnium ist das Portal, beim Amphiprostylos 
dariiber ein Rundfenster, in den Seitenfeldern sind schlanke Fenster mit geradem 
Sturz und Giebel angebracht. Dazu kommt im Giebelfelde noch ein Rundfenster. 
Der Amphiprostylos unterscheidet sich sodann hauptsachlich durch eine rundę 
Kuppel mit Laterne, die iiber der Mitte aufsteigt. Beide Tempel sind namlich 
ais kleine Zentralbauten angelegt, und die Ghorapsis, das eine Mai halbrund, das 
andre Mai rechtwinkelig, ist durch eine Mauer ais gesonderter Raum abgetrennt. 
Wir haben hier ungefahr jenes Ideał eines Zentralbaues der Renaissance, wie es 
in der Madonna di San Biagio bei Montepulciano Gestalt gewonnen hat. Beim 
Antentempel gibt er fiir die Fassade ais Variante einen schlanken Hochbau von 
zwei korinthischen Pilastergeschossen, das breitere ErdgeschoB mit Schnecke oder 
Halbgiebel abgeschlossen. Einen reich entwickelten Hochbau ahnlicher Art bringt 
er dann beim Pseudodipteros vor, die Schnecken und Giebel seltsamerweise mit 
liegenden Drachen und Hirschen bekrónt. Wie sehr die Baumeister der Renais
sance iiberzeugt waren, in ihren Kirchen die antiken Tempel neu zu schaffen, 
leuchtet dabei aus alledem deutlich hervor. Im Norden hinderte gliicklicherweise 
mittelalterliche Uberlieferung noch lange Zeit an einer ahnlichen Auffassung. 
Wie ernsthaft man es, in der Theorie wenigstens, damit nahm, ersehen wir aus 
der Stelle, wo er den Architekten nicht bloB ermahnt, daB er, „so er der Sym- 
metrie behend und wohl erfahren sein wolle, sich der geometrischen Messung 
heftig tiben miisse“, sondern auch nach Vitruv die Unterschiede der Tempel 
nach verschiedenen Gottheiten, besonders mannlichen und weiblichen einscharft. 
Namentlich meint er (XXXIa), „daB Gottinnen und zarte Jungfrauen mit solchen 
zierlichen Gebauen zu verehren seien, so fast artlichen und wohlgeschmiickt 
und gezieret,............. daB solcher zarten Gbttinn in Wollust hofirt werde“.

DaB fiir hausliche Anlagen wieder die italienische Renaissance nach Gesariano 
ihre Vorbilder leihen muB. ist selbstverstandlich. Das Rathaus (CLNIIb) „nach 
der alten griechischen und italienischen Manier11 zeigt sich im ErdgeschoB mit 
Bogenhallen, dariiber mit gekuppelten Fenstern zwischen Pilastern, das Haupt- 
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gesimse gekrónt mit Yoluten, Statuen und Turmchen, ais ein aus venezianischen 
Anschauungen geschópfter Bau. In der Fassade der Basilika zu Fano (GLXIIIIa) 
wird man ebenfalls die Einflusse Oberitaliens, namentlich Veronas und Mailands, 
erkennen. Ais Atrium tuscanicum (CC a) gibt er einen jener kleineren Florentiner 
Palasthbfe, dereń vorspringende Dacher auf hblzernen oder steinernen Konsolen 
ruhen. Ein ahnlicher Hof „nach korinthischer Manier11 steht auf der Stufe des 
Palazzo Gondi oder Strozzi und zeigt eine Halle von korinthischen Saulen, die 
aber nicht mit Bogen, sondern mit Architraven verbunden sind. Dieselbe Anord- 
nung, jedoch statt mit Saulen, mit korinthischen Pfeilern, schlieBt sich daran. Eine 
Bogenhalle auf Pfeilern, dariiber ein GeschoB mit gekuppelten Fenstern auf Mittel- 
saulen, wie es die florentinische Friihrenaissance durchgangig liebt, folgt darauf. 
Das Gesimse ist hier nach mittelalterlicher Weise, etwa wie am Palazzo di Venezia 
zu Rom, aus groBem Bogenfries mit Zinnenkranz gebildet. Ein kleiner Kuppel- 
turm in der Mitte kommt hier und an andern Orten vor. Den ausgebildeten Floren
tiner Palasthof mit gewolbten Hallen auf Saulen im ErdgeschoB und mit flach- 
gedeckter Loggia, dereń Arkaden auf Pfeilern ruhen, etwa nach dem Vorbilde des 
Palazzo Riccardi, finden wir ebenfalls (CCIIb). Ais weitere Beispiele werden 
dann im Text mehrere Mailander Bauten angefiihrt. Um die antiken Oci zu erklaren 
(GGVIIa), gibt Rivius die Abbildung zweier groBen Prachtgebaude im Charakter von 
Spitalern, unten machtige korinthische Saulenarkaden mit geradem Gebalk, oben 
teils einfache, teils gekuppelte Fenster zwischen Pilastern, in der Mitte der Fassade 
ein hoher Giebelaufsatz mit groBen Seitenvoluten. Das andere Beispiel hat Bogen- 
hallen im ErdgeschoB und einen achteckigen Kuppelturm mit Laterne. Sehr 
originell ist, wie Rivius sich, abermals im AnschluB an Cesariano, den Turm des 
Andronicus Cyrrhestes denkt (XLVIa). Es ist ein hoher achteckiger Bau mit fiinf 
sich verjiingenden Geschossen, oben durch spitzes Pyramidendach bekront. Auf 
dem Vorsprung des Erdgeschosses sind Gruppen ruhender Lbwen angebracht. Jedes 
folgende Stockwerk ist von Pilastern eingefafit und hat allerlei figurlichen Schmuck. 
Am ersten sieht man eine Engelgestalt mit Schwert und Schild; am zweiten, wo 
Delphine und Drachen auf den Ecken lagern, ist im Mittelfelde das Gerippe des 
Todes und ein nacktes Weib mit dem Zifferblatt einer Uhr dargestellt, auf das der 
Tod eben schlagen will. Im folgenden Felde sieht man sogar eine Madonna mit 
dem Kinde, wahrend auf den Ecken posaunende Engel stehen. Im letzten Stock
werk endlich sind mehrere Glocken aufgehangt, und auf der Spitze des Daches 
liegt ais Windfahne ein blasender Triton auf dem Bauche. Die ganze Komposition 
ist offenbar mit einiger Freiheit den italienischen Glockentiirmen nachgebildet.

Noch kurioser ist die Vorstellung, welche wir (LXXXIIla) vom Palast des 
„groBmechtigen Kónigs Mausoli11 erhalten, dem „zu mehrer Zier von seiner Haus- 
frawen der Kónigin Artemisia ein kostbarlich Grab zugericht worden“. Er legt 
dasselbe, wieder nach Cesariano, ais Quadrat mit Kreuzgewolben an, laBt es sich 
aber zu einem griechischen Kreuz erweitern. Wie ein Zentralbau der Renaissance 
baut es sich mit Pilastern und giebelbekronten Fenstern auf, mit kleinen Kuppeln 
iiber den Kreuzarmen. GroBe Voluten schwingen sich zu dem hohen Mittelbau 
empor, auf dessen Plattform ein spreizbeiniger Kriegsgott in voller Rustung mit 
Fahne und Schild steht. Daneben dehnt sich die Stadt aus mit mittelalter- 
lichen Toren und zinnengekrónten Mauern, einem hiibschen Renaissancebrunnen 
und dem koniglichen Palast mit Turmen und Erkern, Bogenfriesen und Zinnen
kranz. Uberall tritt die Vorliebe fur Kuppelbauten in mannigfaltigster Weise hervor. 
Der Tempel der Venus ist ein Quadrat mit vier Nischen und einer flachen Kuppel; 
der Tempel Merkurs ist dem Tempietto Bramantes ahnlich1), nur mit dorischen

1) Und zwar ist dies, wie wir oben sahen, eine Neuerung des deutschen Autors. Cesariano 
hat sie nicht.
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Halbsaulen statt der Saulen, ohne ObergeschoB wunderlicherweise mit groBen 
Spitzbogenfenstern. Noch ausgiebiger spricht sich die Vorliebe fur Kuppel 
in einer groBen Darstellung eines Hafenplatzes (GXCIa) aus, wo nicht blofi 
das Kastell mit seinen funf Turmen, sondern auch der Tempel des Merkur 
und selbst die beiden Warttiirme am Eingange des Hafens mit Kuppeln be- 
deckt sind. Dies wieder nach Cesariano. Endlich zeigen sogar die phantastischen 
Figuren, in welche die Zierbaume der Garten verwandelt sind (GGXXXIIa), den 
EinfluB der italienischen Kunst, denn dieser, wenn auch, iibrigens nicht von 
Flettner herruhrende Holzschnitt ist, in veranderder Gruppierung, aus der Hypne- 
rotomachia entnommen.

Gleiche Anschauungen wie hier begegnen uns in dem zweiten umfangreichen 
Werke, das der gelehrte und schreibselige Arzt ein Jahr vorher erscheinen 
lieB, „der furnemsten notwendigsten . . . der gantzen architektur angehorigen 
mathematischen und mechanischen kunsten eygentlichem Bericht“. Auch dies 
Werk ist von P. Flettner mit schónen Illustrationen versehen. Es enthalt so 
ziemlich eine vollstandige Kunstlehre fiir die damalige Zeit, wobei sich der 
Autor wieder auf die Italiener, besonders auf Leon Battista Alberti stiitzt. Das 
erste Buch handelt speziell von der Perspektive oder, wie der Verfasser sich 
ausdriickt, „vom rechten, gewissen geometrischen Grund und geometrischer 
Messung11. Ein grofier Teil der Figuren, besonders der architektonischen Dar- 
stellungen, ist uns aus dem Vitruv bekannt, so die Details der Saulen, der Mai- 
lander Dom, die antiken Atrien usw. Der Text beginnt mit der Definition des 
Punktes (BI. I), der „das allerkleinest, reinest und subtilest Sttipfflein oder Ge- 
merk ist, so man im Sinn verstehen oder merken mag". Uberall kommt er auf 
die „wunderbarliche Art, Eygenschafft und Gerechtigkeit des Cirkels11 zuriick 
(BI. XVIII) und gibt z. B. hóchst umstandlich Anleitung, wie man mit einer Un- 
masse von geometrischen Linien aus einem Ei einen antiken Pokal machen konne, 
wie es „selbst vom weitberumpten kunstreichen Albrecht Diirer nicht angezeigt 
worden11. Sodami bringt er noch mehr Beispiele, solche GefaBe mit unzahlig 
vielen Zirkelschlagen zu zeichnen, fiigt indes (BI. XIXb) hinzu: „wolltestu aber 
solche GefeB vast niedertrachtig und baucheter machen, magstu die Proportz 
solcher Form aus dem Zirkel allein nehmen“. In der Tat geht er in diesen 
Dingen noch iiber Diirer hinaus, und es ist ein bemerkenswerter Zug der Zeit, 
wie man (allerdings nach rómischem Vorgange) bemiiht ist, gerade solche Formen. 
die aus dem freien Zuge der Hand hervorgehen miissen, auf geometrische Formeln 
und Zirkelschlage zuriickzufuhren. Namentlich in Deutschland fiel man dabei 
immer wieder in jene geometrischen Spielereien zuriick, welche die MaBwerke 
des gotischen Stils schlieBlich so ganz beherrschten. In den rein planimetrischen 
Aufgaben, dereń er eine Menge bringt, schlieBt sich Rivius durchaus an Euklid an.

Das zweite Buch ist der „geometrischen Btixenmeisterei‘: gewidmet. Er 
entwickelt die Gesetze der Artillerie, des SchieBens mit direktem und mit in- 
direktem SchuB durch viele hiibschgeschnittene Beispiele. Die Zeichnungen sind 
vortrefflich, jedes Geschiitz ist nach der echt kiinstlerischen Sitte der Zeit mit 
eleganten Ornamenten geschmuckt. Daran schlieBt sich die Abhandlung „von 
Erbauung und Befestigung der Stadt, Schlosser und Flecken . . . in Form eines 
freundlichen Gesprachs eines erfahrenen vitruvianischen Architecti und eines 
jungen angehenden Baumeisters“. Die Schrift gibt an wortreiclier Breitspurigkeit 
den iibrigen Arbeiten des Autors nichts nach. Der jungę Kiinstler bittet mit 
weitschweifigen Komplimenten den alten um seine Unterweisung, weil er — „nach 
der Lehr Platonis und Christ?1 — seinem Vaterlande niitzen wolle. Der Alte 
gibt ihm dann nicht minder umstandlich auf seine Fragen Antwort, warnt ihn 
aber vor der GróBe der Aufgabe, das Amt eines Baumeisters oder wahrhaftigen 
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Architecti zu ubernehmen, denn es sei keine leichte Sache „bei der wunderbar- 
lichen Scharffsinnigkeit der jetzigen Welt, so alle Ding untersteht auf das Hochst 
zu bringen und zu iiberkiinstlen11 (BI. Ib). — Beide gehen stets auf die italie
nischen Vorbilder zuruck. Der Gegensatz der nunmehr aufkommenden klassisch 
gebildeten Architekten mit den einfachen Meistern der frtiheren Zeit spricht sich 
mehrfach aus. So heiBt es (BI. Ilia) z. B.: „Unsere gemeine Werkmeister und 
Steinmetzen sind solches grobes Verstandes, daB sie diese Dinge nicht begreifen 
und machen konnen.11

Das dritte Buch handelt „Vom echten Grund und fiirnehmsten Punkten 
recht kiinstlichen Malens11. Nach den Anweisungen zum beąuemen Zeichnen, 
die auf sehr einfache, praktische Handgriffe hinauslaufen, folgen Vorschriften, 
wie die Farben nebeneinander zu setzen seien. Dabei werden die Maler getadelt, 
die das Gold zu haufig brauchen; die Rahmen dagegen solle man mit gutem Gold 
und Silber zieren (XIIIa). Mathematik und Geometrie musse der Maler grundlich 
verstehen, Historie und Poeten lesen, auch die Gelehrten befragen (XIVa). Der 
„kunstreiche Maler11 Phidias habe von dem Poeten Homeros gelernt, „in was 
Herrlichkeit und Majestat er den Abgott Jupiter malen solle11. SchlieBlich verweist 
er auf die Natur ais die beste Lehrmeisterin. nicht in dem hohen Sinne, den wir 
bei Diirer fanden, sondern in dem niichternen Eklektizismus, welcher meint, iiberall 
die schonsten Glieder zu einem Ganzen zusammenstoppeln zu konnen.

Der zweite Teil dieses Buches handelt von der Skulptur, wobei der Verfasser 
in ahnlicher Weise verfahrt. Kurios ist die Forderung (XVllIb), daB der Bildhauer 
„kein karger Filz sein solle11, sondern „ziemlich liberał und freigebig wie Donatello, 
der namhaftige Kiinstler, gewesen sei, der stets einen offenen Kasten mit Geld bei 
sich stehen hatte11. Bei seinen Vorschlagen, „wie die Bilder Casaris, Herculis, 
Scipionis etc. zu machen seien11, will ich nicht weiter verweilen, nur daB er auf 
strenge Naturwahrheit clringt und die Forderung stellt, der fleifiige Sculptor solle 
kein Schmeichler sein „oder Fuchsschwanz verkaufen“, ein Bild schoner zu machen 
ais es in Wirklichkeit sei (XIX a). Vor allem soli auch der Bildhauer Mathematik 
verstehen, denn „wer ohne Verstand der mathematischen Kunst seine Kasten und 
Truhen voll habe von allerlei Kunst, von Gybs, Pley, gestochenem Ding, Possie- 
rungen, Yisierungen u. dgl. und sich dessen in seinen Werken bediene, den erachte 
er nicht fiir einen rechten Kiinstler, sondern vergleiche ihn einem ungelehrten 
Dorfpradikanten, der aus viel Postillen und Evangelienbuchlein hie und da ein 
Stuck ausklaube11 (XXa). An diese Abteilung schlieBt sich „der ganzen Physiog- 
nomia kurzer Auszug11. Alle Glieder des menschlichen Kórpers, Augen, Nase, 
Mund, Wangen, Kinn, Ohren, Hals, Genick usw. seien bei den verschiedenen 
Gharakteren anders gebildet. Folgen weitliiufige Ubersetzungen aus Virgil und 
anderen Dichtern. Weiter kramt der kluge Doktor aus, was er von italienischen 
BildhauernweiB. AuBer einigen Oberitalienern, worunter Tullio und seinSobn Antonio 
(Lombardo) und Gristoforo Gobbo, der aber den Fehler habe, daB er alle Glieder 
„in Herculi Starkę11 mache, ferner Caspar von Mailand, der den herrlichen Bau 
des Rathauses zu Brixen ausgefiihrt habe, nennt er auch Benedetto da Majano 
und Michelangelo, Andrea Sansovino und Francesco Rustici, dann ais ErzgieBer 
Lorenzo Ghiberti („Laurentius Gion11) mit den „beiden kunstreichen Porten des 
Tempels Martis11, wie er sagt (XLVIa). Vor allen preist er aber Donatello, der 
„iiber die MaBen ein namhafter Bildhauer gewesen und melir kunstreiche Ar- 
beit hinterlassen, ais alle die andern, in Holz, Metali, Stein und Marbel11. Auch 
dessen Schiller Andrea Verrocchio (,,Averochius“) riihmt er sehr (XLVIIa). So- 
dann geht er zum Lobe der Stadt Florenz iiber, welche die Mutter aller kiinst
lichen Handwerke und guten Kiinste sei und in Deutschland nur an Niirnberg 
ihresgleichen habe.
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Der zeitlich am nachsten stehende und wohl allerwichtigste Theoretiker 
der Renaissance ist aber Hans Blum von LolirF) Dieser auBerordentlich geschickte 
und klare, formverstandige Architekt muB, wie gewisse Einzelheiten seiner Ar
beit deutlich anzeigen, aus dem Kreise P. Flettners stammen, durfte sogar ein 
Schiller dieses Meisters sein. Und er ist der allererste, der eine richtige Saulen- 
ordnung genau nach vorgeschriebenen Zahlenverhaltnissen, die er im einzelnen 
einschreibt, in ganz groBem MaBstabe systematisch und zusammenhangend darstellt, 
da sein einziger Vorganger, Serlio, gerade diese Einzelheiten nur ganz bruch- 
sttickweise und verzettelt gebracht hatte. Blum ist hier sogar der Vorlaufer der 
groBen Theoretiker Vignola, Gataneo, Palladio, die man falschlich ais die altesten 
Vertreter der systematischen Behandlung der Saulenordnung an sich betrachtet. 
Im Jahre 1550 veroffentlichte er das ausgezeichnete Werk: „Von den fiinff Siilen 
grundtlicher Bericht und dereń eigentliche Gontrafeyung nach Symmetrischer 
uszteilung der Architektur1 11. Es erschien bei Ghristoffel Froschauer zu Zurich, 
wohin der Meister clamals offenbar gezogen war. — Charakteristisch ist dabei 
die Vorrede, in der Meister Blum erklart, er habe lange gehofft, andere verstandige 
Meister wurden die Kunst der fiinf Saulen im Druck ausgehen lassen. Das sei 
nicht geschehen, und so habe er diesen groBen und kostlichen Schatz nicht 
langer konnen verhalten. —

1) Vergl. E. v. May, Hans Blum von Łohr a. M., ein Bautheoretiker der Renaissance.
Strasburg 1910.

Zum Schlusse sagte er, die Saulenordnungen seien bereits zu Rom und 
Venedig und in ganz Italien gebraucht worden, aber erst „innerhalb acht jaren 
nach Deutschland kommen“, und auch die zu Rom und Venedig hatten nie solcher 
Kunst so einen gewissen Grund gehabt, ais jetzt in den Saulen (von Blum) an- 
gezeigt werde. — Wer nun, wenn nicht Blum damit die aber erst 1549 er- 
schienene Ubersetzung des P. Goeck von Alost vom 4. Buch des Serlio damit meint, 
acht Jahre vorher in Deutschland ihm den gewissen Grund gezeigt haben mag, 
mufi dahingestellt bleiben; vermuten kbnnte man auch, daB es gerade P. Flettner 
gewesen sein mochte, der etwa damals begann, den Gesarianischen Vitruv fiir 
Rivius zu bearbeiten. —

Jedenfalls ist das Blumsche Saulensystem eine groBe Tat. Vielleicht die 
folgenreichste, die seit vierhundert Jahren in der Lehre von der architektonischen 
Formenlehre geleistet ist; in dieser Art vollig neu und sofort in einer so voll- 
endeten Form, daB diese noch lieute dem Unterricht in den Saulenordnungen 
ohne Bedenken zugrunde gelegt werden konnte. Vignolas Verdienst wird dem- 
gegeniiber klein. —

DaB die Holzschnitte zugleich Meisterwerke in ihrer Art sind, ganz vor- 
trefflich gezeichnet und klar geschnitten, erhbht die Freude an der Leistung, wie 
auch typographisch dies Buch und das folgende eine Freude fiir den Kenner bildet.

Etliche Jahre darauf lieB der Meister dem System auch das Detail folgen 
in dem schonen Hefte: „ein kunstreych Buch von allerley antiąuiteten, so zum 
verstand der fiinff Seulen der Architektur gehorend“. Hier gibt er nun vielerlei 
Profile mit ihrem Schmuck, Kapitelle, Gesimse aller Art, Konsolen usw. und eine 
Menge anderer Einzelheiten; zuletzt aber die Anweisung, wie zwei Ordnungen 
ubereinandergestellt werden mtissen; alles mit Zahlenangaben ganz genau. Dies 
Heft ist nicht minder trefflich durchgefiihrt und zeigt einen die Formen der 
Renaissancebaukunst vollig und souveran beherrschenden Kunstler. —

Mit diesen beiden Werken scheint ein drittes zusammenzuhangen: Archi- 
tectura antiąua, das ist: Wahrhaffte und eigentliche Gontrafacturen etlich alter 
und schonen gebeuwen; 18 Kompositionen in freier Renaissance von Kuppel-
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Abb. 96 Mauresken von Peter Flettner

bauten, Triumphbógen, Palasten und Kirchen, die sehr wohl auf Blum zuriick- 
gehen konnen. Da dies Buch stets mit den beiden anderen zusammen erscheint, 
wobei das Monogramin des R. und J. WyBenbach ófters auf den Blattern vor- 
kommt, so ist es sehr wohl móglich, dafi diese eine Reihe von Idealzeichnungen 
des Meisters auf Holz gezeichnet und geschnitten haben. Stil und Darstellungs- 
weise spricht nicht da
gegen. — Die Kompo- 
sitionen sind in der Tat 
von groBer Geschick- 
lichkeit und teilweiser 
Schónheit; freilich reine 
Idealzeichnung ohne jede 
Beziehung zur Ausfiih- 
rung, — ausgenommen 
der groBe Triumphbógen 
B. 5, Pass. 13, der die 
Porta dei Borsari in Ve- 
rona darzustellen scheint.
— Jedenfalls aber haben 
wir hier eine Reihe von 
Architekturen im Geiste 
des Blum, die stark fiir 
die Wirkung seiner Kunst 
zeugen. DaB J. A. du Ger- 
ceau einiges davon nach- 
gestochen hat, spricht 
ebenfalls dafiir.

Im weiteren Verlaufe des 16. Jahrhunderts steigert sich die Lust und das 
Bediirfnis nach theoretischen Schriften. Besonders ist es die Perspektive, die 
sich seit Diirer einer stets erneuten Behandlung erfreut, ohne daB jedoch wesentlich 
neue Gesichtspunkte dabei hervortreten. Arbeiten, wie die von Sclion, Ilirsclwogel, 
Stoer, Jamnitzer, Lencker, Fuhrmann, Lautensack und anderen1) konnen wir fur 
unsern Zweck daher iibergehen. Auch was iiber die der ganzen Zeit sehr am 
Herzen liegende Befestigungskunst-erschienen ist, wie z. B. Daniel Speckles (Specklin) 
Architektura von Festungen (StraBburg 1589), dem Herzog Julius von Braunschweig 
o-ewidmet, diirfen wir fiiglich beiseite lassen. Ebenso sind die anatomischen Werke, 
unter denen wohl das wichtigste die Anatomie Vesals ist, 1551 in Niirnberg in 
deutscher Ubertragung von Joliann Baumann herausgegeben, fiir uns von minderer 
Bedeutung; wichtiger dagegen die architektonischen Musterblatter, die namentlich 
gegen Ausgang des Jahrhunderts den EinfluB einer gesteigerten Baulust erkennen 
lassen. Wie eine Zeitlang die kunstreichen Meister neben dem neuen Stil noch 
die gotische Bauweise pflegten, erkennt man z. B. an den zwei Handzeichnungen 
Augustin Hirsclwogels im Kónigl. Kupferstichkabinett zu Dr es den, die wohl fur 
eine Fortsetzung seiner Perspektiye bestimmt waren. Die eine gewahrt einen Blick 
in eine funfschiffige gotische Hallenkirche mit Kapellenreihen und einer Kuppel 
iiber dem Ouerschiff. Das andere Blatt enthalt eine Lósung ungefilhr derselben 

1) E r li. S c li ó n, Unterweisung der Proportion und Stellung der Bossen. Niirnberg 1542. 
HirschTOgel, Geometrie, ebend. 1543. Lorenz Stoer, Perspektiye, ebend. 1567. Jam
nitzer, Perspektiye, ebend. 1568. Hans Lencker, Perspektiye, ebend. 1571. Val. Suhr- 
mann, Geometrie und Perspektiye, ebend. 1599. Heinrich Lautensack, Goldschmied 
und Maler, defi Cirekelfl vnd Richtscheyts, auch der Perspectiua . . . ynderweisung. Frankfurt 
a. M. 1618.
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Aufgabe in den Formen einer durchgebildeten Renaissance: einen prachtvollen, 
dreischiffigen Pfeilerbau mit Kapeilenreihen und einer Kuppel auf dem Kreuz- 
schiff, im Langhaus reichdekorierte Kreuzgewólbe, in den Kapellen kassettierte 
Tonnen. Seine Gewandtheit in den Formen des neuen Stils hat derselbe Meister
auBerdem in den bekannten Stichen fiir Goldschmiede genugsam bewahrt. Sie 
enthalten auf 16 Blattern eine reiche Auswahl von Arabesken, Masken, Satyrn

Abb. 97 Ornament von Peter Flettner

und anderen phantastischen an- 
tiken Gebilden, dazu DreifiiBe, 
Dolchscheiden, GefaBe und Degen- 
griffe.

Hier ist denn vor allem der 
Holzschnitte P. Flettners zu ge- 
denken, die oben erwahnt sind; 
seiner Ornamente, Goldschmiede- 
arbeiten, Móbel und Architekturen, 
von denen wir in Abb. 96—101 
eine Auswahl geben; sodann aller 
der Goldschmiede und Ornamen- 
tiker, die in den FuBstapfen des 
grofien Flettner wandeln. Seine 
bertihmten Mauresken, die J. Gefi- 
ner in Ziirich zur reicheren Aus- 
schmiickung des Stradaschen 
Buches Imperatorum Romanorum 
... imagines 1559 verwandte, wo 
sie auf den Rtickseiten der Kaiser- 
porlrats abgedruckt sind, nach- 
dem sie bereits Rud. WyBenbacli 
1549 gesondert herausgegeben 
hatte, sind bereits erwahnt. Frii- 
here Zweifel an Flettners Autor- 
schaft hat die Vergleichung mit 
den P. F. bezeichneten Becherent- 
wiirfen beseitigt.

Ihm folgte eine groBe Zahl von Nurnberger Ornamentikern; insbesondere 
scheint bereits Augustin Hirsclwogel in seinen oben genannten Stichen, die er 
1543—44 einzeln erscheinen lieB, von Flettner stark beeinfluBt. Ganz besonders 
der Nurnberger Virgil Solis. Sein Werk ist ein auBerordentlich grofies; er ist 
„der fruchtbarste und vielgestaltigte aller deutschen Ornamentiker des 16. Jahr- 
hunderts“ (Lichtwark). Vor allem hat er sich dem Ornament und der Maureske 
zugewandt. Seine Buchlein: Etlicher guter Gonterfectischer Laubwerk Art; 
Morischer und Tiirkischer . . art Ziiglein; Zugbiichlein von newem gemacht und 
vieles andere beschaftigt sich vorwiegend damit; zahlreiche Entwiirfe fiir Gold- 
schmiedearbeiten folgen, insbesondere fiir Becher. Architektonische Einzelheiten, 
Portale, Saulen, romische Ruinen treten in mannigfachster Auffassung hinzu. — 
Der Meister von 1551, der die herrliche Folgę von GefaBen herausgab, wahr- 
scheinlich Mathias Zundt, steht mit Solis vbllig unter dem Einflusse der Flett- 
nerschen Vorbilder, insbesondere der GefaBe bei Rivius. —

Auch der „Kunstbiicher“ ist hier nicht zu vergessen, dereń schon seit 
Beginn unserer Epoche vielerlei erschienen. Sie enthielten sowohl Einzelgebiete, 
wie das des Hans Brosamer, der ein „new Kunstbiichlein von mancherlei schonen 
Trinckgeschirren11 schon etwa 1535 erscheinen lieB, wie allgemeinere Stoffsamm-
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lungen, so das des II. S. Beliam das alle moglichen figiirlichen Hilfsmittel fur 
den Maler, aber auch schóne Ornamente auf Schwarzem Grunde und einiges fur 
das Kunstgewerbe, so die Glasmalerei, bietet. Insbesondere ist von Bedeutung 
das des Heinrich Yogtherr, das unter dem Titel: „eyn fremds und wunderbars
Kunstbiichlein11 (auch lateinisch) 1538 in 
auBer Kópfen mit den mannigfachsten 
verschiedensten Stellungen, sodann Waf- 
fen, Riistungsteile, Helme, Schilde, Kapi- 
telle, SaulenfuBe, Kandelaber u. dgl. m. 
aus allen moglichen Ecken zusammen- 
getragen. Insbesondere sind die Kapi- 
telle von meist hochst phantastischer 
Art, etwa der Augsburger Friihzeit sich 
nahernd. Immerhin eine Fiille neuer 
Motive und Anregung bietend. Zuletzt, 
gegen Ende des Jahrhunderts, gab auch 
Jost Ammann ein ahnliches Biichlein 
heraus, das sich aber vorwiegend auf 
Figiirliches beschriinkt.

Nicht minder wichtig sind die eben
falls frtihzeitig erscheinenden „Model- 
bucher“, von denen sicher einst viel 
mehr existierten, ais uns erhalten sind. 
Das friiheste bekannte ist das des Peter 
Quentell, das 1527 zu Koln herauskam. 
Wie alle will es Vorbilder fur Sticke- 
reien, Spitzen u. dgl. geben. Es enthalt: 
Muster fiir Kreuzstich, gewirkte Bander, 
Ornamentranken noch halb gotisch oder 
naturalistisch, Renaissancefiillungen, ein 
gotisches Alphabet, Minuskeln und An- 
tiguaschrift. Nach 1530 erschien das 
„Modelbuch aller Art“ bei Christ. Egenólff 
zu Frankfurt, 1534 das des Schartzem- 
berger und des Heinrich Steyner zu Augs
burg und noch verschiedene jtingere bis 
zu dem beriihmten des II. Sibmacher und 
dem der Helena Filrst um den SchluB des 
Jahrhunderts, diese in Niirnberg. Wenn 
sich alle diese kleinen Werke zunachst 

StraBburg erschien. Darin finden sich 
Bedeckungen IJande und FtiBe in den

Abb. 98 Pokalentwurf von Peter Flettner

nur auf die Stickerei bezogen, so brach-
ten sie doch reiche Kenntnis der neuen Zierformen gerade in die Familien. 

Haben vorher die Maler und Architekten sich der Theorie nachdriicklich
angenommen, so treten gegen das Ende des Jahrhunderts plotzlich die Tischler 
hier auf den Plan. Es muB das in der Natur der kiinstlerischen Entwicklung 
liegen, die immer mehr auf Reichtum der inneren Ausstattung der Gebaude hin- 
drangt. Daftir kamen denn hauptsachlich die Holzarbeiten in Betracht, und 
die eigentiimliche stilistische Richtung der Deutsehen Renaissance ist in dieser 
Zeit hauptsachlich durch die Einwirkung der Tischlerei bestimmt. Da standen 
Tiifelungen, Decken, Tiiren, Treppen, Mobel aller Art, dann die gesamte Aus-

D Kunst- und Lehrbuclilein Malen und Reifien zu lernen. 
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stattung der Kirchen vom Gestuhl bis zur Orgel und dem Altar in Frage, und 
die Scharfe und Eleganz der Profile und Gesimse, die Eigenart des Flachorna- 
ments wie so vieles andere iibertrug sich von selber in die Formen der Bau- 
kunst. Wir kbnnen hier nur einen kurzeń Uberblick geben iiber den auBer- 
ordentlichen Reichtum an solchen Btichern, die meist von den Saulenordnungen 
ausgehend ihre Ausbildung fiir das Materia! und die Technik des Holzes und 
ihre Anwendung zur Ausgestaltung der in Frage kommenden Innenarbeiten be- 
handeln.

Von besonderer Vornehmheit ist die Sammlung, die durch „Georgen Haasen, 
Hoftischler und Burger in Wien“ 1583 bei Stephan Kreutzer herausgegeben

Abb. 99 Bettentwurf von Peter Flettner

wurde. Sie tragt den 
Titel: „Kiinstlicher und 
zierlicher neuer vor nie 
gesehener funfzig per- 
spectivischer Stuck oder 
Bodenausrechtem Grund 
und Art des Zirkels, Win- 
kelmaas und Richtscheidt 
mit rechter Schattirung 
Tag und Nachts, allen 
Malern, Tischlern und 
denen so sich des Bauens 
gebrauchen sehr niitzlich 
und dienstlich, mit son- 
derm Fleifi in Kupfer ge- 
atzt“. Er versichert, er 
habe „nicht mit andrer 
Vógel Federn zu fliegen 
begehrt, sondern mit sei
ner von Gott gegebenen 
Kunst, Fleifi und Nach- 
trachtung dies Werk zu- 
gerichtet11. Denn Gott 
habeihm „inseinemhohen
und unruhigen Alter so 
wunderbaren ktinstlichen

behenden Weg mitgetheilt, dergleichen er ohne Ruhm zu melden vorhin bei 
keinem andern gesehen habe“. Demnach empfiehlt er seine Sachen „zum Ein- 
legen, Malen, von dem J-Iobel zu machen, in Lusthausern, Siilen und andern Orten 
zierlich und lieblich zu gebrauchen11. Es sind perspektivisch gegebene Decken, 
trefflich gestochen, gut komponiert, in der Mitte stets eine figurliche Darstellung. 
Die Barockformen sind noch sehr mlifiig, das Ganze strenger und schlichter ais 
die meisten Schopfungen der Zeit. Dabei ist die Perspektive mit grofier Sicher- 
heit gehandhabt.

Eine auBerordentlich reiche solche Literatur aber erbliiht an den Ufern des 
Rheins, von StraBburg bis nach Koln. Da sei zuerst genannt das schone ge- 
meinsame Werk der beiden Schreiner zu StraBburg Veit Eck und Jakob Guckeysen: 
„Etlicher architektischer Portalen, Epitaphien, Gaminen und Schweyffen, allen 
Steinmetzen und Schreinern auch andern dieser kunst liebenden etc.“, von 1596. 
Das trefflich radierte Buch enthalt auf 24 Tafeln die bezeichneten Gegenstande 
im besten Geschmack jener Zeit von kraftvoller, oft auch sehr eleganter Ge- 
staltung; darunter wertvolle Arbeiten, von denen das Portal Taf. 5, 19, die beiden
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Abb. 100 P. Flettner, Triumplibogen fiir den Einzug Karls V. in Niirnberg

schónen Kamine (Tafel 17, 18), besonders genannt seien. Zum Schlusse funf 
Tafeln mit guten Mustern eingelegter Ornamente.

Auf ahnlichen Wegen wandelt .7o7z. Jak. Ebelmann von Speyer, der in Koln 
bei J. Bussemacher verschiedene Werke dieser Art erscheinen lieB. Vor allem: 
Architectura „Kunstbuch, darinnen allerhand Portalen, ReiBbetten und Epita- 
phien“ elc. 1599. — Andere Werke dieser Art folgten, die verschiedene Gegen- 
stande, so Holzdecken, Phantasiearchitekturen u. dgl. enthielten; auch ein Ileft 
mit sechs Blatt Trulien; ein ferneres mit „allerlei Schreinwerk". Seine Forrnen- 
welt ist aber schon vergróbert und barocker Art zuneigend (Abb. 102).

Von Bedeutung ist der „Dischler“ und spatere „Ihrer róm. Kays. Maj. Leib- 
trabanten Guardi — Pfeiffer Gabriel Krammer aus Ziirich, von dem der genannte 
Kólner mehrere Werke verlegte. Vor allem die 1599 zuerst erschienene „Archi
tectura von den fiinff Saulen sambt ihren Ornamenten und Zierden11 etc., die 1606 
in Prag bei Marco Sadeler, 1610 nochmals in Koln neu aufgelegt, groBe Verbrei- 
tung fand. Das Buch, das 28 Tafeln umfafit, ist ais eine ganz vortreffliche 
Leistung zu bezeichnen und enthalt die Saulenordnungen in gediegenster, echt 
tischlermafiiger Durcharbeitung mit zahlreichen Beispielen ihrer Nutzanwendung, 
vor allem an Tiiren, dann reiche Details, selbst Ornamente gediegener und feiner 
Form. -Wilder ist sein letztes Werk, sein „Schweiffbuchlein‘; von 1611, das 
1612 nach seinem Tode herauskam, eine Sammlung stark geschweifter Einzel- 
heiten und Ornamente aller Art. Seiner Architectura folgend gab liutgerus Kase- 
mann (KaBmann) 1615 im gleichen Verlag sein ,.Architectura-Lehr-Seiulen-Bocbg 
etc.“ heraus, das den Einzug wirklich ganz barocker Elemente in die Tischlerei 
kennzeichnet. Der Plan ist ahnlich wie bei Krammer, alles Ornament, aber be-

Lublcc-Haupt, Renaissance in Deutschland 1 3. Aufl. 10
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reits dem sogenannten Knorpel- 
stil, jener weichlichen Ausartung 
des 17. Jahrhunderts, sich zu- 
neigend, die Architektur auf das 
willkurlichste gebrochen, gekrópft, 
zerspalten. Spatere Werke des 
gleichen Verfassers zeigen grofiere 
MaBigung und Reife bei ahnlicher 
Grundlage.

Was sich aber von solcher 
Literatur jetzt noch ankntipft, bie- 
tet das unerfreuliche Bild eines 
formal immer tiefer sinkenden 
und verwildernden Handwerks. 
Der DreiBigjahrige Krieg mit sei
nen Schrecken macht sich hier 
in verwustendster Weise geltend; 
es bleibt sogar erstaunlich, daB 
noch so lange immer so viel ge- 
sundes, kiinstlerisches Streben 
sich aufrecht erhalten konnte, wie 
es sich immerhin auch in diesen 
spaten Kompositionen zeigt. Das 
Gharakteristischste davon wird 
wohl des Tischlers Friedrich Un- 
teutsch aus Frankfurt „Neues Zier- 
ratenbuchlein“ sein, das in Ntirn- 
berg bei P. Fiirst gegen die Mitte 
des Jahrhunderts in zwei Abtei- 
lungen von je 50 Tafeln erschien: 
spater folgte auch noch ein An- 
liang (Abb. 103). Dies nebst zahl
reichen Nachstichen beweist die 
starkę Nachfrage nach solchen 
Mustern. Es sind hauptsachlich 
Ornamente in dem bezeichneten 
Knorpel- oder Bretzel-Stil, rein 
willkurlicheErfindungen einer ganz 
ungeregelten Phantasie, mit ge- 
quetschten und herausgequollenen 
Schneckenlinien, offenbar eine Ver- 
weichlichung des vorhergehenden 
Kartusche-Werks. Sodann auch 
allerlei Mobel und andere Gegen- 
stande, wie Kanzeln, Altiire u. dgl., 
wie sie der Tischler gebrauchte. 
Sim. Cammermeyer wid G. C.Eras- 
mus in Niirnberg, G. Pfann, Leuth- 
ner nom Grund und andere folgten 
dieser Richtung in ihren Kupfer- 
stichen noch bisEnde des 17. Jahr
hunderts. —
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Auch sonst ist die Literatur jener Jahrhunderte ergiebig fur die Technik. 
Ais Beispiel sei das Werk des Frankfurter Zimmermanns Joliann Wilhelm aus 
der Mitte des 17. Jahrhunderts genannt: „Architectura civilis, d. i. Beschreibung 
und VorreiBung unterschiedlicher vornehmer Dach und anderer zur Baukunst 
fórderlichen Werke". Es enthalt zahlreiche vortreffliche und kiihne Dachkon-
struktionen fiir Sale, Kirchen, Turme (darunter viele „welsche11 Hauben), Treppen, 
allerlei mechanische Hilfsmittel, so Krane, Zugbrticken, das 42. Blatt des ersten
Bandes, dann die Innen- 
ansicht der neuen Kirche 
in Hanau mit ihrer kiih- 
nen Deckenkonstruktion. 
Im zweiten Teile werden 
ahnliche Gegenstande ge- 
bracht, •— darunter ais 
Tafel 18 und 19 plotzlich 
richtige gotische MaBwerk- 
briistungen und Balken- 
Verschrankungen, wie sie 
die Renaissance allerdings 
noch lange gebrauchte; wir 
sehen hier also den Zim- 
mermann des 17. Jahrhun
derts noch ganz im mit- 
telalterlichen Herkommen 
stehen.

Das 17. Jahrhundert 
ist tiberhaupt nach Kraften 
immer noch erstaunlich 
tatig geblieben. Ein auf- 
rechter, wackerer Baumei
ster jener schweren Zeiten 
tritt uns in dem bereits 
friiher erwahnten Joseph 
Furttenbach d. A. entgegen, 
der von 1621—67 ais Stadt- 
baumeister zu Ulm „neben 
seinen Statt-Amptern und 

Abb. 102 Aus allerlei Schreinwerk von J. J. EbelmannGeschaften, so hat er seine,
wiewolen noch wenig tibrig 
gehabte Zeit, allein in
Frithen- und Spat-Stunden, nicht vergeblich hinstreichen lassen, ... Eilff Biicher 
von allerhand Mannhafften und hochnutzlichen Kunsten . . . selber inventirt. . .“
Diese beziehen sich auf alles mogliche in der Baukunst. So „Architectura civilis 
(1628) auf 1) Palaste mit dero Thiergarten, Grotten sodann gemeine Wohnungen etc., 
2) Kirchen, Kapellen etc., 3) Spitaler, Lazarette und Gottesacker. Architectura 
navalis (1629) von dem Schiffsgebau. — Architectura privata (darin sein eigenes 
Haus mit Garten) — Architectura universalis, d. i. von Kriegs-, Statt- und Wasser- 
gebauwen — Architectura recreationis (1640) von allerhand erfrewlichen civilischen 
Gebawen, — zuletzt 1663: Mannhaffter Kunstspiegel, allerhand mathematisch 
und mechanisch hochniitzlicher Delectationen. - Dies die Hauptwerke, dereń Titel 
schon zeigen, wie sich der alte Meister um so gut ais alles bemiihte, was dem 
Techniker wie dem Architekten damals von Bedeutung war. Alle diese Werke
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Abb. 103 Aus dem Zierrateiibuchlein von .Friedrich Unteutscli

sind durch Kupfertafeln 
auf das reichste erliiutert, 
wenn auch uberall die 
Rauheit und Not der Zeit 
durchblickt.

Sein jung verstorbener 
Sohn, Joseph Furttenbach 
d. J., hat 1649—67 eben
falls zehn kleinere Biich- 
lein ausgehen lassen, in 
denen er sich mit Kir- 
chengebaw, Schulstuben, 
Mayer-Hoffs-Gebaw, Ge- 
werb - Stattgebaw, PaB- 
Verwahrung, Sonnen- 
uhren, Hochzeithaus-Ge- 
baw, Garten-Paliistlin, Ho- 
spital-Gebaw, Gottesacker 
u. dgl. beschaftigt; be- 
achtenswerte Dokumenten 
des treuen und streben- 
den technischen Wesens 
jener Zeit. —

Alle Zeitgenosseniiber- 
trifft an Uppigkeit der Er
findung und rauschender 
Phantasie der StraBburger 
Baumeister und Maler 
Wendel Dietterlein, der 
seinerzeit in hohem An- 
sehen stand und durch 
Herzog Ludwig von Wiirt- 
temberg nach Stuttgart 
berufen wurde, wo er 1591 
sein bekanntes Werk iiber
die Saulenordnungen her- 
ausgab. Der Titel lautet: 

„Architectura und Austheilung der fiinf Seuln, das erst Buch.“ Es enthalt 
40 eigenhandig von ihm mit kecker Hand radierte Blatter in Folio. In der Wid- 
mung sagt er, Herzog Ludwig habe ihn neben andern zur Erbauung des neuen, 
weitberiihmten Lusthauses berufen; ehe er aber nach seiner Heimat StraBburg 
zurtickkehre, wolle er „die mancherlei Arten und Manier der Ornamenten und 
Zier, welche zu den fiinf Saulenordnungen gehorten, darstellen, damit jedermann 
sie nach dem Unterschied derselben verandert und mit Lieblichkeit zu ge- 
brauchen wisse“. Denn die richtige symmetrische Austeilung der fiinf Saulen 
werde wenig mehr observiert, da ein jeder nach Gutdiinken mit wunderbarlicher 
und iibelstandlicher Konfusion und Vermischung der unterschiedenen Arten eine 
neue Manier fingiert habe. Man konne aber nicht immer „auf einer Geigen 
liegen‘;, sondern miisse vielmehr die Lieblichkeit aus der Variation und mannig- 
faltiger Veranderung suchen. So geht er nun die fiinf Saulenordnungen durch 
und gibt fiir jede einzelne in den Postamenten, den Saulenschaften, Basen, 
Kapitellen, Friesen, Gesimsen und Konsolen eine solche Mannigfaltigkeit von
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Motiven, daB man auf den ersten Blick eine absolute Willkiirherrschaft zu sehen 
glaubt, bis man zur Erkenntnis kommt, daB doch ein bestimmtes Gesetz dem 
Ganzen zugrunde liegt, das die Gestaltung des Einzelnen je nach dem Charakter 
der verschiedenen Ordnungen heherrscht. Gleichwohl ist nie Uppigeres erdacht 
worden, und wahrend man die iiberstromende Fiille der Erfindungsgabe anerkennen 
muB, wird man zugleich durch die Erwagung beruhigt, daB derVerfasser Fassaden- 
maler, daB also an eine plastische Verwirklichung dieser ausschweifenden Phan- 
tasien nicht gedacht war. Besonders ungebunden bewegt sich seine Formen- 
Erfindung in den Pilaster-llermen, die er jeder Saulenordnung beigibt. Bei der 
toskanischen, die er im Sinne der Zeit mit einem groben Bauern vergleicht, zeigt 
der Pilaster wirklich die Gestalt eines Bauern, der aber mit Schurzfell, Winter- 
kappe, Faustlingen und schliefilich mit einer holzernen Weinbiitte so umkleidet 
ist, daB nur die FtiBe mit ihren Holzschuhen und der Kopf, der ais Kapiteli ein 
HandfaB tragt, herausschauen. Um eine Anschauung von seiner Kompositions- 
weise zu geben, fiigen wir unter Abb. 106 eine seiner charakteristischen Er
findungen bei: ein System ionischen Stiles mit reicbgeschmuckten Saulen, 
schlanken Karyatiden, vorgekrbpften Gebalken, Kronungen und Gesimsen, zwi- 
schen Fenstern gemalt. Wir werden diese und das tibrige eben nur richtig auf- 
fassen, wenn wir uns immer und immer wieder sagen, daB Dietterlein Fas- 
sadenmaler war, daB diese Erfindungen im ganzen wie im einzelnen dafiir 
bestimmt waren, auf glatte Flachen gemalt, nicht aber plastisch ausgefiihrt
zu werden. Dann erst 
werden wir den Kunstler 
verstehen und sein hohes 
Verdienst, wie seine Lei- 
stung, richtig schatzen ler- 
nen. Vergegenwartige man 
sich doch die herrliche Be- 
malung des Hauses zum 
Tanz von Holbein in Pla
stik ausgefiihrt, — nicht 
gemalt, so wird man ver- 
stehen, worum es sich hier 
handelte. Und die prach
tige Erfindung und durch- 
aus richtige Wirkung einer 
Hausbemalung, wie sie in 
Abb. 104, 106 gegeben ist, 
kann nur noch unsere Be- 
wunderungerwecken. Aber 
auch die Einzelformen wer
den ais bloBe Vorbilder fiir 
Malerei ganz anders er- 
scheinen, ais wenn man sie 
sozusagen ernst nimmt, d. h. 
sie plastisch verwirklicht 
denkt, wie bisher alle Be- 
urteiler.

Doch findet sich bei 
ihm eine Fiille auch fiir 
andere, nicht nur fiir Maler, 
ansprechender und brauch- Abb. 104 Aus der Architektura von Wendel Dietterlein
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barer Ideen und Erfindungen. Der fleiBige Dietterlein liefi im folgenden Jahre 
eine Fortsetzung seines Werkes erscheinen, die Portale, Tiiren, Fenster, Brunnen 
und Epitaphien behandelt. Das ganze Werk erfreute sich solchen Beifalls, daB 
es schon 1598 zu Niirnberg in vermehrter und verbesserter Auflage erschien; 
diese umfafit 209 Blatter und enthalt nun allerdings, was irgend die iippigste 
Phantasie ersinnen mochte. Keine noch so ausschweifende Form, die sich hier 
nicht bereits verwendet fande. Das Uberschneiden, Ausbiegen, Abbrechen, Durch- 

ziehen aller erdenklichen 
Formen, das Verknupfen 
von Vegetabilischem, Fi- 
giirlichem, von geschweif
ten und geschnorkelten Li- 
nien jeder Art hat hier sei
nen Gipfelpunkt erreicht 
(Abb. 105). AuseinemHer- 
menpfeiler wachsen plotz- 
lich HirschfiiBe heraus, 
wahrend einganzesHirsch- 
haupt mit Geweihen, von 
einem Jagdhorn begleitet, 
ais Kapiteli dient. DaB 
ein anderes Mai (Blatt 75) 
ein feister Koch ais Atlant 
verwendet ist, auf dem 
Kopf zwei Schiisseln, am 
Giirtel zwei Biindel von 
Schnepfenund ein Kiichen- 
messer, in der Hand einen 
Schopfloffel, kann uns 
nicht wundernehmen, da 
hier offenbar die Bemalung 
eines Kiichenbaus gemeint 
ist. Die sinnige Konse- 
quenz des Kiinstlers bringt 
am Friese gekreuzte Koch- 
lóffel, am Gesimse Wild-

Abb. 105 Aus der Architektura rom Wendel Dietterlein schweinskópfe, und dai-
iiber ais Bekronung eine 
Gruppe vonHasen, Rehen, 

nebst Kiichenkesseln, einen BratspieB mit Wiirsten und endlich eine sparlich be- 
kleidete Damę, die sich ais Ceres geriert. Auf einem andern Blatt (73), das im 
Gegensatz zu dem kulinarischen Charakter des vorigen einen kriegerischen hat, etwa 
fiir ein Zeughaus bestimmt, sind statt der Saulen Mórser angebracht, die Attika 
tragt Geschutze mit ihren Lafetten, Pulvertonnen und Kugelhaufen. Wunderbar, 
wie sich die Phantasie Dietterleins durch die ftinf Ordnungen zu steigern weiB 
und doch iiberall eine vbllige Einheit der Ornamentik festhalt. Nur in der Kom- 
posita genilgen ihm die Renaissanceformen nicht mehr, und es ist interessant zu 
sehen, wie er nun zu naturalistischem MaB- und Astwerk geradezu spatgotischer Art 
zuriickkehrt, um bei Kompositionen wie auf Blatt 196, 197, 202 und 203 den Aus- 
druck hochster Pracht zuwege zu bringen. Offenbar ist er hier von Diirer beeinfluBt. 

Dietterleins Werk ist in ganzlicher Verkennung seiner Absicht und seines 
Zweckes oft ais ein wahrer Hexensabbat bezeichnet worden, jedoch durchaus mit
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Abb. 106 Aus der Architektura von Wendel Dietterlein

Unrecht. Es ist nur die neugeschaffene, hóchst malerische Welt der deutsehen 
Renaissance, die sich hier ohne jede Grenze, wie sie sonst die Ausfuhrungs- 
moglichkeit bietet, in dem Geiste eines ungeheuer phantasievollen Malers spiegelt. 
Wenn man bedenkt, welchen Aufgebotes von Formen- und Farbenkraft es bedarf, 
um auf glatter Hausflache zwischen den Fenstern mit einer benachbarten, stark
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Abb. 10" Titelblatt von Wilhelm Dilicli

plastischen Steinarchitektur zu wett- 
eifern, und wie bald selbst die stark- 
ste solcher Wirkungen verblaBt, — 
so wird man erst erkennen, wie 
hier, fast durch ein Jahrhundert von 
ihm getrennt, ein wahrer Geistes- 
schiiler Holbeins in der Art seiner 
Zeit das auszusprechen wuBte, was 
dieser friiher in seiner Weise bereits 
ebenso energisch und phantasievoll 
zum Ausdruck gebracht hatte.

Es ist auBerdem fiir die Wiir- 
digung Dietterleins die Tatsache 
wichtig, daB er in StraBburg zu 
einer Zeit wirkte und groBten Ein- 
fluB gewann, wo dort gerade die 
besten Baukiinstler tatig waren und 
sich zum Hochsten entwickelten: 
Hans Schoch und Georg Ridinger, 
die ais Architekten die Vertreter 
des starksten architektonischen Aus- 
druckes wurden, und zu dereń Lei- 
stungen die des phantasiefrohen 
Malers die notwendige Erganzung 
bilden. Selbst der starkste Archi
tekt Niedersachsens jener Zeit, Paul 
Franke, stand sein ganzes Leben 
lang sichtbarlich unter dem EinfluB 
des StraBburger Malers, ohne daB

das den Ernst seiner baukiinstlerischen Leistung beeintrachtigt hatte.
Auch der hochst begabte Maler Wilhelm Dilicli erfuhr diesen EinfluB auf das 

nachhaltigste. Seine Peribologia seu muniendorum locorum ratio Frankfurt 1641 
zeigt ihn nicht nur in ihren acht reizenden grotesken Titelblattern (Abb. 107), 
sondern in den schonen Entwiirfen zu Festungstoren, die er auf seinen Kupfern 
in verschiedenster Art vorschlagt, — und diese Dietterleinschen Gedanken in 
Dilichscher Form haben lange und erheblich auf die Gestaltung unserer Festungs-
tore eingewirkt. So in Wtirzburg, Trier, Braunau.

Fiinftes Kapitel

Gesamtbild der deutschen Renaissance

Ehe wir zur Betrachtung der einzelnen Denkmaler schreiten, suchen wir ein 
Gesamtbild der deutschen Renaissance zu gewinnen, denn erst aus dem Ganzen 
vermogen wir die Stellung und Bedeutung des Teils zu erkennen. Ihre richtige 
Beleuchtung erhalt aber die deutsche Renaissance aus dem Vergleich mit der 
italienischen und franzosischen. Die Stellung des deutschen Volkes zu den beiden 
anderen Hauptkulturvblkern im Zentrum Europas ist entscheidend fiir den Gang 
der kiinstlerischen Entwicklung in Architektur, Plastik und Malerei gewesen. 
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AuBerdem ist fiir den Norden der gewaltige EinfluB der Niederlande zu beriick- 
sichtigen. Wie jedes dieser Volker sich zu den grofien Richtungen, in denen die 
Zeiten sich bewegen, gestellt hat, ist von durchschlagender Wichtigkeit.

In der Renaissance stehen die nordischen Nationen ais empfangende der 
italienischen gegeniiber. Die antike Kunst, so wie Italien sie auffafite und fiir 
seine nationalen Bediirfnisse umgestaltete, bleibt fiir alle iibrigen Volker das 
Vorbild. Sie entlehnen also aus zweiter Hand, und darin besteht ihre gemeinsame 
Stellung gegeniiber Italien. Aber damit ist auch das Gemeinsame unter ihnen 
erschópft. In der Auffassung und Durchfiihrung des Uberlieferten stellen sich 
alsbald groBe Unterschiede, selbst Gegensatze heraus. In Deutschland wie in 
Frankreich war das Mittelalter zu Anfang des 16. Jahrhunderts keineswegs ab- 
getan. Es lebte mit seinen Einrichtungen und seinen Formen, im Herzen der 
nordischen Vólker festgewurzelt, noch eine gute Weile fort. Besonders im SchoB 
der Stadte fand es durch das Biirgertum fortdauernde Pflege. Die Formenwelt des 
spatgotischen Stils hing mit dem handwerklichen Geiste, der damals die ganze 
Kunstiibung durchdrang, innig zusammen. Die verbreiteten MaBwerkspielereien 
befriedigten den namentlich in Deutschland stets vorhandenen Hang nach 
geometrischen Ktinsteleien; der erwachende Realismus fand seinen Ausdruck in 
dem naturalistisch gewordenen Laubwerk des Stils. Kein Wunder, dafi man, nament
lich beim Kirchenbau, noch lange, ahnlich wie in Frankreich, an den gotischen 
Konstruktionen und Formen festhielt, und daB bis uber die Mitte des Jahrhunderts 
hinaus gotische Kirchen gebaut wurden. Aber auch der Profanbau verharrt noch 
in weitem Umfange bei dem Alten, und selbst im 17. Jahrhundert lassen sich 
noch gotische Einzelheiten, namentlich Portale, nachweisen.1)

1) Beispiele in Liibke, Gesch. der Arehit. IV. Aufl. S. 583. Uber die spiitgot. Bauten tlber- 
liaupt vergl. Kugler, Geseh. d. Bauk. Bd. III passim.

Spater, ais selbst in Frankreich, tritt in Deutschland die monumentale 
Renaissance auf. Nicht ais ob man mit dem neuen Stil tiberhaupt so lange un- 
bekannt geblieben ware. Die Verbindungen Stiddeutschlands mit Italien waren 
viel inniger, ais die Frankreichs. Nicht bloB ein reger Handelsverkehr wurde von 
Augsburg, Nurnberg und anderen Stadten mit Oberitalien unterhalten, auch die 
wissenschaftliche Verbindung der humanistischen Kreise mit Italien war eine 
uberaus lebendige. So kommt es denn, daB wir in Zeichnungen und Stichen, 
Gemalden und Bildwerken ungefahr seit 1500 die Renaissance in Deutschland 
immer mehr Eingang finden sehen. Aber auf die Gestaltung der baulichen 
Unternehmungen hatten diese Studien zunachst noch keinen EinfluB. Wahrend 
in Frankreich mit dem Beginn des 16. Jahrhunderts durch die Vorliebe des Hofes 
die Renaissance aus Italien eingefuhrt wird und alsbald in prachtigen Bauten 
zu Herrschaft gelangt, verhindern in Deutschland, wie wir gesehen haben, die 
Unruhen der Zeit, die Kampfe um die Durchfiihrung der Reformation fast bis 
gegen die Mitte des Jahrhunderts eine Neugestaltung der Architektur. Nur ver- 
vereinzelt und sporadisch treten die ersten Spuren der Renaissance auf. So ist 
in Wien das Hausportal des Federlhofs vom Jahre 14-97 ein allerdings noch 
sehr schwachlicher Versuch in den Formen des neuen Stils. Zu den friihesten 
Werken unserer Renaissance gehórt das Eingangstor der Burg Breuberg 
im hessischen Odenwalde, welches ein mit 1499 bezeichnetes Wappen der Grafen 
von Werlheim in einer antikisierenden Pilasterstellung aufweist. Vom Jahre 
1500 datiert ein Sakramentshauschen mit prachtvollem Eisengitter hinter dem 
Hochaltar der Stephanskirche zu Mainz, zu dem dann 1509 vier saulenartige 
Kandelaber hinzugefiigt wurden. Im Dom daselbst treten zuerst am Grab
mal des Erzbischofs Uriel von Gemmingen (1514) die Formen des neuen Stils 
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deutlich erkennbar auf. Besonders bedeutsam sind die sehr feinen und klaren 
Arbeiten an der Fuggerkapelle zu Augsburg, die seit 1509 bis gegen 1519 dauerten, 
und fiir die Diirer und Burgkmair, Holbein, Flettner, wie die Dauher beschaftigt 
waren. Daran schlieBen sich mehrere kirchliche Werke, allerdings noch in starker 
Beimischung gotischer Elemente. So die Neupfarre in Regensburg vom 
Jahre 1519 mit rundbogigen Mafiwerkfenstern, die von Rahmenpilastern eingefafit 
werden; so die prachtvollen Fenster im Domkreuzgange daselbst; so der 
stattliche Turm der Kilianskirche in Heilbronn, 1513 begonnen und in einem 
prachtigen Gemisch von Golik und Renaissance, ja selbst noch von romanischen 
Elementen durchgefiihrt, das den deutlichsten Beweis von der kiinstlerischen 
Garung jener Tage liefert.

Zum ersten Małe tritt in Deutschland der neue Stil in ganz reiner Form am 
Portal der Salvatorkapelle zu Wien vom Jahre 1515 auf. Wenige Jahre spater 
(1517) entstand das elegante Portal der Domsakristei in Breslau. In Anna- 
berg sind der 1518—22 geschaffene Altar des Augsburgers Dauher, sowie ver- 
schiedene Ausstattungsteile der Kirche in klarer Renaissance zu erwahnen. 1520 
entstand auch der schóne Hallenhof der Residenz zu Freising mit seinen phan- 
tasievollen, wenn auch noch sehr unsicheren Renaissancesaulen. Das Portal 
am Stadthaus zu Breslau von 1521 scheint durch die Mischung mit spat- 
gotischen Formen ais deutsches Werk bezeugt, die Fenster dagegen werden von 
Italienern geschaffen sein. Vom Jahre 1524 datiert das elegante Portal am 
Arsenał zu W i en er-Neu stadt, sicher ebenfalls von italienischen Hllnden aus- 
gefuhrt.

Fortan tritt der neue Stil in der zweiten Halfte der zwanziger Jahre so 
vielfach und an so verschiedenen Orten in Deutschland hervor, daB eine all- 
gemeinere Aufnahme desselben durch einheimische Meister nicht mehr zu be- 
zweifeln steht. In Trier bringt das Jahr 1525 das glanzende Denkmal des 
Erzbischofs Richard von Greiffenklau, in Mainz erriclitet Kardinal Albrecht von 
Brandenburg 1526 den originellen Marktbrunnen; in demselben Jahre stattet dieser 
kunstliebende Kirchenfurst den Dom zu Halle mit der reichgeschmuckten Kanzel 
aus, nachdem er schon 1523—25 die schonen Statuen und Portale desselben 
Bauwerks gestiftet hatte. Nun bemachtigt sich auch das Burgertum der neuen 
Formen; in Gorlitz finden wir ein Privathaus im Stil der Renaissance von 1526. 
Breslau schlieBt sich mit mehreren Bauten an; das Kapitelhaus des Doms tragt 
das Datum 1527; aus dem folgenden Jahre 1528 stammt das zierliche Portal im 
Rathaus und das ahnliche an der Krone. Ein Kirchenportal aus demselben Jahre 
finden wir sodann zu Klausenburg.

Mit diesen auf verschiedenen Punkten gleichzeitig zusammentreffenden 
Versuchen hat sich die Renaissance in Deutschland eingeburgert. Mit dem Be- 
ginn der dreifiiger Jahre wagt sie sich, genugsam erstarkt, an die Ausfiihrung 
grbBerer Werke. Es ist vor allem das deutsche Fiirstentum, welches nunmehr 
machtig in die Bewegung eingreift und ilir in prachtvollen SchloBbauten gróBere 
Aufgaben stellt. Sicher und lebensvoll breitet der neue Stil seine zierlichen 
Formen schon seit 1530 an dem Georgsbau des Schlosses zu Dr es den aus, wie 
denn vom sachsischen Furstenhofe nunmehr eine energische Fórderung der Renais
sance sich vorbereitet. Denn mit 1532 sind die friihesten Arbeiten an dem Schlosse 
zu Torgau bezeichnet, und 1533 lesen wir an dem eleganten Treppenbau zu 
Dessau. Von demselben Jahre datiert der energische Portalbau des Schlosses 
zu Liegnitz, der freilich ais Werk welscher Kunstler angesehen wird. Die 
gleichzeitigen und folgenden schonen Werke der Gbrlitzer Richtung finden ihren 
Hbhepunkt in dem herrlichen Rathauseingange daselbst; ihre Vorbilder sind frei
lich groBenteils in Frankreich zu suchen. Der Torgauer Schule dagegen gehoren
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die freilich nur in sparlichen Uberresten erhaltenen Teile cles seit 1538 aufgefiihrten 
Schlosses von Berlin.

Unterdes war man auch in Siicldeutschland nicht muBig gewesen, hatte 
aber mehr ais im Norden sich noch auf italienische Krafte gesttitzt. Das elegante 
SchloB zu Spital in Karnten, das um 1530 entstanden sein wird, ist durchaus 
italienischen Ursprungs. Dasselbe gilt vom Bekedere zu Prag, das seit 1536 
errichtet wurde. Ebenso waren es italienische Kiinstler, welche seit 1536 die 
Residenz in Landshut auffiihrten und mit Fresken und Stukkaturen im Sinne 
der romischen Schule schmtickten. Dagegen sind die freilich nicht so erheblichen 
Bauten am SchloB zu Ttibingen, vom Jahre 1537, von Einheimischen in vóllig 
deutschem Geprage durchgefuhrt.

Inzwischen 1 ret en die burgerlichen Kreise der Renaissance naher. Besonders 
friih geschieht es im ElsaB, wo das Rathaus zu Oberehnheim mit 1523 be- 
zeichnet ist, das von Ensisheim die Jahrzahl 1535, und ein freskengeschmiicktes 
Haus in Golmar das Datum 1538 tragt. In Niirnberg gehort das Tucherhaus 
von 1533 zu den friihesten dieser Werke, in denen die Renaissance noch stark 
mit gotischen Reminiszenzen durchsetzt ist. Ein Meisterstiick edler und ver- 
standnisvoller, stark italienischer Auffassung des neuen Siils bildet dagegen der 
Saal im Hirschvogelbause vom Jahre 1534. Nicht minder vollendet ist jener Vor- 
bau mit Balkon und Treppe, welchen die Stadt Gór lit z 1537 ihrem Rathause 
vorlegen lieB.

Das folgende Dezennium bringt uns nur wenige neue Daten; aber es ge
horen dahin die Bauten, mit denen Kurfiirst Friedrich II. seit 1545 das SchloB 
zu Heidelberg schmiickt, sowie die gleichzeitig unter Otto Heinrich aus- 
gefiihrten Teile des Schlosses zu Neuburg. Sodann entsteht seit 1547 der 
groBartige innere Hof des Schlosses zu Dresden mit seinen vier prachtvollen 
Stiegenhausern und seiner Loggia, franzosischem Vorbild folgend, von einem 
deutschen Meister unter Beihilfe italienischer Werkleute errichtet. Eine zum Teil 
italienische Arbeit ist das seit 1547 entstandene PiastenschloB zu Brieg, an 
dessen Portalbau von 1552 die Uppigkeit oberitalienischer Dekoration ihren 
Triumph feiert, wahrend in anderen Teilen, insbesondere auch der Anlage, fran- 
zósischer EinfluB sich geltend macht. Italiener sind es dann, die 1550 das Rat
haus zu Posen mit seiner stattlichen Doppelhalle schmtlcken.

Mit Macht beginnt sodann etwa seit der Mitte des Jahrhunderts die Renais
sance sich allerorten in Deutschland einzubiirgern. Seit dem Augsburger Reli
gionsfrieden (1555) war Ruhe im Reich geworden. Die Wirren waren beigelegt, 
und mit Ausnahme der Exekution gegen Johann Friedrich den Mittleren (1567) 
und des Kolnischen Krieges wegen GebhardTruchseB (1584) erfreute sich das Land 
einer Ruhe, die erst durch den Ausbruch des DreiBigjahrigen Krieges ein Ende 
fand. In diesen sechzig Jahren eines fast ununterbrochenen Friedens, wo Handel 
und Verkehr bliihte, ein neues, geistiges Leben sich iiberall regte, entwickelte 
sich nun eine wirkliche deutsche Renaissance in ihrer ganzen Fiille und originalen 
Kraft. Hatte Deutschland einen dominierenden Konigshof besessen, wie Frank- 
reich, so wiirde der Gang seiner Renaissance ebenso einfach iibersichtlich sein 
wie dort. In der franzbsischen gliedern sich die Epochen nach den Regierungs- 
zeiten der einzelnen Kónige. In Deutschland ist die Bewegung eine viel mannig- 
faltigere, kompliziertere. Aus tausend verborgenen Ouellen ringt sie sich ans 
Licht; oft ist kaum nachzuspiiren, aus welchen geheimen Kanalen diese ihre 
Nahrung erhalten. Aber mit einem Małe brechen sie iiberall mit Lenzesgewalt 
aus dem auftauenden Erdreich hervor, suchen sich ihren Weg, vereinigen sich auch 
wohl hie und da zu einem gróBeren Flufi, geben aber nirgends ihre indkiduelle 
Selbstandigkeit soweit auf, daB sie in das Bett eines einzigen, alles beherrschenden
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Stromes zusammenflóssen. Das Gesamtbild des deutschen Kulturlebens besteht 
vielmehr auch jetzt aus einer Anzahl gesonderter provinzieller Gebilde, die fast 
bis zum Eigensinn ihre Originalitiit und Selbstandigkeit behaupten. Deshalb recht- 
fertigt es sich, wenn wir an die Stelle der historischen hier die topographische 
Schilderung treten lassen.

Von besonderer Wichtigkeit ist es, sich klar zu rnachen, aus wie verschieden- 
artigen Anregungen die deutsche Renaissance ihre Nahrung empfangt. Es sind 
die drei groBen Kulturgebiete Italiens, Frankreichs und der Niederlande, die dabei 
in Betracht kommen. Wahrend die katholischen Furstenhbfe, namentlich in Bayern 
und Ósterreich, sich den italienischen Anschauungen hingeben und vielfach 
eine durch Italiener importierte fremdlandische Renaissance pflegen (wir erinnern 
nur an die Residenzen in Landshut und Munchen und das Belvedere in Prag), 
zeigen die protestantischen Fiirstenhofe, durch die politische Verbindung mit 
Frankreich bestimmt, besonders der schlesische, sachsische, brandenburgische, 
wiirttembergische, pfalzische eine gewisse Hinneigung zu der Auffassung der 
franzosischen Renaissance, dereń Schlóssern sie z. B. die prachtigen durch- 
brochenen Wendeltreppen, wie zu Dresden, Torgau, Dessau, im alten Schlosse 
zu Berlin u. a. entnehmen. Die norddeutschen Handelsstadte endlich, von Bremen 
bis Liibeck und Danzig, schlieBen sich, durch den Seeverkehr mit den Nieder- 
landen verbunden, der dortigen Renaissance an, der sie den mit Hausteinformen 
gemischten Backsteinbau und das Geprage einer anfangs niichtern verstandigen, 
spater schwiilstig barocken Formenbehandlung entlehnen. Trotz dieser Einflusse 
gestaltet indes Deutschland seine Bauten in durchaus origineller Weise, indem 
es die fremden Motive nach eigenem Bediirfnis und selbstandigem Stilgefuhl eigen- 
artig umbildet. Nur die von italienischen, niederlandischen und fremden Kiinst- 
lern aufgefiihrten Werke machen davon eine Ausnahme. Bei so vielgestaltigem 
Schaffen kann aber iiberhaupt von einer ganz einheitlichen und gleichartigen 
Durchbildung nicht die Rede sein.

Ist in der Tat von einer konsequent zum Ziel fortschreitenden Entwick- 
lung bei der deutschen Renaissance nicht zu sprechen, so lassen sich doch zeit- 
lich verschiedene Stadien in der Behandlung des Stiles unterscheiden. Die 
erste Epoche umfaBt die friihesten Versuche, die neue Bauweise auf deutschem 
Boden einzubtirgern. Soweit diese ins Gebiet der zeichnenden Kunste fallen, 
haben wir ihrer im zweiten Kapitel gedacht. Fiir die architektonische Betrachtung 
bleiben die wenigen Denkmaler iibrig, welche etwa zwischen 1520 und 1550 ent- 
standen sind. Ihr kunstlerischer Charakter fuBt auf einer naiven Aneignung der 
Friihrenaissance Oberitaliens, namentlich Venedigs oder der franzosischen Art. 
Das Dekorative waltet naturgemafi, wie ja auch beim Vorbilde, vor, und zwar 
mit dem leichten, zierlichen Schmucke eines iiberwiegend vegetativen Ornaments, 
durchwebt mit Kandelabern, Trophaen, Schildern, Masken und allerlei Figiirlichem. 
Wo indes nicht ausnahmsweise Fremde mitgewirkt haben, bleiben diese Formen 
an Feinheit der Zeichnung, Anmut der Bewegung und Zierlichkeit der Behand
lung meist merklich hinter den welschen zuriick. Besonders gilt dies auch vom 
Figiirlichen, das den deutschen Steinmetzen selten gelingt. Die selbstandigen 
Glieder der Architektur, namentlich die Saulen mit ihrem Zubehor, werden meist 
ohne genaueres Verstandnis unsicher und schwankend gehandhabt. Daneben 
spielt das Gotische in Gliederungen und Details, an Tur- und Fenstergewanden, 
Treppen und dergleichen immer noch eine groBe Rolle.

Dafiir tritt jedoch eine gewisse frische Derbheit und Fiille, ein malerisches 
Sich-Drangen und Kreuzen, kurz eine neue nordische Niiance ein, die den deutschen 
Arbeiten jener Friihzeit wieder einen besonderen Reiz verleiht. Ein Holbeinischer 
Zug liegt iiber sehr vielen Werken dieser Art. Einige davon seien genannt: der 
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Georgenbau am Schlosse in Dresden, das SchloB zu Torgau, die Eingangspartie 
am Rathause zu Górlitz, der glaserne Saalbau zu Heidelberg; — seinem 
ganzen Charakter nach gehbrt auch noch das Alte SchloB zu Stuttgart hierher.

Die zweite Phase der Entwicklung beginnt um die Mitte des Jahr
hunderts. Man hat inzwischen durch die mehr und mehr verbreiteten Lehrbiicher 
die antiken Formen genauer kennen gelernt und weiB sie richtiger anzuwenden. 
Die schwankende Unsicherheit tritt zurtick, und man wiirde nunmehr eine Er- 
scheinung, analog der italienischen Hochrenaissance, erwarten diirfen, oder wenig- 
stens eine Entwicklung, wie sie in Frankreich gegen Ausgang der Regierung 
Franz’ I. und im Beginn Heinrichs II. sich gestaltete. Aber es fehlten die 
Voraussetzungen dazu in Deutschland, es fehlten namentlich bedeutende ton- 
angebende, fiihrende Meister, und so suchte sich jeder in seiner Weise in dem 
Chaos verschiedener Formen zurechtzufinden. Neben den Elementen der klas- 
sischen Architektur und den Uberbleibseln der Gotik stellen sich zugleich die 
friihen Vorboten des beginnenden Kartuschestils ein. Dies alles bedingt eine 
Mischung, die nicht immer glucklich ausfallt, gleichwohl aber doch in einigen 
Meisterschopfungen, wie dem Otto-IIeinrichsbau zu Heidel berg, dem SchloBhof 
zu Dresden, dem Hof der Plassenburg, dem des Offenbacher Schlosses, 
dem Fiirstenhof zu Wismar, dem PiastenschloB zu Brieg, der Bogenhalle am 
Rathause zu Koln sich bedeutsam ausgepragt hat.

Diese Stilentwicklung geht dann unmerklich in eine andere tiber, die 
man ais dritte Stufe der deutschen Renaissance bezeichnen kann. In ihr ge- 
winnt alles den kraftvollsten und entschiedensten Ausdruck; die Formen haufen 
und drangen sich nicht selten, allerlei Barockes und Willkiirliches mischt sich 
ein, besonders verlaBt die Ornamentik das Vegetabilische der fruheren Zeit und 
wendet sich geometrischen Formen und einer Mischung von Aachen, aufgerollten 
und stark zerschnittenen Leder- oder Metallverzierungen und richtigem Roll- 
werk zu.

Die Architekturformen werden bewuBt derb und malerisch, doch mit voll- 
endetem Verstandnis und vólligster Ilerrschaft gehandhabt. kurz, wir stehen hier 
vor dem starksten Aufschwunge rein architektonischer Richtung in unserer 
nationalen Renaissance. Es ist jene Kunst, die sich vor allem an StraBburg 
anschlieBt, wo ein Johannes Schoch den Neuen Bau, dann von da aus das Schlofi 
zu Gottesau und den Friedrichsbau zu Heidelberg, ein Georg Ridinger das 
SchloB zu Aschaffenburg und zu Mainz geschaffen haben; in dereń Verlauf 
das grofite Meisterwerk erstehen konnte, das schmachvoll zerslbrte Stuttgart er 
neue Lustbaus des Georg Belir; auch die Bauwerke des Paul Franke, die Marien- 
kirche zu Wolfenbuttel, die Universitat zuHelmstedt, zuletzt die herrlichen 
Buckeburger Arbeiten gehoren hierher.

Dies sind die eigentlichen Hauptwerke unserer nationalen Renaissance. macht- 
volle und folgerichtig entwickelte Leistungen unseres nationalen Wollens und Kbn- 
nens; sie bilden einen Hohepunkt, von dem die letzte Zeit langsam wieder herab- 
stieg. Das Eindringen wirklich barocker Einzelheiten, der ganz verweichlicht 
formlosen Knorpel-Kartusche, das Zerfiiefien der bewuBten Kraft in ein unsicheres, 
bloBes, schwachliches Fiihlen, nimmt den Werken aus der Zeit des ungluck- 
seligsten aller Kriege die Bedeutung einer Entwicklungsstufe, wenn auch manche 
stattliche und bedeutende stadtische Bauwerke des Nordens, so das Bremer 
Rathaus und Gewerbehaus, das Leibnizhaus zu Hannover, noch von dem un- 
besiegbaren nationalen Kunstgefuhl der Deutschen auch in den schlimmsten 
Zeiten reden.

Die interessante, bis jetzt in ihrer ganzen Kraft und Tiefe noch immer 
wenig gewiirdigte Wandlung des kunstlerischen Yermbgens der Nation hangt 
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innig zusammen mit der einerseits durch das klassische Altertum, anderseits 
durch die Reformation herheigefuhrten Umgestaltung der Lebensanschauungen, 
die zum erstenmal im Norden das Aufbliihen einer eigentlichen Profankunst 
hervorrief. Dazu kommen fordernde Verhaltnisse iiuBerer Art: in den Stadten 
ein durch Handel und Gewerbtatigkeit reich gewordenes Biirgertum, das fiir seine 
gesteigerten und verfeinerten Lebensbedurfnisse im Bau und der glanzenden 
Ausstattung prachtiger Wohnhauser einen Ausdruck fand, zugleich kurz vor 
dem Zusammensturz der alten stadtischen Macht und Herrlichkeit diese noch 
einmal in grofiartigen Rathausern und anderen offentlichen Bauten verkbrperte. 
Daneben das moderne Fiirstentum, damals eben zu selbstandiger Bedeutung er- 
starkt, voll Eifer, nicht bloB sein hófisches Leben der feiner gewordenen Sitle 
und einer allgemeineren Bildung anzupassen, sondern auch den Begriff der 
modernen Fiirstengewalt in staatlichen Neugestaltungen, in Recht und Verwaltung, 
in Kirche und Schule festzustellen und dies ganze vielseitige Streben durch Anlage 
glanzender Schlosser, Lusthauser und Garten, aber auch durch Gebaude fiir Ver- 
waltung, fiir Schule und Kirche zum kraftigen Ausdruck zu bringen. Im Ver- 
laufe der Entwickelung schlieBt sich dann der Landadel diesen Bestrebungen wett- 
eifernd an und verwandelt seine mittelalterlichen Burgen in stattliche, schon ge- 
schmiickte Herrensitze. Rechnen wir dazu die unabsehbare Zahl von Grab- 
denkmalern jeglicher Art, die der religióse Sinn in eigentiimlichem Bundę mit 
der gesteigerten Wertschatzung der Persijnlichkeit uberall hervorbringt, endlich 
die nicht geringe Reihe von Werken kirchlich dekorativer Kunst, von Kanzeln, 
Altaren, Lettnern, Sakramentsgehausen, Orgeln u. dgl., die immer noch verlangt 
und ausgefiihrt wurden, so haben wir eine Erscheinung von kaum iibertroffener 
Mannigfaltigkeit. Erst indem wir diese Weit von Schbpfungen erkennen und wur- 
digen, bemiichtigen wir uns eines unentbehrlichen Materials fiir das Verstandnis 
der groBen Kulturbewegung des 16. Jahrhunderts.

Aber auch die rein asthetische Seite des Gegenstandes darf nicht unter- 
schatzt werden. In schulmaBiger Auffassung sind wir immer noch geneigt, aus 
dem Gesichtspunkt sogenannter Stilstrenge zu urteilen. Wir merken nicht, daB 
es gar oft nur kiinstlerische Impotenz ist, die in formeller auBerer Korrektheit 
einen Deckmantel fiir ihre Anmut sucht. Korrekt sind nun die Werke unserer 
deutschen Renaissance noch weit weniger ais die der franzosischen; auch von 
Stilreinheit kann kaum die Rede sein, wo der ganze Verlauf der Entwickelung 
darin besteht, daB sich die mittelalterliche Uberlieferung mit der antiken Formen- 
welt, daB sich die heimische Sitte des Nordens mit der Kunst des Siidens in Aus- 
gleich setzte. Wer aber das Wesentliche in den kunstlerischen Schbpfungen zu 
erkennen weiB, der wird durch die Fiille von origineller Kraft, ja manchmal durch 
naive Genialitat in dieser Weit von Kunstwerken iiberrascht und lebhaft ergriffen 
sein, um so mehr, ais diese hbchsten malerischen Reizes voll und auch nach 
malerischen Gesichtspunkten erwachsen ist. Da ist nirgends ein schablonen- 
haftes Kopieren, uberall individuelle Freiheit, Frische der Erfindung, lebensvolle 
Konzeption, Kraft der Ausfiihrung. Alles aber beruht auf dem soliden Grunde 
eines gesund entwickelten, kiinstlerisch flihlenden Handwerks, das bis in die letzten 
Teile der Ausstattung sich in seiner ganzen Tiichtigkeit offenbart und den Werken 
dieser Kunst einen beneidenswerten Hauch von Ursprunglichkeit und Anmut ver- 
leiht. Wo solche Vorziige eine Weit von Kunstschópfungen auszeichnen, — mag 
sich auch das Formgeprage innerhalb der Schranken einer durch Zeit und 
nationalen Bildungsstand bedingten Auffassung bewegen, die nicht mehr die unsrige 
sein kann, — da ziemt es sich fiir uns wohl, den grofien, wesentlichen Ziigen 
einer solchen lebensvollen Richtung in gebiihrender Selbstbescheidung gerecht zu 
werden.
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Um nun im einzelnen den Charakter der deutschen Renaissance zu schildern, 
haben wir mit der Behandlung des Details zu beginnen. Was zunachst den 
Siiulenbau betrifft, so gibt es nirgends groBere Mannigfaltigkeit, ais die deutsche 
Renaissance sie bietet. Namentlich in den Gemalden, Zeichnungen und Holzschnitten 
aus den ersten drei
Jahrzehnten des Jahr
hunderts wimmelt 
es von den Gestal- 
tungen eines fast 
uniibersehbaren For- 
menreichtums. Indes 
ist dies alles so voll 
Willkiir, daB es sich 
einer planmaBigen 
Zergliederung ent- 
zieht; nur soviel ist 
gewiB, daB die Mei
ster alle diese oft gar 
wunderlich angeta- 
nen Formen fur wirk- 
liche Renaissance 
hielten. Manches aus 
diesen Formenspielen 
drang freilich in die 
monumentale Archi
tektur ein; so na
mentlich jene Gestal- 
tung der Saule, die 
auch die franzbsische 
F r tihren ais s an ce n o cli 
mehr ais die siidlicbe 
liebt, die Bildung der 
Sttitze in Kandelaber- 
form. Sie setzt den 
Schaft aus allerlei Ge- 
faBformen zusammen 
und bekleidet ihn mit 
Blattern und ande
ren Zieraten. Gerade 
diese Gestaltungen in 
Verbindung mit zar- 
ten Rahmenpilastern 
und reichem orna-
mentalen Schmucke Erker im Sohiosso zu Torgau
ergeben oft die reiz-
vollsten Schopfun-
gen. Das auBere Portal des Georgbaues am Dresdener (1530), der Erker am 
Torgauer Schlosse (Abb. 108) sind bezeichnende Beispiele. Nicht minder der 
herrliche Eingang mit Treppe am Rathause zu Gbrlitz, eines der zierlichsten 
Werke unserer Friihrenaissance.

Von diesen jugendfrischen Arbeiten wenden wir uns zu jenen, welche mit 
groBerer Sicherheit die Formen der Renaissance zur Erscheinung bringen. Im ganzen 



160 1. Buch V. Kapitel Gesamtbild der deutschen Renaissance

ist auch bei diesen ein starker Hang zu stark malerischer und ornanientaler Be
handlung vorwiegend. Besonders gilt das von den bei Portalen und an andern 
ausgezeichneten Stellen, z. B. bei Grabmalern, an Brunnen usw. zur Verwendung 
gekommenen Saulen. Man gibt in der Regel dem unteren Drittel des Schaftes, 

das durch einen meist schma-

Abb. 109 Portal des Kanzloigobaudes zu Uberlingen

len, manchmal breiteren 
und besonders verzierten 
Ring begrenzt wird, reiches, 
plastisches Ornament, aus 
dem dann wohl Lówenkopfe 
in der Mitte vorspringen. 
Der obere Schaftteil ist meist 
kanneliert, auch wohl ganz 
mit flachem Ornament be- 
deckt; selten glatt. Die 
Schwellung ist, in der Friih- 
zeit besonders, meist stark 
betont; kurz man strebt bei 
solchen doch stets an be
sonders auffallenden Stellen 
stelienden Sltitzen nach leb- 
haftestem und wirksamstem, 
plastischem Ausdruck. Ein 
gutes Beispiel bietet das 
Portal des Kanzleigebaudes 
in U b e r 1 i n g e n (Abb. 109), 
wo der untere Teil des 
Schaftes fast die Halfte der 
Saulenhóhe bildet und aus 
dem Lbwenrachen Laub- 
festons niederhangen. Die 
Kapitelle sind hier in frei 
korinthisierender Weise mit 
einer einzigen Blattreihe 
behandelt. Das Postament, 
das solchen Saulen fast nie- 
mals fehlt, zeigt kraftige 
Lówenkopfe, die mit ihren 
Ringen im Rachen an die 
beliebte Form der Tiirklopfer 
erinnern. Sehr elegante 
Saulen dieser Art auch am 
auBern Portal des Schlosses 
zu Ttibingen. Die Zeit 
der entwickelten Renais
sance um die Wende des
Jahrhunderts bevorzugt die 

ionische Saulenordnung, dereń scharf vorgezogene Kapitell-Schnecken trefflich 
zu dem scharfen Ornament- und Schnórkelwerk der gleichzeitigen Ornamentik 
passen, wendet sich aber auch gern den einfacheren Ordnungen, namentlich der 
dorisch-toskanischen zu. Gharakteristisch ist das Portal des englischen Hauses
zu Danzig.
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Abb. 110 Saule aus dem Alten 
Schloli zu Stuttgart

Man liebt dabei eine sehr ausdrucksvoll-derbe 
Detaillierung und kraftige Schwellung und Verjiingung. 
Die Arbeiten der StraBburger Schule, — so beson
ders die SchloBbauten in Heidelberg und As chaf- 
fenburg, zeigen dies schwellende Kraftgefuhl, diesen 
starksten Ausdruckswillen in der Einzelbildung in ganz 
hervorragendem Mafie.

In anderer Weise wird die Saule da behandelt, 
wo sie eine ernsthaftere Aufgabe zu erftillen hat, be
sonders also bei den Bogenreihen, wie sie namentlich 
in Schlofihófen vorkommen. Da sie sich hier der ge- 
ringen Stockwerkhohe nordischer Gebaude anbequemen 
mufi, so wird sie stammig und gedrungen bei freier 
Umgestaltung der antiken Verhaltnisse. Gerade da- 
durch aber gewinnt sie oft den Charakter einer eigen- 
tumlichen, kraftvollen Schonheit, die mehr wie ein 
Ergebnis der freien Phantasie, ais des Zwanges er- 
scheint. So in trefflicher Weise im Hofe des Alten 
Schlosses zu Stuttgart (Abb. 111). Hier sind in 
drei Geschossen Saulen mit korinthischen Kapitellen 
angewandt, die Schafte mit kraftigem Ring versehen, 
der in den beiden oberen Geschossen sich mit dem 
Gesimse der Balustradę verbindet. Die Schafte sind 
frei kanneliert, im Erdgeschofi haben die Kanneliiren 
eine eigentumliche, ofter vorkommende Fiillung, welche 
einer Flotę nachgeahmt ist. Der untere Teil des Schaf- 
tes hat in diesem Geschofi kleine Kanneliiren, in den 
oberen Stockwerken dagegen ist er schrag gerippt. Von 

diesen Details, sowie von der Behandlung der Balustradę geben Abb. 110 u. 111 eine 
Anschauung. Ganz offenbar ist hier aber eine Nachwirkung der gerade in kon- 
struktiven Einzelheiten so interessanten spatesten Gotik zu spiiren, dereń Art 
sich in Bbgen und Gewolben noch deutlich zu erkennen gibt. Noch derber ist 
die Behandlung der Saulen im alten Miinzhof zu Munchen, den wir in Band II 
Abb. 10 mitteilen. Dort haben die beiden 
ungewóhnlicher Derb- 
heit, dem Charakter 
des Baues wohl ent- 
sprechend.VonSchloB- 
hbfen mit Saulenar- 
kaden ist sodann noch 
der im Piastenschlofi 
zu Brieg zu erwah- 
nen, der gedruckte, 
weitgespannte Bógen 
auf sehr kurzeń ioni- 
schen Saulen zeigt. 
Diese Art wiederholt 
sich in mehreren _ 
SchloBbauten Schle- 
siens, die unter dem 
Einflusse der Pahr- 
schen Schule stehen,

unteren Geschosse ionische Saulen von

Aus dem Alten Schloli zu Stuttgart 
Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Auil.
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ganz besonders deutlich aber in der prachtigen Halle des Gustrower Schlosses, 
die ja auch ein Pahr, Franzislcus, erbaut hat.

Endlich sind noch jene Falle zu nennen, wo die Saule vereinzelt zur An- 
wendung kommt, namentlich bei Brunnen und Gedenksaulen usw. Hier tritt sie 
selbstandig auf und wird frei nach dem Schbnheitsgefiihl des Kiinstlers gestaltet. 
So an dem schonen Spahlentorbrunnen zu Basel (Abb. 157) und an einem Brunnen 
zu Gmiind (Abb. 112), wo die geschweifte Form des Schaftes an die Friihrenais- 
sance erinnert. So an dem originellen Kindlifresserbrunnen in Bern (Abb. 113), 
einem prachtigen Beispiel freier und lebensvoller Formbehandlung, wie an den 
zahllosen und reizvollen Brunnensaulen der Friihzeit in der Schweiz iiberhaupt, 

von Basel und Zii- 

Abb. 112 Brunnen zu Schwab. Clinund

rich an bis nach 
Solothurn undFrei- 
burg. So an dem 
Brunnen zu R o- 
thenburg, wo sie, 
bereits der Spat- 
zeit und ihren har- 
teren Formen an- 
gehbrig, doch von 
eleganter Gesamt- 
form und maleri- 
scher Wirkung ist. 
Streng klassisch 
dagegen ist die Ma- 
riensaule in Miin- 
chen behandelt. 
Ganz selbstandig 
die Kolossalsaule 
an der alten Kanz- 
lei in Stuttgart, 
welche eine Wen- 
deltreppe birgt und 
jetzt einen vergol- 
deten Merkur nach 
Giovanni da Bo-
logna tragt. Sie ist 

von Wendel Dietterlein entworfen und zeigt die geniale Freiheit dieses Kiinstlers, 
vor allem in der dem grofien Mafistabe so trefflich angemessenen, vbllig neuen 
Behandlung des Kapitells, die uns unwillktirlich zum Vergleiche mit den vielen 
Monumentsaulen der Empirezeit im Stil der Vendomesaulen drangt. Dieser Ver- 
gleich fallt unbedingt zugunsten der Stuttgarter Leistung aus (Abb. 114).

Die Behandlung der Pilaster schliefit sich in der Regel derjenigen der 
entsprechenden Saulenordnungen an. Sie zeigt gleiches Streben nach Ausdruck 
und Plastik. Haufig kanneliert man sie, aber ebenso oft werden sie mit einem 
Rahmen umgeben, und die Flachen erhalten Ornamente von Blattern und Blumen, 
in dereń Rankenwerk sich Figurliches und selbst allerlei Embleme mischen. 
Beispiele bietet die Fassade des Otto-Heinrichsbaues zu Heidelberg. Diese 
Rahmenteilung ist haufig eine reichere, mit Rauten oder Dreiecken, Kreisen und 
Halbkreisen mitten und an den Enden; offenbare Erinnerung an die eingelegten 
Marmorscheiben der Venezianer. Gegen Ausgang der Epoche tritt die Rustika an 
Saulen und Pilastern haufiger auf, wie schon am Erdgeschosse des Otto-Heinrichs- 
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baues zu Heidelberg; oft nur ais Durchdringung des Schaftes mit einzelnen 
Quadern, rauh oder glatt, oder mit Spitzen und Pyramiden; eckig vorspringend 
am herrlichen Portal des Zeughauses der Plassenburg, flachrund und ais Wol- 
ken und Gewtirm erscheinend am Zeughause zu Wolfenbuttel, mit Mustern,
Sternen u. dgl. im Norden, be
sonders an der Weser (Hameln, 
Bremen), bis nach Mecklenburg 
hin. — Gewohnlich aber be- 
kleidet man das untere Drittel 
des Pilasterschaftes ahnlich wie 
die Saulen mit Ornament, das 
dann uberwiegend die Form 
von Flachornament und Metall- 
beschlagen annimmt. So am 
Friedrichsbau zu Heidelberg 
und an einem Hause zu Dan- 
zig, wo sogar Trophaen und 
andere Embleme angebracht 
sind. Das Barockste ist, wenn 
plotzlich in der Mitte des Schaf
tes sich ein Teil desselben vom 
Grunde zu Ibsen beginnt und 
in starker Ausbauchung vor- 
springt, um sich dann voluten- 
artig dem Schafte wieder an- 
zuschlieBen. Dies finden wir 
an Pilastern wie an Halbsaulen 
der Kapelle von Liebenstein. 
Daneben macht besonders die 
Spatzeit ungemein starken Ge- 
brauch von Hermen und Karya- 
tiden, jener hochst interessan- 
ten und malerischen Stutzen- 
form, dereń scharfe und cha- 
rakteristische Erscheinung dem 
Wesen der auf das Malerische 
gerichteten deutschen Renais
sance so recht gleichartig ist. 
Diesen Gestaltungen sind von
den Theoretikern, Dietterlein Ahl). 113 Kindlifresserbrunnen zu Bem
und anderen, von jeher aus- 
gedehnte Darstellungen gewid-
met worden, die eine kleine Formenwelt fur sich bedeuten. Es ist einleuchtend, 
wie lebhaft gerade im Kontrast mit den ernsteren und strengeren Stiitzformen der 
Saulen und Pilaster diese Art der Stiitzen wirken mufite, die statt nach oben, nach 
unten — und zwar stark — verjungt einer menschlichen tragenden Gestalt im 
Umrisse ahnlich, unterhalb des Kapitells und Halses einen starkeren Teil besitzt, 
der in allerlei Weise charakterisiert ist, sei es mit Spitząuadern, mit Gehangen 
oder anderer Plastik, sei es auch in vorgewolbter Form. Menschliche Kórperteile, 
zunachst Kbpfe, dann Brust, Arme und Leib, setzen sich an die Stelle der rein 
architektonischen Glieder, so langsam den 1'bergang bildend zu der tibrigens in 
Deutschland recht seltenen reinen Karyatide. Das hervorragendste Beispiel der 
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Anwendung der letzteren mag das herrliche Portal des Otto-Heinrichsbaues zu 
Heidelberg sein.

Das Streben durchzieht eben die ganze deutsche Renaissance, alle tragenden 
Teile moglichst lebliaft zu gestalten, nicht minder auch das architektonische Zu- 
behor der Saulenordnung, also Sockel, Gebalk, — vor allem da, wo diese Teile 
vereinzelt auftreten, wie an Portalen, Denkmalern u. dgl. Das ist ja uberhaupt 
die Regel, denn ganze Fassaden mit Pilaster- oder gar Saulengliederungen bilden 
im Norden eine seltene Ausnahme, schon wegen der geringeren Mittel und des 
burgerlichen Wesens, das den deutschen Norden gegeniiber dem aristokratischeren 
und reicheren Sttden und Westen charakterisiert. Zudem legt der Stidlander und 

auch der Franzose

Abb. 114 Von der alten Kanzlei zu Stuttgart

von jeher einen 
bedeutenden Wert 
auf offentliche und 
Weitwirkung sei
ner Architekturen 
gegeniiber der in- 
tim-behaglichen, 

auf das Innere ge- 
richteten Art des 

Deutschen. So 
konnte die Saulen- 
fassade des an- 
tiken Tempels wie 
die grofigestaltete 
StraBen- und Platz- 
architektur der ita
lienischen Renais
sance,konnten Sau- 
lenhallen und ahn- 
liches nur im Sii- 
den entstehen. Die 
vielfache Wieder- 
holung des Einzel- 
motivs, z. B. der

Saule, bedingt aber eine um so klarere und einfachere Gestaltung des Einzelnen. 
Die deutsche Renaissance, die nur eine Anwendung von Saulen vorzugsweise zur 
Einfassung von Portalen und ahnlichen Zwecken kannte, war im Gegensatz dazu 
gehalten, das Vereinzelte um so interessanter und lebendiger zu gestalten. Eine 
Brunnensaule gestattet selbst eine geradezu extravagante Durchbildung, eine 
Halle von zwanzig Saulen verlangt glatte Schafte und einfachste Bildung.

Das gilt um so mehr, ais der Norden seine Architekturstiicke, Portale, 
Erker, Wappen u. dgl. vorwiegend ais malerische starkstbetonte Prunkstiicke auf 
glattem Fassadengrunde ausbildet, die nur nach Grundsatzen des Gegensatzes 
und der Eurhythmie, hochst selten aber der Symmetrie verteilt und angeordnet 
wurden. Die Kleinheit der Bauwerke, die Enge der StraBen, die nordische wech- 
selnde Beleuchtung, in der Sonnenschein mit Sturm und Triibe wechselt, die 
klimatischen Anforderungen uberhaupt, nicht minder aber die Rauheit und Grobe 
der Baustoffe, des Eichenholzes und Sandsteins gegeniiber dem Marmor des 
Siidens, drangten an sich zu einer derben, knorrigen, malerischen Behandlung und 
zu einer architektonischen Richtung, die von vornherein auf die groBen, klaren, 
symmetrischen und klassisches Wesen anstrebenden strenggegliederten sudliclien 
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Baumassen verzichten muBte, um sich. im Gegenteil der Mittel stark geteilter 
Baukórper, lebhaftester Umrisse, malerischer Gegensatze auch im Baustoffe, und 
pikanter Gestaltung des Einzelnen zu bedienen. Dazu kam denn die natiirliche 
Farbę des Sandsteins und der Backsteine, des Putzes, auch des bemalten, des 
Fachwerks und anderer Holzteile, der Schiefer-, Ziegel- und Metallbekleidung ge- 
fahrdeter Teile von selbst zur Geltung.

Aus denselben Griinden tritt, wo ein Hallenbau einmal beabsichtigt war, 
wie bei tiofen, der selbstandige Pfeilerbau gern an die Stelle der Bógen auf 
Saulen. Eins der prachtigsten 
Beispiele bietet die Plassen- 
burg, wo die ganzen Pfeiler 
samt den ubrigen Flachen mit 
Reliefornamenten in verschwen- 
derischer Fiille bedeckt sind. 
Ganz ausgezeichnet in jeder Hin- 
sicht und von prachtvollster Wir- 
kung ist der Hof des Peller- 
hauses zu Nurnberg, dessen 
herrliche Hallen, von Erkervor- 
bauten ófters durchbrochen, nur 
oben einen Anklang an siidliche 
Bogenarchitekturen versuchen, 
doch auch das noch in vólliger 
Freiheit der Verhaltnisse und 
mit stets wieder hindurchbre- 
chender Erinnerung an das Mit- 
telalter. Weit mehr italienisch 
ist der schóne Hof in der Traus- 
nitz bei Landshut, endlich in 
fast konseąuenter Durchfiihrung 
einer strengeren italienischen 
Renaissance der Rathaushof zu 
Niirnb erg.

Die Behandlung des Bo- 
gens, mag er mit Saulen oder 
Pfeilern verbunden werden, bleibt 
in vielem die ererbte, und zwar 
erkennt man hier am meisten 
den Zwiespalt zwischen Mittel- 
alter und neuer Zeit. Nicht bloB, 
daB Spitzbogen und Flachbogen, 
keit der Stockwerke. sich neben

Abb. 115 Hauseingang aus Biberach

letzterer besonders begunstigt durch die Niedrig- 
den oft sehr tief aufgesetzten Rundbogen drangt: 

auch die Gliederung tragt vielfach noch den Charakter der Gotik. Der Bogen 
wird abgefast und ausgekehlt, wie im Schlofihofe zu Stuttgart (Abb. 110), wo 
der Stichbogen unmittelbar auf die Deckplatte des Saulenkapitells stóBt. In 
anderen Fallen, wie an der Rathaushalle zu Koln, tritt noch der Spitzbogen 
auf, und zwar hier sogar in antikisierender Gliederung. In der Brunnenhalle des 
Lusthauses zu Stuttgart (Abb. 150) waren die Hauptgurtbógen, auf gedrungenen 
toskanischen Saulen ruhend, rechtwinklig in antikisierender Weise profiliert; die 
Rippen des Netzgewólbes aber vóllig gotisch. Die Antike gewinnt jedoch bei 
der Bogenbehandlung langsam mit ihren rechtwinkligen architravierten Formen 
das Ubergewicht, sei es, daB man bloB das Profil wirken laBt, wie es meistenteils 
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der Fali ist, oder daB man auch den Bogen vóllig mit Ornamenten bekleidet, 
wie auf der Plassenburg (Abb. 325).

Von den Einzelbauteilen, aus denen der deutsche Bauktinstler sein Bau-
werk zusammensetzt, ist eines
der am meisten in den Vorder- 
grund tretenden das Portal, die 
kunstłerisch stark ausgebildete 
und betonte Haustiire, dereń Um- 
rahmung, wie oben dargelegt, 
eine ganz besondere liebevolle 
Durchbildung erfuhr, — und zwar 
weit mehr, ais irgendwo auf der 
Weit um jene Zeit.

Dieser Teil des Hauses nimmt 
naturlich an den Wandlungen teil, 
welche die Bildung der Stutzen, 
Gebalke, Bogen und anderer Ein
zelheiten bis zum Ornament durch- 
macht. Portale, die mit geradem 
Sturz versehen sind, gehoren zu 
den Ausnahmen und sind in der 
Regel nur bei kleineren Off- 
nungen, wie in dem Hausportal 
zu Biberach (Abb. 115), zur 
Anwendung gekommen. Die Regel 
ist auch in der deutschen Renais
sance der Rundbogen, obgleich 
bisweilen, wie am Ratbaus zu 
Mulhausen, der Spitzbogen 
oder auch wohl, wie an dem ori- 
ginellen Privathaus zu K o 1 m a r 
(Abb. 186), der Flachbogen vor- 
kommt. Wo diese dem Mittel
alter entlehnten F ormen auftreten, 
bringen sie auch die mittelalter- 
liche Profilierung mit abgefasten 
und ausgekehlten Ecken mit sich, 
wie an dem eben erwahnten Bei- 
spiel. Die Hohlkeble ruht dann 
unten meist auf einer kleinen 
Schnecke oder einer Profilwie- 
derkehr oder Schrage, oder sie 
lauft am Kampfer unvermittelt 
in das rechtwinklige Profil des 

, Pfostens aus. Ein reizvolles Bei-Abb. 116 Eingang der ehemaligen Birfgerschule zu Zerbst . , , „
(Nach Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance) spiel dei fiuhen Renaissance mit

Kandelabersaulchen und mannig- 
fach gekrbpften und durchein- 

ander dringenden Gesimsen finden wir in Abb. 116 vom Jahre 1534, das gerade 
auf der Grenze des neuen Sliles steht. Ahnliche Anklange an das Mittelalter 
zeigen sich noch bis tief ins 17. Jahrhundert. Nach der Mitte des Jahrhunderts 
dringt aber auch hier die strengere Auffassung der Renaissance mehr und mehr
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durch, und nicht bloB in der antiken Gliederung des Einzelnen, sondern auch in 
der Umkleidung und Umrahmung des Portals treten die Saulenordnungen in grbBe- 
rer oder geringerer Vollstandigkeit auf. Das Portal wird zum unteren Prunkstiick 
der Fassade und nahert sich im Aufbau von selbst dem antiken Triumphbógen, 
dessen spatester und glanzendster Nachfolger es bleibt. Beginnt die reichere Ge-
staltung in der Ein- 
fassung des Bogens 
mit Pilastern, Saulen 
oder auch Hermen, 
selbst Karyatiden, die 
ein bekronendes Ge- 
balk tragen, so ver- 
doppeln sich diese Ele
mente rasch, ja ver- 
vielfaltigen sich und 
treten frei vor das 
Ganze (Abb. 117). Eine 
kraftige, geschmtickte 
Konsole bezeichnet 
den SchluBstein des 
Bogens, Ornamente ve- 
getabilischer oder fi- 
giirlicher Art schmiik- 
ken die Zwickel und 
die Flachen der Archi- 
volte sowie des Frie- 
ses. Fiir die obere 
Bekrbnung begntigt 
man sich zuerst mit 
einem geraden Gesims 
oder Giebel; spater je- 
doch wird dieser oft in 
barocker Weise durch- 
brochen, wie an dem 
oben in Abb. 109 er- 
wahnten Portal zu 
Uberlingen, oder- - 
besonders wo einFen- 
stersystem oder ein

Abb. 117 Eingange der Universitat zu Helmstedt 
(Nach Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance)
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Aufsatz z. B. mit Wap
pen mit dem Portal ver- 
bunden werden soli —
es wird ein attikenartiger Aufbau mit Pilastern und Seitenschnecken und nicht selten 
mit reicher Bekronung, wie an jenem Portal hinzugefiigt. Mit dieser Anordnung 
kommt man bei burgerlichen Wohnhausern wie bei furstlichen Schlossern, bei Rat- 
hausern wie bei Kirchen undKapellen aus. Bei Fahrtoren tritt aber wohl die Aus- 
nahme ein, daB dem Haupttor ein kleineres fur FuBganger zur Seite gegeben wird, 
vielleicht unter EinfluB des franzosischen SchloBbaues. Es findet sich solche An
ordnung im Alten SchloB zu Stuttgart, an den Schlossern zu Tiibingen und zu 
Liegnitz, und in reichster Weise durchgeftihrt am PiastenschloB zu Brieg, von 
dem wir unter Abb. 118 eine Abbildung beifiigen, die den herrlichen Eindruck 
dieser reichsten Komposition der Friihrenaissance in ihrem ganzen Umfange ge- 
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wahrt. Wie im Ausgang der Epoche auch der Portalbau strenger und einfacher 
wird, und man reiche plastische Wirkung zugunsten eines hoheren, architek
tonischen Ernstes zurtickstellt, beweist das Portal der Residenz in Munchen.

Das groBte Prunkstuck dieser Art wenigstens in der Komposition diirfte 
das wundervolle, triumphierende Portal des Zeughauses der Plassenburg sein, 

das nicht nur an den
Seiten doppelte Systeme 
vortretender Rustikasau- 
len hintereinander und 
starkę Figurenaufsatze, 
sondern in franzosischer 
Art ais Bekronung sogar 
eine maclitige Nische mit 
der Reiterfigur des Mark- 
grafen-Erbauers aufweist. 
Die Derbheit dieser spa- 
teren Prunkarchitektur 
besonders sprechend am 
Portal des Gewerbehauses 
zu Brem en (Abb. 119).

Die Behandlung der 
F e n s t e r hat manche 
Verwandtschaft mit der 
der Portale, zeigt aber 
noch gróBere Mannigfal- 
tigkeit in Vermischung 
mittelalterlicher Formen 
mit solchen des neuen 
Stils. Abgesehen von den 
noch ganz gotischen 
Spitzbogenfenstern an 
kirchlichen Gebauden, 
wie an der Kapelle zu 
Liebenstein und der 
Kirche zu F r e u d e n- 
stadt, sowie der soge- 
nannten Vorhangbogen, 
wie sie der Erker des 
Schlosses zu T o r g a u 
zeigt, kommen Rund- 
bogen, Flachbogen und 
gerader Sturz gleich- 
maBig vor. Auch hier

Abb. 118 Tor des Piastensclilosses zu Bricg

sind zuerst die mittelalterlichen Profile beliebt: Auskehlung und Abfasung, nach 
unten wie bei den Portalen durch kleine Voluten oder einfache Abschragung ge- 
endigt. Dann die Profile manchmal mit antiken Gliederungen, Eierstaben, Zahn- 
schnitten, — die Schragen auch mit Ornamenten geschmuckt. In Sachsen und 
Thiiringen umgibt man diese gotisierende Profilierung bfters mit architravahn- 
licher Einfassung. Ganz antike Einfassung mit Architravprofilen doch mit Wieder- 
kehr unten zeigt dann das PiastenschloB zu Brieg (Abb. 118), wo eine Um- 
rahmung von Pilastern mit Gebalk und Gesims hinzugefiigt ist. Meistens sind 
die Fenster einfache Offnungen, in denen die kleinen in Blei gefaBten Scheiben, 
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die wahrend der ganzen Epoche in Ubung blieben, durch hólzerne Rahmen 
gehalten werden. Bei stattlicheren Anlagen wird aber das Fenster durch 
Steinpfosten, auch Kreuzpfosten, geteilt, manchmal drei und vier Offnungen 
nebeneinander enthaltend, dereń mittlere meist hoher sind, wie haufig in B a s e 1.
Der Teilungspfosten er- 
halt nicht selten beson- 
deren Schmuck, so von 
Hermen oder Karyatiden, 
wie am Otto-Heinrichs- 
bau zu Heidelberg, 
oder in mannigfach va- 
riierter Pilasterform, wie 
am Friedrichsbau 
daselbst oder am SchloB 
G o 11 e s a u. Dies setzt 
naturlich voraus, daB ein 
Gebiilk mit Gesims das 
Fenster bekront, das denn 
auch seitlich durch Sttit- 
zen eingefaBt ist. Flach- 
oder Rundgiebel, auch 
gebrochene Giebel sind 
ais oberer AbschluB ver- 
breitet; selbst freie, pla- 
stische Bekrbnung, wie 
am Otto-Heinrichsbau, 
kommt vor, freilich nach 
bologneser Vorbild. Rich- 
tige Kreuzstabe in den 
Fenstern, wie im Erd
geschoB des Rathauses 
zu Miilhausen (Abb. 
185), ja wohl gar doppelte 
Kreuzstabe, wie am Zeug- 
haus zu Danzig (Abb. 
135), deuten meist auf 
westliche, franzosische 
oder niederlandische Ein- 
fliisse. Doppelte Kreuze 
sind selten. Das Rathaus 
von M u 1 h a u s e n zeigt 
die Form des mittelalter- 
lichen Dreifensters mit 
hoherer Mitte, die Gelten- 
zunft in B a s e 1 gibt ihr 
eine klassische Umbil-

Abb. 119 Eingang ani Gewerbchaus zu Bremen 
(Nach Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance)

dung, und der SpieBhof daselbst fiigt dazu noch das palladianische Motiv, dem 
mittleren Fenster einen BogenabschluB zu geben. Endlich kommen auch bis- 
weilen gruppierte Rundbogenfenster vor, wie am Rathaus zu Konstanz.

MaBwerk in Fenstern ist selten; in Kirchenfenstern tritt es manchmal in 
Anlehnung an das spate Mittelalter auf, doch in eigentumlich trockener Linien- 
fiihrung, die insbesondere Sachsen charakterisiert; die Kirche zu Wolfenbiittel 
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zeigt uns den wertvollen Versuch Paul Frankes, auf Saulenpfosten ein MaB werk 
in leicht barockem Ornament aufzubauen; strenger gedacht ist das Westfenster 
der Universitatskirche zuWiirzburg mit oberer Rosę. Die ebenfalls mit einer 
Art Mali werk gefiillten riesigen Fenster der Universitat zu Helmstedt sind in 
einfaclisten Formen mit Pfosten, Kreisen und Yierecken eingeteilt und mit Quader-

Abb. 120 Geschnitzte Schranktiir

bossen durchschossen. 
Ubrigens eine Idee aus 
Vredemans Komposi- 
tionen. Etwas Ahn- 
liches derber am neuen 
Schlosse zu Baden.

Die franzósische 
oder spanische Art 
reicher Prachtfenster, 
die in Reihen oder 
einzeln ohne weitere 
Erganzung die Fas
sade schmucken, ist 
selten. Am Piasten- 
schloB zu B r i e g war 
sie in glanzendster 
Weise durchgefuhrt; 
ahnliche Art am Lein- 
wandhause zu Bres
lau, einiges in Gór- 
litz.

Besonders bezeich- 
nend fiir die gesamte 

Sie geht zunachstdeutsche Renaissance ist die Bildung des Ornaments.
von der feinen Ornamentik der italienischen Friihrenaissance aus, die ais Grund-
lage vegetabilische Formen, insbesondere die Akanthusranke verwendet und sie 
mit allerlei Figiirlichem, besonders mit Masken und antikem Fabelwesen, aber 
auch mit Emblemen aller Art vermischt. Dies zierliche Ornament der Friihzeit, 
das durch rhythmischen Schwung und klaren FluB der Linie, sowie durch an- 
mutige Verteilung im Raume sich auszeichnet (Abb. 120), findet sich an Friesen 
und Pilastern, an Saulenschaften und Bogenzwickeln, auch an Wappen, tiber- 
haupt an allen irgend sich darbietenden Flachen. Die Ornamentiker der Friih- 
zeit, Holbein, die Beham, Aldegrever, Flettner, haben diesen Bliitenflor ins deutsche 
Land gebracht, die Meister der Plastik ihn in allen Stoffen, in Stein, Holz und 
Metali in ausgiebigster Weise verwendet. Im EIsaB, in Schwaben, in Sachsen 
entstanden unziihlige Arbeiten dieser Art; gerade die Zeit der beginnenden Re- 
formation bekranzt ihre Kunstwerke mit einem herrlichen Flor reizendsten 
Schmuckes. Entbehrt diese Art auch der vollendeten Klarheit des klassischen 
Ornaments der italienischen Renaissance, oder der Eleganz des gleichzeitigen 
franzosischen aus der Zeit Franz 1., so bietet sie dafur eine solche weiche und 
doch kraftvolle Fiille und Frische bei einer solchen Selbstandigkeit, daB man 
diesen Zierat ais in seiner Art schlechthin vollkommen bezeichnen darf. Die 
oberen SchloBportale zu Ttibingen, der Lettner im Dom zu Hildesheim, 
die Terrakottenportale des Fiirstenhofs zu Wis mar, die Eingangspartie am Rat- 
hause zu Gorlitz, manche Teile der Schlósser zuDresden undTorgau, — 
der Kapitelsaal zu Munster und so vieles andere bieten Hóhepunkte einer 
Ornamentik, die sich getrost neben jede andere stellen darf. Eine haufig vor- 
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kommende Mischung mit vegetabilischen Motiven anderer Art, wie gewissen 
Blattformen etwa des Ahorns oder Schwarzdorns, eine dem nachgebildete weiche, 
fliissige, keineswegs mehr italienische Bildung eines sehr reich gespaltenen Akan- 
thus von lappiger, breiter Bildung tragt viel zur eigenartigen Gharakterisierung 
des nordischen Ornamentes bei. Beispiele dieser Ornamentik in den Abb. 120 
bis 123, am Erker des Schlosses zu Torgau und unzahligen anderen Werken 
der Fruhzeit.

Neben diese Ornamentik stellt sich bald fiir die Flachendekoration, nament
lich bei der bald allgemein beliebt werdenden, aus Italien stammenden eingelegten 
Arbeit (Intarsia), ein phantastisch geschwungenes Ranken- und Blattwerk, das 
seine Motive offenbar aus den Damaszierungen orientalischer Waffen entlehnt 
(Abb. 124, 125). Dieses maurische Ornament spielt in unserer Renaissance nicht 
bloB bei den Tauschierungen der Eisenarbeiten, sondern vor allem bei den Holz- 
arbeiten jeglicher Art eine groBe Rolle, wo denn die Verwendung verschiedener 
Holzarten zu einer oft sehr anziehenden farbigen Wirkung ftihrt.

Dazu kommt ais Grundlage noch das ganz nationale einfache Flachornament, 
das die deutsche Renaissance offenbar aus dem Formenschatz des Tischlers ent
lehnt. Am besten wird man es ais ein aus einer ganz diinnen Holzplatte aus- 
geskgtes Zierblatt ansehen, das auf eine andersfarbige Flachę aufgeleimt wird. 
Die Grundzuge der Kom- 
position dieser Zierteile 
sind ein einfassender 
Fries und eine Mitte, 
rund oder eckig, da- 
zwischen einige fiillende 
geometrische Figuren, 
alles durch Stege oder 
Bander miteinander ver- 
bunden; die Verbin- 
dungsstellen sind dann 
durch Locher oder Na- 
gel betont. Diese auf- 
geleimten Furnierorna- 
mente werden dann in 
Stein oder Holz durch 
den Bildhauer nachge- 
ahmt. Sie bilden die 
verbreitetste Art des 
Flachenschmuckes, um 
so mehr, ais sie ganz 
flach und żart die Ober- 
flache des damit ge- 

schmtickten Kbrpers 
kaum merklich bewegen.

Durch die Mi
schung mit dem vorher 
beschriebenen Maures- 
kenornament erlialt diese 
Schmuckweise nun einen 
neuen Reiz. Ais drittes 
tritt dazu das sogenannte 
Kartuschenwerk, das aus Abb. 121 Yicr gesclmitzte Turfullungen
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Abb. 122 Wappen im Friedenssaal zu Munster

dem italienischen Barock schon friih nach Frankreich und Deutschland dringt: 
aufgerollte, abgeschnittene, mit ihren Enden scharf herausgebogene und frei vor- 
springende Bander, die einer hiegsamen Masse nachgebildet sind und wahrschein- 
lich zuerst bei den haufigen Augenblicksdekorationen aus der Anwendung von 
Ton und anderen weichen Materialien hervorgegangen sind (Abb. 126). Dies 

Ornament verbindet sich 
in Deutschland nun mit 
jener Flachendekoration, 
sich an die glanzend be- 
triebene Schlosser- und 
Schmiedekun st anlehnend 
und getreulich den Stil von 
Metallbeschlagen nach- 
ahmend. Sogar die Nie- 
ten und Nagel mit ihren 
facettierten Kopfen, die 
bei Metallbeschlagen die 
einzelnen Teile verbin- 
den, werden in Stein oder 
Holz wiedergegeben. Aus 
diesen Elementen ist z. B. 
der in Abb. 127 abgebil- 
dete Fries vom Friedrichs- 
bau in Heidelberg zu- 
sammengesetzt. Figiir- 
liches Element tritt na
mentlich in Kopfen und 
Masken haufig ais Er- 
ganzung hinzu. Von der- 
selben Art ist die Kom- 
position des Gelanders 
einer Terrasse aus der 
Schulgasse in Stutt
gart in Abb. 128. Auch 
das Kapiteli (Abb. 114) 
ebendaher geliort in diese 
Kategorie. Wie uppig 
diese Ornamentik gele- 
gentlich auch bei klei- 

neren Prachtstiicken vom Holzschnitzer verwendet wurde, zeigt die Saule von 
einem Altar der Kirche zu Uberlingen (Abb. 129). Zu derselben Auffassung 
gehoren die Ornamente an der Einfassung und der Saule des groBen Brunnens 
in Rothenburg o. d. Tauber.

Diese Ornamentik ist eine Starkę der zur Selbstandigkeit durchgedrungenen 
deutsehen Renaissance. Es spricht sich in ihr eine Fiille von Phantasie, Origi- 
nalitat, energischer Kraft und kecker Derbheit aus; sie zeigt freilich auch, wie tief 
der Hang zu geometrischen Formspielen und allerlei Kiinstelei im deutsehen Geiste 
steckt, und wie dieser Trieb im Laufe der geschichtlichen Entwicklung immer 
von neuem durchdringt. Derselbe Zug hatte in der gotischen Zeit zuletzt alles 
in MaBwerk aufgelost; derselbe Sinn bringt jetzt in der Renaissance unter ver- 
anderten Formen und Verhaltnissen Verwandtes hervor. Es laBt sich nicht leugnen, 
daB auch hier ein mehr handwerklich behagliches ais rein kunstlerisches Wesen 
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herrscht, ein Beweis, daB der hochste kiinstlerische Adel bei uns durch eine ge- 
wisse Derbheit des Sinnes, oder sagen wir lieber durch Handwerkerei leicht be- 
eintrachtigt wird. Dies einmal zugegeben — und man darf sich dergleichen 
nicht verhehlen —, wird man immerhin an der originellen Kraft und Frische, an 
der Sicherheit und flotten Wirkung dieser Arbeiten sich erfreuen dtirfen. Vor 
allem aber bleibt bei den Hauptwerken dieser Richtung in der Baukunst die 
auBerordentliche Einheit des Eindruckes, von der scharfen malerischen Umrifi- 
linie und der prazisen, energischen architektonischen Einteilung an bis zum kraft- 
vollen Detail der Gesimse und anderen Glieder und dem letzten Schmuckteil, 
bewundernswert. Und in diesen Fallen tritt vor solcher Harmonie des Ganzen, 
die gerade auf diese Weise und in so ausgeprligter Gharakterisierung erreicht ist, 
jede Kritik des Einzelnen zuriick.

Keineswegs verdrangt jedoch dieser Metallstil das freiere Ornament vbllig. 
Besonders in der Stuckdekoration und den gemalten Verzierungen findet das 
Vegetative, gemischt mit 
zwungen, mit den iib- 
rigen ungemein kraftigen 
Formen zu wetteifern, 
wird auch hier die zier- 
lichere Vortragsweise der 
friiheren Zeit verlassen, 
die Formen werden gro- 
Ber und breiter, und es 
verbindet sich mit dem 
Akanthus, der noch im
mer die Grundlage bil
det, naturalistisches Laub 
samt Blumen- und Frucht- 
schniiren, so daB wohl ein 
reicherer Eindruck erzielt 
wird, aber auf Kosten der 
kiinstlerischen Feinheit. 
Dazu gesellt sich auch 
hier mannigfache Anwen- 
dung von Voluten und 
ahnlichen geschwunge- 
nen Linien. Ein Beispiel 
dieser Art gewahrt die 
aus Stuck und Malerei 
zusammengesetzte Deko- 
ration aus der Residenz 
zu M ii n c h e n , welche 
wir unter Abb. 130 mit- 
teilen. Auch das Glas- 

Figiirlichem, noch Anwendung genug. Allem ge-

Abb. 123 Geschnitztes Ornament frankisohon Charakters

aad sich die deutsche Eiffentumlichkeit

gemalde aus der Residenz
(Abb. 89) zeigt ahnlichen
Formcharakter.

Am scharfsten aber
Aufbau der Fassaden selber. In Italien war die Horizontale neben der Sym- 
metrie das Herrschende. Kraftige Gesimse scheiden die Stockwerke, und ein noch 
reicheres Kranzgesims gibt den oberen AbschluB. Dieser Horizontaltendenz gegen- 
iiber werden die senkrechten Linien nur maBig betont, und selbst wo sie in der
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spateren Entwicklung durch Saulen, 
Pilaster und andere Vertikalteilungen 
kraftiger hervortreten, werden sie durch 
entsprechende Verstarkung der Gesimse 
wieder im Zaum gehalten. Breit la- 
gern sich die Massen der Palaste, die 
einfacheren Hauser streben sich dem 
Palaststil zu nahern, und selbst bei 
den Kirchen wird der Hochbau nur in 
bedingter Weise zugelassen. Frank- 
reich nimmt das Wesentliche dieser 
Komposition von Italien auf, gibt nur 
in den hohen Dachem, den zahlreichen 
Turmen, Pavillons und Erkern der auf- 
rechten Richtung sprechenden Aus
druck. Aber die Fassaden behalten 
nach italienischer Weise den horizon- 
talen GesimsabschluB, in der Regel 
noch durch Balustraden verstarkt, denn 
die Dacher werden iiberall abgewalmt, 
gewinnen freilich durch zahlreiche 
kleine Dacherker mit Giebeln (Lukar- 
nen) nahere Beziehung zur Fassade und 
weitere Betonung der Senkrechten.

Ganz anders in Deutschland. 
Der gesamte AuBenbau geht hier auf

Abb. 125 Mauresken von Yirgil Solis

Abb. 124 Holzintarsia von 1575

das mittelalterliche Biirgerhaus ais 
Quelle zuriick. Hoch und schmal 
aufragend kehrt das Haus in der 
Regel seinen steilen, meistens ab- 
getreppten Giebel der Strafie zu. 
Dadurch bleibt der Hochbau mit 
ausgesprochener Vertikalrichtung 
der Grundzug der deutschen Re
naissance. Auch auf grbBere SchloB- 
anlagen wird er nach Kraften tiber- 
tragen, so daB wenigstens Ecken 
und Mitte mit hohen Giebeln aus- 
gestattet werden, oder solche reihen- 
weise nebeneinander stehen. In der 
Gliederung dieser Fassaden iiber- 
wiegen nach Vorbild des Mittelalters 
ruhige Flachen, die durch zahl
reiche, anfanglich gotisch profilierte 
Fenster durchbrochen werden. Diese, 
zu zweien oder auch selbdritt grup- 
piert, werden manchmal durch Ge
simse verbunden. Beispiele bieten 
(weiter unten gegeben) die kleine 
Fassade aus Gannstatt (Abb. 235),
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das Haus zu Ensisheim (Abb. 131), das Rathaus zu Rothenburg (Abb. 301), das 
Haus zu Frankfurt a. M. (Abb. 270) und andere. Nur selten werden die antiken 
Ordnungen zur Gliederung der Fassade verwendet, und dann oft wegen der Nied- 
rigkeit der Stockwerke in verkriippelter Gestalt. In der Regel begniigt man sich 
in diesem Falle mit Pilasterstellungen, wobei man in der Anwendung der ein- 
zelnen Ordnungen mit gróBter Freiheit verfahrt.

Am wichtigsten ist fiir die Wirkung der Fassade die Behandlung des 
Giebels. In freier Umbildung der abgetreppten Form, die das Mittelalter ihm
gegeben hatte, werden 
seine Absatze mit Volu- 
ten, Muscheln, hornarti- 
gen Schweifen und ande
ren phantastischen For
men geftillt, wobei in der 
Friihzeit freies Ornament, 
spater das besprochene 
Flach- und Metali- oder 
Kartusche-Ornament die 
Formen leiht. Die Giebel- 
wand wird manchmal 
durch Pilasterstellungen 
gegliedert, meist durch 
kraftige Gesimse in Ge- 
schosse geteilt. Auf die 
vorspringenden Ecken 
werden, in freier Um
bildung gotischer Fialen, 
Spitzen, Obelisken, Sta- 
tuen, auch wohl Kugeln, 
gestellt. Auch die Flachę 
des Giebels selbst bietet 
der architektonischen Ge- 
staltungskraft ein belieb- 
tes Feld der Betatigung, 
so dafi der Aufbau dieses
Bauteiles in der Archi- Abb. 128 Vom ehemaligen Lustliauso zu Stuttgart
tektur der deutschen Re
naissance eine der wich
tigsten Aufgaben bildet. Ein ausgebildetes Beispiel von einem Privathaus zu Nurn
berg in Abb. 132. In andern Fallen, wo die Anordnung der Fenster keine weitere 
Teilung gestattete, wird der Giebel wenigstens durch Pilaster eingerahmt, die sich 
dann oft mit der umrahmenden und dariiber sich breitenden Yerzierung zu einer 
vollstandigen, wohlabgewogenen Komposition vereinen. So an dem Katharinen- 
spital zu I-Ieilbronn. Den oberen AbschluB bildet entweder Schweifwerk mit 
krónendem Obelisken oder, wie an dem Nurnberger Hause, ein durchbrochenerGiebel- 
aufsatz. Die Mannigfaltigkeit in der Ausbildung dieser Giebel, die sichtlich das 
Lieblingssttick der damaligen Architekten waren und aus dem btirgerlichen Wohn- 
hause des Mittelalters mit in die Renaissance hinubergenommen wurden, ist tiber- 
aus groB. Beispiele geben wir unter anderm in Privathausern von Ensisheim, 
Gannstatt, dem Pellerhaus zu Nurnberg, dem Rathaus zu Gernsbach, 
dem Lusthaus zu Stuttgart. Zu den stattlichsten Fassaden dieser Art gehoren 
ferner das Haus zum Ritter in Heidelberg, das sogenannte Rattenfangerhaus
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Abb. 127 Vom Friedriehsbau des Schlosses zu Heidelberg

und das Hochzeithaus zu Hameln, das Leibnizhaus zu Hannover, das Ge- 
wandhaus zu Braunschweig u. a. m. Ein Prachtbeispiel bietet sodann noch 
der Friedriehsbau zu Heidelberg, wo jederseits zwei Giebel dem abgewalmten 
Dache vorgesetzt sind. Im iibrigen begegnet uns diese Anordnung in Deutsch
land nicht selten; wo sie auftritt, ist es meist eine Nachwirkung mittelalterlicher 
Sitte. Doch kommt sie nie zu so ausschweifendem Gebrauch wie in Frankreich, 
wo oft die Architektur erst iiber dem Kranzgesimse beginnt, und die Dacher 
mit einem Walde phantastischer Dacherker, Lukarnen, Kamine usw. gespickt 
werden.

Sie ergibt sich ais eine Art von Notwendigkeit bei lang sich hinziehenden 
Dachem, z. B. bei zahllosen SchloBbauten jener Zeit, wovon Hamelscheburg 
genannt sei; aber auch sonst, wie an dem riesig langen Leipziger Rathause, 
dessen Zwerchgiebel den Marktplatz beherrschen. Ubrigens ist es auch in solchen 
Fallen ublich, daB man das Dach offen zeigt und es etwa durch bunt glasierte 
Ziegel schmuckt, wie am Rathaus zuMulhausen, oder es durch unzahlige, nach 
oben immer kleiner werdende Dacherker belebt; so am alten Rathause zu StraB
burg und (einst) an dem zu Bremen. Die Kranzgesimse bleiben auch in solchen 
Fallen meistens einfach, und die deutsche Renaissance hat selten so aufwendige 
und bedeutungsvolle wagerechte Krbnungen vorzuzeigen, wie die italienische an 
den Palasten von Florenz, Siena und Rom, die franzosische an den Schlbssern 
zu Blois, Chambord und dem Rathaus zu Beaugency.

Doch sei ais Gegensttick da z. B. das Rathaus zu Bremen genannt oder 
das zu Em den, oder auch die prachtige Rathaus vorh alle zu Koln; der Torbau 
des Brieger Schlosses zeigte sogar einst oberhalb seines kraftvollen Gesimses 
eine prachtig durchbrochene Ornamentgalerie, wie sie sonst nur auf der spanischen 
Halbinsel vorzukommen scheint.

Abl>. 128 Geltinder einer Terrasse zu Stuttgart
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Abb. 129 Saule an einem 
Altar zu Uberlingen

Das Gegengewicht zu den Portalen im ErdgeschoB 
halten an den Fassaden die an den oberen Stockwerken 
ausgebauten Erker, eine echt nordische Bauform, die bei 
uns die Stelle des italienischen Balkons versieht. In 
diesem Gegensatz spricht sich der grundlegende Unter- 
schied beider Lander in der Architektur klar aus: dort 
die in Hallen und Balkons in das Haus dringende siid- 
liche Offentlichkeit, — hier die sich selbst in dem ins 
Offentliche springenden Vorbau vor ihr deckende Inwendig- 
keit des Nordens.

Er kommt in jeder beliebigen Anordnung und an 
jeder Stelle des Hauses vor, wo er gerade paBt; sym- 
metrisch, einzeln in der Mitte oder an den Enden der 
Hauser paarweise; unsymmetrisch, wo er pafit. Ist das 
Haus ein Eckhaus, natiirlich an der Ecke. Er ist eben
falls ein Erbstiick des Mittelalters und ruht in der Friih- 
zeit oft auf einem gotischen Rippengewblbe, wie an 
Privathausern zu Leipzig, Halberstadt, Heidel
berg, StraBburg. Er ist in Leipzig im Obergeschofi 
mit einem durchbrochenen Gelander ais offener Balkon 
abgeschlossen, der indes ein auf Saulen ruhendes Schutz- 
dach hat. Ahnliche Anordnung, aber ohne das Schutz- 
dach, zeigt der schbne Erker zu Ensisheim (Abb. 131). 
Dieser ist jedoch insofern dem neuen Stile naherge- 
bracht, ais er mit einer Anzahl tibereinander vorkragender 
antiker Glieder auf einer ionischen Saule ruht. Ahnlich 
der prachtige Erker am SchloB zu Torgau, dessen Trag- 
saule jedoch den geschweiften Schaft der Fruhrenaissance 
bewahrt (Abb. 108). Einen sehr stattlichen, breit ent- 
wickelten Erker hat das Maximilians-Museum zu Augs
burg, doch ist hier bei der Breite der Anlage die Stutze 
fortgelassen und der ganze Erker mit Profilen ausgekragt 
worden. An Eckhausern werden die Erker gern in recht- 
winkliger Form, aber in Ubereckstellung vorgelegt, wie 
an dem Hause zu Kolmar. Oder man entwickelt den 
Erker kreisfórmig, wie das Fiirstenhaus zu Leipzig 
solche an seinen zwei Ecken in stattlicher Ausbildung 
zeigt. Am haufigsten kommt indes die polygone Form 
vor, wie am Rathaus zu Gernsbach und an dem zu 
Rothenburg. Die Auskragung wird dann stets durch 
mehr oder minder reiche antike Gesimse gegliedert. Die 
Fenster mit ihren belebten Gewanden und ihren durch
brochenen oder plastisch dekorierten Balustraden, bis- 
weilen auch der Schmuck von Saulen- oder Pilasterord- 
nungen oder von flgurlichem Beiwerk, wie an dem scho- 
nen Erker des Tucherhauses zu Niirnberg (Abb. 133), 
alle diese Mittel miissen dazu dienen, aus den Erkern die 
Glanzstiicke unserer Profangebitude zu machen.

Ehe wir die Anordnung der Grundrisse naher ins 
Auge fassen, bleibt uns noch ein Blick zu werfen iiber verschiedene Richtungen 
der deutsehen Renaissance, die auf die Verwendung des Quaderbaues ganz oder 
teilweise verzichten. Dies ist zunachst der Bau in durchgefiihrtem Backstein.

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 12



Abb. 130 Teil <lcs Trcppengewolbes der Residenz zu Miinehen
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In der norddeutschen Niederung war dieser bekanntlich weit verbreitet und hatte 
bis zum Ausgange der gotischen Epoche eine groBe Anzahl bedeutender Werke 
hervorgebracht. Dort ist nun auch wahrend der Renaissancezeit sein Sitz. Aber 
er wird bei weitem nicht mehr in der Ausdehnung gepflegt wie im Mittelalter. 
Ais die italienische Renaissance sich in Deutschland einbiirgerte, schuf man sich
im Norden in einzelnen Gegenden 
wenigstens einen Ubergangsstil, der 
zum Teil von hoher kunstlerischer Be- 
deutung ist; allerdings kniipft er in 
der Hauptsache an die letzte so eigen- 
artige Backsteinbaukunst der Gotik an. 
Insbesondere spielen da die Stadte 
Liineburg und Lubeck eine be- 
sondere Rolle. Ihre kraftvollen Back- 
steingiebel werden durch eine vorge- 
setzte reiclie Dekoration mit gewunde- 
nen gezierten Rundstaben gegliedert, 
durch prachtige farbige Terrakotten, 
Friese oder Medaillons wagerecht ge- 
teilt und zeigen eine solche Eigenart 
vbllig nationaler und nordischer Natur, 
daB wir gerade diese wie die ihnen ver- 
wandten Arbeiten in Husum, Flensburg 
und anderen nordwestdeutschen Ecken 
spater einer besonderen Aufmerksam- 
keit zu wiirdigen haben. ’) Spater hatte 
die schulmaBige Verwendung der an
tiken Formen, die hauptsachlich vom 
Quaderbau ausgegangen war, sich so 
verbreitet, daB man in jenen Gegen
den, wo dies Materiał von der Natur 
versagt war, haufig die Nachbildung 
desselben in Stuck vorzog (Gtistrow), 
wo man nicht in einzelnen Fallen zu 
dem Luxus sich verstieg, sich Steine 
von fernher kommen zu lassen, wie es 
wohl in den reichen Hansestadten, in 
Bremen, Lubeck und Danzig, geschah. 
In einem kleinen Gebiete des deutschen 
Nordens, hauptsachlich in Mecklenburg 
und einigen angrenzenden Gegenden, 
blieb man in anderer Weise dem hei- 

Abb. 131 Gasthaus zur Krone zu Ensisheim

mischen Materiał treu und errichtete eine Anzahl prachtiger Gebaude, bei denen 
man zwar die Flachen mit Putz verkleidete, die Portale und Fenster aber mit ihren 
Einfassungen, die Gesimse und Friese und die ubrigen durchgebildeten Teile in 
gebrannten Steinen ausfiihrte. Das Hauptwerk dieser Architektur ist der Fiirsten- 
hof inWismar. Unsere Abbildung (Abb. 134) gibt ein Beispiel von der reichen 
Wirkung dieser Bauten. Ahnlicher Art war vor seiner Erneuerung das SchloB zu 
Schwerin. Andere Beispiele die Schlbsser von Gadebusch und von Dargun. 
Mehreres in den Stadten, wie Lubeck, Luneburg, Emden. Ein reizend

1) Si ehe A. Ilaupt, Backstembauten der Renaissance inNorddeutschland. Frankfurt a.M. 1899. 
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malerischer Bau der Art das marchenhaft wirkende Schlofichen zu Freyenstein 
in der Uckermark.

In den grofien Handelsstadten Norddeutschlands wurde die Renaissance mit 
Eifer aufgenommen und fiir offentliche wie Privatzwecke reichlich verwendet. 
Wo man zu diesem Zweck die Kosten nicht scheute, von fernher Steine zu be- 
ziehen — in Danzig soli man, wie tiberliefert wird, ganze Marmorfassaden von 
Venedig bezogen haben—, da schlofi man sich auch in den Formen dem ander- 
warts Ublichen an. In vielen Fallen aber zog man besonders bei offentlichen 
Bauten eine gemischte Bauweise vor, bei der die Flachen aus unverputztem

Abb. 132 Giebel aus Nurnberg

Backstein bestehen, die konstruktiven Glieder aber, die Einfassungen der Fenster 
und Tiiren, die Gesimse, Pilaster und Verwandtes in Haustem gebildet werden. 
Die Heimat dieses Stils sind die Niederlande, die damals durch ihren politischen 
Aufschwung und ihre Handelsbltite fiir den ganzen Norden mafigebend waren 
und ihren Stil nicht bloB nach Norddeutschland, sondern auch tiber England, 
Danemark und Schweden ausbreiteten. Barocke und nuchterne Elemente mischen 
sich allerdings in dieser Auffassung; die Rustika und der dorisch-toskanische Stil 
sind nach der Sitte der Zeit iiberwiegend. Besonders entfaltet sich an den hohen 
Giebeln das Schweif- und Schneckenwesen der Zeit, in Yerbindung mit nachgeahmten 
Metallbeschlagen. Aber solide Konstruktion, derbe Gediegenheit und malerische 
Kraft auch in der Farbę verleihen diesen Werken doch hohen Reiz und Wert. Ais 
Beispiel geben wir die vordere Fassade vom Zeughaus zu Danzig (Abb. 135).
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Diese Bauweise hat sieli in Deutschland nun iiber den gesamten Nordwesten 
verbreitet. Die Rheinlande stehen unter dem direkten Einflusse Flanderns; die 
Antwerpener Florisschule sendet ihre Schiller aber bis nach Danzig und Konigs- 
berg. Schleswig-Holstein gehort naturgemaB mehr zum EinfluBbereiche Hollands, 
doch sind die Sendboten der niederlandischen Baukunst bis tief ins Binnenland ge-
drungen. Das herzogliche 
SchloB zu Miinden a. d. 
Weser konnte ebensogut 
in der Umgegend von Ant- 
werpen stehen.

Noch viel grofiere 
Ausdehnung und allgemei- 
nere Bedeutung hat eine 
dritte Art architektonischer 
Behandlung, die in her- 
vorragender Weise deut
schen Charakter tragt: der 
F a c h w e r k b a u. Die 
Vorliebe fiir Verwertung 
des Holzes zu kunstleri- 
schen Arbeiten steckt von 
jeher im deutschen Volke. 
In der Plastik zeugen dafiir 
die zahlreichen Schnitz- 
werke an Altaren und an- 
deren Stellen; in der Ar
chitektur beherrscht der 
Fachwerkbau fast alle Ge- 
biete Deutschlands und hat 
sich niemals von dem vor- 
nehmen Steinbau ganz ver- 
drangen lassen. Wie sehr 
der Holzbau von Haus aus 
deutsch, der Steinbau ro- 
misch ist, bezeugt schon 
die Sprache, welche fiir 
Bauen urspriinglich nur 
„Zimmern11 kennt, wah
rend die Worte Mauer, 
Kalk, Mórtel, Ziegel, Pfla- 
ster samtlich lateinischen

i) Vgl. C. B otticher, Die Holzarcliitektur des Mittelalters. Berlin. — K. Seliiifer, 
Holzarcliitektur vom 14.—18. Jalirliiuidert. Berlin. — L. Bickel, Hessische Holzbauten. Mar
burg 1887/91. —- C.Lachner, Holzarcliitektur Hilclesheims. llildeslieim 1882/83. — E. Grlad- 
bacli, Der Schweizer Holzstiel. Darmstadt 1868.

Abb. 133 Tuchersehes Haus zu Nurnberg

Ursprungs sind. Die Ge-
genden, in welchen diese urdeutsche Bauweise ihre reichste und glanzendste 
Bliite erlebt hat, sind im nbrdlichen Deutschland die Gebiete des Harzes und 
seiner Abdachungen. Stadte wie Braunschweig, Halberstadt, Ouedlinburg, Hildes- 
heim, Goslar u. a. sind in ihren alten Teilen selbst heute noch fast reine Holzbau- i)
stadte.1) Die Herrschaft des gotischen Stils ist an diesen naiven Schopfungen 
des Yolksgeistes zwar nicht unbemerkt yoriibergegangen; aber erst wahrend der
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Abb. 134 Der Fiirstenhof zu Wismar 
(Nach Haupt, Backsteinb. d. Renaissance)
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Renaissance-Epoche erfahrt der nationale Holzbau seine reicliste Ausbildung. Doch 
niemals geht die Aneignung der Renaissanceformen so weit, daB der Holzbau zu 
einer unberechtigten Nachahmung des Steinbaues wird. Selbst bei dem prach- 
tigen Wedel zu Frankfurt, an dem lauter geschnitzte Holzplatten die Zimmer- 
konstruktion verhullen, ist der Charakter des Holzbaus im einzelnen wie in der 
Stockwerkuberkragung und vor allem der Gesamterscheinung so unverkennbar, 
daB wir gerade in diesem Estrem noch die Vielfaltigkeit und den Gestaltungsreich- 
tum des Holzstiles erkennen. Im strikten Gegensatze dazu steht die Mehrzahl der

Abb. 135 Zeughaus zu Danzig Vorderansiclit 
(Aufnahme der Kgl. MeBbildanstalt, Berlin)

Holzbauten Norddeutschłands, des Rheingebiels und des deutschen Sildwestens. 
Die Elemente der Fachwerkkonstruktion werden da oft in einer geradezu naiven 
Weise zur Geltung gebracht, wie an dem Hause zu Eppingen bei Heilbronn 
(Abb. 13G) vom Jahre 1582, welches nur an den Eckkonsolen und dem mittleren 
Hauptstander Formen der Renaissance aufweist, in dem konstruktiv wichtigen 
Riegelwerk aber durch einfaches Ausschneiden die ererbte Art des gotischen Stiles 
beibehalt. Bei diesen Bauten pflegt das ErdgeschoB in Stein aufgefiihrt zu sein, und 
es bedarf dann, um den vorkragenden Oberbau zu stiitzen, kraftiger Steinkon- 
solen, die oft zu reicher Ausbildung AnlaB geben. So an „Wedel11 und „goldner 
Wage“ zu Frankfurt, besonders elegant am vorderen Eckhause der Konig-



184 1. Buch V. Kapitel Gesamtbild der deutsehen Renaissance

Abb. 136 Haus zu Eppingcn

straBe in Stuttgart, gegen den SchloBplatz. Die Ecke ist zu einer zierlichen 
Muschelnische aufgelost, die von einem ionischen Pilasterkapitell bekront wird. 
Dariiber erliebt sich eine elegante Konsole, von einer prachtvollen Maskę dekoriert.

Oft zeigt auch der vorgebaute Dachgiebel eine Vorrichtung zum Anbringen 
der Rolle fiir das Hinaufwinden von Vorraten.

Im Gegensatz zu der beschriebenen Art ein Ilolzhaus aus Halberstadt 
(Abb. 137), das zwar die Hauptteile der Holzkonstruktion, die vortretenden Balken-
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kopfe und die Querbalken in kraftiger Schnitzarbeit kunstlerisch ausbildet, im 
iibrigen aber durch die Verputzung der Flachen und durch die Bogenstellungen 
unter den Fenstern sich dem Charakter des Steinbaues zu nahern sucht. Wie
weit diese Nachahmung bisweilen gelit, zeigt das deutsche Haus zu Dinkels- 
btilil (Abb. 138), wo Hermen, Konsolen und andere Elemente des eigentlichen 
Steinhaus aufgenommen sind. Bei jenem Hause zu Halberstadt machen wir 
auf die charakter- 
volle und schone 
Ausbildung derBal- 
kenkopfe und der 

Schwellen auf- 
merksam. Ausfiihr- 
licheres tiber diese 
Bauten spater, in 
den betreffenden 
Kapiteln.

Der Norden 
Deutschlands, be
sonders um den 
Harz, inHildesheim 
(Abb. 139), Braun- 
schweig, Goslar, 
— auch Osna- 

briick (Abb. 140), 
den Rheingegen- 
den (Abb. 141), 
Westfalen (Abb. 
142) ist reich an 
eigenartigenTypen 
des Fachwerkbaus. 
Bei allen diesen 
Bauwerken ist aber 
eines zu bemerken: 
die eigentliche Re
naissance, also die 
Saulenordnung,das 
Pilaster und Ge- 
simswerk, das Or
nament und andere 
Dinge, die den 
Steinbau und die 
Tischlerkunst be- 
stimmen, haben in 
der Zimmermanns-

Abb. 137 Schuhhof zu Halberstadt 
(Nach Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance)

kunst jener Zeit so gut ais nichts zu bedeuten. Vielmehr ist der Stil des 
Fachwerkbaus des 16. und 17. Jahrhunderts ein vdllig selbstandiger, weder golisch 
noch renaissancemaBig. Es ist sogar wahrscheinlich, daB wir in allen jen en merk- 
wiirdigen Formen, den Muscheln, Balkenkopfen, den gedrehten Staben, den A er- 
knotungen der Balken und anderem ein glanzendes Wiederaufleben des uralten 
und in Deutschland sozusagen unsterblichen germanischen Holzbaus iiberhaupt 
zu sehen haben, der bei der glanzenden Bliite der bildenden Kunst damals 
die ersehnte Gelegenheit fand, sich aufs neue und noch einrnal vollig natur-
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gemaB und unter Ilervordringen aller in ihm seither 
betatigen.

schlummernden Ideen zu

Endlich ist noch

Abb. 138 Sog. „Deutsches Haus“ zu Pinkclsbuhl 
(Nach Fritsch, Denkmaler (leutscher Renaissance)

einer andern Gattung der 
Durchbildung des AuBe- 
ren zu gedenken, die 
Deutschland von Italien 
ubernahm und in eigen- 
tiimlicher Weise fortbil- 
dete: der Fassaden- 
m ale rei. Sie ist vor- 
zugsweise da zur Anwen- 
dung gekommen, wo das 
Materiał fur Quaderbau 
fehlte, und der Putz na- 
turgemaB die Fassaden- 
flachen iiberzog. So na
mentlich in Augsburg 
und Ulm; da war die 
Anschauung der gemal- 
ten Fassaden oberitalie- 
nischer Stiidte den weit- 
gereisten Kaufleuten und 
Kunstlem ja schon ge- 
laufig. Aber auch in 
Orten, denen ein gutes 
Steinmaterial nicht fehlte, 
wie in Basel, Schaffhau- 
sen und anderen Stadten 
derSchweiz und des Ober- 
rheins, griff die Farben- 
lust der Zeit zu diesem 
heiteren Mittel der Deko- 
ration. Zu den ersten, 
welche diese Sitte kiinst- 
lerisch ausgepragt haben, 
gehort Hans Holbein. Wir 
wissen von ihm, daB er 
in Luzern und Basel Fas
saden gemalt hat, die 
allerdings untergegangen 
sind: aber von den Ent- 
wiirfen seiner Hand, 

welche dieses Gebiet be- 
treffen, haben wir in 
Abb. 4, 5 eine Anschau
ung gegeben und fiigen 
in Abb. 143 ein weiteres

Beispiel hinzu. Dort tritt deutlich hervor, daB die Fassadenmalerei in vielen 
Fallen die Aufgabe hatte, die UnregelmaBigkeiten des Aufbaues zu verdecken, 
indem sie das Geriist einer idealen Architektur iiber die Flachę warf und dann 
nicht bloB mit ornamentalen Gebilden, sondern auch mit figiirlichen Kompositionen 
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ausfullte. Begebenheiten der HI. Scbrift und der profanen Historie, der Sagę und 
des antiken Mythos, Gestalten des Altertums und der Bibel, Allegorisches, ja 
selbst Bilder aus dem wirklichen Leben werden dabei bunt gemischt. Alles, was 
in der erregbaren Phantasie der Zeit gart, komnat dabei zutage; den ersten Rang 
jedoch behauptet das klassische Altertum mit seinen Gottergestalten und mehr

Abb. 139 Holzhauser zu Hildosheim

noch mit seinen geschichtlichen Helden. Der kunstlerische Charakter dieser Dar- 
stellungen wurzelt in einer kraftigen Vielfaltigkeit. Man liebt es, die Ornamente 
der Pilaster und Friese heli von einem farbigen Grunde, sei er rot, blau oder auch 
griin, abzuheben. Den figiirlichen Gestaltungen wird stets ein architektonischer 
Rahmen gegeben, so daB jede ihre bestimmte Stelle in dem wohlabgewogenen 
Gesamtbilde einnimmt, keine in vordringlicher Weise eine Bedeutung fur sich be- 
ansprucht. Einzelne Figuren werden in Nischen mit architektonischem Hinter- 
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Abb. 140 Holzhaus zu Osnabriick

grunde gestellt; fiir 
groBere Szenen schafft 
man in freien Bogen- 
hallen ideale Raume, 
so daB der Eindruck 
entsteht, alsblicke man 
in eine Landschaft hin- 
aus. Dazu kommen 
allerlei perspektivi- 
sche Tauschungen: 
gemalte Galerien mit 
neugierigen Zuschau- 
ern, Balkone mit Mu- 
sikanten und derglei
chen. Alles dieses gibt 
solchen Fassaden das 
Geprage heiteren Le
bens, und wenn auch 
die Ausfiihrung der 
noch erhaltenen hau- 
fig nur von geringen 
Handen zeugt, so be- 
herrscht doch das 
Ganze ein Stilgefiihl, 
ein Verstandnis fiir das 
monumental Ange- 
messene, daB unsere 
Zeit auch bei den ge- 
ringeren dieser Arbei
ten immer noch in die 
Lehre zu gehen hat. 

Die Unbill der 
Zeiten und mehr noch 
die blóde Feindschaft
der Menschen hat wenige von diesen Werken auf uns kommen lassen. Eines der 
besten ist die Vorderseite des Raihauses in Miilhausen mit einer gemalten 
Saulengalerie im HauptgeschoB und ebenfalls gemalten Nischen zwischen Pilaster- 
stellungen im oberen Stockwerk, darin Gestalten von Tugenden. Die Fenster 
sind mit Laubgewinden geschmuckt, die gleich den Rustikaąuadern des Erdge- 
schosses ebenfalls von der Hand des Malers herriihren. Gerade an diesem Beispiel 
wird recht klar, wie die Malerei iiber die groBten UnregelmiiBigkeiten hinweg- 
tauscht und einer architektonisch bedeutungslosen Fassade einen kiinstlerischen 
Stempel aufpragt. Interessant ist auch die Front eines Hauses in Kolmar, 
dereń Malerien nur teilweise erhalten sind. Eins der vollstandigsten und reichsten 
Prachtstiicke bietet aber noch das Haus zum Ritter in Schaffhausen, von 
Tobicts Stimmer gemalt, vom Jahre 1570 (Abb. 177). Die kuhn verkurzte Gestalt des 
Ritters Kurtius mit seinem Pferde bildet hier den kiinstlerischen Mittelpunkt, der 
das Ganze beherrscht. Auch das Haus zum Kafig ebendort hat eine gemalte 
Vorderfront. Eine ganze Reihe solcher Malereien, freilich zum Teil in spaterer 
Zeit erneuert, sieht man in Stein am Rhein, darunter besonders am Hause 
zum WeiBen Adler. Ganz Augsburg muB im Ausgang des 16. Jahrhunderts 
einen farbigen Eindruck gemacht haben, wie wir aus zahlreichen Zeugnissen 
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wissen. Wenig ist davon erhalten, am bedeutendsten wohl das Weberhaus 
an einer Ecke der MaximilianstraBe, besonders im ObergeschoB durch eine gemalte 
korinthische Saulenhalle ausgezeichnet (Abb. 144). Sie erinnert an die groB- 
artigen architektonischen Hintergriinde auf den Gemalden der venezianischen 
Schule. In einem Hofe des Fuggerhauses ebenfalls ausgezeichnete Reste von 
Wandgemalden, namentlich herrliche graue Arabesken auf dunkelblauem oder 
schwarzgrauem Grunde, dann ein prachtiger Fries und eine Anzahl historischer 
Szenen, alles leider arg zerstort.

In manchen Fallen begniigte man sich mit grau in grau ausgefuhrten 
Darstellungen, wie an der Residenz in Munchen und, noch einfacher mit 
wenigen Farbentonen, an der Maxburg daselbst: oder mit Sgraffiten, oder 
endlich mit einer Behandlung des Putzes, der mit glatten Ornamenten auf rauhem 
Spritzbewurf einfach und gut zu wirken weiB. Manches der Art sieht man noch 
in Ulm, Sgraffitoreste finden sich namentlich noch ziemlich zahlreich in Bohmen und 
Schlesien.1) So besonders in der Burg Tschocha bei Mark Lissa in der Lausitz. 
Burg, Reitbahn und Schaferhaus haben Diamantquadern, fast alle alten Gebaude 
des Wirtschaftshofes, besonders das Tor, Diamantquadern und kraftige Ornamente, 
namentlich Friese mit Medaillonportrats. Die Scheune links vom Eingang iiber 
einem hilbsch variierten Friese Jagdszenen von frischer Komposition und auf- 
fallender Kuhnheit der Zeichnung in fast lebensgrofien Figuren, in einer Lange
von etwa 100 FuB an 
drei Scheunen entlang. 
Am Giebel der dritten 
Scheune Erntefestszenen, 
humoristisch mit Tierge- 
stalten vermischt. Ent- 
stehungszeit wahrschein- 
lich Anfang des 17. Jahr- 
hunderts, am Hoftor 
fruher die Jahrzahl 1611. 
Andere Sgraffiti in Schle
sien an der Burg Grei- 
fenstein, der Bolko- 
burg bei Bolkenhain, 
am SchloB zu Ols, zu 
Ratschin; ehemals zahl
reich in Liegnitz, z. B. 
ein Haus von 1613, selbst 
in Dorfern: meist Quade- 
rungen und architektoni- 
sches Ornament. Spuren 
noch jetzt am SchloB zu 
Warta, besonders reich 
in der Stadt Lowen- 
b er g, ferner in der Ober-

1) Die nachfolgenden 
Notizen sind einem Aufsatze 
von M. L o li d e, Zeitschr. f. 
Bauw. 1867,1 u. II, entlelint; 
Abbild. auf Tafel 19. Vgl. 
auch den Aufsatz von I)r. 
S a 111 ni t e r im D. Kunstbl. IV.

Abb. 141 Rathaus zu Dorrenbaeh1853. S. 230. 
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lausitz: tapetenartige Dekorationen der AuBenwande am PiastenschloB zuBrieg. 
Farbige Fresken in der SchloBkapelle zu Tschocha, in der Bolkoburg, in 
der Klosterkirche des Oybin bei Zittau. Anderes in Bbhmen, so vor allem der 
Palast Schwarzenberg in Prag, SchloB Prachatitz und vieles andere. Unverkenn- 
bar ist der Zusammenhang mit Krakau, wo ebenfalls noch Sgraffiti. — Hier 
offenbart sich ein starker Gegensatz zu anderen Landem, z. B. zu Frankreich. Die 
plastisch-architektonisclie Behandlung der Fassade uberwiegt dort die malerische, 

wie schon im Mittel-
aller, und der Reich
tum des Landes an 
guten Bausteinen be- 
giinstigt diese Rich- 
tung.

Wir haben uns 
nunmehr zur Betrach- 
tung der Grundrisse 
zu wenden, und be- 
ginnen hier mit der 
Anlage der Schłoś- 
ser. Wahrend der 
italienische Palastbau 
der Renaissance sich 
von allem mittelal- 
terlichen Herkommen 
zu losen suclit und 
zu regelmaBigen, klar 
gegliederten Anla- 
gen durchdringt, ist 
in Frankreich und 
Deutschland die feu- 
dale Gewohnheit noch 
lange iiberwiegend und 
gibt dem SchloBbau 
auch ferner das male
rische Geprage mittel- 
alterlicherBurgen. DieAbb. 142 Rathaus zu Schwalenberg

Zufiilligkeiten des Ge- 
landes und der historischen Entwicklung werden mit Vorliebe betont, Turme und 
gesonderte Treppenanlagen behalten ihr Recht, Wall und Graben endlich und die 
tibrigen Verteidigungswerke des Mittelalters bleiben unverandert, obwohl sie bald 
zu einer bloBen Form herabsinken und bei dem Umschwung, den die Feuerwaffen 
in die Kriegfuhrung bringen, ihre Bedeutung immer mehr verlieren. Aber in Frank
reich kommt neben dem feudalen Wesen bald ein neues auf, der Adel wird zu- 
sehends Hofadel, findet seinen Mittelpunkt in der Umgebung der Konige, und so ent- 
faltet sich allmahlich ein ganz neues verfeinertes gesellschaftliches Leben, dessen 
Gewohnheiten sich alsbald im SchloBbau auspragen. Wenn daher die Schlosser 
dort die AuBerlichkeiten der mittelalterlichen Anlage noch eine Weile behalten, 
so vollzieht sich doch innerlich eine Umgestaltung des Grundplans, welche auf 
Ubereinstimmung mit den Lebensgewohnheiten deutet. Die Teilung des Ganzen 
in zwei selbstandige, aber verbundene Gruppen, die sich um einen iluBeren Wirt- 
schaftshof (basse-cour) und einen inneren Herrenhof (cour d’honneur) zusammen- 
schlieBen, wird ein Grundzug dieser SchloBbauten. Mit der den Franzosen eigen- 
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tiimlichen Yorliebe fur feste Regeln werden diese Grundelemente der Anlage iiberall, 
wenn auch bisweilen nur im kleinen, wiederholt. In der inneren Einteilung der 
Hauptraume macht der groBe, weite Festsaal des Mittelalters den aus Italien ein- 
gefiihrten langen Galerien Platz, die mit allem Pomp italienischer Malerei und 
Stukkatur ausgestattet werden. Fur die auBere Erscheinung dieser Sclilósser sind 
anfangs noch die runden Turnie des Mittelalters auf den Ecken bezeichnend; bald 
jedoch verwandeln sieli diese in viereckige Pavillons, die mit ihren hohen Walm-

Abb. 143 Entwurf zu einer Fassadcndekoration von Ilans Holbein d. J.

dilchem oder geschweiften kuppelartigen Bedachungen den Bau kraftvoll gliedern. 
Die Treppen werden noch iiberwiegend ais Wendelstiegen in polygonen, oft 
durchbrochenen Treppenhausern angelegt. Die langen Linien der Dacher erhalten 
durch zahlreiche aufgesetzte Zwerchgiebel mit zierlichen, zuerst noch gotisierenden 
Formen das erwiinschte Leben.

Der deutsche SchloBbau teilt gewisse Grundziige mit dem franzósischen: 
die unregelmafiige mittelalterliche Anlage, bisweilen auch die runden Eckturme, 
die selbstandigen Wendeltreppen in ihren Stiegenhausern. Aber da liier die 
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Herrschaft eines tonangebenden Hofes fehlte, so bildete sich nicht eine so gleich- 
formige Gewohnheit des hofischen Lebens aus; man blieb vielmehr noch lange 
in mittelalterlichen Sitten befangen, und dies pragte sich dann naturgemaB in 
der Anlage der Gebaude aus. Zunachst kam es nicht zu einer Trennung der 
untergeordneten Raume, Gelasse und Wohnungen fiir Diener und dergleichen von 
den fiir die Herrschaft bestimmten Teilen. Es fehlte also die Anordnung von zwei
gesonderten tiofen; vielmehr gruppierten sich die einzelnen Fliigel des Schlosses 

um einen meist un-

Abb. 144 Wcberhaus zu Augsburg (Naeh Grimm)

regelmaBigen Hof. 
Dieser wurde bis- 
weilen, doch nicht 
immer, manchmal 
erst nachtraglich 
oder teilweise mit 
Arkaden umzogen. 
Eins der vollstan- 
digsten Beispiele 
dieser Art bietet 
das Alte Schlofi in 
Stuttgart und 
diePlassenburg. 
Diese Arkaden dien- 
ten nicht bloB zur 
Verbindung der in- 
neren Raume, son
dern in ihren obe- 
ren Geschossen na
mentlich auch ais 
gedeckte Schau- 
pliltze fiir die Herr- 
schaften bei Gele- 
genheit der Ringel- 
rennenund anderer 
Ergotzlichkeit en, 

die man in den 
SchloBhófen abzu- 
halten pflegte. Im 
SchloBhofzuDres- 

den ist eine besondere mehrstockige Loggia zu diesem Zweck vor dem Haupt- 
turme angeordnet. Im Innern des Schlosses bildet noch ganz in mittelalterlicher 
Weise der grofie Rittersaal, bisweilen, wie in Stuttgart und der Trausnitz, unter 
dem Namen „Tiirnitz11 vorkommend, den Kernpunkt der Anlage. Die deutsche 
Vorliebe fiirs Bankettieren lieB diese grofien Sale, die gewohnlich einen ganzen 
Fliigel einnehmen, ais wichtigsten Teil der Anlage erscheinen. In der Nahe des 
Saales wird die Kapelle angeordnet, die in der Regel noch mittelalterliche Anlage, 
Konstruktion und Formbildung aufweist. Die Treppen sind fast noch durchgangig 
Wendelstiegen und bilden in Konstruktion und Ausstattung einen Stolz der alten 
Werkmeister. Man legt sie in den Ecken des SchloBhofes in vorspringenden 
runden oder polygonen Tiirmen an, welche oft, wie die vier im Schlofihof zu 
Dr es den, mit verzierten Pilastern, reichen Friesen und anderen Ornamenten 
prachtig geschmiickt werden. Solche Prachtstiicke wie die beriihmten Treppen in 
Ghambord und Blois vermag Deutschland nicht aufzuweisen; alles ist hier maBiger 
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in Verhaltnissen und Ausstattung; doch fehlt es nicht an schmuckreichen Treppen, 
wie die beiden im SchloB zu Mergentheim (Abb. 298), im Frauenhause zu 
StraBburg, im Pellerhause zu Niirnberg; die im SchloB zu Góppingen, 
zuFiirstenau, zu Baden, sind an der Unterseite ganz mit Skulpturen be- 
deckt. Nur die prachtigste dieser Art, der wunderschone polygone Treppenturm- 
bau zu Torgau, darf annahernd jenen franzósischen Werken gegentibergestellt 
werden; ahnlich muB einst die im Berliner SchloB gewesen sein.

Gegen Ausgang der Renaissance streift der SchloBbau manche seiner mittel- 
alterlichen Eigenheiten ab, ohne sich indes dem franzósischen mehr ais gelegent- 
lich zu nahern. Namentlich die runden Eckturme fehlen, dagegen liebt man es, 
an den Ecken oder in der Mitte jene hohen Giebel anzubringen, die der Stolz 
der deutsehen Architektur sind. Das charaktervollste Beispiel dieses spateren 
deutsehen SchloBbaues ist wohl das SchloB zu Aschaffenburg (Abb. 283), 
zugleich aber wohl das einzige, das an den vier Ecken Hochbauten, zwar keine 
Pavillons, so doch Turnie besitzt. Etwas eher franzósisch anklingendes finden 
wir dagegen zu Giistrow.

Im iibrigen aber ist ais charakteristisch fiir die meisten SchloBbauten fest- 
zustellen, daB solche nach ganz neuem und einheitlichem Piane iiberhaupt nicht 
die Regel, sondern eher die Ausnahme biklen. Vielmehr bestanden die allermeisten 
und wichtigsten Schlosser unserer Fiirsten schon langst, und die Spateren be- 
gniigten sich dann damit, sie entweder umzubauen oder, falls Platz vorhanden, 
ihre Neubauten selbstandig neben die iilteren Fltigel zu setzen. Man denke nur an 
Heidelberg, wo neben die gotischen Bauten Ruprechts und Ludwigs die Renaissance- 
bauten Friedrichs II., Ottheinrichs, Friedrichs IV. und Friedrichs V. nacheinander 
sich angruppierten, fast wie Biirgerhauser an einem Platze in der Stadt. Ahnliches 
gilt fiir Mainz, Darmstadt und zahlreiche andere Residenzen. — So drangt sich 
gerade eine Eigentumlichkeit des Biirgertums da in die fiirstlichen Bauten hinein.

Neben dem SchloBbau steht der biirgerliche Wohnhausbau. Dieser 
bleibt in noch hóherem Grade der mittelalterlichen Uberlieferung im Aufbau und 
GrundriB treu. Die Fassade ist, wie in der gotischen Zeit, schmal und hocli 
aufstrebend, zuerst noch einfach, bloB durch die gruppierten Fenster belebt, bald 
aber von reicherer Durchbildung. Die Behandlung der Flachen, Fenster, Portale, 
der hohen Giebel und der Erker haben wir des naheren schon erórtert. Der 
GrundriB des 1-Iauses ist schmal und in die Tiefe gestreckt, nach Art des Mittel- 
alters. Ein Hof verbindet in der Regel das Vorderhaus mit etwaigen Hinter- 
gebiiuden, welche meist nur auf einer Seite, seltener auf beiden damit zu- 
sammenhangen. Hólzerne Galerien vermitteln die Verbindung und geben jene 
malerischen Durchblicke, an denen noch jetzt die deutsehen Stadte reich sind. 
Bisweilen treten steinerne Bogengiinge an die Stelle der Holzgange, zuerst noch 
in spatgotischem Stil, wie z. B. am Bayrischen Hof und dem Krafftschen Hause 
zu Nurnberg, wo besonders die Briistungen der Galerien MaBwerk zeigen. 
Erst gegen Ende der Epoche kommt es bisweilen zu solchen prachtigen Renais- 
sancehallen, wie das Pellerhaus zu Niirnberg sie zeigt. Ein freierer Hallen- 
bau in dem Thon-Dittmerschen Hause zu Regensburg. Der Steinbau findet 
dann bisweilen wieder Nachahmung in Holz, so daB die Saulen und Balustraden, 
die Friese und Gesimse die kraftvollen Formen der Steinarchitektur imitieren. 
So namentlich in Niirnberg: am Egidienplatze neben dem Pellerhause, in der 
Tetzelgasse, in der Adlergasse Nr. 9, in der TucherstraBe 21 und andere.1) Die 
durchbrochenen Gelander haben hier immer noch gotisches MaBwerk. Ein 
interessanter Hof findet sich auch in Wiirzburg, Wohlfahrtsgasse 205. Die 
Treppen sind meist ais steinerne Wendelstiegen in den Ecken der Hófe angebracht

i) Ein schones Beispiel in Ort w ein, Deutsche Renaissance. Niirnberg. Heft 2.
Lubke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 13
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Abb. 145 Altstadtisohes Rathaus zu Danzig 
(Aufnahme der Kgl. MeBbildanstalt, Berlin)

und mit Galerien in Verbindung gesetzt. Ein Hot mit ausgebildeten Holzgalerien 
findet sich in Ulm in einem Hause der IlirschstraBe. In den meisten Fallen 
bleiben aber die deutschen Hofanlagen eng und schmal. An die freie, statt- 
liche Entwicklung italienischer Palasthofe ist nicht zu denken. Wo diese nach- 
gebildet werden soli, wie in dem Pellerhause zu Niirnberg, wirkt doch die Enge
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Abb. 146 Decke des Ratliaussaales zu Rothenburg o. T.

gelegentlich, wie in Rothenburg, mit einem freien Altan

des Grundplans immer hinderlich. Was indessen an architektonischem Charakter 
verloren geht, ersetzt sich durch hohen malerischen Reiz.

Von den stadtischen Gebauden stehen die Rathauser in erster Linie, im 
Gegensatz zu den italienischen, welche den offenen Hallenbau lieben, werden die 
Fassaden meist geschlossen behandelt und nur etwa durch groBe Freitreppen, wie 
in Heilbronn, Miilhausen, ausgezeichnet. Indessen fehlen die offenen Bogen- 
hallen der Erdgeschosse unserer Rathauser keineswegs ganz, ja sie sind gerade im 
Mittelalter (Lubeck, Tangermunde, Hildesheim) verbreitet genug und verschwinden 
auch in der Renaissance nicht (Ensisheim, Paderborn); ofters sind solche Hal- 
len auch vorgebaut 
(Rothenburg, Bre- 
men). In manchen 
Fallen wird das 
ErdgeschoB aber 
auch alsBogenhalle 
auf Pfeilern ange- 
legt und ais Ver- 
kaufshalle und zu 
ahnlichen Zwecken 
verwendet. So fin- 
den wir solche in 
Ntirnberg, Lohr,
Rothenburg, 

Schweinfurt und 
andern Orten. Um 
aber dem zustro- 
menden Volk einen

Versammlungs- 
raum zu bieten, 
wird im Hauptge- 
schoB ein groBer 
Vorplatz geschaf- 
fen, dei- sich vor 
dem Rats- und Ge- 
richtssaal hinzieht;
in Yerbindung gesetzt. Bei der einfachen Verwaltung jener Zeit, die noch nicht 
soviel Papier brauchte, sind fiir Bureau- und Schreiberzwecke nur wenige Raume 
erforderlich. Deshalb wirkt das Innere durch die paar groBen Raume, hauptsach- 
lich den Vorplatz und den Hauptsaal, hochst bedeutend. Die Treppe liegt oft ais 
Wendelstiege in einem vorspringenden Turm. So in Rothenburg, wo der 
Treppenturm die Mitte der Fassade einnimmt, in Lohr, in Schweinfurt, wo 
zwei Wendeltreppen symmetrisch angeordnet sind. Eine gerade aufsteigende ver- 
deckte Freitreppe baute man 1618 an das Rathaus zu Nbrdlingen, auch sie im 
Gelander noch mit gotischem MaBwerk; ahnlich in Neustadt a. d. H., Molsheim. 
Erst beim Durchbruch einer strengeren klassischen Architektur werden die Treppen 
ins Innere gezogen und mit geraden Laufen und Podesten angelegt. So in Niirn- 
berg und in Augsburg, wo iiberhaupt die mittelalterlichen Uberlieferungen 
vóllig zurticktreten. Dagegen behalten die alteren Rathauser von der mittelalter
lichen Anlage auch gern den stattlichen Turm bei, wie in Rothenburg. Dieser 
erhalt dann oft eine kuppelartige Bedachung, oft durch Laternen und zweite, ja 
dritte Kuppelhaube zu malerischem Aufbau erhoht. Solche Kuppel- und Zwiebel- 
tiirme, zu den schlanken mittelalterlichen Helmen in starkstem Gegensatz stehend,
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gewinnen oft durch originell geschwungenen UmriB pikanteste Wirkung und 
grbfiten Reiz. Besonders im Norden Deutschlands sind diese Turnie verbreitet, 
und zu den prachtig-zierlichsten Beispielen gehoren die Turnie der beiden Rat- 
hauser zu Danzig (Abb. 145). — An selbstandigen originellen Rathausturmen 
ist besonders Schlesien iiberreich. Man vergleiche die groBe Reihe prachtiger 
Beispiele in Lutschs Bilderwerk.

Die kiinstlerische Ausbildung des Inn er n bewegt sich bei allen Profan- 
bauten der Renaissance in ziemlich iibereinstimmender Richtung. Was zunachst die

Abb. 147 Holzdeckc aus Schlofi Anibras

Deckenbildung betrifft, 
so ist die Anwendung von 
Gewolben, besonders im Erd
geschoB, in den Treppenrau- 
men und den Korridoren iiber- 
wiegend. Sie werden oft noch 
in mittelalterlicher Weise mit 
gotischen Rippen durchge- 
fiihrt. Stern- und Netzgewólbe 
yerbinden sich nicht selten mit 
antiken Saulen; so im Rat
haus zu Danzig. Diese Ar
chitektur bewegt sich sogar 
noch in kraftiger Polychromie 
mit Gold und reichem Far- 
benschmuck. Das rbmische 
Kreuzgewólbe halt erst im 
Ausgang der Epoche mit den 
strengeren antiken Ordnungen 
seinen Einzug; so am Rathaus 
zu Nurnberg. Die Raume 
derObergeschossejedoch, und 
darunter die hauptsachlich- 
sten, erhalten im furstlichen 
SchloB wie im biirgerlicłien 
Privatbau und dem stadti- 
schen Rathaus flachę Decken. 
Zuniichst sind dies die ein- 
fachen mittelalterlichen Bal- 
kendecken, in dereń Schnitz- 
werk gotische Elemente noch 
lange vorwiegen. So an der 
Decke aus dem Rathaus von
R o t h e n b u r g (Abb. 146). 

Auch die holzernen Stiitzen, auf denen die Hauptbalken ruhen, werden samt clen 
Kopfbandern in verwandter Weise behandelt. Prachtige Beispiele in Siiddeutsch- 
land zahlreich, so im Vorsaale des Rathauses zu Schweinfurt. Bald dringt indes 
auch hier die antike Formbildung ein, zunachst freilich noch manchmal mit Bei- 
behaltung der Balkenlage. Doch geht man bald einen Schritt weiter und gibt den 
Salen und Zimmern geschnitzte Kassettendecken, oft mit farbigen Intarsien ge- 
schmuckt. Von den noch sehr zahlreich erhaltenen Beispielen dieser Art geben 
wir in Abb. 147 eine durch Klarheit und Einfachheit der Gliederung vortrefflich 
wirkende Probe aus dem SchloB Ambr as. Damit yerbindet sich nicht minder 
reiche Tafelung der Wandę. Ausfiihrlicher haben wir iiber diese Dekoration im 
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dritten Kapitel Seite 80 ff. gesprochen, so dafi es genugt, auf das dort Gegebene 
zu verweisen. Eine der herrlichsten Decken im Roten Saal des Rathauses zu 
Danzig mit geschnitzten, vergoldeten Knaufen, die weit herabhangen (Abb. 148).

Bei dieser Art der Decken bleibt man indes nicht stehen. Nach dem Vor- 
gange Italiens kommt die Ausschmtickung der Decken spater oft in die Hande der 
Maler und Stukkatoren, und zwar so, dafi zuweilen die eine oder die andere 
Art allein, bisweilen auch beide Arten der Dekoration verbunden zur Anwendung

Abb. 148 Roter Saal im Rathause zu Danzig 
(Aufnalnne der Kgl. MeBbildanstalt, Berlin)

gelangen. So sielit man in der Residenz zu Miinchen Freskogemiilde in die 
reich modellierten und vergoldeten Rahmen der Stuckdecken eingesetzt. Den 
Ubergang zu den Wanden mit ihrer Teppichbekleidung bildet zum Teil eine 
groBe Hohlkehle mit Stuckreliefs, die zum Teil vergoldet sind. Anders ist die 
Behandlung auf der Trausnitz, wo in die flachgeschnitzten Felder der Decke 
ebenfalls Gemalde eingesetzt sind, die ganze Dekoration der Wandę aber gleich- 
falls aus Gemalden auf Holz oder Putz besteht. Die Pilaster, Friese und Fenster- 
wande haben durch heitere Ornamente auf weifiem oder leuchtend rotem Grunde 
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eine Dekoration im Sinne antiker Wandmalereien erhalten. In anderen Fallen 
wird hauptsachlich eine plastische Behandlung durch Stuckornamente beliebt. 
In vielen Fallen sind diese weiB gehalten, sodaB an die Stelle der Viel- die 
Einfarbigkeit zu treten beginnt. Bisweilen begniigt man sich, diese Stukkaturen 
in geometrischen Linien nach Art geschnitzten Kassettenwerks auszufuhren. 
Mehrere Beispiele in dem Rathaus zu Lohr. In den Rheinlanden sind sogar, 
besonders inKoln, Stuckdecken tiblich, bei denen die freiliegenden Balken ein- 
fach mit Stuck uberzogen und an den Enden durch Rundungen verbunden wer
den. Auch die Stuckdekorationen an den Gewólben der Einfahrten im SchloB zu 
Aschaffenburg (Abb. 149), die durch ihre schóne Teilung und kraftvolle Gliede-

Abb. 149 Stuckdecke im SchloB zu Aschaffenburg

rung sich auszeichnen, gehoren liieher. Uberwiegend geht aber die Neigung auf 
reicheren Schmuck, derbere Formen und figurliche Kompositionen. Wie diese bis
weilen in trefflicher Weise mit farbigen Fresken in Verbindung treten, sieht man 
in der Residenz zu Munchen. Aber bisweilen herrscht die plastische Behand- 
lung ausschliefilich, sei es, daB man sie durch Bemalung unterstutzt oder, daB 
man sie farblos laBt. Uberaus reiche Beispiele in Privathausern zu Rothen- 
burg, auf dem Schlosse Breuberg, im Fiirsteneck zu Frankf ur t a. M., nicht ohne 
starkes Uberwiegen der Formen des beginnenden Schweif- und Schnórkelstils.

Jenes waren also die wesentlichsten Gebaudegattungen, in denen sich die 
Kunst der Renaissance in Deutschland ausgesprochen hat. Zuletzt aber ist da 
erst der herrlichen stuckierten Gewólbedecken zu gedenken, die, freilich durch 
italienische Meister, 1586 im Fuggerhause zu Augsburg in den Badezimmern 
und in der Residenz zu Munchen in Antiąuarium und Grottenhalle ais Klein- 
odien der damaligen Kunst zur Ausfiihrung gelangten. Die kostliche Behand
lung der feinen Stuckteile, die die Stichkappen stiitzen, einfassen und fiillen, 
wie die Gewólbe einteilen, finden dort ihr Gegengewicht in den wundervollen tief- 
farbigen Grotesken und Freskomalereien in den Tiefen, Feldern und Flachen der 
Gewólbe. Die Dekorationskunst der Italiener hat im gleichzeitigen Italien nicbts 
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Schoneres hervorgebracht. — In einzelnen Fallen kommen freilich noch andere 
Bauwerke in Frage, die indes in der Behandlungsweise ebenfalls die bereits ge- 
schilderten Ziige ubereinstimmend an der Stirn tragen. Besonders betatigt sich 
der wissenschaftliche Trieb der Zeit in Grtindung von hoheren Lehranstalten. 
Zu den stattlichsten Gebauden dieser Art gehort das vom Bischof Julius fiir die 
Jesuiten in Wurzburg erbaute Kollegium, jetzt Universitat. Die Gebaude, an 
welchen man die Jahrzahl 1587 liest, umgeben drei Seiten eines groBen Hofes, 
dessen vierte Seite die Kirche schlieBt. Nuchterner, wenn auch ausgedehnter

Abb. 150 Brunnenhalle im ehemaligen. Lusthaus zu Stuttgart 
(Nach Fritseh, Denkmaler deutscher Renaissance)

ist die Anlage des Jesuitenkollegiums in Munchen, jetzt Akademie der Ktinste. 
Einen groBen Hofraum umschlieBen auch die Gebaude des katholischen Konvikts 
in Tiibingen vom Jahre 1595. In allererster Linie aber steht da das herrliche 
Aulagebaude der Universitat zu Helmstedt, seit 1595 durch Paul Franke fur 
Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbuttel errichtet, mit Turm und riesig 
hohen Stockwerken. Sodann sind mehrere Gymnasien zu erwahnen, in ge- 
schlossener Anlage ohne Hofraum erbaut. So das stattliche Gasimirianum von 
1579 in Neustadt an der Haardt, das Gymnasium zu Rothenburg vom 
Jahre 1590, das Gymnasium zu S chweinfurt vom Jahre 1582, das zuKoburg 
aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts, das imposante, mit einem inneren Hofe 
versehene zu Ansbach vom Ende des 16. Jahrhunderts und das Padagogium 
zu Darmstadt von 1629. Weiter sind verschiedene S pi tal er zu nennen, am 
groBartigsten das vom Bischof Julius 1576 in Wurzburg erbaute, mit impo- 
santen Arkaden an der Yorderseite und prachtiger Gartenanlage hinter dem 
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Hauptbau. Sodann das Spital in Rothenburg vom Jahre 1576, eine malerische 
Baugruppe, zum Teil mit gotischen Formen. Weiter bringt die neue Ordnung 
des Staatswesens, dasjetzterst den Beginn der Beamten- und Schreiberherrschaft 
erkennen lafit, mehrfach Gebaude fiir Yerwaltungszwecke liervor. So die alte 
Kanzlei in Stuttgart, das Regierungsgebaude in Koburg usw. Das erste 
Slandehaus baute Wurttemberg in dem sogenannten Landschaftshause zu Stutt

gart vom Jahre 1580. Von
den meist sehr stattlichen, fiir 
den offentlichen Handelsver- 
kehr errichteten stadtischen 
Bauten nennen wir dieFleisch- 
hallenzuHeilbronn, Augs
burg und Niirnberg, die 
Metzig zu Strafiburg, das 
kolossale Kornhaus zu Ulm 
vom Jahre 1591. Das Kriegs- 
wesen der Zeit fand seinen 
Ausdruck in den Zeughausern, 
wie sie D a n z i g, Koburg, 
Wolfenbuttel, Niirnberg, 
Augsburg, Plassenburg 
u. a. aufweisen. Die Hbfe 
lieBen sich’s daneben angele- 
gen sein, fiir ihre Festlichkei- 
ten besondere Gebaude auf- 
zufiihren. Das Herrlichste 
dieser Art war das erst in 
unserm Jahrhundert traurig 
zerstbrte neue Lusthaus in 
Stuttgart (Abb. 150). Auch 
das Belvedere bei Prag ge- 
hort hierher. Die „Hochzeits- 
hauser“ in denStadten fehlten 
iibrigens auch nicht; so bildet 
das zu Ha me In heute noch 
eine Zierde der Stadt.

Den kiinstlerischen Trieb 
derZeitvergegenwartigtkaum 
etwas deutlicher, ais die zahl- 
reichen Brunnen aufóffent- 
lichen Platzen. Zwei Grund- 
formen sind hier zu unter- 
scheiden: der Ziehbrunnen 
und der Rohrenbrunnen. Der 
erstere verlangt ein in der 
Regel steinernes, doch auch

Abb. 151 Ziehbrunnen zu Oberehnheiin 
(Aus: Yolkstumliche Kunst aus ElsaB-Lothringen)

wohl eisernes Geriist zum Tragen der Rolle, daran die Eimer auf und nieder 
laufen. Wohl der schonste dieser Art ist sogenannter Peter Flettners Judenbrunnen 
auf dem Domplatz zu Mainz (Abb. 265), durch das friihe Datum 1526 be- 
merkenswert. Ein recht zierlicher vom Jahre 1579 findet sich zu Oberehnheim 
im EIsaB (Abb. 151). Zu den einfachsten dagegen gehort der kleine dreiseitige 
Brunnen aus Rosheim. Stattlicher ist der auf vier Pfeilern mit reichem, figur- 
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lichem Schmuck erbaute zu Wertheim vom Jahre 1574. Besonders reizyoll die
vier auf den Ecken des Marktplatzes zu lian a u um 1620. (Abb. 152.) Von solchen 
mit schmiedeisernen reichen Gehausen seien die sehr schonen zu Bruck a. d. Mur,
zu Grafenegg (Abb. 65), zu NeiBe1) angefuhrt.

Weit haufiger sind noch die Rbhrenbrunnen, bei denen das Wasser fort- 
wahrend in ein groBes Becken flieBt. Die Renaissance bildete diese in der Regel 
so, daB sich aus der Mitte des 
Beckens eine Saule erhebt, auf 
dereń Kapiteli man eine Figur 
zu stellen liebt, sei es eine 
Heiligenflgur, einen Ritter mit 
dem Wappenschilde der Stadt, 
sei es eine mythologische oder 
allegorische Gestalt. Gar viele 
alte Stadte haben ais schbnsten 
Schmuck ihrer StraBen und 
Platze solche Brunnen bewahrt, 
vor allem die deutsche Schweiz 
(Abb. 153) und Siiddeutschland. 
Der eleganteste ist wohl der 
zu Basel mit der originellen 
Figur des Dudelsackpfeifers 
und dem Friese der tanzenden 
Bauern. Zierlich ist auch der 
in Abb. 112 abgebildete von 
Schwab.-Gmund, mit hub- 
schem Eisenwerk an den Aus- 
guBrohren, sowie der stattliche 
zu Rothenburg. Mehrere in 
U1 m sind mit reichen Bronze- 
masken fiir den Wasserausgufi 
versehen. Prachtig mit bron- 
zener Ritterfigur und grobem, 
doppeltemMarmorbeckenistder 
auf dem Markte zu Aachen, 
originell der zu R o 11 w e i 1 
(Abb. 154), der die Form einer 
gotischen Pyramide mit naiyer 
Freiheit in Renaissanceformen 
iibersetzt. Klingt hier noch 
mittelalterliche Uberlieferung Abb. 152 Marktbrunnen zu Hanau

nach, so kommt dagegen ander- 
warts der EinfluB Italiens in 
iiberwiegender Aufnahme bildnerischen Schmuckes zur Geltung: der Brunnen 
wird aus einem architektonischen fast ausschlieBlich ein plastisches Werk. Dies 
gilt von dem Tugendbrunnen bei der Lorenzkirche in Nurnberg, 1589 von 
Benedikt Wurzelbauer gegossen; von den drei Prachtbrunnen der Maximilian- 
straBe zu Augsburg, von dem herrlichen Wittelsbacher-Brunnen im Hofe der 
Residenz zu Munchen und vielen anderen.

Von den stadtischen Bauten zu Schutz und Trutz ist noch manches 
aus der Renaissancezeit erhalten, obwohl unsere nivellierende Zeit immer mehr

1) Abb. bei Fritsch.
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Abb. 153 St. Georgsbruimen. zu Solothurn

damit aufraumt. Da sind die Mauern und Torę von Rothenburg, besonders das 
Spitaltorvon 1586; die nur teilweise erhaltenen, unvergleichlich groBartigen Mauern 
von Niirnberg, namentlich die kolossalen Rundtiirme bei den Haupttoren; die 
gewaltigen Festungswerke der Marienburg ob Wurzburg; die wundervollen 
Werke und Turme um Amberg, die noch schbneren Nbrdlingens; von Toren die 
des Elias Holi zu Augsburg, das Muhltor zu Schweinfurt vom Jahre 1564, 
endlich die gewaltigen Torę von Danzig, besonders das hohe Tor von 1588.

Mit den Schlossern und fiirstlichen Lusthausern, aber auch mit den reiche- 
ren Biirgerhausern standen fast 
immer Gartenanlagen inVer- 
bindung, auf die man nach dem 
Vorgange Italiens und Frank- 
reichs groBes Gewicht zu legen 
begann. Freilich sind die deut- 
schen SchloBgarten dieser Zeit 
fast nirgends mehr erhalten, so 
daB wir gezwungen sind, nach 
alten Abbildungen und Uberlie- 
ferungen uns eine Vorstellung 
zuschaffen. Den vollstandigsten 
Begriff eines Gartens der Renais
sance gibt uns die bei W. Hollar 
aus der Vogelschau genommene 
Darstellung des SchloBgartens 
zu Heidelberg.1) Wie fern 
die Zeit einer freien, landschaft- 
lich malerischen Gartenbehand- 
lung stand, erkennt man kaum 
irgendwo deutlicher ais hier, wo 
durch ungeheure Unterbauten 
einerseits und Abtragungen an- 
derseits dem abschiissigen Ge- 
lande des Bergwaldes ein weit- 
gedehnter ebener Platz abge- 
wonnen wurde. Doch stuft sich 
dieser in vier Terrassen ab, 
durch Treppen in Verbindung 
gebracht. Das Ganze ist mit 
seinen regelmafiig abgeteilten 
Blumenbeeten, eingefaBt von 
kleinen, rundgestutzten Baum- 
chen, durchzogen von Taxus- 

hecken und tiberwdlbten Laubgangen, zwischen Springbrunnen, Statuen und 
Gartenhauschen, mit seinen Grotten, Labyrinthen und andern zierlichen Spielereien 
durchaus eine streng mit Lineal und Zirkel behandelte Anlage. War der Garten 
hier offenbar architektonischer, ais das Gebaude, hatte er mit der malerischen 
UnregelmaBigkeit des gewaltigen, damals noch unversehrten Schlosses wenig 
inneren Zusammenhang, so war er doch offenbar das Ideał eines damaligen Lust- 
gartens, wie man dieses aus den italienischen Gartenanlagen kannte. Von der

1) Salomon de C a u s, der ilm angelegt, liat ihn in einem besonderen Kupferwerke, 
Hortus Palatinus, 1620 beschrieben. Banach die Abbildungen in Joli. Metzger, Beschr. des 
Ileidelb. Schlosses. Heidelberg 1829.
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Abb. 154 Marktbrunnen zu Kottwcil 
(Aus: Yolkstumliohe Kunst aus Seliwaben)

sicher einst prachtigen Erscheinung dieser Renaissance-Garten liaben wir ja leider 
keine rechte Vorstellung mehr; doch war sie ohne jeden Zweifel eine kiinstlerisch 
bedeutende und wertvolle, in viel hoherem Mafie, ais die heute noch immer herr- 
schende englische gefiihlvolle Landschaftsgartnerei zuzugeben geneigt ist. Uber 
nichts ja geht der Wechsel der Zeit und des Geschmackes so rasch dahin, ais 
gerade iiber die Garten. Trotzdem gewahrt das wenige, was sich noch aus dem 
1G. Jahrhundert vor- 
wiegend im Siiden 
erhalten hat, doch 
einen hohen Be- 
griff von der gart-
nerisch-kiinstleri- 

schen Gestaltungs- 
kraft der Renais
sance. Die Reste 
bei der Villa Ma- 
dama, der Garten 
der Villa Pia zu 
Rom, der der Villa 
Bagnaia zuViterbo, 
der herrliche an 
der Villa d’ Este zu 
Tivoli, die zu Se- 
v i 11 a, beim E s- 
c o r i a I und von 
Aranjuez inSpa- 
nien erfullen uns 
mit Bewunderung 
vor jener so gut ais 
vernichtetenKunst. 
Und auch im deut
schen Land ist hie 
und da ein kostli- 
ches Restlein iibrig, 
so die Garten von 
Hellbrunn bei 
Salzburg, der Rest 
des SchloBgartens 
zuWeikersheim, 
der reizende Grot- 
tenhof zu M ii n- 
c h e n, und auch 
diese widerspre- 
chen stark dem tiblichen abfalligen Urteil.

Solche Lustgarten verzeichnet Merian bei den Schlóssern zu Stuttgart, 
Weimar, Kóthen, zu Schlackenwerth in Bohmen, in Kassel u. a. O. 
Auch in den Stiidten fingen die reichen Burger an, sich Lustgarten anzulegen. 
Den Kielmannischen und Windhagerischen Garten zu Wien stellt Merian dar. 
Manches wird uns sodann von den Patriziergarten in Augsburg berichtet. 
Uberaus sehenswert waren die Garten der Fugger1), mit Laubengangen, Statuen, i) 

i) Des Grafen Wolrad von Waldeck Tagebuch, p. 84.
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Gartenhausern und Zierpflanzen aller Art. Nicht bloB der naive Schweinichen, 
sondern sogar ein weitgereister, weltkundiger Mann, wie Michel de Montaigne1) 
war davon entzuckt. Einen prachtigen Garten besaB auch der Konsul Gerbrodi) 2), 
mit Fischteichen, gewundenen Spazierwegen, Springbrunnen, Weinspalieren und 
Obstbiiumen nebst ausgemalten Gartenhauschen; Jacob Adler und Veit Wittich 
unterhielten schmuckreiche Garten.3) Vom Lustgarten zu Stuttgart weiB 
ein Zeitgenosse4 *) zu riilimen, daB selbst die Kbnigin von England keinen 
ahnlichen habe. Die Garten der Residenz zu Munchen sowie der Schlbsser zu 
Nymphenburg, Ftirstenried und SchleiBheim, allerdings groBenteils schon spateren 
Ursprungs, hat Matthaus Disel in seiner „Erlustierenden Augen-Weyde“ heraus- 
gegeben.6 * *) Joseph Furttenbach bringt in seiner „Architectura recreationis11 
nicht bloB Darstellungen von biirgerlichen Wohnhausern und Palasten, sondern 
neben Theaterszenen und dergl.6) auch Anlagen von Lustgarten. Und diese An- 
lagen erhalten erst ihre volle Bedeutung, wenn wir sie auffassen ais das, was 
sie sein sollten: Statten ausgepragter, regelmafiiger Kunstgestaltung im Gegen- 
satz zur wilden Natur drauBen, dereń Schonheit man noch nicht erkannt hatte, — 
Statten zugleich zur Pflege schoner, wohlgebildeter und seltener Pflanzen, aber 
ebenso zur Aufstellung kbstlicher Kunstwerke der Skulptur und anderer auch 
wissenschaftlich bedeutsamer Dinge. Man vergegenwartige sich, wie kostbar die 
verhaltnismafiig wenig zahlreichen importierten neuartigen Pflanzen und Blumen 
des Siidens und Orients jener Zeit waren. — AuBerdem aber vergesse man nicht, 
daB keine Zeit einen groBeren Luxus mit Wasserwerken und mechanischen 
Kiinsteleien aller Art trieb, ais die Renaissance in ihren Garten. Dazu miissen 
wir sie im Geiste mit den heiteren Menschen jener Zeiten in der Pracht ihrer 
Erscheinung und ihrer Tracht bevolkern, miissen der fróhlichen und prachtigen 
Festlichkeiten gedenken, die sich dort zu entwickeln pllegten. Venezianische 
Gemalde und deutsche wie niederlandische Kupferstiche geben uns davon einen 
Schimmer, der uns von Ferne gemahnt an die Marchenpracht, die iiber die 
quellenrauschenden Wundergarten des Orients ausgegossen war.

i) M. de Montaigne, .Tournal de voyage I. p. 98.
Des Grafen von Waldeck Tagebucli. p. 49.

3) v. Waldeck Tagebucli p. 103. 172. 181.
Joli. Jae. Breuning von Buehenbach, Reisen, p. 35.

3) Erlustierende Augen-Weyde. Zweyte Fortsetz., yorstellend die Weltberulnnte cliur-
ftirstliche Residenz in Munelien, gezeich. v. Matthaus Disel, Cli. F. Garten-Ingenieur, bey Jerem.
Wolff in Augspurg.

6) Josephus Furttenbach, architectura recreationis. Augsb. 1640.

Bis jetzt haben wir uns ausschlieBlich mit Profanbauten beschaftigt und 
den Kirchenbau unbeachtet gelassen. In der Tat wiegt dieser in der deut
schen Renaissance nicht allzu scliwer, und zwar nicht bloB an kiinstlerischem 
Werte der einzelnen Leistungen, sondern hauptsachlich an Zahl der ausgefiihrten 
Werke. Nur in Italien hat die Renaissance alle baulichen Unternehmungen mit 
neuem Geiste durchdrungen, und gerade der Kirchenbau bildete das hochste 
Problem der ganzen Baukunst der italienischen Renaissance. In Deutschland da
gegen herrscht ein ahnliches Verhaltnis der Baukunst zum Kirchenbau, wie in 
Frankreich. Wie dort bleibt man auch hier bis tief ins 16. Jahrhundert der Gotik 
treu. Die religiosen Wirren der Zeit lieBen es zudem bei uns noch seltener ais 
in Frankreich zu neuen kirchlichen Bauten kommen. Erst in der zweiten Halfte 
des 16. Jahrhunderts dringt allmahlich der neue Stil in den Kirchenbau ein, 
doch haben die mittelalterlichen Formen und Konstruktionen hier noch lange 
Geltung. Das Entscheidende ist hierfur, daB vor allem an dem gotischen Rippen- 
gewolbe, und zwar nicht bloB in der einfacheren Gestalt des Kreuzgewolbes, 
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sondern auch in den komplizierteren Netz- und Sternverbindungen, festgehalten 
wird. Das verlangt naturgemaB im AuBeren die Beibehaltung der Strebepfeiler, 
somit der Hauptteile des ublichen Systems. Sogar die farbige Ausstattung des 
Mittelalters bleibt mit ihren kriiftigen Farben und ihrem reichen Goldschmuck dabei 
in Kraft. So zeigt noch die Kirche zu Freud en stad t vom Anfang des 17. Jahr- 
hunderts ein prachtvolles Netzgewblbe mit zahlreichen elegant dekorierlen SchluB- 
steinen. Die Marienkirche in Wolfenbuttel (Abb. 155), aus derselben Zeit, 
hat Kreuzgewólbe, dereń Rippen mit antikisierenden Eierstaben besetzt sind. 
Die Kapelle in Liebenstein zeigt dagegen an ihren Kreuzgewblben wiederum 
gotische Profile, selbst noch die Buckeburger Stadtkirche von 1613. In der 
Universitatskirche zu Wiirzburg haben die Kreuzgewólbe die Formen des 
Mittelalters abgestreift.

Im Zusammenhang damit werden namentlich die Fenster immer noch uber- 
wiegend spitzbogig und mit gotischem MaBwerk behandelt; so in Liebenstein 
und Freudenstadt, wahrend in Wolfenbuttel eine phantastische Umbildung 
in iippiges Laubwerk der Renaissance vollzogen ist, in Wiirzburg aber eine 
vollige Verschmelzung von Gotik und Antike versuclit wird, so daB die Fenster 
von Rundbogen mit architraviertem Rahmen eingefafit, aber mit fast gotischem 
Pfosten-und MaBwerk geteilt sind, iiber ihnen sodann auf barocken Voluten sich 
ein flacher Bogengiebel ausbreitet.

Auch in der GrundriBbildung folgt man zumeist noch der Uberlieferung 
und schlieBt das Langhaus mit polygonem Chor. So in Wolfenbuttel, in 
Liebenstein, in Biickeburg und zum Teil auch in Freudenstadt. In 
Wiirzburg dagegen, wo die Renaissance bewufiter zur Geltung kommt, zeigt 
der Chor eine halbrunde Apsis. Eine vollstandig gotisch angelegte Kirche in 
System und Gewólben, doch mit Emporen iiber den Seitenschiffen, ist die Jesuiten- 
kirche zu Koln. Dabei sind aber alle ihre Details in eine flotte Renaissance- 
gestalt tibergefuhrt, ihre Pfeiler selbst ais dorische Saulen gebildet, — und aus 
dieser Mischung gewinnt in der Tat das Innere einen ganz besonderen Reiz, der 
durch den Prachtaltar im Chor in prachtigen Renaissanceformen noch gesteigert 
wird. —

Ganz selbstandige Grundrifigestaltungen findet man hier freilich wenige; 
doch ist hier des hochst eigenartigen Modells des Augsburgers Hans Ilueber fiir 
die Kirche zur schonen Maria zu Regensburg (1518) ehrend zu gedenken, 
das trotz noch gotischer Einzelformen doch eine echte Renaissanceidee verrat: 
eine stattliche sechsseitige Kuppel mit Apsiden ringsum mit einem langeren, 
durch zwei Tiirme flankierten Chorbau; ohne Zweifel auch ein hochst origineller 
und bedeutsamer Versuch, auf dem schwierigen Gebiet einen Schritt vorwarts zu 
tun.1) — Die Kirche zu Freudenstadt aber mit ihrem Grundrisse, der im 
rechten Winkel geknickt ist, die Kanzel in der Ecke, bringt zum ersten Małe 
vielleicht eine rein protestantische Anordnung eines solchen Bauwerks auf Grund 
des evangelischen Gottesdienstes. Von den SchloBkapellen ist hier namentlich 
die im Alten SchloB zu Stuttgart ais ein im wesentlichen noch gotischer Bau 
hervorzuheben. Im Friedrichsbau zu Heidelberg dagegen ist eine starkere 
Einwirkung der Renaissance auch an der Kapelle zu erkennen; vollig in edler 
Renaissance durchgefiihrt ist die schone Kapelle im SchloB zuSchmalkalden. 
Die Kapelle im SchloB zu Heiligenberg hat holzerne Kreuzgewólbe mit 
hangenden SchluBsteinen, die Rippen und die Kappen prachtig polychromiert. 
Auch im SchloB zu Weikersheim sind holzerne Rippengewólbe mit gemalten 
SchluBsteinen, hier aber auf dorischen Saulen. In allen diesen Bauten kommt i) 

i) Abgeb. b. Dolinie, Grescliiclite der Deutsclien Baukunst, Berlin.
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clie Renaissance mit ihren antiken Fonnbildungen hauptsachlich den freien Stutzen, 
den Emporen und den Portalen zugute. An der Kirche zu Freudenstadt sind 
nicht weniger ais fiinf Prachtportale, dereń Offnung zwar spitzbogig ist, zum 
Teil sogar mit durchschneidenden gotischen Einfassungsstaben, dereń Umrahmung 
aber aus Renaissancesaulen mit entsprechendem Gebalk, Pilastern und relief- 
geschmuckten Attiken besteht. Ein vollkommenes System von Bogenhallen, mit 
allen Elementen der drei antiken Ordnungen umkleidet, umzieht das Innere der 
Universitatskirche in Wiirzburg. Wie sich an der Kapelle zu Liebenstein 
Gotik und Renaissance mischen, zeigt die Abbildung der Fassade (Abb. 239).

Der Turmbau dieser Zeit tragt dieselben Spuren von Stilmischung wie 
alles iibrige. Das fruheste Beispiel vom Auftreten der Renaissance zeigt der Turm 
der Kilianskirche in FI e i 1 b r o n n, iiberhaupt eins der ersten Bauwerke der Renais
sance in Deutschland (Abb. 236). Der achteckige Aufbau, der sich in mehreren 
Stockwerken pyramidal verjungt, bildet in der Komposition und den Detailformen 
einen interessanten Beweis fiir die damalige ktinstlerische Garung, die mit den 
noch unverstandenen Einzelheiten des neuen Stils gotische, ja selbst romanische 
Elemente zu mischen sucht. Ahnliches, aber feiner und geistreicher, am Sebaldus- 
grabe Peter Vischers. In Freudenstadt sind die beiden Turme der Kirche 
mittelalterlich angelegt, und selbst der Ubergang aus dem Viereck ins Achteck 
bietet kein neues Element. Auch die Galerie, welche diesen Teil abschlieBt, be
steht aus gotischem MaBwerke. Dagegen gehort der obere Aufsatz mit seinem 
Kuppeldach und der dariiber aufsteigenden Laterne zu den charakteristischen 
Formen, welche der neue Stil in Nachalimung der italienischen Kuppelbauten 
bei den meisten Turmen der Zeit, kirchlichen wie profanen, einfiihrt. Eine Aus- 
nahme ist es fortan, wenn statt dessen eine schlanke Spitze noch auftritt, wie 
sie mit elastischer Einziehung sich an der Kirche zu Gannstatt findet (Abb. 234). 
Eine der besten Schopfungen des Turmbaues hat die deutsche Renaissance an 
der Universitatskirche zu Wiirzburg aufzuweisen. Nur die Rosę uber dem 
Portal und das hohe Rundbogenfenster zeigen gotisches MaBwerk; alles andere 
hat den energisch und klar entwickelten Renaissancestil, der sich hier in schonen 
Verhaltnissen darstellt. Damit steht das gesamte AuBere der Kirche in Uber- 
einstimmung, denn an den Langseiten sind die Strebepfeiler zu gewaltigen 
dorischen Pilastern umgebildet, wahrend die iibrigen Kirchen den mittelalterlichen 
Strebepfeiler unverandert zeigen. In Wiirzburg hat offenbar ein genialer Archi
tekt beide Stile mit hoher Freiheit fiir seine Zwecke verwertet. In der Marien- 
kirche zu Wolfenbiittel (Abb. 155) hat Paul Franke die gotische Hallenkirche 
einfach in Renaissance iibersetzt. Der vollstandige Bruch mit dem Mittelalter 
vollzieht sich dann an der Michaelshofkirche inMiinchen, die seit 1583 fiir die 
Jesuiten erbaut wurde. Hier ist nirgends mehr eine Spur von gotischer Uber- 
lieferung. Das Innere ein kolossaler einschiffiger Raum mit Kapellenreihen, 
dariiber Emporen an den Seiten; der Chor etwas eingezogen, im Halbkreis ge- 
schlossen; das Ganze von einem einzigen gewaltigen Tonnengewólbe bedeckt, 
mit feinen Stukkaturen in italienischer Weise; die Fassade ein gigantischer Floch- 
bau, etwas niichtern, aber doch wirksam gegliedert. Einen ahnlich gewaltigen 
Bau, ebenfalls mit kolossalem Tonnengewólbe, errichtet dann der Protestantismus 
in der seit 1627 aufgefuhrten Dreifaltigkeitskirche zu Regensburg. In der 
spateren Zeit des 17. Jahrhunderts bewegt sich der Kirchenbau ganz in den 
Spuren der Italiener. Schon die SchloBkapelle in der Residenz zu Miinchen 
mit ihren reichen Stukkaturen gehort dahin.

Die innere Ausstattung dieser Kirchen setzte alle ktinstlerischen Krafte 
in Bewegung. Was z. B. an kunstreichen Eisengittern gearbeitet wurde, haben wir 
schon im dritten Kapitel erórtert. Auch die prachtigen Grabmaler der Zeit sind
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oben gewtirdigt worden. Nicht geringen Anteil hatte sodann die Holzschnitzerei zu
nachst bei der Herstellung von Ghorsttihlen, wie wir ebenfalls schon gezeigt. Eins 
der schónsten Beispiele dieser Art aus der Spitalkirche zu Ulm bringen wir in 
Abb. 247. Nicht minder reich wurden besonders die Alt itr e ausgestattet. Sie

Abb. 155 Inneres der Marienkirche zu Wolfenbuttel 
(Nach Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance)

blieben zunachst noch grohtenteils in den Handen der Holzschnitzer, und in ihre 
rein mittelalterliche Gestalt mischen sich nur langsam die Formen der jungen 
Renaissance. So am reizenden Altar der Rochuskapelle zu N u r n b e r g oder dem 
Johannisaltar zu Cal car. Auch der prachtige in der Frauenkirche zu Ingolstadt 
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ist noch ein Schrein mit gotisierendem Aufsatz, tibrigens sonst in reinster, pracht- 
voller Renaissance. — Des schónen marmornen Hochaltars zu Annaberg ist 
schon gedacht; auch er hat noch mittelalterlichen Aufbau. — Gegen Ende des
16. Jahrhunderts wurde aber ihr Hauptstiick nach dem Vorgange Italiens in der 
Regel dem Maler iibertragen. Dieser hatte das groBe Altarbild zu fertigen, das 
den Mittelpunkt des ganzen Aufbaues ausmachte. Dieses wurde dann mit reichem, 
geschnitztem Rahmen umgeben, und das Ganze ais selbstandiges Gebaude mit 
den iiblichen Formen einer meist ins Barocke gewendeten klassischen Architektur 
umkleidet. Uber einer Predella erhebt sich mindestens in zwei Stockwerken das 
Ganze in prunkvollster Weise, mit abgebrochenen Giebeln, Voluten und dergleichen 
ausgestattet, auf allen Gesimsen, Vorspriingen und Giebeln mit stehenden, hocken- 
den, rutschenden und schwebenden Heiligen und Engeln uberfilllt. Die Phanta- 
sien eines Dietterlein und seiner Sinnesverwandten kommen nirgends so zum 
Ausdruck wie in diesen Werken, in welchen seit 1600 der vom Jesuitengeist ge- 
leitete Neokatholizismus der Zeit seine volle Janitscharenmusik aufspielen laBt. 
Bisweilen kommt die Holzschnitzerei auch in den Hauptdarstellungen noch zur 
Anwendung, wie in dem Hochaltar des Munsters zu Uberlingen und dem 
dritten Altar des rechten Seitenschiffes daselbst, beide aus dem Anfang des
17. Jahrhunderts. (Detail davon in Abb. 129.) Ein weiteres Eingehen auf die 
zahlreich noch vorhandenen derartigen Werke dtlrfen wir uns sparen. In der 
Regel ist reiche Polychromie, bisweilen auch wohl Vergoldung anf weifiem Grunde 
dabei angewandt.

Von Tabernakeln oder Sakramentshauschen der Zeit nenne ich das 
prachtige in der Kirche zu Weilderstadt und ein kleineres in der Kirche zu 
Uberlingen vom Jahre 1613.

Uber Studien und Stellung der damaligen Architekten liegen uns nur 
sparliche Notizen vor. DaB bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts die mittel
alterlichen Zustande auch hierin noch vorwalteten, haben wir schon beruhrt. Es 
waren schlichte handwerkliche Meister, die ihrer Lebensstellung und ihrem 
Bildungsgrade nach sich nirgends iiber die Schranken der hergebrachten An
schauung erhoben. Solche einfache Steinmetzen haben die Theoretiker der Zeit, 
hat namentlich Rivius in seinen Buchern vor Augen. Die Art, wie er den Kom- 
mentar Gesarianos umgestaltet, sowohl in dem, was er aufnimmt, ais in dem, 
was er fortliiBt, spricht deutlich dafiir. Wie vornehme Kiinstler erscheinen da
gegen die gleichzeitigen Italiener, voll lioherer Bildung und voll stolzen Bewufit- 
seins derselben. In Frankreich beginnt um 1540 die Tatigkeit einer Reihe groBer 
Architekten, eines Pierre Lescot, Philibert de l’0rme, Jean Bullant, die in Italien 
ihre Studien gemacht hatten und diese im Dienst eines glanzenden Hofes an 
Werken zum Teil ersten Ranges verwerteten. Etwas Ahnliches finden wir in 
Deutschland nicht. Die Werke aus der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts 
fangen zwar allmahlich an, sich klassischer zu gestalten; aber erst gegen den 
Ausgang der Epoche, etwa seit 1580, trifft man unter ihnen solche, die auf 
Studien in Italien deuten. Und auch dann gibt es daneben noch viele, in welchen 
die altere naive Weise der Komposition und Formgebung ungestort fortbesteht.

In der Tat scheinen die damaligen deutschen Meister nur ausnahmsweise 
Studienreisen nach Italien unternommen zu haben. Ihre Kenntnis der antiken 
Architektur schópften sie ohne Zweifel zumeist aus den zahlreichen theoretischen 
Schriften, unter welchen die Biicher von Rivius einen hervorragenden Platz ein- 
genommen zu haben scheinen, sowie aus den zahllosen Einzelblattern in Kupfer- 
stich und Holzschnitt, die seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts die Kenntnis 
der neuen Formenwelt in die Werkstatten trugen, von den Ornamenten und Saulen 
des Sebald Beham und seiner Zeitgenossen an. Nur so erklart sich dereń groBe 



Stućlien der Architektur 209

Verbreitung durch stets wiederholte Auflagen und Abdriicke. Die auf solche 
Weise gewonnene gelehrte Bildung gab dann den Architekten ein hbheres Selbst- 
gefuhl, das sich gegeniiber denen, welche in schlichter hergebrachter Manier ver- 
harrten, an manchen Stellen in der Literatur der Zeit Luft gemacht hat. Wir 
sahen schon, wie sich der ehrsame Tiscliler Rutger KaBmann stolz ais „vitruvia- 
nischen Architekten11 ankiindigt.1) Auch die franzósische Kunst wirkte, haupt- 
sachlich auf solchen Wegen, hie und da auf die deutsche ein. So finden wir 
mehrfach die Spuren Du Cerceaus, wie denn bei Johann Bussemacher (Buchsen- 
macher) in Koln eine Sammlung romischer Ruinen erschien, in dereń Vorrede der 
Herausgeber sagt, er habe „wie der Jacobus" getan und diese Sachen veroffent- 
licht, damit „in unseren Landen wir’s ebenso wohl hatten ais die Waleń und 
Franzosen durch des Jacobi Vorsichtigkeit“. Im Dienst der Fursten gewannen 
denn auch die so gebildeten Architekten eine angesehenere Lebensstellung. 
Schickhardt trafen wir ais Begleiter seines furstlichen Herrn Herzogs Friedrich 
von Wiirttemberg auf einer italienischen Reise.1 2) Er war indes, wie wir aus 
seinen eigenen Aufzeichnungen wissen, schon vorher langere Zeit in Italien ge- 
wesen; auch darf man seine Bekanntschaft mit Giovanni da Bologna wahrschein- 
lich auf eine friihere personliche Begegnung zuruckfuhren.

1) Oben S. 166.
2) Oben S. 44.
3) Handsohriften und Handzeichnungen des Herz. wurttemb. Baumeisters Heinrich Scliick- 

hardt, hrsg. v. Dr. Will). Heyd, Stuttgart 1902.
4) Oben S. 165.

Łubko-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl.

Schickhardts NachlaB, jetzt in der óffentlichen Bibliothek zu Stuttgart3), 
gibt uns tibrigens einige Anhaltspunkte fur Art und Umfang der Studien eines 
damaligen deutschen Baumeisters. AuBer zwei italienischen Reisen, von welchen 
seine Tagebiicher samt zahlreichen Zeichnungen vorliegen, machte er spater eine 
solche durch Lothringen und Burgund. Was ihn auf diesen Reisen besonders 
fesselt, ist nicht bloB die Anlage und Kunstform der Palaste, sondern auch alles, 
was er irgend von technischen und mechanischen Dingen beobachten kann, 
namentlich der Wasserbau in Anlagen von Miihlen und Schleusen, endlich die 
Garten mit ihren Springbrunnen, Grotten und Wasserkunsten, denen er im 
Sinne seiner Zeit eine besondere Aufmerksamkeit widmet. — Uber den Um
fang seiner literarischen Kenntnisse erhalten wir durch das handschriftliche, von 
ihm selbst aufgesetzte Verzeichnis seiner Bticher und Kunstsachen schatzbaren 
AufschluB. Wir finden ihn im Besitz einer fiir jene Zeit hochst ansehnlichen 
Biichersammlung, in welcher nichts fehlt, was sich auf seine Kunst in dem 
weiten Umfange, in welchem man dieselbe damals verstand und betrieb, irgend 
bezieht. Die Lehrbucher eines Vitruv, Serlio, Palladio, Philibert de 1’Orme, Du 
Gerceau, Rivius sind in seinem Besitz, und bis auf seinen „lieben und guten 
Freund“ Dietterlein hat er alles neu Erschienene sich zu verschaffen gewuBt. 
Doch dariiber ist spater im Zusammenhang mit den Werken des Meisters aus- 
fiihrlicher zu reden.

Im ganzen waren also die Baumeister stark auf literarische Quellen fiir 
das Studium der antiken Kunst angewiesen. Rivius spricht freilich nicht mit 
groBer Achtung von solchen, welche in ihren Kasten „allerlei Kunst" besaBen 
und sich derselben dann in ihren eigenen Werken bedienten.4) Diese Art zu 
produzieren war also schon damals nicht unbekannt. Ein interessantes Beispiel, 
in welcher Weise man sich solche Sammlungen anlegte, bietet ein Buch im 
groBten Folio, vom Nurnberger Stadtbaumeister Wolfgang Jacob Stromer her- 
riihrend, jetzt im Besitze des Btirgermeisters v. Stromer in Nurnberg. Es be- 
ginnt ganz systematisch mit einem Piane und einer Ansicht der Stadt; dann 

14
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folgen Brunnen, Briicken, Entwurfe zur Fleischbriicke, darunter ein sehr schóner 
mit gotischem Mafiwerkgelander und einer Renaissancesaule in der Mitte mit 
Figur der Justitia. Briicken von Bamberg, Regensburg, Dresden (diese mit An- 
sicht des alten Schlosses) sind hinzugefugt zum Zeichen der Vielseitigkeit dieser 
Studien. Dann folgen mehrere Kastelle, darunter das von Florenz, bezeichnet 
mit 1551; mehrere dieser Zeichnungen riihren von Caspar Schwabe, „churfiirst- 
lichem Baumeister in Heidenheim“ 1592, her. Uberhaupt tragen die Blatter das 
Geprage und oft auch das Monogramm verschiedener Kiinstler. Eine Ansicht 
des rbmischen Kapitols von Michelangelo ist eine Kopie des 1569 von Duperac 
gestochenen Blattes. Sodann allerlei Maschinen, namentlich Wasserrader und 
Pumpwerke, sowie die kompliziertesten geometrischen Figuren, wie man sie da- 
mals liebte. Wertvoller fiir uns ist eine Anzahl reicher Fassaden-Entwiirfe, mit 
allen Kunstmitteln der Zeit ausgestattet, darunter einer mit breiten dreiteiligen 
Fenstern, dem spateren Rathaus in Ziirich nicht unahnlich; aber weit reicher in 
den Formen. Merkwiirdig sodann ist eine prachtige Zeichnung des neuen Lust- 
hauses in Stuttgart, und zwar ein vortrefflich bis in die Einzelheiten der groB- 
artigen Dachkonstruktion durchgefiihrter Querschnitt. Das Gebaude war eben 
vollendet worden und muB weithin Aufsehen gemacht haben. Endlich sind noch 
mehrere reichentwickelte Brunnen und das Gelander aus dem Rathaussaal zu 
Rothenburg aufgenommen. Ein zweites Muster der Art ist das sogenannte Wetz- 
larer Skizzenbuch, das Baumeister Ebel dort auffand, und das eine Zeichnung 
enthalt, die ais Giebel des Otto-Heinrichs-Baus zu Heidelberg bezeichnet ist. 
Im tibrigen ist der Inhalt des Buches ein ahnlicher: Kopien nach Planen von 
allerlei Bauwerken, aus Buchern und besonders interessante Baukonstruktionen. 
(Jetzt im Besitz von Marc Rosenberg in Karlsruhe.)

Man sieht also, wie die damaligen Architekten sich Mtihe gaben, iiber die 
wichtigsten gleichzeitig aufgefiihrten Bauten sich Kenntnis zu verschaffen und 
fur ihre Studienbucher die Zeichnungen davon auch aus Buchern zu kopieren. 
Denn wohl die wenigsten vermochten die teuren Originalwerke selber zu erkaufen. 
DaB sie gelegentlich dann das so Gesammelte in ihren eigenen Arbeiten benutzten, 
kann nicht wundernehmen. Wie weit solche Ubertragungen reichten, beweist ein 
Portal in Danzig, welches nach Bergaus Versicherung eine genaue Wiederholung 
des Portals vom Kanzleigebaude in Uberlingen (Abb. 109) ist.

Dieses in knappen Ziigen entworfene Bild der deutschen Renaissance 
enthalt im wesentlichen die Grundlinien, die durch die Einzelbetraclitung der 
Denkmaler selber ihre Erganzung gewinnen werden. Bei richtiger Wtirdi- 
gung des Ganzen, das wir uberblicken, mussen wir bald erkennen, daB man es 
mit einer bedeutsamen kunsthistorischen Erscheinung zu tun hat. Vergessen 
wir nicht, daB trotz mancherlei Schwachen wir hier zum ersten Małe eine Ver- 
schmelzung des germanischen und antiken Kunstgeistes haben, die zu Anfang 
des Jahrhunderts in den Meisterwerken unserer groBen Maler hervortritt und 
in den architektonischen Schopfungen dann zum unmittelbaren Ausdruck des 
gesamten Lebens wird. Und ferner: jene Bauten zeigen das gesamte Kunst- 
handwerk auf seiner Hóhe, im Wetteifer bemiilit, das Innere und Aufiere har- 
monisch auszustatten und den Raumen den Reiz hauslichen Behagens zu geben. 
Der Schmied und Schlosser mit seinen kunstreichen Gittern, Turbeschlagen 
und mannigfachen kleineren Werken, der Schreiner mit seinen geschnitzten und 
eingelegten Schranken, Truhen, Tischen, Kredenzen und Sesseln, mit den 
dunklen Tafelungen der Wandę und dem reichen Schnitzwerk der Decken, der 
Hafner mit farbenreichen Ófen und Fliesen, mit bildwerkgeschmiickten Geriiten, 
Krtigen und Pokalen, der Goldschmied und der Zinngiefier mit ihren zahl- 
reichen blitzenden Gefafien zum Prunk und zum taglichen Gebrauch, endlich der 
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Teppichwirker, Maler, Glaser, Stukkator und Bildhauer, sie alle wetteiferten, 
jenen unvergleichlichen Gesamteindruck kiinstlerisch geadelten hauslichen Be- 
hagens hervorzubringen.

Noch um 1600 pulst es in der deutschen Renaissance vom tippigsten Leben 
und von jener kraftvollen Originalitat, die in so unbekiimmert naiver Art kaum 
irgendwo noch vorkommt.

Wenn wir an die allgemeinen Grundztige, die wir gegeben haben, nun aber 
die genauere Betrachtung der Einzelwerke fiigen wollen, so laBt sich das eigen- 
tiimlicherweise nicht etwa in einer rein geschichtlichen Aufreihung tun, wie das 
fiir Italien nicht nur moglich, sondern sogar geboten erscheint.

Deutschland zerfiel von jeher in so stark getrennte groBe und kleine Stamme 
und Lander, dereń Individualitaten sich auf das nachdrucklichste voneinander 
scheiden, dereń Entwicklung und Geschichte aber auch ganz verschiedenen Ein- 
fltissen unterlag, dafi es nur moglich ist, seiner Renaissance wirklich einiger- 
maBen gerecht zu werden, wenn man sie in dieser durch Natur, Geschichte 
und Volksart gegebenen Einteilung nach ortlichen, oft ganz getrennten Gruppen 
behandelt.



Abb. 156 Ratłiausportal zu Basel vom Jahre 1539

ZWEITES BUCH

Die Bauwerke

Sechstes Kapitel

Die deutsche Schweiz
Mit dem Anfang des 16. Jahrhunderts beginnt fiir die Schweiz die Zeit 

der hóchsten Macht und Bliite. Der gliickliche Ausgang des Schwabenkrieges 
(1499) hatte ihre politische Unabhangigkeit besiegelt, und der letzte Versuch, mit 
(jbermacht die freien Kantone wieder unter die Oberherrschaft Habsburgs zu beugen, 
war mit vereinten Kraften glanzend zuriickgeschlagen worden. Die damaligen 
Schweizer standen ais die ersten Kriegshelden der Welt allgemein angestaunt 
und bewundert da, und zwei Jahrhunderte lang unternahm es keine auswartige 
Macht, die Unabhangigkeit der Schweiz anzutasten, bis sie dem frivolen Angriff 
der ersten franzosischen Republik und ihrer pliindernden Horden vortibergehend 
erlag. Zwar hatte die Reformation eine Entzweiung mit sich gebracht, die selbst 
zu kriegerischen Ausbriichen fiihrte. Allein der Friede kehrte bald zuriick, und 
selbst wahrend des Dreifiigjahrigen Krieges wufite die Schweiz den Brand, der 
ganz Deutschland verheerte, von ihren Grenzen fernzuhalten.

Infolge dieser gunstigen Lagę entfaltete sich das Kulturleben der Schweiz 
zu einer Bliite, die in den damaligen Tagen kaum ihresgleichen fand. Schon 
nach den Burgunderkriegen bemerkten scharfsichtige Beobachter eine Zunahme 
des Luxus, durch den die alte Einfachheit der Sitten immer mehr verdrangt wurde. 
Reiche Kriegsbeute kam in der folgenden Zeit hinzu, besonders aber flossen 
haufig Subsidiengelder fiir geleisteten Zuzug ins Land, was freilich von ernsten 



Allgemeine Yerhaltnisse 213

Zeitgenossen beklagt und scliarf getadelt wurde. Sogar 
in mancher Inschrift auf den gemalten Ofen erfiihrt diese 
Unsitte eine Rugę. Eine gediegenere Grundlage ihres 
Wohlstandes gewann die Schweiz infolge des langen 
Friedens durch den Aufschwung, den Handel und Ge- 
werbe nahmen. Ein starker Verkehr mit Italien fand 
noch immer statt; der Leinewandhandel St. Gallens 
bliihte; im Seidengewerbe hat Ziirich selbst den ober- 
italienischen Stiidten lebhaften Wettbewerb bereitet. Be
sonders aber gewann die Schweiz ais Durchgangsgebiet 
der italienischen Waren nach den nordlichen und west- 
lichen Landem Erhebliches an Abgaben und Zollen.1) 
Mit vollem Eifer wandte man nun im Sinne der Zeit 
das Erworbene auf behagliche, reiche, ja oft glanzende 
Ausstattung des gesamten Lebens, und die Kunst, aus 
dem Dienste der Kirche groBenteils entlassen, gibt sich 
mit voller Kraft der inneren Durchbildung des Wolin- 
hauses und der offentlichen stadtischen Gebaude hin. 
In der Schweiz kommt infolge der politischen und 
sozialen Verhaltnisse die Kunst dieser Zeit zum ersten- 
mal zu einer rein biirgerlichen Stellung. Sie baut und 
schmiickt das stadtische Rathaus, die Schiitzensale und 
die Zunftstuben, das Wohnhaus des reichen Biirgers und 
des wohlhabenden Landmannes. Von dem prachtigen 
Eindruck der damaligen Schweizerstadte gibt Michel de 
Montaigne eine lebendige Schilderung. Er ruhmt die 
breiten StraBen, die ansehnlichen, mit Brunnen geschmiick- 
ten Platze.* 2) Die Stadte seien schoner ais die fran- 
zbsischen, die Fassaden der Hauser mit Gemalden be- 
deckt, das Innere der Wohnungen durch Glasgemalde, 
prachtvolle Ofen und glasierte FuBbóden ausgezeichnet.3) 
Auch die trefflichen Eisenarbeiten sind ihm nicht ent- 
gangen.

1) Uber diese Verhaltnisse vgl. die treffliche Schweizer 157 Spahlentorbrunnen
Chronik von Joli. Stumpff. Ziirich, 1548. fol. zu Basel

2) Jf. de Montaigne, Journal de voyage I, p. 44.
3) Ebenda I, p. 35.
4) Lftbke, Gescli. der Architektur, 6. Auli. II. S. 174. Man findet Datierungen von 1618 

und 1624.

Obwohl im einzelnen auch hier noch sehr lange 
an mittelalterlichen Formen festgehalten wird, gotische 
Portale und andere Einzelheiten selbst noch im 17. Jahr
hundert vorkommen, z. B. an mehreren Privathausern in 
Luzern4) und am Gemeindehause zu Nafels, tritt doch 
die Renaissance hier so friih auf, wie kaum in den 
eigentlich deutsehen Gebieten. Nicht bloB die nahen 
und haufigen Beriihrungen mit Italien fiihrten dazu, son
dern auch das Wirken bahnbrechender Kiinstler, wie des 
Urs Graf, Hans Holbein, Niklas Manuel, die gerade hier 
zuerst dem neuen Stil Bahn brachen. Zunachst hat 
dieser dann in den bemalten Fassaden der Hauser monu- 
mentale Auspriigung gefunden. Die Sitte der gemalten
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Abb. 158 Gclteii-Zunlthaus zu Basel

Fassaden ist besonders fiir 
die Schweiz charakteristisch. 
Daneben erhielt sich auf dem 
Lande der ebenso eigentiim- 
liche nationale Holzstil. Stei- 
nerne Renaissancebauten da- 
gegen kommen erst spa.t vor 
und bleiben auch dann ziem- 
lich vereinzelt. Dafiir erhalt 
sich aber in der Schweiz bei 
dem echt deutschen konser- 
vativen Sinn des Volkes die 
Renaissance in ihren stren- 
geren Formen bis tief ins 
17. Jahrhundert hinein, so daB 
wir hier uber die uns sonst 
gesteckte Zeitgrenze betracht- 
lich hinausgreifen miissen. 
Den groBten Wert haben 
die Renaissancebauten der 
Schweiz iibrigens weniger 
durch ihr AuBeres, ais durch 
die Ausstattung des Innern, 
das durch reiche Holztafelun- 
gen der Wandę und Decken, 
schones Mobiliar und andere 

Ausstattungsgegenstande, 
Glasgemalde und gemalte 
Ofen oft von hervorragender 
kiinstlerischer Wirkung ist. 
Uber diese Teile der Aus
stattung haben wir oben be
reits eingehender gehandelt.

Basel 
und die Westschweiz

Den Anfang machen wir 
mit Basel.* 2) Von hier scheint 
der neue Stil sich zuerst uber 
die benachbarten Gegenden 
verbreitet zu haben. Das rege

ł) Den Nachweis der im Naelifolgenden gegen friiher heryortretenden erliebliclien 
Erganzungen und Einfiigungen schuldet der Herausgeber dankbarst zu erheblicliem Teil der 
freundlichen Beiliilfe des Herm Professors Dr. J. Zemp in Ziirich. So ist zu hoffen, dali 
Bedeutsames auf unserem Gebiete in der Schweiz kaum melir fehlen diirfte.

2) Vgl. W. Bubeck in Ortweins D. Hen. Lief. 35 ff. Dazu die Kunst im Hause; Abb. aus 
der mittelalterl. Sainml. in Basel, gez. von Bubeck, lierausgeg. von Prof. M. Heyne, Basel 1880.

wissenschaftliche Leben der Stadt, dereń Universitat, 1459 gegriindet, bedeu
tende Gelehrte an sich zog und allein schon durch die Anwesenheit des Eras
mus weithin wirkte, sodann die daraus hervorgehende umfassende literarische 
und buchhandlerische Tatigkeit, die im Sinne der Zeit auch die bildende



Abb. 159 Fassade des SpioBhofes zu Basel 
(Nach Fritsoh, Denkmaler deutscher Renaissance)
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Abb. 160 Tafelung aus dem SpieBhof zu Basel

Kunst zur Illustration reichlich heranzog, das alles machte Basel im Anfang des
16. Jahrhunderts zum Mittelpunkte wissenschaftlichen und kiinstlerischen Lebens 
in der Schweiz. Wahrend aber im Holzschnitt, in der Glasmalerei und selbst 
in den Fresken der Fassaden die Renaissance rasch zur Entfaltung kam, bleibt 

die Architektur noch liingere 
Zeit der Gotik treu. Das 
von 1508—21 errichtete Rat- 
haus ist noch vollig gotisch; 
dagegen haben die Glasge- 
malde im Ratsaal mit den 
Jahreszahlen 1519 und 1520 
durchgehends Renaissance- 
formen. Die Entwiirfe der 
Glasbilder weisen zum Teil 
auf Hans Holbein, Urs Graf 
und Niklas Manuel hin.’) 
Auch die Wandgemalde, mit 
denen Holbein damals den 
Saal schmiickte, waren vbllig 
im Charakter der italieni- 
schen Kunst. Die einfachen 
Formen der Fruhrenaissance 
treten sodann zuerst an zwei 
Portalen im Innern auf. Das 
gróBere vom Jahre 1539* 2) 
bffnet sich im Rundbogen, 
der ohne Kampfergesims auf- 
steigt, eingerahmt von Pi- 
lastern und Halbpilastern mit 
Ralimenprofil und liiibschen 
korinthisierenden Kapitellen 
(Abb. 156). Uber dem le- 
bendig gegliederten Fries er- 
hebt sich ein Bogenfeld mit 
dem vom Lowen gehaltenen 
Baseler Wappen. Eine letzte 
Erinnerung an das Mittel- 
alter sind die beiden Dra- 
In der Zeit der Spatrenais- 
Erneuerung seiner inneren

1) Uber diese Glasgemalde yergleiche Liibkes kunstliistoriselie Studien. Stuttgart 1869. 
S. 428 ff.

2) Abb. in Ortwein, a. a. O., Heft 35. Taf. 8.
3) Abb. in Ortwein, a. a. O., Heft 36, 37. Taf. 15 und 16.

Ausstattung; von damals stammt die treffliche Wandtafelung im Ehegerichts- 
saale3): toskanische Pilaster mit Flachornamenten, wie sie auch die Bogenzwickel 
und Friese beleben. Ionische Kapitelle, auf grotesken Masken ruhend, unter- 
stiitzen in kraftiger Wirkung das Gebalk. Das ganze Werk bezeugt die Tuchtig- 
keit der Kunstschreiner jener Zeit. Das Portal ebendort nimmt die uppigeren 
Formen der spateren Zeit auf und laBt eine strengere Haltung vermissen. 
Im vorderen Ratsaale sieht man eine Holztafelung von nicht minder tiichtiger 
Arbeit, 1616 von Meister Mathias Giger ausgefuhrt. Das Portal, vom Jahre 1595, 

chen oder Basilisken, die das Bogengesims kronen. 
sance erfuhr sodann das Rathaus teilweise eine
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verrat ebenfalls in den geschweiften und umgekehrten abgebrochenen Giebeln 
den geanderten Geschmack, erfreut aber durch eine tiichtige Gesamtanlage.J)

Abb. 161 Iselinzimmer im Historisclien Museum zu Basel

Eine Anzahl von offentlichen Brunnen ist so ziemlich der einzige archi
tektonische Rest aus dem ersten Drittel des Jahrhunderts, der entschieden die 
Formen des neuen Stils zeigt; am schbnsten der in der Spahlenvorstadt, durch 
elegante Form und zierliche Dekoration mustergiiltig (Abb. 157). Der untere 
Teil tragt die Spuren spaterer Nachfugung; dann folgt ein Relieffries mit der 
derb humoristischen Darstellung eines Bauerntanzes. Die Gesamtform des schon 
geschwungenen Schaftes mit seinen kraftigen Gliederungen und seinem feinen 
Schmuck gehort zu den glucklichsten. Sie tragt tibrigens den Stempel der 
Friihzeit Peter Flettners im Detail in so hervorragendem Mafie, daB die Kom- 
positon dieser Brunnensaule ihm zugeschrieben werden darf. Das gewinnt noch 
an Wahrscheinlichkeit durch die Art des nacliher zu besprechenden Rebhaus- 
brunnens. Auf dem frei komponierten korinthischen Kapiteli steht die charakte- 
ristische Figur des Dudelsackpfeifers nach Diirer. Aus derselben Friihzeit stammt 
offenbar der Brunnen beim Rebhaus, am Unterbau mit Figuren musizierender 
Frauen in Nischen geschmuckt, wahrend die eigentliche Saule in frei geschwungenem 
Umrifi behandelt und mit leichten Blumengewinden geziert ist.2) Die Frauen- 
gestalten in den Nischen stammen wieder von P. Flettner, sie kommen wenigstens 
genau so auf einer Folgę von Bleiplaketten des Kiinstlers vor. Damit ist keineswegs 
gesagt, daB die Reliefs nach diesen kopiert sein miissen, vielmehr macht der 
Brunnen den Eindruck, ais ob er alter sei, ais die aus den letzten Lebensjahren

1) Abb. in Ortwein, a. a. 0., Tafel 13 und 14. 2) Ebenda, Tafel 7. 
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Flettners stammenden Bleitafelchen. In diesem Falle hatte man eine direkte Ein- 
wirkung Flettners auf diesen Brunnen festzustellen, die durch die echt Flettner- 
schen Formen des anderen Brunnens um so wahrscheinlicher gemacht wird. Was 
sonst noch in Basel von Werken unserer Epoche bemerkenswert ist, gehort der 
Zeit der Entwicklung an und zeigt durchweg eine strengere und reinere Auffassung

Abb. 162 Chorstiihle aus Kloster Wettingeu

der Antike, ais sie gleichzeitig in Deutschland zu finden ist, etwa der Richtung 
Palladios entsprechend. So zunachst das Gelten-Zunfthaus, an dessen 
Fassade man die Jahreszahl MDLXXVIII liest (Abb. 158).’) Die Fassade wird durch 
toskanisch-dorische Ilalbsaulen im ErdgeschoB, kannelierte ionische und korin- 
thische Pilaster in den oberen Stockwerken in vier aufrechte Felder zerlegt. Die 
Halbsaulen des Erdgeschosses stehen, wie ofter bei Palladio, mit ihren niedrigen 
Untersatzen unmittelbar auf dem Boden. Die dreigeteilten, durch ionische Pilaster

1) Abb. in Ortwein, a. a. O. Taf. 11 und 12 und bei Fritsch, Baudenkm. der Deutsehen 
Renaissance.
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Abb. 163 Basior Tor zu Solothurn

gegliederten Fenster des Hauptgeschosses geben einen Anklang an mittelalterliche 
Fassaden mit ihren reichen Fensterdurchbrechungen. Die oberen Fenster mit 
ihren Kreuzstaben zeigen ebenfalls einen mittelalterlichen Gedanken, in moderne 
Formsprache iibersetzt. Obwohl die Teilung der Flachen im HauptgeschoB etwas 
weit geht, gehort doch das Ganze zu den originellsten und besten Erfindungen 
der Zeit. Das Detail ist freilich etwas trocken und schematisch, besonders sind 
die korinthischen Pilaster von geringer Bildung; dafiir aber sind barocke Elemente 
vermieden, ist die Komposition und Linienfuhrung iiberhaupt eine sehr saubere. 

Aus dem Anfang des
17. Jahrhunderts stammt 
sodann die Fassade des 
SpieBhofes (Abb. 159). 
Im ErdgeschoB óffnen 
sich drei groBe Bogen auf 
Pfeilern mit zwischen- 
gestellten toskanischen 
Halbsaulen. In den obe
ren Stockwerken findet 
eine doppelte Teilung 
durch kannelierte Halb
saulen statt, in beiden 
Geschossen mit ionischen 
Kapitellen. Dazwischen 
die dreiteiligen Fenster, 
durch ionische Pfeiler 
gegliedert, die mittlere 
breitere Óffnung nach 
einem palladianischen 
Motiv im Ilalbkreis ge- 
schlossen. Die Niedrig- 
keit der Stockwerke, eine 
besondere Eigentumlich- 
keit der Schweiz, laBt 
die im iibrigen trefflich 
komponierte Fassade ein 
wenig gedrtickt erschei- 
nen. Etwas Gesuchtes er- 
halten indes die Verha.lt- 
nisse durch das oberste 
GeschoB mit seinen ko- 
lossalen, weit vorsprin- 
genden, nicht, wie es den Anschein hat, in Holz, sondern in Stein konstruierten 
Konsolen. Immerhin ist der Eindruck gerade des Obergeschosses ein hochst 
eigenartiger, ja imposanter. In der Komposition sollte offenbar eine noch weiter- 
gehende Yertikalgliederung vermieden werden, indem das ganze letzte GeschoB 
sich zu einem riesigen Hauptgesimse gestalten und ais Masse dem ErdgeschoB 
mit seinen groBen Bogenhallen das Gleichgewicht halten sollte.1) Im Innern be- 
wahrt der erste Stock einen schonen getafelten Saal mit kassettierter Holzdecke. 
Im zweiten Stock ein kleineres Zimmer* 2) mit noch reicherer Tafelung (Abb. 160), 

1) Abb. in Ortwein, a. a. O. Tafel 1 uncl 2. — Fritseh, a. a. 0.
2) Ebenda Tafel 3—6.
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eleganten eingelegten Ornamenten, bezeichnet 1601. Im Friese liest man hier 
den hiibschen Spruch:

„Stark, inutig, fest bei Guter Sach,
Traw Gott, er hilft aus Ungemach.
Gold, Silber, Edelstein vergelin,
Zuclit, Kunst und Tugent Ewig bstelin. “

Ein Saal aus dem Spiefihof von 1580, mit besonders schóner Felderdecke, ist im 
Historischen Museum. — Ein schon getafeltes Zimmer vom Jahre 1607, nach 
seinem Besteller das „Iselinzimmer11 genannt (Abb. 161), daselbst, befand sich 

friiher im sogenannten Baren- 
felser Hof. Die Wandę mit 
toskanischen Saulen gegliedert, 
die Tiiren mit korinthischen 
Saulen eingefaBt.1) Um die- 
selbe Zeit, ais die Kunstschrei- 
ner in Basel so glanzende, 
zum Teil iippige Werke her- 
vorbrachten, blieb die Stein- 
arbeit meistens, wie wir ge- 
sehen, einer strengeren, ein- 
facheren, mehr klassischen Be
handlung treu. Nur das elegant 
ausgefiihrte Portal des Hauses 
zum Schwarz en Rad vom 
Jahre 1615 mit seinen reichge- 
schmiickten Pilastern laBt eine 
ahnliche, mehr dekorative Rich- 
tung erkennen.3) —Von den zur 
Renaissancezeit in der Schweiz 
so beliebten gemalten Schei- 
ben, die man ais Kabinett- 
stiicke der Glasmalerei bezeich- 
nen kann, befinden sich mehrere 
aus der besten Zeit des 16. Jahr
hunderts in Privatbesitz, an
dere im Historischen Museum 
der Stadt.

!) Ortwein, Taf. 22 und 23.
Abb. in Ortwein, a. a. O. Taf. 10, 20 und 30. Dazu die Reisestudie der Stuttgarter 

Bausehule Taf. 65.

Abb. 164 Dic „Haiien“ zu Neuenburg Endlich ist von den zahl-
reichen, in den verschiedenen 

Kirchen noch vorhandenen Grabdenk malern zu reden. In der grofien Mehr- 
zahl gehoren sie den spateren Epochen an, doch mogen die zierliche Hubersche 
Grabtafel vom Jahre 1550 in der Martinskirche, das Welzersche Epitaph im 
Kreuzgang des Miinsters vom Jahre 1586 wegen seiner schonen Komposition 
und geschmackvollen Ausfiihrung, das einfachere, aber originelle an einem Pfeiler 
im Munster vom Jahre 1583 Erwahnung finden.

Im Kanton Aargau ist auBer einigen Wappenschnitzereien von 1520 sehr 
friihen Gharakters im Rathause zu A ar a u das altberuhmte Kloster Wettingen 
zu erwahnen, dessen Kreuzgang mit einer grofien Reihe prachtiger Glasmalereien 
des 16. und 17. Jahrhunderts prangt, dessen Kirche eines der prachtvollsten Ge- * 
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stiihle besitzt, die in der Schweiz vorhanden sind; freilich stark italienisch und 
offenbar bereits dem 17. Jahrhundert zuzuweisen1) (Abb. 162).

1) H. Lehmann, Das Chorgestuhl der Kirche zu Wettingen.

Die Stadt Solothurn besitzt an dem Erweiterungsbau ihres alteren un- 
bedeutenden Rathauses, der im Anfange des 17. Jahrhunderts erfolgt sein muB, 
ein hubsches Werk der Renaissance; ein stattlicher viereckiger Treppenturm mit 
Plattform, mit einem schónen Saulenportal iiber einer ansehnlichen Freitreppe 
ist von zwei niedrigeren Pavillons mit Zwiebeldach flankiert, die in drei Stock- 
werken an den Ecken mit gekrópften Pilastern stattlich ausgebildet sind. Die 
schóne Durchfuhrung 
in gediegenem Qua- 
derbau und die reiz- 
volle Gruppe stempeln 
das Ganze zu einer 
bemerkenswerten Lei- 
stung.

Die prachtvollen 
runden Befestigungs- 
turme aus dicken 
Rustikaquadern des 
16. Jahrhunderts, ins- 
besondere das reiz- 
volle dreiturmige Bas- 
ler Tor (Abb. 163), 
gehoren mit zu den 
schónsten Werken die
ser Art in der Schweiz. 
Die StraBen der Stadt 
sind zum Teil hoch- 
malerisch, insbeson- 
dere besitzt die Haupt- 
straBe eine reizende 
Gruppe zwischen zwei 
StraBen, die an den 
Ecken durch kriiftige 
achteckige Erker an 
gut burgerlichen Re- 
naissancehausern ein- 
gefaBt ist. Zahlreiche 
hubsche Saulenbrun- Abb. 165 SchloB Avenches

nen schmucken die
StraBen; von ihnen seien der reich gezierte mit der Statuę des heiligen Mauritius und 
der Ursusbrunnen am Markt erwahnt, sowie der prachtige am Borsenplatze mit der 
Gruppe von St. Georg mit dem Drachen, von 1543. Der schlanke Zeitglockenturm 
mit derbem (luaderunterbau, groBem, reichbemaltemZifferblatt unter vorspringendem 
Dach und hochst elegantem kupfernen Dach gibt ein StraBenbild von hohem Reiz.

B ie 1 besitzt ebenfalls reizvolle malerische Partien aus dem 16. Jahrhundert; 
die hubsche Hausergruppe am Ring mit dem Kunstlerheim, von zwei Erkern 
flankiert, mit Brunnen im Winkel, tiefen Bogen im ErdgeschoB, sei aufgefuhrt. 
Der Brunnen in der Obergasse aus der Friihzeit tragt die malerische Gruppe 
eines Engels, der die Seele vor dem Teufel schtitzt.
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Auch Neuenburg ist nicht arm an kleinen Renaissancearbeiten und 
zierlichen Hausern des 16. Jahrhunderts. Am Schlosse schóne Portale; besonders 
htibsch im unteren Teil der Stadt die „Hallen11, eine Art Rathaus, von 1570 
(Abb. 164). Die kleine Platzfront hat links einen achteckigen Treppenturm, rechts 
einen ebensolchen Erker, der iiber einem nachgeahmten Gewólbe ausgekragt ist. 
Ein reicher Ornamentfries umzieht ais Briistung des Obergeschosses das Ganze, 
das seinem alten Zwecke ais Verkaufshalle gemaB im ErdgeschoB zahlreiche 
portalartige groBe Rundbogenóffnungen besitzt. Prachtvolle Stadtwappen iiber 
zwei kleineren Portalen des Untergeschosses. Der Erker zeigt ein Gemisch von 

gotischer und Renais- 
sance-Dekoration; ein 

Konsolengesims lauft 
iiber das Ganze. Von 
ganz besonderem Reize 
und hoher Vollendung ist 
die dreistbckige kleine 
„maison Marval“, die erst 
1609 gebaut sein soli, 
aber offenbar noch in das 
friihere 16. Jahrhundert 
gehbrt. Ein feines Por
tal mit Oberlicht und 
Muschelgiebel im Erdge- 
schoB neben dem groBen 
Korbbogen des alten 
Ladens, im Hauptgeschofi 
eine Fenstergruppe von 
sechs Offnungen, da
neben ein schmales Fen
ster; dariiber zwei breite, 
ein schmaler Muschel
giebel ; oben ein vier- 
faches Fenster mit Kreuz, 
unterm HauptgeschoB 
zweiDoppelfenster; ganz 
feineGesimse, Ornament-

Abi>. 166 Prafektur zu Freiburg i. s. friese. Die in besten
Quadern ausgefiihrte Fas

sade ist vielleicht die eleganteste und in sich harmonischeste in der Schweiz; 
sie gewinnt noch besonders durch die hiibsche Lagę an einem kleinen an- 
steigenden Platz, dessen Mitte wieder einer der vielen schónen Saulenbrunnen 
mit Ritter ziert.

Am Neuenburger See noch viele kleinere Orte mit malerischen SchloBbauten, 
so Golombier.

Avenches besitzt in seinem kleinen SchloB mit rundem Treppenturm, 
der, oben und unten achteckig, zwei rundę Erker im ersten GeschoB mit dem 
Portal zur entziickendsten kleinen Gruppe vereinigt, die auf dem schónfenstrigen 
Baukórper des alten Hauptflugels sich prachtvoll abhebt (Abb. 165), ein Kleinod 
kóstlichster Wirkung, erbaut 1565—70. Ein wohlerhaltener Teil der alten SchloB- 
befestigung mit Tiirmchen und Wehrgiingen vollendet den reizvollen Eindruck, 
den leider ein neuer, vorgebauter Giebel und eine neue Schule dabei stark 
beeintrachtigt.
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Abb. 167 Samariterbrunnen zu Freiburg i. S.

Murten besitzt noch seine fast vollstandig erhaltenen Befestigungen aus 
der friihen Renaissancezeit.

Freiburg, an der Grenze der deutschen Schweiz, hat in seinem alten 
Teile, der sich langsam zum Flusse hinabsenkt, mancherlei reizvolle Bauwerke, 
die jedoch noch bis ins 17. Jahrhundert im gotischen Formensinne gebildet sind. 
Das Rathaus des 17. Jahrhunderts mit gotischem achteckigen Turm, der eine 
malerische Kuppelhaube mit fiinf Spitzen tragt, hat einen besonderen Schmuck 
in der zweiseitig ansteigenden, iiberdachten Freitreppe. Die nahe gelegene 
Prafektur (Abb. 166) stammt etwa von 1590, von durchgebildeter, doch etwas 
einformiger Renaissance ihrer 
schbnen zweigeschossigen Halle 
mit Turm. In der Stadt hie und 
da Renaissance-Schnitzerei, so 
schoneFrieseam„Salmen“. Der 
feinste Renaissanceschmuck der 
Stadt aber sind die vielen schó- 
nen Rohr-Brunnen, die der Bild- 
hauer Hans Gieng um 1548 
fiir die zahlreichen kleinen 
Platzchen der Stadt schuf. Ich 
nenne nur (nach der bekronen- 
den Statuę) den Simsonbrun- 
nen, den der Kluglieit, den 
der Kraft (am Munster) und 
der Treue am tiefsten Punkte 
der Stadt, alle in achteckigen 
Becken; die zwei letzten von 
ganz besonderer Schonheit und 
malerischem UmriB, und wohl 
ais friihesten den Samariter- 
brunnen mit der Gruppe Ghristi 
und der Samariterin (Abb. 167).

Im nahen SchloBchen zu 
Perolles eine feine Friih- 
renaissance-Holzdecke und eine 
hiibsche Dekoration der Kapelle 
mit Terrakotten von 1525.

Die Bundeshauptstadt Bern entbehrt merkwurdigerweise ausgepragter 
Renaissancebauwerke; nur die prachtige Anlage ihrer alten StraBen, insbesondere 
der Spital-, Markt- und Kramgasse mit ihren tiefen gewblbten Arkaden auf 
machtigen Pfeilern, und die in gewaltiger Kehle ais Hauptgesims abschlieBenden 
Fronten geben immer noch einen echten Renaissanceeindruck. Ein hubsches 
Haus im Charakter des in Sursee besprochenen findet sich in der Herrengasse, 
iiber einem machtigen Rustikabogen drei Geschosse mit je zwei dreifachen 
Fenstern, die mit Giebel bekront und mit feinen Ornamenten eingefaBt sind.

Ein besonderer uralter Ruhm Berns sind seine zahlreichen Brunnen, wohl 
die schonsten der Schweiz. Da ist der prachtige Dudelsackpfeifer in der Spital- 
gasse (Abb. 168), der Zahringerbrunnen in der Kramgasse, bekront von einem 
im Harnisch steckenden Baren; der Schiitzenbrunnen in der Marktgasse (Abb. 169) 
mit stolzer Kriegerfigur und zielendem Baren (1528); der prachtvolle Kindlifresser 
am Kornhaus: die Gestalt eines kinderfressenden Ogers oben auf einer tippigen 
Saule mit reichstem Kapiteli und Gehiingen, unten von einem Zuge gewaffneter
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Abb. 16S Dudelsackpfeiferbruiinen zu Bern

Baren umzogen. Ein Werk 
derben Volkshumors, doch 
von vollendeter kiinstleri- 
scher Ausfuhrung.

Nicht vergessen wer
den sollen die beiden prach
tigen viereckigen Turme, 
die, noch von der ersten 
Stadtbefestigung stehen ge- 
blieben, heute den Haupt- 
straBenzug unterbrechen: 
der Kafigturm und der Zeit- 
glockenturm; ersterer im 
17., letzterer im 16. und 
18. Jahrhundert zurechtge- 
staltet, beide von vollendet 
schonem UmriB, vor allem 
ihres Daches und des ober- 
sten Tiirmchens, der erstere 
in ernsten und schonen Re- 
naissanceformen mit kraft- 
vollem Pilasterportale und 
einiger Rustika (Abb. 169).

Das Hauptwerk der 
Renaissance jedoch und 
eines der friihesten wie glan- 
zendsten Leistungen seines 
Gebietes ist das wunder- 
volle Gesttihl im Chor des 
Vinzenzmunsters (Abb. 170), 
das seit 1518/19 ausgefiihrt 
wurde, wo ein Meister Wern- 
hart von Solothurn das Holz 
dazu schneiden zu lassen 
beauftragt war. Nilcolaus 
Manuel h atte 1517 das schbne

Netzgewolbe des Ghors mit seinem reichen Schmucke von (87) Brustbildern auf- 
fiihren lassen und nahm offenbar auch einigen EinfluB auf die Herstellung des 
1524 vollendeten Gestiihls. Der erste Meister war Jakob Tłuefi aus Bern, der- 
selbe sicher, der 1486 und 1491 den Hochaltar zu Ghur und den Ratsaal zu 
Uberlingen geschnitzt hatte. Von 1522 an wird bei der Ausfuhrung ein zweiter 
Meister, Ileini Seewagen aus Bern, erwahnt. Der alte Gotiker RueB mag noch 
wahrend der Arbeit gestorben sein.

Das Gestiilil ist von groBer Pracht auch in der sehr charakteristischen 
Komposition. Um so mehr ist es unwahrscheinlich, daB ein ausgepragter Gotiker 
es erdacht haben kbnnte.

Die Anordnung ist dabei so ubereinstimmend mit dem des leider zerstbrten, 
doch in Zeichnungen noch einigermaBen erhaltenen Gestiihls der Fuggerkapelle 
zu Augsburg, das 1518 ferlig war, daB wir an einen direkten EinfluB von dorther 
glauben miissen; ja, es liegt sehr nahe anzunehmen, daB der Erfinder des Augs- 
burger Gestiihls, Peter Flettner, der um 1518 Augsburg verlieB, in Bern das 
dortige Gestiilil entworfen und an seiner Ausfuhrung im Anfang teilgenommen 
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habe; und daB nach sei
nem Weggange Seewagen 
an seine Stelle getreten 
sei. An einem anderen 
Ort >) habe ich diese Zu- 
sammenhange klarzu- 
legen gesucht.

Das Berner Gesttihl 
besteht aus je zwei sich 

gegenuberstehenden 
Stuhlreihen, dereń Riick- 
wand sich hoch empor- 
hebt und durch Pilaster 
mit reichen Ornament- 
fiillungen eingeteilt ist. 
Diese stehen auf Sockeln 
mit antiken Kopfen. Der 
obere kleinere Teil der 
Fiillung enthalt jedesmal 
auf der Epistelseite (Stid- 
teil) die Brustbilder von 
Propheten und einigen an
deren alttestamentlichen 
GróBen, auf der Evange- 
lienseite Ghristi und der 
Apostel, immer im Rah- 
men eines perspektivisch 
vertieften Tonnengewol- 
bes. Dariiber eine pracht- 
volle Bekronung von 
durchbrochenem Orna
ment mit je drei halbrun- 
den Wappen- und Orna- 
mentfeldern dazwischen, 
die ebenfalls mit sol- 
chem durchbrochenen

Abb. 169 S chutzen.br unnen zu Bern

' w Ir ; 1 -1 •p i i11
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Schmucke eingefaBt sind. An den Enden frei vortretende Kandelabersaulen; je 
eine Frauenfigur in reichem Gewande (Viktoria, Justitia) auf den beiden ostlichen.

Die Stirnwangen der hinteren wie vorderen Sttihle sind auf das prachtigste 
ornamentiert; ein wundervoller Rankenfries lauft uber den vorderen Sttihlen her; 
die Trennungswangen zeigen kleine Figurchen aus dem Leben, Handwerker, 
Krieger, Ritter, Frauen, alle in der Natur abgelauschten Beschaftigung oder 
Haltung, von heiterstem Humor.

Das Ganze uberall von einer aufierordentlich reichen Ornamentik uberflutet, 
die in Ftillungen und Friesen oft zur reizvollsten jener Zeit gehort, teilweise auch, 
noch ungewandt, mangelnde Vertrautheit mit der neuen Kunst zeigt. Immerhin 
findet das Gesttihl in unserer ganzen Friihrenaissance nicht mehr seinesgleichen 
und diirfte in seinem harmonischen Aufbau und reizvollen Gliederung und Durch- 
bildung schwer zu ubertreffen sein.

i) Vgl. Haupt, Peter Flettners Herkommen und Jugendarbeit. (Jahrb. der Kgl. PreuC. 
Ilunstsammlungen 1905, Heft II. III.) Dazu: II. Lehmann, Das Chorgestiilil im St. Vinzenz- 
miinster zu Bern. Aarau 1896.

Lubke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 15

chutzen.br
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In Schwyz ist das von Redingsche malerische Haus aus dem 17. .Jahrhundert 
zu erwahnen wegen seiner sehr schónen Zimmertafelungen. Davon eine von 
1630 im Baseler Historischen Museum, von ganz ungewóhnlicher Pracht der ein- 
gelegten Wandę, mit reichem Buffet und der schweren Decke mit achteckigen 
Kassetten. Im Rathause ebenfalls eine schóne Holzdecke.

Abb. 170 Chorgestuhl aus dcm Yinzenzmmister zu Bern

Luzern
Von Basel wurde die Renaissance wohl zuerst nach Luzern1) iibertragen, 

wo Hans Holbein 1516 die Fassade des Hertensteinschen Hauses mit Fresken 
schmuckte. Dennoch blieb auch hier die Kunst des Mittelalters noch lange Zeit 
herrschend. Das Haus Gorragioni (1520—23) zeigt noch durchweg gotische 
Formen der Offnungen, doch iiber den Fenstern zierliche Bekronungen in aus- 
gesprochener Friihrenaissance; auch die erhaltenen Wandgemalde des Innern, von 
Hans Leu d. J. aus Zurich, namentlich die flott gemalten Einfassungssaulen im 
oberen Zimmer, lassen den EinfluB Holbeins wohl erkennen. Aufierdem befinden 
sich da zwei Holzdecken mit Fruhrenaissance-Schnitzereien von Ilans Kuney 
aus Zurich. Gotische Hausturen sind in der Stadt an Wohnhausern mehrfach 
bis ins 17. Jahrhundert; doch schon von 1525 und 1528 die freilich noch recht 
derben und primitiven malerischen Renaissancetiiren am Hause zum Schliissel 
und am Goldlinhause.* 2) Der erste groBe Renaissancebau geht um so tiber- 
raschender in Anlage und ktinstlerischer Ausfiihrung auf italienische Einfliisse 
zuriick. Es ist das jetzige Regierungsgebaude, urspriinglich fiir den Schult-

1) Vgl. II. E. v. Berlepscli in Ortweins D. Ren. Lief. 13, 19 und 25.
2) Schneeli, Renaissance in cler Scliweiz, Munchen 1896, Fig. 19 p. 130.
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heiBen Lukas Ritter, der in fremden Kriegsdiensten reich geworden und drauBen 
iippigere Lebensgewohnheiten kennen gelernt hatte, ais Wohnhaus aufgefiihrt. 
Der Bau begann 1557 unter Leitung eines welschen Architekten Giouanni Lynzo, 
mit dem Beinamen „il Motschone“ aus Pergine bei Trient.1) Da verstehen wir 
denn die vollig italienische palastartige Anlage des Baues. Der Meister hatte 
aber nicht lange sein Werk fortgefiihrt, ais er wegen ketzerischer Gesinnung

i

Abb. 171 Rathaus za Luzern

eingezogen ward, um 1559 dem bigotten Fanatismus auf dem Schafott zum Opfer 
zu fallen. Langere Zeit blieb der Bau dann liegen, kam in den Besitz der Stadt 
und wurde seit 1561, abermals durch einen welschen Meister Peter, vollendet. 
Dann ging der Palast in die Hande der Jesuiten iiber, bis er schlieBlich wieder 
von der Stadt erworben wurde, die ihn zum Regierungspalast einrichten lieB. 
Die Fassade hat ein machtiges ErdgeschoB in schon durchgefiihrter Rustika, 
dariiber zwei obere einfacher behandelte Stockwerke; das Ganze ist von ernster 

1) Das Gescliiehtliche bei Berlepscli a. a. 0., der auf Taf. 1—10 ausfuhrliche Aufnalimen gibt.
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und stattlicher Wirkung im Charakter florentinischer Palaste. Noch entschiedener 
geht das Innere auf florentinische Anlagen zuruck. Die Mitte nimmt ein ąuadra- 
tischer Hof ein, leider neuerdings mit Glas bedeckt; in drei Geschossen mit 
Saulenhallen umgeben, die Treppe ebenfalls nach Florentiner Vorbildern in einer 
Ecke des Hofes mit gerade ansteigenden Laufen angebracht, mit steigenden Tonnen- 
gewolben und auf den Podesten mit Kreuzgewolben bedeckt. Samtliche Ttiren, 
auch die Portale der Treppe, haben zierliche Einrahmungen von Ornamentpilastern 
und reichen Gesimsen: alles, auch die durchbrochenen Gelander der Treppe, im 
Geprage florentinischer Friihrenaissance.

Etwas von dieser Behandlungsweise klingt bei dem nach einem Rats- 
beschluB von 1599 zwischen 1602 und 1606 durch Meister Aniony Ysenmann 
erbauten Rathaus daselbst nach, doch ist hier den heimischen Sitten und 
Uberlieferungen starker Rechnung getragen.1) Das Gebaude, an dem schroff ab- 
fallenden Ufer der ReuB errichtet, hat von dieser Lagę den Vorteil gezogen, daB 
gegen den FIuB ein weiteres Stockwerk unter dem ErdgeschoB der Vorderseite 
gewonnen wurde, das eine gewolbte offene Pfeilerhalle fiir den Marktverkehr ent
halt. Auf einer Flucht breiter Treppenstufen steigt man von der StraBe zu dieser 
Halle hinab (Abb. 171). Gegen den Platz hat der Bau nur ein Oberstockwerk, im 
ErdgeschoB Bogenfenster und stattliche Portale, im oberen gekuppelte Fenster 
unter geradem Sturz und Gesirns. Diese Behandlung der Offnungen, sowie die 
Buckeląuadern der Ecken geben wieder einen fast florentinischen Eindruck, wie 
denn auch hier, weit entfernt von dem malerischen Wesen der iibrigen deutschen 
Gebiete, eine auffallend reine Bildung der Formen erfreut. Von nicht minder 
feinem kiinstlerischen Verstandnis zeugt das zierliche Ornament in den Friesen 
der Torę und Fenstereinfassungen, die mit den kraftigen Hauptformen und ihren 
markigen Gliederungen glucklich kontrastieren. Der nordischen Sitte entspricht 
sodann, daB die Treppe ais Wendelstiege in einem vorspringenden Turm an
gebracht ist, der indes durch seine ąuadratische Grundform und kiinstlerische 
Behandlung sich dem siidlichen Charakter des iibrigen glucklich anschlieBt. Nach 
Schweizer Sitte aber ist das abgewalmte Dach des Hauptbaues mit seiner starken, 
mit Brettern verschalten Hohlkehle und den ebenso behandelten Dachluken ge- 
staltet, so daB sich der italienische Charakter der Architekturteile ganz erheblich 
wandelt. Vielmehr ist der Eindruck des Baues ein vóllig charakteristisch schweize- 
rischer geworden. Verstarkt wird er durch den hochst stattlichen, mit erneuerten 
Fresken geschmiickten Uhrturm, dessen reizvolles Kuppeldach mit seinem mittleren 
und vier kleineren Tiirmchen auf den Ecken zu einer aufierordentlich feinen und 
doch wirksamen Gruppe zusammenwachst.

Im Innern ist die Wendeltreppe in gotischen Formen behandelt, ohne daB 
man sie darum einem fruheren Bau zuzuschreiben brauchte. Wir haben gesehen, 
wie lange sich in Luzern spatmittelalterliche Formen noch erhielten. Das Haupt- 
geschoB besteht aus dem riesigen Vorsaal, der allen damaligen Rathausern gemein 
ist, und aus ftinf mafiig grofien Zimmern. In der „Kleinen Ratstube11 hat sich 
das schone Tafelwerk erhalten, das an den Wanden mit zwei Systemen hermen- 
artig verjungter Pilaster gegliedert ist, rbmischer unten und toskanischer oben. 
Ais Meister wird Melchior Landolt von Ebikon genannt, wahrend Jorgen Forster 
die einfacheren Arbeiten in den iibrigen Zimmern ausfiihrte. Endlich verdient 
noch das Archiv hervorgehoben zu werden. Sein Tonnengewólbe ist durch Stuck- 
reliefs und allegorische Gemalde hubsch geschmtickt, an den Wanden ziehen sich 
Galerien hin, die mittels dekorierter Flachbogen auf schlanken korinthischen Holz- 
saulchen ruhen. Die Briistung der Galerien und die Bogenzwickel zeigen ein

1) Vgl. die trefl7licli en Aufnalimen von Berlepscli a. a. O. Taf. 11 — 20.



Luzem: Stiftskirche 229

Rankenornament, aus spatgotischen Motiven in die Formensprache der Renaissance 
ubersetzt. Die farbige Wirkung des Raumes ist heiter und lebendig.

Ein anziehendes Reispiel des alten charaktervollen Fachwerkbaus ist das 
von Moossche Haus, fruher dem Junker Mayer von Schauensee gehorig.1) Uber 
dem vollig modernisierten ErdgeschoB erheben sich, durch kleine Dacher ge- 
trennt, drei Stockwerke und ein DachgeschoB. Die durch Kreuzpfosten geteilten 
Fenster haben eine Umrahmung von toskanischen Pilastern auf geschwungenen 
Konsolen. An der Fassade tritt im ersten Stock ein Balkon auf ahnlichen Holz- 

1) Berlepsch a. a. O. Taf. 21.
2) Abb. bei Bcrlepscli a. a. O. Taf. 22 und 23.

konsolen vor. Originell wirkt es, daB viele Holzer der Riegelwande geschweift 
sind und in Yoluten en- 
digen. Das nach Schwei- 
zer Sitte weit vorsprin- 
gende Dach dient dem un- 
gemein malerischen Bau 
ais wirksamer AbschluB.

Was sonst noch in 
Luzern an Renaissance- 
werken vorhanden ist, 
gehort dem Kirchenbau 
an. So zunachst die auf 
schlanken toskanischen 
Saulen ruhenden Arkaden 
des Friedhofes um 
die hochgelegene Stifts
kirche. Sie gehoren zu 
den diesseits der Alpen 
seltenen Beispielen der 
groBartigen Gamposanto- 
Anlagen nach Art Italiens, 
sicher nicht ohne kunst- 
lerische Riicksicht auf die 
herrlichen Ausblicke auf 
das unvergleichliche Pa
norama des Vierwaldstat- 
ter Sees angeordnet. Es 
ist ein siidlicher Gedanke, Abb. 172 Beck-Lauschens Hans zu Sursce

fur die wohlgepflegten
Graber und Denkmale einen festen architektonischen Rahmen und Hintergrund zu 
schaffen, wahrend der Norden sonst auf die Anlage seiner Friedhófe ais Garten- 
anlagen geringe Sorgfalt zu legen pflegte. — In der Hof- oder Stiftskirche 
selbst, die 1633 von Meister Jakob Kuser aus Ingolstadt in strengen Renaissance- 
formen, doch ais dreischiffige Basilika unter Beibehaltung der zwei alteren Turme 
erbaut wurde, gewahrt das reicli durchbrochene und vergoldete Eisengitter, das 
den Taufstein umgibt, ein gutes Beispiel der Schmiedekunst jener Zeit. AuBer 
dem reichen und sehr ernsten geschnitzten Gestiihl und der guten Kanzel ist das 
prachtige Gitter zu nennen, das den Chor abschlieBt, in der Mitte mit der per- 
spektivischen Darstellung einer tonnengewolbten Halle, ein Werk des Konstanzer 
Meisters Joliann Reifell, 1644 vollendet, nicht minder das um den Taufstein1 2), 
und die kunstvollen Beschltige der Kirchentiiren auf der Innenseite. Die Kirche
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selbst zeichnet sich im Au fi er en durch eine sehr schone Westfront zwischen den 
Turmen aus, die sich unten mit einem weiten Bogen ais Vorhalle offnet, oben 
eine fein gegliederte Pilasterordnung mit zwei Fenstern und prachtiger Zier- 
nische dazwischen aufweist. Die Giebellinie dariiber ist sehr barock. — Endlich 
ist die an der Nordseite der Franziskanerkirche gelegene Marienkapelle 
ein vollendetes Werk der Renaissancedekoration. Der dekorierende Meister fand

Abb. 173 Zimmer aus dem Winkelriedhaus zu Stans

einen schlichten, mit gotischen Netzgewolben bedeckten Raum vor. Er gab nun 
den Rippen in Stuck eine fliissige antikisierende Gliederung mit Perlstab und 
Herzlaub und verteilte auf die einzelnen Gewolbefelder schwebende Engelgestalten 
in den mannigfaltigsten Stellungen, kostlicli in den Raum komponiert, von so 
anmutvoller Bewegung und Bildung, dabei so prachtvoll in Stuck durchgefiihrt, 
daB man an einen italienischen Kiinstler, und zwar einen der trefflichsten, denken 
muB. Obwohl die Arbeit auf das 17. Jahrhundert deutet, sind die Figuren doch 
ohne alle Affektation. Die Schweiz mufi damals iiberhaupt zahlreiche ober- 
italienische Bildhauer und Intarsiatoren verwendet haben, denn die Arbeit solcher 
findet man noch jetzt an vielen Orten.

ImLuzerner Gebiet besitzt das kleine Sursee in demjetzigen Beck-Lauschen, 
1632 fiir die Familie Schnyder erbauten Hause ein ansprechendes Beispiel damaligen 
Priyatbaues.1) Uber einem glatten, nur durch ein hiibsches Portal mit korinthischen 

*) Berlepscli a. a. O. Taf. 25 und 26.
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Saulen geschmuckten ErdgeschoB erheben sich drei Stockwerke, durch die lebendig 
zu zweien und zu dreien gruppierten Fenster mit ihren fein profilierten und mit 
Fruchtschntiren reizend geschmuckten Rahmen von ausgezeichneter Wirkung 
(Abb. 172). Ein treffliches Muster fur eine im Sinne der Renaissance umgebildete 
mittelalterliche Fensteranlage. Durch das weit vorspringende Giebeldach, unter 
das sich die enggestellten Fenster und niedrigen Stockwerke behaglich ducken, 
wird der Schweizer Charakter auf das glucklichste betont. Im Innern ist der 
Saal durch eine kassettierte Holzdecke und gut gegliederte Wanddekoration be- 
merkenswert. Das im einzelnen noch durchaus gotische Rathaus, etwa von 154-0, 
besitzt im Innern gute Tafelungen des 17. Jahrhunderts.

Abb. 174 Rosenburgzimmer aus Stans

Endlich hatte Stans in seinem malerischen, mit Renaissancetorbogen ge
schmuckten Winkelriedhaus ein Zimmer mit schlichter Tafelung und Holzdecke 
mit Papierintarsien, dereń dnnkler Ton prachtig absticht von einem herrlich 
polychromierten Ofen, einem der schónsten und reichsten der Schweiz.1) Von 
dem Winterthurer Meister Alban Erhart 1599 gefertigt, gehort dieser durch Schon- 
heit des Aufbaus, Feinheit der Gliederung und Reichtum figiirlichen Bildwerks 
zu den trefflichsten Schopfungen der Hafnerkunst. In der Ecke fehlt auch hier 
nicht der warme, behagliche Sitz mit hoher Lehne. Das Ganze (Abb. 173) jetzt 
im Landesmuseum zu Zurich. Der anstoBende Saal hat einen von demselben 
Meister ausgefiihrten Bodenbelag2) aus Platten mit dunkelblauen Ornamenten von 
eleganter Zeichnung auf gelbem Grund.

1) Berlepscli a. a. O. Taf. 27 und 28.
2) Ebenda Taf. 29.
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Das Rosenburgzimmer aus Stans (Abb. 174) ist ebenfalls ein wertvolles 
Werk echt btirgerlicher Schweizerkunst; aucli dieses heute im Landesmuseum.

Im Kanton Uri ist noch Altdorf zu erwahnen. Die Renaissance tritt da 
erst 1566 im AuBeren mit einem einfachen Portal am „Schutzengarten“ auf den 
Plan; im Innern zeigt sie sich bereits etwa 1550 in der schonen Ausstattung des 
Hauses der Gebriider Jauch, insbesondere in der reich eingelegten Prunkstube 
mit Buffet von 1556; der Ofen datiert von 1611; der im Hause Planzer von 
1609. Aus dem 17. Jahrhundert findet man dort auBerdem (Haus Baumami 1614) 
Saulenhofe, meist toskanisch, mit wagerechter Uberdeckung und auch sonst 
starkere italienische Einfliisse.

Stein am Rhein
Fast ebenso friih, wie in Basel und Luzern, lassen sich die Spuren der 

Renaissance in Stein nachweisen. Die kleine altertiimliche Stadt tragt nicht 
bloB in charakteristischer Weise das Geprage der gemutlich anheimelnden Stadte 
am Oberrhein, sondern bewahrt auch in einer ansehnlichen Zahl der an ihrer 
HauptstraBe gelegenen Hauser Beispiele der ehemals in diesen Gegenden all- 
gemein beliebten bemalten Fassaden (Abb. 175). Zwar sind diese von ziemlich 
bescheidenen órtlichen Kunstlern ausgefiihrt, zum Teil in spaterer Zeit erneuert 
und wohl auch umgestaltet; aber ais Ganzes bieten sie immer noch ein wertvolles 
Gesamtdenkmal der Renaissance. Diese selbst scheint hier zuerst in den noch 
erhaltenen Wandgemalden eines Saales im eliemaligen, wegen seiner ent- 
ziickenden Innenraume beruhmten Kłos ter aufgetreten zu sein. Dieses erhebt 
sich ais malerische mittelalterliche Baugruppe am rechten Ufer des Rheins, dessen 
Fluten den Hauptgiebel des Gebaudes mit seinem stark vorspringenden Erker 
bespiilen. Am Eingangstor des Klosters liest man die Jahreszahl 1516. Die 
Hauptteile des Baues datieren ohne Zweifel aus jener Zeit. Alles Architektonische 
ist noch gotisch; so samtliche Ttiren und die Kreuzgange mit den kraftigen MaB- 
werken der Fenster und den Netzgewólben, dereń Rippen an den Durchschneidungs- 
punkten in Gold und Blau gefaBt sind. Auch die Decke des Hauptsaales ist von 
gleicher Art; sie zeigt prachtige Schnitzereien von gotischem Blattwerk und ge- 
wundenen Bandem in rhythmisch wechselnder Anordnung; dieBemalung der Decke 
ist nach ahnlichen ktinstlerischenGesichtspunkten durchgefuhrt. Eine lnschrift meldet, 
dafi Abt David von Winkelsheim das Werk im Jahre 1515 habe ausfiihren lassen.

Wahrend hier noch das Mittelalter herrscht, wahrend auch der Erker 
des Saales ein gotisches Rippengewólbe zeigt, gehort der Meister, der inschrift- 
lich 1516 die Wandgemalde ausgefiihrt hat, schon vóllig der Renaissance an. In 
den Gegenstanden der Bilder offenbart sich auffallenderweise keine Spur kirch- 
licher, ja selbst nicht einmal christlicher Anschauung. Die sechs Hauptbilder 
gehoren der romischen und karthagischen Geschichte an, und zwar mit Ge- 
dankenparallelen, wie sie die mittelalterliche Kunst aus dem Alten und Neuen 
Testament zusammenzustellen liebte. Man sieht die Erbauung Roms und die 
Griindung Karlhagos; Szipio laBt die romischen Edlen dem Vaterlande Treue 
schworen; Hannibal schwort ais Knabe den Rómern ewige Feindschaft. Ein- 
nahme Karthagos durch die Romer: Eroberung Sagunts durch die Karthager. 
Dazu gesellen sich zwei groBe Bilder, auf denen StraBenszenen aus einer mittel- 
alterlichen Stadt, besonders ein lebendig geschilderter Pferdemarkt gegeben sind. 
Also anlike Geschichte und das Leben des Volkes ais beliebter Gegenstand der 
neuen Kunst. Dem entspricht die architektonische Behandlung des Ganzen, die 
einen in den Formen der Renaissance vollig bewanderten Ktinstler zeigt. Ein grau 
in grau gemalter Sockel ahmt eine Bekleidung mit gebrannten und glasierten 
Fliesen nach. Darauf erheben sich Pfeiler mit Pilastern, die Wandę in groBere und 
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kleinere Bogenfelder teilend. Goldornamente sind an den Postamenten und den 
iibrigen Flachen aufgemalt, goldene Vasen iiber den Kapitellen angebracht: dies 
alles von eleganten Formen und feiner Wirkung. Trefflich harmonieren damit 
die Gemalde, grau in grau auf blauem Grunde ausgefiihrt; nur im Haar und den 
Schmucksaclien ist etwas Gold.

Abb. 175 Hauser am Markt zu Stein a. Rh. 
(Aufnalime der Rouen Photogr. Gesollschaft, Stcglitz)

Auch in den Bildern sind viele Renaissancemotive, namentlich beim Schwur 
Szipios und dem Hannibals, wo der Altar einen Aufsatz von zierlichen Renais- 
sanceformen hat, darauf ein Gotzenbild in Gestalt eines Ritters und der Inschrift 
M D. (Mars Deus). Am Unterbau des Altars Putten zu Fu fi und zu Pferd in 
lebendio-em Kampf. Diese beiden Bilder sind mit 1515 und 1516 bezeichnet. 
Die oberen Fensterbogen sind in ihrer tiefen Laibung mit Arabesken und phan- 
tastischen Tieren bemalt; doch deutet ihre viel steifere Zeichnung auf die Iland 
eines Gehilfen. Auch die Einzelgestalten in den Fensterńischen gehoren iiber- 
wiegend dem klassischen Altertum an, so Lukrezia, 1 lerkules in Rilterrustung, 
Kurtius in kiihner Verkurzung zu Pferde. Sodann andere weltliche Darstellungen: 
eine Damę mit einem Falken, eine andere mit einem Kaiserportrat, wieder eine 
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andere mit einem Becher, lauter prachtvolle Kostiimbilder. Ein Narr, mit einer 
Geigenspielerin buhlend, gegeniiber der Tod, eine Lautenschlagerin fassend, zwei 
der besten Bilder. Endlich eine Judith, sodann im Erker ausnahmsweise Christ-

liches: die Madonna mit dem 
Kinde, St. Sebastian und Christo- 
phorus, St. Georg zu Pferde und 
ihm gegeniiber St. Michael, mit 
dem Teufel um eine Seele kam- 
pfend. Der ganze Zyklus gehort 
z u den umfangreichsten deutschen 
Wandgemiilden der Zeit, und es 
ware von Wert, zu ermitteln, von 
welchem Meister die Bilder her- 
riihren. Einen Fingerzeig hat der 
Kunstler gegeben, denn iiber der 
Haupttiir halten zwei auf blauem 
Grunde grau in grau entworfene 
Putti eine grofie gemalte Schiefer- 
tafel, auf welcher man in schonen 
rómischen Majuskeln das Mono-

Abb. 176 Haus zum „WeiBen Adler“ zu Stein a. Rh.

gramm liest.

Unter den gemalten Fassaden 
besitzt der WeiBe Adler die 
wichtigste (Abb. 176). Trotz einer 
plumpen Erneuerung vom Jahre 
1780 weist der Charakter der ar
chitektonischen Einfassungen so
wie die gesamte Einteilung auf die 
iriihe Zeit von 1526—30. Dererste 
Stock ist fast ganz von Fenstern 
durchbrochen, doch blieb in den 
Ecken noch Raum fiir einzelne 
Figuren. Rechts sieht man einen 
Kriegsknecht mit einem Miidchen, 
links eine Paniske, die ein Kind 
lialt. Die beiden oberen Geschosse 
gaben dem Maler Gelegenheit, 
durch seine Ausschmtickung die 
UnregelmiiBigkeiten der Eintei
lung zu verdecken. Die Fenster 

sind mit gemalten Saulen und Pilastern eingefaBt, neben ihnen zwei grofie, per- 
spektivisch gemalte Bogenhallen, mit goldenen Rosetten in dunkelblauer Kasset- 
tierung, eingefaBt von Pilastern mit weiBen Ornamenten auf rotem Grund. Die 
Farbenwirkung ist sehr gut, das Figtirliche, Szenen aus der rómischen Geschichte 
und Sagę, gering und roh, vorwiegend wohl infolge der Erneuerung. Von den 
Einzelbildern hebe ich die Darstellung der Angeklagten hervor, die die Hand in 
den Rachen des Lowen legt, und die Sóhne, die vom Richter angehalten werden, 
auf die Leiche ihres Vaters zu schieBen. Ganz oben in der Mitte liegt die Ver- 
leumdung, an den Seiten Kupido und Venus, Wahrheit und Gerechtigkeit. Der 
Kunstler steht dem Maler der Wandbilder des Saales im Kloster nahe.
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Eine stattliche Fassade liat auch der Rotę Ochs: einen polygonen Stein- 
erker in der Mitte mit gotischem MaBwerk, dazu mittelalterlich gruppierte Fenster, 
alle Wandflachen mit Gemalden geschmuckt, zum Teil noch aus dem 16., anderes 
aber erst aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts. Auch hier die Gemalde sehr 
grobkornig, doch gut in der Gesamtwirkung; alles auf blauem Grunde, ein- 
gefaBt mit reicher farbiger Architektur, z. B. gemalten Saulen von rotem Marmor 
mit goldenen Kapitellen und Basen, der untere Teil des Schaftes kanneliert. Ais 
Gegenstande der Darstellung finden wir wieder die beliebten: Kurtius hoch zu RoB, 
in den Abgrund sprengend, David den Goliath besiegend, Judith mit dem Haupte 
des Holofernes; dann Melancholia mit dem Zirkel in der Hand, Weisheit und 
Gerechtigkeit. Im Innern hat das Haus im zweiten Stock ein groBes und un- 
gewohnlich hohes Zimmer mit schoner Holzdecke, auf einem Triglyphenfries mit 
zierlich gearbeiteten Konsolen ruhend. In der Mitte der einen Wand ist ein 
kleiner Schrank eingelassen mit guter Einlegarbeit und der Jahreszahl 1575. Die 
iibrigen Flachen sind von Wandgemalden bedeckt: an den Fensterpfeilern vier 
musizierende Damen mit Laute, KontrabaB, Orgel und Schlagzither, in der Ecke 
eine groBe weibliche Figur mit einem Becher in der Hand. Auf einem grbBeren 
Wandfeld sieht man, eingefafit von Saulen mit korinthischen Kapitellen, das untere 
Ende des Schaftes mit roten Ornamenten auf weiBem Grunde, eine Darstellung 
der Arche Noah, die ganze Malerei ziemlich grób und roli, aber von heiterer 
Wirkung. Dann aus etwas spaterer Zeit eine Judith, den Kopf des Holofernes 
ihrer Magd in den Sack legend, mit der Inschrift: „Durch weiblich Schwachheit 
siegt die graulich Frechheit. 1615. A. S.“ Die umrahmende Architektur stark 
barock mit Voluten und Schnórkeln. Die Tiirseite des Saales hat noch die ur- 
spriingliche Wandbekleidung mit hubschen dorischen Pilastern.

Auch die iibrigen Fassaden erhalten durch zahlreiche Holzerker, stark vor- 
springende Dacher und reiche Bemalung ein lebendiges Geprage. Neben dem 
roten Ochsen ein Haus mit reicher Bemalung, Fenstereinfassung und Kronung 
im beginnenden Barockstil. Ahnlich und aus derselben Zeit, etwa Anfang des 
17. Jahrhunderts, grau in grau gemalt, ein Haus in der zum Rhein fuhrenden 
StraBe. Eine hubsche Brunnensaule mit der Statuę des heiligen Georg von 1601 
am Markte. Was endlich die gemalten Fensterscheiben im Zunftsaale zum Klee- 
blatt neben dem Kloster und im Saale des Schutzenhauses vor der Stadt betrifft, 
so sind dieselben oben bereits gewiirdigt worden.1) Bezeichnend ist, daB schon 
die von 1516 datierten Glasgemillde im Schtitzenhause Renaissanceformen haben.

1) Ygl. S. 122.

Schaffhausen
Auch in Schaffhausen haben wir ein sehr friihes Beispiel von Renais

sance zu verzeichnen; diesmal ist es aber nicht ein Maler, sondern auffallender- 
weise ein Bildhauer, der mit den neuen Formen beginnt. Im siidlichen Seiten- 
schiff der Johanniskirche, einer fiinfschiffigen spatgotischen Anlage mit 
flachen Decken, die nur in den aufieren Seitenschiffen durch Gewolbe verdrangt 
sind, haben die mit der Jahreszahl 1517 bezeichneten Kampfer der Gewolbe le- 
bendig behandelte Putti, die sich necken, sich balgen und sonstige Kurzweil 
treiben. Es ist die frbhlichste Renaissancelust, voll Frische und Anmut, ganz 
Hans Holbein in Stein ubertragen, unter den damaligen deutsehen Bildhauer- 
werken wohl ein Unikum.

Dann folgen erst aus der spateren Zeit der Epoche mehrere bemalte Fassaden, 
darunter das Haus zum Ritter, das besterhaltene Prachtstuck der ganzen 
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Gattung (Abb. 177). Durch den bedeutenden S trafi burger Maler Tobias Stimmer 
1570 mit Gemalden bedeckt, die bis auf unsere Tage durch sorgfaltige Unter- 
haltung sich bewahrt haben, prangt die Fassade noch jetzt in dem urspriing- 
lichen Farbenschmuck. Es ist ein ansehnliclies Biirgerhaus von betrachtlicher 
Breite, das Dach mit der charakteristischen Schweizer Holzkonstruklion weit 
vortretend, die Flachen schiitzend und wirksam abschlieBend. Das ErdgeschoB 
óffnet sich mit vier groBen Rundbógen auf breiten Mauerpfeilern, einer davon 
miindet ais Haustiir auf den inneren Flur. An der linken Seite ist im ersten 
Stock ein noch gotisch behandelter Erker polygon auf einem Rippengewolbe 
ausgebaut. Die Fenster sind auch hier mit der damals iiblichen naiven Un- 
regelmiiBigkeit an der Fassade ausgeteilt, in keinem der beiden Geschosse 
einander entsprechend. Der Malerei war wieder die Aufgabe zugefallen, diesen 
Mangel an RegelmaBigkeit zu verdecken, und sie hat dies mit glanzendem Erfolge 
getan. Unter der ersten Fensterreihe zieht sich ein Fries von gemalten Orna
menten in derbem Schnórkelwerk liin. Uber den Fenstern hat die Dekoration 
sich mit Laubgewinden, von Genien gehalten, sowie mit gemalten Giebeln und 
freieren Ornamenten reich entfaltet. Volleren Figurenschmuck endlich, teils in 
einzelnen Gestalten, teils in gróBeren Kompositionen, hat der Kiinstler an den 
Flachen zwischen den Fenstern angebracht, sowie an dem breiten Fries, der die 
beiden oberen Stockwerke trennt. Auch eine gemalte Galerie fehlt im oberen 
Giebelbau nicht, darauf zwei mannliche Zuschauer, der eine von seinem Hunde 
begleitet. Am meisten aber fesselt die in ktihner Verkiirzung scheinbar aus der 
Flachę heraussprengende ritterliche Gestalt des Kurtius, die zwischen den oberen 
Giebelfenstern die Mitte der Fassade einnimmt und wegen ihrer tauschenden 
Lebendigkeit schon die Bewunderung der Zeitgenossen erregte. Die benach- 
barten Fenster haben durch Karyatiden und Herm en sowie reiche Gesimse einen 
dem Ganzen entsprechenden Ausdruck von festlicher Pracht erhalten. Bei solchen 
leider nur noch vereinzelten Schopfungen begreifen wir die Bewunderung der 
alten Reisenden, so Michels de Montaigne, iiber die ganz mit gemalten Fassaden 
besetzten StraBen Augsburgs und der Schweizer Stadte. — In Schaffhausen hat 
auch das Haus zum Kafig noch Reste solcher Malereien. Man sieht nament
lich den in einen Kafig eingeschlossenen Bajazet im Triumph einhergefuhrt.

Das Zeughaus, 1617 unter der Leitung des Oberbaumeisters Joli. Jak. Meyer 
(1574—1619) vollendet, erfreut durch sein reiches Spatrenaissanceportal.

In der Stadt sind sonst noch zahlreiche Erker und Portale aus der Renais- 
sancezeit vorhanden, meist an seitdem erneuerten Hausern die letzten Zeugen 
eines einstigen reichen StraBenbildes.

Allerlei schóne Brunnen zieren die StraBen: so der Melchiorbrunnen mit 
der derben Statuę des Mohrenkónigs auf noch spatgotischer Saule, und der Tell- 
brunnen, auf dessen unbeholfener Renaissancesilule die hochst malerische Tell- 
statue mit Armbrust und Wappen prangt, urspriinglich von 1522, freilich 1632 
und 1682 renoviert.

Aus derselben Zeit riihmt sich die Stadt eines gewalligen Werks damaliger 
Befestigungskunst im Munoth, einem runden Bollwerk mit runden Tiirmen neben 
einem mittelalterlichen viereckigen Turm. Schmucklos, aber trefflich gediegen 
in Ouaderbau 1564—82 ausgefiihrt, erinnert dies imposante Werk an die grofi- 
artigen, derselben Zeit angehórigen runden Turme der Niirnberger Stadtbefestigung.

Zurich
So wichtig Zurich schon damals fur die geistige Bewegung der Schweiz 

war, so scheint diese sich doch mehr auf religiósem, ais auf ktinstlerischem Ge-



Abb. 177 Fassade des Hause? zum Ritter zu Schaffhausen 
(Nach Fritscli, Penkmalęr deutscher Renaissance)
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biete betatigt zu haben. Wenigstens ist uns aus der Fruhzeit der Renaissance 
kein Denkmal dort erhalten, wenn man nicht etwa den kiirzlich wieder auf- 
gefundenen, von Ii. Holbein bemalten Tisch, jetzt im Besitz der Stadtbibliothek, 
ausnehmen will. Doch ist an den Architekturteilen des Hauses „zur Kerze11 am 
Limmatcjuai der Renaissancecharakter bereits deutlich ausgesprochen. Auch die 
vortrefflichen Holzschnitte in Slumpffs Schweizer Ghronik, 1548 in Ziirich er-

i) Vgl. Berlepsoh in Ortweins D. Ben. Heft 22, Taf. 1—10.

Abb. 178 Seidenhofziinmor in Ziirich

schienen, mbgen hier, besonders wegen der reichen Renaissanceformen des Titel- 
blattes, Erwahnung finden. Nicht minder haben die Furstenbildnisse darin zier
liche Einrahmungen in demselben Stil, wie denn alles Architektonische in den Bil- 
dern der neuen Kunstrichtung angehbrt. Sodann zeigte eine Reihe von Brunnen 
in den StraBen der Stadt, leider meist vor kurzer Zeit beseitigt, den landes- 
ublichen Aufbau der Renaissancesaule, die auf dem Kapiteli eine Figur triigt.

Weitaus das schonste Denkmal der schweizerischen Innenausstattung der 
Renaissance besafi der Al te Seidenhof in dem groBen Zimmer seines oberen 
Geschosses.1) Das Haus hat von auBen nichts Bemerkenswertes, wie dies bei den 
gleichzeitigen Privathausern der Schweizerstadte meistens der Fali ist. Aber der 
obere Saal, von welchem wir in Abb. 178 ein Bild geben (jetzt abgebrochen und 
in das Museum ubertragen), ist in seiner Ausgestaltung fast das prachtigste Bei- 
spiel dieser Art. Der gemalte Ofen mit seinen beiden Sitzen vom Jahre 1620 ist 
ein wahres Prachtstuck der Schweizer Hafnerkunst. Mit der ebenso reichen ais 
kraftigen Holztafelung der Wandę und der wundervollen, ausgezeichnet kompo- 
nierten Decke, von dereń dunkelbraunem Ton die hellen und frischen Malereien i)
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des Ofens wirksam abstechen, bildet er ein unvergleichliches Ganzes. Bemerkens- 
wert ist, daB sich in der Ecke, wo der Ofen aufgebaut ist, eine Verkleidung der 
Wandę mit ahnlichen gemalten Tonfliesen fortsetzt. Die hier angewandten ge- 
schweiften Saulchen sind in der Behandlung dem Materiał ebenso entsprechend, 
wie die Holzsaulen der Wandbekleidung dem ihrigen. In solchen Dingen besafi 
jene Zeit eine sehr beachtenswerte Sicherheit des Stilgefiihls.

Abb. 179 Rathaus zu Ziirich
(Nach Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance)

Aus derselben Zeit, inschriftlich von 1616, datiert die Ausstattung des 
oberen Saales im Hause zum Wild en Mann. Einer der zierlichsten gemalten 
Ofen der Schweiz schmiickt den Raum, der seine schbne alte Tafelung noch 
vollstandig bewahrt.1) Wie so oft, bildet auch hier sich eine besonders abge- 
grenzte Abteilung fiir die Schlafstatte.

1) Der Plafond abgeb. im Kunstliandwerk I. 63.
2) A ufa, in den Beisestudien der Stuttgarter Bauscliule Taf. 63 und 64.
3) Stumpff, Chroń. II, 160.

Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts schritt dann Ziirich zum Bau eines 
neuen Rathauses, das wir trotz dieses spaten Datums hier mit einreihen, weil 
es im wesentlichen noch durchaus im Geiste der Renaissancezeit erdacht und 
durchgebildet ist.1 2) Die Stadt hatte schon 1398 ihr altes Rathaus abgebrochen 
und dafiir ein neues erbaut3), das seit 1694 durch das noch jetzt vorhandene 
ersetzt wurde. Auf Pfeilern mit kraftigen Bbgen weit in die Limmat hinaus- 
tretend, steht es, durch die Enge des Gelandes gezwungen, zur Halfte auf dem 
Flusse. Die Niedrigkeit der Stockwerke, die der Silte des Landes entspricht, 
gibt ihm ein etwas gedriicktes Verhaltnis (Abb. 179); aber die energische Teilung 
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durch Pilaster und die lebendige, wenngleich etwas barocke Umrahmung der 
Fenster verleiht ihm eine kraftige originelle Erscheinung. Dazu kommt noch 
das weit vorspringende Dach mit seinen verzierten Dacherkern und den reich 
behandelten phantastischen Wasserspeiern samt ihren eisernen Stiitzen, um den 
malerischen Eindruck zu vollenden.‘) Das Innere hat starkę moderne Um- 
gestaltungen erfahren, hauptsachlieh im GroBratsaal.

Abb. 180 Zimmerleutcn-Zunfthaus zu Zuricli

er- 
be- 
Re- 
der

Doch sind die beiden 
prachtvollen gemalten 
Ofen, welche die Stadt 
Winterthur den Zti- 
richern ais Zeichen 
freundnachbarlicher 

Gesinnung schenkte, 
jetzt im Kappelerhof 
aufgestellt, noch 
halten. Ebenso 
findet sich im 
gierungsratsaal
dritte grofite Ofen, der 
zu jenem reichen Ge- 
schenk gehbrte. Die 
Decke in diesem Saal 
wird, nach dem Vor- 
gang der in der 
Schmiedstube (s. un- 
tenjbefindlichen,durch 
ein sternenfbrmiges 
Netzwerk von elegant 
profilierten und de- 
korierten Stilben ge- 
gliedert: ein bemer- 
kenswertes Beispiel 
von Ubertragung mit
telalter licher Motive in 
die Sprache der Re
naissance. Von der 
gleichzeitigen reichen 
Ausstattung des Ge- 
baudes zeugt ferner 

das trefflich gearbeitete schmiedeiserne Gitter, das den Treppenaufgang schlieBt.
Besonders anziehend sind mehrere Zunfthauser, obwohl sie in der 

vorhandenen Gestalt meistens einer jungeren Epoche angehoren. Fiir die gesel- 
ligen Zusammenkiinfte der durch dieselbe Zunft verbundenen Genossenschaften 
errichtet, gewahren sie noch immer ein charakteristisches Bild aus der alten 
Zeit. In ihrer Anlage bildet stets der groBe Saal, der fast das ganze Ober- 
geschofi einnimmt, mit seinem Vorplatz und dem Treppenhause den Mittelpunkt. 
Manchmal ist nach mittelalterlicher Sitte ein Erker damit verbunden. So zeigt 
es das Zunfthaus der Zimmerleute (Abb. 180), das einfache und doch aus- 
drucksvolle Muster eines solchen Baues. In der Schmiedstube hat der Saal 
noch seine wirksame, durch hermenartige Pilaster gegliederte Wandtafelung 
samt zierlich behandeltem Buffet. Wahrend diese Ausstattung dem Ende des

1) Den ursprunglichen Zustand zeigt ein Sticli, 1716 von Joli. Melchior Fueftlin angefertigt.
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16. Jahrhunderts anzugehoren 
scheint, enthalt der obere Wand- 
fries in spatgotischem Laubwerk 
Brustbilder von Erzvatern und 
Vorfahren Ghristi bis auf Joseph 
und die Madonna. Diese Arbeiten 
sind 1520 von einem Meister aus- 
gefiihrt, der nocłrganz in mittel- 
alterlichen Formen schuf. Der- 
selben Zeit gehort die nicht min
der treffliche Holzdecke, dereń 
gotisch profilierte Stabe mit iiber- 
schneidenden Enden ein sternen- 
formiges Netz uber die F lachę aus- 
spannen. Die polygonen Schilder 
an den Kreuzungen der Stabe er- 
halten durch allerleiphantastische 
Reliefgestalten den heitersten 
Schmuck. Vergoldung und Far
ben erhbhen den Reiz.

Von den bffentlichen Brun
nen nennen wir den in Saulen- 
form reich entwickelten auf der 
Sttissihofstatt, ais durch 
leichten, zierlichen Aufbau, ge- 
schmackvolle Ornamentik und 
die stattliche Ritterfigur Beach-

Abb. 181 Stussiliofstatt-Brunncn zu Zurichtung verdienend, die sich uber 
dem frei korinthisierenden Kapi
teli erhebt (Abb. 181), in seiner 
Durchbildung dem Baseler Pfeiferbrunnen nahe verwandt. In manchen Hausern 
sind noch die alten Ofen, der so wichtige Bestandteil der Ausstattung eines
Schweizer Hauses.1)

i) Vgl. Liibke, Uber die alten Ofen der Soliweiz in den Mitt. der Antiąuar. Ges. in Zurich 
Bd. XV Ileft 4 und den erneuten Abdruck in dessen kunsthistor. Studien S. 263 ff.

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Auli.

In Bad en am Landvogteischlosse ein hubsches friilies Portal, in der Stadt 
eine einfache Renaissancefassade von 1614.

Nafels und Bocken
Haben wir bis dahin vorwiegend nur einzelne Raume angetroffen, die den 

ursprunglichen Zustand der Ausschmiickung unversehrt zeigen, so kónnen wir 
noch zwei Beispiele vollstandig erhaltener Hauser der damaligen Zeit beibringen. 
Das eine ist das jetzige Gemeindehaus zu Nafels, ein palastartiger Bau, 1646 
von dem aus franzosischen Kriegsdiensten heimgekehrten Obersten Freuler 
errichtet, um, wie die Volkstiberlieferung will, den ihm zugedachten Besuch 
Ludwigs XIV. wiirdig zu empfangen. Der Konig sei nicht gekommen, der 
Bauherr aber habe sich mit seinem Palastbau ruiniert, den jetzt die Ironie des 
Schicksals teilweise zum Armenhaus bestimmt hat. Das stattliche Gebaude macht 
sich schon von weitem durch seinen hohen Giebel bemerklich. Ein kraftiges Barock- 
portal leitet in einen gewolbten Vorsaal und von dort in ein stattliches Treppenhaus 
auf steinernen Pfeilern mit steigenden Bogen und Tonnengewolben. Die Gewolbe i) 

16
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sind mit Stuckdekoration ausgestattet, alles in den derben Formen der Zeit: das 
Gelander der Treppe aber zeigt noch gotische Mafiwerke. Auch die Kapelle, welche 
nicht fehlt und sich nach auBen ais Erker vorbaut, hat spitzbogige Fenster. Die 
oberen Raume sind mit einer Pracht ausgestattet, auf welche der Eingang schon 
vorbereitet. Zunachst ein Zinnner mit Holztafelung und trefflichen Intarsien an 
Wanden und Decke, aufierdem mit einem reich gemalten Ofen gesclnniickt. Ge- 
geniiber ein grbBeres Zimmer mit nicht minder prachtiger Tafelung und einem 
Ofen, der samt seinem Sitz und der Kachelbekleidung der benachbarten Wand- 
flachen zu den grbBten und prunkvollsten der Schweiz gehort. Endlich aber ein 
Saal mit stuckierten Fensternischen, steinernem FuBboden und prachtigem Kamin, 
nach franzbsischer Sitte; die Decke aber mit einer Tafelung von eingelegter Arbeit, 
die zum Ilerrlichsten ihrer Art gehoren diirfte. An den Saal stoBt die vieleckig 
vorspringende Kapelle, mit zierlichem Leuchterhalter von Schmiedeeisen.

Nicht so prachtvoll, aber um so charakteristischer ist das Haus Bock en. 
Auf einem sanften Hbhenzuge iiber dem linken Ufer des Zurichsees gelegen, 
beherrscht es weithin die Aussicht auf den See mit seinen lachenden Gestaden, 
abwarts bis nach Zurich und dariiber hinaus, aufwarts bis zu den Felsburgen 
des Glarnisch und den zackigen Kuppen des Santis. Das Gebaude selbst mit 
seinem hohen vorspringenden Dach fallt von weitem in die Augen. Seine auBere 
Ausstattung ist schlicht, doch charaktervoll bis zu den Eisenbeschlagen und dem 
originellen Klopfer der Tur, den gemalten Fensterladen und der Wetterfahne. 
Im Innem befindet sich oben ein Eckzimmer mit alter gediegener Holztafelung und 
einem bemalten Ofen. Hier, wie fast uberall, fehlt es in dem Tafelwerk nicht an 
sinnreich angebrachten Kasten und Schiebladen, sowie an einem kleinen Biifett 
mit einer Vorrichtung zum Handwaschen. An dies Zimmer stoBt ein gróBerer Saal, 
wie jener in Nafels mit steinernem FuBboden und reich stuckierter Decke. Diese 
steingepflasterten Sale sind ebenso angenehm fiir heiBe Sommertage, wie die mit 
Ofen und Holztafelung ausgestatteten Zimmer warm anheimelnden Aufenthalt fur 
die Winterzeit bieten.

Winterthur und Umgfebung
Winterthur, der einstige Hauptsitz der Schweizer Hafnerei, hat auch lieute 

noch eine ansehnliche Zahl trefflicher, teils griin glasierter, teils bunt gemalter Ofen 
aufzuweisen.1) Dagegen scheint die sonstige alte Ausstattung in den Hausern der Neue- 
rungssucht dieser modern gewordenen Fabrikstadt langst zum Opfer gefallen zu sein.

1) Vgl. die tiiclitige Arbeit von Dr. Alb er t Hafn er iiber das Hafnerliandwerk und die alten 
Ofen in Wintertliur (Neujalirsblatter der dortigen Stadtbibliotliek von 1876 und 1877) und das 
solidne, reioli illustr. Werk von Clir. Biililer iiber die Kaelielofen in Graubiinden. Ziiricli 1881.

2) Aufnalime im Kunstliandwerk I. 33, 34, 39 und 40.
8) Abbildungen ebenda. I. 66 und 72.

Mehr ist in der Umgegend noch an einzelnen Orten zu finden, und was 
davon bekannt geworden, sei hier kurz verzeichnet. Zunachst das alte Herren- 
haus zu Wiilflingen, mit einem wohlerhaltenen Zimmer, darin einem iiberaus 
zierlichen, griin glasierten, mit Reliefs vollig bedeckten Ofen.2) Auch die Tafelung 
der Wandę mit ihrem Biifett, den Schranken und der kraftig geschnitzten Decke 
ist noch unberiihrt. Mehrfach liest man die Jahreszahl 1645.

SchłoB Elgg ist ein auBerlich wenig ansehnlicher Bau, der aber zwei 
schone Ofen von 1607 und 1668 und in mehreren Zimmern nicht bloB alles 
Getafel, sondern auch prachtvolle Teppiche, Tapeten und Vorhange aus dem
17. Jahrhundert bewalirt. Ein Schlafzimmer namentlich mit besonderer, durch 
seidene Teppiche abgeschlossener Abteilung fiir die Bettstatt ist ein Entziicken 
fiir jeden Maler und Kunstfreund.3)
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Interessante Ofen finden sich auf der Morsburg (hier zwei griin glasierte, 
der eine besonders zierlich), im SchloBchen Wy den bei Andelfingen, teils griin 
glasiert, teils gemalt, sowie im Rathaus zu Bulach, wo zugleich der groBe obere 
Saal eine einfach schone Holzdecke und Tafe- 
lung vom Jahre 1673 hat. Die mit ionischen 
Pilastern eingerahmte Ttir zeigt reiche Eisen- 
beschlage. Ein Btifett mit zierlich gewunde- 
nen Saulchen tragt die Jahreszahl 1676.

In S t. G a 11 e n ist das prachtvolle Ab- 
teiwappen iiber dem Karlstore ein Meister- 
werk der Bildhauerei noch friiher Zeit: uber 
einem reichen, von Lijwen durchkrochenen 
Kartuschegehange inmitten das Stiftswappen, 
zu den Seiten in saulengeschmuekter Nische 
die Statuen eines Abts und des hl. Gallus, 
— dartiber eine stark bewegte Kreuzigungs- 
gruppe zwischen den Wappen des Papstes 
und des Kaisers — unter einer Verdachung 
von noch spatgotischer geknickter Profilierung 
ein Prunkstiick von ganz herrlicher Wirkung. 
Sodann zeugen zahlreiche, in Holz reich ge- 
schnitzte Erker von dem Wohlstand, dessen 
schon damals die durch Handel und Gewerbe 
bliihende Stadt sich erfreute (Abb. 182). Diese 
Arbeiten tragen in ihren etwas schwiilstigen 
Formen meist bereits den Stempel des 17. Jahr- 
hunderts, aber auch die Formen noch spa- 
terer Zeit. Das meiste mag zwischen 1650 
und 1750 entstanden sein. Doch ist ihre Wir
kung eine echt renaissancemafiige und ver- 
leiht den alten StraBen einen hochst male- 
rischen, behaglich btirgerlichen Eindruck.

Der Abtshof des nahegelegenen Klosters 
Wyl besitzt verschiedene Architekturteile aus 
der Renaissancezeit; ein schones Portal, von 
reich ornamentierten Pilastern eingefaBt und 
von ebensolchem Wappenaufsatz mit seit- 
lichen Delphinen und Muschelgiebel bekront, 
von 1565, bildet jetzt eine Zierde des Landes- 
museums in Ziirich.

Abb. 182 Erker von einem Hause 
in St. Galion

ln der Hauptstrafie von Rorschach ebenfalls zahlreiche Erker, an sich 
zwar ohne besondere ktinstlerische Bedeutung, doch ungemein reizvolle Bilder 
schaffend.1)

1) Abb. in Dollingers Reiseskizzen. Lief. III.
2) I)er Schweizer Holzstil von E. Gladbacli. Darmstadt 1868 fol.

Die trefflichen Holzbauten, in denen ein Schwerpunkt der Schweizer 
Architektur liegt, sind in dem schonen Werke Gladbachs2) so musterhaft und 
erschopfend dargestellt, daB es hier gentigt, darauf hinzuweisen.

Im allgemeinen zeigen diese echten Gebirgshauser indessen seiten richtige 
Renaissanceformen, folgen vielmehr einer ganz eigenen Richtung. Doch sei auf 
die treffliche Frtihrenaissance-Ausstattung eines von Gladbach noch dargestellten, 
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łangst abgebrochenen Speicherhauses in Sarnen aufmerksam gemacht, darin wohl 
das alteste bekannte richtige Biifett von etwa 1535.

Aus SchloB Schaffels geben wir in Abb. 183 das prachtige Speisezimmer.

Abb. 183 Speisezimmer aus SchloB Schaffels

In Graubtinden ist einiges in Ghur, der alten malerischen Stadt, zu 
erwahnen; so hochst malerische Erker verschiedener Form; eigenartige Fassaden- 
dekorationen in Sgraffito, bis ins fruhe 16. Jahrhundert zuriickreichend; eine 
hiibsche Frithrenaissancetur am Rathause; schóne Tafelungen aus Arvenholz in 
der Stadt, insbesondere aus dem 17. Jahrhundert. — In Flims ansehnliche Ilerren- 
hauser, so die heutige Pension Blum, einst das Haus des Landrichters Regett 
von Gapoll von 1578 ■— in Zizers das malerische untere SchloB aus dem 17. Jahr
hundert.

Die schone Tafelung aus SchloB Ilaldenstein (1544—48) befindet sich 
jetzt im Kunstgewerbemuseum zu Berlin.

Das Gesamtbild der schweizerischen Renaissance ist demnach ein durchaus 
biirgerliches, das sich im AuBeren in malerischen Gestaltungen der Schlosser, 
Hauser und StraBen ohne groBen Apparat, sodann aber am deutlichsten in wirklich 
oft groBer Pracht im Innern der Gebaude offenbart.
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Siebentes Kapitel

Die oberrheinischen Gebiete
Wenn in der Schweiz neben dem mit Vorliebe gepflegten Holzbau das 

Materiał des Steines seltener rein zur Anwendung kam, die Fassaden vielmehr 
eine starkę Neigung zu malerischer Gestaltung oder gemalter Dekoration be- 
kundeten, so zeigen dagegen die tibrigen Gebiete des Oberrheins eine allgemeinere 
Aufnahme des Quaderbaues. Zwar fehlt es auch hier nicht an Fachwerkhausern 
und bemalten Fassaden, aber erstere gehoren mehr der Sitte des Dorfes an, und 
letztere werden in den Stadten bald meist verdrangt durch das monumentalere 
Materiał. Dazu kommt, daB hier den burgerlichen Bauten, Wolin- und Rathausern 
in den Stadten auch Schlosser auf dem Lande gegeniibertreten, einen hoherenWett- 
eifer auch in stadtischen Kreisen hervorrufend und das Gesamtbild baulicher Tatig- 
keit mannigfach bereichernd.

Ober-ElsaB
Mit den Bauten des ElsaB haben wir zu beginnen. Wie urdeutsch dies 

schóne Land ist, hat es schon im Mittelalter nicht bloB durch seine groBen 
Dichtungen, durch Werke wie Meister Gottfrieds von StraBburg glutvolles Liebes- 
lied, sondern ebenso deutlich durch seine kiinstlerischen Denkmale bewiesen. In 
der romanischen Zeit gehoren seine Kirchen ihrer Anlage und Ausbildung nach 
zu der groBen deutschen Bauschule des Oberrheins.1) Noch bezeichnender aber 
war die Stellung, die das Elsafi im 13. Jahrhundert gegen die von Frankreich 
eindringende Gotik einnahm. Wahrend an anderen Orten damals in Deutschland 
mit der neuen Konstruktion auch die franzósische Planform mit Ghorumgang und 
Kapellenkranz aufgenommen wurde, die z. B. im Kólner Dom zu einer vólligen 
Nachbildung des Ghores der Kathedrale von Arniens ftihrte, behauptete gerade 
das ElsaB samt Lothringen mit einer fast eigensinnigen Zahigkeit trotz der Auf
nahme der fremden Konstruktion und Dekorationsformen die streng deutsche 
Bildung des Grundplanes, namentlich des Ghores, und kein kirchliches Bauwerk 
in ElsaB und Lothringen, die Kathedralen von StraBburg, Metz und Tuli nicht 
ausgeschlossen, zeigt den franzósischen GhorgrundriB. Auch in der Baukunst 
liegt die Grenzscheide der beiden Nationen an der Westmark von Lothringen, 
und die Bauten der Ghampagne sind die ersten, die den franzósischen Grund- 
riB aufnehmen.8) — Und was kann es Deutscheres geben, ais im Ausgange des 
Mittelalters die Schopfungen des trefflichen Kolmarer Meisters Martin Schongauer!

Dasselbe Verhaltnis findet nun auch in der Epoche der Renaissance statt. 
Die Meister von StraBburg haben immer noch etwas von der Uberlieferung der alten 
deutschen Bauhiitte bewahrt und stehen fortwilhrend in lebhaften Beziehungen zu 
Deutschland. Am Ende des 16. Jahrhunderts ist es Wendel Dietterlein, der, nach 
Stuttgart berufen, dort seine einfluBreichen Kupferwerke herausgibt, und noch im 
Anfang des folgenden Jahrhunderts baut Hans Schoch den Friedrichsbau zu 
Heidelberg und anderes, Georg Ridinger ftir den Erzbischof von Mainz das SchloB 
zu Aschaffenburg. Aber auch der Charakter der Bauwerke im ElsaB ist durchaus 
deutsch. Die Vorliebe fiir gemalte Fassaden teilt das ElsaB mit den tibrigen 
oberdeutschen Gebieten. Der Aufbau der Fassaden ais schmaler Hochbauten mit 
steil aufragenden Giebeln, die Behandlung dieser Giebel, die Anwendung von 
Erkern, das alles ist deutsche Auffassung. Selbst das Ornament mit seinen

i) Ygl.W. Lilbke und G. Lasius Reisebericlit in Fórsters Allg. Bauzeitung 1865. Yor allem 
Polaczek, Denkm. d. Bauk. in Elsafi. Strafiburg 1905.

-) Das Naliere dariiber in Liibkes Geschichte der Architektur, 6. Aufl. II. S. 122 ff.
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malerischen derben Eigenheiten weist auf Deutschland hin. Die politischen Ver- 
haltnisse des Landes, das bei seiner Entlegenheit eine feste dauernde Herrschaft 
nicht aufkommen lieB, waren die Veranlassung, daB sich hier kein furstlicher 
SchloBbau entwickelte, dafur aber die burgerlichen Bauten, Wohn- und Rathauser 
in den Stadten mit Vorliebe geschmiickt wurden. Dies erinnert wieder an die 
Verhaltnisse der deutschen Schweiz, mit der die Bevblkerung des ElsaB stamm- 

verwandt und zum 
Teil auch politisch 
verbunden war.

Das schone Land, 
welches damals in 
erster Linie an dem 
Geistesleben der Zeit 
teilnahm, bewahrte 

diese Regsamkeit auch 
durch die frtlhe Ein- 
biirgerung der Renais
sance.1) In Ensis
heim, das ais Sitz 
der osterreichischen 
Herrschaft von Bedeu- 
tung war, ist ais Rat
haus ein ansehnlicher 
und malerischer Bau 

1535—47 errichtet. 
(Abb. 184.) Mit zwei 
rechtwinklig zusam- 
menstofiendenFltigeln 
schli eBt er die eine 
Ecke des Marktplatzes 
ein; in dem einsprin- 

genden Winkel ein stattlich angelegtes vieleckiges Treppenhaus. Der langere 
der beiden Fliigel ist im ErdgeschoB ais offene zweischiffige Halle auf kriiftigen 
Pfeilern angelegt, die sich mit einfach behandelten Spitzbogen und einem ein- 
zelnen, nach der HauptstraBe gehenden Rundbogen óffnet. Die Halle ist mit 
gotischen Netzgewolben uberdeckt. Uber ihr befindet sich im oberen GeschoB 
der groBe Saal. Die Gliederung der Fassaden geschieht durch einfache Pilaster, 
die im oberen Stock kanneliert sind, und zwischen ihnen durch schlanke Kande- 
labersaulen, welche uber dem Scheitel der Arkadenbogen angeordnet sind. Drei- 
fach gruppierte Fenster in gotischer Profilierung, das mittlere stets etwas hóher 
hinaufgefiihrt, durchbrechen die einzelnen Wahdfelder. Es ist die am Oberrhein 
ubliche Anordnung, die wir auch in Mulhausen und Basel finden. An der Haupt- 
front gegen die StraBe springt ein zierlicher Altan in gotischen Formen vor. 
Der Bau zeigt also durchweg noch die Vermischung mittelalterlicher und mo- 
derner Elemente. Die Verschmelzung beider ist aber ganz aufierordentlich ge- 
lungen, so daB sich in der Tat eine durchaus abgeklarte und einheitliche Ge- 
samterscheinung ergibt, die beweist, in wie hohem Grade dies tiberhaupt mog
lich ist, und welche originelle Architektur dabei erreicht werden kann. Trotz 
groBer Einfachheit ist daher dies Werk ais eine der Meisterleistungen der Uber- 
gangszeit zu bewerten.

!) Vgl. A. Woltmann, Die deutsche Kunst im ElsaB.
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Dem Rathaus gegeniiber liegt der Gasthof zur Krone, ein elegant durch- 
gefiihrter Giebelbau der Spatzeit, datiert 1610 (Abb. 131). Diese Fassade ist 
in der Mitte mit einem prachtigen Erker geschmiickt, der an allen Flachen mit 
einem fein behandelten Ornament bedeckt ist, gepreBte Lederverzierungen nach- 
ahmend. Der hohe, mit Schnecken eingefaBte Giebel vollendet das charakteristisch 
deutsche Geprage dieser Fassade. Bemerkenswert ist hier wieder, daB das Ge
lander, das den Erker kront, trotz der spaten Zeit noch die Formen gotischen 
MaBwerks zeigt.

Ein interessantes Haus sieht man zu Schlettstadt in der StraBburger 
Strafie Nr. 18, laut Zeugnis der lateinischen Inschrift am Erker 1538—45 durch den 
damaligen Stadtbaumeister Stephan Ziegler erbaut, oder vielmehr „in meliorem 
faciem restitutum“. Auch hier tritt noch einiges gotische Detail auf, aber iiber- 
wiegend sind doch die Formen der Renaissance. Von der Begeisterung fiir das 
klassische Altertum, die gerade hier durch die damals beriihmte gelehrte Schule 
besonders kraftige Nahrung erhielt, zeigt am Gesims des oberen Geschosses die 
Inschrift: ARGH1TECTIS VETERIBVS DICATVM. Die Pilaster enthielten namlich 
die leider zerstórten Medaillonkbpfe antiker Architekten und Mathematiker. Der 
Name Archimedes ist noch lesbar. Ein spaterer Giebelbau vom Jahre 1615 ist 
das zur protestantischen Kirche gehorende Haus, ebenfalls mit zweistóckigem 
Erker ausgezeichnet. In Kaisersberg bemerkt man schuchterne Anfange der 
Renaissance an einem groBen zweigiebligen Hause vom Jahre 1521. Ein kleineres 
Haus mit barockem Giebel tragt das Datum 1616 und den Namen des Baumeisters 
Johann Volrliat. Ebendort manche anziehende Fachwerkhauser, darunter ein be
sonders interessantes vom Jahre 1594. Neben der Kirche ein stattliches Gebaude, 
ehemals wohl Rathaus mit zwei breiten Rundbogenportalen, einem Treppenturm 
und einem Erker, bezeichnet 1604, dabei folgender Vers:

I)em  heyligen Reich ist dises Haus 
Zue Lob und Elu- gemacliet aus 
Darin die walir Gereelitigkeit 
Gelialten wirt zue jeder Zeit.

In Rappoltsweiler zeigt ein Brunnen vom Jahre 1536 in derben Formen 
den neuen Stil noch gemischt mit der Gotik. Rufach hat unweit der Kirche 
einen Ziehbrunnen auf zwei stark yerjungten dorischen Pfeilern in ausgebildeter 
Renaissance, vom Jahre 1579.

Eines der stattlichsten Denkmaler ist das Rathaus zu Miilhausen. Die 
Stadt schwang sich schon im 13. Jahrhundert zu selbstandiger Bedeutung auf 
und wurde 1273 von Kaiser Rudolph von Habsburg zur freien Reichsstadt er- 
hoben. In den Fehden des 15. Jahrhunderts mit dem raublustigen Adel schlofi 
sie sich den benachbarten Schweizer Kantonen an und wuBte langere Zeit in den 
Kampfen des Reichs gegen Frankreich ihre Neutralitat zu behaupten. Ein 1431 
nach dem Muster des Baseler Zunfthauses „zu Saffran" errichtetes Rathaus wurde 
1551 durch Brand zerstort, aber schon im folgenden Jahre wurde auf derselben 
Stelle das noch jetzt bestehende Gebaude, wahrscheinlich mit umfanglicher Be- 
nutzung der alten Grundmauern, neu errichtet.1) Man liest an der Fassade die 
Jahreszahl 1552. Der Bau (Abb. 185) wendet seine Langseite mit dem hohen, durch 
glasierte Ziegel geschmuckten Dache dem Marktplatze zu. Die unregelmaBige 
Einteilung, die Form und Gruppierung der Fenster erinnert, wie die spitzbogigen 
Portale des Erdgeschosses, an mittelalterliche Auffassung, und in dieser besondern 
Form an Bauten des benachbarten Basel. Eine doppelte Freitreppe mit einem 
auf Renaissancesaulen ruhenden Schutzdach fiihrt zum HauptgeschoB. Die Un- 
regelmaBigkeiten der Fassade, die an sich von geringer architektonischer Be- 

1) Das Historische in N. Ehrsam, 1’liótel de ville cle Mulhouse. Mulh., 1868. 8.
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deutung ist, werden in gliicklicher Weise durch eine vollstandige Bemalung aus- 
geglichen, ja selbst zu kunstlerischer Bedeutung erhoben. Die aufgemalte Quade- 
rung des Erdgeschosses gibt eine ruliige Grundlage, die Fenster sind mit ge- 
malten Laubgewinden, Giebeln und Rollwerk bekront und im HauptgeschoB durch 
eine ebenfalls gemalte Saulenstellung und eine Balustradę scheinbar in eine tiefe 
Halle verlegt, welche an beiden Ecken mit weiblichen Figuren belebt wird. In- 
schriften bezeichnen sie ais Wachsamkeit und Vorsicht. Das obere GeschoB hat 
zwischen den Fenstern Nischen mit den Gestalten der drei theologischen und 
der vier Kardinaltugenden. Der Maler hat sich wenig urn die untere Einteilung 
gekummert, und doch ist die Wirkung eine harmonische.

Abb. 185 Ratliaus zu Mulhausen
(Aus: Yolkstumliche Kunst aus Elsafi-Lothringen)

Der Urheber dieser Fresken war Meister Christian Vacl-ster/f'er aus Kolmar, 
der laut dem noch vorhandenen Vertrag vom 10. September 1552 nicht bloB die 
beiden Giebelwande und die vordere Fassade zu malen, sondern auch die Rtick- 
wand der „groBen Stuben“ mit einer schbnen Historie schmucken sollte, und 
das alles, wie es in der Urkunde heiBt, „uff das trewlichest artichest und kunst- 
richest, so er mag mit finsten Farben punktlichen verfertigen und uBmachen, 
daB es der Stadt und imme ehrlichen und nutzlichen sey“. Ais Lohn erhielt er 
fiir sich und seinen Gesellen freie Zehrung und zweihundert Gulden. Dafiii- soli 
er aber alle Farben und Gold und „was er sonst darzu brucht“ auf seine Kosten 
kaufen und alles mit guten lebhaften Farben machen. Die Wappen der zu- 
gewandten Schweizerorte, die ebenfalls die Fassade schmiickten, muBten, ais 
Miilhausen der franzosischen Republik einverleibt wurde, ausgelóscht werden, um 
dieses Andenken an seine Geschichte zu vertilgen. Die Gemalde sind iiberhaupt 
mehrmals, zuletzt 1846, restauriert worden, wie es scheint mit Verstandnis und 
Pietat. Urspriinglich muB freilich die Wirkung eine noch priichtigere gewesen 
sein, und der wackere Kolmarer Meister wird auch das Gold nicht gespart haben, 
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denn Michel de Montaigne nennt 1580 in seiner Reise1) das Gebaude „un palais 
magnifiąue et tout dore“. Ein Anbau an der rechten Giebelseite vom Jahre 1510 
enthalt das Archiv. Das ganze Gebaude ist auBen und innen nach der Sitte der 
Zeit mit Spriichen verziert, die sich hauptsachlich auf die Gerechtigkeitspflege 
beziehen. So liest man iiber dem Eingang: „non tam pro moenibus quam pro

i) Journal de voyage I, p. 29.

Abb. 183 Pfisterliaus zu Kolmar

legibus pugnandum“. — „Einerlei Recht sei unter euch, dem frombden wie dem 
heimischen“. — Beim Eintritt gelangt man in einen groBen Vorsaal, wie in allen 
unseren alten Rathausern. Im Ratsaal selbst erinnern mehrere Glasgemalde an 
das alte Biindnis mit Basel, Solothurn und Bern. Ebenso sind die Wappen der 
Schweizer Kantone und der Schwur auf dem Riitli in Wandgemalden dargestellt. 
Dazu eine kurze Reimchronik der Stadt. So ist der Bau im wesentlichen noch 
ein treues Bild der Zeit, die ihn errichtet hat. i)
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Kol mar besitzt mehrere tiichtige Biirgerhauser aus dem 16. Jahrhundert, 
die zum Teil auf Malerei angelegt, zum Teil aber auch in kraftigem Ouaderbau 
durchgefiihrt sind. Eins der fruhesten und schbnsten ist das Pfisterhaus, das wir 
unter Abb. 186 abbilden.1) Ais Eckhaus spricht es sich durch den diagonal ge- 
stellten Erker aus; dieser tragt mit seinen Medaillons und Gliederungen den Cha
rakter der Fruhrenaissance; auch die Anordnung und Umrahmung der Fenster 
und der im Stichbogen gewolbten Eingange erinnert noch ans Mittelalter. Pracht- 
voll wirksam ist die auf machtigen Kragsteinen vortretende Holzgalerie des ober- 
sten Stockwerks mit geschnitzten Standem und dem zierlichen Gelander. Zuletzt 
aber erhalt die Fassade durch reiche vollfarbige Gemalde, die freilich zum Teil 
zerstórt sind, ein Geprage kunstlerischer Heiterkeit. Die Gegenstande scheinen 
dem Alten Testamente angehórt zu haben, wahrend am Erker Gestalten von Tu- 
genden angebracht sind. Die Gemalde sind 1577 vom Meister des Mulhauser Rat- 
hauses ausgefiihrt, der hier Chr. Wagsdorfer heiBt; der Bau selbst stammt vom 

Jahre 1537 und wurde

Abb. 187 Kopfhaus zu Kolmar
(Aus: Yolkstumlichc Kunst aus ElsaB-Lothringen)

von einem Barettmacher 
aus Bisanz errichtet.

Eine Giebelfassade, die 
dem oben mitgeteilten 
Hause zurKrone inEnsis- 
heim verwandt ist, hat 
sich in dem „Kopfhause“ 
von 1607 erhalten2) (Abb. 
187). Auch hier ais Haupt- 
stiick der reichen Giebel- 
front ein zweistbckiger 
Erker mit oberer Galerie. 
Doch sind alle Fenster 
mit kraftiger Pilasterstel- 
lung und Verdachung um- 
1'aBt, und die breite Ein- 
fahrt ist mit Gesims, Kon- 
solenundLówenaufsatzen 
verziert. Ein prachtiger 
Erker an der Ecke der 
Augustinergasse in zwei 
Stockwerken, aus spate- 
rer Zeit. Uberhaupt hat 
die Stadt Martin Schon- 
gauers mehr, ais jede 
andere im ElsaB, das 
Bild einer alten deutschen 
Stadt bewahrt.

V on ganz fremdartiger 
Erscheinung ist das soge- 
nannte Johanniterhaus3), 
dessen obere Stockwerke 
eine doppelte fiinfbogige

x) Polaczek, Denkm. <1. 
Bauk. im ElsaB p. 110.

2) Polaczek a. a. 0. Taf. 98.
3) Daselbst Taf. 99 p. 129.
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Bogenhalle auf Saulen zwischen zwei gesclilossenen Eckbauten besitzen, den ein- 
zigen Schmuck des Ganzen, doch von schónster Wirkung. Die Brustung der 
oberen Saulenstellung besteht aus reichem MaBwerk; den obersten Abschlufi der 
Terrasse bildet eine Balustradę. Das Vorbild der Fassade, die 1608 erbaut ist, 
scheint mir der Palazzo Lercari zu Genua zu sein.

An Originalitat und Schonheit ubertrifft indes alle andern Bauten ein der 
Siidseite der Martinskirche gegenuberliegendes Haus, an dessen kleinem, noch 
gotisierendem Seitenpfortchen man die Jahreszahl 1575 liest, durch den Glanzpunkt 
der sonst einfachen Fassade, das Hauptportal mit seinen kannelierten dorischen 
Saulen und dem dariiber sich breit entwickelnden balkonartigen Erker1) (Abb. 188). 
Die originelle Grundform desselben, der prachtige Schmuck von korinthischen 
Saulen und schon gearbeiteten Masken, die von aufgerollten Kartuschen eingerahmt 
sind, verleihen ihm einen hohen Wert. Der untere Fries besteht ebenfalls aus 
Masken. Das Figtirliche ist hier durchweg mit grofiem Geschick behandelt.

1) Neuerdings durcli eine hafiliche Bedacliung entstellt.

Abb. 188 Erker aus Kolmar
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Unter-Elsafi
In keiner Provinz Deutschlands zeigt sich wahrend des 15. und 16. Jahr

hunderts eine gróBere Kraft und Ftille des geistigen Lebens, ais im unteren 
ElsaB.1) Schon 1450 wurde in Schlettstadt durch Ludwig Dringenberg eine ge- 
lehrte Schule eroffnet, aus der eine Anzahl ttichtiger Humanisten hervorging. 
Bald darauf grtindete auch StraBburg seine Schule und wurde fur lange Zeit der 
Mittelpunkt eines regen gelehrten Treibens. Nicht wenig wurde dieses ge-

i) tiber das geistige Loben des Elsasses in dieser Epoche vgl. Strobels vaterl. Geseli. des 
Elsasses III, 440 ff. 515 ff.; IV, 122 ff. 247 ff.

Abb. 189 Neuer Bau (Hotel de Commerce) zu StraBburg 
(Nach Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance)

fordert durch die Erfindung der Buchdruckerkunst, die bekanntlich von dort 
durch Gutenberg ihren Ausgang nahm, und sodann durch Johann Mentelin und 
andere weiter ausgebildet und gepflegt wurde. Uberhaupt, solange der deutsche 
Geist im ElsaB die Herrschaft behielt, blieb dies hbhere Kulturleben dort in Bltite. 
Erst mit der Unterdriickung des Deutschtums durch den gewalttatigen franzo- 
sischen Geist verkummerte und verdorrte es. Die uberaus rege Tatigkeit der 
StraBburger Buchdrucker wirkte nicht minder fórdernd auf die bildende Kunst, 
und in der Zeit der beginnenden Renaissance war dort eine Anzahl ttichtiger 
Ktinstler besonders mit Zeichnungen fiir den Ilolzschnitt beschaftigt. Vor allem 
aber bltihte da gegen Ende des 16. Jahrhunderts eine Architekturschule, die die 
glanzendste und geschlossenste in unserer gesamten Geschichte der Renaissance 
genannt werden darf und ihre Meister bis an die Grenzen von Norddeutschland i) 
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sandte. Sie gruppierte sich wahrscheinlich um Wendel Dietterlein, den groben 
Malerarchitekten jener Zeit. Zunachst nennt man Stadtbaumeister Daniel Speckle, 
der sich namentlich in der Kriegsbaukunst hervortat. Geboren 1536 zu StraBburg, 
lernte er zuerst Formschneiden und Seidensticken, durchzog dann verschiedene 
Lander, bis er nach Wien kam, wo ihn der kaiserliche Baumeister Solizer kennen 
lernte und in der Kriegsbaukunst unterrichtete. Von Maximilian II. und dem Erz- 
herzog Ferdinand zu ihrem Riistmeister ernannt, kehrte er 1574 nach StraBburg 
zuriick, fertigte ein Holzmodell der Stadt und wurde zum Stadtbaumeister ernannt.

Abb. 190 Frauenhaus zu StraBburg

Sein obenerwahntes Werk iiber die Kriegsbaukunst genoB lange Zeit hohes An- 
sehen. Schon vorher hatte er fiir Herzog Albrecht von Bayern die Befestigung 
von Ingolstadt geleitet und viele andere Fursten und Stadte mit seinem Rat 
unterstiitzt. Auch in StraBburg legte er Festungswerke an und galt lange ais 
Erbauer des jetzt Hotel de Gommerce genannten Stadthauses, das etwa 1585 
unter dem Namen „Neuer Bau“ errichtet wurde (Abb. 189). Er starb 1589.

Vor anderen aber kommen hier in Betracht: Hans Scliocli, geboren etwa 1550 
zu Kbnigsbach in Baden, wohl der bedeutendste Architekt jener Schule, vielleicht 
iiberhaupt jener Zeit, der Erbauer des Schlosses Gottesau und des Friedrichsbaus 
zu Heidelberg, wahrscheinlich auch des „Neuen Baus“ zu StraBburg, — und 
Georg Ridinger, der das herrliche Aschaffenburger SchloB und wohl auch das zu 
Mainz erdacht hat.

StraBburg besitzt nur wenige Uberreste der Baukunst jener Zeit. Der 
friiheren Zeit gehort das Frauenhaus beim Mtinster (Abb. 190). In der linken 
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Halfte von 1347 noch gotisch, wurde es bis 1585 durch einen zweiten Eckflugel 
nebst einem Fachwerk-Verbindungsbau, die zusammen den Hof einschlieBen, zu 
einer wohl abgewogenen wirksamen Gruppe vervollstandigt. Der stolze Schnecken- 
giebel mit seinen Gruppenfenstern und starken Gesimsen bildet ein prachtiges 
Gegenstiick zu dem alten Fliigel, dem ein achteckiges neues Treppenhaus zuge- 
fugt wurde. Der Hof ist nach vorn durch eine Mauer mit schonem Tor abge- 
schlossen und enthalt innen eine umlaufende Galerie auf Konsolen.

Im Innern zeichnet sich der neue Fliigel, den Hans Ulberger 1579—85 er- 
richtete, besonders durch die wundervolle Wendelstiege aus. Auch diese ist zum 
Teil spatgotisch, die Rundstabe sind ófters ais knorrige Astę behandelt, aber die 
sttitzenden Mittelsaulen haben Renaissanceform. Auch der prachtige Saal im 
ErdgeschoB, der jetzt der Modellsammlung dient, hat mitten eine hochst vortreff- 
lich behandelte ionische Saule mit Akanthusblattern an dem Kapiteli. Die Decke 
wird zum Teil durch ein gotisches Netzgewolbe, zum Teil durch eine vortreff- 
lich behandelte Holzbalkendecke gebildet. Die dekorative Malerei der Wandę, 
von der noch Reste vorhanden sind, zeigt eine Art Grotesken und dtirfte Wendel 
Dietterlein selbst zuzuschreiben sein.

Der ausgebildeten Renaissance gehort sodann der obenerwahnte Neue Bau 
(das jetzige Hotel de Commerce) an (Abb. 189), leider zu Anfang vorigen Jahr- 
hunderts seiner prachtvollen Wendelstiege und seiner Hofhallen beraubt. Seine 
Architektur entspricht im ErdgeschoB der des Friedrichsbaues von Heidelberg und 
ist eine der ansehnlichsten und wertvollsten jener Zeit iiberhaupt in den klarsten 
Formen der Renaissance. Der vóllig monumentale, hochst ernsteBau entstand 1582 
bis 1585 ais dreiflugelige Anlage, im ErdgeschoB fiir Laden bestimmt. Die Ober- 
geschosse dienten ais stadtische Schreibstuben. Dies Verhaltnis gab dem entwerfen- 
den Kiinstler die seltene Freiheit, die Fassade in vollster RegelmaBigkeit mit weiten 
Achsen zu gestalten. Ais der leitende Architekt galt von jeher Daniel Speckle; 
doch ist die Pilasterarchitektur des Erdgeschosses derart ubereinstimmend mit 
der der anderen Bauten des Hans Schoch, daB wenigstens dieser Teil im Entwurf 
dem letztgenannten zugeschrieben werden muB. Die oberen Geschosse und das 
Portal weichen sichtbar im Charakter davon ab und gehen auf eine altere Auf- 
fassungsweise zuriick, so daB dafiir wohl andere in Frage kommen kiinnen; das 
findet seine Bestatigung darin, daB Schoch bereits 1583 in die Dienste des Mark- 
grafen von Baden iibertrat, fiir den er SchloB Gottesau entwarf.1) Die leitenden 
Baufiihrer waren Jiirg Sclmiitt und Paul Maurer. Den letzteren halten einige fiir 
den maBgebenden Architekten, besonders da er spater auch den Bau des Schlosses 
Gottesau leitete. Doch ist von ihm nichts weiter bekannt, auch ist er nirgends 
ais erflndender Kiinstler beglaubigt. Der auffallenae Umstand, daB Gottesau das 
Bogensystem des StraBburger Erdgeschosses iiber alle Stockwerke gleichmilBig 
angewandt zeigt, bestatigt um so deutlicher, daB die Obergeschosse zu Stras
burg aus anderer Hand stammen. Diese lehnen sich in der Anordnung denn an 
herkommliche Art deutlich an. Man vergleiche nur die starkę Ubereinstimmung 
mit den „Hallen“ zu Mompelgard, die das gleiche System, freilich in groBter 
Einfachheit zeigen.

Trotzdem ist unsere StraBburger Fassade in der Architektur zu einer 
starken Einheit verschmolzen und bildet mit ihren 16 breiten Fenstersystemen 
in drei Stockwerken und ihrem schónen Rliythmus eines der groBartigsten Bau-

D Schoch hat auch 1600 die wundervolle Fleisehlialle zuHeilbronn und iu StraBburg die 
groBe Metzig erbaut, einen freilich ganz einfaclien Bau, der aber viel reielier, ebenfalls vóllig 
horizontal gelagert, mit einer langen Beilie von Dacherkern und priichtiger, zweiseitig anstei- 
gender Freitreppe geplant war. Eine Zeichnung davon im Kupferstiohkabinett zu StraBburg. 
Abgeb. bei Polaczek, Denkm. d. Baukunst im Elsafl. Strafib. 1906 p. 105. iiber Schoch vor allem 
die grundlegenden Aufsatze von Czihak im Zentralbl. d. K. pr. Bauyerwaltung 1889.
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werke jener Zeit. Auch daB keinerlei Giebel das machtige Dach und seine Hori- 
zontale durchbrechen, verstarkt den gewaltigen Eindruck. Solche waren unzweifel- 
haft nie beabsichtigt — vgl. Mompelgard —, und die drei dichten Reihen schon 
gebildeter Dachluken gliedern die Dachflache in glucklichster Weise, das Ganze 
zugleich ais reines Bureau-, Geschafts- und Lagerhaus charakterisierend.

Noch manches schóne
Patrizierhaus in StraB
burg zeugt von alter 
Kunstliebe; so das prach
tige Haus am Stephans- 
plan Nr. 17 mit kraftigen 
Giebeln, zwei Erkern, 
Wendeltreppe und scho- 
nemSaalimObergeschoB, 
der auf zwei Saulen eine 
feine Stuckdecke tragt, 
so das stolze Haus L a u th 
in der Kaufhausgasse von 
1586 mit seinen zwei stol- 
zen Giebeln und zwei fla
chen dreiseitigen Erkern 
nach der StraBe.—AuBer- 
dem aberimmer noch eine 
Reihe von Fachwerkhau- 
sern, darunter das Kam- 
merzellsche amMun
ster; ubereinemgotischen 
ErdgeschoB von grofien 
Bógen drei prachtvolle 
Obergeschosse mit reich- 
ster Schnitzerei und Gie
bel, vom reinsten elsas- 
sischen Typus mit vor- 
gekragten Umrahmungen 
derFenster,dieinGruppen 
zu zwei oder drei die Fla- 
chenvollstandig durchbre
chen. Vielleicht dasprach- 
tigste Werk der Art in 
Deutschland, an dieFrank- 
furter Bauweise stark an- 

Abb. 191 Haus Kammerzell zu StraBburg 
(Aufuahine der Neuen Photogr. Gcsellscliaft, Steglitz)

klingend (Abb. 191).
Reichhaltig ist das kleine Oberehnlieim, sudlich von Rosheim. Zu

nachst tritt hier am Rathaus mit der Jahreszahl 1523 die Renaissance sehr friih, 
freilich noch stark mit gotischen Formen vermischt, auf den Plan. Nur der 
linkę Fliigel ist alt, der Rest samt dem Mittelbau modernisiert. An den Fenstern 
spatgotisches Astwerk, vor dem HauptgeschoB ein Altan mit gotischem MaBwerk 
im Gelander; aber die grofien, mit Kópfen geschmuckten Kragsteine darunter 
haben Renaissanceform. Der Erker an der Marktseite, ganz in Renaissance- 
formen auf fiinf dichtgestellten grofien Konsolen ausgekragt, ist 1604 hinzu- 
gefiigt. — Am Marktplatz sodann, der Nebenfront des Rathauses gegeniiber, die 
alte Metzig, jetzt Kornhalle, im ObergeschoB Fachwerkbau, vom Jahre 1554.
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Abb. 192 Ehemaliges Eathaus, jetzt Fleischhalle, zu Molsheim 
(Aus: Yolkstumlicho Kunst aus ElsaB-Lothringcn)

Auch hier herrscht noch vorwiegend das Mittelalter, der steinerne Giebel gegen 
den Platz zeigt ein spitzbogiges Tor, dariiber vor dem Mittelfenster eine Balu
stradę in MaBwerk, dann aber das Wappen mit dem Reichsadler in einem Renais- 
sancerahmen. —Weiter am Markt ein Brunnen unter dem Erker eines Hauses: 
offene Halle mit zwei Renaissancepilastern gegen die StraBe, im zweiten Stock- 
werk ein Erker mit schlichten Pilastern, das dritte GeschoB schlieBt mil einer spat- 
gotischen Balustradę ab. — Endlich ein zierlicher Zierbrunnen vom Jahre 1579 
in der StraBe, die auf das Rathaus miindet. Die rundę steinerne Einfassung hat 
zwei Reihen Kassetten mit Blattornament. Diese Einfassung tragt drei korinthische 

Saulen, mit gedrungenen 
am unteren Teil reich 
ornamentierten Schaften. 
Uber den Kapitellen ent- 
wickeln sich nach Art 
von Holzkonstruktionen 
breite Konsolen, um den 
niedrigen Architrav zu 
tragen. Eine flachę Stein- 
kuppelvongeschweiftem 
Profil, im Innern durch 
ein gotisches Rippen- 
gewolbe charakterisiert, 
krbnt den originellen 
kleinen Bau. In der 
Wetterfahne auf seiner 
Spitze liest man die 
Jahreszahl 1579.

Ein bedeutendes Bau- 
werk besitzt sodann 
Molsheim in seiner 
Fleischhalle (Abb. 
192). Der stattliche und 
malerische Bau zeigt 
eine ungemein wirksame 
Anlage. Die lange, mit 
ihrem hohen Giebeldach 
dem Markt zugekehrte 

doppelte Freitreppe mit Hauptfront hat, wie das Rathaus in Miilhausen, eine 
gotischem MaBwerkgelander. Uber ihrem Podest baut sich ein Turm empor, von 
zwei gedrungenen Pilastern und ionischen Kapitellen getragen. Am Turm eine 
Uhr mit Bildwerken und der Jahreszahl 1607, die aber vielleicht nur auf diesen 
etwas barocken Aufsatz sich bezieht. Noch effektvoller wirkt der Bau durch die 
schmalen Giebelfronten mit ihren hohen, in drei Geschossen durch kannelierte 
Pilaster gegliederten Giebeln. Das untere GeschoB der Giebelfront hat eine Halle 
mit drei Rundbogenarkaden. Uber ihnen springen auf machtigen Kragsteinen von 
schwerer Renaissanceform Altanę vor, sich um die Ecke fortsetzend und an der 
Hauptfassade endend. Auch diese haben noch Gelander von spatgotischem MaBwerk. 
Am vorderen Giebel liest man oben die Inschriften: LVGRET. ROMA. MARGVS. 
Also waren hier wohl friiher Wandgemalde dieses Inhalts.

Molsheim aber umschlieBt vor allem in seiner Jesuitenkirche, die 
1614—19 erstand, ein bedeutendes Werk der Kirchenbaukunst und den Vorlaufer 
der nur einige Jahre jungeren zu Koln, wie diese, vermutlich von dem Architekten
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Cliristoph JFamser aus Aschaffenburg erbaut. Die Anlage, die sich im ganzen noch 
stark mittelalterlich ausnimmt, ist dabei eine hochst eigenartige: im Westen ein 
sechsjochiges Schiff in basilikaler Anordnung, also mit Oberfenstern im machtig 
weitgesprengten Mittelschiff, —■ iiber den niedrigen Seitenschiffen eine durch- 
laufende Empore; sodann folgt ein verhaltnismafiig niedriges Querschiff und ein 
dreijochiger Chor mit dreiseitigem SchluB. — Wenn nun auch die Gewdlbe und 
Bogen uberall spitz- 
bogig und gut gotisch 
erscheinen, die Fen- 
ster auch alle eben- 
solches MaBwerk zei
gen, so ist doch die 
weitere Formenbe- 

handlung vollig in Re
naissance gehalten. 
Vor allem sind die 
durch die Emporen- 
briistung durchschie- 
Benden Schiffpfeiler 
einfach klare dorische 
Saulen mit Eierstab- 
Kapitellen, Gesimse, 
SchluBstein, Brustung 
und alles Detail von 
klarer Renaissancebil- 
dung, wie die ganze 
weitraumige Kirche 
dur chaus von gleichem 
Gefuhl durchweht ist. 
Eine reiche Kanzel 
und schones Stuhl- 
werk schmiicken den 
leider durch „ gotische “ 
neue Altare u. dgl. ent- 
stellten Kirchenraum

Abb. 193 Inneres der Jesuitenkirche zu Molsheim(Abb. 193). Das Au- 
Bere, das durch ein 
machtiges Dach wirkt, 
besitzt wenig Charakteristisches, ist mit plumpen Strebepfeilern ringsum gestiitzt 
und nur durch die geschweiften Ouerhausgiebel durchbrochen. Ein sehr zierliches 
achteckiges Tiirmchen vor dem Westgiebel und ein htibscher zweistockiger offener 
Dachreiter geben dem Umrisse doch einigen malerischen Reiz.1)

1) Polaczek a. a. 0. Taf. 62. 63. p. 94.
Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl.

Ein zierliches Eckhaus vom Jahre 1550 sodann in WeiBenburg, gleich 
westlich von der Stiftskirche, auBerhalb der alten Umwallung. Die Tur zeigt 
spatgotisches Astwerk, wird aber von Renaissancepilastern eingerahmt. Auf der 
Ecke des Hauses entwickelt sich sehr elegant iiber einer Saule ein Erker von 
rotem Sandstein. mit Medaillonkópfen und fein ornamentierten Rahmenpilastern 
geschmiickt. AuBerdem in der Alten Joliannisgasse ein ungemein elegantes Fach- 
werkhaus iiber steinernem ErdgeschoB, der obere Stock aufs zierlichste dekoriert, 
indem die einzelnen vorgekragten Fenster und der Erker prachtvoll mit geschnitzten 

17
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Rahmen und laubgeschmuckten Kandelabersaulen eingefaBt sind. Der kleine Bau 
vom Jahre 1599 gehort zu den elegantesten Beispielen der oberrheinischen Holz- 
architektur.

In Z ab er n an der Hauptstrafie ein zierliches Fachwerkhaus mit zwei- 
seitigem Spitzerker. Die Haustiir hat noch den gotischen Eselsrucken, der Erker 
aber wird von einer toskanischen Steinsaule getragen, wahrend das Schnitzwerk 
gróBtenteils bereits sehr barock ist. Das Haus tragt zweimal — unter dem Erker 
und iiber der Turę — die Jahreszahl 1605. Ein Beweis, wie lange auch hier, 
der allgemeinen deutschen Sitte entsprechend, am Fachwerkbau und gewissen 
gotischen Einzelheiten festgehalten wurde. Am Alten SchloB in Zabern sieht 
man noch ein fruhes Renaissanceportal am Treppenturm.

Endlich auf dem Wege von Niedeck nach Maursmunster das malerische 
SchloB B ir li en w a 1 d.1) Es hat zwei verzierte Portale, das eine mit der Jahres
zahl 1562. An der Nordseite liegt zwischen runden Turmen ein groBer Altan, 
wie solche damals im ElsaB wiederholt vorkommen. lin ErdgeschoB ein schoner 
gewolbter Saal auf derben Kandelabersaulen und eine ahnliche Kuchę. Die archi- 
tektonischen und ornamentalen Formen alle aber von erstaunlicher Unbeholfen- 
heit, oft geradezu an romanische Formengebung erinnernd.

1) Polaczek a. a. 0. Taf. 92.
2) Polaczek a. a. O. Taf. 84.
3) E. J. Leichtlin, Gottesauer Clironik. Karlsruhe 1810.

Das siidliche Baden
Eine wesentlich andere Entwicklung nimmt die Renaissance in den Ge- 

bieten, die heute dem GroBherzogtum Baden angehóren. Hier erhebt sich kein 
stadtisches Gemeinwesen auch nur entfernt zu der Bedeutung der bliihenden 
elsassischen Stadte, namentlich Strafiburgs. Dagegen pflegen die im Lande an- 
sassigen Furstengeschlechter, vorzuglich die Markgrafen von Baden-Baden und 
Baden-Durlach, die Baukunst durch Anlage und Ausstattung von Schlossern, in 
denen wachsende Prachtliebe zum Ausdruck kommt. Daneben tieten die bihger- 
lichen Bauten der Stadte in zweite Linie zuriick. Doch konnie es nicht aus- 
bleiben, daB das Vorbild der furstlichen Bauten auch bei den burgerlichen Unter- 
nehmungen zu glanzenderer Geslaltung trieb.

Den Anfang machen wir mit dem SchloB Gottesau bei Karlsruhe. Im 
Mittelalter war hier ein Kloster, an dessen Stelle Markgraf Karl II. von Baden- 
Durlach 1533 ein SchloB erbaute, das 1589 durch seinen Sohn Markgraf Ernst 
Friedrich in der heutigen Gestalt erneuert wurde.1 * 3) Der Baumeister war Hans 
Schoch, dessen wir schon bfters gedacht, seit 1583 in die Dienste des Markgrafen 
getreten, und durch den StraBburger Paul Maurer ais Ausfuhrenden untersttitzt; 
letzterer war auch am „Neuen Bau11 mit tatig gewesen. In den franzosischen 
Raubkriegen unter Ludwig XIV. verwtistet und ausgebrannt, wurde es durch 
Markgraf Karl Wilhelm wieder hergestellt, aber 1735 abermals durch eine Feuers- 
brunst beschadigt. Alle diese Verwustungen hat aber das solide Mauerwerk 
glucklich uberstanden, so daB 1740 eine durchgreifende Wiederherstellung haupt- 
sachlich das Innere betraf. Leider wurden auch damals die ursprunglichen Fenster 
aus den Bogenstellungen der Fassade entfernt und durch formlose Óffnungen 
in anderer Stockwerkteilung ersetzt. Nur an den Turmen sind die originalen 
Fenster geblieben. Bei dieser Gelegenheit erhielten jene statt der ehemaligen 
spitzen Dacher die jetzigen Kuppeln. Gegenwartig ist der Bau Kaserne.

Das Innere des Schlosses ist durch die Umwandlung so verandert worden, 
daB die urspriingliche Einrichtung und vollends die ehemalige reiche Ausstattung 
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bis auf den letzten Rest verschwunden ist. Es ist bezeugt, daB reiche Holztafe- 
lungen aus StraBburg darin aufgestellt waren, und daB der Niederlander Ilendrik 
Steenwijk d. R. die Ausmalung mehrerer Decken bewirkte. Das AuBere dagegen 
(Abb. 194) gibt im wesentlichen wohl noch das Bild der urspriinglichen Anlage.

Abb. 194 SchloB Gottesau bei Karlsruhe 
(Nach Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance)

Die vier runden Turme auf den Ecken mit ihren geschweiften, ehemals einfacheren 
Dachem, zu denen in der Mitte der Hauptfassade ein funft.er fiir die Treppe sich 
gesellt, verleihen dem Bau ein ungemein malerisches Geprage. Einfache dorische 
Pilaster gliedern durchweg die beiden unteren Geschosse, wahrend das dritte Stock- 
werk an den hbher emporgefuhrten Turmen ionische Pilaster zeigt; sehr an- 
sprechend sind sodann die Fenster von gedriickten Bogen eingefafit, welche den 
ganzen Bau wirkungsvoll gliedern. Die Formbehandlung an sich, so einfach sie 
erscheint, entbehrt nicht wohlberechneter Steigerung. Die unteren Pilaster sind 
ziemlich derb und haben starkę Schwellung des Schaftes; die oberen sind feiner 
gezeichnet. Die Fenster selber, nur noch an den Turmen erhalten, sind von Pilastern 
eingerahmt, in der Mitte durch einen Pfeiler geteilt und durch Gebalk und 
krbnenden Giebel abgeschlossen, ebenfalls eine wohlerdachte Steigerung zeigend. 
Am ErdgeschoB haben sie eine kraftige Rustika, am oberen Stockwerk eine feinere 
Ouaderbehandlung und im zweiten GeschoB sehr elegante Ornamente. Dieselbe 
Abstufung gilt von allen ubrigen Gliedern, den Bogen samt ihren SchluBsteinen 
und Gesimsen. Gesteigert wird die Gesamtwirkung durch die aus dem verschie- 
denen Materiał sich ergebende Farbenstimmung. Alle Gesimse, Einfassungen, 
Kapitelle und Basen sind namlich aus rotem Sandstein, alle ubrigen Gliederungen 
aus grauem Sandstein, die Flachen geputzt und zum Teil durch aufgemalte Quade- 
rung belebt. Die Fensterumrahmungen wiederholen sich genau so an den beiden 
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oberen Geschossen des Friedrichsbaus zu Heidelberg, wahrend die Architektur der 
sie einfassenden Wandbogen wieder genau der am Erdgeschosse des StraBburger 
Neuen Baus entspricht. Gottesau bildet daher das Mittelglied zwischen den ge- 
nannten beiden Bauwerken und mit ihnen ein glanzendes Trifolium, das den Hohe- 
punkt der nationalen Renaissance in Siiddeutschland, mit dem Aschaffenburger 
Schlosse aber den Triumph der StraBburger Architektenschule bedeutet.

Nach Dehio soli das SchloB bis 1735 noch ein drittes GeschoB besessen 
haben, das mit einer Statuengalerie endigte und eine flachę Terrasse bildete, auf 
der man lustwandeln konnte.

Gibt Gottesau das Bild eines vollig aus einem GuB errichteten Baus, so 
zeigt dagegen das SchloB zu B a d e n eine aus verschiedenen Epochen allmahlich 
hervorgegangene Gestalt. Die Geschichte des Baues hat von kundiger Seite eine 
erschopfende Darstellung gefunden1); das Wesentliche daraus ist folgendes: 
Nachdem im friihen Mittelalter das Alte SchloB ais feste Burg auf ziemlich 
steiler Hohe angelegt worden war, errichteten die Markgrafen wahrscheinlich schon 
im 14. Jahrhundert auf dem unmittelbar iiber der Stadt sich erhebenden Berg- 
plateau ein neues SchloB; dieses wurde durch den Markgrafen Jakob um die 
Mitte des 15. Jahrhunderts weiter ausgebaut. Uberreste machtiger Substruktionen 
beweisen allerdings, daB schon die Romer diesen das enge Tal beherrschenden 
und die warmen Ouellen beschtitzenden Punkt zu einer Befestigung aus- 
ersehen und das machtige Terrassenplateau angelegt hatten.1 2) Der Bau des 
Markgrafen Jakob wurde sodann weiter ausgefiihrt durch einen der edelsten 
Fursten des Landes, Markgraf Ghristoph, der hier 1479 seinen Wohnsitz nahm. 
Vom neuen Schlosse datiert der 1510 ausgestellte Freiheitsbrief, den er der 
Stadt Baden verlieh, samt einer Polizeiordnung „fiir die Fremden, so zu ihrer 
Notturft oder ihres Lybes Wollust hier baden11. Alle diese Bauten, von welchen 
namentlich der Haupteingang (in unserem GrundriB Abb. 195 bei A), der vier- 
eckige Turm an der Nordseite Q, die westliche und nordliche Umfassung bei 
T, S und N im wesentlichen noch herruhren, tragen die Formen des spaten Mittel- 
alters. Manche Zusatze und Veranderungen kamen unter Markgraf Philipp I. 
hinzu, so daB der Bau bis dahin schon eine ziemliche Ausdehnung, aber auch, 
wie gewohnlich die mittelalterlichen Burgen, eine unregelmaBige Gestalt erhielt. 
Feste Zeugnisse fiir diese Bauperioden sind namentlich der Wappenschild des 
Markgrafen Ghristoph und seiner Gemahlin am SchluBstein des Torgewólbes und 
das schon ausgefiihrte Baden-Sponheimsche Wappen uber dem Tor, dessen Jahres- 
zahl 1530 auf die Zeit des Markgrafen Philipp I. deutet. Auch die Krbnung des 
nordlichen Turmes, der damals ais Archiv diente und mit den benachbarten Teilen 
den Namen der „alten Kanzlei11 fuhrte, tragt die Jahreszahl 1529. Ob das Datum 
1516 auf einer alten Abbildung3) authentisch ist, darf einigem Zweifel unter- 
worfen werden, denn die damit verbundene Architektur zeigt eine so entwickelte 
Renaissance, wie sie fiir damals in Deutschland undenkbar ist.

1) Krieg v. Ho cli fol den, Die beiden Schlósser zu Baden, ehemals und jetzt. Karlsruhe 1851. 
Dazu die Aufnalime von L. G-melin in Ortweins D. Ren. Heft 49, 50, 53 und 54.

2) Ein Teil der mit Strebepfeilern yerstarkten rómischen Futtermauer, welche dem Erd- 
druck der mit den bekannten majestatischenBaumen bestandcnen Terrasse so lange widerstanden, 
ist neuerdings zusammengesturzt und hat umfassende Herstellungsbauten notig gemacht.

Im Besitze des Freilierrn von Ow auf Wachendorf, abgeb. bei Krieg, zu S. 51 ff.

Mit Sicherheit kann nur so viel festgestellt werden, daB die Umwandlung 
der schiefwinkligen und verworrenen mittelalterlichen Burg in eine klar durch- 
dachte moderne SchloBanlage zur Zeit des Markgrafen Philipp II. bewirkt wurde. 
Noch wahrend dieser nach seines Vaters Tode 1569 ais Minderjahriger in Munchen 
erzogen wurde, begann der Administrator Graf Otto von Schwarzenberg den 
Neubau. Die Ausfuhrung war dem Steinmetzen Kaspar Weirihart aus Benedikt-
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beuren iibertragen, der ais furstlicher Oberbau- und Werkmeister bezeichnet 
wird und schon vorher in Regensburg und Munchen, wie es in einer Urkunde 
des StraBburger Stadtarchivs heiBt, „stattliche Gebau“ gemacht hatte. Wir wissen 
von dem Meister nichts weiter, ais daB er 1582 mit Berufung auf seine fruheren 
Leistungen sich um eine Werkmeisterstelle bei der Stadt StraBburg bewarb. Die 
Erkundigungen, welche der Rat einzog, lauteten dahin, daB er das SchloB zu 
Baden aus dem Fundament aufgefiihrt habe, aber „ein starker Papist“ sei. In 
Hoffnung jedoch, „die Gebau, so er machen wiird, werden nit papistisch sein“, 
beschlieBen die Bauherrn, ihm das Amt zu iibertragen. Die Sache zerschlug 
sich indes, da Weinhart die Yerhandlungen abbrach.1)

o Die Urkunde bei Krieg im Anliang.

Abb. 195 GrundriB vom ErdgeschoB des Schlosses zu Baden-Baden

Die Aufgabe des Meisters bestand vor allem darin, mit moglichster Bei- 
behaltung der den groBen SchloBhof umfassenden Gebaude, welche jetzt in S die 
Stallungen, in T Dienstwohnungen, in V Remisen enthalten, das herrschaftliche 
Wohnhaus ais AbschluB der Ostseite des Hofes zu errichten. Mit richtigem Takt 
stellte er das neue Gebaude rechtwinklig auf den mitten im Hof liegenden Bau O, 
ein alteres Dienstgebaude mit den gewaltigen Kellern darunter. Zu dem nord- 
lichen Fliigel P, der die Kiiche und dazu gehórigen Raume aufnahm, wurde die 
Verbindung durch den zweistbckigen Bogengang N hergestellt. Die Anlage dieser 
nordlichen Teile wurde zugleich fiir die Verteidigung so eingerichtet, daB ihre 
lange Flucht durch zweimalige Vorsprtinge der Gebaude bestrichen werden konnte.

Wenden wir uns nun zum Hauptbau. Er bildet ein regelmaBiges Rechteck 
von 70 Meter Lange und 25 Meter Tiefe, rechts durch einen Treppenturm, links 
durch die Verbindungsgalerie zum Teil verdeckt. Bei der Anlage des Eingangs G 
und der damit verbundenen Treppe D war der Meister durch die Rucksicht auf 
eine iiltere Wendelstiege gebunden; aber auch die Rucksicht auf das im Hofe 
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vorhandene Gebaude O muBte ihn bestimmen, seinen Eingang etwas nach rechts 
von der Hauptachse zu verlegen. Die gewolbte Vorhalle C, von der ansehnlichen 
Breite von 8 Metern, durch das Portal und die neben diesem angebrachten 
Fenster geniigend erleuchtet, wird im rechten Winkel von dem langen, ebenfalls 
gewolbten Korridor E durchschnitten. Dieser empfangt an beiden Enden durch 
gekuppelte Fenster sein Licht. So wird der ganze GrundriB in vier ungefahr 
gleiche selbstandige Gruppen von Raumen geteilt, dereń innere Anordnung nach 
den besonderen Erfordernissen sich verschieden gestaltet. Links vom Eingang 
gelangt man in den Saal L, der, wie das ganze ErdgeschoB, mit gedrtickten Kreuz- 
gewolben iiberdeckt ist. Bei einer Breite von 7,3 Metern miBt er 20,6 Met er Lange; 
der auf unserer Abbildung angedeutete Einbau ist ein neuerer Zusatz. Die nahe 
Verbindung mit der Ktiche laBt in diesem stattlichen Raume den ehemaligen 
Speisesaal leicht erkennen. Der daran stoBende 10 Meter lange Saal M wird 
zum Anrichten und ais Speisesaal fiir das Gefolge gedient haben.

Die rechts vom Eingang gelegene Abteilung hat zwei groBere Zimmer I 
und H und dazwischen ein kleineres. Durch die vorgelegte Wendeltreppe steht 
sie mit der dariiber befindlichen in Verbindung und hat zugleich ihren selb- 
standigen Ausgang auf den Hof. Es war also eine fur sich geschlossene kleine 
Wohnung, wie wir dereń in den franzósischen Schlóssern jener Zeit ahnliche 
haufig antreffen. Die jenseits des Korridors E gegeniiberliegende Abteilung ent- 
halt die Kapelle F, in der auf zwei kraftigen ionischen Saulen eine Empore 
fiir die fiirstliche Familie angebracht ist.1) Der Baumeister muBte, um innerhalb 
des Stockwerks die erforderliche Hóhe zu gewinnen, den FuBboden tiefer legen, 
so daB man auf fiinf Stufen in die Kapelle hinabsteigt. An der Ostseite ist eine 
achteckige Altarapsis vorgebaut, siidwarts stóBt die Kapelle an ein Vorgemach, 
dieses wieder steht durch eine Wendeltreppe mit der Terrasse, durch Tiiren mit 
dem Korridor E und dem groBen Eckzimmer G in Verbindung. Die vierte Ab
teilung ist in fiinf ungefahr gleich grofie Zimmer von etwa 6 Meter Breite bei

i) Die Kapelle liat Ratzel neuerćlings stilgemafi wiederliergestellt.

7 Meter Tiefe zerlegt: davon hat nur das mittlere keinen Ausgang auf den Korridor. 
In dem ersten Zimmer K sieht man in der Wand eine halbrunde ausgemauerte 
Nische, wohl fiir einen Brunnen zu Waschungen bestimmt.

In das obere GeschoB (Abb. 196) gelangt man auf der stattlichen Treppe B 
und tritt sodann in ein Vorzimmer A; links davon ist ein ahnliches Wohngemach, 
wie es im ErdgeschoB vorhanden ist, wahrend nach der Nordseite wieder ein 
groBer Saal E sich anschlieBt, der durch einen vom Hauptkorridor G sich recht- 
winklig abzweigenden Gang mit der Galerie F, einer Diensttreppe und den an- 
stoBenden Hofgebauden in Verbindung steht. Die stidbstliche Abteilung dieses 
Stockwerks ent.halt einen einzigen Prachtsaal D von 24,6 Meter Lange. In der 
urspriinglichen Einteilung des Schlosses nahm der groBe Hauptsaal ebenfalls den 
ganzen siidóstlichen Teil des zweiten Stockwerks ein, war aber durch Hinzuziehung 
des Korridors auf 14 Meter Breite und 28 Meter Lange gebracht und besaB
8 Meter Hóhe.

Von den ubrigen Teilen des Schlosses ist nur noch zu sagen, daB sich in P 
(Abb. 195) die grofie, mit Kreuzgewólben auf Rustikapfeilern bedeckte Kuchę 
befindet, daran sich zwei kleinere unregelmafiige Raume anschlieBen. Dann folgt 
in Q der noch mittelalterliche Turm, ehemals das Archiv, und in R eine Reihe 
spater angebauter Dienstwohnungen. Die Stalle sind in S, weitere Dienstwoh- 
nungen in dem siidlichen Teil des Westfliigels T, die Remisen endlich in den 
geraumigen Pfeilerhallen V des siidlichen Fliigels untergebracht. Die groBartigen, 
auBerst sinnreich angeordneten und zu Yerstecken hergerichteten unterirdischen i) 
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Keller und Gewolbe unter dem Hauptbau sind fiir die kiinstlerische Betrachtung 
ohne Bedeutung.

Die kiinstlerische Ausstattung ist im Aufiern eine ungewohnlich einfache. 
Der Baumeister hat sich auf den Eindruck der ruhigen, grofien Linien verlassen, 
die das Ganze in seiner neuen Zusammensetzung gewonnen hatte. Allerdings 
mufi man sich dabei gegenwartig halten, dafi die urspriinglichen Einfassungen 
der Fenster an der Hauptfassade bei der Verwiistung durch die Franzosen ver- 
schwunden sind, was die Wirkung erheblich beeintrachtigt. Von fern gesehen 
imponiert aber das SchloB durch die machtigen horizontalen Linien der Terrasse 
und des langen siidlichen Fliigels mit seinen doppelten Bogenreihen auBerordentlich. 
Ist man in den Hof getreten, so erhalt man den Eindruck der grofien, ruhigen 
Massen des Hauptbaues, an den sich links die Verbindungsgalerie mit ihren 
kraftig gehaltenen Saulenstellungen schliefit, im oberen Geschofi doppelt so viel 
ais im unteren. Diese Ilallen mit ihren eleganten, in rotem Sandstein ausge- 
fiihrten, fein kannelierten Saulen sind der zierlichste Teil der aufieren Architektur. 
Die untere offnet sich durch ein mit schonem Wappen geschmiicktes Portal auf 
die Kiiche. Neben dem Portal durchbrechen zwei niedrige aber breite fenster- 
artige Offnungen die innere Mauer. Diese Fenster, die zur Austeilung der Speisen 
an das niedere Hofgesinde, wohl auch an die Armen dienten, haben eine origi- 
nelle Ausstattung. Ihre Seitenpfosten sind unter dem reich gegliederten, auf 
Lowenkopfen ruhenden Gesimse mit trophaenartig aufgehangten, ebenso hiibsch 
angeordneten ais fein ausgefiihrten Kiichengeschirren dekoriert. Sie erinnern an 
gewisse Dekorationen, die man in den Werken des gleichzeitigen Dietterlein findet, 
Siegeszeichen der Schlemmerei, samt den iibrigen Teilen dieser elegant ausge- 
fiihrten Halle mit einer Liebe behandelt, die uns die Gewohnheiten jener pras- 
senden Zeiten recht vor Augen fiibrt.

Abb. 196 GrundriB vom ObergeschoB des Schlosses za Baden-Baden

An der rechten Seite des Schlofihofes zieht sich in sehr schlichter Aus- 
fiihrung auf breiten Pfeilern die einstockige Bogenhalle hin, die jetzt ais Remise 
verwendet wird. Jeder Pfeiler ist mit einer grofien Bogennische und einer kleineren 
uber derselben gegliedert; letztere fiir Biisten bestimmt, erstere fiir Statuen, die 
freilich fehlen.

Der Hauptbau des Schlosses hat im Erdgeschofi und den beiden oberen 
Stockwerken jetzt schlicht behandelte Fenster, dereń einst reichere Einfassungen 
vermutlich genau so gebildet waren, wie die auf der Siidseite des Schlosses 
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oberhalb der Terrasse noch erhaltenen letzten Originalfenster: Rustikaeinfassung, 
Einteilung durch ein bis zwei Mittelpfosten, dariiber ovale Fenster mit Rustika 
ringsum. Jetzt zeigt nur das Portal seinen alten Schmuck von je zwei gekuppelten 
dorischen Halbsaulen, dereń Schafte eine Rustikagliederung haben. Das dorische 
Gebalk wird von zwei kleinen seitlichen Giebeln und in der Mitte von einem
hbheren Aufsatz bekront; in diesem, von Yoluten eingefaBt, das badische Wappen.

Abb. 197 Hauptportal des Schlosses zu Baden-Baden 
(Naeli Fritsch, Denkrnaler deutsohor Renaissance)

Die Gesamtentwicklung des 
Portals ist eine iiberaus statt- 
liche, die bildhauerische Aus- 
fiihrung meisterhaft (Abb. 
197). Uber dem Portalbau 
ist das Dach durch einen vor- 
tretenden, mit Schnecken ge- 
schmiickten Giebel ausge- 
zeichnet.

Eine reichere Ausschmiik- 
kung wurde dem Innern zu 
teil, die leider meist ver- 
schwunden, zum Teil durch 
neuere Restauration verdrangt 
ist. Sehr elegant sind zunachst 
die Rippen, Schlufisteine und 
Konsolen der Kreuzgewólbe 
in derVorhalle, dem Korridor 
und dem Treppenhaus, welche 
diesen Teilen ein ungemein 
vornehmes Geprage verleihen. 
Sodann haben die Tiiren im 
grofien Vestibiil zur Rechten 
und Linken schóne Einfas- 
sungen. Auf dereń Gesimsen 
der badische Wappenschild, 
von Lówe und Greif gehalten, 
ist indes spaterer Zusatz aus 
der Zeit des Markgrafen Wil
helm (starb 1677). Sehr reich, 
aber auch schon barock ist 

die aus dem Gang in die Kapelle fiihrende Tur1), mit allerlei Schweifung um- 
kleidet und mit Flachenornament bedeckt, das aufgerollte und geschmiedete 
Bander nachahmt. Der obere nicht minder barock behandelte Aufsatz enthalt in 

x) Abb. bei Kri eg zu pag. 76.
2) Sie ist lieute gescliiekt Łergestellt.

reicher Umrahmung ein gut gearbeitetes Reliefbrustbild Ghristi. Die Kapelle selbst 
war mit geringen Fresken vom Ende des 17. Jahrhunderts geschmiickt, wo unter 
dem Markgrafen Ludwig Wilhelm und seiner Gemahlin Sibylla Augusta seit 1697 
die Wiederherstellung des Schlosses von den Verwiistungen der Franzosen be- 
gonnen ward.* 2) Aus der friiheren Zeit des 17. Jahrhunderts datiert dagegen die 
reiche Ausschmiickung der fiinf nordóstlichen Zimmer und des Speisesaals fiir die 
Dienerschaft, von der man noch Erhebliches wahrnimmt. Mannliche und weib- 
liche Karyatiden, ovale Rahmen haltend, tragen ein stark vorspringendes Gesimse, 
darauf delphinartige Tiere und wiederum reiche Rahmen. Diese waren teils fiir 
Spiegel, teils fiir Gemalde bestimmt. Das Kreuzgewólbe ist mit Laubgewinden 
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in Stuck geschmuckt. Durch Farben und Gold erhielt das Ganze urspriinglich 
seine volle Wirkung. Im zweiten Zimmer ist die Dekoration noch reicher und 
zugleich besser erhalten. Saulen und Pilaster aus Stuckmarmor mit vergoldeten 
FiiBen und Kapitellen tragen kraftige Gesimse, davon steigen die mit Laubfestons 
geschmuckten Gewolbrippen auf. An den Wanden sind wieder Bilderrahmen 
angebracht, alles in Stuck und reicher Vergoldung. Die vier Kappen des blauen, 
goldgestirnten Kreuzgewolbes sind mit Medaillons geschmuckt, in kleinen Fresken 
Liebesgeschichten Jupiters schildernd. Bei einer davon soli man noch im An
fang unseres Jahrhunderts gelesen haben: „genus unde Badense“. Durch den 
Brand von 1689 sind diese bis auf drei zerstort worden. Auch im dritten Zimmer 
ahnliche Anordnung mit Stuck und Vergoldung. Die dunkelroten Wandę haben 
ovale, von vergoldeten Blumengewinden eingerahmte Nischen mit den bemalten 
Biisten des Markgrafen Wilhelm und seiner Sohne. Der FuBboden aus italie- 
nischem Kunstmarmor zeigt mehrere Wappenschilde, die auf den Markgrafen 
Friedrich V. und seine Gemahlin Barbara von Wurttemberg deuten. Die gesamte 
Dekoration dieser Raume gehdrt also in den Anfang des 17. Jahrhunderts. Auch 
die iibrigen beiden Zimmer, sowie der kleinere Speisesaal enthalten Reste ahn- 
licher Ausstattung.

Dagegen sind in den oberen Geschossen keine Spuren der urspriinglichen 
Ausschmuckung mehr geblieben. Nur aus der Beschreibung eines Zeitgenossen, 
des Jesuitenpaters Gamans, wissen wir von der prachtvollen Ausstattung des 
groBen Saales im zweiten GeschoB. Sein Spiegelgewolbe war 1579 durch Tobicts 
Stimmer mit Fresken geschmuckt worden, in denen nach der Sitte der Zeit die 
Allegorie eine groBe Rolle spielte; die Wandę zierten die Bildnisse der Ftirsten 
des badischen Hauses in mehr ais LebensgróBe, unter ihnen zog sich ein Fries 
mit den Brustbildern der deutsehen Kaiser hin. Dazu kamen noch Darstellungen 
der Monate und der Zeichen des Tierkreises mit entsprechenden lateinischen und 
deutsehen Versen. Am einen Ende des Saales sprang ein achteckiges Erker- 
zimmer vor, die Kronung der unteren Altarnische der Kapelle, ebenfalls durch 
Stimmer mit Wandgemalden geschmuckt. Das Ganze war also im Geiste unserer 
entwickelten Renaissance des letzten Yiertels des 16. Jahrhunderts ein mafigebendes 
Prachtwerk von glanzender Durchfiihrung.

An die óstliche Front des Schlosses stofit eine hohe Terrasse: dereń vor- 
springende Spitze tragt einen runden Pavillon, welchem die Franzosen den un- 
sinnigen Namen „Dagoberts-Turm“ gegeben haben.1) Dieser Pavillon, von Pfeilern 
getragen und mit steinerner Kuppel bedeckt, enthalt eine Wendeltreppe, die zu 
dem ehemals sich anschlieBenden Zwinger hinabfuhrte. Ibre Stufen sind auf der 
Unterseite mit prachtigem Flachornament vóllig bedeckt. Der kleine Kuppel- 
bau, der innen und aufien reich gemalt und vergoldet und mit kleinen Statuen 
in Nischen geschmuckt war, ist eins der kostlichsten Kleinode der deutsehen 
Renaissance und macht dem Meister Weinhart hochste Ehre. Die ausgezeichnet 
gebildeten ionischen Dreiviertelsaulen, die Pfeiler mit den zierlichen Nischen, die 
durchbrochene Kuppel mit ihrer kleinen Laterne, die markige und zugleich feine 
Gliederung der Flachen, die elegante Ausbildung aller architektonischen Formen 
geben dem kleinen Bau innen und auBen eine Anmut, besitzen zugleich eine 
formale Vollendung, die sehr wenigen Monumenten der deutsehen Renaissance 
eigen ist. Man muB aus der Eigenart der Behandlung des Einzelnen, insbesondere 
auch des Flachornaments des Frieses und ahnlichem, schlieBen, daB Meister Wein- 
hart die gleichzeitige Kunst Frankreichs, insbesondere Arbeiten Delormes und 
Bullants, aus der Nahe kennen gelernt hatte.

1) Vgl. clie solidne Aufnalime bei Gmelin a. a. O. Taf. 11—20.
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Auf dem weiteren bstlichen Vorsprung der Terrasse wurde im Laufe des 
17. Jahrhunderts der prachtige Garten angelegt, der mit seinen gewaltigen Baumen 
und Zierpflanzen das SchloB so anmutig umgibt. Auf einer alten Zeichnung vom 
Jahre 1581 sieht man ihn noch nicht; wohl aber bemerkt man darauf die friihere 
Anordnung und Einteilung der Fenster des Hauptbaues, die gerade hier noch zum 
Teil erhalten ist: Gliederung durch Kreuzstabe, bei den groBeren Fenstern drei- 
teilig, bei den kleineren zweiteilig, dariiber ein bogenfórmiger Aufsatz mit ovalem 
Oberfenster, Einfassung in Rustika. Das SchloB wurde 1689 durch die Franzosen, 
wie eine Unzahl von badischen Schlóssern von Heidelberg an, ausgebrannt und 
yerwiistet1); 1843—47 sehr opulent durch Fischer wiederhergestellt. Zu der alten 
Ausstattung gehóren aber noch an der Vorder- und Riickseite die prachtvollen 
Wasserspeier mit den reich behandelten schmiedeeisernen Tragstangen.

D Vgl. dariiber den Bericlit des Paters Ilippolyt bei Krieg in den Beilagen S. 186 ff.
-’) Diese Grabmaler aufgen. von Gmelin a. a. 0. Taf. 31—10.
3) Ebenda Taf. 28 und 29.
1) Beide Brunnen aufgen. von Gmelin a. a. O. Taf. 30.

Wertvolle Denkmaler der Renaissance bewahrt sodann die Stiftskirche 
in den Grabmalern der badischen Fursten. Noch sehr unentwickelt zeigt sich 
der Stil an dem Monument Jakobs II., eines Sohnes Markgraf Ghristophs I., der 
ais Erzbischof von Trier 1511 starb, und dessen Grabmal aus einer Trierischen 
Kirche hierher versetzt worden ist. Selbst noch das originelle Monument Philipps II., 
im Jahre 1537 von Meister Christoph von Urach gefertigt, verrat eine Mischung 
gotischer Elemente mit den Formen des neuen Stils. Dagegen ist das Epitaph 
des 1536 verstorbenen Markgrafen Bernhard III. in so durchgebildeten Renais- 
sanceformen ausgefiihrt, daB es sicherlich erst ein Menschenalter nach dem 
Tode des Dargestellten entstanden sein kann. Derselben Zeit gehort das ein- 
fachere, aber geschmackvolle Monument, das dem 1569 bei Moncontour gefallenen 
Markgrafen Philibert, dem Sohne Bernhards und seiner Gemahlin Mechthild 
von Bayern, errichtet wurde; man sieht beide Gatten in einer elegant umrahmten 
Nische vor einem Kruzifixus knien. Diese beiden Grabmaler sind wahrscheinlich 
unter Markgraf Philipp II., dem Erbauer des Schlosses, errichtet worden. Dieser 
letztere selbst, der 1588 starb, erhielt dann wahrscheinlich erst im Anfang des 
17. Jahrhunderts sein Epitaph, an welchem plotzlich eine vollig verschiedene, 
strengere und dabei im einzelnen schon barocke Behandlung zutage tritt.* 2)

Eine zierlich dekorative Arbeit ist der Brunnen im Hofe des Klosters 
Lichtental vom Jahre 1602, der eine effektvoll behandelte Saule mit einer 
Statuę der hl. Jungfrau aus einem achteckigen Becken aufsteigen laBt.3) Ein 
hbchst originelles Werk vom Jahre 1549 ist der Brunnen in Ettlingen, jetzt 
vor dem SchloB daselbst aufgestellt, der auf wirksam gegliedertem korinthischen 
Pfeiler die derbe Figur eines Pritschenmeisters tragt.4) Vor ihm hockt eine Figur, 
die sich eben zum Empfangen der ihr zugedachten Streiche anschickt. Sie tragt 
eine Tafel mit der Inschrift:

Las mieli uiiveraclit!
Bedenk, der Weit Wysheyt und Praclit
Ist vor Got ein Dorliet geacht!

Im SchloBhof daselbst sieht man sodann noch einen Brunnen, der sich ais 
reich geschmiickte und umrahmte Nische aufbaut; aus dieser ergieBt ein Delphin 
das Wasser in ein Becken (Abb. 198). Die Formen weisen auf die StraBburger 
Schule. Das SchloB selbst wurde bei der Pfalzverwtistung ebenfalls bis auf ge- 
ringe Reste vernichtet.

Nur unbedeutend ist, was sich in Bruchsal aus der Renaissancezeit er
halten hat, und selbst das wenige Vorhandene ist nur wie durch einWunder der 
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dreimaligen Einascherung der Stadt durch die Franzosen entgangen. Es be- 
schrankt sich auf ein kleines Renaissanceportal am Treppenhause eines Privat- 
hauses vom Jahre 1552, wie die Inschrift Iiber dem Portal angibt. Reiche Pilaster 
rahmen es ein; dariiber ein Feld mit zwei elegant eingefaBten Wappenschilden; 
die Kronung des Ganzen im Sinne der Fruhrenaissance durch einen Halbkreis 
mit Muscheldekoration. Weiter seitwarts ist eine Tafel angebracht, die berichtet,
daB 1562 Ghristoph von 
Minchingen, Probst zu 
Speyer, dies Haus fiir 
1300 Gulden von den Ed- 
len von Trosten, Górgen 
und Hans Eytel Spalten 
von Sulzburg gekauft 
habe. Die so oft wie- 
derholten Verwustungen 
durch die Franzosen ha
ben im ubrigen die Spuren 
der alten reichen Kunst- 
bliite in diesen Gegenden 
fast vollstiindig verwischt 
und selbst das spater zu 
behandelnde SchloB zu 
Heidelberg uns nur ais 
Ruinę hinterlassen.

Gernsbach be
sitzt in seinem Rathaus 
(Abb. 199) ein kleines, 
aber charaktervoll und 
reich durchgefuhrtes Bei- 
spiel der Architektur aus 
demEndeunsererEpoche. 
Die Lagę des Baues an 
der Ecke zweier nicht eben 
breiter StraBen muBte Abb. 198 Brunnen im SchloBbof zu Ettlingen

einen schmal gedrangten
Hochbau herbeifuhren, der sich in dem mit Voluten und Obelisken geschmuckten 
Seitengiebel energisch ausspricht und in dem reich verzierten, polygonen Erker 
an der Ecke ausklingt. Das derbe Portal mit seinen dorischen Saulen und der 
Schneckenkrónung, die Fenster mit ihren durchbrochenen Giebeln, der Dacherker 
endlich mit seinen weit herausgebogenen Schnorkeln sind Kennzeichen eines 
Kiinstlers der bfters erwahnten StraBburger Schule aus der Umgebung Hans 
Sclioclis, womit die Jahreszahl 1617 am Portal ubereinstimmt. Insbesondere kónnte 
ein Entwurf von Ridinger hier zugrunde liegen. Im Innern findet sich eine Wendel
treppe von mittelalterlicher Konstruktion mit gotischen Gliederungen am Portal. 
Auch die Tur des oberen Saales zeigt gotisch profilierte Einfassung, obwohl sie 
eine Umrahmung von korinthischen Saulen mit reichgeschmucktem Gebalk hat. 
Der untere Schaft der Saulen hat gleich dem Postament barockes Flachornament, 
am Tiirsturz liest man die Jahreszahl 1618.

Einiges andere hat sich in Freiburg im Breisgau erhalten. Auch hier 
bleibt die Gotik noch ziemlich lange in Kraft. An einem Hause der Franziskaner- 
straBe sieht man einen originellen gotischen Erker von 1516, iiber dem Portal 
ais Baldachin emporgebaut. Am Rathaus findet sich aus derselben Zeit eine 
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Wendeltreppe mit gotischer Profilierung. Auch die gewundenen Saulen, auf 
denen sie ruht, haben mittelalterliche Form. Oben liest man aber auf einem Re- 
naissanceschildchen die Jahreszahl 1558. Das untere Vestibul hat eine flachę Holz- 
decke auf originell behandelten Renaissancesaulen von Sandstein. Im Hof findet 
sich eine Freitreppe, dereń Gelander wieder die Fischblasen des spatgotischen 
Stiles zeigt. Ebenso haben die unteren Saulchen noch mittelalterliche Form, 
wahrend die oberen, welche das Dach der Treppe stiitzen, im Renaissancestil 
behandelt sind. An der Balustradę liest man 1552. Aber noch langer bleiben 
hier beide Stile unmittelbar nebeneinander in Ubung, denn das Renaissanceportal 
der Fassade tragt die Jahreszahl 1558, ein kleineres gotisches Portal 1557. Im 
oberen Stockwerk findet man eine Pforte in steifen Renaissanceformen, aber mit 
gotischer Gliederung und der Jahreszahl 1559. Sodann ein reicheres Portal der- 
selben Art.

Neben dem Rathaus lag das alte Gebaude der Universitat, ein male- 
rischer Zweifliigelbau, verbunden durch eine zinnengekronte Mauer. Es ist das- 
selbe Gebaude, das unterm 13. Januar 1579 ais „neu erbautes Collegium11 unter 
die seitherigen sechsundzwanzig „gefreiten11 Hauser der Universitat aufgenommen 
wurde.1) Auf beiden Ecken diagonal gestellte rechtwinklige Erker mit Reliefs. 
Das Portal in ausgebildeter Renaissance und mit Portratmedaillons tragt die 
Jahreszahl 1580. Im Hof liest man an einem Strebepfeiler 1581. Derselben Zeit 
gehort offenbar das hiibsche spatgotische Portal zur Wendeltreppe. Letztere ruht 
auf Saulen, alles noch in spatgotischer Bildung.

1) K. Sclireiber, Gescli. der Univers. Freiburg im Breisgau. Freib. 1857, II, 66.
2) In Schreibers Gescli. des Munsters S. 154 wird sie ais „vbllig unpassend11 mit Ver- 

aclitung iibergangen. So daehte man 1820, ais die Renaissance noch nicht wieder entdeokt war. 
Irrtiimlieh lieiflt es dort, sie sei ein Bau aus der zweiten Iliilfte des 17. Jahrli. Die Jahreszahl 
1678, welche man an ihr liest, ist ein spaterer Zusatz. Abb. bei Fritsch.

Diese beiden Gebaude hat ein Umbau des letzten Jahrzehnts zu einem grofien 
neuen Rathause zusammengefafit und hochst geschickt daraus eine Einheit zu 
zimmern gewuBt, unter Verwertung der alteren Teile, die freilich ofters an allerlei 
andere Stellen verschoben sind.

Sodann verdient die Vorhalle am siidlichen Querschiff des Munsters ais 
ein zierlicher, reich durchgefuhrter Bau unserer Epoche Erwahnung.* 2) Sie besteht 
aus drei Kreuzgewblben, die auf vier Pfeilern ruhen. Elegant behandelte ko- 
rinthische Saulen sind den Pfeilern vorgelegt, die sehr schlanken Schafte am 
untern Teile reich ornamentiert. Kraftvolle Konsolen bilden im Scheitel der Bogen 
die Unterstiitzung des stark vorspringenden Gebalkes. Die Balustradę, welche 
die Plattform umgibt, ist noch im Geiste der Gotik mit spielenden Mafiwerken 
durchbrochen. Uber die ganzen Flachen der oberen Teile ist eine delikat im 
zartesten Relief ausgefiihrte Dekoration von linearen Schnorkeln der Spatrenais- 
sance ausgegossen. Uber die Erbauungszeit berichtet an der Ostseite die Jahres
zahl 1620. Im Innern des siidlichen und nordlichen Querschiffs sind die Em
poren mit ihren kannelierten korinthischen Saulen und der eleganten Ornamentik 
der letzte Rest des schonen Lettners, den Hans Bbringer 1579 quer vor dem 
Chore her erbaute. Sie zeigen schone Renaissancearkaden mit vorgesetzten 
Saulen und diirften der Siidvorhalle ais Vorbild gedient haben. Die Balustradę 
hat, gleich der an der Vorhalle, noch gotische Fischblasen. —

Ein ansehnlicher Bau endlich ist der Basler Hof in der Kaiserstrafie, 
den das Baseler Domkapitel 1588 seinem wegen der Reformation ausgewanderten 
Bischof errichten lieB. Die Fassade hat ein einfaches Portal mit ionischen Pilastern 
und barockem Aufsatz, einen grofieren und kleineren Erker, sodann im oberen 
Geschofi drei reiche Nischen mit den Statuen der Madonna, Kaiser Heinrichs und
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Abb. 199 lłathaus zu Gernsbacli

eines Bischofs, St. Pantalus. Im Hofe links eine Wendeltreppe mit iiberaus zier- 
lichem Portal, am linken Fliigelbau sodann eine Inschrifttafel mit der Widmung. 
Im Flur ist ein Seiteneingang mit schonem Eisengitter verschlossen.
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Abb. 200 Orgel im Munster zu Konstanz

Ungemein friih bemachtigte man sich in Konstanz des neuen Stiles, und 
zwar hat die Formbehandlung der hier schon im zweiten Dezennium des 16. Jahr
hunderts auftretenden Renaissance solche Verwandtschaft mit der Holbeinschen 
Auffassung, daB man sie einem von Basel aus wirkenden EinfluB zuschreiben 
mbchte. Zunachst kommt hier die steinerne Orgeltribiine (Abb. 200) im Munster 
in Betracht, ein Werk, das in seinen Laubornamenten und figiirlichen Teilen eine 
spriihende Lebensfiille atmet.1) Ohne Zweifel ist sie gleichzeitig mit der Orgel i)

i) Aufn. im Kunsthanclwerk I, 4.
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entstanden, die das Datum 1518 tragt und mit Holzschnitzereien von verwandter 
Schonheit und gleich origineller Erfindungskraft geschmiickt ist. Diese Orgel mit 
ihrem Stiitzbogen gehort wieder mit zu denjenigen Werken, die wir ais zu Peter 
Flettners Kreis gehórig ansehen miissen, verdankt vielleicht ihm selher Entwurf und 
in den Schnitzereien auch Ausfiihrung.1)

1) Jalirb. der Kgl. Pr. Kunstsamml. 1905 Ileft III.
2) Aufn. in den Reisestudien der Bauschule des Stuttgarter Polyteclm. Taf. 55—59.

Abb. 201 Hofansieht des Rathauses zu Konstanz

Besonders anmutig gestaltet sich die Renaissance an dem jetzigen Rat
haus. Von 1487 bis 1549 stand hier das Zunfthaus der Weber; von da bis 1592 
war es Sitz der Lateinschule und wurde dann zur Stadtkanzlei umgebaut. Man 
liest 1592 mehrmals, so daB der jetzige Bau, der seit 1863 restauriert und mit 
Fresken geschmiickt worden ist, im wesentlichen vom Ende des 16. Jahrhunderts 
datiert.* 2) Die Fassade nach der StraBe zerlegt sich in zwei Giebel von ungleicher 
Ilóhe und Breite, die mit auswarts und einwarts geschweiften Bandem ohne Auf- 
satze eingefaBt, mafivoll und doch kraftig profiliert sind. Die Fenster, zu zweien 
und dreien gruppiert, mit derben Saulen und tief eingekerbten Fugenschnitten 
an den Rundbogen erinnern in ihrer Behandlung fast an romanische Art, ihre 
Rahmen, sowie diejenigen der Giebel, sind aber mit Flachornamenten nach Art 
von Metallbeschlagen dekoriert. Das Ganze tuchtig und wirkungsvoll. Auch das 
Portal ist einfach und im Rundbogen geschlossen, im Bogenfeld mit einem prach
tigen, schmiedeeisernen Gitter. Eine breite Einfahrt mit Kreuzgewolben auf halb- 
vermauerten derben Saulen, mit kleinem, figurlichem Schmuck an den niedrigen 
Kapitellen, fiihrt in den Hof. Die ubrigen Raume des Erdgeschosses bilden eine 
einzige Halle mit Kreuzgewolben auf schlichten Pfeilern.

Im Hof befindet sich in der vorderen Ecke links ein runder Turm mit 
Wendeltreppe; zwei ahnliche Turmchen fassen den hinteren Fliigel ein (Abb. 201); 
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das linksgelegene ist oben ais Erkerzimmer benutzt, wahrend das zur Rechten 
eine gotisch behandelte Wendeltreppe entha.lt. Die Architektur dieser Teile ent- 
spricht derjenigen der vorderen Fassade. Spuren von Wandgemalden deuten auf 
einen ehemaligen reicheren Schmuck. Das Portal der Treppe hat an seinen 
Pilastern hiibsche, doch etwas stumpfe Ornamente und die Jahreszahl 1592. Im 
oberen GeschoB fiihrt ein Korridor zu einem Saal mit einer trefflichen alten 
Holzdecke, die durch einen Durchzugsbalken geteiltwird; die Flachen der Decke 
haben kleine viereckige Felder mit goldenen Rosetten auf blauern Grunde; ein 
hiibscher Sandsteinkamin, ehemals im Korridor, ist durch Putten und Ornamente 
von etwas schwerer Behandlung geschmiickt; im Erker zeigen sich Spuren von 
alten Wandgemalden; der Eingang in den Saal ist durch ein elegantes Renais- 
sanceportal mit zierlich dekorierten Pilastern umrahmt. Der anziehende Bau 
macht durch die sorgfiiltige Herstellung und Ausstattung, welche die Stadtgemeinde 
ihm angedeihen lieB, einen ungemein erfreulichen Eindruck. — Die Riickseite des 
Hintergebaudes, zu welcher man durch einen Torweg .gelangt, ist ebenfalls mit 
gruppierten, aber einfacher umrahmten Fenstern ausgestattet, die zum Teil mit 
kraftig behandelten Eisengittern versehen sind. Hier haben sich auch stiirkere 
Reste der urspriinglichen Bemalung erhalten, Ornamente in lebhaften Formen, 
namentlich phantastisch geschweifte Hermen ais Einfassungen der Fenster. In 
der ganzen Dekoration des Baues ist iibrigens, wie in der Regel bei den deutschen 
Werken, das Figiirliche ziemlich gering.

AuBerdem hat Konstanz noch an Privathausern allerlei Reste einst in er- 
heblichem Umfange vorhanden gewesener Renaissancearchitektur; Portale, Ar- 
kaden, Giebel, Fenstergruppen, Erker; doch nirgends mehr, beclauerlicherweise, 
ein zusammenhangendes vollstandiges Haus dieser Art auf dem Gebiete des 
Privatbaus, wie solche einst in groBerer Zahl bestanden haben miissen. Auch 
von Innenausstattungen dieser Zeit sind nicht wenige Reste, Holzdecken, hiibsche 
Fenstergruppen auf Saulen u. dergl. mehr vorhanden. — Von den kunstreichen 
Schmiedearbeiten der Zeit zeugen mehrere reich behandelte Gitter an den Seiten- 
kapellen im Munster.1)

!) Abb. im Kunstliandwerk I, 41. TI 43. miel in den Reisestudien der Stuttgarter Bau- 
scliule Taf. 45—47.

2) Aufn. in den Reisestudien a. a. O. Taf. 29 — 32.
8) Ebenda Taf. 19—24.
4) Das Historiselie in Fieklers Heiligenberg. Karlsruhe 1853.

Sodann besitzt Uberlingen an dem unter Abb. 109 abgebildeten Portal 
des Kanzleigebaudes ein elegantes Werk der ausgebildeten Renaissance.* 2) Von 
den Prachtaltaren des Munsters selbst war bereits oben die Rede. (Abb. 202 stellt 
den prachtigen Hochaltar vor.)3)

Heiligenberg
In diesem siidlichen Teile des Landes haben wir nun ein sehr wichtiges 

SchloB vom Ende der Epoche zu betrachten. Auf einem der letzten und hbchsten 
Auslaufer des Schwabischen Jura erhebt sich der ansehnliche Bau des Schlosses 
von Heiligenberg, etwa drei Stunden entfernt vom Ufer des Bodensees, auf 
einer waldbekranzten Kuppe. Weithin leuchten seine Mauern bis an das Schweizer 
Ufer, und der Blick aus seinen Fenstern umfaBt eine der schonsten Rundsichten 
Deutschlands, bis zu den Firnen der Tiroler- und Schweizeralpen, den Riesen 
des Berner Oberlandes, den Basaltkegeln des Hegaus und den siidlichen Aus- 
laufern des Schwarzwaldes. Der Ursprung des Schlosses reicht ins Mittelalter 
hinauf4), und Reste jener Zeit sind namentlich in den unregelmaBigen Teilen des 
Torbaues zu erkennen (Abb. 203 bei A L M K). Im wesentlichen aber gehbrt die

entha.lt
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A1>1>. 202 Hochaltar im Munster zu Uberlingen

Anlage dem Ausgange des 16. Jahrhunderts an, denn das Tor selbst wurde inschrift- 
lich 1587 durch Graf Joachim von Furstenberg erbaut. Im Innern des Hofes findet 
man mehrmals seinWappen und das seiner Gemahlin Anna, sowie die Jahreszahl 
1569, so daB diese beiden Daten die Grenzen der Erbauungszeit bezeichnen mógen.

Liibkc-Hanpt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 18
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Man betritt zuerst einen vorderen, auf drei Seiten hufeisenfórmig von 
Dienstgebauden, Scheunen und Stallen eingeschlossenen Wirtschaftshof, wahrend 
die vierte siidostlich gelegene Seite sich gegen das SchloB hin offnet. Die 
Architektur dieser Teile ist vollig anspruchslos, nur die hohen Giebelwiinde der 
vorspringenden Fliigel sind mit Blendarkaden auf Pilastern kraftig und gut ge- 
gliedert. Diese Teile wurden im 17. Jahrhundert durch den Grafen Hermann 
Egon, den vorletzten SproBling der Heiligenberger Linie, aufgefuhrt. In einiger 
Entfernung vor dem linken (ostlichen) Fliigel ist ein isolierter viereckiger Turm 
errichtet, der durch eine Mauer mit den Wirtschaftsgebauden zusammenhlingt;

io 8 ó d ?• o a0____________ 30
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Abb. 203 GrundriB des Schlosses Heiligenberg

er ist in drei Geschossen mit Pilastern und Blendbogen entsprechend den Giebeln 
der vorderen Gebaude gegliedert; dann folgt ein achteckiger Aufsatz von ahnlicher 
Gliederung, mit einem geschweiften Kuppeldach geschlossen. Weiter schreitend 
gelangt man zur Briicke iiber den tiefen Graben vor dem Schlosse. Diese 
nordliche Seite war namlich die einzige, auf der das SchloB einer kiinstlichen 
Verteidigung durch Mauer und Graben bedurfte, weil hier die an den andern 
Seiten steil abfallende Kuppe sich ais langgestreckter Bergriicken fortsetzt und 
sanft gegen Norden abfallt. Der Graben ist indes jetzt trocken gelegt und 
bildet mit seiner reichen Vegetation einen Teil des herrlichen Parks, der weit- 
hin das ganze SchloB umgibt. - - Jenseits der Briicke beginnt die Nordseite 
des Schlosses mit einem vorgeschobenen, unregelmafiig angelegten Torbau nach 
Art eines Propugnaculum, in seinem Kern jedenfalls noch dem Mittelalter an- 
gehorend. Doch hatte Graf Joachim von Fiirstenberg diese Teile 1587 erneuert, 
und neuerdings lieB Fiirst Karl Egon sie nach dem Muster der alten herstellen. 
Die Dekoration befolgt die einfach kraftigen Motive, die an den vorderen Ge- 
bauden sich zeigten. Abgesehen von diesem Teile stellt sich das ganze SchloB 
ais ein ziemlich regelmaBiges, von Nord nach Siid langgestrecktes Rechteck dar, 
in drei Geschossen ohne alle Gliederung aufsteigend, nur an den hohen End- 
giebeln mit Pilastern und Blendbogen geschmuckt, und ungefahr in der Mitte 
der Westseite von einem viereckigen Turm tiberragt, der den Neubauten angehort. 
Alle Flachen sind einfach mit Putz yerkleidet. Die Terrasse mit ihren Eck- 
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turmchen, die sich ostlich an den vorspringenden Torbau schlieBt (auf unserem 
GrundriB fortgelassen), ist ein moderner Zusatz.

Durch einen schiefen, im flachen Bogen gewolbten Torweg A gelangt 
man in den SchloBhof B, ein gestrecktes Rechteck, das nur an der Eingangs- 
seite schragwinklig abgeschlossen ist. Diese inneren Teile zeigen im ganzen 
dieselbe Einfachheit der Architektur wie die AuBenseiten. Nur einige Portale 
und an der rechten, westlichen Seite eine tiefe Brunnenhalle geben einigen 
Schmuck.1) AuBerdem ist die nordliche Eingangsseite im ErdgeschoB und den 
drei oberen Stockwerken durch Bogenhallen auf kraftigen dorischen Pilastern J 
lebendig gegliedert. Im ErdgeschoB sind diese Arkaden noch jetzt offen, in den 
oberen Stockwerken dagegen durch Fenster geschlossen. Das Eingangsportal 
in gedriicktem Bogen hat eine derbe Rustika-Architektur, von Pilastern eingefaBt 
und mit einem Giebel auf Konsolen gekront. Am linken Flugel fuhrt ein Portal 
in die Kuchen- und Kellergewólbe H, an der Sudseite ist der Eingang zu den 
Speisesalen und Gesellschaftszimmern, uber denen sich die herrschaftlichen 
Wohngemacher und der groBe Festsaal G, G’ befinden. Der nordliche, ostliche 
und westliche Flugel enthalten Gastzimmer und die Wohnungen des Gefolges; 
Verbindungsgange ziehen sich in den beiden Hauptgeschossen durch alle vier 
Flugel. Die Haupttreppe D, rechtwinklig mit je vier Podesten aufsteigend, liegt 
in der vorderen linken Ecke und ist durch die Arkaden mit dem Eingang ver- 
bunden. Eine ahnliche Treppe E findet sich am entgegengesetzten Ende des- 
selben ostlichen Fliigels. Die Anlage dieser Treppen ist nicht mehr nach mittel- 
alterlicher, sondern nach neuerer Art durchgefiihrt. Uberhaupt hat der Archi
tekt dem ganzen Bau nach Kraften ein modernes Geprage, einfache Linien, un- 
gebrochene Flachen und schlichte Ruhe gegeben. An der rechten, westlichen 
Seite des SchloBhofes fiihrt ein etwas reicher behandeltes Portal in die Kapelle F. 
Mit Rustikapilastern eingefaBt, hat es einen Triglyphenfries und dariiber einen 
Attikenaufsatz mit Seitenvoluten. Dieser enthalt ein Relief mit der Krbnung der 
Jungfrau, gleich dem iibrigen plastischen Schmuck von geringer Arbeit.

Einen hoheren kiinstlerischen Wert hat die an derselben Seite angebrachte 
Brunnenhalle G, originell in der Anlage und von zierlicher Dekoration. Sie 
ist mit einem flachen Tonnengewolbe bedeckt, das durch rautenformige Felder 
in Stuck hiibsch gegliedert wird. In der Mitte erhebt sich ein viereckiges 
steinernes Becken, daraus steigt eine kraflig geschwungene Saule mit frei korin- 
thisierendem Kapiteli auf. Sie tragt einen hockenden Lbwen mit den beiden 
Wappenschilden des Erbauers und seiner Gemahlin. Nach auBen wird die 
Brunnenhalle durch zwei Ordnungen von Pilastern eingerahmt, welche den Bogen 
umschlieBen und mit einem flachen Giebel enden. Die Flachen der Zwickel und 
des Giebels sind mit etwas ungeschickt behandeltem Laubwerk, Delphinen und 
phantastischen Meergeschópfen geziert.

Das Innere des Schlosses bietet nur zwei Raume von kunstgeschichtlichem 
Interesse, die Kapelle und den Saal, letzterer freilich ein Werk ersten Ranges, 
wie wir von gleicher Pracht und Schonheit unter den deutsehen Renaissance- 
bauten kein zweites besitzen (Abb. 204). Der Saal nimmt den ganzen sudlichen 
Flugel und zwar die beiden obersten Stockwerke desselben ein. Sein Licht er- 
halt er auf beiden Langseiten durch zwanzig hohe Fenster, ehemalSmit steinernen 
Kreuzpfosten; auBerdem noch durch ebensoviele Rundfenster uber jenen. Er mifit 
10 m Breite bei 33 m Lange, doch nur 6’/2 m Hohe. Die Wandę haben tiefe, 
von Pfeilern umrahmte Nischen, in denen die Fenster angeordnet sind. Ein

1) Brunnenhalle, Plafond und Kamin des Saales, Chorstiihle der Kapelle trefflieli dar- 
gestellt in den Reisestudien der Stuttgarter Bausoliule, unter Leitung von Prof. Reinhardt und 
Seubert. (Stuttgart) Taf. 1—9.
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Triglyphenfries mit reichen Ornamenten, alles bemalt und vergoldet, zieht sich 
dariiber hin. Die Wandę sind mit den Bildern der furstlichen Besitzer und ihrer 
Vorfahren geschmiickt. An beiden Enden des Saales sind in der Mitte der Schmal- 
seite zwei kolossale, in Sandstein ausgefiihrte Kamine angebracht. Sie tragen die 
Jahreszahl 1584 und sind in den iippigen Formen dieser Zeit durchgefiihrt. Auf 
beiden Seiten stiitzen Ilermen und Karyatiden einen reich mit Ranken geschmiickten 
Fries. Dariiber erheben sich eine mittlere grbfiere und zwei kleinere eingerahmte 
Nischen mit Figuren. Den grófiten Glanz aber erhalt der Raum durch die aus

Abb. 204 Grofier Saal im SchloB Heiligenberg 
(Nach Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance)

Lindenholz geschnitzte Decke, die an GroBe und Pracht in Deutschland nicht 
ihresgleichen findet. Viermal kehrt dasselbe Motiv der Einteilung wieder: vier 
Segmente bilden einen Kreis, in den auf den Ecken vier rechtwinklige Felder ein- 
schneiden. Diese Hauptglieder sind ungemein kraftig profiliert, die Flachen sodann 
mit reichem Ornament, mit Genien, Hermen und verschiedenen phantastischen 
Fabelwesen aller Art in kraftvollem Relief belebt, endlich das Ganze durch Ver- 
goldung und Farbenschmuck, namentlich blau und rot, zu hochster Pracht ge- 
steigert. Bei allem Reichtum ist aber die Wirkung im besten Sinne harmonisch 
und bezeugt auch das kiinstlerische Geschick, mit welchem in neuerer Zeit die 
Restauration geleitet worden ist. Schade nur, daB der Eindruck durch die den 
meisten deutschen Bauten eigene Niedrigkeit des Raumes etwas beeintrachtigt wird.

Die Gesamterscheinung und Durchbildung, insbesondere die tiefen Fenster- 
bógen und die Kamine an den Schmalseiten, dariiber die kraftvolle Kassetten- 
decke, erinnern iibrigens ganz auffallend an den groBen Saal in Fontainebleau, 
der hier zweifellos Vorbild gewesen ist.

Am nordwestlichen Ende des Saales fiihrt eine Tiir in die SchloBkapelle, 
F des Planes, und zwar auf die Empore, welche den furstlichen Betstuhl tragt. 
Die Kapelle ist ein einfaches Rechteck, in ihrer Breite die Tiefe des westlichen 
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Fliigels einnehmend, so daB sie auf ihren Langseiten durch spitzbogige Fenster 
mit gotischem MaBwerk ihr Licht empfangt. Der Raum ist auffallend hoch, da er 
das ErdgeschoB und die beiden folgenden Stockwerke umfafit. Wahrend an den 
Wanden nur einzelne Spuren von ziemlich geringen Fresken, z. B. ein groBes 
Madonnenbild, sichtbar sind, ist das Gewólbe in seiner alten kraftigen Bemalung 
noch wohl erhalten; es bestelit aus drei Reihen kleiner, aus Holz gebildeter Kreuz- 
gewólbe mit kraftigen Rippen und freischwebenden Konsolen, die Rippen an den 
Seiten rot gemalt mit dunklen Mustern, in der Mitte blau mit vergoldeten und 
versilberten Perlschnuren, in den Kappen goldne Sterne und niusizierende Engel 
auf hellblauem, wolkigem Grunde, der das Himmelsgewólbe nachahmt. An der 
óstlichen und siidlichen Seite zieht sich eine sehr hochliegende Galerie hin, letztere 
fiir die furstlichen Herrschaften, erstere zur Verbindung des Saales mit dem Turme 
des Westfliigels bestimmt. Unter der siidlichen Galerie ist eine zweite fiir die Orgel 
eingebaut. Diese Galerien haben ebenfalls ihre urspriingliche Dekoration bewahrt. 
Offene Arkaden zwischen toskanischen Halbsaulen tragen gut geschnitzte und be- 
malte Apostelfiguren; dariiber ist dieselbe Ordnung wiederholt. An der Unterseite 
der Empore sind biblische Szenen in bemalten Reliefs dargestellt, dies gleich dem 
ganzen Galeriebau reich in Gold, Blau und Rot gefaBt, noch vóllig nach den mittel- 
alterlichen Grundsatzen der Farbenstellung. Auch hier also hat der Architekt, 
wahrend am ubrigen Bau die Renaissance in seltener Strenge durchgefuhrt ist, 
beim kirchlichen Teil seiner Aufgabe wieder zum Mittelalter zuriickgegriffen. Eine 
sorgfaltige Wiederherstellung ist dem anziehenden Raume zuteil geworden.

Das Schnitzwerk der Kapelle stammt von llans Dwrner aus Biberach; die 
Reliefs der Emporenunterseite sind von Ulrich Glockler aus Uberlingen und mit 
1593 bezeichnet; die Wandgemalde tragen das Datum 1598.

Das ganze Bauwerk erscheint von unseren westlichen Nachbarn beeinfluBt.

Achtes Kapitel

Die pfalzischen Lande
Das Bild einer fast ausschliefilich durch fiirstliche Kunstliebe hervorgerufenen 

Bautatigkeit gewahren die pfalzischen Lande, die ich deshalb zu gesonderter 
Betrachtung zusammenfasse. Es handelt sich hier um die Schopfungen eines 
Furstengeschlechtes, das nicht wenig zur Forderung deutscher Kultur in der 
Renaissancezeit beigetragen hat. Stiftungen wie die der weltberuhmten Bibliothek 
zu Heidelberg, die Pflege der dortigen Universitat, in Verbindung damit die kraftvolle 
Durchfuhrung der Reformation, endlich die hochherzige Forderung kiinstlerischen 
Strebens sind diesem Furstenhause zu danken. „Friedrich der Siegreiche, der 
tatkraftige, gewandte Schópfer des neuen Staates, Philipp der Aufrichtige, der 
edle Schiitzer jeder geistigen Bestrebung, Ludwig V., der friedfertige und wohl- 
wollende Regent seines Volkes, Otto Heinrich, der Kenner der Wissenschaft und 
Kunst, der Begrtinder der neuen Glaubenslehre, sind Fursten, die ganz Deutsch
land mit Ruhm nennen darf.“ ’) Hauptsachlich waren es fiir die Baukunst die 
Regierungszeiten Friedrichs II. (1544—1556) und Otto Heinrichs (1556—1559), die 
durch umfangreiche Unternehmungen eine Zeit hoher Bliite hervorriefen; unter 
Friedrich IV. (1592—1610) und Friedrich V. (1610—1632) fand diese ihren AbschluB.

Der eigentliche Renaissancefiirst der Pfalz, Friedrich II., hatte, bereits ehe 
er zur Kurfiirstenwiirde kam, obwohl er iiber die Baulust seines Bruders und

i) Haufler, Geschichte der rheinischen Pfalz II, 3. 
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Vorgangers klagte, in der Oberpfalz eine ansehnliche Zahl von Schlossern er
richtet.1) So das SchloB zu Neumarkt, das wahrend seiner Anwesenheit auf dem 
Reichstage zu Worms abbrannte und von ihm von Grund auf neu gebaut wurde, 
und zwar „mit solcher Pracht, daB es damals jeder Residenz eines deutschen 
Fursten ebenburtig war.“ An den einfachen und ihres Schmuckes ganz be- 
raubten beiden Fliigeln des Schlosses sind noch einige prachtige Wappen iiber 
den Eingangen erhalten; ein herrlicher Kamin, vielleichtvon Peter Flettner geschaffen, 
aus dem Schlosse ist heute groBenteils im Nationalmuseum zu Munchen; ebenso 
eine Reihe von Medaillons mit furstlichen Bildnissen. In der Mitte vor dem 
stattlichen Gebaude erhob sich ein Springbrunnen, an der Riickseite war ein 
kóstlicher Irrgarten, mit auslandischen Baumen und Gewachsen prangend. Die 
Schlosser Haimburg bei Neumarkt und Deinschwang, die von den Niirnbergern 
zerstort waren, stellte er, ebenso wie das SchloB Dachsolder, wieder her. Zu 
Hirschwald bei Amberg und zu Ftirstenwald errichtete er Jagdschlosser und zu 
Lautershofen baute er sich fiir seine Reisen von Neumarkt nach Amberg ein 
Absteigequartier. Ebenso griindete er in Amberg das stattliche Gebaude fiir die 
Versammlungen der hohen Landeskollegien der Oberpfalz. Sodann aber schuf 
er in Heidelberg auBer verschiedenen kleineren Renaissancestticken den wunder- 
bar reizvollen glasernen Saalbau von 1546 und wurde nur durch die Ereignisse 
und friihen Tod an der Verwirklichung weit gróBerer Piane gehindert. Seinem 
Nachfolger Otto Heinrich aber war es vorbehalten, durch die Errichtung des nach 
ihm genannten Baus auf dem Heidelberger Schlosse, den aber bereits Friedrich II. 
geplant und auszufiihren begonnen hatte, den hochsten Ruhm ais deutscher Re- 
naissancefiirst zu ernten; und im Wetteifer mit ihm sollte wieder Friedrich IV. 
einen nicht minder charaktervollen Bauteil dem prachtigen SchloB hinzufiigen.

*) Ilubertus Thomas, annal. de vita et rebus gestis Frider. II. El. Palat. libri XIV. 
(Fraucof. 1624) p. 293 sq.

2) Hub. Thomas annal. — Vgl. Fefimaier, Staatsgeschichte der Oberpfalz. Landshut 1803.

Wir betrachten nun die einzelnen Werke nach ihrer geographischen Grup- 
pierung.

Die Oberpfalz
Ein hóheres Kulturleben beginnt in der Oberpfalz unter der Herrschaft 

Friedrichs II., nachdem dieser den Bauernaufstand, cler auch diese Lander be- 
drohte, glucklich im Keime erstickt hatte.* 2) Von seinen zahlreichen Bauten war 
schon oben die Rede. Ob von seinen im Lande verstreuten Schlossern noch 
viel vorhanden ist, bedarf einer besonderen Untersuchung. Den Charakter der- 
selben vergegenwartigt uns das SchloB (jetzt Appellgericht) in Amberg. Es 
ist ein ansehnlicher Bau, die Fassade nach der StraBe sehr einfach behandelt, 
in drei Geschossen gekuppelte rechtwinklige Fenster mit gotisch eingekehlten 
Rahmen, die Kronung der oberen Fenster in gedriickten Eselsbogen mit gotischem 
MaBwerk, an dessen Fensterbriistungen Medaillons mit Flachreliefbildern von 
Fursten und Fiirstinnen in Lorbeerkranzen; dies alles von sehr geringer Aus
fuhrung. Das Prachtstiick der Fassade ist ein Erker iiber dem rundbogigen, aber 
gotisch profilierten Portal auf zwei miBverstandenen ionischen Saulen aufgebaut 
und von einem Gesimse bekront, dessen antikisierende Glieder, Zahnschnitt und 
Eierstab in wunderlicher Weise iibertrieben sind. Auch das Hauptgesims des 
Baus zeigt dieselben unverhaltnismafiig ausgebildeten Formen, namentlich einen 
kolossalen Eierstab. Der obere Teil, durch dorische und korinthische Pilaster 
gegliedert, ist besser und zierlicher behandelt, die Wappen am Erker aber sorg- 
faltig und fein ausgefiihrt. Am Portal liest man: „Wer auf Gott vertraut, der 
sein Haus wohl baut“.
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Im Innern ist der Hausflur niedrig gewblbt, mit kraftigen Rippen im Netz- 
werk, noch ganz gotisch. Auf jeder Seite sind drei Ttiren angebracht, ais Wand- 
nischen behandelt mit korinthisierenden Kapitellen, dariiber einfache Giebel. Auch 
am Treppenhaus im Hofe findet sich ein Renaissanceportal, alle Formen zierlich, 
aber doch sehr ungeschickt gehandhabt und wenig verstanden. Die Treppe selbst 
in dem polygon vorspringenden Turm ist eine gotische Wendelstiege. Uber der 
Treppenttir liest man die Jahreszahl 1600 und die Buchstaben B. R. S. mit einem 
Steinmetzzeichen, an dem eleganten Wappen die Jahreszahl 1601. Dies ist also 
ein unter Kurfurst Friedrich IV. ausgefiihrter Zusatz. Der Kern des Baues entstand 
aber kurz vor Mitte des 16. Jahrhunderts, denn im Hofe liest man an dem Erker 
1546 und 1547. Es ist ein iiber dem Portal flach vorspringender Erker, geschmuckt 
mit den Reliefs der Avaritia, Gula und anderen Bildwerken.

Fafit man das Ganze ins Auge, so erhalt man die Durchschnittslinie dessen, 
was damals in der Oberpfalz architektonisch geleistet wurde. Es waren offenbar 
in der Hauptsache Provinzialkunstler hier tatig, dereń Bildung noch auf der aus- 
gelebten Gotik fuBte, und denen die neuen Formen der Renaissance wahrscheinlich 
auf Umwegen aus dritter Hand zugekommen sind. Deshalb beim besten Willen, 
etwas Prachtvolles zu leisten, doch ein geringes Verstandnis und unbehilfliche 
Anwendung des neuen Stiles.

In der Nahe dieses Gebaudes liegt ein anderer schloBartiger Bau, jetzt ais 
Bezirksgericht dienend. Hoch aufragend, dreistbckig, ganz schmucklos be
handelt, aber mit groBen Giebeln in geschweiften Volutenformen, tragt er das Ge
prage der Spatzeit dieser Epoche. An der Vorderseite tritt ein polygones Treppen
haus vor mit schlichtem Rundbogenportal, das durch einige Renaissanceglieder 
eingefaBt wird. Die Treppe selbst ruht ais Wendelstiege auf vier schlanken 
hólzernen Saulen.

Der Privatbau der Stadt ist ansehnlich. Man findet viele rundbogige 
Haustiiren mit dem Kehlenprolil des 16. Jahrhunderts, aber ohne jeden weiteren 
kunstlerischen Schmuck. An den Kreuzungspunkten der StraBen haben die Hauser 
bisweilen diagonal iibereck gestellte Erker mit gotischem MaBwerk aus spatester 
Zeit. Auch das Rathaus ist noch im wesentlichen gotisch, aber der stattliche 
Altan vom Jahre 1552, auf Saulen mit Rundbogen und spatgotischem MaBwerk 
an der Balustradę, zeigt wieder die gemischten Formen. Auch der Saal hat zwar 
groBe Spitzbogenfenster mit gutgebildetem MaBwerk. im Innern aber Renaissance- 
dekoralion. Endlich gehoren noch hierher das Zeughaus und die beiden Tanz- 
hauser, letztere mit Fenstern im Eselsriicken, aber von korinthischen Pilastern, 
antikem Gebalk und Giebeln eingerahmt, ’)

Im iibrigen bietet die Oberpfalz nicht viel. Pfreimdt hat ein sehr ver- 
fallenes und herabgekommenes SchloB der Landgrafen von Leuchtenberg, dessen 
kiinstlerische Beschaffenheit der wortreich prunkenden Inschrift des Landgrafen 
Georg Ludwig wenig entspricht, die iiber dem Hauptportal angebracht ist. Der 
ausgedehnte, aus drei Fliigeln bestehende Bau datiert offenbar aus der Spatzeit 
der Epoche. Das Portal zeigt die Formen der Renaissance in provinzieller Ver- 
kiimmerung. — Nicht viel besser, wenn auch reicher, ist das Portal an der Siid- 
seite der Franziskanerkirche daselbst, inschriftlich vom Jahre 1593. Es 
sind tiberall Provinzialsteinmetzen, welche die wenig verstandenen Formen der 
Renaissance eifrig, aber miihsam und unbeholfen nachstiimpern. Dagegen ver- 
dient die Stadtkirche mit ihrer eleganten Stuckdekoration in spatem Barockstil 
hbhere Beachtung.

Auch in Nabburg ist das Rathaus ein sehr schlichter Bau, inschriftlich 
1580 errichtet, im ganzen unbedeutend, doch mit malerisch angelegter Vorhalle,

1) Abb. in Sigharts Gescli. der bild. Kiinste in Bayern, S. 687. 
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in welcher die Treppe aufsteigt. Dariiber eine obere Galerie auf einfachen vier- 
eckigen Pfeilern. Man kann hier kaurn von Renaissance sprechen, weil die Formen 
jede ausgebildete Gharakteristik verschmahen.

Regensburg
Eine besondere Betrachtung verdient die alte Bischofsstadt Regensburg, die 

seit dem frtihen Mittelalter eine eigene Riclitung im Bauen behauptet. Hier ist 
immer ein reger Baueifer gewesen, der neue Formen rasch aufnahm und in bedeut- 
samer Weise sich anzueignen wufite. So in der romanischen Epoche des 11. Jahr
hunderts, so bei der Aufnahme des friihgotischen Stiles, so endlich auch beim 
Eindringen der Renaissance. Zu den friihesten Werken dieses Stiles in Deutsch- 
.land gehbren die sechs praclitvollen Fenster, die in den ersten Dezennien des 
16. Jahrhunderts im Kreuzgang des Dom es1) eingesetzt wurden, eine Arbeit 
des Ulrich oder wahrscheinlicher des Erhard Ileidenreich. Ihre Teilung besteht 
noch aus gotischem MaBwerk; gotisch sind auch die verschlungenen Baldachine 
iiber den kleinen Standbildern der Apostel, die in der Laibung angebracht sind; 
gotisch ist endlich das reichlich an den Umfassungsstaben ausgeteilte krause Laub- 
werk. Aber diese selbst in ihrer saulenartigen Form, mit ausgebauchten Unter- 
satzen, mit den zierlich prolilierten Sockel- und Deckgesimsen bekunden den Geist 
der Renaissance. Es ist eins der reichsten, krausesten und zugleich phantasie- 
vollsten Beispiele dieses gemischten Ubergangsstiles, starli anklingend an die Art 
des Uriel-von-Gemmingen-Denkmals im Mainzer Dom.

1) Abb. bei Sigliart a. a. O. S. 448.
2) Abb. bei Sighart a. a. O. S. 451.
3) Abgeb. bei Dolime, Gescliichte der deutschen Baukunst, Fig. 242, 243.

In anderer Weise bildet dort die Neup farrkirche den Ubergang zum 
neuen Stil (Abb. 205). Von 1519—38 durch den Augsburger Meister Hans Ihteber 
erbaut, scheint sie in Anlage und Konstruktion zwar noch gotisch, und auch das 
MaBwerk der Fenster beruht noch auf der alteren Tradition; aber seine eigenartige 
Behandlung, mehr noch die zierlichen Rahmenpilaster mit eingelassenen Orna- 
mentschildern, die das AuBere gliedern, endlich die Anwendung des Rundbogens, 
das alles gehórt der neuen Richtung.* 2) Diese wurde also nach ihrer scharferen 
Auspragung hier zuerst durch einen Augsburger Meister eingefiihrt. Noch merk- 
wurdiger ist aber das im Rathause vorhandene, schon oben besprochene Original- 
Holzmodell, aus dem man erkennt, daB die Kirche, von der nur der Chor mit 
den beiden angebauten Turmen und Sakristeien zur Ausfiihrung gekommen, ein 
groBartiges Polygonschiff erhalten śollte, an dessen sechs Seiten Kapellen aus- 
gebaut sind.3) Ebenso zeigt es ein seltener alter Holzschnitt von Michael 
Ostendorfer, eins der friihesten Beispiele der Aufnahme eines Zentralbaues der 
Renaissance in Deutschland. Aus den Jahren 1575—78 datiert sodann der Glocken- 
turm von St. Emmeram. Nach siidlicher Sitte isoliert aufgeliihrt, ist er in reich 
durchgebildeten Formen klassischer Renaissance entwickelt; die einzelnen Stock- 
werke sind durch kraftige Gesimse markiert und mit Statuen auf reichen Konsolen 
und unter Baldachinen geschmtickt. Die Spitze, 1642 abgebrannt, ist damals in 
malerischer Viergiebelgestalt erneuert.

Dem Ausgang der Epoche gehórt die Dreifaltigkeitskirche, ais erstes 
protestantisches Golteshaus 1627—31 durch den Niirnberger Baumeister J. Karl 
und den Zimmermeister Lorenz Friederich aufgeliihrt. Es ist ein kolossaler Bau, 
70 Meter lang bei 18 Meter Breile und IG Meter Scheitelhóhe mit geradlinig ge- 
schlossenem Chor, das Ganze von einem einzigen Tonnengewólbe mit aufgeputzten 
Rippen bedeckt, von schlichter Strenge und einem fast lierben Ernst, dem Cha



Regensburg 281

rakter cles Protestantismus wohl 
entsprecliend. Das AuBere wirkt 
imponierend durch das hohe 
Giebeldach und die beiden iiber- 
eck gestellten Turme an der Ost- 
seite, an der noch gotische Ein- 
zelformen vorkommen. Die Fen
ster sind im Rundbogen ge- 
schlossen, die drei Portale in an- 
tikisierender Weise behandelt.

Von Profanbauten sind die- 
jenigen Teile zu liennen, welche 
dem gotischen Rathaus ange- 
fiigt wurden. Die Modellkammer 
datiert von 1563 und die Vor- 
halle zum Reichssaale aus dem 
folgenden Jahre. Im Kurftirsten- 
zimmer eine prachtige Tafelung 
von 1551. — Einen stattlichen 
Renaissancehof besitzt das von 
Thon-Dittmersche Haus, 
freilich nur an einer Seite links 
vom Eingang ausgebaut. Drei 
Arkadenreihen erheben sich iiber- 
einander, gewólbt mit flachen 
Bogen auf Saulen, unten dorisch, 
dann ionisch, endlich korinthisch, 
und zwar in den phantasievollen 
Umbildungen der Friihrenais- 
sance. Der Bau soli von Albrecht 
Altdorfer stammen, der bekannt- 
lich hier Stadtbaumeister war. 
Seine sonstige Form hat der Bau 
erstl809 durch eine mitBenutzung 
der alten Teile unternommene Abb. 205 NcupfarrkircliB zu Regensburg

Wiederherstellung erhalten.
Ein prachtiges Werk der Dekoration ist endlich im Obermunster der 

vor 1545 gestiftete Altar der Abtissin Wandula von Schaumburg, in Kehlheimer 
Marmor prachtig und in eleganten Friihrenaissanceformen ausgefiihrt.

Die neue Pfalz
Wir wenden uns nun zu dem, was die pfalzischen Fiirsten in der jungen 

oder neuen Pfalz ausgefiihrt haben. Es handelt sich hier in erster Linie um das 
Schlofi von Neuburg, das mit seinen gewaltigen Massen, von zwei machtigen 
Rundtiirmen gegen Osten flankiert, sich malerisch auf einer Anhohe iiber der 
Donau erhebt und den Blick in das weithin flach ausgedehnte Land mit seinen 
Wiesen und Waldern gewahrt. Das Auge verfolgt den ruhig dahin ziehenden 
Strom und gewahrt am Horizont die Turme von lngolstadt. Die Lagę war fiir 
eine befestigte Burg wie geschaffen. Der gegenwartige Bau verdankt seine Ent- 
stehung dem trefflichen Otto Heinrich, der, bevor er zur Kurfurstenwurde ge- 
langte, das Herzogtum Neuburg verwaltete, dann 1547 nach dem ungliicklichen 
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Ausgang des Schmalkaldischen Krieges das Land verlassen muBte und erst 1552 
durch den Passauer Vertrag zuriickgefuhrt wurde. Der Bau wurde, wie es scheint, 
in den dreifiiger Jahren begonnen, wenigstens liest man mehrmals die Jahreszahl 
1538. Wie an allen deutschen Bauten dieser Friihzeit treten auch hier gotische 
Formen neben denen der Renaissance auf.

Die Hauptmasse des Schlosses, von zwei gewaltigen Rundtiirmen eingefaBt, 
bildet hoch emporragend der vom Flusse aus sogleich dominierend ins Auge 
fallende ostliche Flugel. Daran lehnt sich nordwarts ein selbstandiger Anbau, 
mit hohem Volutengiebel bekront, welcher die Durchfahrt in die weiter oberwarts 
gelegene Stadt enthalt. Hier sieht man einzelne Fenster im flachen Stichbogen, 
von charakteristisch aber mager gebildeten Pilastern der Renaissance eingerahmt. 
Dies alles ist den Formen unbedeutend. Einspringend nach Westen erhebt sich 
dann ein achteckiger Treppenturm von ahnlicher Behandlung. Daran lehnt sich 
weiter westwarts ein anderer Anbau mit plumpen Formen und groBen gotischen 
Fenstern. Dieser Teil hat einen modernen Oberbau, ist aber mit dem ubrigen 
gleichzeitig und enthalt an der Westseite in einem selbstandigen Vorsprung das 
grofie Hauptportal. Es ist im Stichbogen gewolbt, von zwei flachen Nischen 
begleitet, das Ganze eingefaBt mit vier iiberschlanken Saulen, die statt aus- 
gebildeter Postamente wunderliche rundę Untersatze haben. Dies eine ist schon 
bezeichnend fiir die hier herrschende, noch sehr unklare Auffassung der Formen. 
Ebenso ungeschickt sind die korinthisierenden Kapitelle behandelt, so daB man einen 
Architekten merkt, welcher seine Renaissance gleichsam nur vom Horensagen 
kennt, jedenfalls aus unklarer Quelle geschopft hat. Drei im Flachbogen geschlos- 
sene Fenster iiber dem Portal sind mit lisenenartigen Rahmenpilastern dtirftig 
eingefaBt. Beim Entwurf des Ganzen hat sehr dunkel ein Triumphbogen vor- 
geschwebt. Der Vorbau ist sodann mit einer Plattform abgeschlossen, welche 
einen breiten Altan bildet, aber eines der prachtvollsten Eisengitter der Zeit ais 
Einfassung besitzt, 1537 von Leonharcl Schmelcher aus Augsburg ausgefuhrt. An 
dem ganzen Westbau hat man die schon beschriebenen, kiimmerlich gebildeten 
Fenster, aber nur in einem Stockwerke, durchgefuhrt. Samtliclie Gliederungen 
und Umrahmungen sind aus rotem Sandstein gebildet, wahrend die Flachen des 
Baues aus Bruchstein mit Putztiberzug bestehen.

Von prachtvoller Wirkung ist der grofie Torweg, durch den man in den 
Hof gelangt. Das Tonnengewolbe der Einfahrt ist in ganzer Ausdehnung schon 
in Stuck kassettiert, mit grofieren achteckigen und dazwischen kleineren rauten- 
formigen Feldern, alles in klassischen Formen fein gegliedert und ornamentiert, 
in den Feldern Kaiserbiisten von Gips auf farbigem Grunde. Der schon aus- 
gebildete Fries ruht auf je vier rotmarmornen Halbsitulen dorischer Ordnung, 
dies alles in klassisch durchgebildeter Renaissance mit vollem Verstandnis der 
antiken Formen. Uber dem Eingang liest man 154-5 und die verschlungenen 
Buchstaben OH, welche also auf Otto Heinrich ais Bauherrn deuten. In der Tat 
sahen wir schon, daB er damals in Neuburg residierte, wo er die Reformation 
eingefuhrt hatte, gleich darauf aber durch die Kaiserlichen vertrieben wurde. 
Dennoch stutzt man iiber dies frtihe Datum, da um jene Zeit die klassischen Bau- 
formen in Deutschland in dieser Weise noch wenig bekannt und angewendet waren. 
Auch scheint ein kleines Seitenportal links mit der Jahreszahl 1538, im spat
gotischen Schweifbogen geschlossen, die Bedenken zu steigern. Allein ein Rokoko- 
rahmen in Stuck, iiber diesem Portal angebracht, jedenfalls der Zeit Garl Theodors 
angehorend, der auch am auBern Torweg sein Wappen und die Jahreszahl 1752 
hat anbringen lassen, durchschneidet und bedeckt zum Teil die tibrige Stuck- 
dekoration und zeugt somit fiir dereń hoheres Alter. Sodann ist zu beachten, dafi 
1543 der Bau der Residenz in Landshut vollendet worden war, der in allen Salen 
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und Zimmern Stuckdekorationen desselben ausgebildeten Stiles, offenbar von der 
Hand italienischer Arbeiter, besitzt. Einer der dortigen Bauherren, Herzog Wilhelm 
von Bayern, stand in Beziehungen zu Otto Heinrich, dem er sogar ein Darlehen 
versprochen hatte. Zwar verweigerte er spater die Gewahrung, weil Otto 
Heinrich sich zu den eifrigen Verfechtern des evangelischen Glaubens gesellt 
hatte1); aber er vermochte wohl nicht zu hindern, daB dieser fiir seinen Bau in 
Neuburg von den in Landshut beschaftigt gewesenen Ktinstlern einige herbeizog. 
Wenigstens kann man sich kaum auf andere Weise diese klassischen Dekorationen 
erklaren, welche mit der Renaissance am Hauptportal so stark kontrastieren. Be- 
achtenswert ist, daB auch an der Residenz in Landshut ahnliche kttnstlerische 
Gegensatze bemerkbar werden, denn die Saulenhalle des vorderen Vestibiils da
selbst zeigt eine Renaissance, in der man fast ein Werk derselben Architekten, 
welche zu Neuburg das Hauptportal geschaffen haben, vermuten kbnnte. DaB 
es iibrigens nicht ungewohnlich war, Kunstler andersher zu entlehnen, und daB 
man damals in Deutschland geschichte Stukkatoren nicht uberall fand, beweist 
das Beispiel Friedrichs II. von der Pfalz, der fiir seine Bauten in Heidelberg 
Stukkatoren vom Herzog Ghristoph von Wurttemberg bezog.* 2)

1) Hausser a. a. O. I. 631.
2) Wurttemb. Jahrb. von Memminger Jahrg. 1836 S. 105.
3) J. N. A. Freih.Y. Reisacli, Ilist. topogr. Besclir. d. Herzogt. Neuburg (Regensburg 1780) S. 40.

Die ubrigen gleichzeitigen Teile des Schlosses bieten dieselbe Mischung 
gotischer Formen mit solchen des neuen Stiles, die den Grundzug der damaligen 
deutschen Architektur ausmacht. Der Hof bildet ein unregelmaBiges langliches 
Rechteck, auf drei Seiten mit Bogenhallen auf schlanken achteckigen, zum Teil 
geriefelten gotischen Pfeilern umzogen; jene selbst aber zeigen den Rundbogen 
oder den flachen Stichbogen, und die Hallen sind mit gotischen Netzgewolben 
bedeckt. In den beiden Seitenflugeln sind die Arkaden etwas niedriger gehalten. 
Uber ihnen zieht sich eine obere Galerie auf viereckigen dorisierenden Renaissance- 
pfeilern hin. Den AbschluB der dem Kern des Baues vorgelegten Arkaden bildet 
eine Plattform mit einem prachtigen Gitter von Schmiedeeisen. Eine Unter- 
brechung der Bógen macht rechts vom Eingang ein viereckiger, oben ins Aclit- 
eck ubergehender Turm, an dessen Fenstern man wieder die charakteristischen 
Pilaster der Friihrenaissance bemerkt. Hier fiihrt ein schlichtes Portal desselben 
Stils, im Giebel das pfalzische Wappen, zu der einfachen, in rechtwinklig ge- 
brochenem Lauf aufsteigenden Treppe. Das Gewolbe derselben besteht aus un- 
regelmaBig ansteigenden Tonnen- und Kreuzgewolben. Daneben liest man an 
einer Tur mit gotisch profiliertem Rahmen die Jahreszahl 1538. Unten im SchloB 
findet man in diesen Teilen uberall gotische Tiirstiirze. Auch die alte Kapelle, 
jetzt ais evangelische Kirche dienend, die links neben dem Eingang im west- 
lichen Fliigel liegt und mit ihrem rechtwinkligen Chor die Arkaden unterbricht, 
hat spitzbogige Fenster mit gotischem MaBwerk. Aus allem geht hervor, daB 
die altesten Teile des Schlosses der westliche, nordliche und stidliche Fliigel sind, 
wahrscheinlich kurz vor 1538 begonnen und 1545 vollendet. Spater scheint der 
nordliche Fliigel seine beiden Dacherker mit Schneckengiebeln erhalten zu haben. 
Man erkennt an ihnen die kraftigen Formen der letzten Zeit des 16. Jahrhunderts. 
Die Fenster sind hier mit Steinkreuzen gegliedert und durch Rahmenpilaster ein
gefaBt. Der ostliche Fliigel wurde erst 1667 durch Herzog Philipp Wilhelm 
(1653—90) hinzugefiigt.3) Hier liegt die grofie Haupttreppe, stattlich auf Pfeilern 
mit Bógen in rechtwinklig gebrochenem Lauf angelegt. Hier auch die spatere 
SchloBkapelle, ein unbedeutender, niichterner Bau mit hólzernem Gewolbe.

Im Innern ist der bedeutendste Raum der gewaltige Saal, der in einer 
Breite von etwa 15 bei ca. 40 Metern Llinge den ganzen nórdlichen Fliigel ein- 
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ninnnt, jetzt bis zur Baufalligkeit vernachlassigt, ein grauenhaftes Bild der Ver- 
wiistung. In der Mitte der innern Langseite beflndet sich ein stattliches Portal, 
das in seinen Friihrenaissanceformen dem auBern Haupteingang des Schlosses 
entspricht und jedenfalls gleichzeitig mit jenem ist. Namentlich die Arbeit der 
Saulenkapitelle weist darauf hin. Uber dem Portal sieht man das pfalzische 
Wappen, sodann ein muschelartiges Bogenfeld, alles in rotem Marmor, aber iiber- 
tuncht. Hier mtindet die grofie Treppe des ostlichen Flugels. An der andern 
Langseite offnet sich der Saal auf den iiber dem Eingang liegenden Altan. In 
einem benachbarten Zimmer, welches dem zur Kaserne umgewandelten Schlofi 
ais Regimentsschneiderei dient, sieht man zwei gute Ttiren mit eingelegter Arbeit 
und trefflichen Eisenbeschlagen.

Am meisten von der alten Ausstattung ist im westlichen Flugel erhalten, 
wo die jetzt ais Archiv benutzten Raume im ITauptgeschoB einen Saal mit 
prachtig ausgefuhrter Holzdecke enthalten. Die Gliederung in kraftigem Profil 
und klarer Einteilung zeigt tibereck gestellte kreuzfórmige Felder, die mit gerade 
gestellten Kreuzen in schónem Rhythmus wechseln. Es ist wahrscheinlich der 
Saal, in dem 1554 bei der Vermahlung Pfalzgraf Philipp Ludwigs mit Anna 
von Gleve die Beschlagung der Decke mit Stoff hatte vor sich gehen sollen1), was 
aber unterlassen wurde, „weil solchs bey den Hiluseren Ósterreich, Baiern und 
Gtilich nit hergebracht". Ebendort eine nicht minder reich behandelte Tur, mit 
Hermen eingefaBt, ganz mit farbigen Intarsien bedeckt, elegante Ornamente mit den 
orientalisch geschweiften Blattern, welche man in der zweiten Halfte des 16. .Jahr
hunderts in der deutsehen Flachenverzierung antrifft. Die Kronung zeigt im Tym
panon ein herrlich geschnitztes Wappen. Zur weiteren Ausstattung gehort ein 
groBer eiserner Ofen von 1531, mit fiirstlichen Medaillonbildern geschmuckt. Eine 
zweite Tur daselbst, mit korinthischen Pilastern eingefaBt, gehort durch ihre herr- 
lichen Intarsien zum Schbnsten, was die Flachendekoration der deutsehen Renais
sance aufzuweisen hat. Verschlungene Linienspiele mischen sich mit jenem eigen- 
tumlich geschweiften Blattwerk. Diese Arbeiten werden nach 1559 entstanden 
sein, eine Jahreszahl, die man in dem Erker neben der Einfahrt liest. Er bat 
zwar ein gotisches Rippengewólbe, aber der Scheidbogen, mit welchem er sich 
gegen das anstoBende Zimmer offnet, hat Rosetlen von eleganter Renaissanceform, 
und die Konsolen des Bogens zeigen einen meisterlich geschnitzten Triglyphen- 
fries mit Stierschadeln in den Metopen. Die Raume des Erdgeschosses in diesem 
Flugel haben machtige Kreuzgewólbe auf sehr kurzeń Saulen von rotem Marmor 
und tragen die Bezeichnung 1541.

Zu den spateren Zusatzen gehort an der nórdlichen Ecke des Ostfltigels 
die groBe zopfige Grotte mit lauter muschelbekleideten Figuren, recht barock, 
wenn auch sehr stattlich angelegt, einst mit Wasserwerken und Vexierktinsten 
ausgestattet, jetzt in der vólligen Yerwahrlosung von jenem unheimlich odeń Ein- 
druck, welchen die Werke jener leichtsinnigen Zeit in ihrer Verwtistung so leicht 
erregen. Melancholisch schon ist von der sich hier vor dem SchloB hinziehenden 
sonnigen Terrasse der Blick in das weite griine Land lnnein, das von der Donau 
clurchzogen wird, mit seinen Wiesen und Waldern, bis zu den Turmen von Ingol- 
stadt. Schon die alte Beschreibung des Freiherrn von Reisach ruhmt diese Aus- 
sicht und preist zugleich das alte SchloB mit seinem groBen und hohen Saal, 
indem er hinzusetzt: „und obschon dieser Teil auf die alte Bauart erbauet worden, 
so verdienet er dennoch gesehen und bewundert zu werden11. Von der reichen 
Ausstattung, die er beschreibt, von den Gemalden des groBen Saales, den Fiirslen- 
portrats der Korridore, den in Gold, Silber und Seide gewirkten Tapeten der

ł) Kurtze Beschr. der furstl. Heimfahrt etc. etc. in der Ilerrlichen walirhafften Besclir. der 
beyden fiirstl. Heimfahrten ctc., Frankf. 1576, BI. 72.
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Zimmer, dem Bronzebrunnen des Badezimmers ist nichts mehr vorhanden. Der 
kunstreich gearbeitete Teppich, mit der Darstellung der von Otto Heinrich 1521 
ausgefuhrten Pilgerfahrt nach Jerusalem mag nach Munchen gekommen sein.

FaBt man alles zusammen, so kann man sich der Wahrnehmung nicht ver- 
schliefien, wie weit die hier zur Anwendung gekommene Renaissance unter dem 
steht, was schon Friedrich II. zur selben Zeit in Heidelberg, aber bereits auch in 
Neumarkt ausfuhren lieB. Wahrscheinlich standen in Neuburg dem Ftirsten nur 
Architekten aus jener Schule zu Gebote, die in ahnlich unldarer, schwankender 
Renaissance seit 1520 den Arkadenhof der in Freising und bald darauf den vor- 
deren Teil des Schlosses in Landshut ausgefuhrt haben. Man trifft hier uberall 
eine verwandte Behandlung und denselben Grad mangelnden Verstandnisses der 
neuen Formen.

Ais Architekt des Herzogs wird ein sonst nicht bekannter Hans Knotz ge- 
nannt. Zahlreiche Kunstlernamen treten dann bei der weiteren Ausschmtickung 
und Ausstattung des Schlosses auf. Unter ihnen seien die Bildhauer Hans Dauher, 
Peter Flettner, Loy Hering, der ErzgieBer Pankraz Labenicolf, die Maler Jorg Breu, 
Hans Bocksberger, Melchior Feselen genannt.1)

Vermutlich auch war Otto Heinrich keineswegs sofort der durcbgebildete 
Renaissancekenner, zu dem ihn die Verbindung seines Namens mit dem beruhmten 
Bauwerke zu Heidelberg gestempelt hat. Das wird in hohem Mafie bestatigt durch 
das noch fast ganz mittelalterliche kleine Jagdschlofi Griinau, das derselbe 
Fiirst um ein Dezennium spater (!) ais das SchloB von Neuburg erbaut hat. Es 
liegt ganz versteckt in Waldern, etwas abseits von der Donau, ungefahr eine 
Stunde ostlich von Neuburg; mit diesem ist es durch eine lange Allee verbunden. 
In der mittleren Einfahrt des Hauptbaues sieht man den Namen und die Wappen- 
schilde Otto Heinrichs und die Jahreszahl 1555. Die Anlage besteht aus einem 
einstockigen Mittelbau, mit runden staltlichen Turmen auf den Ecken. Von dem 
links befmdlichen zieht sich eine holzerne Verbindungsgalerie nach einem vor- 
geschobenen hohen, gotisch abgestuften Giebelbau, vor welchem ein machtiger 
viereckiger Turm angelegt ist. Sein oberes Pyramidendach ist mit bunt glasier- 
ten Ziegeln gedeckt. An der rechten Seite springt ein anderer Fliigel vor, 
aber ohne Galerie, in niedrige Wirtschaftsraume endend. Die Durchfahrt in der 
Mitte des Hauptbaues hat ein rundbogiges Tonnengewólbe mit Stichkappen ohne 
Rippen. Sie offnet sich mit einem grofien Bogentor und einer kleinen Pforte, 
alles nackt und schmucklos ohne jede ktinstlerische Form. Nur iiber dem Tor 
sieht man das hubsch ausgefuhrte kurftirstliche Wappen, von zwei Lowen gehalten, 
in Solnhofer Kalkstein. Dabei die Inschrift: „1555 hat auferbauet mich Pfalz- 
graf Otto Heinrich. Nun aber mich Karl Theodor mein Kurfurst bringt wiederum 
empor“.

So kahl wie das AuBere, fast ebenso vollstandig ist das Innere seiner alten 
Ausstattung beraubt. Eine Inschrifttafel mit Jagdrelief, das letzte einzelne Sttick 
davon, von Loy Hering, ist in das Nationalmuseum nach Munchen gekommen. 
Der vorgeschobene viereckige Turm des linken Fliigels ist nach Art eines mittel- 
alterlichen Bergfrieds ais selbstandiger Wohnturm behandelt. Auf einer sanft an- 
steigenden, rechtwinklig gebrochenen Treppe gelangt man in die oberen Gemacher. 
Hier liegt eine noch vollig gotische Kapelle mit spitzbogigem Kreuzgewólbe, die 
Altarapsis ais rechtwinkliger Erker nach Osten ausgebaut. Durch eine im Esels- 
riicken geschlossene Tiir steht sie mit dem stidlich anstofienden Hauptraum in Ver- 
bindung; dieser ist, ungefahr ąuadratisch, in der Mitte durch einen gewaltigen 
Rundpfeiler geteilt, auf dem die vier Sterngewolbe dieses Saales ruhen. Im oberen 
Stockwerk sind groBe Zimmer mit gotischen Kreuzgewolben angelegt, Wandę und 

i) Die iibrigen Namen findet man bei Dehio, Ilandb. d. deutschen Kunstdenkm. IV, S. 319.
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Gewolbe auf weiBem Grund ausgemalt, mit allerlei Darstellungen von Jagdwild, 
dann biblischen Geschichten, Simson usw. Die Wand- und Deckenfresken stammen 
von Jorg Breu und Hans Windberger. Wahrend sonst die Gotik noch herrscht, 
wird man in dem einen Zimmer durch einen Kamin mit dorischen Saulen iiber- 
rascht. Im obersten Stock sind ganz kleine Zimmerchen fiir die Dienerschaft.

Im Hauptbau sind die Zimmer ebenfalls meist gewólbt, bloB zwei ganz 
groBe saalartige Raume zeigen flachę Decken, die wohl der spateren Umgestal- 
tung unter Karl Theodor angehoren. Daran stoBt erkerartig ein rundes Zimmer 
in dem einen Eckturm. Der andere Turm enthalt die stattliche Haupttreppe, 
eine Wendelstiege von etwa 10 FuB Weite. Bei der geringen kunstlerischen 
Bedeutung des Ganzen ist es fur unsere Darstellung hauptsachlich von Interesse, 
wiederum nachzuweisen, wie lange die Gotik hier vorgeherrscht hat.

Heidelberg
Zum hochsten Glanz entfaltet sich die Renaissance an demjenigen Bau, der 

ohne Frage unter samtlichen deutschen Werken der Zeit die hochste Liebe des 
deutschen Volkes genieBt: dem Schlosse zu Heidelberg. Wie dieser Pracht- 
bau noch jetzt ais Ruinę kaum seinesgleichen hat in Europa, so stand er, ehe 
der brutalste Akt der Zerstorung ihn verwustete, ais Ganzes nicht minder glanzend 
da. So poetisch der Eindruck der Ruinę im Zusammenhang mit der wunder- 
herrlichen Naturumgebung wirkt, so konnen wir doch nie vergessen, was hier 
zerstort worden ist, und wie verhaltnismaBig diirftig die Uberbleibsel sind.

Die erste Anlage des Schlosses reicht in die Fruhzeit des Mittelalters hinauf.1) 
Seit 1147 nimmt Konrad von Hohenstaufen, Friedrich Barbarossas Bruder, hier 
zuerst seinen Sitz, anfangs ais Lehensmann des Bischofs vonWorms, bald aber 
ais selbstandiger Landesherr mit der Wiirde des kaiserlichen Pfalzgrafen betraut. 
Oberhalb des Schlosses bestand bis 1537 eine zweite kurfurstliche Burg; ihre 
Anlage war, wie die meisten jener Zeit, eng zusammen gedrangt, im unregel- 
maBigen Viereck die kiinstlich geebnete Bergkuppe besetzend, mit einem turm- 
artigen Vorbau ais Propugnaculum und einem machtigen Bergfrieds im Zentrum 
des Ganzen. Vom Konigsstuhl wurde dieser Teil des Berges durch einen breiten 
Felseinschnitt getrennt, im Norden und Nordwesten durch einen tiefen Graben, 
rings durch eine dem Felsabhang folgende Umfassungsmauer geschiitzt. Sie 
wurde in dem genannten Jahre durch eine Pulverexplosion zerstort und spater durch 
ein starkes Bollwerk ersetzt, das aber im Orleanskriege ganz verwustet wurde. 
Bald, unten am Bergabhang entlang bis in das Tal vorgeschoben, siedelte sich 
eine seBhafte Bevolkerung an, die dann ein stadtisches Gemeindewesen, die heutige 
Stadt Heidelberg bildete.

1) Das Historische und Kiinstlerische gibt K. B. Star k in II. v. Sybels histor. Zeitsehr., 
VI. Bd., Miinchen 1861, S. 93—141. Dazu die sorgfaltig gearbeiteteBeschr. des Ileidelb. Schlosses 
und Gartens von Joli. Metzger. Heidelberg 1829, mit Kupfern, und die schóne Publikation 
von R. Pfnor, le chateau de H. Paris 1859 fol. Eine kurze Beschr. gibt W. O nok en, Stadt, 
Schlofi und Hochsehule H. Heidelberg 1869. Vor allem aber: Ko eh und Seitz, Das Heidel
berger Schlofi, Darmstadt 1891, eine der sorgfaltigst gearbeiteten Aufnalimen irgend eines Bau- 
werks, die je in Deutschland gemacht wurden. Dann: Sauerwein, Das Heidelberger Schlofi, 
Frankfurt a. M. — Rosenberg, Quellen zur Gesch. des Heidelb. Schlosses, Heidelberg 1882. — 
Ad. v. Ochelhauser, Das Heidelberger Schlofi, Heidelberg 1902. Pf aff, Heidelberg und 
Hmgebung, Heidelberg 1902. — Zeller, Das Heidelberger Schlofi, Karlsruhe 1905.

Neben jener kleineren festen Burg bestand aber etwas weiter unterhalb am 
Berge eine zweite Burg, das heutige SchloB, dessen Anfiinge nach vorgefundenen 
Resten aus dem 12. spatestens dem 13. Jahrhundert stammen miissen. Hier war 
offenbar sehr bald der Schwerpunkt der politischen und kunstlerischen Entwick-
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lung, wahrend die obere Burg ais schiitzende Feste bis zum Jahre 1537 fortbestand. 
Es war also hier ein ahnliches Verhaltnis wie bei den beiden Schlbssern in Baden.

Das damalige untere SchloB hatte bei weitem nicht die Ausdehnung des 
jetzigen. An der Nordseite stand neben einem Palastgebaude die alte Juttakapelle. 
Der heute noch bestehende iilteste Teil ist der (vgl. den GrundriB Abb. 206)

Abb. 206 GrundriB des Schlosses zu Heidelberg

westlich vom SchloBhofe belegene Bau Kaiser Ruprechts von der Pfalz. Auch 
der weiter nordlich gelegene Teil F reichte in seinem nbrdlichen Ende ins Mittel
alter, vielleicht noch ins 14. Jahrhundert hinauf. In der Stidostecke zwischen 
Apotheker- und Krautturm bestand auBerdem ein schmaler Wohnflugel bereits im 
15. Jahrhundert. Seit Ruprecht II. entstanden die machtigen Ringmauern, ins- 
besondere die drei Rundturme der Ostseite. Eine groBartige Bautatigkeit beginnt 
seit dem 16. Jahrhundert mit Ludwig V. (1508—44), der in seiner langen Regie- 
rung den ganzen mit K bezeichneten, die sudostliche Ecke mit zwei Fliigeln ein- 
fassenden Bau, den Frauenzimmerbau F in der Nordwestecke des Hofes, den groBten 
Saal des Schlosses (Konigsaal) errichtet, den Torturm B mit der davor gelegenen 
Briicke und dem Briickenkopf A, den sudwestlichen Turm P (,,Seltenleer“), den 
Sttickgarten im Westen und endlich den weit vorgeschobenen riesigen Rundturm R 
mit einem Durchmesser von 30 Metern hinzufugt. So war in der gewaltig er- 
weiterten und verstarkten Burg die erhohte Machtstellung des kurpfalzischen 
Hauses in grandiosen Zugen ausgesprochen. Aber alle diese Bauten und selbst 
noch diejenigen, welche Friedrich 11. (1544—56) hinzufiigte, namentlich der nord- 
óstliche Flugel FI und der Aufbau des Turmes M, die ersten Yertreter der aus- 
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gepragten Renaissance, sind bei aller Ausdehnung und Durchfiihrung yerhaltnis- 
maBig bescheiden an Schonheit ihrer Ausgestaltung. Erst mit dem Bau J, der Otto 
Heinrichs Namen tragt (1556—59), erhebt sich das SchloB auch in seiner kiinst- 
lerischen Ausgestaltung zu einem Prachtwerke von wahrhaft klassischer Bedeutung. 
Im Wetteifer damit errichtet dann Friedrich IV. seit 1601 den nach ihm benannten 
Friedriehsbau G und die demselben vorgeschobene herrliche Terrasse L mit den 
Eckpavillons, und endlich schlieBt der ungliickliche Friedrich V., der „Winterkbnig“, 
in dem sogenannten englischen Bau mit dem dicken Turm im nbrdlichen Teil 
der Westseite die Baugeschichte des Schlosses ab. Betrachten wir nun die ein
zelnen Teile etwas naher.

Wenn man von dem sogenannten Stuckgarten, der gewaltigen Befestigung 
vor der Westseite des Schlosses hiniiberblickt, so steigt aus der Tiefe des Gra- 
bens in fiinf Stockwerken turmartig der Bibliotheksbau E Ludwigs V. empor. Er 
bildet einen Wiirfel von ungefahr 19 Metern, eine bescheidene Raumlichkeit, eng 
zusammengedrangt, wie es die Sitte des damaligen Burgenbaues mit sich brachte. 
Eine Wendeltreppe verband die einzelnen Stockwerke; ein Erker mit reich durch- 
brochenen Fenstern, sowie im Innern einige Reste von elegant profilierten Ge- 
wolbrippen ist alles, was von der kiinstlerischen Ausstattung iibrig geblieben ist. 
Kragsteine an der gegen den Hof gekehrten Seite, sowie an der Stldseite weisen 
auf ehemalige hblzerne Galerien hin, welche den die Anfange des beruhmten Pala- 
tina beherbergenden Bau umzogen. Vor der Fassade erhob sich im SchloBhof 
ein Brunnen mit viereckiger Einfassung. — Reicher ist der altere Ruprechts- 
bau D, weiter in den Hof vorspringend, durch geraumigere Anlage und regelmaBige 
Einteilung ausgezeichnet, nach Norden und Siiden durch hohe Treppengiebel iiber 
drei Stockwerken abgeschlossen. In der Mitte der Hoffassade fiihrt eine Spitz- 
bogenpforte in einen Gang, der an der Rtickseite mit einem Treppenturm zur 
Verbindung der Stockwerke endet. Auf jeder Seite des Ganges schlieBt sich ein 
stattlicher Raum von 15 zu 13 Metern an, mit Kreuzgewolben auf einer kraftigen 
Mittelsaule bedeckt. Im oberen Stockwerk sind nach Norden Zimmer und nach 
Siiden ein groBerer Raum, der Speisesaal, darin der wunderschone Kamin, freilich 
stark zerstórt, den Friedrich II. 1546 hier aufstellen lieB (Abb. 207).

In groBartiger Weise beginnt sodann gegen Ausgang des Mittelalters Kur- 
fiirst Ludwig V. die Erweiterung des Schlosses und die Ausdehnung und Ver- 
starkung der Befestigungen. Der vorgeschobene Briickenkopf A, die auf hohen 
Pfeilern und Bćigen aus der Tiefe des SchloBgrabens emporgeftihrte Briicke und 
der schwerfallige yiereckige Torturm B sind das Werk dieses Kurfiirsten, 1541 
laut einer in Stein gehauenen Inschrift vollendet. Der Turm wird nach einer unten 
im Kreuzgewolbe befindlichen Jahreszahl 1531 begonnen sein und ist uns bedeut- 
sam ais das erste Werk der Renaissance hier oben. Vor allem durch die 
prachtige Wappengruppe iiber dem Tor. Zwei 1534 und 1536 gearbeitete kraftige, 
wenn auch etwas schwerfallige Knappen im vollen Harniscli, die „Torriesen11, haben 
zwischen sich die grofie Wappentafel, von der freilich das einstige beruhmte 
Wappen Ludwigs, das von Metali, sogar Silber gewesen sei, herabgerissen ist. 
Die Architektur der Tafel ist aber eine reizvolle und sehr energische: Pilaster 
begrenzen das untere Feld mit ihren perspektivisch schragen inneren Flachen, 
ein scharfes Ouergesims, ein Halbkreisbogen dariiber, mit muschelartiger Teilung 
und Einfassung, oben wieder ein Gesims — das ergibt ein hóchst nachdrucks- 
volles Gesamtbild. Wenn man von hier aus den SchloBhof C betritt, so hat man 
zur Rechten die von demselben Kurfiirsten an der Sudostseite errichtete neue 
Wohnung K, dereń nordliche Grenze durch den kleinen Treppenturm im Hofe mit 
der Jahreszahl 1524 bezeichnet wird. Auch hier ist noch alles gotisch trotz der 
vorgeriickten Zeit. Ebenso hat der am siidwestlichen Ende yorspringende viel
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gemalte Ilallenbau fiir den neuen Schlofibrunnen gotische Spitzbogen und an 
seinen vier Granitsaulen Kapitelle und Basen desselben Stils. Die Schafte sind 
der letzte Rest vom Palast Karls des GroBen zu Ingelheim, von wo der Kurfiirst

Abb. 207 Kamili im Ruprechtsbau des Schlosses zu Heidelberg

sie herbeischaffen liefi. Ferner aber erbaute Ludwig hinter dem Bibliotheksbau, 
weit in den Hof vorspringend, den Frauenzimmerbau F, jenen hbchst stattlichen 
Saalbau von 34,6 auf 16,7 Metern, der im ErdgeschoB den Festsaal, „Kónigssaal11 
enthielt, durch zehn groBe dreiteilige Fenster erhellt und mit Erkerausbauten an 
den Seiten. Dieser durch vier Pfeiler gestiitzte riesige Saal trug noch zwei 
Stockwerke, davon das oberste in Fachwerk; spater wurde er auBen verputzt 
und mit prachtiger Architektur bemalt.

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Auli. 19
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Der Nachfolger, Friedrich II. (1544—56), baulustig und unternehmend, ver- 
vollstandigte und vollendete die Bauten seines Bruders. Unter ihm, der Italien, 
Frankreich und Spanien kannte und sich lebhaft fiir klassische Studien inter- 
essierte, dringen die durchgebildeten Formen der Renaissance in Heidelberg ein. 
Freilich noch anklingend an das Mittelalter, insbesondere in den tief umkehlten 
Fenstern und Turen. Das Hauptwerk Friedriclis II., der sogenannte glaserne 
Saalbau (Abb. 208), nimmt die nordostlichste Ecke des Schlosses bei H ein, wird

Abb. 208 Nordostecke des SchloBliofes zu Heidelberg 
(Nach Fritscli, Dcnkmaler deutsclier Renaissance)

dort aber zur Halfte durch den spater errichteten Otto-Heinrichsbau verdeckt, 
offenbar absichtlich, da die verdeckte Halfte keinerlei steinerne Architekturteile 
noch Fenster nach auBen besitzt, die sie ais eine sichtbare Front moglich machen 
wurde. Ungefahr die Mitte des Baus bildete der achteckige schmucklose Treppen- 
turm. Links von ihm zeigen sich kraftige Bogenhallen in drei Geschossen auf 
stammigen dorischen Saulen mit feiner Kannelierung. Am westlichen Ende links 
springt ein Bauteil vor mit dreiteiligen profilierten Fenstern und steilem Giebel, 
dessen Treppenstufen prachtige Sirenengestalten und Delphine mit Puttenreitern 
zieren. Diese Fassade gehort mit zu den reizvoll malerischsten und treffiichst 
durchgeftihrten Bauwerken unserer ganzen frtihen Renaissance. So einfach in der 
Anordnung sie auch ist, so sind der geistvolle GiebelumriB, die sparsamen Fenster, 
die tiefschattige Bogenhalle mit dem Treppenturm von einer so sorgsamen Ab- 
wagung der Masse wie ihrer Einzelheiten, daB jede nahere Betrachtung und Wiirdi- 
gung stets neue Bewunderung und Freude zeitigt. Vor allem aber fiillt sie die 
Hofecke zwischen den beiden groBten Bauten in wahrhaft unvergleichlich schoner 
Weise. Im Innern sollte ein groBer gewolbter Saal die beruhmte Bibliothek auf- 
nehmen. Um ihn auszuschmucken, lieB der Kurfurst 1551 Stukkatoren (,,Ipser“) von 
Herzog Ghristoph von Wurttemberg kommen, weil er in der Pfalz keine geschickten 
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Arbeiter habe.1) Vor den verputzten Zinnengiebel der Ostseite nach aufien ins 
Neckartal blickend ist ein Erker mit gotischen Fenstern vorgekragt. Der Glocken- 
turm N an der Ecke erhielt seinen achteckigen, viergeschossigen, von groBen spitz- 
bogigen MaBwerkfenstern durchbrochenen Oberbau: er wurde zur Aufnahme eines 
Glockenspiels bestimmt, so daB also die urspriinglich auf Verteidigung berechnete 
Anlage sich zu neuen Gestaltungen bequemen mufite. Noch an einzelnen anderen 
Stellen aus derselben Zeit findet die Renaissance im Schlosse Eingang. So am 
Ruprechtsbau in der groBen Wappen- und Inschrifttafel aus dem Jahre 1545 links 
vom Eingang, wo Kandelabersaulen mit Gebalk in den zierlichsten Renaissance- 
formen die Einfassung bilden. In reifster Entfaltung an dem groBen Kamin im 
oberen Saale des Ruprechtsbaues * 2) mit seinen fein dekorierten Pilastern und Kon- 
solen, dem reich geschmiickten Fries samt Gesimse, dem oberen Aufsatz und den 
prachtig ausgeftihrten Wappen, denen das goldene VlieB hinzugefiigt ist. In all 
der Pracht erinnert sodann Totenkopf und Sanduhr, sowie die Schlange an die 
Vergiinglichkeit des menschlichen Lebens. Ais Baumeister des Kurfiirsten wird 
ein Meister Jalcob Ilaidern genannt. Vor allem aber ist da Peter Flettner in Be- 
tracht zu ziehen. DaB er fiir die pfalzischen Kurfiirsten viel gearbeitet hat, vor 
allem seit 1526 ais Medailleur, hat schon Lange3) nachgewiesen. Es ist in hohem 
Mafie wahrscheinlich, daB dieser Kiinstler der war, der Friedrich II. mit Entwiirfen 
fur seine neuen Renaissancebauten versorgte. Die Renaissanceteile des glasernen 
Saalbaus, vor allem die Saulenhalle und der Giebel, tragen Flettners Stil durchaus.

1) Wurttenib. Jahrb. von Memminger. Jahrg. 1826, p. 105.
2) Abb. bei Pfnor II, pl. 6; bei Haupt, Zur Baugescliiclite des Heidelb. Schlosses Abb. 23, 

wo ich nachzuweisen gesucht habe, dafi der Schópfer auch dieses wundervollen Werkes Peter 
Flettner aus Niirnberg gewesen sein mufl, aus dessen Todesjahr 1546 dieser feinste und ele- 
ganteste Kamin unserer friihereii Renaissance stammt.

3) Peter FI6tner, ein Bahnbrecher der Deutschen Renaissance, Berlin 1897, S. 107, 109 ff.

Unter dem Neffen und Nachfolger Friedrichs II., dem trefflichen Otto Heinrich 
(1556—59), erhebt sich die Renaissance dann zu voller Entfaltung ihrer prachtigsten 
Bliite. Seiten hat ein Fiirst in so kurzer Regierungszeit nach allen Seiten gleich 
Bedeutendes hinterlassen. Die volle Durchfiihrung der Reformation, die weitere 
Entwicklung der Universitat, die sich unter ihm zu hoher Bedeutung erliob, die 
Berufung und freigebige Dotierung tiichtiger Professoren, vor allem auch die 
ansehnliche Vermehrung der weltbertihmten Bibliothek, fiir die er selbst auf 
seiner orientalischen Reise wichtige Ilandschriften erworben hatte und noch ferner 
in Italien und Frankreich neue Schatze zusammenkaufen lieB, endlich die kraftige 
Forderung der Volksbildung durch ttichtige Schulen, das alles sind leuchtende 
Verdienste dieses ausgezeichneten Ftirsten. Wahrend bei anderen Standesgenossen 
haufig die Baulust die iibrigen geistigen Interessen zuriickdrangt und manchmal 
nur ein AusfluB eitler Ruhmbegier und Prunksucht ist, erscheint sie bei Otto 
Heinrich ais ein Ergebnis einer hohen und allseitigen Bildung und eines leben- 
digen Interesses fiir das gesamte Kulturleben. Der Bau, den er dem Schlosse 
hinzugefiigt, ragt nicht durch ungewohnlichen Umfang hervor; er bildet nur ein 
Rechteck von etwa 35 Meter Lange bei etwa 22 Meter Tiefe: aber der hervor- 
ragend schone Aufbau, der Reichtum seiner Ausgestaltung, der feine Geschmack 
seiner Einzelheiten haben ihn von jeher zum Gegenstande allgemeiner Bewunde- 
rung gemacht. Wir geben in Abb. 209 ein System der Fassade, wobei wir den 
hohen Unterbau fortlassen, iiber dem sich die drei Hauptgeschosse erheben.

Eine hohe doppelte Freitreppe fiihrt zu dem Portal, das die Mitte der Fassade 
einnimmt und in der Breite einem Pilasterzwischenraum entspricht. Fiinf solcher 
bilden die gesamte Lange. Das ErdgeschoB, durch besonders gebildete Fenster 
ausgezeichnet, iibertrifft die andern an Hohe und war fiir die Hauptsale be-
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Abb. 209 Vom Otto-Heinrichsbau. 
des Schlosses zu Heidelberg

stimmt. Es mifit 61/’ Meter Hóhe, wahrend 
dem ersten Stock dem zweiten 5 zu- 
geteilt sind. Trotz dieser fiir Deutschland 
ansehnlichen Hdhenverhaltnisse erscheint 
indes die Anordnung der einzelnen Felder 
nicht so schlank, wie auf unserer perspek- 
tivischen Darstellung. Vielmehr bilden sie 
in dem hohen ErdgeschoB ungefahr ein 
Quadrat, in den oberen Stockwerken daher 
ein gedrucktes Rechteck. Dennoch hat der 
Architekt wohlgetan, seine Pilasterteilungen 
nicht zwischen jeder Fensterstellung zu 
wiederholen, sondern je zwei in ein System 
zusammenzuziehen, zwischen ihnen den 
Pilaster durch eine groBe Konsole vertreten 
zu lassen, und in der Wandflache denRaum 
zu einer Bildnische zu verwenden. Dadurch 
hauptsachlich hat er erreicht, daB der Bau 
trotz seines Reichtums den Eindruck ruhiger 
Gliederung durch langgestreckte horizontale 
Linien gewinnt. An keinem zweiten deut
schen Bau jener Zeit ist diese aus dem 
Stiden stammende Horizontalrichtung so 
durchgreifend zur Herrschaft gelangt. Doch 
forderte die nordische Sitte ihr Recht, und 
dies wurde ihr durch das Aufsetzen von 
zwei den erhaltenen Nachrichten nach reich 
gegliederten Dachgiebeln. Aber da diese 
an der Fassade keine durchgreifende ver- 
tikale Unterstutzung finden, so ergab sich 
hier ein Punkt, in dem deutsche Sitte und 
italienische Anschauung in Konflikt gerieten. 
Die beiden Giebel waren auBerdem bei Otto 
Heinrichs jahem Tode noch nicht vorhanden, 
stammten vielmehr aus Friedrichs III. Zeit 
und von einheimischen wenig bedeutenden 
Meistern. Sie bildeten einen Zwillingsgiebel, 
dessen unteres GeschoB mitten verwachsen 
war, und sind im 17. Jahrhundert entlernt 
und durch zwei kleinere Zwerchhauser er- 
setzt worden.

Aber abgesehen von solchen Unstim- 
migkeiten, die kaum zu vermeiden waren, 
wird man immer wieder aufs neue zur Be- 
wunderung hingerissen durch die an keinem 
andern deutschen Bau auch nur entfernt 
erreichte Schonheit der Durchfiihrung. Mit 
feinem Sinn hat der Architekt bei hochster 
Steigerung der plastisch dekorativen Mittel 
eine wohldurchdachte Abstufung und zu- 

gleich eine Bereicherung durch rhythmischen Wechsel der Motive gewonnen. Wirk- 
sam breiten sich die Massen des Kellergeschosses aus, in ruhiger Flachę dem
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reichen Oberbau ais kraftvolle Basis dienend, nur durch schlichte, gotisch profi- 
lierte Fenster und Tiiroffnungen unterbrochen. Dariiber steigen die langgestreckten 
Pilaster des Erdgeschosses auf, durch ihre Bossagen mit dem derb markierten 
Fugenschnitt noch an die ungegliederten Massen des Unterbaues erinnernd, durch 
die zierlichen ionischen Kapitelle jedoch auf den Reichtum der oberen Teile vor- 
bereitend. Auch der Triglyphenfries, welchen der ausfiihrende Baumeister un- 
bekiimmert mit den ionischen Sttitzen verband, verrat in den fein durchgebildeten 
Schildern und Stierschiideln seiner Metopen die Richtung auf zierlichen Schmuck. 
Im ersten GeschoB sodann geben die ornamentierten Pilaster mit fein detaillierten 
korinthischen Kapitellen einen lebendigen Gegensatz zu den geąuaderten des Erd
geschosses und den kannelierten Halbsaulen des zweiten Stocks, die durch hohere, 
einfacher gebildete, korinthische Kapitelle fiir die grofiere Entfernung vom Auge 
wohl berechnet sind. Die oberen Friese werden durch Mitander und Blattranken 
vom zartesten Relief uniibertrefflich schon belebt. Bezeichnend fiir das Streben 
nach rhythmischem Wechsel ist auch die Bildung der grofien Konsolen, dereń 
schones Akanthuslaub im mittleren GeschoB aufwarts steigt, wahrend es in den 
beiden andern umgekehrt abwilrts fallt. Nach demselben Gesetz sind auch die 
Muschelwolbungen in den Statuennischen gebildet.

Wohl erwogen ist die Behandlung der Fenster. Sie stehen in Wechsel- 
wirkung mit den Hauptgliedern des betreffenden Stockwerks, so daB im Erd
geschoB kriiftige geometrische Formen, Rustika und Spiralwindungen Platz 
greifen, im ersten Stock kannelierte Pilaster, im oberen glatt behandelte Halbsaulen 
auftreten, mit den benachbarten grofien Pilastern und Halbsaulen durch die ge- 
meinsame korinthische Ordnung verbunden, aber in der Behandlung des Schaftes 
uberall verschieden von jenen. Vor die mittleren Teilungspfosten der Fenster sind 
in allen drei Geschossen hermenartige Atlanten und Karyatiden gestellt, in ihrer 
Behandlung von der grbfiten Mannigfaltigkeit. Mit ihnen beginnt das Gebiet des 
frei figiirlichen Schmucks, der an dieser Fassade in einem Reichtum zur Ver- 
wendung gekommen ist, wie kaum an einem andern Profanbau der Weit. Zu
nachst sind es in den Giebelkronungen des Erdgeschosses musizierende Engel- 
knaben, dazwischen Portratmedaillons von rómischen Kaisern und andern Helden 
des Altertums. Man liest Nero, Glaudius, Antonius Pius und Vitellius, ferner 
Marius und Antonius, Numa Pompilius und Brutus. Dann kommen iiber den 
Fenstern der beiden oberen Stockwerke phantastische Manner- und Frauengestalten, 
gelltigelt, in Fischleiber tibergehend oder in freies Laubwerk auslaufend, im obern 
GeschoB abwechselnd mit Masken, von frei komponiertem Rollwerk umgeben, so 
dafi hier die architektonische Form sich in plastisches Spiel auflost. Endlich 
aber gesellen sich dazu die vierzehn Statuen in den Nischen, wozu noch zwei 
vor den eheinaligen Dachgiebeln kommen. Im ErdgeschoB sind es vier Vertreter 
gottgeweihter Heldenkraft: Josua „der durch Gottes Kraft einunddreifiig Kónig 
hat umbracht11, Simson, Herkules, ais „Jovis Sun“ bezeichnet und David „beherzt 
und klug“. Die mittlere Reihe gibt die drei christlichen Tugenden Glaube, Liebe, 
Hoffnung und fiigt dazu die Regententugenden Starkę und Gerechtigkeit. Die 
Mitte von ihnen iiber dem Portal und dadurch hoher geriickt nimmt die christliche 
Liebe ein. Die obersten endlich sind Saturn, Mars, Venus, Merkur, Diana (Mond), 
Jupiter und Sol, die Vertreter der sieben Hauptgestirne des Altertums und Mittel- 
alters: Sonne und Mond samt den fiinf Planeten. „So bilden“, wie Stark treffend 
bemerkt, „die plastischen Darsiellungen in sinnvoller Weise einen Spiegel furst- 
licher Regierung. Auf der Kraft der Personlichkeit, auf dem Heldentum des 
Volkes baut sich sicher die fiirstliche Gewalt auf; sie hat ihren Mittelpunkt in 
der Ubung der christlichen Tugenden, vereint mit Starkę und Gerechtigkeit; sie 
steht endlich unter dem Einllufi hoherer Machte, einer himmlischen Leitung, die 
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sich im Laufe der Gestirne kund gibt.“ Diese astrologische Beziehung liegt im Cha
rakter der Zeit und ist doppelt erklarlich bei einem Fiirsten, der selbst mit Eifer 
astronomischen Studien oblag. Die Medaillons endlich mit den Kopfen rbmischer 
Kaiser, Helden der Republik und Vertretern des Kónigtums geben den Gedanken 
der Notwendigkeit obrigkeitlicher Gewalt durch alle Wechsel der Staatsform.

Dem Reichtum des Ubrigen entspricht das groBe Portal, an sich schon 
eins der hbchsten Prachtwerke der Zeit (Abb. 210). In freier Nachbildung eines 
romischen Triumphbogens offnet es sich mit einer groBen Bogenpforte, zu dereń 
Seiten schmale Fenster zur Erleuchtung des Vestibiils angebracht sind. Vier 
prachtige, reichgewandete mannliche Gestalten, die beiden auBeren bartig, die 
beiden inneren jugendlich und bartlos vor Pilastern stehend, tragen mittelst 
ionischer Kapitelle das vorspringende Gebalke. Am Sockel und der Portalein- 
fassung sowie in den tiefen Ttirleibungen sind in feinen Flachreliefs Trophaen 
mit Waffen aller Art dargestellt. In den Zwickeln iiber dem Bogen reichen 
Viktorien Palrnen und Kranze dar. Die Attika enthalt in der Mitte die Wid- 
mungsinschrift, an den Sockeln musikalische Instrumente. Dariiber folgen im 
obern Aufbau zwei reich bekleidete weibliche Karyatiden, die das groBe Mittel- 
feld mit dem kurfiirstlichen Wappenschilde, dem pfalzischen und dem bayrischen, 
einrahmen. Von uniibertroffener Schonheit ist das reiche die Wappen umgebende 
Laubwerk. Auf den beiden Seitenfeldern sieht man einerseits einen bartigen 
nackten Mann, von einem Lowen iiberwaltigt, andrerseits einen Athleten, wie er 
den Lowen bezwingt. An diesen beiden Feldern kommt schon reich zerschnittenes 
und in Schnecken gedrehtes Rollwerk vor. Ebenso herrscht es an der oberen 
Bekrbnung des Ganzen, wo das Brustbild des Erbauers von zwei floteblasenden 
Genien begleitet erscheint. Dies sind samt. einem Teil der obersten Fenster- 
krbnungen die einzigen Stellen der ganzen Fassade, an denen solche spatere 
Formen sich zeigen. Wir haben in diesen Teilen daher, wie wir sehen werden, 
Arbeiten des jiingeren hier ais Bildhauer tatigen Meisters zu erkennen.

Das meiste sonst atmet den Geist klassischer Frtihrenaissance. Die An
ordnung groBer durchgehender Horizontalen, denen sich die feinen Pilaster und 
Halbsaulen unterordnen, erinnert an jene Stufe des italienischen Palastbaues, 
welche durch Leo Battista Alberti begonnen und durch Bramante vollendet wird. 
Im Charakter dieser Fruhrenaissance ist es auch, daB der Meister die Gesimse 
ausschliefilich fur die einzelnen Stockwerke komponiert und kein mit Rucksicht 
auf das Ganze gestaltetes krbnendes Gesimse anwendet. Ein solches konnte er 
um so weniger gebrauchen, ais sonst die Dachgiebel von der Fassade zu scharf 
getrennt worden waren. Dazu fiigt er nun eine plastische Belebung in Orna- 
menten aller Art und in figurlichem Schmuck, wie sie so reich selbst im ver- 
zierungslustigen Mailand und Venedig oder sonstwo in Oberitalien kaum ein Pro- 
fanbau kennt. Man hat auf die iiberreiche Fassade der Certosa von Pavia hin- 
gewiesen; aber dort galt es, einen kirchlichen Bau mit den hbchsten Mitteln der 
Marmorplastik auszustatten, und allerdings sind die wundervollen Bekrbnungen 
der Fenster, sowie die in Statuen aufgelosten Pfeiler das erste epochemachende 
Beispiel dieser Art von Verzierung. Zutreffender aber ist der Vergleich mit den 
Backsteinfassaden Oberitaliens, denn wie die feine Flachenverzierung von Bra- 
mantes spateren romischen Bauten nur von jenen Backsteinfassaden ausgeht, so 
und in noch hóherem Grade erinnert der Olto-Heinrichsbau an jene oberitalienischen, 
mit Terrakotten bekleideten Palastfassaden, insbesondere an Bologna und Ferrara. 
Derselbe Reichtum, dasselbe zarte Relief der Ornamentik, dieselbe Sparsamkeit 
in den Ausladungen samtlicher Glieder. Der schone, warm rbtliche Ton des Heil- 
bronner Sandsteins verstarkt noch die Wirkung, so daB man in der Tat eine In- 
krustation von Terrakotten zu sehen glaubt. Im ubrigen aber geht der aus-
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Abb. 210 Mittelteil des Otto-Hcinrielisbaus vom Schlosse zu Heidelberg 
(Nach Fritscli, Denkmaler deutscher Renaissance)

gezeichnete Baumeister selbstandig seinen Weg, und, die verschwenderische Uppig- 
keit der Certosa vermeidend, wo alles in plastischem Ornament fast erstickt, gibt 
er doch seiner Fassade die denkbar hochste dekorative Pracht, aber weise ge- 
ziigelt durch die architektonischen Grundgesetze der Komposition. Wohl konnte 
man die groBen Hauptlinien etwas markiger betont wiinschen, aber die harmonische 
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Stimmung und der ruhige Adel des Ganzen diirfte leicht dadurch zerstbrt werden. 
So wie die Fassade vor uns steht, ist sie der edelste Spiegel und die hóchste 
Blitte des deutschen Humanismus in seiner vollen Idealitat. Dafi an einen italie- 
nischen Meister nicht zu denken sei, hat man liingst erkannt. Ebensowenig kann 
man einen franzósischen vermuten. Man braucht nur die hochste, ungefahr gleich- 
zeitige Leistung des franzósischen Palastbaues, den innern Hof des Louvre, in 
Vergleich zu ziehen, um des Unterschieds inne zu werden und den selbstandigen 
deutschen Charakter unseres Baues zu erkennen.

Wer der erste erfindende Meister gewesen ist, wissen wir nicht; nur iiber 
die plastische Ausstattung sind neuerdings urkundliche Nachrichten zutage ge
kommen. Damach war es Alexander Cólins von Mecheln, der laut Yertrag1) 
vom 7. Marz 1558 beauftragt wird, „alles gehawen Steinwercks vermóg daruber 
ausgestrichener, ufgerichter Visirung“ auszufiiliren und die „Visirunge uber eine 
jede doppelte oder zweifache Tur“; namentlich „die vier Saulen oder Pfeiler im 
groBen Saal und der Stuben sambt das Wapen ob der Einfarth des Thores, die 
zwei groBer Bilder in beiden Gestellen und dann die sechs Bilder ob den Ge- 
stellen, jedes von fiinf Schuhen11, auch „fiinf groBer Lowen, iteni sechs miihe- 
samen, Thurgestell, so inwendig in den Baw kommen, item sieben mittelmessig 
Thurgestell, sowie das Thurgestell, so Anthonj Bildhawer angefangen, item die 
zwei Kamin in den Kurfiirsten Kammer und im groBen Saal“, alles dies „samt 
aller Bild groB und klein soli er persónlich hawen und hawen lassen“ und zwar 
im ganzen fiir 1140 Gulden. Sodann wird noch beigefiigt, daB er noch von 
seinem vorigen Geding 14 Bilder hauen solle, jedes fiir 28 Gulden und daneben 
14 Fensterpfosten, jeden fiir fiinf Gulden. Somit diirfen wir also einen bedeuten- 
den Teil des plastischen Schmuckes, und zwar vorwiegend des Inneren auf die 
Tatigkeit dieses ausgezeichneten flandrischen Ktinstlers, der sich am Monument 
des Kaisers Max in Innsbruck ais ebenso geschickten Meister in Kleinbildhauerei 
erweist, zuriickfiihren. Ob die beiden Baumeister Kaspar Fischer und Jacob 
Leyder, welche bei dem AbschluB des Yertrags zugegen sind, vielleicht die da
mals leitenden Architekten waren, bleibt dahingestellt. Doch hat es viel Wahr- 
scheinlichkeit fiir sich, weil sich ihre Gegenwart beim AbschluB des Vertrags 
kaum anders deuten laBt. Von ihnen wtirden dann die „Visirungen“, d. h. die 
Werkzeichnungen, fiir die heutige Gestalt des Bauwerks entworfen worden sein, 
auf welche man sich bei dem Abkommen iiberall bezieht.

Indessen sehen wir aus dem Vertrage, daB 1558 nur Golins diejenigen Ar- 
beiten zu liefern erhielt, die sein Vorganger Anthonj nicht gefertigt hatte. Golins, 
ein Schiller des Gornelius Floris zu Antwerpen, war vóllig in dessen Art tatig, 
die durch seine zahlreichen Werke und Kupferstiche ganz genau bekannt ist. 
Und es laBt sich auf Grund obigen Abkommens, in dem fast alle Bildhauereien 
des Innern und einige wenige der Fassade aufgezahlt sind, feststellen, daB die 
darin genannten Arbeiten in der Tat vollig flandrischen Gharakters sind. Es 
ergibt sich dabei aber auch, daB die im Vertrag nicht genannten Bildhauereien 
der Fassade und des Innern von anderer Hand, also ziemlich gewiB von Golins’ 
Vorganger Anthonj sein miissen. — Die nahere Untersuchung der Fassade be- 
stiitigt nun ferner, daB altere Bildhauerarbeiten in der Fassade anders verwandt 
sind, ais sie urspriinglich werden sollten. Die ionische Pilasterordnung wurde 
ins ErdgeschoB unter den dorischen Fries gesetzt, dieser verschiedentlich durch- 
einandergeworfen, Achsen verschoben, — kurz, ganz unzweifelhaft ist ein alterer 
Plan, nach dem die ersten Arbeiten gefertigt worden waren, zur Zeit des Colins 
in einiger Hinsicht geiindert und dann ausgefiihrt. Die noch zu fertigenden Er- 
ganzungsteile sind architektonisch weit unsicherer und schwerer, ais die alteren.

x) Ver6ffcntlicht inWirths Arohiv zur Gesełi. Heidelb. I, S. 18 ff.
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So ist die Folgerung naheliegend, dali schon Friedrich II. den Otto-IIeinrichsbau 
geplant und begonnen hat, und daB damals bereits ein Teil der Bildhauerarbeiten 
fertig wurde, daB aber Otto Heinrich den von seinem Vorgiinger begonnenen 
Plan wieder aufnahm und bis zum Gesimse vollendete, mit neuen Bildhauern 
und Architekten nach einem auf Grund des alten und unter Verwertung der 
fertigen Skulpturen neu aufgestellten Entwurfe. An anclerer Stelle!) habe ich 
nachzuweisen gesucht, daB nach diesen Voraussetzungen sich der urspriingliche 
Plan aus den alteren Skulpturteilen wohl wieder herstellen lasse, und daB er 
dem wirklich ausgefuhrten kunstlerisch noch erheblich iiberlegen sei. Der 
Sachbefund bestatigt, daB sowohl die Riickfront des Bauwerks bereits zum Teil 
zu Friedrichs II. Zeiten aufgefiihrt war, ais daB auch der Unterbau des Otto- 
Heinrichsbaus in der Halfte, die an den glasernen Saalbau anstofit, lange vor der 
anderen und zwar in Quadern ausgefiihrt war (wahrend jene in Bruchstein aus- 
gefiihrt ist), und mit Steinmetzzeichen aus Friedrichs Zeit bezeichnet ist. — Das 
Verdienst Otto Ileinrichs wird dadurch kaum geringer, das Friedrichs wachst 
aber ins GróBte. Und zuletzt finden sich auch Anhaltspunkte dafiir, daB der Plan 
zum Bau urspriinglich von Peter Flettner, der fiir Friedrich II. vielfach tatig war, 
herriihren konnte, was sich besonders darin ausspricht, daB die sechs Karyatiden 
des Portals, die Golins nicht fertigte, bereits genau so unter den Flettnerschen 
Holzschnitten zu Rivius Vitruv erscheinen. —

Die innere Raumgliederung in diesem Teil des Schlosses laBt manches zu 
wiinschen iibrig. Namentlich fehlt es an einer der Pracht der Fassade einiger- 
maBen entsprechenden Entfaltung des Vestibuls. Ebensowenig ist auf durch- 
gehende Achsen in der Anordnung der Tiiren Riicksicht genommen. Stattlich aber 
sind die beiden Hauptraume, der grofie Saal, der in der Lange von etwa 17 Metern 
die ganze Tiefe des Fliigels einnimmt, so daB er an seinen beiden 9 Meter breiten 
Schmalseiten von je vier hohen Fenstern erleuchtet wird. Zwei kraftige Saulen- 
btlndel, denen in den Wanden prachtig gearbeitete Konsolen entsprechen, stiitzten 
sein Gewolbe. An ihn stoBt rechts „des Kurfiirsten Stube“, ebenfalls ein ansehn- 
licher Raum von 12 auf 772 Meter, gleichfalls durch zwei Saulen geteilt. Von der 
ursprunglichen Pracht der Ausstattung zeugen nur noch die Golinsschen Portale 
mit ihren schon ziemlich barock behandelten Hermen und Karyatiden und den 
mit Masken, aufgerollten und zerschnittenen Kartuschen, Fruchtgehangen, Genien 
und phantastischen Fabelwesen geschmiickten Aufsatzen, sowie die seines Vor- 
gangers. Der Vertrag des Golins verlangt von diesem sechs reiche (miihsame) 
Tiirgestelle, sieben einfachere (mittelmaBige); eines, das Anthonj angefangen 
hatte, sollte er fertigstellen.

Aufierdem sechs „Bilder oh den Gestellen‘:, d. h. also sechs Turaufsatze. Von 
diesen sind aber tatsachlich zehn vorhanden. Also vermutlich vier noch von 
Anthonj. Vier von den Aufsatzen sind in der Tat stark italienisierend, nicht 
flandrisch; sie befinden sich in des Kurfiirsten Wohn- und Schlafzimmer. Das 
„Gestell, das Anthonj angefangen11, diirfte jenes im Wohnzimmer sein, das zu 
beiden Seiten zwei ganze Gewandfiguren auf runden Sockeln besitzt, nicht Pilaster 
oder Hermen, wie die Golinsschen. Gebalk und Aufsatz gehoren aber offenbar 
wieder Golins an.

1559 starb Otto Heinrich und hinterliefi seinen Bau, erst bis zum Gesimse 
fertig. Alle Zeichnungen und Nachrichten bestatigen aber, daB spater oberhalb 
des Gesimses ein doppelter Giebel vorhanden war, der erst zu der Zeit des Kur- 
ftirsten Friedrich III. langsam erstand. Uber seine vordere Architektur wissen 
wir nichts Genaues; die riickwartige zeigt zwei einfache Staff elgiebel. Diese

1) A. Haupt, Zur Baugesehiehte des Heidelberger Schlosses. Frankf. 1902. — Derselbe, 
Peter Flettner, der erste Meister des Otto-Heinrichsbaus. Leipzig 1904. 



298 2. Buch Die Bauwerke VIII. Kapitel Die Pfalz

ungliickliche Konstruktion, die vermutlich schwachen Architekten der folgenden 
Zeit zuzuschreiben ist, erzwang es zur Beseitigung der 20 Meter langen, sehr 
schadlichen Kehle zwischen den zwei Dachem 1669, daB diese Giebeldacher be- 
seitigt und durch ein gewaltiges Walmdach ersetzt wurden. An Stelle der grofien 
Giebel traten nach dem Hofe zu zwei kleinere Dachgiebel, dereń Reste noch 
stehen, und dereń Gestalt auf den Kupferstichen des Joh. Ulr. Kraus aus dem 
Ende des 17. Jahrhunderts klar ersichtlich ist.1) So stand der Otto-Heinrichsbau, 
der sogar den Schlofibrand iiberlebte, bis 1764, wo ein Brand auch ihn vernichtete.

!) Das Nahere bei Haupt, Zur Baugeschiclite etc. p. 59 ff. Dazu Abb. 1.
2) Vgl. Abb. 127 auf S. 176.
3) Nicht des ursprunglichen Entwurfes, wie liier noch einmal betont werden muB; denn 

dieser gehort, wie ich in der ersten der auf S. 297 aufgefuhrten Schriftchen nachwies, zu den 
gliinzendsten Erfindungen der Renaissance ttberhaupt, wird auch nicht auf Giebel bereclinet 
gewesen sein.

Ein Menschenalter lang tritt nunmehr Stillstand. in der Bautatigkeit am 
Schlosse ein. Erst Friedrich IV. begann 1601 die alten Teile der Nordseite ein- 
zureifien und daselbst im ErdgeschoB eine neue Kapelle und dariiber zwei Stock- 
werke mit Wohnzimmern zu errichten. Schon nach sechs Jahren war dieser Neu- 
bau vollendet. An Ausdehnung dem Otto-Heinrichsbau nachstehend — er mifit 
etwa 30 Meter Lange bei etwa 17 Meter Tiefe — sucht er diesen durch kraftvolle 
Entfaltung seines Aufbaues zu uberbieten. Man war eine Zeitlang geneigt, den 
Friedrichsbau abfallig zu beurteilen. Nichts leichter in der Tat ais seine etwas 
spriide Ornamentik zu tadeln, die nicht mehr die Anmut derjenigen des Otto- 
Heinrichsbaues hat, vielmehr iiberall die geometrischen Formenspiele, die Riemen- 
geflechte mit Schnallen, die wie aus Leder geschnittenen oder aus Eisenblech ge
triebenen Zieraten, das Rollwerk der Spatepoche in reichem Mafie zeigt.* 2) Aber 
diese Nachbildungen von Schlosser- und Riemerarbeit, diese Quaderungen, die 
iibrigens im ErdgeschoB des Otto-IJeinrichsbaues auch schon, wenn auch noch 
bescheiden, auftreten, bilden doch nicht das eigentliche Element einer kunst
lerischen Wiirdigung. Sie zeigen allerdings, dafi die Zeit derber und realisti- 
scher geworden, dafi die ideale Stimmung der friiheren humanistischen Epoche 
verklungen ist. Aber man wird bald erkennen, dafi diese derbere Ornamentik 
mit grófitem Geschick von einem Meister gehandhabt worden ist, der an Reich
tum der Erfindung seinem letzten Vorganger vom Otto-Heinrichsbau nicht nach- 
steht, in der Gewandtheit der Verwirklichung der Komposition ihn aber ubertrifft. 
Vor allem ist zu sagen, dafi der Architekt den Vertikalgedanken, auf dem nun 
einmal die deutsche Auffassung des Fassadenbaues beruht, zum Gesetz seines 
Baues gemacht hat (Abb. 211). Wohl sind auch bei ihm die Geschofiteilungen 
durch reiche Friese und Gesimse horizontal ausgesprochen, aber die Pilaster, welche 
die einzelnen gliedern —■ dorische, toskanische, ionische und korinthische in her- 
gebrachter Reihenfolge —, sind durch die verkrópften Gesimse in eine strengere 
Verbindung gebracht, machen die vertikalen Linien zu den herrschenden, lassen die 
beiden hohen Dachgiebel mit ihren geschwungenen Umrissen in organische Verbin- 
dung mit der Fassade treten, vermeiden also die Mangel des heutigen Otto-Heinrichs- 
baus.3) Genial ist die Art, wie der Architekt in den Grundziigen seines Planes 
sich seinem Vorganger anschliefit, in den hohen Fenstern des Erdgeschosses, der 
Doppelteilung samtlicher tibrigen Fenster, dem Statuenschmuck, der mit den 
Pilastern wechselt, endlich sogar den beiden aufgesetzten Giebeln, und wie er 
doch dies alles frei umbildet, selbstandig einem strengeren, konseąuenteren archi- 
tektonischen Gesetz unterwirft, namentlich statt der spielenden Fensterkrónungen 
dort durchgangig Giebeldacher anwendet, ja wie er sogar die Statuennischen 
durch die tiber denselben vortretenden Kapitelle mit den architektonischen Gliedern 
in enge Verbindung setzt. Freilich durchbrach er wieder das strenge Architektur- 
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system des Ganzen, da er die 
Pilaster durch Nischen ersetzte, 
was bei ihm schwerer wiegt, 
weil seine Pilaster durch das 
scharfe Betonen der Senkrech- 
ten fiir seine Fassade eine viel 
ernsthaftereBedeutungbesitzen 
ais diejenigen am Otto-Hein- 
richsbau, welche nichts ais eine 
zierliche Einteilung der Fliiche 
bedeuten wollen. Aber eine 
solche Eigenwilligkeit, die tib- 
rigens hervorragende male
rische Kraft besitzt, wiegt nicht 
schwer bei einer im ubrigen so 
meisterhaften Komposition, die 
unter den gleichzeitigenWerken 
allerersten Ranges ist. DaB 
auBerdem die schlankeren Ver- 
haltnisse mit der ganzen Rich
tung des Bauwerks im Einklang 
stehen, braucht kaum angedeu- 
tet zu werden.

Der erfindende Meister 
war lange Zeit vergessen, bis 
ihn die Forschungen Czihaks1) 
aus dem Dunkel wieder her- 
vorzogen. Es ist der oben 
oft genannte StraBburger Bau- 
meister Johannes Sclioch aus 
Kónigsbach, dem wir bereits bei 
dem Neuen Bau zu StraBburg, 
wie dem SchloB in Gottesau 
begegneten, und der auch die 
Heilbronner so sehr schone 
Fleischhalle geschaffen haben 
soli. Der Heidelberger Bau 
aber ist sein Meisterwerk, zu
gleich tiberhaupt die Krone der 
Baukunst der ausgebildeten 
deutsehen Renaissance in ihrer 
ausgepragtesten Erscheinung. 
Der Kiinstler, der etwa 1550 
geboren ist, war 1577 bereits 
Werkmeister des Zimmerhofes 
zu StraBburg; 1583 erbaute er 
von da aus Gottesau, 1585 wurde 
er Stadtlohnherr zu StraBburg, 
1590 Stadtbaumeister; 1597

i) Zentralblatt ćler Kgl. Preufi. 
Bauverwaltung 1889.

nahm er seine Entlassung, ging i) 

Abb. 211 Vom Friedricbsbau des Schlosses zu Heidelberg
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nach Heilbronn und 1601 nach Heidelberg; in hohem Alter wurde er zu StraB
burg wieder Stadtbaumeister und Lohnherr, ais welcher er 1620 genannt wird. 
1627 erhielt er einen Adjunkten, 1631 starb er, uber 80 Jahre alt.

Auch der bildhauerische Schmuck entspricht dem derberen Charakter der Zeit 
und des Baus. In den Nischen stehen fiirstliche Standbilder in der massigen Tracht 
und der bewegten Haltung damaligen Geschmackes. Sie beginnen in der untersten 
Reihe mit dem Erbauer und seinen drei Vorgiingern Johann Kasimir, Ludwig VI. 
und Friedrich dem Frommen. In der zweiten Reihe finden sich Ruprecht I., 
Friedrich der Siegreiche, Friedrich II. und Otto Heinrich. Die dritte Reihe bilden 
vier Kbnige aus pfalzisch-wittelsbachischem Stamme: Ludwig der Bayer, Rup
recht von der Pfalz, Ludwig von Ungarn und Christoph II. von Danemark. An 
den Giebeln endlich sieht man Karl den GroBen, Otto von Wittelsbach, Ludwig I. 
und Rudolph I. Zwischen den Giebeln die Statuę der Gerechtigkeit. An Stelle der 
idealen Ausdrucksweise des Otto-Heinrichsbaues tritt hier eine mehr realistische 
im Dienste fiirstlicher Hausinteressen mit ihren genealogischen Liebhabereien. 
Meister Sebastian Gotz aus Ghur hat mit acht Gesellen die Bildwerke 1604—1607 
ausgefiihrt. Im Innern ist das ErdgeschoB ganz von der Kapelle eingenommen, 
neben der nur ein Durchgang nach der groBen Terrasse geblieben ist. Die 
Kapelle ist nach Art zahlreicher protestantischer SchloBkapellen ein einfaches 
Rechteck, durch stark nach innen vorspringende Strebepfeiler geteilt. Zwischen 
diese spannen sich oben Kreuzgewólbe, darunter aber flachbogige Ouertonnen, 
die ringsum eine mit Dockengelander versehene Empore tragen, wahrend der 
Hauptraum mit Sterngewolben bedeckt ist, alles noch in gotischer Konstruktion 
mit kraftig profilierten Rippen. Das obere GeschoB enthielt die Wohnung des 
Kurfiirsten, der zweite Stock die Zimmer seiner Gemahlin und ihrer Frauen.

An diesen Bau fiigte der Kurfiirst gleich nach Vollendung desselben 1608 
die groBartige Terrasse L mit ihren Eckpavillons und der stattlichen gewolbten 
Halle. Endlich lieB er den weiten unregelmaBigen SchloBhof abgleichen, zur 
Ausgleichung der Hóhenverschiedenheiten Rampen und Treppen anlegen, und 
das Ganze durch ein Wasserbecken mit Springbrunnen und durch Aufstellen 
von Obelisken und antiken Denkmalern, welche die Umgegend geliefert hatte, 
schmiicken. AuBerdem wurde der groBe Saalbau, der Kónigssaal Ludwigs V., in 
seinen zwei oberen Stockwerken verputzt, mit Dachgiebeln versehen und dann 
mit einer kraftigen Architektur, mit Quadern, Saulen und Fensterumrahmungen, 
in Fresko bemalt; er bildete so ein wirksames Gegenstiick zum Otto-Heinrichs- 
bau gegeniiber. Der Kupferstich des Joh. Ulr. Kraus zeigt diese in der Tat 
prachtige Einheit des ganzen SchloBhofes, der so mit seinen umgebenden Ge- 
bauden zur Vollendung gebracht war. Was dem Anblick an Ruhe und Einheit 
abging, wurde reichlich aufgewogen durch malerischen Reiz und Mannigfaltig- 
keit. Auf zwei echt deutsche Eigentiimlichkeiten sei hier noch hingewiesen: 
samtliche Treppen, mit Ausnahme einiger Diensttreppen im siidlichen Ludwigs- 
bau, sind nach mittelalterlicher Art ais Wendelstiegen in vorspringenden Turmen 
angebracht; und ferner: alle Teile des Schlosses verzichten auf die dem Siiden 
entlehnte Anlage offener Galerien. Nur der Bau Friedrichs II. macht eine Aus
nahme. Dagegen kehren die nachfolgenden Bauherren zur geschlossenen Fas
sade zuriick.

Die letzte VergroBerung fiigte Friedrich V., der ungliickliche Winterkónig, 
seit 1612 an der nordwestlichen Ecke hinzu. Es ist der sogenannte „Englische 
Bau“, auf unserm GrundriB durch hellere Schraffierung angedeutet, mit zwei 
schrag zu einander laufenden AuBenwanden, die iiber den SchloBgraben bis zum 
runden Turm R reichen. Der Erbauer errichtete den Bau seiner Gemahlin Elisabeth, 
der Tochter Jakobs I. von England, zuliebe. Die Grundlage bilden die unter
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Ludwig V. aufgefiihrten Befestigungsmauern mit ihren hohen gewólbten Kase- 
matten. In zwei Stockwerken durch eine groBe Anzahl dicht gestellter Fenster 
erhellt, die nach Siiden zu rechteckig mit einfach strengen Gewanden und ge- 
rader Verdachung verziert sind, nach Norden aber rundbogig zwischen breiten 
glatten, durch beide Stockwerke gehenden dorischen Pilastern sich óffnen, wieder 
mit je zwei stattlichen Dacherkern auf jeder Seite, erhob sich der Bau, auBen 
durch seinen ernsten Ouaderbau auffallend, im Innern mit reichster Ausstattung, 
zu welcher man den Maler Focguiers aus Antwerpen berief. Nichts ais einige 
feine Stuckornamente in den Fensternischen, die sich an gleichzeitige derartige 
Arbeiten in StraBburg eng anschlieBen, ist von dieser Pracht geblieben. Der Bau 
bezeichnet aber, in seiner absichtsvollen Einfachheit sich von der derberen, 
schmuckvolleren deutschen Renaissance des Friedrichsbaues unterscheidend, das 
Hereinbrechen jener strengeren klassischen Behandlung, die nach Palladios Vor- 
gang in Frankreich seit Heinrich IV., in England durch Inigo Jones sich Bahn 
brach. Immerhin lassen die einzelnen Formen wie die Energie des Bauwerks 
den Gedanken zu, daB der Plan auch zu diesem Fliigel noch von Hans Schoch 
herriihren mochte, der erst 1620 nach StraBburg zuriickkehrte. Englische Sitte 
und franzbsische Verfeinerung hielten damit ihren Einzug. Ritterliche Spiele, 
glanzende Feste mit Aufziigen in dem schwulstig allegorischen Stile der Zeit 
verherrlichten das Leben des Schlosses1) in den sechs kurzeń Jahren, bis durch 
den ehrgeizig-uniiberlegten Zug nach Bohmen all dieser Glanz in Elend zusammen- 
brach. — Zugleich wurden die anstoBenden Baulichkeiten, der rundę Turm R und 
der alte Saalbau F in die Umgestaltung mit hineingezogen. Aber gerade diese 
Teile haben die furchtbarste Zerstórung erlitten, und von dem gewaltigen ,.dicken“ 
Turme an der Ecke mit seinem kiihnen Gewólbe steht nur noch ein Teil der 
ungeheuren Mauerschale, von dem beruhmten Efeu iiberwuchert und mit der 
Inschrift 1619 bezeichnet.

Der heiter blumige Triumphbogen, den der verliebte Friedrich V. in einer 
Nacht seiner Gattin ais Uberraschung zum AbschluB des Stiickgartens errichten 
lieB, gehórt auch noch hierher. Er tragt die Jahreszahl 1616. Auf jeder Seite 
des Bogens zwei blumenumwundene Dreiviertelsaulen mit Pflanzenkapitell, darauf 
ein iiber diesen vorgekrópftes starkes Gebalk. Ais Bekrónung mitten eine Tafel, 
seitlich Schnecken, die den Eindruck eines gebrochenen Giebels ergeben. In den 
Bogenzwickeln Viktorien. — Das Ganze etwas oberflachlich, doch wirksam, uns 
an spatere Rubenssche Architekturen erinnernd.

Mit diesen Neubauten hing das nicht minder staunenswerte Werk der 
Gartenanlagen zusammen, die Friedrich jetzt zum wiirdigen AbschluB des 
Ganzen hinzufiigte. Mit Ausnahme eines kleineren alteren Gartens an der Sud- 
seite des Schlosses, des sogenannten Hasengartens, und des Elisabethengartens 
auf der Westbastion, war die unmittelbare Umgebung des Schlosses damals noch 
tiberall die ungezahmte Bergnatur mit Wald und Wiesen. Jetzt wurde der be- 
riihmte Ingenieur Salomon de Caus berufen, den Friedrich am Hofe zu London 
kennen gelernt hatte. Seit 1615 finden wir ihn in Heidelberg beschaftigt, dies 
Riesenwerk zu vollbringen, in die Ecke des Berges zuerst weit nach Osten vor- 
dringend, dann sich nach Norden wendend, jenes gewaltige Plateau anzulegen, 
das, in vier Terrassen aufsteigend, allen Gartenkiinsten der damaligen Zeit zum 
Schauplatz diente. Zunachst durch ausgedehnte Felsensprengungen, dann durch 
Auffiihren von Mauern bis zu 25 Meter Hohe, die gegen den Erddruck durch 
Reihen von Bogen und Pfeilern gesichert wurden, endlich durch massenhaftes

i) Vgl. die weitschweifigen Schilderungen in der Beschr. der Reifi, Empfahung des 
ritterl. Ordens, Vollbringung des Heyratlis etc. etc. Ilerrn Friedriclien. des Funften etc. Mit 
Kupfern. 1613.
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Zuschtitten der Einsenkungen wurden die Grundlagen geschaffen.1) Noch war der 
Garten kaum vollendet, ais Friedrich nach Bohmen auszog, wie er glaubte, eine 
Konigskrone zu gewinnen, in Wahrheit aber, um alles zu verlieren und ais 
Fluchtling im Auslande zu enden. Wenige Jahre darauf war das SchloB mit all 

seinen Schatzen die Beute

Abb. 212 Hans zum Ritter in Heidelberg 
(Aufnahme der Neuen Pliotogr. Gesellscliaft, Steglitz)

Tillys, sein einstiger kost- 
barster Schatz aber, zu- 
letzt in der Ileiligengeist- 
kirche aufbewahrt, die 
weltberiihmte Bibliothek, 
ward durch einen deut
schen Fiirsten an den al
ten Erbfeind deutscher 
Geisteskulturausgeliefert 
und im Vatikan unter 
SchloB und Riegel gelegt. 
Einige sechzig Jahre spa
ter, 1689 und 1692, ver- 
wtisteten die Banden Lud- 
wigs XIV. wiederholt das 
herrliche Bauwerk und 
brannten es zuletzt ganz- 
lich nieder. Seitdem steht 
es ais unvergleichliche 
Ruinę da.

Die Stadt Heidelberg 
selbst hat nach den Ver- 
heerungen durch die Fran- 
zosen, die sie fast ganz 
in Asche legten, nur we
nige Spuren der alteren 
Zeit aufzuweisen, und es 
ist um so mehr zu ver- 
wundern, daB iiberhaupt 
ein Bau tibrig geblieben 
ist, wie das Haus zum 
Ritter (Abb. 212). Es 
ist eines der prachtvoll- 
sten Burgerhauser, wel- 
ches die deutsche Renais
sance aufzuweisen hat. 
Man muB in dem Reich
tum der plastischen Glie
derung und Dekoration 
den EinfluB des Otto- 
Heinrichsbaues erkennen.

Ais die franzbsischen Hugenotten vor fanatischem GlaubenshaB aus ihrem Vater- 
lande flohen, fanden sie in der Pfalz unter Kurftirst Friedrich III. und seinem Sohne 
Johann Kasimir gastliche Zuflucht. Von einem dieser Vertriebenen, dem reichen 
Fabrikhesitzer und Gutsherrn Gharles Belier, wurde 1592 dies prachtige Haus er-

!) Vgl. Sal. de Caus, Ilortus Palatinus a JFriderico Rege Boemiae Heidelbergae exstructus. 
Frank f. 1620.
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baut. Es ist eine breit angelegte, mit hohem Giebel abgeschlossene Fassade, mit 
kraftigen Saulenstellungen gegliedert; im ErdgeschoB dorische, dariiber ionische 
und endlich korinthische, dann im Giebel noch zwei ebensolche Ordnungen, alles 
in derben kraftigen Formen, die Schafte gerieft, auf mit Diamanten und Band- 
ornamenten geschmuckten Postamenten. Im ErdgeschoB durchbrechen neben dem 
groBen Portal breite Bogenfenster die Flachę. Dariiber bauen sich zwei rechtwink- 
lige Erker auf, durch die beiden Hauptgeschosse gehend, zum Teil mit ihrer Aus- 
kragung die Entwicklung der unteren Saulen unterbrechend. Eine reiche Orna
mentik ist iiber alle Glieder ausgebreitet; Hermen in phantastischer Form fassen 
die Erkerfenster ein, Masken und Arabesken schmticken die Erkergiebel und die 
durchgehenden Friese der oberen Stockwerke; an den Fensterbriistungen sieht man 
die Brustbilder des Erbauers und seiner Gemahlin Franziska Soriau, den Widder 
ais sein Namenszeichen, die Wappenschilde und die Brustbilder von vier Merowin- 
gischen Kónigen. Dazu kommen zahlreiche Spriiche. Am Fufie des Giebels liest 
man: „Si Jehova non aedificat domum frustra laborant aedificantes eam“. Dar
iiber: „Perstat (sic!) invicta Venus“, endlich oben am Giebel: „Soli deo gloria11. 
Die Ornamentik verbindet mit dem Vegetativen und Figiirlichen das Riemen- und 
Flechtwerk der spateren Zeit und steht darin dem Friedriehsbau des Schlosses 
naher ais dem Otto-Heinrichsbau; aber an Feinheit des Ganzen wie des Einzelnen 
bleibt die Fassade erheblich hinter jenen beiden Meisterschopfungen zuriick. Un- 
gunstig wirken die kolossalen niichtern gebildeten Voluten des Giebels, die steifen 
Obelisken auf den Ecken und die tibergroBen Rosetten, die unter den innereń 
Schneckenaugen die Felder ungeschickt genug ausfullen. Schwerfallig ist der 
oberste geschweifte Aufsatz mit dem lastenden UmriB, den selbst die bekrónende 
Ritterbuste mit hohem Helmbusch nicht verbessert. Trotzdem macht die Fassade 
ais Ganzes mit ihrer reichen Gliederung und uppigen Ornamentik, zu welcher 
noch starkę Spuren von Vergoldung kommen, einen prachtvollen Eindruck. Von 
den Schicksalen Heidelbergs zeugen ubrigens die Ecksaulen links in den oberen 
Stockwerken, die durch Brand fast ganz verzehrt sind.

In der westlichen Fortsetzung der HauptstraBe steht noch der Rest eines 
anderen Hauses von Bedeutung, heute der Gesellschaft Harmonie gehorig. Vor 
dem Stadtbrande war es offenbar ein Eckhaus, wie der Iiber Eck stehende auf 
einem noch halb gotischen Rippengewolbe ausgekragte Erker beweist. Dieser 
von wenig geschickten Formen einer gewohnlichen Frtihrenaissance. Dagegen 
ist vor die Mitte der StraBenfront eines der prachtigsten Portale gestellt, mit 
freistehenden Doppelsaulen beiderseitig eingefaBt und mit feinem Giebel bekront, 
dessen Mittelschmuck (Wappen?) leider durch eine fade moderne Lyra ersetzt ist. 
Die sehr feine und doch tippigreiche Architektur ist offenbar spater um die alte 
Bogenttire gesetzt und in der Hauptsache so charakteristisch flandrisch, daB ohne 
weiteres anzunehmen ist, daB sie von einem der flandrischen Gehilfen des A. Golins 
herruhrt. Vom Meister selber offenbar aber nicht, da das Figiirliche erheblich 
hinter der Architektur und der Verzierung zurucksteht.

In Zweibriicken hat sich ein ansehnliches Haus vom Jahre 1622 er- 
halten, das die obere Ecke der HauptstraBe bildet. Ein reich dekorierter, diagonal 
gestellter Erker ist an der Ecke vorgekragt, ein zweiter rechtwinkliger tritt am 
andern Ende der Fassade heraus. Die Fenster sind in beiden Geschossen ge- 
kuppelt, mit hubsch profilierten Einfassungsstaben. Das ErdgeschoB hat eine 
Erneuerung erlitten; nur das Portal, das von geschweiften Ornamenten bekront 
wird, tragt noch die urspriingliche Form. Rosetten und Lowenkópfe, umgeben 
von linearer Flachdekoration, schmticken die Erker. AuBerdem findet man noch 
andere Hauser derselben Zeit mit ahnlich diagonal gestellten Erkern, jedoch in 
einfacherer Behandlung.
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Die spatgotische Kirche enthalt ein treffliches Wandgrab des 1556 ge- 
storbenen Friedrich von Eltz, in edlen Verhaltnissen ausgeftihrt und mit ungemein 
eleganten Ornamenten geschmuckt. Namentlich gilt das von dem Sarkophag, 
auf welchem cler Verstorbene ausgestreckt dargestellt ist. Die Komposition er- 
innert an die spater zu besprechenden Monumente von Simmern. Im Chor das 
Wandgrab des Pfalzgrafen Johann, von David Voidel aus Speyer; Anfang des 
17. Jahrhunderts. In der Sakristei sieht man eine interessante Auswahl kleinerer 
Wandepitaphien mit hubscher Renaissancedekoration, ebenfalls den Werken von 
Simmern yerwandt.

Abb. 213 Haus zum Engel in Bergzabern

Ein uberaus stattliches Patrizierhaus sodann ist das Haus zum Engel in 
Bergzabern, etwa dem Anfange des 17. Jahrhunderts angehorig (Abb. 213). 
Es stofit schiefwinklig an die StraBe, mit zwei diagonal gestellten Erkern (in der 
Pfalz eine besonders beliebte Form) auf den Ecken, mit Flachornamenten des 
bekannten Metallstils bedeckt; die hohen Giebel lebendig entwickelt und wirksam 
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eingerahmt mit eingekerbten Friesen. Dies alles ist aus Sandstein hergestellt, 
wahrend die Flachen in Putz hergestelltes Quaderwerk zeigen. An der Rtickseite 
steigt ein achteckiger Treppenturm mit Zwiebeldach empor. Das breite Bogen- 
portal, das in den Hof fiihrt, ist an seinem Rahmen mit hiibschen Rosetten ge
schmuckt. Die Wendeltreppe ist noch gotisch profiliert, die Hausttir ward im 
18. Jahrhundert zopflg umgebaut; das Ganze ist ungemein malerisch gruppiert 
und von prachtiger Wirkung. Auch die Wasserspeier und Wetterfahnen sind ais 
tiichtige Schmiedearbeiten zu beachten.

Auch Neustadt an der Haardt in dem gesegneten Weindistrikt der Pfalz 
besitzt einige wertvolle Renaissancedenkmale. An dem alten Rathaus sieht man 
eine stattliche Freitreppe, die zum oberen Stockwerk emporftihrt, ahnlich der spater 
zu besprechenden in Nordlingen (Abb. 243). Und ganz so wie dort zeigt das 
durchbrochen gearbeitete Geliinder gotisches MaBwerk, wahrend die Pilaster die 
Formen der Renaissance haben. An einem Renaissanceportal liest man die Jahres
zahl 1589. Sodann ist das seit 1579 errichtete Gymnasium, das Gasimirianum, 
hervorzuheben, an dessen Eingang man die Devise „Deo et musis“ liest. Die 
Fenster im ErdgeschoB wie in den beiden oberen Stockwerken sind paarweise 
angeordnet; ihr Profil zeigt den SchneckenabschluB. Ein runder Turm enthalt 
die schlicht behandelte Wendeltreppe. Ein vorspringender Bau zur Linken mit 
spitzbogigen Fenstern und gotischen Strebepfeilern, vielleicht einst die Kapelle, 
enthalt die Bibliothek. Runder Treppenturm und Kuppeldach und schóne grofie 
Gedenktafeln daneben schmiicken den anmutig gruppierten Bau. Ein stattliches 
Privathaus, ungefahr aus derselben Zeit, sieht man am Strohmarkt. Die nach 
Westen gerichtete, ganz in Sandsteinąuadern aufgefiihrte Hauptfassade hat iiber 
dem modernisierten ErdgeschoB zwei obere Stockwerke und einen spateren hafi- 
lichen Aufsatz. Die einzelnen Etagen sind durch weit gestellte ionische Halb- 
saulen auf Postamenten elegant gegliedert; dazwischen je zwei rechtwinklige 
Fenster mit einfach profilierten Rahmen, die unten in Schnorkel endigen. Am 
oberen Stockwerk sind zwei hubsche Schilder mit Rollwerk angebracht. Die Seiten- 
fassade ist in Fachwerk durchgefuhrt, aber arg verandert, nur die Fenster haben 
ihr htibsch geschnitztes taufórmiges Rahmenwerk behalten. Dasselbe Motiv wieder- 
holt sich an einem andern in der Nahe liegenden Hause.

In diesen Gegenden sind jene Bogenportale, dereń Leibung mit Rosetten 
in Rautenfeldern geschmuckt ist, wie wir sie in Bergzabern fanden, besonders 
beliebt. In Neustadt sieht man ein solches Portal vom Jahre 1660; andere 
in Edenkoben u. a. 0.

Neuntes Kapitel

Schwaben
Die schwabischen Lande spielen in der Geschichte der deutsehen Renais

sance eine hbchst wichtige Rolle, nicht bloB durch die Ftille der Denkmaler und 
ihren ktinstlerischen Wert, sondern mehr noch durch die groBe Mannigfaltigkeit 
ihres ktinstlerischen Besitzes aus der Renaissancezeit. Denn wahrend in der 
Pfalz fast ausschlieBlich die Fiirsten ais Fórderer der ktinstlerischen Entwickelung 
auftreten, wahrend andererseits in der Schweiz und im ElsaB die Architektur 
dieser Epoche fast ausnahmslos biirgerlichen Interessen dient, treten in Schwaben 
beide Richtungen kraftvoll ausgepragt hervor, wie im Wetteifer einander fbrdernd 
und steigernd. In erster Linie ist es das kunstliebende Geschlecht der wtirttem- 
bergischen Fiirsten, das in den mittleren Teilen des Landes eine ansehnliche 
Zahl stattlicher Bauten hervorruft, die mit dem Schonsten und Bedeutendsten 

Liihke-Haupt, Renaissance in Deutschland I S. Auli. 20 
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in unserer Renaissance sich messen kónnen; soclann aber kommt die Tatigkeit 
mehrerer Reichsstadte in Betracht, unter denen Augsburg und Ulm einen ersten 
Rang in der deutschen Kultur- und Kunstgeschichte einnehmen, andere wie Heil- 
bronn und Nbrdlingen, Gmiind und EBlingen sich in zweiter Linie, doch wett- 
eifernd, anschlieBen. So umfaBt die Renaissance Schwabens alle Seiten des da- 
maligen deutschen Kulturlebens und bildet fur sich, wie keine andere unserer 
Provinzen, im kleineren Rahmen ein vollstandiges Spiegelbild des groBen Ganzen.

Alle Abstufungen des Stiles finden wir hier vertreten. Den Anfang macht 
Heilbronn mit dem Glockenturm seiner Kilianskirche (1510—29) im phantastisch 
bunten Ubergangsstil mit starken Anklangen an mittelalterliche, sogar romanische 
Formen. Um dieselbe Zeit fiigt Ulm seinem Rathaus diejenigen Teile hinzu, 
welche etwas ausgepragter den Stil der Friihrenaissance verraten. In Augs
burg tritt ebenso fruh (1512) die neue Bauweise auf. Nach diesen bahnbrechen- 
den Versuchen in den Reichsstadten nehmen sich die wurttembergischen Ftirsten 
in energischer Weise der Renaissance an. Schon Eberhard im Bart, durch eine 
Pilgerfahrt nach Palastina 1482, mehr noch durch wiederholte Reisen nach Italien 
und durch die Vermahlung mit der edlen Barbara Gonzaga von Mantua fiir eine 
hohere Bildung gewonnen, griindet ais Freund der Wissenschaften die Universitat 
Tiibingen und fordert eifrig die bildenden Kiinste. Was aber unter seiner Re- 
gierung ausgefiihrt ist, wie der prachtige Betstuhl in der Kirche zu Urach, laBt 
noch nichts vom EinfluB der Renaissance erkennen. Die ersten unruhigen Zeiten 
des leidenschaftlichen Herzogs Ulrich (1503—50) waren nicht geeignet, kiinst- 
lerischen Unternehmungen Vorschub zu leisten. Aber seit der Rtickkehr in sein 
Land (1534), das lange genug unter der bsterreichischen Gewaltherrschaft geseufzt 
hatte, macht sich der durch herbe Schicksale gelauterte Fiirst nicht bloB durch 
eifrige Fbrderung der Reformation, durch Neugestaltung der Universitat, durch 
Pflege und reiche Dotierung der Schulen, denen die Giiter der aufgehobenen 
Klbster zustatten kommen, sondern auch durch kiinstlerische Unternehmungen 
um die Kultur hochverdient. Er fuhrt den groBartigen Bau des Schlosses zu 
Tiibingen aus und errichtet in Stuttgart ais Sitz der Landesbehórden die alte 
Kanzlei, dereń Bau teilweise noch jetzt die Formen seiner Zeit tragt.

Eine hohere selbstandige Entfaltung gewinnt dann das Kulturleben des 
Landes mit der glticklichen Regierung des edlen Herzogs Ghristoph (1550—68), 
eines der trefflichsten Fiirsten der Zeit. Eifrig bedacht auf die Wohlfahrt seines 
Volkes, fordert er Wissenschaft und Kunst, Handel und Gewerbe nach allen Seiten 
und gibt diesen Bestrebungen in einer Reihe ansehnlicher Bauten lebensvollen 
Ausdruck. Unter ihm beginnt der Neubau des Alten Schlosses in Stuttgart; das 
SchloB in Gbppingen mit seiner prachtigen Treppe und noch manche andere 
Schlosser werden errichtet; die Alte Kanzlei in Stuttgart wird erweitert. Noch 
prachtvoller sind die Unternehmungen Herzog Ludwigs des Frommen, der sowohl 
durch seine theologischen Kenntnisse und seine unmaBige Trinklust, wie durch 
die glanzenden Bauten sich ais echten Sohn seiner Zeit erweist (1568—93). 
Unter ihm entstand das Landschaftshaus in Stuttgart, das Jagdschlofi im Kloster 
Hirsau, das Collegium illustre in Tiibingen, vor allem aber das herrliche, erst in 
unserem Jahrhundert ganz zerstórte Neue Lusthaus, das in der deutschen Renais
sance seinesgleichen nicht findet. Der prachtliebende und verschwenderische 
Herzog Friedrich I. (1593—1608), welterfahren und auf Reisen vielfach gebildet, 
bringt diese Tatigkeit zum AbschluB. Durch ihn erhielt das SchloB zu Tiibingen 
das prunkvolle aufiere Portal; sodann fithrte er den unter seinem Nachfolger 
Johann Friedrich vollendeten, jetzt nicht mehr vorhandenen Neuen Bau in Stutt
gart auf; weiter entstand unter seiner Regierung die Kirche samt den iibrigen 
offentlichen Gebauden in Freudenstadt, interessant ais Beispiel einer planmafiig 
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durchgefuhrten Stadtanlage jener Zeit. Nicht minder seit 1594 die sehr ansehn- 
lichen Bauten zu Mompelgard, vor allem die Stadtkirche und das SchloB. — Auch 
der Prinzenbau in Stuttgart ist sein Werk. Mit ihm schlieBt die Bautatigkeit der 
wiirttembergischen Fiirsten in dieser Epoche, denn Johann Friedrich, dessen 
Regierungszeit (1608—28) in den DreiBigjahrigen Krieg hineinreicht, hat mit 
Ausnahme der Lustgrotte in Stuttgart nichts Bedeutendes mehr ausgefiihrt, ob- 
wohl er fiir den Bau von Schulen und andere gemeinntitzige Anlagen vielfach 
sorgte. Es gestattete die schwere Zeit nur noch das Notwendige, nicht mehr 
das Schóne. Dagegen bietet gerade fiir die SchluBzeit Augsburg mit den groB- 
artigen Bauten des Elias Holi eine wichtige Ergiinzung des Gesamtbildes.

Der kiinstlerische Charakter dieser schwiibischen Gruppe hat seine durch- 
gebildete Eigenart. Zunachst kommt bei den Bauten in den mittleren und unteren 
Landesteilen das treffliche Materiał in Betracht. Der feinkornige Sandstein, der 
hier iiberall bricht, begiinstigt nicht bloB die monumentale Anlage der Gebaude, 
sondern auch eine bis ins einzelne zierliche und reiche Ausfiihrung. So kommt 
es, daB mehrere dieser Monumente an Geschmack der plastischen Durchbildung 
zu den besten deutschen Schopfungen der Zeit gehoren. Der abgebrochene Bau 
des Neuen Lusthauses vor allem war in Pracht plastischer Ausstattung eins der 
griiBten Meisterwerke unserer Renaissance. Die Hofhallen des Alten Schlosses 
in Stuttgart zeichnen sich durch originelle und lebensvolle architektonische Schon- 
heit aus. Daneben halten die biirgerlichen Kreise lange an dem heimisch ver- 
trauten Holzbau mit Riegelwanden fest. In den siidlichen Teilen des Landes 
kommt sodann die Sitte der bemalten Fassaden iiberall, wo das Baumaterial es 
erheischt, zu lebendiger Anwendung. In Ulm wird eine schlichtere Ausfiihrung, 
teils grau in grau, teils Sgraffito, teils bloBe Zeichnung mit verschieden be- 
handeltem Putzbewurf gewahlt. Augsburg dagegen liebt in unmittelbarer Auf- 
nahme italienischer Farbenlust reich bemalte Fassaden in voller vielfarbiger Er- 
scheinung. Betrachten wir nun die einzelnen Ortlichkeiten.1)

i) Vgl. den wertvollen Aufsatz von Dr. Karl Klunzinger im Organ fiir cliristl. Kunst 
1860. Nr. 13 ff. und abgektirzt im Staatsanzeiger fiir Wiirttemborg. 1860. S. 1674 fg. Vor 
allem: Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Konigr. Wttrttemberg.

Fiirstliche Bauten
In Goppingen lieB Herzog Christoph ein SchloB erbauen, welches gegen- 

wartig nur in verstiimmelter Gestalt noch vorhanden ist. Das Portal tragt die 
Jahreszahl 1559. Trotz dieses Datums sind die Formen noch ziemlich unent- 
wickelt und deuten auf einen Meister, der die Renaissance unvollkommen ver- 
stand. Die Einfassung besteht wunderlicherweise aus drei Pilastern mit ziemlich 
plumper Ornamentfullung, aber reich ausgefiihrt. Am seltsamsten ist, daB sie 
mit ihren Stiihlen auf rohe Konsolen gestellt sind, ein VerstoB gegen die 
Grundelemente architektonischer Komposition. Das Gesimse ist mit plump be- 
handelten Wappentieren bekrónt, und iiber dem Hauptgebalk in der Mitte sind 
zwei verschlungene, ungeheuerliche Drachengebilde angebracht, die indes nicht, 
wie man wohl sagt, von einem alten benachbarten Hohenstaufenbau entlehnt, 
sondern fiir diese Stelle gearbeitet wurden. Das Wertvollste am Schlosse sind 
die drei noch wohlerhaltenen Wendeltreppen, zwei derselben noch mit gotischen 
Profilen, auch die Portale mit gotisch durchschnittenen Staben eingefaBt. Un- 
gleich reicher ist dagegen die Ilaupttreppe, ein Prachtsttick ersten Ranges; 
am Portal, das die Jahreszahl 1562 tragt, zwar wieder eine sehr miBverstandene 
Renaissance, die Treppe selbst aber in ganzer Ausdehnung mit frei gearbeitetem 
Weinlaub bedeckt, das in den Ranken allerlei Tiere, Vogel, Eichhórnchen, selbst i) 
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Affen, Eber und anderes enthalt, dies alles von kóstlicher Erfindung, meisterlich 
kuhn gearbeitet, voll Anmut und Frische. Das Werk verdient hohe Bewunderung. 
Ais sein Meister darf vielleicht Aberlin Tretsch, der Erbauer des Stuttgarter 
Schlosses, vermutet werden, da in einem ErlaB Herzog Ghristophs vom Jahre 
1565 von der durch ihn eingereichten Abrechnung wegen des SchloBbaues zu 
Goppingen die Rede ist. (Stuttgarter Archiv.)

Abb. 214. SeliloBruine zu Hirsau

Wertvolle Reste sind auch vom JagdschloB in Hirsau tibrig geblieben, das 
1692 durch die Mordbrennerbanden Melacs eingeaschert worden ist. Die hohen 
Giebelwande (Abb. 214) mit dem mannigfach geschwungenen UmriB ergeben 
einen stattlichen und gediegenen, wenn auch einfachen Bau. Aufgeliihrt wurde 
er durch Herzog Ludwig. Die Behandlung der gekuppelten Fenster mit ihren 
Steinkreuzen und gotischen Rahmenprofilen erinnert noch an das Mittelalter; 
die Giebel dagegen mit ihren kraftvoll geschweiften Absatzen verraten eine 
ausgebildete und zugleich edel und maBvoll entwickelte Renaissance, doch be
reits im Schickhardtschen Charakter. Die Lagę des kemigen Baues in dem 
lieblichen Tal der Nagold ist iiberaus anmutig, und die gewaltige Ulme, die 
innerhalb der Umfassungsmauern emporgewachsen, die hohen Giebelmauern noch 
uberragt, versohnt fast mit der grausamen Zerstorung des einst so ansehn- 
lichen Werk es. — Besser erging es den furstlichen Bauten im Kloster Beben- 
hausen, die neuerdings durch die Fiirsorge des Konigs Karl eine sorgsame 
Herstellung erfahren haben. Mehrere Zimmer im oberen Stock, 1550 durch 
den Abt Sebastian yollendet, zeigen gute, einfache Holztafelung und ttichtig 
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behandelte Renaissancettiren. Die Decken - bestehen ebenfalls aus Tafelungen, 
dereń viereckige Felder kassettiert sind. Unten sieht man einen grofieren Saal, 
dessen Holzdecke mit ihren Durchzugsbalken von machtigen Konsolen gestutzt 
wird, welche in der Mitte auf einem gutgeschnitzten achteckigen Holzpfeiler 
ruhen. Eine alte Truhe mit eingelegten Ornamenten datiert von 1590. — In der 
Kirche ist die Kanz el, um 1560 von Abt Bidenbach errichtet, eins der glanzend- 
sten dekorativen Prachtstucke der Renaissance. In Sandstein mit reicher Ver- 
goldung auf farbigem Grunde ausgefuhrt, ruht das Ganze auf drei prachtvollen 
Saulen mit geschwungenem Schaft, welche von einem reichgekleideten, lang- 
bartigen Mann unterstiitzt werden. Den Eingang bildet ein elegant entwickeltes 
Portal. Das ganze Werk strotzt von figiirlichen und vegetativen Ornamenten, 
letztere trefflich behandelt, die Putten dagegen auffallend schwach.

Abb. 215 Portal des Schlosses zu Tiibingen

Weit bedeutender nach Gesamtanlage und Ausstattung ist das SchloB 
zu Tiibingen.1) Auf hoher Berglehne mit seinen gewaltigen Mauermassen 
und Tiirmen iiber der alterttimlichen Stadt und dem von waldigen Idóhen- 
zugen eingefaBten Neckartal aufragend, dient es der lieblichen Landschaft ais 
charaktervolle Bekronung. Die erste Anlage reicht ins friihe Mittelalter hinauf, 
wo das SchloB ais Sitz der Pfalzgrafen schon groBe Bedeutung hatte. Den 
Neubau begann Herzog Ulrich 1507; aber die ersten unruhigen Zeiten seiner 
Regierung vermochten den Bau nicht zu fordem; ebensowenig konnte er 
wahrend der osterreichischen Herrschaft fortschreiten. Aber sogleich nach seiner 
Wiedereinsetzung kam Herzog Ulrich 1535, begleitet von seinem Baumeister 
Heinz von Luther, sowie den Meistern Balthasar von Darmstadt und Iiieronymus 
Lutz, selbst nach Tiibingen, um den Bau nachdriicklich zu fórdern. Die Jahres
zahl 1537 am Treppenturme des Hofes zeugt noch von dieser Bautatigkeit. Bis 
1540 kostete der SchloBbau den Herzog iiber 64000 Gulden, wozu die Stadt i) 

i) Ortweins D. Renaiss. XIV. Abt. Tiibingen, von L. Tlieyer. Leipzig 1874.
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mehr ais die Halfte beisteuern mufite.1) Der ausgedehnte Bau tragt das Geprage 
verschiedener Zeiten, seine kiinstlerischen Formen aber deuten im wesentlichen 
auf die Epoche Herzog Ulrichs. Doch haben die Herzoge Christoph und Ludwig 
weiter daran gebaut, und auch Friedrich I. hat noch Teile hinzugefiigt, wie denn 
namentlich das Portal des vorderen Torbaues aus seiner Zeit stammt (Abb. 215). 
Dieser Eingangsbau, ein vorgeschobenes Verteidigungswerk, bildet eine breite, in 
solidem Quaderwerk ausgefiihrte Masse, auf beiden Ecken mit ausgekragten 
kleinen Erkerturmen flankiert und mit prachtigen Wasserspeiern auf reich be- 
handelten Tragstangen ausgestattet. Der Eingang besteht nach der damals viel- 
fach, besonders in Frankreich, herrschenden Sitte aus einem breiten und hohen 
Bogen fiir Reiter und Wagen und einem kleineren Seitenpfortchen fiir FuBganger. 
Dieses Grundmotiv hat der Architekt in origineller Weise mit den Formen eines 
antiken Triumphbogens umkleidet.* 2) Charakteristisch fiir die Zeit sind aber be
sonders die keck bewegten Figuren zweier Landsknechte mit Hakenbiichse und 
Schwert, welche ais Wachter des Eingangs angebracht sind. Der schóne Triumph- 
bogen entstammt der Zeit des Herzogs Friedrich I., der 1608 starb. Der Bild- 
hauer hiefi Christoph- Jelin. Die Kette des Hosenbandordens, dessen Erlangung 
dem prunkliebenden Herzog viel Miihe gemacht, und auf dessen Besitz er so 
stolz war, daB er die Abzeichen auf allen seinen Bauten anbrachte, findet man 
auch hier sorgfaltig ausgemeibelt. Durch den Torweg eingetreten, gelangt 
man zu einem Vorplatz, der durch einen tiefen Graben von dem eigentlichen 
Schlosse getrennt ist. Letzteres bildet ein unregelmaBiges Viereck von etwa 
70 Meter Breite bei 90 Meter Lange, auf den vorderen Ecken ehemals mit ge- 
waltigen runden Turmen eingefaBt, von denen der siidóstliche zur Linken, 1647 
durch die Franzosen gesprengt, einem fiinfeckigeii Turm hat weichen mtissen, 
wahrend der nordostliche zur Rechten, von 16 Meter Durchmesser, jetzt ais 
Sternwarte dient. An der Riickseite schliefit sich dem Hauptbau ein Zwinger an, 
von hohen Mauern umzogen und ebenfalls von Rundturmen flankiert. Der Ein
gang in den inneren Hof wird an der AuBenseite des Ostfliigels wieder durch 
ein Bogenportal nebst Pfórtchen fur FuBganger vermittelt; das Ganze ist in eine 
prachtige Architektur eingefaBt, dereń reizvolle Formen, abweichend von denen 
des vorderen Portals, noch der Friihrenaissance gehóren.3) Drei Rahmenpilaster 
mit reizenden Blattornament-Fullungen tragen ein Gebiilk, iiber dem das wiirt- 
tembergische Wappen in Gold und Farbenschmuck heraustritt. Uber dem SchluB- 
stein des Torbogens entwickelt sich ein konsolartiges Kapiteli, das den drei 
Pilasterkapitellen entspricht und die durch den Bogen unterbrochene Rhythmik des 
Aufbaues in geschickter Weise wiederherstellt. Also genau dieselbe Anordnung, 
wie am Liegnitzer SchloBportal von 1533. Uber den auBeren Pilastern sind zwei 
Fahnentrager im reichen Kostum der Zeit angebracht; iiber den inneren erhebt sich 
ein oberer Aufsatz mit Saulen, welche die Figuren zweier Trompeter tragen. Da- 
neben ist beiderseits mit einem Viertelbogen ein Feld eingefaBt, darin die wiirttem- 
bergischen Wappentiere Hirsch und Lowe im Flachrelief. Im Friese das Datum 
1538. Geht man durch den Torweg in den inneren Hofraum, so miindet er dort 
in einem Portal, das ahnliche, nur etwas einfachere Formen zeigt. Man liest hier 
die Jahrzahl 1577, das Portal gehórt also der Regierungszeit Herzog Ludwigs an.

1) Vgl. Besclir. des Oberamts Tiibingen S. 210 ff.
2) Tlieyer a. a. O. Taf. 1 und 2.
8) Theyer a. a. 0. Taf. 3—6.
4) Ebenda, Taf. 7.8.11.12. Mehreresauchin den Archit. Studien des Stuttg. Archit.-Yereins.

Der SchloBhof bildet ein unregelmaBiges Viereck von fast 40 Meter Breite 
bei etwa 65 Meter Lange. Er ist sehr einfach behandelt und nur durch mehrere 
stattliche Portale geschmiickt.4) In den vier Ecken sind Treppen angebracht, 
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und zwar in der nordóstlichen eine Spindel in achteckigem Stiegenhaus; die tib- 
rigen, mit rechteckig gebrochenen Laufen angelegt, wohl spater entstanden ais 
die erstere. Im ubrigen erhalt man von der schlichten Bauweise, die damals 
noch in diesen Gegenden allgemein herrschte, eine Vorstellung durch die holzerne 
Verbindungsgalerie, die sich an dem linken, siidlichen Flugel hinzieht. In der 
Ecke rechts fiihrt ein kleines Portal zu der schon konstruierten Wendeltreppe, 
die noch mittelalterlich gegliedert und mit der Jahreszahl 1537 bezeichnet ist. 
Dieser Teil fallt demnach 
in die Regierungszeit Her
zog Ulrichs, dem wir uber
haupt den Kern des gan
zen Baues zuschreiben 
miissen. Das Portal hat 
ais Pilasterfiillung die 
Kopfe Hannibals und Sci- 
pios, mit der naiven Bei- 
schrift: „Hanabal dereń 
von Afrika Hoptman. Sci- 
pio dereń von Rom Bur- 
genmaister“. Dariiber ein 
gekróntes Brustbild mit 
der Beischrift: „Julius 
Gaser der erste romisch 
Kaiser. Alter 46“. Der 
obere Abschlufi ist ein 
Flachbogen mit Muschel- 
fiillung. Zum grofien Saal, 
der den nordlichen Flugel 
einnimmt, fiihrt ein statt
lich angelegtes Bogen- 
portalvonhbchsterSchón- 
heit, das uns die bliihend- 
ste Friihrenaissance zeigt 
und wohl ebenfalls auf 
die Zeit Herzog Ulrichs 
zuriickzufiihren ist (Abb. 
216). Zwei Saulen mit 
gebauchten Schaften und 
meisterhaft behandelten 
korinthisierenden Kapi- 
tellen bilden die Einrah- Abb. 216 Portal vom Bibliotliekssaal des Schlosses zu Tubingen

mung und stiitzen ein
hohes Gebalk samt Fries; die Krónung bildet ein frei komponierter Aufbau, in 
der Mitte von einem Halbkreis, auf beiden Seiten mit Viertelbogen geschlossen. 
Die einfassende und fiillende Ornamentik gehort zur allerfeinsten der ganzen 
schwabischen Renaissance, ist von wahrhaft Holbeinischer Art.

Das Innere, jetzt gróBtenteils ais Bibliothek dienend, hat im Siidflugel des 
Erdgeschosses noch seine alten gotischen Rippengewolbe, zum Teil in Sternform. 
Auch die SchloBkapelle im siidlichen Flugel, gleich links vom Eingang, ein 
schlichtes Rechteck von 9 zu 26 Meter mit getafelter Decke, scheint noch dem 
16. Jahrhundert anzugehiiren. Den Glanzpunkt bildet der gewaltige Saal im oberen 
Stock, bei 70 Meter Lange, 16 Meter Breite und nur 6^2 Meter Hohe den nord-
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lichen Fliigel einnehmend. An der auBeren Langsseite erweitert er sich in der 
Mitte durch einen Erkerbau, eine wahrhaft groBartige Anlage von origineller 
und reicher Formbildung. Aus der Tiefe von unten mit dem iibrigen Bau gleich- 
maBig emporgeftihrt, gliedert er sich in drei Abteilungen (Abb. 217), samtlich 
rechtwinklig vorspringend, die mittlere aber, 5x/s Meter tief bei 5 Meter Breite, 
noch erheblich iiber die seitlichen heraustretend. Dadurch gewann der Archi
tekt, ais den wir jenen Meister Heinz von Luther anzusehen haben, den Vorteil, 
durch das Anbringen von Seitenfenstern jeder Abteilung des Erkers den vollen 
Ausblick ins tiefe grtine Tal zu sichern. AuBerdem sind die Hauptwande von 
breiten gotisch gegliederten Fenstern vollig durchbrochen. Fiir die Verbindung 
der drei Abteilungen untereinander ist dadurch gesorgt, daB die trennende 

Zwischenmauer gegen den Saal hin eine Off- 
nung hat, wahrend die Hauptmauer desselben 
mit grofien Bogen auf zwei gewaltigen Saulen 
ruht. Diese sind ihrer Aufgabe entsprechend 
kurz und stammig, die Kapitelle frei korinthi- 
sierend in flotter Friihrenaissance. Dagegen 
haben die sternformigen Netzgewblbe gleich 
den Fenstern noch die gotische Form, so daB 
wir es hier mit einem Bau der Ubergangszeit 
zu tun haben. Yóllig gotisch ist noch das rundę

ErkergrundriB des Schlosses 
zu Tiibingen

Turmzimmer behandelt, auf das die Wendeltreppe in der nordóstlichen Ecke miindet. 
Es hat eine mittlere Saule mit schrager gotischer Riefelung des Schaftes.

Von der inneren Ausstattung sind mehrere treffliche Holzportale erhalten*), 
das eine in einem oberen Saal des Sudfltigels (Abb. 218), reich behandelt, ein
gefaBt mit zwei eleganten geschweiften Saulen, am Sockel hockende Manner, am 
Kapiteli Masken mit Laubwerk, der obere BogenabschluB mit Delphinen und 
Medaillonkopfen, sowie mit vergoldeten Rosetten auf blauem Grund prachtig ge- 
schmuckt. Diesem gegeniiber ein etwas einfacheres Portal mit Pilastern, dereń 
elegante Kapitelle frei komponiert sind. Der obere Aufsatz mit kleinen Pilastern, 
dazwischen das trefflicii geschnitzte wurttembergische Wappen, reich bemalt 
und vergoldet. Sodann eine Kassettendecke mit Rautenfeldern, einfach, doch 
wirksam profiliert, das Rahmenwerk ebenfalls blau bemalt. Neben diesen 
Renaissanceformen findet sich aber noch an einer kleinen steinernen Ttir der 
spatgotische Kielbogen. Noch ist der gewaltigen unterirdischen Raume des 
Schlosses zu gedenken, die in GroBartigkeit der Anlage und Soliditat der Kon- 
struktion dem oberen nicht nachstehen. Unter dem Rittersaale erstreckt sich 
der hochgewólbte Keller mit dem FaB, „das groBe Buch“ genannt, das Herzog 
Ulrich 1548 durch Meister Simon von Bonniglieim fęrtigen lieB. Im Keller der 
nordwestlichen Seite sielit man den noch aus der Pfalzgrafenzeit herruhrenden 
Ziehbrunnen, bestimmt, den Bewohnern selbst bei barter Bedrangung von auBen 
frisches Wasser zu sichern. Denn er reicht bis unter die Sohle des Neckars, 
also bald 100 Meter tief, hinunter und ist bei etwa 4 Meter Durchmesser ganz in 
trefflichem Ouaderwerk ausgemauert.

In der Stadt ist zunachst das .jetzige katholische Konvikt (Wilhelms- 
stift), das unter Herzog Ludwig von 1587—92 durch den Baumeister Georg Behr 
errichtete Collegium illustre zu nennen. Der stattliche, aber einfach behandelte 
Bau bildet ein unregelmilBiges Viereck, das sich um einen schmalen, langen Hol 
gruppiert. Der Ilaupteingang liegt an einer abgeschragten Ecke, wo zwei StraBen 
rechtwinklig zusammenstoBen. Uber dem Portal das wurttembergische Wappen, 
daneben groBe Inschrifttafeln, sehr zierlich mit Masken und barock gewundenen

!) Tlieyer a. a. 0. Taf. 13.
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Rahmen eingefaBt, mit der Jahreszahl 1595. Am rechten Fliigel tritt gegen die 
StraBe ein groBer Rundturm vor, am linken ein kleinerer runder Treppenturm, 
dicht neben diesem ein hoher Giebel mit Voluten, aber sonst einfach, ohne Pilaster, 
nur durch Gesimse gegliedert. Im Hofe gewahrt man am vorderen Fliigel Reste 
toskanischer Pilaster, ais Spur ehemals vorhandener toskanischer Bogenhallen. 
Die Haupttreppe liegt in einem vorspringenden runden Turnie des hinteren Fliigels.

Hier mag auch das Rathaus angefiigt werden, ein sehr ausgedehnter 
malerischer Fachwerkbau von geringem Materiał, ehemals jedoch durch grau in

Abb. 218 Holzportal des Schlosses zu Tiibingen 
(Nach Phot. P. Sinner, Tiibingen)

grau gemalte, leider 1872 
ganz modern erneuerte De- 
koration kiinstlerisch belebt. 
Im ErdgeschoB grofie Ar- 
kadenoffnungen, ebenfalls in 
Holzkonstruktion, mit Laden 
verschlossen, offenbar zu 
Kaufhallen bestimmt; die 
oberen beiden Geschosse 
stark iiberkragend, von vie- 
len Fenstern durchbrochen; 
im ersten Stockwerk ein Bal
kon von Holz mit einfach 
rohem Schieferdach. Alle 
oberen Teile verputzt und 
bemalt, iiber den Fenstern 
gebrochene Giebel in ba- 
rocken Formen, dazu reiche 
Laubgirlanden, Figiirliches, 
Fruchtschniire und derb vor- 
gekropfte Gesimse in dem 
flotten Charakter der spaten 
Renaissance. Uber der Mitte 
der Fassade erhebt sich aus 
dem ungeheuren Dach ein 
Giebel mit sehr barock ge
schweiften Voluten. Weiter 
oberhalb ein holzernes Tiirm- 
chen mit reich geschmiedeter 
eiserner Bekronung ais Ge- 
hause fiir die Schlagglocke 
der Uhr, dereń Zifferblatt
darunter angebracht ist. Dabei die Jahreszahlen 1508, renoviert 1698 und 1848. 
Der Kern des Baues mag in der Tat aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts da- 
tieren, dafiir spricht auch der Stil der kleinen nackten, in Holz geschnitzten Figur 
einer Eva, welche an der Ecke ais Konsole des ersten Stockwerks dient. Aber 
der Anfang des Baues datiert von 1435 *), und die malerische Dekoration gehort 
dem Ende des 16. Jahrhunderts an. Wie reich dieselbe war, erkennt man auch im 
Innern. Der Flur des Hauptgeschosses zeigt viele Reste grau in grau gemalter 
Wandbilder. Namentlich iiber der Turę links eine weibliche Gestalt mit dem 
Spruch: „die Gerechtigkeit bin ich genannt, dem Reich und Armen gleich bekannt, 
die Augen mir verbunden sein, daB Reich und Arm hab gleichen Schein“. Dabei 
die Jahreszahl 1596, die wir auch fur die alten Fassadenmalereien in Anspruch

i) Beschr. des Oberamts Tiibingen S. 232. 
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nehmen durfen. In einem Zimmer des ersten Stocks sieht man eine gut gemalte 
Glasscheibe von 1556 mit dem Stadtwappen, daneben eine jiingere mit demselben 
Gegenstande. Der groBe Saal liegt im zweiten Stockwerk, hat aber von seiner 
alten Ausstattung nichts bewahrt, ais einige bemalte Scheiben, unter welchen die 
trefflichste den Namen und das Wappen Herzog Ludwigs mit der Jahreszahl 1572 
tragt. DaB man auch spater noch auf die kunstlerische Ausstattung bedacht war, 

beweist im Flur des

Abb. 219 Neptunbrunnen zu Tiibingen 
(Aus: Yolkstumliche Kunst aus Sehwabeu)

Hauptgeschosses 
ein Wandgemalde 
von 1760.

Ein ungemein 
geistreich entwor- 
fenes Werk der 
Spiltrenaissance, 

aus dem Jahre 
1617 ist der prach
tige, vor dem Rat- 
haus sich erhe- 
bende Neptun
brunnen1) (Abb. 
219). Uber einem 
weiten achteckigen 
Becken, das mit den 
beliebtenOrnamen- 
ten der Spittzeit 
reich geschmiickt 
ist, erhebt sich ein 
kraftvoller vier- 
eckiger Pfeiler, im 
untern Teile mit 
Lbwenmasken und 
dazwischen mit 
weiblichen Figuren 
dekoriert; dariiber 
ein zweiter Aufsatz 
mit kleineren Fi
guren in Nischen 
und prachtigen 

Masken ausgestat- 
tet. Auf dem ba
rock ausladenden

Tlieyer a. a. O. Taf. 9.
2) Tlieyer a. a. O. Taf. 14—20.

Kranzgesims hocken spielende Pulten, das Ganze bekront eine Figur des Neptun 
mit dem Dreizack. Der Umrifi ist von gliicklichster Wirkung; Aufbau, Gliederung 
und plastischer Schmuck wohl abgewogen, und endlich kommen die schon ge- 
arbeiteten schmiedeeisernen Triiger der AusguBrohren hinzu, um die lebendige 
Wirkung noch zu steigern. Der Meister war Georg Miller aus Stuttgart.

Von den prachtvollen Grabmalern in der Stiftskirche * 2) ist oben be- 
reits die Rede gewesen.

Von den fiirstlichen Schlbssern gehórt weiter hierher das SchloB zu Urach, 
das freilich nur durch seinen Goldenen Saal Anspruch auf kunstlerische Bedeutung 
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erhebt, im ubrigen in den oberen Stockwerken ein ziemlich einfacher, doch 
wuchtiger Fachwerkbau ist. Die Anlage desselben scheint teilweise noch von 
Graf Ludwig I., der 1443 das SchloB erbaute, zum Teil aber aus der Zeit Eber- 
hards im Bartę zu datieren. Die kiinstlerische Ausstattung des groBen Saales da
gegen ist mehr ais ein ganzes Jahrhundert spater zu datieren (Abb. 220). Dieser

Abb. 220 Goldener Saal im SchloB zu Uracli 
(Nach Phot. R. Schmid, Uracli)

Saal, wegen seiner reichen Bemalung und Vergoldung der goldene genannt, bietet 
den einzigen Rest der ehemaligen Ausstattung des Schlosses. Nach der Sitte 
der Zeit und des Landes ist es ein niedriger, diesmal fast cjuadratischer Raum, 
bei 18 Meter Lange und 13 Meter Breite weniger ais 4 Meter hoch. Er empfangt ein 
reichliches Licht durch die zahlreichen Fenster, welche die beiden AuBenwande 
fast vollstandig durchbrechen. Durch dies reichliche Licht und die prachtige Be
malung gewinnt der Raum einen festlich heiteren Charakter. Die hblzerne Decke, 
in ihren langlichen Feldern mit zierlich leichten vergoldeten Zapfen geschmuckt, 
ruht auf vier nach den Ecken zu stehenden Saulen, denen in den Ecken Drei- 
viertelssaulen, an den Wandflachen Pilaster entsprechen. Schon die stark aus- 
gebauchte Form der letzteren, nicht minder auch die Postamente, auf welchen 
samtliche Stiitzen ruhen, und die Form der korinthisierenden Kapitelle, sowie die iiber 
denselben angebrachten kraftig profilierten Gebalkkropfe sprechen fiir die Spat
zeit der Renaissance. Dasselbe Geprage tragt die Bemalung der Wandę, die in 
flotten Goldgrottesken der Spatzeit etwa im Stile der Ornamentkupfer der Kilian 
tapetenartig die Wandę bedecken. Alles dies gehort einem Umbau, der friihestens 
in den Ausgang des 16. Jahrhunderts zu setzen ist. Wohl aber mogen dabei 
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die Palmbaume mit dem Wahlspruch Herzog Eberhards, die uberall an den 
Wandfeldern sich wiederholen und ein sehr ansprechendes Motiv der Dekoration 
gewahren, Nachbildungen von Malereien aus der Zeit des ersten Erbauers sein. 
Bezeichnend ist dafiir, daB die Schriftziige noch die gotische Minuskel der friihe- 
ren Epoche bewahren, wahrend die Spatrenaissance sonst der rómischen Majuskel 
den Vorzug gibt. Die gesamte Dekoration, hauptsachlich in Braunrot, WeiB 
und reicher Vergoldung durchgefuhrt, dazu die schon stilisierten Palmenbaume 
mit ihrer Blatterkrone, macht eine ebenso feine ais prachtige Wirkung. Dazu 
kommen endlich noch zwei reich ausgestattete Portale, ebenfalls in den bereits 
stark barocken Formen der spaten Renaissance behandelt, das eine nament
lich mit durchbrochenen Saulen eingefaBt und mit ebenfalls durchbrochenen 
Obelisken bekront. Uber der Haupttiir sieht man das wurttembergische Wappen, 
verbunden mit dem brandenburgischen, was auf Herzog Johann Friedrich und 
seine Gemahlin Barbara Sophia von Brandenburg deutet. Die verbundenen Namens- 
ziige beider findet man an dem kleineren Portale. Die Beschlage an den Tiiren, 
aus prachtig verschlungenen Ornamenten mit phantastischen Fratzenbildern be- 
stehend, sind vergoldet. Ebenso waren dies die jetzt uberstrichenen Beschlage 
der Fensterrahmen. Die Wappen mit den Namensztigen desselben Herzogs 
und seiner Gemahlin kehren noch einmal an dem prachtigen Ofen wieder, der 
noch von der alten Ausstattung vorhanden ist. Der untere Teil, aus Eisen ge- 
gossen, ruht auf vier Sirenen und tragt die Buchstaben E. H. Z. W., die auf 
Eberhard III., Sohn Johann Friedrichs, zu beziehen sind. Der obere Aufsatz ist 
in Ton gebrannt, weiB, rot und gelb bemalt, auf den Ecken Ilermen und Karya
tiden, in der Mitte Figuren von Tugenden in Flachnischen, auf den Vorsprungen 
des Gesimses Hirsche lagernd. In Ubereinstimmung mit dem Charakter dieser 
Arbeiten steht auBen im Flur iiber der Kamintiir die Jahreszahl 1612. Noch 
ist die prachtige Bettstatt mit eingelegter Arbeit, besonders mit sehr schonem 
Betthimmel zu erwahnen, in der man, gemaB dem wurttembergisclien und baye- 
rischen Wappen, das schicksalschwere Ehebett Herzog Ulrichs zu sehen hat, dem 
Herzog Ghristoph entsproB.

Merkwiirdigerweise hat man in diesem Saale auch noch ein Epitaph auf- 
gestellt, das aus Lindenholz trefflich geschnittene des 1519 gestorbenen Grafen 
Heinrich von Mómpelgard. In LebensgróBe das stehende geharnischte Reliefbild 
zwischen zwei Pilastern, dereń Flachen mit merkwiirdig italienisierenden Band- 
ornamenten gefiillt sind; das krónende Kompositakapitell dagegen fruher Renais
sance anzugehóren scheinend, ebenso der Muschelaulsatz. Die Inschrift wieder in 
rechteckiger Kartusche. Die Komposition eigentlich scliwach, die Ausfuhrung aber 
fein und sorgfaltig, die Wirkung vortrefflich. Das Ganze wird ubrigens kaum 
vor 1570—80 entstanden sein konnen.

Zu den friihesten datierten Werken unserer Renaissance zalilt die merk- 
wiirdige Votivtafel vom Jahre 1526, die man uber dem Haupteingang des 
Furstlich Hohenzollernschen Schlosses zu Sigm a ring en sieht. Es ist eine 
Sandsteinplatte mit der schlicht und empfindungsvoll komponierten Gruppe einer 
Madonna, den Leichnam ihres Sohnes auf dem SchoBe; daneben kniet Felix, 
„Graf zu Werdenberg und zu dem Heiligenberge:t, dem damals Sigmaringen 
gehorte. Zierlich dekorierte Renaissancepilaster fassen das Bildfeld ein, und 
hubsche Lorbeergewinde hangen dariiber ausgespannt. Die Zwickel des Flach- 
bogens, welcher das Feld abschlieBt, sind mit Drachenfiguren gefullt. Dies ist 
die einzige mittelalterliche Reminiszenz; alles iibrige tragt den ausgepragten 
Charakter der Renaissance. Man darf vielleicht auf einen oberrheinischen Meister 
aus Konstanz oder Schaffhausen schliefien, wo damals in einzelnen Fallen die 
Renaissance schon rein zur Anwendung kam. So z. B. in Schaffhausen an den 
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Gewólben der Johanniskirche jene bereits oben besprochenen Arbeiten. Die neuer- 
dings aufgefrischte Bemalung, Gold auf blauem Grund an der Einfassung, die 
Girlandę griin, war ursprunglich so vorhanden.

In Oberschwaben enthalt die ehemalige Kartauserkirche zu Buxheim bei 
Memmingen tippige Chorsttihle der Spatzeit, den in Abb. 31 dargestellten aus 
Danzig verwandt, aber noch meisterlicher gescbnitzt, noch iippiger dekoriert. 
AuBerdem ist der Hochaltar eines der prachtvollsten Werke des beginnenden 
Barocks, den auf Seite 208 erwahnten Altaren in Uberlingen auffallend ahnlich.1) 
Die Entstehung der ganzen Ausstattung diirfte um 1640 fallen.

Einiges Wenige und nicht eben Bedeutende bietet Lindau in seinem Rat
haus. Im Vorsaal sieht man einen Kamin mit Friihrenaissanceformen vom Jahre 
1536. Ein anderer Kamin ebendort mit dem Datum 1578 tragt das Geprage der 
ausgebildeten Renaissance und zeigt in der Kronung gut behandeltes Akanthus- 
laub. Die Freitreppe hat hiibscbe Trager in Volutenform, und am Erkervorbau 
sieht man ein Portal vom Jahre 1578.

Einen stattlichen Hallenhof weist das alte SchloB zu Ellwangen auf, 
anmutig auf einer Hóhe iiber der Stadt mitten in iippigen Obstgarten, Wiesen 
und einem herrlichen Bestand alter Lindenbaume gelegen. Es ist ein machtiges 
Werk von groBer Ausdehnung, mit Umfassungsmauern und Graben umzogen. 
AuBerlich bietet es nur groBe Massen ohne Gliederung oder Dekoration, an den 
beiden gegen die Stadt gelegenen Seiten springen zwei schrag gestellte erker- 
artige Turme vor. An der Eingangsseite gegen Osten bildet ein machtiges Boll- 
werk eine Art Propugnaculum. Durch einen Torweg mit schwerem Fallgatter 
gelangt man zuerst in einen weitlaufigen Wirtschaftshof, der jetzt dort unter- 
gebrachten Ackerbauschule zugewiesen. Dann tritt man durch eine mit Kreuz- 
gewólben gedeckte Halle in den inneren SchloBhof, der an drei Seiten, nach 
Osten, Westen und Norden stattliche Bogenhallen zeigt. An der siidlichen Seite 
drangt sich ein spater im Beginn des 18. Jahrhunderts ausgefiihrter, auBerlich 
nuchterner, aber durch eine grofiartige Prachtstiege ausgezeichneter Bau in die 
Hofanlage hinein. Die drei alteren, etwa dem Beginn des 17. Jahrhunderts an- 
gehórenden Hofseiten sind mit flachbogigen Hallen eingefaBt, die nur im Erd
geschoB der Nordseite eine stattlichere Hóhe und Rundbógen haben. Stammige 
Saulen tragen im ErdgeschoB wie in den beiden oberen Stockwerken die glatten 
Arkaden; im oberen Stock sind es ionische, im ersten Stock teils ionische, teils 
toskanische Formen, wahrend die Saulen im ErdgeschoB schlichte kelchartige 
Kapitelle haben. Die Portale sind schon ziemlich stark barock. — Ansehnliche 
Renaissancewerke, ebenfalls aus der spateren Zeit, sieht man auf Kapf enbur g, 
einem Deutschordensschlofi bei Lauchheim. Das Hauptportal ist ein imposantes 
gut komponiertes Werk in dem kraftigen Stil vom Ausgang des 16. Jahrhunderts: 
eingefaBt mit Rustikapfeilern, die gleich samtlichen ubrigen Teilen originell in 
rundlichem Profil durchgefuhrte Bossen zeigen und vóllig mit linearen Flach- 
ornamenten bedeckt sind. Zwei zierlich ausgefiihrte Wappen schmucken den 
oberen Aufsatz, den Volutenwerk einfafit und der mit einer ionischen Attika 
bekrónt ist. Derbe Kraft wird von feiner ornamentaler Anmut umspielt. Das 
Ganze ist durch hohe Originalitat ausgezeichnet. Die Giebelwand dieser Front- 
seite ist in derselben derben Weise mit Pilastersystemen und Voluten dekoriert. 
Im Innern ist der ziemlich enge Hof ohne Bedeutung; aber er gewinnt malerischen 
Reiz durch die Anlage der breiten Eingangshalle, die sich auf einer stammigen 
Rustikasaule gegen den Hof óffnet. Das ErdgeschoB besitzt einen jetzt durch 
eine Wand geteilten Saal mit reichen figurlichen Stuckornamenten an den Kreuz- 
gewólben, die auf kraftigen Saulen ruhen. Ahnliche Ornamentation findet sich

i) Abb. von Leybolćl in Ortweins D. Ben. Heft 97, Taf. 50. 
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mehrfach in Privathausern in Rothenburg. In der mit gotischem Sterngewólbe 
versehenen Schlofikapelle sieht man ein schon komponiertes und wacker aus- 
gefiihrtes Grabdenkmal Wilhelms von Buebenhofen. — Wertvolle Teile der innern 
Einrichtung haben sich auch auf SchloB Bal dem, unweit Bopfingen, erhalten.

Unter den furstlichen Bauten vom Ausgang der Epoche gehoren diejenigen 
zu Freudenstadt schon deshalb zu den merkwurdigsten, weil sie uns das Bild 
einer planmafiigen Stadtanlage jener Zeit vergegenwartigen. Auf einem Hoch- 
plateau des Schwarzwaldes gelegen, das unmittelbar westlich von der Stadt in 
die tiefen malerischen Schluchten des Kniebis und des Murgtalel abfallt, wurde 
Freudenstadt durch Herzog Friedrich I. 1599 gegriindet1) und nach den Planen 
Heinrich Schiclchardts erbaut. Den AnlaB zur Griindung gab die Vertreibung der Pro- 
testanten aus Ósterreich, Karnten und Steiermark, denen Herzog Friedrich in seinem 
Lande eine Freistatt bot. Da unter ihnen viele Bergleute sich befanden, so wieś 
er ihnen die neu zu erbauende Stadt zum Wohnsitze an, um sie in den benach- 
barten Bergwerken zu verwenden. Bei der vorgeschobenen Lagę unfern des 
Kniebispasses, der hier das Land gegen Westen óffnet, sollte die Stadt durch 
Mauern, Wall und Graben geschiitzt und mit einer starken Besatzung versehen 
werden. Es blieb aber einstweilen bei einem starken Zaun, und erst Herzog 
Eberhard III. fiihrte seit 1661 Festungswerke auf, die man indes bald ais unniitz 
erkannte und unvollendet wieder verfallen lieB. Die Anlage der Stadt bildet 
ein regelmafiiges Ouadrat, ihren Mittelpunkt ein ungeheurer Platz von etwa 
200 Meter im Geviert mit einem Flachenraum von beinahe 15 Morgen. Herzog 
Friedrich lieB ihn mit Zierbaumen bepflanzen und hatte die Absicht, in der Mitte 
sich ein SchloB zu erbauen, das jedoch nicht zur Ausfiihrung kam. Den Bau 
der Stadt jedoch betrieb er mit groBem Eifer, indem er oftmals, auf einem 
Baumstamm sitzend, die Arbeiter zum FleiB ermunterte. Schon 1602 waren 
die vier Seiten des grofien Marktes vollendet, und es fehlte auch nicht an dem 
damals unentbehrlichen Galgen. Der iibermafiig groBe Platz ist heute meist zu 
Garten verwendet, so daB er keinen einheitlichen Eindruck machen kann. Die 
Strafien laufen auf den vier Seiten mit denen des grofien Platzes parallel, 
in den beiden Hauptachsen von QuerstraBen durchschnitten, wahrend sonst 
nur unbedeutende (luergassen die Verbindung bilden, eine Anlage, die weder 
schon noch zweckmafiig ist. Schickhardt berichtet aber selbst, dafi er diese 
Anlage nach des Herzogs Befehl so habe ausfiihren miissen, wahrend er seiner- 
seits jedem Haus ein Gartchen habe beigeben wollen. Sein erster Entwurf 
befindet sich neben dem zweiten auf Befehl des Herzogs geanderten im Archiv 
zu Stuttgart. Der erste zeigt in der Tat eine weit bessere Anlage: die Strafien 
kreuzen einander in angemessenen Abstanden: die Kirche ist ais einfaches 
Rechteck gezeichnet und auf einen besondern Platz verlegt. Das Schlofi sollte 
die eine Ecke der Stadt bilden. Erst auf dem zweiten Plan sieht man alle 
Eigenheiten, welche die Stadt wirklich erhalten hat. Seltsamerweise sollte das 
zu erbauende SchloB, ein regelmafiiges Ouadrat, mit viereckigen Ecktiirmen auBen 
und vier Treppentiirmen im Hofe, diagonal auf die Hauptachse der Stadt ge- 
stellt werden. Auch die Bogenhallen, die auf kurzeń dorischen Saulen die Hauser 
am Marktplatz untereinander yerbinden, sieht man erst auf dem zweiten Piane. 
Sie sind in dieser Form keineswegs sehr zweckmafiig, geben indes den Hausern 
ein etwas stattlicheres Ansehen. In die Ecken des Marktes wurden die Haupt- 
gebaude gestellt, jedes aus zwei rechtwinkligen Fliigeln bestehend: das Kaufhaus, 
das Spital, das Rathaus und. die Kirche. Das Spital wurde bald durch Brand 
zerstort, das Kaufhaus zum Oberamtsgebilude bestimmt, und nur das Rathaus 
und die Kirche sind noch in ihrer urspriinglichen Bestimmung erhalten. Alle i)

i) Das ITistorisclie in ćler Besclir. des Oberamts Freudenstadt S. 154 ff.
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diese Gebaude haben an ihren Vorderseiten Arkaden, fiir die man zur Unter- 
scheidung von den Privathausern ionische Saulen gewahlt hat. Das interessanteste 
von diesen Gebauden ist die Kirche (Abb. 221).

Abb. 221 Kirche zu Freudenstadt

Abb. 222 Unterer GrundriB der Kirche 
zu Freudenstadt

Abb. 223 Oberer GrundriB der Kirche 
zu Freudenstadt

In der siidwestlichen Ecke des groBen Platzes gelegen, hat sie (Abb. 222) 
den hakenformigen, zweifliigligen GrundriB erhalten, der mit Beseit.igung jeder 
traditionellen Form ein Ergebnis ntichterner Uberlegung ist. Es ist einer der 
frtihesten Versuche, fiir eine protestantische Kirche einen einfachen und lióchst 
zweckmiiBigen GrundriB zu gewinnen, der freilich von auBen einen etwas seltsam 
niichternen Eindruck macht; die Innenwirkung der Kirche ist das aber keines- 
wegs. Die beiden Flugel, im rechten Winkel zusammenstoBend, sind einschiffig, 
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mit einem reich gegliederten gotischen Netzgewblbe bedeckt; der siidliche Arm 
ist dreiseitig aus dem Achteck geschlossen, und endlich ist jedem Fliigel ein 
viereckiger Turm vorgelegt. Trotz der spaten Erbauungszeit mischen sich gotische 
Formen mit denen der Renaissance in allen Teilen des Baues. Schon am AuBeren 
(Abb. 221) tritt dies zutage. Die sechs Portale sind zum Teil spitzbogig, sogar 
mit durchschneidenden mittelalterlichen Staben eingefaBt, aber eingerahmt von 
antikisierenden Pilastern, die nach Art der Friihrenaissance Rahmenprofile mit 
Rautenfiillungen haben. Ihre Kapitelle sind korinthisierend. Besonders reich 
die beiden Portale des Turmes am westlichen Fliigel, mit korinthischen Halb
saulen eingefaBt und mit einem Giebel bekront. Uber allen Portalen sieht man 
in feinem griinlichen Sandstein ausgefuhrte Reliefs mit Szenen aus dem Alten 
und Neuen Testamente, darunter Moses mit den Gesetztafeln, die Erschaffung der 
Eva, die Sintflut und die Geburt Ghristi, samtlich in den manierierten Formen 
Michelangelesker Kunst flott und lebendig behandelt, aber groBenteils stark ver- 
wittert. Die Portale selbst wie die iibrigen architektonischen Teile bestehen aus 
rotem Sandstein. Gegen den Platz liin sind die inneren Seiten der beiden Fliigel 
durch flachbogige Arkaden auf breiten Pfeilern ausgezeichnet. Die auBeren 
Ecken der Pfeiler sind in einer an romanische Kunst erinnernden Behandlung 
mit korinthisierenden Halbsaulen eingefaBt. Dagegen zeigen die Fenster der 
Kirche wieder den Spitzbogen, darin MaBwerke von ziemlich trockener Form. 
Ahnliche Stilmischung verraten die tibrigens eleganten Turme. Ouadratisch auf- 
gefiihrt, werden sie durch kraftige antikisierende Gesimse in zwei Stockwerke 
gegliedert und gehen dann iiber einem mittelalterlichen GiebelabschluB ins Achteck 
iiber, werden von einer Galerie mit durchbrochenem spatgotischen Mafiwerk durch- 
brochen, steigen dariiber in verjiingtem Achteck auf und schlieBen mit einem ge
schweiften Kuppeldach, iiber dem sich eine Laterne mit eingezogener Spitze erhebt.

Im Inneren hat man die sinnreiche Anordnung getroffen, daB der Raum iiber 
den auBeren Arkaden ais Empore benutzt ist, wie es unser GrundriB erkennen 
laBt (Abb. 223). Am Ende der beiden Schiffe sind namlich ausgedehnte Emporen 
angebracht, zu denen man auf zwei Wendeltreppen gelangt. Diese Emporen 
setzen sich an der inneren Seite miteinander in Verbindung und erweitern sich, 
wo beide Fliigel zusammenstoBen, zur Aufnahme der Orgel. Diese liegt somit 
der Kanzel, welche in der auBeren Ecke angebracht ist, in der Diagonale gegen- 
tiber. Zwischen beiden steht der Altar gegen Norden gewendet, und vor diesem 
der Taufstein, ein uraltes Skulpturwerk aus der benachbarten Klosterkirche 
Alpirsbach. Noch sind die prachtigen spatgotischen Sitze vom Jahre 1488 zu 
erwahnen, die neben dem Aufgang zur Kanzel dem Altar gegeniiber angebracht 
sind. Das ostliche Ende des Stidschiffes ist um neun Stufen erhóht; in dem 
anstoBenden Turm beflndet sich die Sakristei. Der nordliche Turm dagegen 
enthalt die beiden Hauptportale, zu denen an jedem Schiff noch zwei andere 
kommen.

Ist der Eindruck des AuBeren trotz der opulenten Portale und der statt- 
lichen Turme doch im ganzen niichtern, so gewinnt das Innere dagegen durch 
die reiche Ausstattung ein hbheres kiinstlerisches Interesse. Hauptsachlich triigt 
dazu bei das prachtige, wenn auch nur in Holz ausgefuhrte Gewolbe, das die 
Formen eines reichen, schon komponierten gotischen Netzgewiilbes zeigt. Es ist 
noch in ganz mittelalterlicher Weise bunt bemalt, hauptsachlich blau und schwarz- 
braun mit reicher Vergoldung. Alle Durchschneidungspunkte sind mit Wappen 
geschmtickt; im Zentrum der grofien Diagonale, in dei- sich beide Schiffe treffen, 
sieht man ganz groB das wiirttembergische Wappen, umgeben mit der Kette und 
der Devise des englischen Hosenbandordens. In der nachsten Umgebung die 
Wappen der benachbarten und yerwandten Fiirstengeschlechter, weiterhin die-
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Abb. 224 Sehlofi zu Mompolgard

jenigen der Kloster, Stadte und Marktflecken des damaligen Herzogtums. Das 
Ganze ist von auBerordentlicher Pracht. Nicht minder reich sind die iibrigen 
Teile ausgestattet. An der Brustung der Emporen sieht man 2G in Stuck aus- 
geftihrte Reliefs bib- 
lischer Geschichten, 
prachtig bemalt und 
vergoldet. Die Kon- 
solen, auf denen die 
Empore ruht, zeigen 
barockeSchnorkelund 
Masken, bla^i, weiB, 
golden und die nack- 
ten Teile fleischfarben 
bemalt; dariiber ein 
Fries mit weiBen, zum 
Teil vergoldeten, etwas 
mageren Blumenran- 
ken, worin allerlei 
Tiere, Katzchen, Vó- 
gel, Schlangen ihr 
Wesen treiben. Dann 
erst folgt die eigent- 
liche Brustung mit 
28 Gestalten von Pro- 
pheten und Patriar- 
chen, weiB mit Gold 
in manieriertem ita- 
lienischen Stil, da- 
zwischen die reich be- 
malten biblischen Re
liefs abwechselnd aus 
dem Alten und Neuen 
Testament, so dafi 
hier noch einmal ein 
Anklang an die typo- 
logischen Bilderkreise 
des Mittelalters gege- 
benist?) Gleichzeitig 
mit diesen Werken ist 
noch einmal zur Geltung.
paB zeigen und mit barocken Masken geschmuckt sind, sieht man manierierte, 
keck gearbeitete Statuetten der Apostel. Ein treffliches Gitter von Schmiede- 
eisen umgibt den Altar, hinter dem ein ausdrucksvoll gearbeitetes Kruzifix aus 
alterer Zeit, wahrscheinlich aus dem Kloster Alpirsbach, aufragt. Endlich ist 
auch die Kanzel samt ihrem Aufgange reich geschmuckt mit bemalten Stuck- 
reliefs, die von hochst flotten Yoluten und anderen Ornamenten desselben Stiles

die Ausstattung des A11 a r s. Auch hier kommt die Gotik 
.jg, denn in spitzbogigen Nischen, dereń Bogen den Drei-

4) Dor Inhalt ist: Sohópfung der Tiere, Verkiindigung, Siindenfall, Geburt Christi, Sint- 
flut, Jonas, Besehneidung, Taufe Christi, Passamalil, Abendmahl, Jakob mit dem Engel ringend, 
Cliristus in Getlisemane, Anbetung der Sehlange, Cliristus am Kreuze, Jonas vom Wallfiscli aus- 
gespien, Auferstehuug Christi, Elias Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt, Moses auf Sinai, Aus- 
gieCung des hl. Geistes, drei Miinner im Feuerofen, Bekehrung des Saulus, Salomons Urteil, 
Christus ais Weltrichter, zum Schlufi das Jiingste Gericht.

L ubke-IIaupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 21



322 2. Buch Die Bauwerke IX. Kapitel Schwaben

eingefaBt werden. Sie 
ruht auf einer Engelsfigur 
und zeigt am Gelander 
der Treppe die vier Evan- 
gelisten, an der oberen 
Briistung Moses und Jo
hannes den Taufer, auf 
demDeckel den zumHim- 
mel fahrenden Ghristus, 
alles in stark manierierten 
Formen. Der Gesamtein- 
druck des Innern ist viel- 
leiclit ungewohnt niedrig, 
aber weit und geraumig, 
durch die prkchtige Aus
stattung reich. Jedenfalls 
bleibt die Kirche einer 
der interessantesten Ver- 
suche, das protestantische 
Gotteshaus, im Wider- 
spruch mit aller Tradition, 
aus rein zwecklichen Ge- 
sichtspunkten neu zu ge
stalten. Aus Schickhardts 
Aufzeichnungen erfahren 
wir, daB der ganze Kir- 
chenbau iiber 22000 fl. 
gekostet hat. Der Maler 
Jakob Zuberlein erhielt 
die ansehnliche Summę 
von4451 fl.; der Bildhauer 
dagegen, der nicht ein- 
mal mit Namen genannt 
wird, nur 570 fl.

An dieser Stelle ist Abb. 225 Kirche zu Mómpelgara. , .doch noch der Bauwerke 
zu gedenken, die Schick- 

hardt fiir seinen Fursten in Mbmpelgard, der seit etwa 100 Jahren wieder fran- 
zbsisch gewordenen Stadt Monbeliard, ausgefiihrt hat. Zuerst am Schlosse (Abb. 224), 
das heute leider unzuganglich, weil Kaserne und „Festung11, doch schon von aufien 
einen prachtigen und echt deutschen oder vielmehr mit seinen Rundttirmen schwa- 
bischen Eindruck gewahrt. Die Ostfassade zeigt die in der Hauptsache von Schick- 
hardt seit 1594 errichteten Gebaude, nur der rundę Turm rechts ist in seinem 
Unterteil mittelalterlich. Der stolze UmriB des Bauwerks, das im ubrigen ziem
lich einfach ist, wirkt oberhalb der tief liegenden Stadt wahrhaft furstlich.

Die Stadt soli Schickhardt auch gebaut haben. Die wenig regelmaBige An- 
lage, die iibrigens verschiedene Gebaude enthalt, die alter sind ais sein Wirken, 
widersprechen dem iibrigens stark. Nur das riesig lange Gebaude des heutigen 
„Museums11 mit Turm, der einstigen „Hallen“, eines Gebaudes von etwa 30 Achsen 
mit Drillingsfenstern, konnte schon seiner Zeit angehbren. Vor allem aber ist sein 
Werk — eines seiner besten — der „Tempel11 (Abb. 225), die protestantische 
Kirche, ein einfacher viereckiger Saalbau mit westlichem Tiirmchen, mit den Ein-
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gangen auf beiden Langseiten, aber von strenger und wackerer Durchbildung 
der Architektur. Dorische Pilaster tragen das Gesims, dazwischen sind hohe 
rechteckige Fenster mit bekronenden gebrochenen Giebeln; die Turen haben 
dorische freistehende Saulen zur Seite ihres Bogens und gebrochenen Bogengiebel 
mit Mitteltafel iiber dem Gesims; dariiber ein Rundfenster. Die Inschrift der 
Sudtiire lautet: Illustriss. princeps D. Fridericus Dux Wirtemb. ac Teck comes 
mompelgard etc. aedern hanc Divo M. sacrarn Pio Zelo novam erexit MDGIIII. 
Opera Henrici Schickhardi Herrenbergensis Architecti.

Die wahrhaft gediegene Formenbildung des Kiinstlers, die treffliche Tech
nik seiner Ausfiihrungen, aber auch die etwas trockene, lehrhafte Art seiner 
Kunst kommt hier mehr ais irgendwo sonst deutlich zur Erscheinung.

Heinrich Schickhardt
Wir unterbrechen hier den Gang der Beschreibung, um das Lebensbild eines 

Baumeisters jener Zeit zu entwerfen. Je weniger wir von den Studien und dem 
Leben unserer meisten damaligen Architekten wissen, um so wertvoller ist es fiir 
uns, daB der kiinstlerische und literarische NachlaB Schickhardts zum Teil noch er
halten ist. Er wird auf der óffentlichen Bibliothek zu Stuttgart aufbewahrt und 
besteht aus drei (Juartheften, in denen er seine Reiseerinnerungen aufgezeichnet 
hat, aus einem starken Folianten, der sein Inventar enthalt, und endlich einer 
Anzahl einzelner Blatter mit Zeichnungen, meist auf mechanische Studien beziig- 
lich. Fiigt man dazu die zahlreichen, vielfach von Rissen begleiteten Bauakten, 
die das Staatsarchiv in Stuttgart aufbewahrt, so lassen sich daraus die Mittei- 
lungen seines verdienstvollen Biographen nach manchen Seiten yeiwollstandigen.1)

i) W. Ileyd, Handsohriften und Handzeichnungen des herzogl. wurttembergischen Bau
meisters Heinrich Schickhardt, Stuttgart 1902. — Dazu: Heinrich Scliickhards Lebensbeschrei- 
bung von Eberhard v. Genimingen. Tiibingen 1821. Ich bemerke, daf! der Meister seinen Namen 
stets Schickhardt schreibt.

Heinrich Schickhardt wurde 1558 in der Stadt Herrenberg, einige Meilen 
siidwestlich von Stuttgart, geboren. Sein gleichnamiger GroBvater war ein kunst- 
reicher Bildschnitzer, wie man aus dem 1517 von ihm vollendeten Ghorgestuhl 
der dortigen Stiftskirche erkennt. Sein Vater scheint Schreiner und Werkmeister 
gewesen zu sein. Der jungę Schickhardt hat wahrscheinlich die in gutem Ruf 
stehende lateinische Schule seiner Vaterstadt besucht, denn daB er des Lateinischen 
nicht unkundig war, erkennt man aus manchen Stellen seiner Aufzeichnungen. 
Auch im Franzosischen muB er einige Kenntnisse erworben haben, da er wieder- 
holt langere Zeit in den damaligen ilberrheinischen Besitzungen der wurttem- 
bergischen Herzoge beschaftigt war. Es fanden sich in seiner Bibliothek sowohl 
franzósische, ais auch italienische Biicher, wie er denn auch letztere Sprache auf 
wiederholten Reisen im Stiden wohl kennen gelernt hat. DaB indes von tieferen 
Sprachkenntnissen und einer eigentlich gelehrten Bildung bei ihm nicht die Rede 
war, liegt auf der Hand. Offenbar hat er sich schon friih der Baukunst zu- 
gewendet, und ist bei seiner Ausbildung die Rucksicht auf seinen kunftigen 
Beruf bestimmend gewesen. Aus seinen eigenen Aufzeichnungen erfahren wir, 
daB er 1578, also mit zwanzig Jahren, zu dem herzoglichen Baumeister Georg 
Beer gekommen und 1581 an den „Visirungen“ zum neuen Lusthaus und zum 
Kollegiengebilude in Tiibingen geholfen habe. Sehr rasch entfaltete sich seine 
Begabung, denn schon 1579 erbaute er selbstandig das SchloB zu Stammheim, 
und im folgenden Jahre dasjenige zu Mótzingen, sowie zwei Privathauser in 
Stuttgart. Im Jahre 1584- verheiratete er sich in seiner Vaterstadt und wurde 
dort bald darauf trotz seiner Jugend in den Magistrat gewiihlt. Dort scheint er i) 
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die nachsten Jahre ununterbrochen verweilt zu haben. bis Herzog Ludwig 1590 
ihn nach Stuttgart berief, um gemeinschaftlich mit Beer die abgebrannte Stadt 
Schiltach neu aufzubauen. Aber noch 1593 finden wir ihn bei Ausfiihrung des 
Kollegiums zu Tiibingen bei diesem Meister in Diensten. In demselben Jahre 
wurde er sodann zum zweiten Małe nach Stuttgart berufen und im Auftrage des 
Herzogs nach Mompelgard geschickt. Um diese Zeit muB er zum herzoglichen 
Baumeister ernannt worden sein, denn 1596 schenkt Herzog Friedrich ihm in 
Stuttgart in der Nahe des Bauhofes ein Haus samt Materialien zum Neubau, den 
er dann sofort ausfiihrt. Im Januar des folgenden Jahres ehrte Herzog Friedrich 
seinen Baumeister dadurch, daB er ihn in dem neuen Hause besuchte und reich- 
lich beschenkte. Eine vielseitige praktische Tatigkeit fullt die nachsten Jahre aus; 
wir finden Schickhardt nicht bloB in Tiibingen beschaftigt, sondern zahlreiche 
SchloBbauten in Schwaben und im ElsaB und manche andere Werke, wie der Bau 
der Kirche zu Gruntal und die Einrichtung eines Gesundbrunnens und Bades zu 
Boli riihren aus dieser Zeit.

Bis dahin hatte der Meister seine Kenntnisse in der hoheren Architektur 
wohl hauptsachlich aus Biichern geschópft. Zu Anfang des Jahres 1598 machte 
er sich aber nach Italien auf und blieb fiinf Monate dort. Von dieser Reise gibt 
ein mit Zeichnungen reich durchwebtes Tagebuch Auskunft, das sich unter seinem 
Nachlafi befindet.1) Seine Berichte haben noch ganz den naiven Ton, den wir 
aus Diirers Reisetagbuch kennen, doch geht er auf das, was sich ihm Bemerkens- 
wertes darbietet, bisweilen ziemlich ausfiihrlich ein. Die Reise ging iiber Ulm 
und Augsburg zunachst nach Venedig, von dort in die ubrigen Stadte Ober- 
italiens westlich bis Mailand; wir finden Mitteilungen aus Venedig, Padua, Ferrara, 
Yicenza, Mantua, Mailand, Gasale di Monferrato. Er zeichnet nicht bloB Fassaden 
wie die Bibliothek von San Marco und den Palazzo Bevilacqua zu Verona, mehrere 
Glockentiirme zu Venedig, die Rialtobriicke, Kirchenfassaden, wie die Jesuiten- 
kirche zu Mailand, sondern achtet auch auf allerlei meclianische Einrichtungen, 
vorzuglich Wasserwerke. Gleich zu Ulm fallt ihm das dortige Wasserwerk auf, 
das er in ausfiihrlichen Zeichnungen darstellt. Ebenso in Augsburg und an 
manchen andern Orten. Auch die Konstruktion von holzernen Jochbriicken wie 
zu Trient, die Anlage der Kamine in Venedig, die Schleuseneinrichtung und die 
Schiffahrt auf der Brenta, eine holzerne Hangebrticke in Tirol, die Maschinen 
zum Ausbaggern der Kanale zu Venedig, das alles stellt er mit grofier Griind- 
lichkeit dar. Er bewahrt sich nicht bloB in diesen technischen Dingen, sondern 
auch in ktinstlerischen Werken ais geschickten Zeichner, dem auch Figiirliches wohl 
gelingt, obgleich seine Gestalten die manierierte Auffassung der Zeit nicht ver- 
leugnen. Besonders sind ihm die Rathauser von Padua und Vicenza wegen ihrer 
Ahnlichkeit mit dem Lusthaus in Stuttgart aufgefallen, und er hat sie in auBeren 
Ansichten und Querschnitten wiedergegeben. Sein Interesse fur den Festungsbau 
erkennt man aus der Darstellung des Kastells von Trient und der Zitadelle von 
Gasale di Monferrato. In Vicenza hat ihn besonders auch Palladios Theater an- 
gesprochen, das er in einem GrundriB und AufriB des Btihnengebaudes mitteilt.

Die ihn besonders beschaftigenden Ergebnisse dieser ersten Reise faBt ein 
zweites Quartheft zusammen, auf dessen Titelblatt er einen Altar von Padua gesetzt 
hat, mit der Beischrift: „Etliche Gebey, die Ich Heinrich Schickhardt in Italien 
verzaichnet hab die mier lieb send“.2) Auf der Riickseite des Blattes liest man 
noch einmal seinen Namen und folgende Ermahnung: „Dise Biechlein sol man 
nach meinem Absterben in hohem Werdt halten und von meindtwegen aufheben“. 
Hier sieht man sofort, daB einem damaligen Architekten die Bauten Palladios 
zum Wichtigsten in Italien gehorten, denn nicht weniger ais zehn Blatter sind

1) W. Heyd, a. a. 0. S. 15—301. 2) Daselbst., S. 302—20. 
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clessen Werken in Vicenza gewidmet. Diese Zeichnungen sind mit groBer Sorg- 
falt in der Weise der damaligen Zeit in Tusche mit dem Lineal aufgetragen und 
mit dem Pinsel in Schatten gesetzt. Den Anfang macht Palazzo Chieregati mit 
seinen schonen Saulenhallen; die grofite Aufmerksamkeit aber widmet er dem 
Theater Palladios, von dem er auf fiinf Blattern GrundriB, Durchschnitt, Per- 
spektiven und Fassaden, und zwar mit groBer Gewandtheit, entwirft. Die in 
dem friiheren Heft enthaltenen Zeichnungen sind die ersten Skizzen, die er 
hier sorgfaltiger ausgefiihrt hat. Besonders die Darstellung des Szenengebaudes 
ist ein kleines Meisterstiick. Weiter hat Lubke eine Notiz iiber das Kolosseum 
und das Amphitheater von Verona ais Beweis dafiir angesehen, daB der 
Kunstler diesmal auch Rom beruhrt habe; doch kann diese Notiz auch spaterer 
Zeit angehoren. Interessant und bezeichnend fiir die allseitigen Interessen 
unseres Reisenden ist die ausfiihrliche, mit GrundriB und eingeschriebenen MaBen 
versehene Darstellung der grofien italienischen Karossen mit ihren weitlaufigen 
Sitzen und ihrem Baldachindach; ebenso die vom Schiff des Herzogs zu Mantua, 
in welchem, wie er angibt, Herzog Friedrich gefahren ist. Weiter findet man 
eine venezianische Gondel, die Sanfte des Herzogs von Mantua, dann ausnahms- 
weise auch ein plastisches Werk der Antike, die niedergekauerte Venus in zwei 
Ansichten. Von seinen ferneren Reisen zeugen mehrere Gebaude aus Besanęon 
(„Bisantz"), der Kirchturm zu Dole, wo bereits ein auffallendes Ungeschick in 
Wiedergabe gotischer Formen hervortritt; ferner Gebaude aus StraBburg, die 
Kanzlei von Ofifenburg. In Kassel endlich ist ihm ein Kalkofen aufgefallen, 
dessen Konstruktion er vollstandig wiedergibt.

Dieselbe Vielseitigkeit des Interesses bekundet sein Tagebuch der zweiten, 
mit Herzog Friedrich unternommenen italienischen Reise, von dessen Text wir 
schon oben Seite 30 und 209 geredet haben. Da aber das handschriftliche Original 
uns zu Gebote steht, so mbgen noch einige Bemerkungen iiber die Zeichnungen 
darin am Platze sein. Vor allem haben ihn die Palaste Genuas hochlich 
interessiert. Mehrere derselben gibt er in Grundrissen und perspektivischer Dar
stellung der Fassaden, die er sogar durch Tuschen in Effekt gesetzt hat. Be
sonders gefallt ihm Palazzo Tursi Doria mit den beiden prachtvollen Altanen, 
von dem er eine perspektivische Ansicht gibt. Bemerkenswert ist es, daB er hier 
wie uberall die Schwellung der Saulen und Pilaster bedeutend iibertreibt, ein 
auffallender Beweis dafiir, wie sehr man immer mit den Augen der eigenen Zeit 
sieht. In Rom zeichnet er die Einteilung der prachtigen geschnitzten Decke im 
Mittelschiff von Sta. Maria maggiore, dann die Fassade der neuen Peterskirche, 
die Fassade des Ouirinalpalastes, diejenige der kurz vorher entstandenen Kirche 
del Gesu, namentlich aber mit groBer Umstandlichkeit die Wasserwerke des 
Quirinalgartens, den er sehr ausfuhrlich beschreibt. Fliichtige Bleistiftskizzen 
des Schleifers und des floteblasenden Marsyas hat er an den Rand seines Textes 
gesetzt. Dann folgt eine sehr genaue Darstellung der dortigen Schiffmiihlen, 
und am Rande liest man die verloren hingeworfene Bemerkung: „Hat zu Rom 
ein gros Weibsfolckh11. Weiter zeichnet er die rbmische Stadtmauer, daneben 
einen Durchschnitt des Brunnens auf dem Kapitol, auch sonst noch manche 
andere Brunnen, namentlich die Fontana delle tartarughe; sodann den GrundriB 
des Kastells Sant Angelo, verfehlt dazu nicht, den grofien rómischen Karossen seine 
Aufmerksamkeit zu schenken, die er in allen Teilen ihrer Konstruktion darstellt. 
Auch wo er Schneckentreppen findet, gibt er sie mit besonderer Vorliebe wieder, 
so die bertihmte im Palast Barberini. Uberall schreibt er genau die Mafie ein, 
so daB man stets die praktischen Riicksichten des Architekten erkennt.

Aus Loreto verzeichnet er die Fassade der Kirche; in Ferrara entwirft er eine 
iiber zweiBlatter reichende Zeichnung der Walie, Scbanzen, Bastionen und Wasser- 
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graben der Festung. Alle derartigen Skizzen gibt er in der damals beliebten und 
neuerdings wieder eingefiihrten Behandlungsweise, welche den GrundriB mit dem 
AufriB und Durchschnitt in einer Art von Kavalierperspektive verbindet. In 
Spoleto zeichnet er wieder ein Wasserrad und gibt dabei eine Abbildung des ur- 
alten italienischen Pfluges. Auch in Macerata skizziert er ein Wasserwerk; in 
Ancona eine Vorrichtung zum Fortbewegen schwerer Lasten mittelst der Kurbel. 
Wie er dort bei einem heftigen Unwetter ein Schiff einlaufen sieht, skizziert er 
schnell die beiden Matrosen, wie sie hinaufkletterten, um die Segel einzureffen, 
wobei er nicht vergiBt darzustellen, wie dem einen der Hut vom Windę ins Meer 
entftihrt wird. Das gróBte Interesse floBen ihm immer Brunnen und Wasserkiinste 
ein. In Bologna entwirft er eine flotte Zeichnung von dem prachtigen Brunnen 
des Giovanni da Bologna. Besonders fallen ihm die vier Bilder auf „so oberhalb 
Weibsbild, unten anstatt der FiiBe Fisch. Sitzen auf Telfen (Delphinen) dise 
Weible, giebt jedes aus jeder Brust 4 gar suptile Wesserle wie ein Fad. Des- 
gleichen die Telfen aus den Nasen jeder zwei reine Spritzwesserle“. Auch der 
Brunnen zu Ancona, besonders aber die Wasserwerke zu Pratolino bei Florenz, 
das er auf gut Schwabisch „Bratelen11 nennt, und in Genua diejenigen in der 
Villa Grimaldi hat er mit Vorliebe beschrieben und abgebildet. Ebenso hat er 
mancherlei Mtihlwerke, namentlich eine Stampf- und Rollmtihle zu Ferrara und 
eine Ólmiihle daselbst mit grofier Genauigkeit dargestellt. Bei der Fassade eines 
Palastes in dieser Stadt bemerkt er ausdriicklich: „Alles von gebachen Stainen!11 
Ebendort gibt er eine Zeichnung des Balkons am Palazzo de’ Leoni mit den 
spielenden Putten, welche denselben zu tragen scheinen.

Der Eifer, mit welchem der fleiBige Kiinstler diese Studien betrieben, laBt 
sich aus den drei Heften wohl erkennen; doch fiihrt er in seinem Invenlar fiinf 
solcher geschriebenen und mit Zeichnungen versehenen Biichlein an, von welchen 
zwei verschollen zu sein scheinen. Nach seiner Riickkehr mit dem Herzog im 
Mai 1600 begann nun die glanzendste Zeit seines Wirkens, die ununterbrochen 
bis zum Jahre 1632 wahrte. Bis 1608 lebte er mit seiner Familie in Mómpelgard, 
wo er den Neubau der Stadt, des Schlosses und des Kollegiums sowie der Grotte 
und der Festungswerke leitete. Zum Dank fiir seine Anstrengungen schenkte 
ihm die Stadt das Biirgerrecht. Zu derselben Zeit wurde nach seinen Planen 
Freudenstadt angelegt und die Kirche daselbst erbaut. Auch sonst hatte er im 
ElsaB vieles zu bauen, unter anderm acht verschiedene Mtihlen, worunter die 
stattliche Wassermtihle zu Reichenweier. Und doch fand er noch Zeit, eine 
Studienreise durch Lothringen und Burgund zu machen.

Mit dem Regierungsantritt Herzog Johann Friedrichs 1608 wurde Schick- 
hardt nach Stuttgart zuriickberufen. Das von ihm angefertigte Inventarium gibt 
auf 37 Folioblattern eine genaue Ubersicht alles dessen, was er bis zum Jahre 
1632 ausgefiihrt hat. Die Menge und Vielseitigkeit seiner Geschafte ist staunen- 
erregend. Er beginnt mit den nach seinen Planen neu erbauten Stadten 
und Dorfern; dann folgen Kirchen, dereń nach seinen Rissen 17 ausgefiihrt 
worden sind, wahrend er bei vielen anderen Erweiterungen oder Erneuerungen 
zu leiten hatte. Ferner mehrere Kollegien und Schulen, zwolf von Grund auf 
neu erbaute Schlósser, viele andere Schlbsser, in denen er Um- oder Anbauten 
unternommen, darunter die Festungen des Hohentwiel, Asperg und Tiibingen. 
Vom Hohentwiel existiert von seiner Hand ein GrundriB und eine Perspektive 
aus dem Jahre 1591, beides trefflich gezeichnet, auf dem Archiv in Stuttgart. 
Auch auBer Landes hatte er manche Schlbsser zu bauen und die Teilung adeliger 
Giiter zu leiten. Selbst fiir den Herzog von Sachsen muBte er 1625 einen „Ab- 
riB zu einem gewaltigen groBen SchloB und einer Newen Hofkiirch“ entwerfen. 
Ensisheim im oberen ElsaB sollte er schon 1604 im Auftrage Kaiser Rudolphs II. 
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befestigen, aber ais treuer Protestant und Diener seines Fiirsten, oder wie er sich 
ausdriickt „weil ich wenig Lust gehabt mich auBer dem Land, in Sonderheit in 
das Bapstum zu begeben, hab dieser Gnad ich mich unterthanig bedankt". Der 
Magistrat von Ulm berief ihn mehrmals sowohl wegen der Befestigungen, ais auch 
wegen einer Brticke tiber die Donau. Auch nach Basel wurde er gerufen, um 
wegen eines geborstenen Pfeilers der dortigen Rheinbriicke seinen Rat zu er- 
teilen. Ebenso wollte Erzherzog Maximilian ihn 1611 bei Anlage einer Festung 
zu Innsbruck verwenden, und 1620 mufite er der Stadt Worms einen Plan zur 
Befestigung anfertigen. Man sieht, wie weit sein Ruf gedrungen war, und er
kennt leicht, daB er zu den angesehensten Baumeistern seiner Zeit gehorte. Wie 
vielseitig er aber war, entnimmt man aus dem ferneren Verzeichnis seiner Ar
beiten, da er eine grofie Anzahl von Miihlen verschiedener Art, Miinz- und Streck- 
werke, Bergwerke, Brucken und allerlei Wasserbauten, Keltem, Badeanlagen, 
Lustgarten, Brunnen und Zisternen auffuhrt. Ebenso entwarf er einen Plan, den 
Neckar von Heilbronn bis Gannstatt schiffbar zu machen. Die daftir entworfene 
Aufnahme des FluBlaufs, die er im Jahre 1598 nach seiner Versicherung mit 
seinem Bruder Laux (Lukas) in vierthalb Tagen ausgefiihrt, ist sowohl in dem 
mit Blei gezeichneten Original wie in dem danach von ihm selbst in Farbę ge- 
setzten Exemplar noch auf dem Stuttgarter Archiv vorhanden. Genug, es ist 
wohl kein Zweig des gesamten damaligen Bauwesens, den er nicht in den 
Bereich seiner Tatigkeit gezogen hatte.

Die Mehrzahl dieser Gebaude gehbrt freilich mehr dem Gebiete der Not- 
wendigkeit ais der Schonheit. Mit welchem Fleifie der gewissenhafte Mann auch 
die geringsten Aufgaben, welche seine Stellung ihm auferlegte, durchgefiihrt hat, 
erkennt man aus den StóBen von Bauakten, welche, durchaus in Schickhardts 
klarer Handschrift geschrieben, auf dem Stuttgarter Archiv vorhanden sind. Dafi 
er aber auch ais Ktinstler zu den tiichtigsten seiner Zeit gehbrt, beweist aufier 
der Kirche zu Freudenstadt vorziiglich der sogenannte Neue Bau zu Stuttgart, 
1600—1609 errichtet. Wir haben spater ausfiihrlicher auf dies Werk zuriick- 
zukommen, bemerken aber schon hier, dafi die alte Angabe, es sei nach dem 
Muster eines Gebaudes von Vicenza gestaltet, der Begriindung entbehrt. Viel- 
mehr erkennt man gerade aus diesem Bau (vgl. Abb. 232), mit welcher Freiheit 
Schickhardt die Formen der italienischen Renaissance nach den Bediirfnissen 
seiner Zeit und seines Landes verwendet hat. Und offenbar steht der Plan des 
Neuen Baus mit seinen Eckpavillons viel eher unter dem Einflusse der damaligen 
franzosischen Auffassung der Architektur, wenn sich auch da freilich kein un- 
mittelbares Vorbild zeigt.

Noch stattlicher ais dieser sollte ein anderer auf dem Schlofiplatze zu er- 
richtender Bau werden, zu dem der Meister auf Herzog Friedrichs Geheifi im 
Jahre 1601 die Piane fertigen mufite, nachdem schon vorher eine Anzahl Hauser 
gekauft und abgebrochen worden waren, um hier Raum zu schaffen. Nach 
des Herzogs Tode mufite Schickhardt auf Johann Friedrichs Befehl einen noch 
schoneren Entwurf machen, der nach seiner Schatzung um 50000 Gulden nicht 
hatte mogen ausgefiihrt werden. Der ausbrechende Krieg hinderte die Fortsetzung 
des schon angefangenen Werkes, dessen Fundamente dann spater zu dem so- 
genannten Prinzenbau verwendet wurden; es ist hochlich zu bedauern, dafi diese 
Zeichnungen, wie die meisten anderen seiner Entwiirfe, verschollen sind.

Von der besonderen Vorliebe jener Zeit fur Lustgarten und die damit ver- 
bundenen Anlagen zeugen zahlreiche Notizen im Inventar. Fiir Stuttgart baute 
er nicht blofi 1611 ein neues grofies Pomeranzenhaus, sondern auch ein kleineres 
Feigenhaus, und fiir „Fraulein Anna“ ein zweites Feigenhaus. Am Lustgarten 
baute er aufierdem das untere Tor, ein flottes Prachtstiick von Dekoration, wie 
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man aus den auf dem Archiv befindlichen Entwtirfen erkennt. Ebendort findet 
sich noch eine hiibsche Zeichnung des 1609 von ihm zu Leonberg angelegten 
Lustgartens mit Weihern, Springbrunnen, zierlichen Teppichbeeten und prachtiger 
steinerner Einfassung. Dem Markgrafen von Baden-Durlach mufite er 1602 den 
Plan zu einer Grotte, dem Graf en von Hohenlohe 1615 einen Entwurf zu einem 
Lusthause fiir Neuenstein machen. Auch in Boli hatte er bei dem neuen Bade 
einen groBen Lustgarten angelegt. Von Schickhardts kunstlerischer Richtung geben 
der Turm der Kirche in Gannstatt (Abb. 234), das Rathaus zu EBlingen (Abb. 240) 
und ein stattliches Biirgerhaus auf dem Markte zu Stuttgart (wovon spater) weitere 
Anschauung. Die Zahl der von ihm in Stuttgart aufgefiihrten Hauser ist sehr 
groB. Er scheint mit liebenswiirdiger Bereitwilligkeit jedermann zu Diensten ge- 
wesen zu sein. Einmal heiBt es in seinem Inventar: „1609 meines Schneiders 
Haus von Neuem erbaut; wie der aber heiBt kan ich nit wissen“. Alle diese 
Hauser wie auch sein eigenes waren schlichte Fachwerkbauten mit steinernem 
ErdgeschoB; hochstens durch hiibsche Steinkonsolen an den Ecken belebt.

Von seiner Vorliebe fiir mechanische und hydraulische Arbeiten, der wir 
schon in seinen Reisetagebuchern begegneten, zeugt noch ein Folioheft mit Zeich
nungen auf der offentlichen Bibliothek in Stuttgart, das mit groBer Genauig- 
keit, wie wenn es zur Herausgabe bestimmt gewesen ware, eine Anzahl von 
Feuerspritzen verschiedenster Art, Schópfwerke, Haspel oder Gangrader, Wind- 
miihlen zu einem Pumpwerk, einen DurchlaB fiir ein Mulilenwehr u. dgl. mit 
allen Einzelheiten der Konstruktion darstellt. Auf dem ersten dieser trefflich 
gezeichneten Blatter liest man: „Dis hab ich Heinrich Schickhardt gerissen auf 
den 5ten Februari anno 1629, da ich durch Gottes Gnad 71 Jar meines Lebens 
zuruckhgelegt und das 72 angefangen. Der liebe Gott geb weiter sein Gnad 
und Segen. Amen, Amen.“ Von 1595 dagegen datiert ein Heft mit Zeichnungen 
auf dem Archiv, worin er eine Anzahl Salinen aus Deutschland, Frankreich, 
Lothringen, Burgund und ltalien mit der ihm eigenen Sorgfalt, Genauigkeit und 
Zierlichkeit in allen ihren technischen Teilen dargestellt hat. — Die letzten 
Lebensjahre des trefflichen Mannes wurden durch die Greuel des Krieges getriibt, 
ja er sollte selbst ein Opfer jener entsetzlichen Zeit werden. Gegen Ende des 
Jahres 1633, ais Schickhardt sich mit dem kleinen Reste seiner Familie in die 
Stadt Herrenberg gefluchtet hatte, fiel er der Brutalitat eines kaiserlichen Soldaten 
zum Opfer, der von der StraBe aus mit einem Beile nach ihm warf, dann das 
Haus erbrach und dem greisęn Mann, der die Seinigen vor roher Gewalttat 
schutzen wollte, den Degen in den Leib stieB. Noch drei Wochen hatte der 
Ungliickliche an den empfangenen Wunden zu leiden, bis er im Anfang des Jahres 
1634 von seinen Schmerzen erlost wurde, 76 Jahre alt.

Von dem Charakter des redlichen, gottesfiirchtigen und pflichtgetreuen 
Mannes gibt nichts eine so klare Anschauung, ais das Inventarium, welches er 
selbst in den letzten Jahren seines Lebens aufgesetzt hat.1) Es ist ein starker 
Folioband, der mit der Aufzahlung und Abbildung seiner liegenden Guter und 
seiner Hauser in Stuttgart, Herrenberg und andern Orten beginnt. Seine Stutt- 
garter Besitzungen schatzt er selbst auf mehr ais 24000 Gulden. Dazu kam in 
Herrenberg an Hausern und Gutern ein Vermógen von 10000 Gulden, zu Rohr 
ein Maierhof von 6000, zu Affstett ein Hof von 3000 Gulden. An Gold- und 
Silbergeschirr berechnet er die enorme Summę von 8000 Gulden. Darunter be- 
fanden sich 80 silberne, grófitenteils vergoldete Pokale, die er in dem Verzeichnis 
samt den durch fiirstliche Fluid ihm verliehenen goldenen Schaubildnissen be- 
schrieben, abgebildet und koloriert hat.1 2) Sie sind schon durch die Mannigfaltig- 

1) Heyd a. a. O. S. 321—417.
2) Heyd a. a. O. S. 146.
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keit ihrer Formen von holiem Interesse. Dazu kommen Ringe, Degen, Hirsch- 
fanger und Waidmesser, groBe silberne Lóffel, Giirtel und Ketten, die er alle 
gewissenhaft abgebildet und beschrieben hat. Eine dieser Abbildungen begleitet 
er mit den Worten: „Dise 2 Ring sind mier gestolen werden, weis aber wol wer 
der Dieb ist“. Zumeist waren es Geschenke der Fiirsten, Herren und Stadte, 
fiir die er gebaut hatte.

Von besonderem Interesse fiir uns ist das Yerzeichnis seiner Biicher. Er 
zahlte dereń 500 auf, eine fiir einen Privatmann jener Zeit sehr ansehnliche 
Bibliothek. Der Einblick in dies Verzeichnis gibt uns eine lebendige Vorstellung 
von dem Bildungsgrade und den geistigen Bediirfnissen des Kiinstlers und seiner 
Zeit. Wie stark damals die religióse Gesinnung und das theologische Interesse 
war, geht daraus hervor, daB die theologische Abteilung oder, wie er sich aus- 
drtickt, die „Biicher der Heiligen Schrift", mit denen er den Anfang macht, 
101 Nummern zahlt, mehr ais irgend eine der ubrigen Abteilungen. Man findet 
nicht bloB die Bibel und die Hauspostille Luthers, sondern „den sechsten Teil 
aller Biicher und Schriften“ des Reformators. Weiter eine Anzahl Predigten, 
zum Teil zur Einweihung der durch Schickhardt erbauten Kirchen gehalten. 
Ferner schon eine Reihe antijesuitischer Schriften, wie tiberhaupt die polemische 
Richtung der Zeit stark hervortritt. Weiter finden sich Frischlins Komodien von 
der Rebekka und Susanna. Dann kommen die juristischen Biicher mit 42 Num
mern, Land- und Stadteordnungen, Zoll- und Baugesetze. Ein bedeutendes Kapitel 
bildet die Abteilung der Medizin mit 83 Nummern, darunter viele Krauter- und 
Arzneibiicher, das alteste vom Jahre 1485, Biicher von heilsamen Badern, andere 
fiir schwangere Frauen, Koch- und Weinbiichlein, iiber Kellermeisterei, Feld- und 
Gartenbau, iiber Bienen- und Seidenzucht, RoBarzneibiichlein, Alchymie, Bergwerk- 
und Miinzsachen. Sodann 59 Historienbiicher; darunter Miinsters Kosmographie, 
Sleidanus Geschichtswerk, ein deutscher Plutarch, Ghroniken und Reisebilcher, 
Philipp Gomines Memoiren in deutscher Ausgabe, Schildbergers Reise, Wegweiser 
durch Italien und Deutschland, ein franzosisch-deutsches und ein lateinisch-franzb- 
sisch-deutsches Worterbuch, wie auch eine lateinische Grammatik von Michael 
Beringer. Dazu kommen verschiedene Volksbiicher: vom Kaiser Octaviano, seinem 
Weibe und zweien Sohnen, sieben Biicher des Amadis von Gallien, die Schafe- 
reien von der schónen Juliana, das Lalenbuch, Eselsgesprach, der groB Christoffel, 
Doktor Faustus und „von der Weiber Lob und Laster“. Wie er iiberall nach 
Vermehrung seiner Bibliothek gestrebt hat, erkennt man aus einer Notiz am 
Ende eines der Reisehefte. Man liest dort: „Nach Biecher zu fragen. Aller 
Praktik GroBmutter. — Josephus ist vom Pfarrherr von Mittelweir guot teitsch 
gemacht worden. — Melchior Sebitzius schreibt vom Feldbau 1588. — Der Weiber 
Flohhatz, soli kurtzweilig sein.“

Nun folgen in seinem Verzeichnis die Abteilungen der Fachschriften, die 
mit der Perspektive beginnen. Hier fehlt kaum etwas von den zahlreichen wert- 
vollen Biichern jener Zeit. Den Anfang machen die Italiener Sirigatti, Vignola, 
Barbaro, dann kommen Lorenz Stor, Lautensack, Hirschvogel, im ganzen acht 
Bandę. Die Architektur, aus 34 Nummern bestehend, beginnt mit dem deutsehen 
Vitruv von 1548, Serlio italienisch und deutsch, Palladios Lehrbuch, Philibert de 
rOrme, du Gerceau, den er fiir einen Italiener halt, und manches andere bis auf 
die Werke vom „kunstreichen, beriempten und ehrlichen Wendel Dieterlein von 
Strasburg, meinem lieben und guten Freund“, wie er hinzusetzt. Hier fiihrt 
er auch seine fiinf Reisetagebiicher auf. Weiter folgen 18 Stuck vom Festungs- 
bau, wo sowohl die Italiener Lorino, „mein guet Bekhanter“, Maggi, Franco de 
Marchis, ais auch Daniel Speckle und Perret vertreten sind. Daran schlieBen sich 
22 Biicher von der Kriegs- und Belagerungskunst, sieben von der Biichsenmeisterei, 
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15 von der Geometrie, mehrere von der Visierkunst und vom Feldmessen, 19 von 
Arithmetik, die er ais „die allerschenste Kunst in der ganzen Welt“ bezeichnet. 
Von Maler- und Bildhauerkunst, die mit Durers Schriften in deutscher und italieni- 
scher Ausgabe beginnen, zahlt er 24 auf. Den AbschluB machen 31 Nummern 
Wurtembergica und einige astronomische sowie astrologische Werke.

Endlich zahlt er noch 1271 Stiick Kupferstiche auf, darunter italienische 
und antike Gebaude, Stildteprospekte, Landschaften, fiirstliche Grabmaler, Brunnen, 
und zwar drei zu Augsburg, funf in Italien, Altare, „65 groBe und kiinstliche 
Stuck von Bildwerk11, Kirchengesttihle, Wappen, Durers Triumphbogen, Blatter 
der Perspektive und anderes. Auch hier finden wir ein vielseitiges kiinstlerisches 
Interesse. Und wenn Schickhardt auch die Trajanssaule ais Pyramide, den Obelisken 
vor St. Peter dagegen ais Saule bezeichnet, so erkennt man doch aus allem nicht 
bloB eine gediegene und umfassende Kenntnis seiner Kunst mit allem was dazu 
gehort, sondern auch ein nicht gewohnliches Streben nach allgemeiner Bildung, 
soweit sie seinen Lebenskreisen in jener Zeit erreichbar war.

DaB der treue und fleifiige Mann sich nicht bloB der Anerkennung seiner 
Zeitgenossen, sondern namentlich auch in hohem Grade der Gunst seiner Fursten 
erfreute, erkennt man aus vielen Ztigen. Unter drei nacheinander folgenden 
Regierungen war er tatig und mit uneingeschranktem Vertrauen beehrt. Be
sonders Herzog Friedrich scheint ihn hoch geschatzt zu haben. AuBer dem 
Hause und den Materialien zum Neubau, die er dem wackern Meister schenkte, 
weiB das Inventarium noch von manchen andern Vergabungen zu erzahlen. Ais 
der Herzog ihn mit nach Italien nahm, lieB er ihm fiir die Reise einen „adligen 
Anzug“ machen, den Schickhardt auf mindestens 25 fi. veranschlagt. Den Seinigen 
schenkte der Herzog zum Unterhalt 100 fl. und einen Eimer Wein. Fiir die 
Aufnahme des Neckars erhielt er vom Herzoge 80 fl., fiir die Beschreibung der 
ungarischen und italienischen Reise, die er mit dem Herzog gemacht, 200 fl. 
Gelegentlich merkt Schickhardt an, der Herzog habe ihm „etliche Kunstbucher11, 
oder „einen ganzen Hirsch mit Haut und Haar“, oder „eine wilde Sau“ verehrt. 
Auch Johann Friedrich bezeugte dem Meister wiederholt seine Gunst. Er er- 
hohte ihm sogleich seine Besoldung um 80 fl., vermehrte seine liegenden Giiter 
und schenkte ihm wiederholt wie sein Vorganger prachtige Pokale.

Trotz der Gnade seiner Fursten muBte er doch erfahren, daB gelegentlich 
anmaBende Auslitnder ihm vorgezogen wurden. So besonders beim Grottenbau 
im Lustgarten, fiir welchen Johann Friedrich niederlandische Kunstler um hohe 
Besoldung berief. Darauf bezieht sich vielleicht ein Vorfall, dessen Schickhardt 
in seinen Aufzeichnungen gedenkt. Er hatte einmal, so berichtet er, dem Herzog 
„etliche unnotige Sachen furzunehmen“ widerraten, wofiir dieser ihn mit „gantz 
ohngnadigen Augen“ angesehen habe. „Ais ich aber erhebliche Ursachen erzalt, 
warum ich solches widerrathen, haben I. F. Gnaden erkannt, daB ich es gut meine 
und mir dariiber einen vergoldeten Becher verehrt, darbey gesagt, er wolle mein 
gnildiger Herr sein. “ Dies geschah am 13. Februar 1611; damals trug sich wahr
scheinlich der Herzog schon mit dem Plan zu jenem Grottenbau, der bald darauf 
in Angriff genommen wurde. Ubrigens hatte unser Meister schon fruher bei dem 
Projekt der Schiffbarmachung des Neckars, ais man Ingenieure „aus Holland, 
Italien und den Niederlanden11 berief, Gelegenheit genug gehabt, sich iiber die aus- 
landischen „Prachthansen11 und ihre leichtsinnigen Vorschliłge zu argern. Es be- 
gann die Zeit, wo die einheimischen wackern Meister durch fremde, vornehm auf- 
tretende Kunstler verdrangt wurden, und wo in der Auslanderei der Hofe deutsche 
Sitte und Kunst auf lange Zeit zugrunde gehen sollte. Schickhardt ist einer der 
letzten alten kerndeutschen Meister, die in der Fremde zu lernen wuBten, ohne 
das Eigne preiszugeben. Schon deshalb gebtihrt ihm ein ehrendes Andenken.
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Stuttgart
Die Hauptstadt Wtirttembergs verdankt ihre erste Anlage und ihr Empor- 

kommen ihren Fiirsten.1) Schon im 13. Jahrhundert finden wir hier einen Ort, 
der sich an eine Burg der Grafen von Wiirttemberg lehnte, und schon 1286 weiB 
diese der Belagerung Konig Rudolphs I. kraftigen Widerstand zu leisten. Mit 
dem 14. Jahrhundert wird die Burg melir und mehr der Lieblingsaufenthalt der 
Grafen, und bereits 1417 werden verschiedene Wohnlichkeiten genannt, darunter 
„des Grafen altes Gemach oben im Haus mit fiinf guten Bettstatten, die Kammer 
mit dem Wurzgarten gegen den Hof hinaus, der Erker mit drei Bettstatten, die 
groBe Stube neben des Grafen Gemach, die Ritterstube oben im Haus und die 
untere groBe Turnit“. Zugleich ist die Rede von einem vor der Burg gelegenen 
Sommerhause, und 1480 wird des neuen Hauses gedacht, das Graf Ulrich der 
Vielgeliebte erbaut haben mag. Diese friihere mittelalterliche Anlage bildete 
offenbar eine lose Gruppe untereinander vielleicht durch Giinge verbundener Ge
baude, vermutlich durch Mauer, Wall und Graben eingeschlossen. Seit durch 
den Miinsinger Vertrag 1482 Stuttgart ausdriicklich zur Hauptresidenzstadt er- 
nannt wurde, muBte auch die Bedeutung der Burg steigen, und Herzog Ghristoph 
war es, der den Anforderungen der neuen Zeit zuerst in einem groBartigen Neubau 
Rechnung trug, indem er die alteren Gebaude bis auf den ostlichen* 2) Fliigel 
(D in unsrer Abb. 227) abtragen lieB und seit 1553 die drei neuen Fliigel mit. 
ihren stattlichen Arkaden hinzufiigte. Aus diesem Jahre datiert ein im Stutt
garter Archiv aufbewahrtes Schreiben des Herzogs Ghristoph, das die Werkmeister 
Joachim Meyer und Peter Busoli mit den Vorarbeiten beauftragt. Den Kosten- 
anschlag hat ein Meister Blasius Berwart, der spater bei den Schlofibauten der 
Plassenburg und zu Konigsberg i. Pr. vorkommt, angefertigt. Ais eigentlichen 
Baumeister lernen wir aber aus den Akten Aberlin Tretsch kennen, an den die 
meisten folgenden Erlasse des Herzogs gerichtet sind. Durch ihn entstand das 
jetzt zum Unterschied von dem neuen ResidenzschloB ais „Altes SchloB11 be- 
zeichnete Gebaude, das ohne Frage zu den wichtigsten und eigenartigsten Schóp- 
fungen der deutschen Renaissance gehort.

1) Fur das Historische vgl. Gesch. d. Stadt Stuttgart von Dr. K. Pfaff. 2 Bde. Stuttg. 
1845, und Beschr. des Stadtdirektionsbezirkes Stuttg. 185G. Aufnahmen von F. Baldinger in 
Ortweins D. Ben. Lief. 102. ■— Paulus, D. Kunst- und Altertumsdenkmale des Konigreichs 
'Wiirttemberg. Neekarkreis. Stuttg. 1906. p. 11 ff.

2) Die Orientierung des Schlosses weicht etwas von den Hauptpunkten des Kompasses 
ab, so dali der ostliche Fliigel, streng genoimnen, nach OSO. liegt. Ich ziehe indes, der Deut- 
lichkeit wegen, die einfache Bezeichnung vor.

Das SchloB stellt sich schon von auBen mit seinen gewaltigen Mauern, 
den hohen Dachem, den kolossalen runden Ecktiirmen, den Erkern, Altanen und 
Giebeln ais eine hochst stattliche befestigte, doch zugleich malerische Anlage dar 
(Abb. 226). An Hohe und Massenhaftigkeit iiberragt alle iibrigen Teile der alte 
ostliche Fliigel, der im ErdgeschoB die groBe Ttirnitz mit ihren hohen Spitzbogen- 
fenstern, dariiber noch zwei Stockwerke und ein DachgeschoB enthiilt. Dieser 
gegen Morgen gelegene Teil umschloB auch schon in alter Zeit die herrschaft- 
lichen Wohngemacher. Der mit einem groBen Altan abgeschlossene, an der 
rechten Seite vorgeschobene Bau wurde 1558 ais Archiv hinzugefiigt. Er trug 
ehemals einen kleinen Lustgarten mit seltenen Blumen, andern fremden Gewachsen 
und einem Springbrunnen. Den Rundturm neben dem Archiv lieB Herzog Ludwig 
1578 erbauen. Bei einem auBeren Durchmesser von 13 Metern ist er in schónem 
Quaderbau ausgefiihrt, wahrend die iibrigen Teile des Schlosses aus unregel- 
maBigen Werksteinen errichtet sind. Derselbe Herzog fiigte dann an der ent- 
gegengesetzten siidwestlichen Ecke in ahnlicher Struktur einen zweiten Rundturm 
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(H in Abb. 227) von 9V2 Meter Durchmesser hinzu. Noch gewaltiger und zugleich 
ein Muster gediegenster Ausfuhrung in schonem Quaderbau ist der Turm G an 
der siidostlichen Ecke, 16 Meter im Durchmesser, 1687 unter Herzog Eberhard 
Ludwig hinzugefugt, dessen Namenszug man mit der Jahreszahl am Aufiern liest. 
An der Siidseite unterbricht die achteckige Altarnische der Kapelle mit ihren 
hohen spatgotischen Fenstern die einfachen Mauermassen. An dieser wie an 
der nordlichen Seite springt der Bau des Herzogs Ghristoph um etwa 6 Meter 
iiber den alten ostlichen Flugel vor. Von der Nordseite fiihrt ein einfaches Portal 
im Rundbogen durch einen gewolbten Torweg in den SchloBhof. Neben dem 
Portal enthalt ein moderner Anbau die SchloBkiiche. Die Hauptfront, in einer 
Ausdehnung von gegen 80 Meter, bildet die Westseite, wo auch der Haupt- 
eingang, aus einem Torweg und einem Pfortchen fiir Fullganger bestehend, durch 
die gewblbte Einfahrt A in den Schlofihof fiihrt. Uber dem Portal endet der 
hier niedriger gehaltene mittlere Teil der Fassade mit einem terrassenformigen 
Altan, auf dem bei festlichen Gelegenheiten die Musikanten ihren Stand hatten.1) 
Uberall ist das Aufiere des Baues durchaus schlicht und schmucklos. Das einzige 
kiinstlerische Werk sind die beiden Wappen iiber dem Hauptportal, umfafit von 
Pilastern und Gesimsen mit delikatesten Ornamenten aus Herzog Christophs Zeit. 
Sonst sind sogar die Portale vollig roli, und von den durch Herzog Friedrich am 
nordlichen hinzugefiigten Pilastern und Figuren ist nichts mehr zu sehen. Das 
SchloB war iibrigens urspriinglich von einem gegen 9 Meter tiefen, 25 Schritt 
breiten Wassergraben umgeben, der freilich schon im 16. Jahrhundert gegen 
Norden und Osten trocken lag und den Ldwen Herzog Ulrichs ais Aufenthalt 
diente, jedoch erst im 18. Jahrhundert ganzlich ausgefiillt wurde. Noch damals 
sah man darin laut einer alten Beschreibung unter anderm „zwei groBe Auer- 
Ochsen beiderley Geschlechts, so von lliro Kóniglichen Majestat in Preufien anhero 
verehrt und aus Berlin geschickt worden"; ferner „einen sehr raren corsicani- 
schen starken Stein-Bock samt einer sauberen corsicanischen Hirsch-Kuh“.

i) Vgl. Wahrhaffte liistor. Besclir. der fiirstl. Iloclizeit Joli. Friedr. Ilerzogs zu Wurttem- 
berg etc. (Stuttg. 1610 fol.) S. 54.

Uberraschend ist der Anblick, wenn man in den SchloBhof B des Grundrisses 
eintritt (Abb. 228). Dieser miBt gegen 25 Meter Breite bei 45 Meter Lange und ist 
in drei Geschossen mit stattlichen Bogenhallen umgeben, dereń Flachbogen auf 
kraftigen Saulen ruhen. In origineller Anordnung sind die Arkaden um die beiden 
in den Ecken des Westfliigels liegenden runden Treppentiirme herumgefuhrt. 
Dem Eintretenden zur Rechten liegt die Kapelle G, zu der im unteren und oberen 
GeschoB reiche Portale fiihren. Aus dem ostlichen Flugel D springt aber ein 
gewaltiges Treppenhaus vor, sich schon durch die schrag gestellten Fenster in 
seiner Bedeutung anktindigend. In einer Urkunde des Stuttgarter Archivs vom 
23. August 1558 befiehlt Herzog Ghristoph dem Meister Blasius Berieart, sich 
nach Dillingen zu begeben, wo er im Schlosse des Bischofs von Augsburg „einen 
Schnecken11 gesehen, der ihm dermafien gefallen, daB er einen ahnlichen im 
Stuttgarter SchloB ausfiihren lassen wolle. Da spater von dem „Schnecken am 
alten Hause" noch weiter die Rede ist, so kann nur diese groBe Reitschnecke 
oder Treppe gemeint sein. Ein gewólbter Torweg vermittelt den Eingang in das 
Treppenhaus und zugleich in den kolossalen Raum der Tiirnitz D, in die man 
mit Rofi und Wagen hineinfahren konnte. Die Treppe selbst ist eine sanftansteigende 
Rampę auf steigenden Kreuzgewolben; auf ihrem steinernem Pflaster kann man 
bis in das oberste GeschoB hinaufreiten. Der zur Linken im spitzen Winkel 
vorspringende Bau enthalt die breite Treppe zu den kolossalen gewolbten Kellern.

Von besonderem Interesse muB urspriinglich die jetzt verwahrloste un- 
geheure Tiirnitz gewesen sein. Bei einer Breite von 20 und einer Lange von i)



Abb. 226 Altes SchloB zu Stuttgart

Abb. 227 GrundriB des Alten Schlosses zu Stuttgart
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53 Metern wird der Raum durch Pfeiler mit hohen Rundbógen in zwei Schiffe 
geteilt. GroBe gotische Fenster, fiinf in der Front, je zwei an den andern Seiten, 
fiihren ihm ein geniigendes Licht zu. Ohne Zweifel bildete der Saal ursprung- 
lich das Hauptgebaude, den Palas der Burg, im Mittelalter die Versammlungs- 
und Speisehalle des Grafen und seiner Vasallen. Spater scheint er zu kleineren 
Turnieren benutzt worden zu sein, aber schon zu Herzog Ghristophs Zeiten war

Abb. 228 Hof des Alten Schlosses zu Stuttgart

er zur Speisehalle der mittleren und niederen herzoglichen Beamten und Ilof- 
diener bestimmt, die hier gegen 450 Kopfe stark an 50 Tischen taglich gespeist 
wurden. Der anstoBende Turm F hat unten einen Saal mit Kreuzgewolben auf 
einer mittleren Rundsaule. Eine eingebaute Wendeltreppe bildet die Verbindung 
mit dem oberen GeschoB, wo ein ahnlicher Saal sich befindet. Der Turm G 
enthalt im Innern einen groBen Saal von 12 Meter Durchmesser und steht mit 
der Turnitz durch eine Tur in Verbindung. Im ubrigen ist der ganze Fliigel 
im ErdgeschoB mit einem schmalen niedrigen Verbindungsgange umgeben.

Uber der Turnitz erheben sich zwei Stockwerke, schon durch die groBe 
Reittreppe ais die Hauptraume des Alten Schlosses gekennzeichnet. Hier gelangte 
man „zu den uralten Zimmern der Vorfahren“. Der Estrich war von Gips und 
gegossenem Stein in mancherlei Figuren, die Balken kunstreich geschnitzt, die 
Gemacher schon getafelt, mit „Marmelstein und Schnitzwerk“ geziert; im mitt
leren Stocke befand sich namentlich der Saal, im 16. Jahrhundert gewóhnlich 
Ritterstube genannt, der wichtigste Reprasentationsraum des Schlosses. Von hier 
datierte Herzog Christoph in der Regel seine EntschlieBungen; hier erschienen die 
Vertreter der Landschaft, um die fiirstlichen Vorschlage zu vernehmen; hier 
uberreichte der fiirstliche Brautigam, nachdem die Beschlagung der Decke erfolgt,
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der Braut die Morgengabe, und empfing das Brautpaar die Geschenke der Gaste. 
Hier war auch die furstliche und die Marschallstafel, letztere in der Regel mit 
166 hoheren Beamten und Hofdienern an mehreren Tischen besetzt. Neben dem 
Saale lag des Herrn Gemach und die Werkstatte des herzoglichen Kammer- 
schneiders. Der zweite Stock enthielt „das Frauenzimmer11, d. h. die Wohnung 
der furstlichen Familie. „Stuben und Kammern sind gar heimlich still. Da 
pflegt man zu flicken, zu wirken und zu nahen.“ Namentlich werden angefuhrt 
der Herzogin und der Fraulein Gemach, die Jungfrauenstube, die Kinder- und 
Schulstube und der Herzogin Schneiderei.

1) Genaue Aufnalimen bei Baldinger a. a. O. Taf. 9 und 10.

Der anstofiende nordliche Fliigel enthielt im oberen GeschoB den grofien 
Tanzsaal mit feinem eingelegten Tafelwerk, die Wandę mit kostlichen seidenen 
Tapeten gleich den iibrigen Zimmern behangen. Hier wurden nicht selten Pra- 
laten und Landschaft gespeist und bei furstlichen Hochzeiten jene glanzenden 
Balie gehalten, bei denen dem Brautpaar je zwei Fursten vor- und zwei Adlige mit 
Windlichtern nachtanzten. Unter dem Saale lag die Kuchę, wo ein Brunnen 
platscherte und die Bratspiefie vom Wasser getrieben wurden. Die kolossalen 
27 Meter hohen Kamine, die nach auswarts vor die Mauer vortraten, wurden erst 
in neuerer Zeit abgebrochen. Aufierdem war hier im ErdgeschoB die mit Zinn 
verkleidete furstliche Badestube. Der westliche Fltigel enthielt im ErdgeschoB die 
Apotheke, die Trabantenstube, das Gewolbe mit den Kleiderstoffen und andere 
Dienstraume, alles in trefflich gewolbten Gemachern. Herzog Ghristoph lieB 1564 
den „Dappizierer und Patronenmaler11 Jakob ton Ca.rmis, Burger zu Koln, mit 
seinen Leuten kommen, um zur Ausschmiickung des Schlosses Gebilde aus 
Seide und Wolle zu wirken. Bis 1570 wurden 22 Gemacher im oberen und 
unteren Stock mit Tapeten mit biblischen Geschichten ausgeschmtickt, welche 
die fiir jene Zeit enorme Summę von 13621 fl. 34 kr. kosteten. Ais Maler war 
dabei ein Nilcolaus ton Orley beschaftigt. Bei dem Brande, der 1569 den Tanzsaal 
betraf, verbrannte ein Teil der Teppiche; Moritz de Ga/rmis, des Obigen Sohn, 
stellte diesen 1574 wieder her. Noch 1664 lieB man ahnliche Tapeten aus den 
Niederlanden kommen.

Von der ganzen prachtigen Ausstattung ist nichts mehr vorhanden. Was 
von Wandteppichen sich noch findet, gehort spaterer Zeit an. Im zweiten Stock 
der Nordseite zeigt ein groBes Gemach an der Decke und der Eingangswand eine 
prachtvolle Stuckdekoration in derben, aber schwungreichen Barockformen etwa 
aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Dagegen ist die Kapelle, lange Zeit zur 
Hofapotheke degradiert, neuerdings wieder hergestellt worden. Sie nimmt in einer 
Breite von acht und einer Lange von 25 Metern den ganzen siidlichen Fliigel ein; 
die Altarapsis ist eigentumlicherweise in der Mitte der Langseite, dem untern 
Eingang gegeniiber, sudwarts vorgebaut; reiches gotisches Netzgewólbe von prach- 
tiger Ausfiihrung bedeckt die Kapelle, schones Sterngewolbe die Apsis. Den 
unteren Eingang bildet ein Portal mit korinthischen kannelierten Saulen auf 
reichen Sockeln; im oberen Stock ein ahnliches Portal mit laubgeschmuckten 
Pilastern ionischer Ordnung; diese beiden noch aus Herzog Ghristophs Zeit.1) 
Dagegen gehort ein zweites oberes Portal rechts von dem ersten zu den pracht- 
vollsten Schopfungen der spateren Renaissance, wahrscheinlich unter Herzog 
Friedrich 1. allem Anscheine nach von Schiclcliardt entworfen. DaB damals an dem 
Schlosse gearbeitet wurde, erkennt man an der Jahreszahl 1594 iiber dem inneren 
Torbogen des nbrdlichen SchloBportals. Dies spiltere Kapellenportal ist mit reichen 
Hermen, mit iippigen riemenartigen Ornamenten, mit Voluten und Kartuschen in 
den ausschweifenden Formen der Spatzeit, gleichwohl iiberaus geschmackvoll 
ausgestattet.
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Den schónsten Eindruck machen aber immer wieder die Arkaden des Hofes 
(Abb. 228), dieser wahrhaft klassische Renaissancebau aus der Zeit des Herzogs 
Christoph. Kurz und stammig sind die Saulen, in drei Geschossen von derselben 
Ordnung, mit kannelierten Schaften, runden Untersatzen, kraftvollen Gurtbandern 
und frei behandelten korinthischen Kapitellen.1) Dazwischen das schone durch- 
brochene Gelander der beiden oberen Stockwerke (Abb. 108, 109) mit dem Motiv

1) Genaue Aufnalimen bei Baldinger a. a. O. Taf. 7 und 8.
2) Vgl. Wahrhaffte liistor. Besehreibung eto. p. 55 ff. Auf einem alten Stieh von 1643, 

welcher in Kavalierperspektive die Stadt Stuttgart darstellt, ist der damalige Zustand dieser 
Anlagen ansohaulicli wiedergegeben. ■— Bau- und Kunstdenkmaler a. a. O. p. 48.

Abb. 229 Ehemaliges Lusthaus zu Stuttgart 
(Nach Fritsch, Denkmaler deutschcr Renaissance)

regelmaBig verschlungener Bander; sodann die im Flachbogen energisch ge- 
spannten Arkaden und das kraftige Rippenwerk der Gewólbe, die letzteren noch 
gotisch, sonst alles Renaissance, von echt deutscher Art, anheimelnd und malerisch, 
den Bedingnissen unserer Sitte und unseres Klimas angepafit. Dazu die treff- 
lichen Wendeltreppen in den beiden Eckttirmen, die nordliche einfacher, aber mit 
der stattlichen Figur eines wachthaltenden Kriegers im Innern auf der Brustung, 
die siidliche reicher behandelt mit prachtigem, verschlungenem MaBwerk an der 
ganzen Unterseite, oben mit einem Sterngewólbe geschlossen. Auch die in zier- 
lichem Renaissancerahmen am stidlichen Treppenturm hoch oben angebrachte 
Uhr gehórt noch derselben Zeit an. —

Nordlich vom Schlosse breitete sich der Lustgarten aus, durch eine 
niedrige Mauer mit vier Eckttirmen, die Zimmer enthielten, abgeschlossen. Zur 
Rechten hatte man den Garten der Herzogin* 2), mit fremden seltenen Gewiiclisen, 
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Gartenhilusern und Springbrunnen geschmiickt. Links erhob sich das Ballhaus, 
ebenfalls von einem Garten umgeben, mit einem prachtigen Portal, daran die 
Figuren der Justitia und der Pallas. Weiter rechts lag das alte Lusthaus und 
die alte Rennbahn, 150 Schritt lang und 60 Schritt breit, am Eingang zwei 
hohe gewundene Saulen mit den Standbildern der Fortitudo und der Temper 
rantia. Mitten auf der Rennbahn zwei kleinere Saulen mit der „Frau Venus 
und ihrem Sohne Gupido, an denen Beiden die Gorden aufgehangen wird, 
wenn man nach dem Ringlein rennt. Welche Bildnissen der Ritterschaft eine 
Anreizung geben, wenn sie Frau Veneris und des loblichen Frauenzimmers Gunst 
und Glimpff erhalten wollen“. Sodann noch eine Silule auBerhalb der Schranken 
mit dem Bilde der Fortuna, „welche am linken Arm einen Korb tragt, dadurch 
ein Mann fallt, denn wer sich wider Gebtihr in dem Ritterspiel zeigt, der fallt 
bei dem loblichen Frauenzimmer gewiBlich durch den Korb“. Unterhalb der 
Rennbahn wieder zwei hohe Saulen, den ersten gleich, darauf die Statuen der 
Justitia und Viktoria. Ob und neben der Balin ist zur Rechten das SchieB- oder 
Armbrusthaus, zur Linken gegen das alte Lusthaus der Irrgarten mit Sommer- 
pavillon und Brunnenwerken. Dann kommt die neue Rennbahn, ebenso grofi 
wie die alte, mit steinernen Schranken umgeben; oben und unten bei jedem Ein- 
gang zwei Pyramiden von 44 FuB Hohe, in der Bahn zwei Siiulen mit den 
Bildern des Merkur und der Venus.

Hier schloB sich nun das Neue Lusthaus an, das Herzog Ludwig nach 
der gewohnlichen Angabe von 1580 bis 1593 durch seinen Baumeister Georg Beer 
(Behr) ganz aus Quadersteinen errichten lieB, im Jahre 184-6 leider zu einem 
ungewohnlich haBlichen Theater umgebaut. Ais vor einigen Jahren dieses ab- 
brannte, kam zu allgemeiner Verwunderung das Lusthaus in der Hauptsache wieder 
zutage. Erst jetzt hat eine ungewohnlich wenig einsichtige Auffassung die end- 
giiltige Beseitigung des Bauwerks durchgesetzt, von dem nur ein charakteristischer 
Rest im Hofgarten aufgestellt, zahlreiche Skulpturreste aber an allen moglichen 
Stellen zerstreut sind, bis nach dem Schlosse Lichtenstein hin. Ein kleiner Teil 
der kostbarsten befindet sich im Museum zu Stuttgart.

Da Meister Beer in einer Eingabe vom 7. Oktober 1586 sagt, er sei bereits 
„in das elfte Jahr bei diesem Bau“, so muB dieser doch wohl schon etwa 1575 be- 
gonnen worden sein. Damit stimmt ein ErlaB des Herzogs von 1574- an Aberlin 
Tretsch, betreffs Herbeischaffung des Holzes zum Pfahlrost fiir die Fundamente des 
Baus. Ais zweiter Baumeister wird damals Jdkob Salzmann genannt. Im Jahr 1577 
kommt neben diesem noch Hans Korb vor, 1579 erscheint neben Salzmann Georg 
Beer, nach eigener Aussage indes schon friiher dabei tatig. Von ihm stammt auch 
der ausfuhrliche, auBerst lehrreiche Kostenuberschlag, der samt den iibrigen hier 
erwahnten Akten im Archiv zu Stuttgart bewahrt wird. Der Bau ist darin auf 
54-670 11. berechnet, wird aber schwerlich fiir diese Summę hergestellt worden 
sein. Interessant ist noch ein herzogliches Monitorium vom Jahre 1586, das die 
Baumeister wegen langsamen Vorschreitens des Werkes zur Verantwortung zieht. 
Hierauf rechtfertigt sich Beer untenn 7. Oktober desselben Jahres, indem er die 
■Schwierigkeit einer solchen Baufiihrung geltend macht. Man konne nicht rascher 
vorschreiten, auch sei das Steinwerk sauber und wohl gehauen. Er sei nach 
Hirsau beordert worden, habe auBerdem im Garten und im SchloB, auch sonst 
noch an andern Stellen zu bauen, konne deshalb nicht immer alles im Auge 
behalten. Vor sechs Jahren, „da der Salzmann seliger noch gelebt“, habe er neben 
diesem die Hauptgebau versehen, Jorg Burclch aber habe „die schleissenden Gebau“ 
unter sich gehabt. Seit beide gestorben, liege jetzt alles auf ihm. Da ihm aber 
die „grauen Haare nahen“ und er wegen seines Alters nicht alles mehr versehen 
konne, bitte er, ihm einen zweiten Baumeister beizugeben (Georg Beer starb

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 22
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Abb. 230 GrundriB des ehemaligen Lusthauses 
z u Stuttgart

schon 1600). Wie es scheint, wurde diese Rechtfertigung angenommen, und der 
Meister vollendete gegen 1593 sein Werk. DaB Wendet Dietterlein 1591 im Lust- 
haus malte, haben wir schon oben erfahren.

Der herrliche Bau (Abb. 229—231) hatte weder in, noch auBer Deutschland 
seinesgleichen. Bei einer Lange von 90 Metern war er 40 Meter breit und vollstandig 

von einem gewolbten Saulengang um
geben, der sich in der Mitte derLang- 
seiten zu einer zweischiffigen Halle 
erweiterte und dort durch Freitreppen, 
die in das obere GeschoB fiihrten, auf 
beiden Seiten erstiegen wurde. Uber 
diesem Mittelbau erhob sich beider- 
seits eine obere offene Loggia auf 
Saulen, mit ihrem Giebeldach quer 
in das hohe Hauptdach einschneidend. 
Uber den Arkaden zog sich ein mit 
durchbrochener Balustradę eingefafi- 
ter Altan hin, auf dem man um den 
ganzen Bau frei herumgehen konnte. 
Auf den Ecken waren vier niedrige 
Rundturme mit schlankem Spitzdach 
errichtet, im unteren und oberen Ge
schoB prachtige Zimmer mit reich 
gemalten gotischen Sterngewólben 
enthaltend. Der ganze Bau bildete 
(vgl. Abb. 150) im ErdgeschoB eine 
groBe, auf 27 Saulen ruhende, mit 
Netzgewolben uberdeckte Halle, in 
der drei ąuadratische Wasserbecken 
lagen, rings von breiten Arkaden- 
gangen umgeben. Aus den mittleren 
Saulen stromte durch metallene Róh- 
ren das Wasser fortwahrend ein; und 
es hiitte in dem heiBen Stuttgarter 
Talkessel nicht leicht eine Anlage 
erdacht werden konnen, die in so 
vollkommener Weise eine schattig 
kiihle Wandelbahn bei erfrischendem 
Brunnenrauschen zu gewahren ver- 
mochte.

Der Bau bot aber auch in seiner 
ganzen Ausstattung alles auf, was 

___ ___ _____ Die Hall en waren in den architek
tonischen Teilen mit der vollen Pracht der damaligen Ornamentik geschmuckt. 
Dazu kamen an den Tragsteinen der Gewólbe 50 in Sandstein ausgehauene Brust- 
bilder von Fursten und Furstinnen des wurttembergischen Hauses und der ver- 
wandten fiirstlichen Geschlechter, wahre Prachtstiicke der Bildnerei, in dem ganzen 
Reichtum des damaligen Kostums durchgefuhrt. Alles dies sowie die Gewólbe in 
den Arkaden, den Turmzimmern und der Brunnenhalle strahlte von Gold- und 
Farbenschmuck. Bei der vandalischen Zerstorung hat man diese Arbeiten in bru- 
taler Weise vernichtet und in die Fundamente des Theaterbaues geworfen; nur 
einige Reste sind auf die Villa des damaligen Kronprinzen bei Berg und auf den 

die damalige Zeit zu leisten vermochte.
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Lichtenstein gerettet worden.1) Das obere GeschoB enthielt in ganzer Ausdehnung 
einen einzigen machtigen Saal, der seinesgleiclien nicht fand. Durch 14 groBe 
Fenster, dereń hochst originelle Form unsere Abbildung zeigt, je zwei in den 
Giebelwanden, die ubrigen in den Langseiten, empfing er ein reichliches Licht. 
Dazu kamen noch zwei ovale und ein Rundfenster in jedem Giebel. Die beiden 
gewaltigen Giebel selbst, mit Pilastern gegliedert, mit Schnecken eingefaBt und 
auf denVorsprtingen 
mit ruhenden Hir- 
schen gekront, ga- 
ben dem Bau den

1) Den Bemilhungen des Architekten Beisbarth yerdankt man eine vollstandige, kurz 
vor dem Abbrueli im Jalire 1816 ausgefiihrte Aufnahme, aus mehreren liundert grofien Blilttern 
bestehend, jetzt im Besitz des Stuttgarter Polyteclmikums. Eine kleine Publikation hat nach 
diesem Materiał Baumer vor einigen Jahren herausgegeben. In Fritsch „Denkmaler der 
Deutsehen Renaissance* damach drei schóne Zeichnungen von Halmhuber.

wirkungsvollsten 
AbschluB. Auf der 
Spitze der Giebel 
war alsWetterfahne 
ein schwebender En
gel angebracht, bis 
zuletzt noch auf dem 
Theater ais „Wet- 
terhexe~ erhalten. 
Der obere Saal ein 
unvergleichlicher 

Raum fiir groBe 
Festlichkeiten, war 
an den Wanden und 
dem 16 Meter hohen 
Tonnengewolbe mit

Gemalden ge- 
schnitickt, fur dereń 
Herstellung man die 
ttichtigsten Kiinst- 
ler der Zeit berufen 
hatte. Diegewaltige 
Holzwólbung, von 
einem damals be- 
riihmten kunstreich 
konstruierten mach
tigen Sprengwerk 
getragen, enthielt die 
das Jiingste Gericht mit Himmel und Hólle in einem kolossalen, auf Leinwand 
gemalten Bilde von 62 Meter Lange und 9 Meter Breite, von dem handfertigen 
StraBburger Meister Wendel Dietterlein. Daran schlossen sich die Darstellungen 
von 12 Stadten des wurttembergischen Landes, Jagden und Landschaften, sowie 
Portriits furstlicher Ratę und Diener. Weiter die lebensgroBen Bilder des furst- 
lichen Bauherrn und seiner beiden Gemalilinnen, dazu spater die in Wachs 
gebildeten Portrats Herzog Friedrichs I. und seiner Gemahlin kamen. In der 
Mitte beider Langseiten fiihrten prachtvolle Portale in den Saal, und iiber diesen 
und den angrenzenden Loggien waren Zimmer, in welchen die Musik verdeckt 
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Abb. 231 Querschnitt <lcs ehemaligen Lusthauses zu Stuttgart

Erschaffung des Himmels und der Erde, den Sundenfall und
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aufgestellt werden konnte. Die gewólbte Decke dieser Emporen ruhte in der Mitte 
auf einer holzernen Saule. Rings um die Wandę des Saales zogen sich Bankę 
fiir die Zuschauer. Die ersten Singspiele und Ballette, in denen die prunkvolle 
damalige Zeit sich gefiel, wurden hier aufgefiihrt, wohei auch in akustischer Hin- 
sicht der Raum sich ais tadellos erwies. In der Nahe des Baues lag ein kleiner 
See mit springenden Wassern, auf welchem im Anfang des 17. Jahrhunderts ein 
venezianischer Gondolier mit einer Gondel angestellt war.1) —

Alles in allem genommen haben wir in diesem herrlichen Bau, den ein so 
klagenswertes Geschick so ganz hinweggenommen hat, wohl die Krone unserer 
nationalen Renaissance zu sehen. In der Gesamtanlage von einer sonst der deutschen 
Baukunst mangelnden Einheit und Geschlossenheit wie von ganz auBerordentlicher 
Selbstandigkeit, zugleich von hóchster Eigenart und Sonderpragung, besaB der 
Bau die glanzendste Durchfuhrung in einheitlicher Durchbildung wie in gediegenster 
Technik und vorzuglichstem Materiał. Das Einzelne war, wie die Reste erweisen, 
dabei geradezu vollendet. Durch alle diese Eigenschaften erhoh sich das Ge
baude zu einer Hóhe, die es den ersten Bauwerken des Auslandes in jeder Hin- 
sicht ebenburtig machte. Es ist ein Jammer, daB das Geschick den sonst besten 
deutschen Bauwerken jener Zeit, Heidelberg und Brieg, so furchtbar mitgespielt 
hat, ein noch gróBerer, daB von diesem klassischen Meisterwerk, das noch vor 
wenigen Jahren halb zu retten gewesen ware, durch den Unverstand gerade unsrer 
Zeit das Letzte mit Stumpf und Stiel ausgerottet ist.

Das gleiche bittere Schicksal der Zerstórung hat den sogenannten Neuen 
Bau betroffen, den Herzog Friedrich 1. siidlich vom Schlosse von 1600 bis 1609 
durch Heinrich. Schickhardt auffuhren lieB. Obwohl er 1757 im Innern aus- 
brannte, war das aus prachtigen geschliffenen Ouadern ausgezeichnet ausgefuhrte 
Gebaude noch so wohl erhalten, daB es zwanzig Jahre spater nur mit groBer 
Mtihe niedergerissen und dem Erdboden gleich gemacht werden konnte. Wir 
geben nach einer alten Abbildung2) unter Abb. 232 eine auBere Ansicht. Es war 
ein Prachtwerk, im Verhaltnis zu den sonstigen Ausartungen der Zeit ungewohn- 
lich monumental und ernst durchgefuhrt. Nur die Krónungen der Fenster und 
der Portale zeigten durchbrochene Giebel und andere dem Zeitgeschmack ent- 
sprechende Formen. Auf den vier Ecken traten ąuadratische Tiirme vor, die 
Eingange enthielten. In der Mitte der Fassade nahrn ein ahnlicher Vorbau, uber 
dem Dache mit Giebel abgeschlossen, das Hauptportal auf. Diese vortretenden 
Teile waren mit Eckpilastern gegliedert, samtliche Fenster des hohen dreistóckigen 
Baues mit antiken Gliederungen kraftvoll eingefaBt; an den Fenstern der Erker 
zeugten reich durchbrochene Balkone von einer Aufnahme siidlicher Sitte, wah
rend die lebendige Vertikalgliederung, die Pavillons mit ihren Kuppeldachern, die 
hohen geschweiften Giebel und das machtige abgewalmte Ilauptdach nordische 
Gewohnheiten vertraten. Im Innern enthielt das ErdgeschoB Stallungen, dariiber 
lag ein prachtvoller Saal, 124 FuB lang, 74 FuB breit, dessen Hóhe auf G8 FuB 
angegeben wird, was darauf deuten wurde, daB er die drei oberen Stockwerke 
einnahm. Dagegen gibt eine andere Beschreibung an, daB der Bau im Innern 
zwei groBe Sale ubereinander enthielt, unter denen sich die gewólbten Marstalle 
befanden. Im dritten Stockwerk war die Riistkammer. Eine prachtige Wendel- 
treppe fiihrt im mittlern Pavillon durch alle Stockwerke. Der Hauptsaal war mit 
Gemiilden geschmiickt und hatte eine auf 12 Saulen ruhende Galerie. Diese

1) Vgl. „Kurtze Beschreibung defijenigen was von einem Eremden in der alt-beruhmten 
IIoch-Furstl. Besidentz-Stadt Stuttgardt, vornehmlioh auf dem daselbstigen Lust-Haus, Neuen 
Bau, Kunst-Kammer, Grotten etc. item an andern Gebiiuen und Stucken Merekwiirdiges zu 
selien11. Oline Jahrzahl, aber nach 1733 erschienen.

2) Ein nach dem Brande ausgeftihrtes Olgemalde, den Bau ebenfalls von der Siidostseite 
darstellend, auf der Hofdomanenkammer zu Stuttgart. 
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oberen Raume dienten ais Kunst- und Antiquitaten-Sammlung und enthielten 
neben Merkwiirdigkeiten der Kunst und der Natur die Rustkammer mit eroberten 
Waffen, kunstreichen Rustungen usw. Da wir iiber das Innere keine genaueren 
Nachrichten besitzen, so muB die Beurteilung des kiinstlerischen Wertes sich auf 
das AuBere beschranken. DaB Schickhardt kein italienisches Vorbild kopiert hat, 
wie man wohl angibt, sieht man auf den ersten Blick. Vielmehr zeigt er sich 
gerade in diesem Bau, der das Hauptwerk seines Lebens war, ebenso selbstandig

Abb. 232 Neuer Bau zu Stuttgart

den ltalienern gegeniiber, wie er neben den Ausartungen seiner Zeit mafivoll er- 
scheint. Das Gebaude war jedenfalls zu den vorzuglichsten Werken der deutschen 
Renaissance zu rechnen. - -

Hier fiige ich nach der oben erwahnten alten Besehreibung einiges tiber 
die beruhmte ehemalige Grotte im furstlichen Lustgarten bei, weil sie ais Muster 
einer derartigen Anlage gelten kann. „Solches ist erstlich ein Gebaude, nach 
Ital. Arth, auf Toscanische Ordnung gebauet, welches hauptsachlich von ge- 
schliffenen Quaders in ąuadrat ausgefiihrt, 101 Schuh lang und 97 Schuh breit. 
AuBen her bei der Haupt-Facciata, zeigen sich zwei Bavillons, worinnen commode 
gebrochene Treppen sich befinden, worauf man auf die obere und sehr plaisirliche 
Altanen gehet; Das gantze Gebaude ist von versptint- und in Ktitt gelegten 
Blatten heleget; Der Boden dieser Altanen ist rings herum mit Ballustraden und 
mit einer zierlichen Gallerie umfasset, worauf in specie gegen der fronte Statuen, 
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von alten Kaiser und Konigen, und dazwischen sitzend- und liegende Lowen ein- 
getheilet seynd, welche samtliche Figuren vor Zeiten Wasser gespritzet, bei denen 
obern Ruh-Platzen beeder Treppen 2 liegende Lowen, die denen entgegen kom- 
menden Personen das Wasser aus dem Maul spritzen und solche benetzen; Mitten 
auf dieser Altanen befindet sich ein sehr zierlicher Spring-Bronn; Vor diesem 
magnifiąuen Gebau ein Vorhof, welchen von Ouader eine Brust-Hohe Fassung 
umgiebet, worauf muhsame Trillages oder Vergitterungen von Eisen mit kiinst- 
lichen Schlosser-Arbeiten stehen, da dann bei dem Eintritt solches Vorhofes ein 
groB Steinernes Oval-Bassin sich praesentiret, worinn auf einem Felsen von Dufft- 
steinen der Wasser-Gott Neptunus auf einem Meer-Fisch lieget, und in der einen 
Hand die ihme zugeeignete dreizinkichte Gabel halt, mit dem linken Arm aber 
auf ein Wasser-GefaB sich steuret, woraus dann nicht nur Wasser aus seinem 
Mund sondern auch aus obgemeldeten drey Gabel-Zinken, und gemeldtem GefaB 
spritzet, wie auch aus dem Rachen des Fisches worauf er liegt; Bertihrtes Bassin 
hat auf seiner Umschaalung allerhand Meer-Monstra, welche zugleich auf aller
hand Art Wasser von sich spritzen.

„Dieser Vorhof ist mit laufer flachen Kieselsteinen ausgepflastert, darzwischen 
durchaus verborgene Spritzwerk eingerichtet sind, welche uber sich und einen 
verkehrten Regen praesentiren. so solches Wasser-Werk angelassen wird. Wann 
man dann durch ein Portal in das Hauptgebiiude eintritt, so zeiget sich ein Per- 
spective; Da durch ein Spiegel ein Cascade und dabey befindliche Wasser-Falle 
von einem Fach in das andere liebliche Spielungen machen, daB auch das Aug 
den Ursprung wegen der vermeinten Entfernung nicht wohl erreichen kann; Vor 
diesem gemeldten Perspective ist eine kleine Gallerie mit allerhand Vixir-Wasser 
eingerichtet, da innerhalb allerhand rares Sprizwasser zu sehen; Auch seynd neben 
an denen Wandungen und vertiefften Niches allerhand singende Vógel, welche 
durch den, von Kunst gefangenen Wind, denen natiirlichen Vogeln nachahmen, 
ais Nachtigall, Kanarien-Vbgel u. dergh, auch schreyet der Guguk denen Nattir- 
lichen sehr gleich, wie auch ein wilder von Meer-Muscheln figurirter Mann auf 
einem Kupfernen Waldhorn blaset, welches weit zu horen; Und anderer Seiten 
ein Meer-Monstrum oder Meer-Mann von solchen Muscheln gemacht, welcher auf 
einer graden Trompeten sehr stark blaset, auch vornen her links und rechts zwei 
von kleinen Schnecken formirte Wasser-Enten, die das Wasser, so solches ihnen 
vorgehalten wird, an sich schlucken und ausspritzen; In diesem Gang worinnen 
man sich gleich bey dem Eintritt in der Mitte befindet, und obgemeldte Kunst- 
Stticke betrachten kan, seynd die Neben-Wandungen mit vielen von See-Muscheln 
gemachten Figuren geziert, und oben und unten an denen schmalen Seiten- 
Wandungen, Spiegel; Wenn man da hinein sehen will, so kommt vieles Spritz- 
Wasser mit Gewalt entgegen, und gestattet wenig Zutritt; Auch seynd hin und 
wieder vertiefte Niches, worinnen Figuren von Schnecken und Muscheln gemacht 
seynd, und auf allerhand Arth Wasser von sich spritzen.

„Aus solchem Gang wird man linker Hand in ein groBes Gewolb gefiihret; 
Dieses ist mit Dufft- und allerhand Berg-Steinen ausgemacht, und befinden sich 
auch besondere Figuren nach der Natur bossiret und angestrichen hierinnen, ais 
die Andromeda, an einen Felsen geschlossen, welche aus den Brtisten und andern 
Orthen mehr Wasser spritzet, ingleichem ein Drache oder Meer-Monstrum, welcher 
sich stellt, ais ob er solche verschlingen wollte, wie dieser Drach auch in einem 
weiten Bogen das Wasser mit etwas Krachen auswirft.

„Unterhalb sitzet ein angekleidtes Frauenzimmer, welches vormals vor das 
Wahrzeichen gehalten worden, in einer Nische mit einen auf denen Armen 
liegenden Kind, welche dann das auf denen Armen liegende Kind auf- und ab- 
gautschet, ais wenn sie solches einschlafern wollte, dadurch sich aber entblófiet, 
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und an verborgenem Orth stark Wasser iiber die gantze Weite des Gewolbes 
hiniiber spritzet.

„In diesem Gewolb liat man sich iiber eine halbe Stunde aufzuhalten; 
Wenn die Wasser-Instrumenten gezeiget werden, welche Abwechslungs-weiB ver- 
wunderliche Figuren von Wasser auswerffen, ais Schnee und Regen, Nebel, aller- 
hand Blumen, welche das Wasser pur allein aus solchen figuriret, umlauffende 
Kugeln in Jagden; Ferner iiber sich steigende Kronen und Kugeln, wie auch sich 
natiirliche Regen-Bogen prasentiren; Auch seynd darunter allerhand Wasser- 
Instrumenten, daB, (so man will) das Wasser in dem gantzen Gewolb kan herurn 
gespritzet werden, welche zu dem NaBmachen dienen, so einem oder dem andern 
ein Kurtzweil angerichtet werden solle. Nebst diesem Gewolbe stund vor diesem 
eine Orgel in einer Vertieffung, welche das Wasser getrieben, und so lange die 
Wasser-Instrumenta prasentiret wurden, mit vielen Musikstiicken alternativement 
solche gespielet hat. Von diesem Gewolb gehet man wieder zuriick durch erst- 
gemeldten Gang, welcher nun vollig mit Kiesel-Stein besetzt, und aus dem Boden 
verborgene Spritz-Wasser, welche 7 bis 8 Schuh in die Hohe fahren, und dem 
Frauenzimmer zu sonderbarer Abkiihlung dienen; Alsdann kommt man in das 
andere Gewolb, in der Grófie dem obberiihrten Gewolbe gleich, welches durchaus 
mit figureusen Berg-Stein, Meer-Schnecken und Muscheln ausgeziert; Rechter 
Hand auf einem Felsen befindet sich eine Windmiihl, die zwar durch das 
Wasser umgetrieben wird. Besser hin, in dem zweiten Eck stehet ein Jager, 
auf Tyroler-Art gekleidet, welcher nach einem in der Lulft schwebenden Stein- 
Adler auf wundersame Art mit einem starken Knall, Feuer und Wasser zu
gleich schieBet. Und solche Maschinen werden alle durch den Gewalt des Wassers 
getrieben. “

Uber die Ausfuhrung dieses Grottenwerkes, des letzten Luxusbaues vor dem 
Ausbruch des DreiBigjahrigen Krieges, findet sich im Staatsarchiv zu Stuttgart 
ein iiberreiches urkundliches Materiał. Ich hebe nur das Wichtigste heraus. 
Herzog Johann Friedrich hatte zu dem Unternehmen, das ihm sehr am Herzen 
lag, den Niederlander Gerhard Pliilippi verschrieben, dessen Bestallungsbrief vom 
1. Mai 1613 datiert. Sein Jahresgehalt, so lange er an dem Werke arbeiten wurde, 
ward auf 1000 fi., eine fiir jene Zeit sehr ansehnliche Summę, festgesetzt. Neben 
ihm wird Esaias ran der Hulst, also ebenfalls ein Niederlander, aber in unter- 
geordneter Stellung, erwahnt. Nun traf sich’s, daB der durch den Pfalzgrafen 
und den Fiirsten von Anhalt empfohlene beriihmte Ingenieur Salomon de Caus, 
der den Heidelberger Garten, das Wunder der damaligen Zeit, angelegt hatte, 
nach Stuttgart kam und vom Herzog wegen des Grottenbaues zu Rat gezogen 
wurde. Bei Hofe scheint er solchen Eindruck gemacht zu haben, daB in einem 
ErlaB vom 4. Marz 1614 die beiden bereits angestellten Architekten angewiesen 
wurden, sich mit de Gaus in Verbindung zu setzen und ihm ihr Modeli zur Be- 
gutachtung vorzulegen. Schon am 2. April desselben Jahres ist sogar von einem 
Modeli des de Gaus die Rede, nach welchem jene sich richten und den Bau in Angriff 
nehmen sollen. Dariiber groBe Entriistung von seiten Philippis, der sich wieder- 
holt beschwert, welches Herzeleid ihm solche Zumutung gemacht. Es kommt 
schlieBlich dahin, daB von de Caus nicht mehr die Rede ist, daB unterm 14. Fe- 
bruar 1616 eine neue Bestallung fiir Philippi ausgefertigt wird, unter der aus- 
drucklichen Zusicherung, nur nach seinem Modeli solle die Grotte mit ihrem 
„artificium und Kunstwerkh“ ausgefuhrt werden. Mit wie vornehmen Anspruchen 
gegeniiber den schlichten einheimischen Meistern die fremden Kiinstler auftraten, 
ersehen wir daraus, daB Philippis Gehalt auf 1050 fi. erhoht und ihm „samtliche 
Privilegien der Adelspersonen“ bewilligt werden. Der Bau selbst erfordeite nach 
dem Anschlag jahrlich 5099 11. —



344 2. Buch Die Bauwerke IX. Kapitel Schwaben

Nordwestlich vom Alten Schlosse zieht sieli die Al te Kanzlei liin, ein 
langes einfliigeliges Gebaude, anspruchslos in Bruclisteinen aufgefuhrt.’) Es ist 
in zwei Absatzen entstanden, und eine schóne Ingchrift am westlichen Portal der 
Siidseite berichtet, daB Herzog Ulrich 1543 den Bau begonnen, Herzog Ghristoph 
1566 ihn erweitert, der Administrator Friedrich Karl sodann unter Herzog Eber- 
hard Ludwig ihn nach einem Brande von 1684 wieder hergestellt habe. Der 
iiltere Teil ist der óstliche, dem SchloB benachbarte und um ein GeschoB den 
nur zweistóckigen Anbau uberragend, gegen diesen mit einem abgetreppten Giebel 
abgeschlossen, der in seinen kraftig ausladenden Gesimsen vielleicht die Hand 
Schickhardts erkennen laBt. Beide Teile sind indes zu einer einzigen Anlage 
verschmolzen, auch in der technischen Behandlung ohne jeden Unterschied. Ist 
die Nordfassade gegen den jetzigen Schlofiplatz vóllig schmucklos, so erhalt die 
Siidfassade gegen den Alten ScliloBplatz und die Stiftskirche durch zwei rundę 
Treppenturme, die jedoch nicht aus der Fassade vortreten und nur durch ihr Auf- 
ragen aus dem Dach sich bemerklich machen, sowie durch zwei Portale ein 
malerisches Geprage. Von den beiden Portalen ist das óstliche, dem SchloB zu- 
nachst liegende das altere; es tragt die Formen der Frtihrenaissance und dtirfte 
seinem kiinstlerischen Charakter nach auf den Ausgang der Regierung Herzog 
Ulrichs zuruckgefiihrt werden. Sehr kurze Pilaster auf ebenfalls kurzeń Sockeln, 
mit frei korinthisierenden Kapitellen, dereń Laubwerk an die Arbeiten im Hof 
des Schlosses zu Tiibingen erinnert, am eingerahmten Schaft Medaillons mit 
Kriegerkópfen, fassen den im Stichbogen uberwólbten Eingang ein. Dariiber eine 
Attika mit ionischen Rahmenpilastern, zwischen diesen kraftig und einfach das 
wurttembergische Wappen. Auf einem Spruchband liest man die Inschrift: V. D. 
M. I. E. (Verbum domini manet in eternum), den bekannten Wahlspruch Herzog 
Ulrichs. Daneben sieht man im Flachrelief jederseits einen Hirsch, einmal stehend, 
einmal liegend in einer Landschaft.

Das andere westlich gelegene Portal triigt die Merkmale der ausgebildeten 
Renaissance und wird gleichzeitig mit dem oben erwahnten Giebel entstanden 
sein. Hier haben die Formen die vóllig entwickelte antike Behandlung, die 
kannelierten Pilaster mit gedrtickten Komposita-Kapitellen sind schlank und ohne 
Postamente. Der Bogen des Portals bildet einen vollstandigen Halbkreis iiber 
einem klassisch geformten Kampfergesims; der Schlufistein ist mit einem kraft- 
vollen, leider stark zerstórten Mannerbrustbild geschmuckt. Erwahnenswert am 
Aufiern sind noch die trefflichen alten Wasserspeier mit ihren reich gearbeiteten 
schmiedeeisernen Stangen.

Das Gebaude, das lange Zeit die Regierungsbehórden des Landes aufnahm, 
ist jetzt hauptsachlich der Bau- und Gartendirektion sowie Dienstwohnungen 
eingeraumt und hat an der ostlichen Seite die neu hergestellte Hofapotheke. Im 
Innern miinden beide Portale auf breit angelegte, mit gotischen Netzgewólben 
versehene Flure. Von diesen gelangt man in die beiden Treppenturme, dereń 
Spindeln spatgotische Riefelungen zeigen; ihren oberen Abschlufi macht ein 
schónes Sterngewólbe auf Laubkonsolen. Auch im Hauptgeschofi hat der breite 
Flur ein treffliches gotisches Netzgewólbe von sehr flacher Spannung mit Laub
werk und figurlichem Schmuck an den SchluBsteinen. Der Flachbogen, der sich 
gegen die Zimmerflucht óffnet, und dessen abgefaste Ecken in kleine Voluten 
enden, ruht auf einer Wandsaule im Charakter der Frtihrenaissance reich und 
lebendig gestaltet. Ihr Kapiteli erinnert in freier Umbildung des fast noch 
gotischen Laubwerks an die korinthische Form, der Schaft ist schrag kanneliert, 
nach unten ausgebaucht und mit demselben gezackten Blattwerk bekleidet. 
Dann folgt ein hoher zylinderfórmiger Untersatz, wie ihn auch die Saulen im

!) Abgeb. in Dollingers Reiseskizzen XI. 6. 
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Hof des Alten Schlosses zeigen. 
Diese Teile haben in den For
men ganz unverkennbare Ver- 
wandtschaft mit ahnlichen im 
SchloB zu Tiibingen. Sie deu- 
ten auf dieselben Baumeister 
und denselben Bauherrn, ais den 
wir fiir diese Teile den Herzog 
Ulrich ansehen miissen. Die 
Gemacher im zweiten Stock 
enthalten mehrere gute Stuck- 
decken in den derben iippigen 
Formen des 17. Jahrhunderts. 
Ein groBes Zimmer dagegen hat 
noch eine altere Tafelung in ein- 
fachen Formen, die Tiiren sind 
mit eingelegter Arbeit und gu- 
tem Schlosserwerk ausgestattet.

Zu den spateren unter 
Herzog Friedrich I. entstande- 
nen Zusatzen gehort an der 
Nordostecke des Baues die statt- 
liche Wendeltreppe in Form 
einer kolossalen dorischen Saule. 
Uber dem prachtigen Kapiteli, 
das wir oben (Abb. 114) ge- 
geben haben, befand sich einst 
ein kleiner turmahnlicher vier- 
eckiger Aufsatz mit Steindach 
und Fenstern an den Seiten, 
ebenfalls reichen Schmuck tra- 
gend. Das Ganze hatte IFewcfeZ 
Dietterlein 1599 entworfen. Es 
wird ais Wasserturm bezeichnet 
—• vielleicht nicht mit Recht. 
Leider ist der obere AbschluB 
jetzt modernisiert.

Im rechten Winkel mit 
der Alten Kanzlei, den Platz 
von der Westseite abschlieBend, 
erhebt sich der Prinzenbau. 
Eine Inschrift iiber dem Portal 
berichtet, daB Herzog Friedrich I. 
von 1605—07 den Bau errichtet, 
Eberhard III. ihn vergróBert und 
der Administrator Friedrich Karl 
unter Herzog Eberhard Ludwig 
ihn 1663—78 neu hergestellt 
habe. Dies ist jenes bei Schick-

Abb. 233 Konsole auf der KónigstraBe zu Stuttgart

hardt erwahnte letzte Werk des Meisters, das, ais glanzender Prachtbau entworfen,
damals in den Fundamenten stecken blieb. Die Fassade zeigt die Formen der
Spatzeit, aber in besonders strenger Behandlung. Die Stockwerke sind niedrig
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den drei antiken 
Gliederung; die 
den Rundbogen,

Abb. 234 Turm der Kirche zu Cannstatt

und erhalten durch Pilaster in 
Ordnungen eine angemessene 
Fenster haben im ErdgeschoB 
in den beiden oberen Stockwerken rechtwinklige 
Umrahmung, darin je zwei gekuppelte Fenster; 
das Portal ist mit doppelten korinthischen Saulen 
und einem antiken Giebel umrahmt. Uber ihm 
erhebt sich ein Balkon auf kraftvollen plastisch 
geschmucktcn Konsolen.

Man nimmt an, daB auch der spateren Aus- 
fiihrung noch ungefahr der Schickhardtsche Plan 
zugrunde liege.

Allen diesen gediegenen und zum Teil pracht- 
vollen Schopfungen gegentiber ist es uberraschend, 
wie diirftig das Burgertum in Stuttgart sich ar- 
chitektonisch ausgepragt hat. Rings umgeben 
vom schonsten Sandstein in unerschopflich rei
chen Lagern, hat der btirgerliche Wohnhausbau 
bis in die Gegenwart iiberwiegend am Holzbau 
festgehalten, und zwar in einer Weise, welche 
die kunstlerische Ausbildung des Fachwerkbaues 
ganzlich vernachlassigt und ihn durch charakter- 
losen Putz zu verdecken sucht. Selbst das Rat- 
haus war ein ziemlich wertloses Produkt dieser 
Richtung. Ein paar andere hohe Giebelhauser 
am Marktplatz haben wenigstens durch Erker ein 
belebteres und stattlicheres Geprage erhalten. 
Von diesen ist das jetzt mit Nr. 5 bezeichnete be- 
deutungsvoll durch einfache und doch wirkungs- 
volle Komposition, durch reiche Balkons, Altanę 
und drei hoch aufgebaute Erker mit Spitzdachern 
von malerischer Wirkung.1) Aus Schicl-hardts In- 
ventar geht hervor, daB es derselbe Bau ist, den 
er mit Ausnahme des altern noch gotischen Erd
geschosses 1614 fiir Christoph Keller ausgefuhrt 
hat. Im iibrigen tragt alles selbst in der nord- 
westlich von der alten Stadt gelegenen Turnier- 
ackervorstadt, in welcher man um 1615 „die 
lustigsten StraBen, schonsten Hauser und reichsten 
Leute“ fand, und die man dann die reiche Vor- 
stadt nannte, durchweg denselben diirftigen Cha
rakter des schlichtesten Riegelbaues. Nur einige 
der ansehnlicheren Hauser, dereń ErdgeschoB 
massiv errichtet ist, zeigen eine Spur ktinstle- 
rischer Ausstattung in den oft prachtig aus- 

gefiihrten Steinkonsolen, die an den Ecken iiber dem ErdgeschoB die oberen 
Stockwerke aufnehmen. Das beste Beispiel dieser Art ist die in Abb. 233 ab- 
gebildete Konsole am Eckhaus der KonigstraBe gegen die Planie. Einige andere 
finden sich noch in verschiedenen StraBen der reichen Vorstadt, namentlich in der 
BiichsenstraBe, wo mehreres auf Schickhardt hinweist, in der Garten-, Calwer-, 
Kanzleistrafie und anderwarts. Eine prachtige Konsole mit ausdrucksvollem mann-
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4) Abgeb. in Dollingers Reiseskizzen X. 4. 
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lichen Kopfe vom Jahre 1605 an der Ecke 
der KirchstraBe und Engen Gasse. Endlich 
ist noch das einstige originelle Gelander 
einer Terrasse in der SchulstraBe zu er- 
wahnen, welches wir in Abb. 128 gegeben 
haben.

Das benachbarte Cannstatt1), schon 
in der Rómerzeit durch seine warmen 
Quellen bekannt, zeigt einige bemerkens- 
werte Gebaude aus der spateren Epoche 
der Renaissance. Zunachst den von. Schick
hardt erbauten Turni der Stadtkirche, ein
fach kraftig, besonders durch das elastisch 
eingezogene Dach mit seinen Erkertiirmchen 
und der schlank abgeschlossenen Laterne 
malerisch wirkend (Abb. 234). Sodann wird 
das Muhlengebaude mit seinem ab- 
getreppten Giebel und den kraftvollen Ge- 
simsen fiir ein Werk desselben Architekten 
ausgegeben.2) Da Schickhardt aber in sei
nem Inventar keine Erwahnung davon tut, 
so ist hier eher die Hand eines seiner Zeit- 
genossen zu erkennen. Gleiche Behandlung 
zeigt ein ITaus in der Vorstadt jenseits des 
Neckars. Dagegen gehort das in Abb. 235 
abgebildete kleinere PrivathausinderHaupt- 
straBe zu den charakteristischen Werken 
der deutschen Renaissance, in welchen go
tische Anlage und Profilbildung mit den 
Formen des neuen Stiles
Man liest tiber der Hausttir:

sich anziehend mischen.
Fercht Got und handle recht.

Abb. 235 Haus in Cannstatt

Es tragt den Stil Georg Belirs.
1593“.

Die Reichsstadte
In den Gegenden am unteren Neckar, welche dem Frankischen benachbart 

sind, tritt die Einwirkung eines machtigen Fiirstentums zuriick, und die Ent
wicklung der Architektur dieser Zeit ist vorwiegend in den Handen stadtischer 
Gemeinwesen. In einzelnen Fallen kommen auch adelige SchloBbauten vor. Die 
bedeutendste Bliite finden wir um diese Zeit in der alten ansehnlichen Reichs- 
stadt Heilbronn.1) Schon friiher wurde erwahnt, daB der Oberbau des Ilaupt- 
turms der Kilianskirche eins der friihesten Werke der deutschen Renaissance 
ist (Abb. 236). In origineller Weise hat der ausfuhrende Baumeister dabei auf 
die Formen der grofien romanischen Kuppelturme zurtickgegriffen, dereń phan- 
tastische Bildwerke sogar eine freie Nachahmung erfahren haben. Nahe Ver- 
wandtschaft bietet besonders der groBe westliche Turni des Doms zu Mainz, der 
in ahnlicher Weise mit mehreren Galerien tiber verjiingten achteckigen Geschossen 
ausgefiihrt ist. Ais Architekt nennt sich in einer Inschrift am Baue Meister Hans 
Sclmeiner von Weinsberg; die Ausfiihrung des Werkes geschah in den Jahren

1) Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Konigreicli Wurttemberg, Neckarkreis, Inven- 
tar und Atlas.

2) Dollinger, Beiseskizzen X. 3.
3) Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Konigreicli Wurttemberg, Neckarkreis, Inven- 

tar und Atlas.
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1513—29. i) Zwei Jahre vor 
der Vollendung wurde in 
Heilbronn die Reformation 
eingefiihrt und in der Kilians
kirche das Abendmahl unter 
beiderlei Gestalt ausgeteilt. 
Die nachste Zeit brachte 
schwere Schicksale iiber die 
glaubensmutige Stadt, die 
mit Entschiedenheit dem 
schmalkaldischen Bundę bei- 
getreten war. Trotz eines 
Salvaguardiabriefes vom 

Herzog Alba wurde die fried- 
liche Stadt 1548 durch die 
spanische Soldateska scho- 
nungslos geplundert, die 
Kilianskirche mit Gewalt er- 
brochen und dem katholi- 
schen Gottesdienst tiberwie- 
sen. Von den starken Brand- 
schatzungen dieser Zeit er- 
holte Heilbronn sich nur 
langsam, und erst die letzten 
Dezennien des 16. Jahrhun
derts bezeugen durch meh- 
rere stattliche Bauten neue 
Bliite. Dieser Zeit gehort 
das meiste an, was in Heil
bronn von Bauten unserer 
Epoche nachzuweisen ist.

Vor allem das Rathaus 
(Abb. 237), ein charakter- 
voller und zugleich male- 
rischer Bau in den kraftigen 
Formen der entwickelten 
Renaissance. Nach einem 
Brande des Jahres 1535 be- 
gann man den Neubau in 
Formen zum Teil noch aus 
dem Bereich der Gotik. Es

Abb. 236 Turni der Kilianskirche zu Heilbronn ist ein breiter, ZWeistÓckiger
Bau mit hohem, abgewalm- 

tem Dache, iiber dem sich ein Glockentiirmchen mit Kuppeldach erhebt. Die 
Fenster sind in beiden Geschossen rechtwinklig, mit gotischem Kelilenprofil und 
steinernem Pfosten. Auf kurzeń ionischen Saulen ist in der ganzen Breite der 
Fassade dem niedrigen ErdgeschoB eine gewólbte Vorhalle vorgelegt; sie tragt 
eine mit reicher Balustradę in ausgebildeten Renaissanceformen eingefaBte Galerie,

1) Das Geseliiclitliche bei H. Titot, Besclir. der Geseh. der eyangel. Hauptkirclie zu Heil
bronn. 1833. — Kunstdenkm. in Wiirttemberg, Neckarkreis, p. 250. — Auf das letztgenannte 
Werk ais Quelle sei beziiglieh des Naheren der naolifolgenden Besprechungen uberliaupt hin- 
gewiesen.
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zu der eine doppelte Freitreppe emporfiihrt. An der Briistung der Vorhalle sind 
die vier Kardinaltugenden uncl anderes Figtirliche angebracht; uber dem mittleren 
Fenster des Hauptgeschosses sieht man den bartigen Kopf des Baumeisters, eine 
tuchtige Figur. Von dem Podest der Freitreppe tritt man durch zwei einfache 
Tiiren in das HauptgeschoB. In der Vorhalle linden wir eine kolossale steinerne 
Bank aus einem einzigen Sandsteinblock, eine ahnliche Bank von 7 Metern nimmt 
die ganze Lange des oberen Treppenpodestes ein. Auf den Ecken der Briistung

Abb. 237 Rathaus zu Heilbronn
(Nach Fritsch, Dcnkmaler deutscher Renaissance)

stehen zwei Ritterfiguren unter schlanken gotischen Baldachinen mit hohen Fialen, 
wahrscheinlich vom friiheren Bau herrtilirend; auch das Wappen der Stadt mit 
dem Reichsadler, am oberen GeschoB, zeigt gotische Einfassung. Dagegen ist 
das bemalte und vergoldete doppelte Zifferblatt fiir die bertihmte Kunstuhr mit 
dem krahenden Halinę in der Mitte der Fassade von einem prachtigen Renais- 
sancerahmen eingefaBt, der mit seinem reichen Aufbau und lustiger Giebelkrónung 
sich ais selbstandiger Erker mit kleinem Giebeldach aus dem hohen Walmdach 
vorbaut. Dieser ganze Aufbau gehort gleich der Freitreppe und der Vorhalle erst 
den Jahren 1579—82 an.1)

1) Abbild. in Dollingers Reiseskizzen IV. 3.

Im Innern besteht das ErdgeschoB aus einem groBen Gewólbe, zur Auf- 
nahme von Warenlagern und der Stadtwage bestimmt. Im HauptgeschoB ist, wie 
in allen Rathausern der Zeit, ein geraumiger Yorsaal angeordnet, mit Balkendecke, 
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von miichtigen achteckigen Holzpfeilern gestiitzt; sodann ein Zimmer, dessen 
einfache rippenlose Kreuzgewólbe auf zwei elegant kannelierten korinthischen 
Saulen ruhen; ihre Basis ist mit Engelkopfen und Kartuschenwerk geschmiickt. 
Die Ttireinfassung und die Wandhekleidung mit ihren Schranken zeigt gut be- 
handelte dorische Pilaster und Triglyphenfriese, alles aus der Spatzeit des Jahr
hunderts. Derselben Epoche gehort ein Zimmer im zweiten Stock mit tiichtig 
gearbeiteter Kassettendecke auf Konsolen und der Jahreszahl 1596. Damals ist 
das Rathaus offenbar einem durchgreifenden Umbau unterworfen worden, denn 
1593 liest man an dem kriiftig und elegant ausgefiihrten Erkergiebel am Hinter- 
gebiiude. Die beiden Portratmedaillons daran sind bemalt, die Pilaster elegant 
gequadert, die Spitze tragt auffallenderweise eine gotische Fiale; darunter sieht 
man einen kraftig behandelten biirtigen Kopf, wahrscheinlich das Portrat des Bau
meisters. Derbe Schnecken und geschweifte Glieder bilden den UmriB dieses 
originellen Giebels.

Um dieselbe Zeit wurde in dem einspringenden Winkel rechts neben dem 
Rathaus ein neuer Giebelbau angebaut, in ahnlicher Weise mit Voluten ge
schmiickt, aber statt der Pilaster mit schlanken korinthischen Halbsaulen ge- 
gliedert, die Ecken und die Spitze mit schlanken feinen Pyramiden besetzt; das 
Ganze ein Werk von grofier Eleganz. Auch das stattliche Bogenportal mit seinen 
verjtingten Pilastern und dem reichen Rollwerkschmuck zeigt dieselbe Feinheit. 
Derber ist dagegen die Fassade des danebenliegenden Oberamtsgebaudes, 
das ehemals das Syndikat der Stadt enthielt. Stammige Pilaster, breit gezogene 
Voluten und kurze Pyramiden auf den Ecken schmiicken den Giebel, aber alle 
diese Formen stehen unter sich wieder in wohlberechneter Harmonie, so daB hier 
der Eindruck solider Kraft ebenso bestimmt erreicht ist, wie an dem Giebel nebenan 
zierliche Schlankheit. Der Bau gehort jedenfalls erst dem Ende des 16. oder 
dem Anfang des 17. Jahrhunderts an. Dieselbe Derbheit der Formen, aber wieder 
in anderer Umbildung, zeigte der Giebel des gleichzeitig erbauten, ktirzlich ab- 
gebrochenen Katharinenspitals, welcher in Abb. 238 abgebildet ist, der iib- 
rigens genau ubereinstimmt mit zwei Giebeln auf den alten Abteigebauden des 
ganz nahen Klosters Schóntal; an dieser Stelle sei gleich der kraftvolle, im rechten 
Winkel neben der Abtei stehende Wohnbau der Abte, offenbar von einem Heil- 
bronner Meister erb aut; geriihmt. Sein prachtiger Giebel iiber dem Eingang von 
1617 und der achteckige Torturm von 1621 ist noch besonders hervorzuheben, 
sowie im Innern im ObergeschoB ein reich geschnitztes, leider stark beschildigtes 
Holzportal.

Von den tibrigen Heilbronner Bauten dieser Zeit ist die Fleischlialle1) 
ein gediegenes, gleichfalls in solidem Quaderbau ausgefiihrtes Werk von 1600. 
Der Bau bildet unten eine zweischiffige offene Halle mit Stichbogen auf 
kraftigen dorischen Saulen, sechs Arkaden an den Langseiten, zwei an den 
Schmalseiten. Auf den Ecken ruht die Mauer auf kriftigen Pfeilern, an dereń 
Seiten Halbsaulen dem tibrigen System entsprechen. Die Kapitelle dieser 
Halbsaulen sind mit geradezu genialen, wie eingeklemmten Zierbildhauereien, 
Menschen- und Lbwenkópfen, eigenttimlichen Pflanzen, Ornamenten, Muscheln 
u. dgl. geschmiickt. Im Innern zieht sich der Lange nach eine Reihe von hol- 
zernen Sttitzen hin, um die Balken der Decke aufzunehmen. An der Riickseite 
links ist ein polygones Treppentiirmchen angebaut, welches den Zugang zu dem 
oberen Stockwerk enthalt. Das obere GeschoB hat gotisch gekehlte gruppierte 
Fenster mit geradem SchluB. Ein einfaches hohes Giebeldach, auf dem sich ein 
gotischer Dachreiter mit einer Glocke erhebt, schlieBt den Bau ab. An der óst- 
lichen, der Stadt zugewendeten Seite ist zwischen den Fenstern des oberen Ge- 

1) Abgeb. in „Die Kunst- u. AltertumsćlenkmaleimKbnigreiohWurttemberg, Neckarkreis".
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schosses das Wappen der Stadt in tiberaus zierlicher Rollwerk-Umrahmung an- 
gebracht, von zwei Ilermen mit verschlungenen Schlangenschwanzen gehalten. 
Das ldeine Meisterwerk soli von dem grofien Strafiburger Architekten Hans Schoch 
stammen, den wir ja schon dort und in Heidelberg ais einen der starksten deutschen 
Baumeister kennen gelernt haben.

Abb. '238 Giebel vom Katharinenspital zu Heilbronn

Der Friihrenaissance gehort das turmartige hohe Eckliaus, ais „Kathchen- 
haus“ bekannt, an der linken Seite des Marktes, das mit seinen wenigen kleinen, 
zum Teil gekuppelten Fenstern und den seltsam geschweiften Pfeilern seines 
Giebels die spielende Willkur der beginnenden Renaissance erkennen lafit. Auf 
der Ecke ist ganz oben ein diagonal gestellter Erker auf zwei vorgeschobenen 
Bogen wunderlich genug herausgebaut. Der Erker ist ebenfalls mit geschweiften 
Saulchen und zwei Medaillonbrustbildern geschmiickt. — Etwas spater datiert
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Abb. 239 SchloBkapelle zu Liebenstein 
(Nach Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance)

das Deu ts chor densh aus1), dessen Gebaude eine malerisch wirkende Gruppe 
um einen geschlossenen Hof bilden; an dem riickwarts im Hof liegenden Ge
baude ist ein polygoner Erker in energischer Profilierung vorgekragt und mit 
1566 bezeichnet. Fruherer Art ist aber der danebenliegende Bau2) mit stattlicher 
Freitreppe und rechtwinkligem Erker vom Jahre 1548, der durchschneidende 
Sta.be von gotischer Profilierung zeigt. Dazu ein abgetreppter Giebel und ein 
kraftig behandeltes Portal. Die Freitreppe mit ihrer Balustradę ist dagegen be- 

deutend jtinger; doch 
sieht man an dem zu- 
ruekliegenden Fliigel 
ein Portal von 1550, 
gleichfalls mit gotisch 
sich durchschneiden- 
den Staben. DieWen- 
deltreppe dahinter ist 
ebenfalls noch mittel- 
alterlich in Form und 
Konstruktion.

Der Privatbau der 
Stadt halt sonst trotz 
des trefflichen Sand- 
steins der Umgebung 
wahrend der ganzen 
Epoche am Fachwerk- 
bau fest, und nur das 
ErdgeschoB pflegt in 
Stein aufgeftihrt zu 
sein. Dabei komrnen 
dann oft hiibsche Kon- 
solenalsUnterstiitzung 
der oberen Stockwerke 
vor. —•

Hier mogę eins der 
originellstenBauwerke 
der Renaissance an- 
geschlossen werden, 
obwohl es nichtzu den 
stadtischen Gebauden 
zahlt. Siidlich von
Ileilbronn, unweit Be- 
sigheim, liegt das 
SchloB von Lieben

stein, ein malerischer staffelgegiebelter Bau mit kurzeń vorspringenden Fliigeln 
neben dem Tor und Treppenturm; diese Giebel Fachwerk, darunter reizvolle Hallen 
mit reichem MaBwerk. Daneben aber die SchloBkapelle, ein Prachtstiick vom 
Ende des Jahrhunderts, am Ghorgewolbe mit der Jahreszahl 1590 bezeichnet 
(Abb. 239). Wie an den meisten kirchlichen Bauten der Zeit mischt sich dabei 
die Renaissance mit gotischen Formen und Konstruktionen. Der Bau bildet ein 
Rechteck; seine sechs Kreuzgewólbe werden durch zwei korinthische Saulen ge- 
tragen. Die Gewblbe mit gotisch profilierten Rippen und reich geschmtickten

1) Abgeb. in „Die Kunst-u. Altertumsdenkmaleim Kónigreicli Wurttemberg, Neckarkreis“.
2) Abbild. in Dollingers Reiseskizzen I, 2.
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SchluBsteinen, an den Wanden auf Konsolen mit Brustbildern ruhend; der Chor, 
iiber dem ein achteckiger Turm aufsteigt, polygon geschlossen und ebenfalls mit 
einem Rippengewolbe verselien. An seinem Schlufistein zeigt sich die oben er- 
wahnte Jahreszahl, das Wappen der Familie und die Inschrift: „Albrecht, Johann, 
Philipp, Ravan, Conrad alle von Liebenstein". An der Siidseite ist eine Empore 
auf Gewolben iiber zwei 
korinthischen Saulen ein- 
gebaut; die Kanzel ruht 
auf reichem Kandelaber. 
Die Fenster der Kirche 
sind spitzbogig und mit 
gotischem MaBwerk ver- 
sehen. Mittelalterlich ist 
auch die reiche Polychro- 
mie, in welcher die pla- 
stischen Details durcli- 
gefiihrt sind. Die groBte 
Pracht entfaltet aber die 
Fassade, nicht bloB an 
den beiden Portalen, son
dern auch an dem mit 
Hermen und Halbsaulen, 
mit Konsolen, Schnecken 
und aufgesetzten Pyrami- 
denuberreichgeschmuck- 
ten Giebel ein wahres 
Prunkstiick unserer be- 
sten Renaissance. Die 
Ornamentik zeigt durch- 
aus die charakteristische 
Schweif- und Kartusch- 
verzierung der Schule 
Georg Beers und des 
neuen Lusthauses, wes- 
halb man den Bau dem 
genannten Meister zu- 
schreibt. Die Fenster be- 
sitzen freilicli noch go- 
tische Kielbogen.

Weiter ist hier 
Gmiind1) anzuschliefien, 
dessen Renaissancewerke 
freilich keinen Vergleich 
mit den bedeutenden 
Schopfungen der mittel- 
alterlichen Kunst an der 

Abb. 240 Rathaus zu EBlingen a. N. 
(Nach Phot. H. Mezger, EBlingen)

romanischen Johannis-
kirche und der gotischen Kirche zum Heiligen Kreuz aushalten. Dennoch spricht 
sich das reiche gewerbliche Leben der Stadt und ihr groBartiger Handel, der da
mals schon bis nach Lissabon und Konstantinopel reichte, in einigen stattlichen

1) Die Kunst- und Altertunisdenkmale im KónigreichWurttemberg, Neckarkreis, Inventar 
und Atlas.

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 23
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Bauwerken aus.1) Daliin gehort 
namentlich die sog. Schmalz- 
grube oder der Konigsbronner 
Hof bei der Franziskanerkirche, 
ein stattliches, in massivem 
Quaderbau ausgefuhrtes Ge
baude. DasErdgeschoB, intreff- 
licher Rustika errichtet, hat zwei 
Bogenzugange, dazwischen ein 
Portal, das nach oben fiihrt und 
besonders reich geschmuckt ist. 
Uber ihm das Wappen der Stadt 
mit einer groBen Inschrifttafel 
und der Jahreszahl 1589. Im 
Innern hat das ErdgeschoB kraf- 
tige Wblbungen, das obere ent
halt einen groBen Saal, dessen 
Holzdecke in der Mitte auf fiinf 
schónen Saulen aus Eichenholz 
ruht. Der Bau datiert vom 
Jahre 1591.

1) Das Historisclie in der Beschr. des Oberamts Grinund. Stuttgart 1870.
2) Die Kunst- und Altertuinsdenkmale im Konigreich. Wurttemberg, Neckarkreis, Inventar 

und Atlas. — Schiiz, EBlingen a. N. Efllingen 1908, Paul NeffYerlag (Max Sclireiber).

Ein stattlicher Holzbau aus 
friiherer Zeit ist das 1507 er- 
richtete Komhaus, in Kon
struktion und Formbildung je- 
doch noch ganz mittelalterlich. 
Mehrere altere Gebaude gehoren 
zu dem im Hauptbau modernen 
Heiligengeistspital, so 
das alte Amthaus mit steiner- 
nem ErdgeschoB und trefflichem 
Balkenwerk vom Jahre 1495.

Abb. 241 Reimlinger Tor zu Nordlingcn darangto6enden

Gebaude besitzt die sogenannte 
Uhrstube ein schones Tafelwerk und zwei stattliche Renaissancetiiren von 1596. 
Eine Holzsaule mit Schnitzwerk in demselben spaten Stil mit der Jahreszahl 1611 
sieht man in dem alterttimlichen Hintergebaude des Gasthofs zum Mohren. End
lich ist noch der elegante Brunnen am Chor der Heiligenkreuzkirche mit dem 
Datum 1604 (Abb. 112) hervorzuheben. In dieser Kirche ein schones Ghorgestuhl 
mit Pilastern und eingelegten Feldern.

E 6 ling en* 2), das durch eine Anzahl bedeutender gotischer Kirchenbauten, 
namentlich die prachtige Frauenkirche, sowie durch mehrere wohlerhaltene Stadt- 
tore seinen mittelalterlichen Charakter trotz lebhafter moderner Industrietatig- 
keit zu wahren gewuBt hat, ist hier wegen seines vorziiglichen alten Rathauses 
zu erwahnen (Abb. 240). Es war hier ein Fachwerkbau des 15. Jahrhunderts vor- 
handen, dessen Marktplatzgiebel Heinrich Schickhardt seit 1586 vóllig umbaute. 
Er setzte da einen steinernen Unterbau vor und erhóhte diesen ganzen Teil um 
ein weiteres Stockwerk, verputzte das Ganze und setzte darauf einen prachtig 
lebendigen Giebel, den er 1590 durch das reizyollste luftige doppelgeschossige
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Glockentilrmęhen bekrónte, nach- 
dem Jalcob Diem aus Tiibingen 
1586—89 diesen Giebel mit der 
prachtigen Kunstuhr geschmiickt. 
Innen aber versah er den vor- 
deren Teil, die „Brotlaube“, nicht 
nur mitTilfelung, Portalenu. dgl., 
sondern wólbte sogar dessen hin- 
tere Halfte, den Vorraum, im 
z weit en Obergeschosse auf 
prachtigen Stucksaulen mit Netz- 
gewólben ein, was die gewaltige 
alte Holzkonstruktion der zwei 
Untergeschosse ohne jede Ein- 
bufie bis heute getragen hat. Es 
ist eine der prachtig-malerische- 
stenRathaus-Erscheinungen Sfid- 
deutschlands und zugleich eine 
der merkwiirdigsten technischen 
Leistungen jener Zeit.1)

!) Abbild. in Dollingers Reiseskizzen VII, 3.
2) In Dollingers Reiseskizzen II, 3.

AuBerdem findetman mehr- 
fach die in diesen Gegenden ub- 
lichen Wohnhauser, iiber dereń 
in Quadern aufgefiihrtem Erdge
schoB mit kraftig ausgebildeten 
Steinkonsolen sich die Fachwerk- 
obergeschosse erheben. Ein scho- 
nes Beispiel, zugleich durch eine 
kunstvoll geschnitzte, in den 
Formen der Spatrenaissance be- 
handelte Haustiire ausgezeichnet,

Abb. 242 Lópsinger Tor zu Nórdlingen 
(Aufnalime der Neuen Phot. Gesellschaft, Stcglitz)

bietet der ehemalige S p e i r e r 
Zehnthof mit seiner prachtigen 
gebrochenen Ecke und anderen 
Steinauskragungen, die das Fach werk tragen. Ein feines durchgestecktes Gitter 
neben der Haustiire. Diese Bauteile sollen von Wendel Dietterlein herrtihren.* 2) 

Das altertumliche Nórdlingen hat aus der Renaissancezeit nicht viel 
aufzuweisen, doch zeigt es in den wohlerhaltenen Stadtmauern mehrere Torę aus 
dieser Epoche. So namentlich das Lópsinger Tor (Abb. 242): der viereckige 
Unterbau durch einen runden Turm mit Kuppelhaube gekront, im Innern ein 
Tonnengewolbe mit einfacher Kassettierung und daran ein Kreuzgewólbe mit 
herabhangendem SchluBstein, Ende des 16. Jahrhunderts von Wolf Waldberger er- 
baut. Ahnlich prachtig das Reimlinger Tor (Abb. 241). Durchaus mittelalterlich 
ist noch das Schulhaus, ein machtiger hoher Giebelbau, mit der Jahreszahl 1513. 

Ungefahr aus derselben Zeit wird das Rathaus stammen, dessen Saal 
1515 von Hans Schduffelein das treffliche Wandgemiilde der Belagerung von 
Bethulia mit der Geschichte der Judith und des Ilolofernes erhielt. An der Siid-
seite ist ein gotischer Erker polygon auf einem Gewolbe mit verschlungenen 
Rippen angebaut. Im ubrigen ist das Gebaude sehr einfach, und erst im Anfang 
des 17. Jahrhunderts legte man der Ostseite die elegante Freitreppe vor, die
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Abb. 243 Rathaustreppe zu Nordlingen 
(Aufnahme der Neuen Phot. Gresellschaft, Steglitz)

trotz dieser spaten Zeit in ihren Renaissanceformen starkę Beimischung von 
gotischen Elementen zeigt (Abb. 243). Schon das Portal, obwohl im Rund- 
bogen geschlossen und mit kriiftigem Eierstab eingefaBt, hat ein noch mittel- 
alterlich komponiertes kleeblattfórmiges Tympanon, von durchschneidenden go
tischen Staben eingefaBt. Man sieht darin das Wappen der Stadt, von einem 
Engel gehalten und von zwei Lowen bewacht, gut in den Raum komponiert. 
An der vorderen Ecke des Vorbaues ist eine kraftige, teilweis kannelierte Rund- 
saule angebracht, darauf ein sitzender Lowe mit dem Wappen der Stadt. Ahn- 
liche Rundsaulen wiederholen sich in bestimmten Abstanden an den iibrigen 
Teilen des Treppenhauses und geben ihm eine lebendige Gliederung. An dem 

aufsteigenden Treppen- 
gelander sind die einzel- 
nen Felder mit antikisie- 
rendem Eierstab elegant 
eingefaBt, aber mit go- 
tischem MaBwerk und 
zwar Fischblasenmustern 
durchbrochen. Darunter 
zieht sich ein Flachen- 
ornament, ebenfalls aus 
spatgotischen MaBwerken 
zusammengesetzt. Dazu 
kommen noch kleine Fen- 
steróffnungen, mit Eier
stab umrahmt, aber mit 
gotischemVierpaB ausge- 
ftillt. Das Ganze geliórt 
zu den eigentumlichsten 
und elegantesten Schop- 
fungen der Zeit und ver- 
diente wohl eine genauere 
Aufnahme. In dem ein- 
springenden Winkel des 
Vorbaues sieht man das 
Reliefbrustbild eines Man - 
nes, mit schellenbesetzter 
Gugel bekleidet, dabei die

Jahreszahl 1618.' An den oberen Flachen und an der letzten Saule, wo ein Steinmetz- 
zeichen zwischen den Buchstaben TK. JF. sich findet, Flachenornamente nach Art 
von Metallbeschlagen. Neben dem Podest der Treppe, die ziemlich steil in einem 
Lauf hinauffuhrt, erhebt sich der oben ins Achteck ubergehende einfache Turm. — 

Einige besonders charakteristische Denkmaler im Lande sind noch zu er- 
wahnen; es sei da zuerst genannt der herrliche schmiedeeiserne Lettner der Kirche 
zu Nurtingen; verbunden mit dem Altargitter zieht er in drei Biigen quer 
durch den Ghorbogen. Die Bogen in den Zwickeln mit Medaillons, Propheten- 
gestalten enthaltend, sind auf das prachtigste mit Gitterwerk gefullt und tragen 
ein holzernes Gebalk, das von reich durchbrochener Ornamentik bekront ist. Alles 
farbig und vergoldet. Die Wendeltreppe am Turm mit hohler Spindel und Kuppel- 
gewólbe ist ein Meisterwerk des Hans Ilering von Mittelstadt. —

Im Jagstkreis sind noch einige schóne Schlosser zu nennen, so Ober- 
sontheim, das von seiner schonen Ausstattung noch einen feinen Saal auf 
zwei Saulen mit Holzdecke besitzt, dann Morstein, wo neben dem alten 
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Bergfried 1571 der Hauptbau er- 
stand, dessen runder Eckturm 
einen reich skulpierten Umgang 
zeigt, sieli ais Galerie vor dem 
Giebel fortsetzend. Vor allem 
aber das Hohenlohesche SchloB 
Langenburg. Ein stolzes Bau- 
werk auf der Hohe, mit runden 
Eckttirmen, hat es in der Mitte 
der Siidseite einen energischen 
Giebel zwischen zwei niedrigen 
viereckigen Turmen; darunter 
den heutigen Eingang. Der Hof 
ist aller Seiten im ersten Stock 
mit reichen Galerien auf Kon- 
solen umgeben, auf der Siid- und 
Westseite dariiber mit tiefen 
Hallen auf Saulen. Die Siidost- 
ecke um den Treppenturm ge- 
hort mit zu den malerischsten 
und reiclisten Partien der Art. 
Im Obergeschofi schóne Stuck- 
decken; der Sudostturm ist 1621 
ais Kapelle eingerichtet, mit zwei 
Galerien ringsum, Kanzel dem 
Altar gegeniiber. Der schóne 
Ausbau des Schlosses fallt in die 
Jahre 1595—1620 unter Philipp 
Ernst. Sein Baumeister hieB 
Jakob Kaujfmann aus Thuringen; 
auch Schickhardt war am Bau 
beteiligt. Der Ausbau kostete 
mehr ais 50000 fl. InderStadt- 
kirche sind eine Reihe Denk
maler; das stattlichste ist das des
genannten Philipp Ernst, freilich Abb. 244 Ravensburger Tor zu Wangen
aus der Spatzeit, und erst 1680
aufgestellt, eine Tumba mit den liegenden Gestalten des Ehepaars, an der Lang- 
seite Schlachtenbilder und Wappen.

Reich ist auch in den Stadten des Oberlandes die Ausbeute an Renais-
sancewerken nicht. In Rottweil haben wir zunachst den stattlichen auf S. 203
abgebildeten Brunnen, ein originelles Werk, im schlanken pyramidalen Aufbau 
noch gotisch gedacht, aber mit geistreicher Erlindung durchaus in die Formen 
der Renaissance tibertragen. Die kleinen unteren Pfeiler sind mit htibschen Flach- 
ornamenten bedeckt und tragen Statuetten von verschiedenen Tugenden. Ein- 
facher ist ein anderer Brunnen vom Jahre 1622, in herkommlicher Weise nur aus 
einer stark verjtingten Saule mit wunderlichem, frei korinthisierendem Kapiteli 
bestehend, das einen heiligen Ghristophorus tragt. Im noch ziemlich gotischen 
Rathause von 1521 ist ein schoner Saal mit Holzdecke in Felder mit Rosetten 
eingeteilt, eine zarte Tafelung mit feinen Pilastern und dazu passender Tiir, noch 
halb gotisch. Eine malerisch wirksame Fassade mit zwei polygonen Erkern und 
dazwischen je zwei doppelteiligen, mit Pilastern eingefaBten Fenstern tragt die 
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Inschrift: „Taddaeus Herderer Filius Consul reornavit“. Die einzelnen Formen 
und Glieder sind indes sehr trocken und deuten auf eine mittelmafiige Iland. 
Im Innern der Hauser finden sich aber haufig malerische Fensterausbildungen 
mit freier Tragsaule in der Art, wie sie um den Bodensee haufig ist. Besonders 
reizvoll mit Renaissancesaule und Konsole hinter der reich durchbrochenen, zum 
Teil ais Erker vorspringenden Fensterpartie. Dagegen sind im ubrigen die breiten 
StraBen der Stadt nur durch ganz kunstlose Holzerker an den hohen Giebel- 
hausern malerisch belebt. Die Architektur zeigt Verwandtschaft mit der in den 
oberrheinischen Schweizerstadten, namentlich in Stein und Schaffhausen; vielleicht 
wurden die Fassaden urspriinglich auch wie dort mit Malereien geschmuckt. In 
Wiesensteig ein origineller Brunnen, auf dessen Saule ein Elefant das Wappen 
halt. Aus den ubrigen oberschwabischen Stadten haben wir einiges oben mit- 
geteilt; so in Abb. 115 ein Portal aus Bib er ach, zu dem sich noch ein elegant 
aufgebauter Brunnen’) fiigen laBt; auch hier malerische Putzbauten; die Stadttore 
sind von Interesse. Das schonste davon ist freilich abgebrochen: das Riedlinger 
Tor von 1564; auch das Ravensburger in Wangen (Abb. 244) ist eigenartig. 
Die Architektur hat dort in der Renaissancezeit sonst keine hervorragenden Werke 
geschaffen.1 2)

1) Abbild. in Dollingers Reiseskizzen VIII, 2.
2) Hier wie fiir die vorliergehend gescliilderten Kunstwerke sei wiederholt auf die 

„Kunstdenkmale in Wurttemberg“ yerwiesen, in dereń ilberreieliem Schatze man das Einzelne 
dieser Baudenkmaler aueli bildlich ersoliópfend dargestellt findet.

3) Das Historiselie in der Besclir. des Oberamts Ulm. Stuttgart 183G. Vgl. Jag er, 
Scłiwiib. Stadtewesen. I. Bd. Ulm. Treffliche Aufnalnnen von L. Theyer in Ortweins D. Ren. 
Lieff. 44. 94. 95. 107. 108.

4) Vgl. oben S. 15.

Ulm
Bedeutender entfaltet sich die Kunst der Renaissance erst in Ulm. Schon 

im Mittelalter war die Stadt sowohl durch vielseitige Gewerbstatigkeit, ais aus- 
gedehnten Handel reich und machtig.3) Ihre Manufakturen in Leinwand und 
Barchent waren weithin bertihmt, und auch die Wollenweberei der Ulmer Grau- 
tuchner stand in Ansehen. Ulmer Schiffe gingen auf der Donau iiber Wien hinaus 
bis nach Pest, und so lange die Produkte des Orients den Weg iiber Venedig 
nahmen, war Ulm fiir den Nordwesten der wichtigste Vermittelungsplatz. Von 
der regen Tatigkeit und Vielseitigkeit des dortigen Verkehrs gewahrt Ott Rulands 
Handelsbuch eine lebendige Anschauung, von den weiten Weltfahrten der Ulmer 
Burger geben die Reisen Samuel Kiechels und Hans Ulrich Krafts nicht minder 
anziehenden Bericht.4) Im 16. Jahrhundert stand die Stadt in hoher Bliite; 1552 
erhielt sie von Karl V. zu dem frtiher eingeschrankten Miinzrecht das Privilegium, 
alle Gattungen goldner und silberner Miinzen zu schlagen, und bald darauf (1558) 
ward ihr eine neue Verfassung verliehen, in der neben dem aristokratischen 
Element auch die Zunfte und Gemeinden ihre Vertretung fanden. Ein reger Geist 
des Fortschrittes veranlaBte zeitig die Einfiihrung der Reformalion, die Studien 
wurden durch eine der friihesten Buchdruckereien Schwabens gefórdert. Die 
kunstlerische Entwicklung hebt in der gotischen Epoche mit dem Bau des ge
waltigen Miinsters an und findet nicht bloB durch ttichtige Baumeister, sondern 
auch durch vorziigliche Plastiker, wie die beiden Syrlin, und durch ausgezeichnete 
Maler, wie Barthel Zeitblom und Martin Schaffner, mannigfaltige Ausbildung. 
Wenn auch der ungliickliche Ausgang des Schmalkaldischen Krieges, zu welchem 
Ulm 1000 Mann stellte, der Stadt eine Bufie von 235000 Gulden und von zwolf 
Stuck Geschtitzen auferlegte, so war ihr Mut doch so wenig gebrochen, daB sie 
schon 1552 dem Bundę unter Kurfurst Moritz von Sachsen widerstehen und eine 
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Belagerung mit Erfolg zuriickschlagen konnte. DaB auch fiir Werke des Friedens 
Mut und Mittel ihr keineswegs ausgegangen waren, beweist noch jetzt manch 
ansehnliches Bauwerk. Erst der DreiBigjahrige Krieg, in dem die Stadt der 
evangelischen Union die grófiten Opfer brachte und die enorme Zalil von fast 
10000 Mann zum Heere stellte, zerriittete auch hier fiir lange Zeit den ganzen 
Wohlstand.

Abb. 245 Rathaus zu Ulm
(Aus: Yolkstiiinliche Kunst aus Scliwabcn)

Unter den óffentlichen Gebauden nimmt das Rathaus die erste Stelle 
ein (Abb. 245). Es ruhrt grofitenteils aus dem Mittelalter her, denn 1360 kommt es 
schon ais „Kaufhaus" vor, wird 1370 vergróBert, dann aber seit 1500 bis 1540 
abermals umgebaut und erweitert, wobei mehrere benachbarte Hauser abgebrochen 
werden. Der Kern des Baues gehort der Gotik, und auch im AuBeren sind die 
Spuren des Mittelalters zu erkennen. Die Fenster mit ihren breiten geschweiften 
Bógen an der siidlichen und óstlichen Seite sowie das rundę Erkertiirmchen, das 
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hier an der Ecke im oberen Stock herausgekragt ist, fallen in den Ausgang der 
gotischen Zeit. Die nach Osten liegende Hauptfassade hat dann aber nord- 
warts eine Verlangerung erfahren, die durch zwei hohe Giebel in den Formen 
der Friihrenaissance sich ais Bau aus der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts er-
weist. Die Ausbildung dieser beiden Giebel (Abb. 246) ist durchaus eigenartig: der 
gerade GiebelumriB erhalt durch abgetreppte Pfeilerstellungen, in dereń Zwischen- 

bffnungen ausgebauchte Saul-

Abb. 246 Giebel des Ratliauses zu Ulm 
(Nach Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance)

chen den Architrav mit sei
nem bogenformigen AbschluB 
stiitzen, die zierlichste Durch- 
brechung und Belebung. Uber 
dem siidlichen dieser Giebel 
erhebt sich ais Bekronung ein 
kleiner tibereck gestellter 
Glockenstuhl. Darunter be- 
findet sich die Uhr mit dem 
groBen gemalten Zifferblatt, 
welches den Tierkreis enthalt 
und die Bewegungen der Erde 
und desMondesdarstellt, 1580 
von dem Strafiburger Uhr- 
macher Isaalc Hdbrecht ange- 
fertigt oder wiederhergestellt. 
Im ubrigen beweisen starkę 
Spuren leider erloschener Ma
lereien, wie sehr der ganze 
sehr schlicht ausgefiihrte und 
mit Stuck bekleidete Bau 
durchaus auf farbige Deko- 
ration berechnet war. Beson
ders lassen sich noch be- 
trachtliche Reste einer aufge- 
malten MaBwerkgalerie unter 
den Fenstern des ersten Stok- 
kes erkennen. Ebenso hatten 
die Fenster des zweiten Stock- 
werks aufgemalte Krbnungen 
von Fialen und Wimpergen, 
wahrend im ubrigen die Fla

chen historische, wahrscheinlich biblische Darstellungen zeigten. An der Nordseite 
gegen eine enge (JuerstraBe hin ist das ErdgeschoB mit flachen Bogen auf Rund- 
pfeilern durclibrochen, die noch in mittelalterlicher Weise mit achteckigem FuB- 
gesims und Kapiteli ausgestattet sind. Auch diese Fassade ist ganz bemalt ge
wesen; in den Bogen zwischen den unteren Fenstern erkennt man Spuren figuren- 
reicher Bilder, iiber den Arkaden zieht sich wieder eine breite Galerie von Fisch- 
blasenmustern hin, und oben sieht man grofie Baldachine, bei denen der Rundbogen 
vorherrscht, die Grundmotive indes vorwiegend gotisch sind, das Ganze noch in der 
Verstiimmelung prachtig und phantasievoll. Merkwiirdig ist an der Riickseite die 
erst 1625 ausgebaute Halle der stiidtisclien Wagę. Es ist ein imposanter Raum, auf 
zwei Reihen einfacher Saulen basilikenartig emporgefiihrt, das hbhere Mittelschiff 
mit einem Tonnengewolbe, die Seitenschiffe mit einem Kreuzgewblbe bedeckt. Bei 
schlichter Behandlung der Formen wirkt das Ganze hochst bedeutend.
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Fiir die Datierung des alteren Baues ist die Jahreszahl 1539 an einem goti
schen Nebenpfórtchen der Nordseite bezeichnend. Das Innere bietet nicht viel, 
die Treppe fiihrt steil ansteigend zu einem kleinen Portal, das mit kindlich spielen- 
den Renaissanceformen dekoriert ist und ungefilhr derselben Zeit angehort. Oben 
findet man wie bei allen damaligen deutschen Rathausern den grofien Vorplatz. 
Seine acht gotisch profilierten kraftigen Holzsaulen, mit mannigfachem Schnitzwerk 
ausgestattet, tragen in zwei Reihen die machtigen, schon in Renaissanceformen 
profilierten Hauptbalken. Der Ratssaal ist unbedeutend, mit gotisch profilierter 
Holzdecke.

Die iibrigen stadtischen Bauten gehoren dem Ende der Epoche an, in der 
sich gerade hier eine tiberaus bedeutende architektonische Tatigkeit entfaltete. So 
zunachst der Neue Bau1), jetzt dem kóniglichen Kameralamt dienend, urspriing- 
lich die kaiserliche Pfalz, wo schon im Mittelalter bei Gelegenheit der hilufigen 
Reichsversammlungen oder sonstiger Aufenthalte die Kaiser ihr Absteigeguartier 
hatten, daher der Bau lange der Kaiser- oder Konigshof hiefi. Aus dem Mittel
alter herriihrend, wurde er nach einem Brande seit 1587 in einfach derben Renais
sanceformen wieder hergestellt. In der etwas erhohten Lagę an der Blau, die 
unweit von dort in die Donau fliefit, erkennt man noch jetzt den Platz der 
mittelalterlichen Pfalz. Es ist ein weitlaufiges, massiv aus Backsteinen errichtetes 
Gebaude um einen unregelmiifiigen fiinfeckigen Hof. Das Hauptportal nach der 
Nordseite ist sehr plump mit schweren Diamantguadern eingefaBt. An der 
Stidseite sieht man zwei groBe rundbogige Portale, an denen jedoch eine ge- 
schweifte spittgotische Spitze angedeutet ist, wie auch die Einfassung in Rund- 
stab und Kehle noch eine mittelalterliche Reminiszenz ist. Daneben links 
ein kleines Pfortchen mit flachem, spiltgotischem Schweifbogen oder vielmehr 
Starz, in ahnlicher Weise mit Rundstab und Kehle proliliert, aber eingefaBt mit 
kleinen dorisierenden Pilastern, in etwas roher uncl stumpfer Behandlung mit 
linearen Flachornamenten am Schaft ausgefiillt. Am Architrav sieht man die ver- 
schlungenen Buchstaben des Ulmer Meisters Claus Bauhofer*), sein Steinmetz- 
zeichen und die Jahreszahl 1588. Das Hauptportal ist mit 1587 bezeichnet. Der 
wackere Ulmer Meister gehort zu jener Reihe deutscher Architekten, die damals 
neben den Formen des neuen Stils mittelalterliche Gewohnheiten noch zahe 
pflegten. An den Fenstern der Siidseite sieht man hiibsche Reste grau in grau 
ausgefiihrter dekorativer Malereien, wie iiberall in Ulm. Auch im Inneren des 
Hofes zeigen die Fensterumrahmungen Spuren von ahnlichem Schmucke. An 
seiner Siidseite sind Arkaden im Rundbogen auf unglaublich kurzeń schwer- 
falligen Saulen, sich zu einer zweischiffigen Halle mit Kreuzgewolben auf eben
falls sehr kurzeń dorisierenden Saulen vertiefend. In der Mitte des Hofes steht 
ein achteckiges Brunnenbecken mit schlanker zierlich behandelter Saule, am Posta- 
ment Kopfe von ungeschickter Bildung, der Schaft kraftig ausgebaucht und ober- 
halb spiralformig gewunden, mit einem korinthischen Kapiteli gekront, darauf 
eine gute weibliche Figur. In die siidostliche Ecke ist ein Treppenturm gestellt; 
seine Treppe mit gewundener gotisch profilierter Spindel oben mit einer hiibschen 
Brtistung abgeschlossen; an ihr eine originelle Maskę und das Monogramm des 
Meisters Peter Schmid* 2 3), der also diese Teile ausgefiihrt hat. Die Bekronung der 
Spindel bildet ein sitzender Lowe mit dem Ulmer Wappen; die Decke des 
Treppenhauses besteht aus elegantem, gotischem Sterngewolbe mit verschlungenen 

!) Vgl. L. Theyer a. a. O. Taf. 22 — 26.
2) Nicht, wie ich friiher annahm, Georg Buc hm ii ller, der nur ais Zimni ermeister 

nachzuweisen ist. Vgl. Diakonus Klemm in den Vierteljahrsheften fiir Wiirttemb. Geschichte 
und Altert. 1878, S. 226 und 1880, S. 135 fg.

3) Nicht Peter Scheffelt, wie ich friiher glaubte. Ygl. ebenda.
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Rippen. Oben ist ein Saal mit sclibner getafelter Decke von rautenformiger Ein- 
teilung, in der Mitte auf einer Ilolzsaule ruhend, die iiberaus reich geschnitzt ist. 
Am Postament sind Waffen und Trophaen dargestellt, der Schaft aber ist ganz 
mit groBen Ranken, zwischen dereń Blattern Vogel sitzen, bedeckt; reich, wenn 
auch in der Zeichnung etwas schwerfallig. Die Tafelung der Wandę wird durch 
kleine dorische Pilaster gegliedert, die Turen sind mit korinthischen Saulen ein
gefaBt und haben kunstreich gearbeitete eiserne Beschlage. Ein groBer unregel- 
maBiger Vorsaal hat dagegen eine Balkendecke auf holzernen, gotisch profilierten 
Stutzen.

Einen Meister Kaspar Sclimid in Verbindung mit dem Zimmermeister Georg 
Buchmuller1') finden wir sodann am Ko mli aus, um 1591 begonnen. Es ist 
wieder ein einfach derber Bau von gewaltigen Verhaltnissen mit kolossalem Giebel, 
die Wandę mit Putz bekleidet, die Fenster mit rauhen Stuckquadern eingefaBt, 
die Friese in Sgraffito ausgefuhrt: bei aller Einfachheit von bedeutender Wirkung. 
Die Portale, mit 1591 bezeichnet, sind rundbogig, aber mit gotischer Kehle und 
Rundstab profiliert. Dabei das Monogramm M. M. Uber dem Hauptportal das 
hiibsch gearbeitete Wappen mit dem Doppeladler, von zwei Ldwen gehalten, von 
antikisierendem Rahmen und Giebelchen eingefaBt, aber noch mit gotischen Fisch- 
blasen durchbrochen. Dabei die Jahreszahl 1594. Eine kleinere Seitenpforte in 
derben Spatformen ist mit einem gegliederten Architrav eingefaBt. GroBe rund- 
bogige Fenster im ErdgeschoB geben der tiefen Halle ein reichliches Licht; die 
oberen Stockwerke haben kleine paarweis angeordnete rechtwinklige Fenster. Die 
gewaltigen Holzbalken der riesigen Halle ruhen auf Standem von derber mittel- 
alterlicher Behandlung. Der ganze Bau vermeidet bewufit jedes Streben nach 
Zierlichkeit und erreicht eben dadurch seine imposante Wirkung.

1) Vgl. die Naeliweisungen a. a. O. 1880. S. 136.
2) Vgl. die Abbild. bei Theyer a. a. 0. Taf. 27 und 28.

Auch ein kirchlicher Bau dieser Epoche ist zu verzeichnen: die Drei- 
faltigkeitskirche, die seit 1617—21 aus der alten Dominikanerkirche unter 
Leitung des Meisters Martin Buchmuller, wahrscheinlich eines Sohnes des oben 
Genannten, umgebaut wurde. Er behielt Chor und Sakristei der alteren Kirche 
bei, daher ersterer den polygonen Schlufi aus dem Achteck und die gotischen 
Fenster und Gewólbe zeigt. Dem dreischiffigen Langhaus gab der Architekt eine 
gemeinsame flachę Decke und gotische Fenster mit MaBwerken. Dagegen gliederte 
er das AuBere in konventioneller Weise durch dorische Pilaster, welche ein 
Triglyphengebalk tragen. Uber den Grundmauern des alten, am Ostende des 
nordlichen Seitenschiffes errichteten Turmes ftihrte er einen neuen Glockenturm 
auf, den er ebenfalls mit toskanischen Pilastern gliederte und in einem achteckigen 
Aufsatz mit geschweiftem Kuppeldach, einer sogenannten welschen Haube, enden 
lieB. An den Portalen der Kirche bemerkt man noch gotische Profilierung und 
die durchschneidenden Rundstabe. Die Turflugel des Hauptportals sind reich, 
aber in barocken Formen und etwas plump geschnitzt. Freier ist die Tur des 
nordlichen Seitenportals mit gut gearbeiteten Friesen und Masken. Auch die 
Eisenarbeit der Turen ist gediegen ausgefuhrt.

Im Innern bewahrt die Kirche eine iiberaus reiche Ausstattung aus der
selben Epoche. Zunachst sind die prachtvollen Ghorstuhle (Abb. 247) hochst 
elegant geschnitzt und durchaus maBvolI in der Formgebung.* 2) Die hohen Riick- 
lehnen sind durch zierliche toskanische Saulchen geteilt, die einzelnen Felder 
abwechselnd mit geflugelten Engelkopfen oder mit barocken Laubgewinden deko- 
riert. Besonders grazios sind die feinen geschweiften Aufsatze. Uppiger und iiber- 
ladener ist der Hochaltar, mit starkerer Anwendung phantastisch barocker 
Formen; ebenso die Kanzel, mithohem, turmartig aufgebautem, reich dekoriertem
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Schalldeckel. Endlich sind die Emporen, auf weit gestellten dorischen Holz- 
siiulen das Schiff der Kirche umziehend, an ihren Briistungen mit trefflichen 
Reliefs, Masken und Laubwerk geschmiickt, das Ganze auf weiBem Grunde durch 
sparsame Anwendung von Gold und Farbę gehoht.

Neben der Kirche nórdlich steht ein Brunnen, ahnlich dem im Neuen 
Bau, aber in den Formen geringer. Oben auf der Saule die noch gotische Figur 
des hl. Petrus, neu bemalt und vergoldet. So gering die Steinhauerarbeit an der 
Saule ist, so ausgezeich- 
net sind unten am FuB 
die vier in Bronze aus- 
gefiihrten, ais schnurr- 
bartige Mannerkopfe be- 
handelten Masken samt 
den ebenfalls ehernen 
AusguBróhren. Mit dem 
Rollwerk, das in phan- 
tastischer Weise mit den 
Halskrausen und der iib- 
rigen Ornamentik des 
Kopfputzes verwebt ist, 
wahre Musterbeispiele ori
ginell stilisierten Renais- 
sancezierwerks. Ahnliche 
Bronzewerke sieht man 
an dem Brunnen beim 
Munster. Hier ist die 
Saule in eigentiimlicher 
Weise achteckig und zwar 
spiralfórmig kanneliert 
und hat ein frei korin- 
thisierendes Kapiteli, darauf einen sitzenden Lowen mit dem Wappenschilde der 
Stadt. Ahnlich behandelt ist die Saule des an der Ostseite des Miinsters befind- 
lichen Brunnens, mit der etwas steifen Figur St. Georgs mit dem Drachen. Das 
Kapiteli zeigt eine derbe aber gut behandelte Komposita, die wasserspendenden 
Kbpfe sind hier von Stein bei weitem nicht so schon wie jene bronzenen.

Welch schwungvollen Betrieb damals in Ulm die Dekoration jeder Art er- 
fuhr, sieht man besonders am Munster, wo die Tur des sudlichen Portals eine der 
prachtvollsten Holzarbeiten der gesamten Epoche ist, inschriftlich vom Jahre 1618. 
Die Ornamentik ist hier von ebenso herrlicher Erfindung, ais meisterhafter Aus
fuhrung. Auch die Tiirflugel des westlichen Hauptportales sowie eines zweiten 
Seitenportales und mehrerer kleinerer Pforten im Innern des Miinsters sind reich 
geschnitzt.1) Wie lange aber dort das Kunstgewerbe an den Uberlieferungen der 
besten Zeit festhielt, beweisen die herrlichen schmiedeeisernen Gitter, die im 
Innern den Chor abschlieBen und das Sakramentshauschen umgeben, erstere 1713, 
letztere gar 1737 durch Johann Yitus Bunz gefertigt.2)

Was endlich den Privatbau Ulms betrifft, so zeigt er gewisse gemein- 
same Grundziige sowohl in der Anlage, ais in der Ausstattung der Wohnhauser. 
Im Grundplan sind die schloBartig isolierten, auf den Ecken meist mit Erkern, 
auch wohl mit Ttirmen ausgestatteten Hauser der Patrizier von den in Reihen die 
StraBenzeilen begleitenden Wohngebauden der Burger zu unterscheiden. Diese

1) Vgl. die schonen. Aufnahmen von Theyer a. a. O. Taf. 34—39, 45 — 50.
2) Abbild. bei Theyer a. a. 0. Taf. 30, 31, 32, 40. 
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letzteren sind durchgangig mit Rucksicht auf einen lebhaften und groBen Handels- 
yerkehr angeordnet; sie haben groBe Flure, urspriinglich, meist noch wie im 
Mittelalter, gewolbt, im Ausgang unserer Epoche aber auch mit flacher Decke, die 
oft elegante Stuckdekoration zeigt, haufig von prachtig geschnitzten Holzsaulen 
gesttitzt. Die schmale Anlage des mit hohem Giebel der StraBe zugekehrten 
mittelalterlichen Biirgerhauses ist festgehalten; mehrfach aber hat man dadurch 
eine bedeutendere Breite gewonnen, daB man zwei oder gar drei Hauser neben- 
einander zusammenzog und die verschiedenen kolossalen Giebel bisweilen durch 
eine dazwischen emporgeftihrte, mit Arkaden dekorierte Stirnwand zu yerbinden 
suchte. Ein machtiges Haus dieser Art sieht man mit drei Giebeln in der Frauen- 
strafie; minder ausgebildet und nur mit zwei Giebeln ist z. B. der jetzige Gasthof 
zum Hirschen, gleich daneben die Brauerei zum StrauBen. Aus dem breiten Flur 
fuhrt zumeist die aus derbem Eichenholz gearbeitete Treppe in das obere Ge- 
schoB. An den Flur schlieBt sich ein Hof, bisweilen von Nebengebauden ein
gefaBt, und auf diesen folgt wohl noch ein Garten. Die kunstlerische Ausbildung 
dieser Gebaude ist tiberaus schlicht; auf feinere Gliederung oder plastische Deko
ration ist yollig verzichtet, und die schmucklosen Fassaden entbehren sogar zu
meist des Erkers, der sonst die deutsehen Wohnhauser dieser Zeit so stattlich 
und heiter belebt. Es ist im ganzen ein derber Sinn, der sich hier kundgibt. 
Dagegen waren die Fassaden wohl durchgangig auf Ausstattung mit Malerei an- 
gelegt, aber auch hierin bewahrt sich ein schlichter, fast ntichterner Sinn, denn 
von Polychromie findet man kein Beispiel, vielmehr werden die Dekorationen grau 
in grau oder in Sgraflito ausgefuhrt, oder man begnugt sich gar mit einer bloBen 
Wirkung eines abwechselnd in glatten oder rauhen Flachen behandelten Putzes. 
Figurliche Bilder und yollfarbige Ausfiihrung scheint man sich fiir das Innere 
der Hofe vorbehalten zu haben, wovon noch einige Beispiele yorhanden sind. 
Die Sitte der Bemalung ist offenbar durch die Handelsverbindung mit Oberitalien 
von dort her eingedrungen.

Zu den frtihesten dieser Privathiiuser gehort das von der Familie Weid- 
mann erbaute sogenannte „SchloBle11. Es ist in der Tat eins jener schloBartigen 
Patrizierhiiuser; ehemals auf den Ecken mit neuerdings abgebrochenen Erkern aus
gestattet. Im Flur sieht man das Wappen der Familie und die Jahreszahl 1552. Die 
in den Hof fiihrende Tur hat den gedriickten gotischen Kielbogen, im Haupt- 
portal zeigen die Tiirflugel schones Schnitzwerk vom Ende der Epoche, und in 
einer oberen fensterartigen Óffnung eine hubsche Rosette von Schmiedeeisen. 
Die hohen Giebel haben eine in Ulm haufig yorkommende Form, die gleich allem 
ubrigen von der hier herrschenden derben Einfachheit der Behandlung zeugt. 
Die Linie des Giebels wird namlich durch aneinandergereihte Gesimsstiicke, 
welche stets dieselbe nach aufien und innen leicht geschweifte Linie zeigen, ge- 
bildet. Nichts von Voluten, von plastischem Heraustreten, von Pyramiden oder 
ahnlichen Aufsatzen, wie sie sonst der Zeit eigen sind. Es ist etwas niichtern 
Vierschrótiges in dieser ganzen Architektur, selbst in der gotischen Epoche schon 
bei der Anlage des kolossalen, aber wenig durchgebildeten Miinsters sich aus- 
sprechend. — Ein andrer schlofiartiger Bau ist das in der Nahe der Dreifaltigkeits- 
kirche belegeneHaus des Senators Dietrich, wieder ein machtiger Giebelbau, auf 
den vier Ecken diagonal gestellte Erker, mit schlichten dorischen und ionischen 
Pilastern dekoriert, ebenso der Giebel. Die Haustiir zeigt prachtige flott ge- 
schnitzte Fruchtschniire. Im Innern hat der Flur Kreuzgewolbe auf einer mitt
leren Saule von sehr geringen Formen. Die kleineren Ttiren zeigen zum Teil 
noch gedrtickte gotische Schweifbógen. Das Ganze ist stattlich, aber roh in den 
Formen. — Dicht dabei in der Steingasse das Krafftische Haus, ebenfalls ein 
hoher Giebelbau mit einem von unten herauf geftihrten rechtwinkligen Erker, die 
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Dekoration ganz in rauhem Stuck mit glattem Fugenschnitt, der namentlich an 
den Fenstern ais Einfassung herumgefiihrt ist. Dazu dekorierende Sgraffiti an 
den Fenstern und in den Friesen, aber nicht mehr freies Ornament, sondern 
lineare Schnórkel, wie sie dem Ende der Epoche entsprechen. Uber dem einfach 
derben Portal mit Rustikaquadern, dessen Bogen durch ein hiibsches Eisengitter 
ausgefiillt ist, sieht man zwei Wappen und die Inschrift des Bauherrn Hans Ulrich 
Lew mit der Jahreszahl 1595 sowie dem schon am Neuen Bau vorkommenden 
Monogramm des Peter Schmid. Im Innern ist der llausflur mit Kreuzgewolben auf 
einer mittleren elegant gebildeten toskanischen Saule sehr stattlich angelegt. An 
den Gurten und Kappen des Gewólbes feine Ornamente, Masken, Brustbilder und 
anderes, leider barbarisch mit Tunche uberstrichen. Diese Tunche, ebensosehr 
fiir den Reinlichkeitssinn wie fiir das geringe Kunstgefuhl der heutigen Ulmer 
zeugend, spielt hier leider eine entsetzliche Rolle. Die IJofseite zeigt dieselbe ein- 
fache Stuckbehandlung wie die vordere Fassade. Links ist ein hubscher kleiner 
pavillonartiger Flugel angebaut, unten mit offenen Arkaden auf dorischen Saulen 
ruhend. Allem Anscheine nach ist der Meister des Baues Klaus Bauhofer.

In der Nahe liegt in der Schelergasse die sogenannte Schelerei. Ein 
altes Btirgerhaus von ansehnlicher Ausdehnung, mit einem Portal, das zu den 
altesten Arbeiten der Renaissance in Ulm gehort. In einfach derber Weise ist 
sein gedruckter Rundbogen mit Rahmenpilastern eingefaBt, denen ein Karnies- 
gesims ais Kapiteli dient. Dariiber zwei sehr hiibsch gearbeitete, noch gotisch 
stilisierte Wappen, mit dem Spruch: „Non nobis domine non nobis sed nomini 
tuo da gloriam“. Dabei die Jahreszahl 1509, die, wenn man sie auf das Portal 
mit beziehen darf, dieses zu einem der fruhesten Werke der Renaissance- 
architektur in Deutschland stempelt. Im ubrigen zeigt das Haus die Formen der 
Spiitzeit. Die Decke des Hausflurs hat eine sehr elegante Einteilung von Oua- 
draten, in die abwechselnd Rauten und Kreise gezeichnet sind, und dereń 
Mitte zierliche Rosetten bilden. Alle diese in Ulm so haufig vorkommenden 
Stuckdecken tragen das Geprage der ausgebildeten Renaissance. Die weitlilufigen 
Hofgebaude lassen noch reichliche Spuren von eleganten grau in grau gemalten 
Dekorationen erkennen. An der dem Eingang gegenuberliegenden Wand sieht 
man eine groBe farbige Darstellung der Fortuna, und gegeniiber ist eine Ansicht 
der Piazzetta von Venedig in reicher Einfassung gemalt, ein interessantes Dokument 
der damals iiberaus lebhaften Verbindung mit der prachtigen Lagunenstadt. Dabei 
die Jahreszahl 1609. — Ein etwas alteres Haus sieht man in der Kornhausgasse, 
mit kolossalem Giebel in der nuchternen hier herrschenden Form, auf beiden 
Seiten mit je einem rechtwinkligen, wenig vorspringenden Erker ausgestattet. 
Das Portal mit der Jahreszahl 1551 ist im gedruckten Rundbogen mit Rahmen
pilastern eingefaBt, die in der Flachę Medaillons mit antikisierenden Kópfen zeigen. 
Das Wappen iiber der Haustiir ist in etwas flachem Relief gut gearbeitet.

Zu den interessantesten Privathausern gehort vorn in der HirschstraBe das 
Schadische Haus (Abb. 248), ein ausgedehnter Bau, der auch in der inneren 
Einrichtung die Anlage eines alten Ulmischen Kaufherrenhauses noch gut ver- 
anschaulicht. Der breite gewólbte Flur A mit hubschen Masken und andern Orna
menten an den gedruckten Gurten zeigt rechts die spater angelegte hólzerne 
Treppe zum oberen GeschoB. Daneben sind auf beiden Seiten ebenfalls gewólbte 
Warenlager. Der Flur miindet auf einen Hof B mit gewolbten Arkaden auf kraf
tigen Pfeilern an der vorderen und Riickseite. Dariiber erheben sich in zwei 
oberen Geschossen hólzerne Galerien mit Balustraden, die sich auch an den beiden 
Langseiten des Hofes auf einer Vorkragung hinziehen. An diesen Hof stófit sodann 
ein zweiter Querbau C, mit sechs Kreuzgewolben auf kraftigen, der romanischen 
Form nachgebildeten Pfeilern eine etwa 19 Meter breite und gegen 9 Meter tiefe 
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Halle bildend. Von hier steigt man auf mehreren Stufen zu einem hóher ge- 
legenen zweiten Hof D empor, den wieder auf beiden Seiten gewolbte Arkaden 
auf Pfeilern einfassen. Diese bilden eine Verbindung des Vorderliauses mit dem 
Garten E hinter dem zweiten Hofe, von dort wieder auf mehreren Stufen zuganglich. 
Dies schone Haus verdiente um so mehr eine genauere Aufnahme, ais es schwer- 
lich noch lange bestehen wird. Von der urspriinglichen Ausstattung bemerkt 
man am Riickgiebel des Vorderhauses Spuren von grau in grau gemalten Deko- 
rationen. Dabei die Jahreszahl 1599. Rechts im Hof ist ein Pferd an die Wand
gemalt, daneben Handschuh, Stiefel, Biirste und Striegel, die Jahreszahl 1602 und 
dazu der Vers:

Abb. 248 GrundriB 
des Schadischen 
Hauses zu Ulm
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X ><

5<3 \A/j

„Hie steht ein frisches Pferd, das auszuleihen gehort". Links im 
Hof ein Brunnen mit der Jahreszahl 1627. Im oberen GeschoB 
des Vorderhauses bewahrt der groBe Flur eine hiibsche getiifelte 
Decke mit feiner Gliederung, sodann einen prachtigen Hiinge- 
leuchter mit einem Hirschgeweih und sehr schonem weiblichen 
Brustbild, das eines Syrlin wiirdig ist.

Von hervorragender Vortrefflichkeit ist die Ausstattung des 
Ehinger Hofes, eines ansehnlichen Patrizierhauses in der 
Taubengasse, jetzt ais Gewerbemuseum dienend.1) Das Aufiere 
bietet nicht viel Besonderes; der Hof zeigt auf drei Seiten Ar
kaden auf derben toskanischen Saulen, der Hausflur ist wie so 
oft in Ulm gewolbt, mit hiibsch dekorierten Gurten. Das Erd
geschoB hat gewolbte Hallen mit Stukkaturen. Die ganze aufiere 
Architektur ist mit EinschluB des Hauptportales ganz schlicht: 
aber Spuren von grau in grau gemalten Dekorationen lassen 
sich auch hier erkennen. Ein kleines Nebenpfórtchen zeigt den 
Spitzbogen, und auch die steinerne Wendeltreppe mit der Jahres
zahl 1601 hat noch gotische Konstruktion; aber das Treppen- 
haus ist mit einer flachen gegliederten Renaissancedecke ge- 
schlossen. Die breiten meist dreiteiligen Fenster haben noch 
die alten Butzenscheiben; selbst das durchbrochene Holzgitter 
der Bodentreppe, an der man 1603 liest, besteht aus meister- 
licher Schnitzarbeit. Den hóchsten Wert besitzen aber die 
prachtvollen Holztafelungen der Decken und die nicht minder

1) Aufnahme von L. Theyer a. a. O. Taf. 1—21. Ais Meister gilt Peter Sclimid.

vorziiglich gearbeiteten Tiiren, die im Charakter sich einer friihen Renaissanceauf- 
fassung nahe halten, obwohl sie dem Ende des 16. Jahrhunderts angehoren miissen. 
Zunilchst der groBe Flur im obern GeschoB mit seiner schon gegliederten Balken- 
decke, geschmiickt mit Rosettenknopfen und andern Ornamentem Noch glanz- 
voller aber die Decken des oberen Saales und eines Nebenzimmers. Treffliche
Einteilung, reiche und kraftvolle Gliederung, schones Schnitzwerk von Friesen 
mit Akanthusranken, Lówenkópfen usw. Dazu kommen zwei Tiiren (Abb. 249), 
mit korinthischen Saulen eingefaBt und mit eleganten Aufsiitzen bekront, durch 
Bemalung und feine Vergoldung noch gehoben. Noch ein anderes Zimmer hat 
eine nicht minder kostliche Decke und in den breiten Flachbogennischen der 
Fenster Engelkopfe und elegantes Ornament in Stukko. Auch hier eine schone 
Tur, ebenfalls mit Malerei und Vergoldung und wie an den andern Tiiren mit 
gediegenen Eisenarbeiten ausgestattet. Noch gehort dazu eine besondere Haus- 
kapelle mit polygonem Chor und feinem gotischen Sterngewolbe.

Von den einfacheren, aber durch stattliche Anlage ausgezeichneten Wohn- 
gebiiuden nenne ich zunilchst noch das Haus in der FrauenstraBe mit den drei 
kolossalen Giebeln, die durch eine Zwischenmauer mit durchbrochenen Arkaden 
eine originelle Yerbindung haben. Die beiden Portale sind von einfach strengen
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Rahmenpilastern umfafit und im oberen Bogen mit reichen Eisengittern ausgefullt. 
Der Flur hat clekorierte Kreuzgewolbe. Interessant ist sodann das jetzige Museum, 
die „obere Stube“, stattlich in drei Fltigeln an den Ecken, welche die lange 
StraBe mit der Stubengasse und der Kramgasse bildet, erbaut. Uber dem stei- 
nernen ErdgeschoB treten die oberen in Fachwerk ausgefuhrten Geschosse auf 
machtigen Konsolen mit AkanthusblRttern heraus. Der zweite Stock ruht auf 
barockgeschnitztenMaskenkonsolen 
von Holz, voll Ausdruck und Leben, 
kraftig und in groBer Mannigfaltig- 
keit entwickelt.1) Man liest hier 
das Monogramm A. II. und das Stein- 
metzzeichen des Meisters. Jedes 
Stockwerk ist auBerdem durch einen 
derben Stuckfries mit Eierstaben 
abgeschlossen, und auf dem Dache 
erhebt sich noch die hubsch gear- 
beitete alte Wetterfahne. Im Hofe 
zeigt sich dieselbe Behandlung, die 
Wandę sind ganz stuckiert mitrauh 
gelassenen Flachen. Dorische Sau
len tragen die Gewolbe der Arkaden 
um den unregelmiiBigen Hof. Es ist 
ein interessantes Beispiel dieser ein- 
fach derben und doch wirkungs- 
vollen Putzdekoration, der Behand
lung des Kornhauses nahe verwandt 
und vielleicht von demselben Mei
ster. — Ein anderes groBes Eckhaus 
in der FrauenstraBe und Hafergasse, 
jetzt ais Oberamtsgericht dienend, 
hat zwei groBe gewolbte Einfahrten, 
zwischen ihnen liegt im ErdgeschoB 
ein Raum mit Kreuzgewólben auf 
sehr eng gestellten dorischen Saulen. 
Der Hof hat an der einen Seite Ar
kaden auf ahnlichen Saulen. Schon Abb. 249 Holzportal aus dem Eliinger Hof zu Ulm

gezeichnete Eisengitter sind iiber
der Haustur und daneben in den beiden Rundfensterchen des Flurs angebracht. — 
Hierher gehort ferner ein Baldingerhaus in der FrauenstraBe, urspriinglich im 
Besitz der Familie Besserer. Die Haustur ist einfach, mit gutem Eisengitter, 
der Flur flach gedeckt mit trefflichen Teilungen, der Hof zeigt auf zwei Seiten 
htibsche Holzgalerien, die untere auf dorischen Saulen, die obere auf phantastisch 
reichen Hermen ruhend, alles schon geschnitzt und mit Gelandern versehen.
Endlich mogę noch das von Seuttersche Haus in der FrauenstraBe genannt 
werden, dessen unterer Flur gotische Kreuzgewolbe im Spitzbogen zeigt. Im 
oberen GeschoB hat der groBe Flur dagegen eine schon gegliederte Holzdecke 
und eine Ttir mit spiralformig gewundenen Saulchen, Akanthuskonsolen und 
Fruchtschnuren. ■— Geschnitzte Hausturen mit schónen Eisengittern findet man 
noch mehrfach in den StraBen Ulms. So z. B. eine sehr elegante in der Langen
StraBe A. 263.

1) Abbild. bei Theyer a. a. 0. Taf. 43 und 44.
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Augsburg
In ahnlichen Bahnen, aber doch mit vielerlei eigenen Ausbildungen, bewegt 

sich die Architektur in Augsburg. Die alte Bedeutung der ehemals so mach
tigen Reichsstadt ist allgemein bekannt, so dali ich hier nicht ausfuhrlich darauf 
einzugehen brauche. Sie war einer der Mittelpunkte der deutschen Gewerbe- und 
Kunsttatigkeit, neben Niirnberg der Hauptort fur die Handelsverbindung des 
ganzen Nordens mit Italien, namentlich mit Venedig und der Levante. Bis zum 
Schmalkaldischen Kriege war ihre Bltite im fortwahrenden Aufsteigen, die 
Handelsflotten und Faktoreien der Fugger und Welser umspannten die damals 
bekannten Teile der Erde. Bis zum DreiBigjahrigen Kriege blieb die Stadt ein 
glanzvoller Sitz fiir Handel und Gewerbe. Die zahlreichen Reichstage erhohten 
ihre Bedeutung und steigerten das Leben bis zur Uppigkeit. Die Hauser der 
Fugger und anderer angesehener Kaufleute, mit furstlichem Aufwand erbaut und 
ausgestattet, waren Gegenstand der Bewunderung der Zeitgenossen. Die Augs
burger Waffenschmiede, Juweliere und Goldarbeiter, die kunstreichen Schnitzer und 
Tischler, die Intarsiatoren und Ebenisten und manche andere Handwerker1) er- 
hoben ihre Arbeiten zur Bedeutung von Kunstwerken. Die Renaissance wurde hier 
durch die nahe und rege Verbindung mit Italien vielleicht zuerst in Deutschland 
zur Herrschaft gebracht. Hans Burgkmair (vgl. S. 39) hat offenbar ais erster die 
neuen Formen dort eingeburgert, und unter den Kiinstlern, welche diese rasch 
aufnahmen und verwerteten, steht der altere Hans Holbein obenan.

i) Vgl. Paul v. Stetten, Kunst- und Handwerksgeseh. von Augsburg. 1779 und 1788. 
Dazu Augsburg und seine friihere Industrie, von Th. Herberger. Augsb. 1852. Aufnahmen von 
L. Leybold in Ortweins D. Ren. Lief. 3. 6. 11. 26. 97.

Der heutige architektonische Charakter der Stadt laBt freilich nur noch einen 
Schatten der einstigen Pracht erkennen. Der Grund einer so eingreifenden Verande- 
rung ist in dem Materiał zu suchen, aus dem die alten Bauten aufgeftihrt sind. 
Wie in Ulm wurde man auch hier durch den Mangel eines geeigneten Steines 
dazu veranlaBt, die Fassaden in Backstein herzustellen und zu verputzen und 
ihre Ausschmuckung, ja iiberhaupt Ausgestaltung der Malerei zu ubertragen. Aber 
wahrend man in Ulm sich meistens mit dem bescheidenen Grau in Grau oder 
mit Sgrafliten begniigte, ubertrug das tippige Augsburg die volle Farbenpracht 
des Siidens, namentlich Venedigs und Veronas, auf seine Fassaden. Ais Michel 
de Montaigne 1580 die Stadt besuchte, waren die imposanten Bauten Elias Holls 
noch nicht vorhanden; dennoch erklarte er Augsburg fur die schónste, wie StraB
burg ftir die festeste Stadt Deutschlands. Die breite Anlage und die Sauber- 
keit der StraBen, die vielen prachtigen Springbrunnen fallen ihm auf, obwohl die 
drei beruhmten Brunnen der MaximiliansstraBe damals noch nicht standem Die 
Hauser seien weit groBer, schoner und hoher ais in irgend einer Stadt Frank- 
reichs. Der Palast der Fugger sei ganz mit Kupfer gedeckt und habe zwei 
Sale, der eine groB, hoch, mit MarmorfuBboden — wahrscheinlich derselbe, von 
dem Hans von Schweinichen so viel erzithlt, — der andere niedriger, reich an 
antiken und modernen Medaillen, mit einem Kabinett am Ende. Es seien die 
reichsten Gemacher, die er je gesehen. Auch den Garten mit seinen Sommer- 
pavillons und Vogelhausern, seinen Springbrunnen und Vexierwassern ruhmt er 
hóchlich. Vor allem fallen ihm die gemalten Fassaden auf; aber leider! gerade 
diese wichtigsten Teile der auBeren kunstlerischen Ausstattung sind bis auf be- 
scheidene Spuren verschwunden. Dagegen zeigt allerdings die MaximiliansstraBe 
schon solche GroBartigkeit der Anlage, daB sie noch jetzt ohne Frage zu den 
schonsten StraBen Deutschlands gehórt. Ihre fiir jene Zeit auBerordentliche Breite 
wiirde monoton wirken, wenn sie in gerader Linie gezogen ware, und wenn nicht i) 
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in glticklichen Abstanden jene herrlichen Brunnen sich erhóben, derengleiclien 
man in keiner deutschen Stadt wiederfindet. Dazu kommt der machtige Bau des 
Rathauses, der trotz der Einfachheit seiner auBern Architektur schon durch seine 
Massen imponiert und fiir seinen Platz meisterhaft berechnet ist.

Aus der Frtihepoche der Renaissance ist wenig mehr vorhanden, viel zu 
wenig, um uns einen Begriff von der Bedeutung Augsburgs fiir die jungę Renais
sance zu verschaffen, dereń Wiege die Stadt fiir Deutschland gewissermaBen ge- 
wesen ist. Ebensowenig, wie wir aus den verwirkten und matten Uberbleibseln 
der Fuggerschen Herrlichkeit uns ein einigermaBen vollstandiges Bild der einstigen 
zu machen vermógen. Und gerade an dem Namen der Fugger heften sich 
die ersten Taten der Renaissance-Architektur. Wenn Georg und Ulrich sich in 
der Philippine-WelserstraBe prachtige Hauser schufen, die, zusammenhangend, 
alle Pracht spatgotischer Ausstattung in den Portalen, Treppen, Hofarkaden, 
Tafelungen und anderen Bauteilen in sich vereinigten, — so trat mit Jakob 
Fugger die neue Zeit auf den Plan. Er erbaute den Fuggerpalast auf der 
Maximilianstrafie 1512—15. Dort erwuchs das Haus Fugger zu seiner welt- 
geschichtlichen Bedeutung und Grofie, dort liefen die Faden zusammen aus all 
den neuen Welten von Indien bis Amerika, aus alle den Kontoren, welche die 
Interessen des Hauses in Italien, Frankreich, Portugal, Spanien und vor allem in 
den Niederlanden vertraten. —

Schon zu gleicher Zeit, seit 1519, lieB Johann Jakob 11. Fugger an dem 
Westende der St. Ann en kirche die Grab kapelle seiner Familie erstehen, 
die 1518 geweiht wurde. Das erste bedeutende Bauwerk der Renaissance auf 
deutscher Erde, und zugleich eines der allervollendetsten und folgereichsten, — 
gewissermaBen ein Quell, aus dem sich der erste starkę Strom der neuen Kunst 
in deutsche Gaue ergo Pi.

Die Bedeutung dieses Bauwerks kann gar nicht uberschatzt werden; seine 
einstige Schonheit lafit sich freilich nur muhsam wieder hervorzaubern, — die 
vorhandenen Reste bestatigen aber, dafi die kiinstlerische Hóhe dieser Fruhleistung 
tiberhaupt nicht wieder ubertroffen worden ist. Heute ist nur gewissermaBen 
noch der Rahmen fiir das ganze Bild vorhanden. Der hier ungliickliche Umstand, 
dafi gerade diese Kirche am ersten protestantisch wurde, hat die katholische 
Fuggerfamilie gewissermafien zur Auswanderung veranlaBt, was die Zerstórung 
des Gesamtwerkes bedeutete.

Die Anordnung der Grabkapelle (Abb. 250) ist die folgende: der westlichste 
Teil der Annenkirche, einer gotischen Basilika, wurde ahgetrennt und im Sinne 
der Renaissance neu gestaltet. Man mag damals die Spitzbogen durch Rund
bogen und das westliche Kreuzgewólbe durch ein Sterngewólbe ersetzt haben; 
die gotischen Pfeiler erhielten Renaissanceform und Marmorverkleidung; in die 
Westseite wurde oben ein grofies rundes Fenster eingebrochen.

Dieser so gewonnene ąuadratische Raum wurde unter Hinzunahme der 
letzten Seitenschiffjoche durch machtige Gitter von der Kirche getrennt und ganz 
selbstandig behandelt. Im Westen erstand ein Einbau mit prachtvoller Deko
ration fiir die Graber, auf dem die Orgelempore ruhte; links und rechts reiches 
Stuhlwerk und, wohl nach Osten zu freistehend, der Altar. Der Westbau und 
die Orgel, wie die Architektur der Wandę, sind noch vorhanden. —

Alle diese Teile zeigen aber die hóchste Vollkommenheit in Formen und Ge- 
staltung, dereń die jugendfrische Renaissance auf deutschem Boden damals fahig 
war; freilich sind diese Formen in der Architektur rein italienische, vielmehr deut- 
lich venezianische, von zartester und gehaltenster Behandlung. Dorische Pilaster- 
pfeiler tragen die grofien rosettenbesetzten Bógen; alle Ftillungen sind mit far- 
bigern Marmor ausgelegt, und feine Saulengalerien bilden die obere Balustradę. 

L iibke-Haupt, Renaissance in Deutschland T 3. Aufl. 24
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Der westliche Grab-Einbau besteht aus vier Bogenfeldern zwischen Marmor- 
pilastern auf feinem vielgekrópftem Sockel; diese Bogenfelder sind gefiillt mit 
gewaltigen Reliefplatten von Solnhofer Marmor, die das vorziiglichste sind, was 
die damalige deutsche Bildhauerei zu leisten vermochte. Die Entwiirfe zu diesen 
vier Platten stammen von Albrecht Diirer und Hans Burgkmair, unzweifelhaft 
damals den GroBten in unserer Kunst, und sind von den trefflichsten Bildhauern, 
sicher Adolf und Hans Dauher, in den Stein ubertragen. Die Wirkung dieser Stein- 
wand ist heute noch wahrhaft fiirstlich. Von den vier Platten stellen die beiden 
auBeren je zwei Wachter mit dem Fuggerwappen in herrlichen Kuppelhallen der 
reizvollsten Frtihrenaissance dar; nach Entwtirfen von Hans Burgkmair (Abb. 251), 
die beiden mittleren aber die Auferstehung Christi (Abb. 252) und den Kampf 
Simsons gegen die Philister. Fiir die beiden letzten Darstellungen sind die 
Skizzen Diirers in Berlin und Wien. Begraben waren hier Georg (f 1506), Ulrich 
(-J- 1510) und Jakob Fugger (j- 1525).

Diese Graber mit ihren Platten-Epitaphien sind bekront durch die Orgel- 
biihne mit ihrem schónen Steingeliłnder; dariiber ruht die Orgel, ein herrliches 
Werk, dessen Entwurf von Peter Flettner herrtihrt. Die Originalzeichnungen dazu 
sind noch in Basel und Erlangen vorhanden. Die Orgel selbst stammt inschrift- 
lich von lhan von Dóbraw, kaiserlichem Orgelmacher, 1512. Der hintere Hauptteil 
ist durch Pilaster in sieben Teile geteilt, die, sich mitten herabsenkend, der Kreis- 
linie des Fensters folgen. Die Konsolen, unteren Friese, Zwickelornamente und Auf- 
satze der beiden Flanken sind in Ilolzschnitzerei, die zarteren aufgelegten Orna- 
mente in vergoldetem ZinnguB ausgefiihrt. Alles in vóllig entwickelten trefflichen 
Frtihrenaissanceformen meisterlich hergestellt; noch feiner und eleganter das 
Riickpositiv auf dem Gelander der Empore. Die gemalten Orgelfltigel sind von 
hoher Schónheit; die gróBeren enthalten die Himmelfahrt Christi und Maria, die 
kleineren, die Verkiindigung darstellend, sollen von dem jungeren Holbein gemalt 
sein. Von der Ausstattung ist nur noch der herrliche MarmorfuBboden vorhanden. 
Die beriihmten Ghorstuhle, die einst die beiden Bogen zu den Seiten fiillten, der 
Altar und das Gitter sind verloren. Von ersteren finden sich Entwiirfe Flettners 
noch zu Basel; sie sind auch dargestellt auf einer Radierung D. Hopfers; den 
Altar haben wir uns ganz iihnlich vorzustellen, wie den der Kirche zu Anna- 
berg, der drei Jahre nach der Yollendung der Kapelle von den Gebr. Dauher 
geliefert wurde, die den hiesigen auch herstellten. Das herrliche Bronzegitter 
des Peter Fischer stand spater im Rathaussaal zu Niirnberg. — Diese gesamte 
Ausstattung aber war nach Entwtirfen P. Flettners hergestellt1), der also hier 
ais der eigentliche erste Fiihrer unserer jungen Renaissance auftritt.

Die Architektur des Raumes ist von hóchster Feinheit, aus Marmor und 
edlem Gestein; auf Wandflachen und am schónen Sterngewólbe reicher Metall- 
schmuck; alles in edlen Formen einer sich an Venedig anlehnenden Fruhrenais- 
sance. Ob der Meister ein Italiener gewesen, oder etwa der Hieronymus, der 
damals den Fondaco di Tedeschi in Venedig baute, oder ein anderer Deutscher, 
etwa Sebastian Loscher, ist bis heute nicht zu unterscheiden. Sicher aber ist, 
daB dieser Kapellenraum nach seiner Vollendung, vermutlich auch farbig aus- 
gestattet, in jener Zeit an Schónheit, Reinheit der Linien und Formen, wie an 
edler Wirkung, nicht nur in Deutschland nicht seinesgleichen fand.

Der Palast der Fugger ist ein Gebaude von kolossaler Ausdehnung, aber 
in der Fassade ohne alle architektonische Gliederung, vielmehr auf reichen Ge- 
maldeschmuck berechnet. Die neuerdings an Stelle der untergegangenen Burgk-

x) Vgl. A. Haupt a. a. 0. (Jalirb. <1. Kgl. Pr. Kunstslg. 1905. II.), wo alle Nachrichten und 
Dokumente gesammelt sind. Ferner: Weinbrenner, die Fuggersclie Grabkapelle zu St. Annę in 
Augsburg. Karlsr. 1884.



Abb. 250 Fuggersclie Grabkapelle in der St. Annenkirclie zu Augsburg 
(Nach Wcinbrenner)
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Abb. 251 Grabplatte Jakob Fuggers in Augsburg 
von Hans Burgkmair (Nach Phot. Hoefle)

mairschen Fresken aus- 
gefuhrten Bilder entlial- 
ten im einzelnen wohl 
Gutes, kónnen aber im 
Ganzen nur hbchstens 
einen Anklang an die 
einst vorhandene Wir
kung, doch keine Vor- 
stellung des Verlorenen 
geben. Das Innere be- 
wahrt noch einige Reste 
seiner ursprunglichen 
Pracht. Im vorderen Flur 
tragen toskanische Sau
len von rotem Marmor die 
Kreuzgewólbe. Besonders 
glanzend muB der erste 
Hof gewesen sein, dessen 
Arkaden nach italieni- 
scherW eise auf ahnlich en, 
ziemlich derb gebildeten 
Saulen ruhen. In der 
Tiefe der Hinterhalle er- 
heben sich machtige 
Marmorsaulen mit ge- 
teiltem Schaft, die Kapi
telle iippig mit Laubwerk 
und Widderkópfen ge- 
schmuckt. Um den gan
zen Hof ist die Leibung 
der Bógen mit herrlichen 
grauen Arabesken auf 

schwarzlich blauem 
Grunde bedeckt. Uber 
den Bógen sieht man ge
malte Medaillons, die eine 
Fiillung von roten Mar- 
morplatten haben. Dar- 
tiber zieht sich ein arg 
zerstorter Fries hin mit 
grau in grau gemalten 
historischen Szenen, da
bei unter anderrn die In- 

schriften: „der neapolitanisch Krieg. Heyrath Kónig Philipps. Wiederpringung 
Óstreichs. Die Erledigung der Tochter. Bereinigung zu Engelland“. Wahrschein
lich Reste jener Wandgemalde, dereń Gegenstande durch den gelehrten Peutinger 
bestimmt worden waren, und die Jakob Fugger 1516 ausfuhren lieB. Die erhal- 
tenen Figuren sind voller Leben und Ausdruck. Sodann ein Fries von Putten mit 
Vasen und Ranken, grau auf blauem Grunde, leider ebenfalls stark zerstórt. Ganz 
oben ist eine Blendgalerie von wunderlichen toskanischen Saulchen und Pilastern 
gemalt. Ein zweiter Hof zeigt eine Galerie auf toskanischen Saulen, die auf der 
einen Seite einen gewólbten Oberbau tragen. Hier ist keine Spur von Bemalung 
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mehr, alles weillgetuncht. 
Der siidliche Teil des aus 
mehreren Hausern zu- 
sammengewachsenen Pa- 
lastes hat einen beson- 
deren Eingang in einen 
groBen Flur, dessen 
Kreuzgewólbe auf sehr 
derben ionischen Saulen 
ruhen. Daran stoBt ein 
dritter groBer Hof mit 
Arkaden auftoskanischen 
Saulen und einem ge- 
wolbten ObergeschoB. 
I-Iier ist jetzt alles ode, 
aber ursprunglich war 
ohne Zweifel auch dieser 
Teil farbig geschmuckt. 
Immerliin ist das Ganze 
von groBartiger Anlage 
und spricht von ehemali- 
ger fiirstlicher Pracht. 
Ein vierter Hof, auf zwei 
Seiten mit Galerien um- 
zogen, fiihrt nach der 
Rtickseite auf einen Flur, 
der auf den Zeughaus- 
platz hinausgeht. Hier 
befinden sich die einzi- 
gen Gemacher, die noch 
die urspriingliche kunst
lerische Ausstattung zei
gen. Es sind die so- 
genannten B a d e z i m- 
mer, zwei jetzt dem 
Kunstverein iiberlassene 
Raume, beide 7 Meter 
tief und 41/.! Meter hoch, 
das kleinere 68/-i Meter 
lang, also ungefahr qua-
dratisch. Das groBere ein 
Saal von 15 Meter Lange.

Abb. 252 Grabplatte Ulrich Fuggers in Augsburg 
von Albrecht Diirer (Nach Pliot. Hocfle)

Die geringe Hohe wirkt 
ungiinstig, aber die Dekoration, offenbar von italienischen Handen ausgefuhrt, 
gehórt zum Herrlichsten dieser Art, was wir in Deutschland besitzen. Der klei
nere Saal (Abb. 253) ist mit einem gedruckten Muldengewolbe iiberspannt, in 
welches die stark ansteigenden Kappen einschneiden. Die Ltinetten der Stich- 
kappen iiber einem reichen Gesims sind mit teilweise vergoldeten Stuckfiguren 
in Hochrelief auf blauem Grund, mit NiscEen und Busten gegliedert, die Gewólb- 
flachen der Kappen hellfarbig auf dunkelbraunrotem Grund bemalt. Der Rest der 
Muldę ist mit Stuckrahmen und Malereien reich belebt. Die Wandę zeigen ein- 
geralimte Landschaften und ornamentale Malereien. Hier also wie in dem zweiten
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Abb. 253 Badezimmer im Fuggerhause zu Augsburg

Saal herrscht die in der mittelitalienischen Renaissance, am meisten vielleicht in der 
Richtung des Alessi, durchgangig vorkommende Art gegliederter Gewólbeanlagen 
mit stuckierter und bemalter Dekoration. Der grbBere Saal ist mit flach elliptischem 
Tonnengewolbe iiberdeckt (Abb. 254). Die Dekorationsmalereien sind hier haupt- 
sachlich farbig (rot, gelb, braun herrschen vor) auf weiBem Grund aufgesetzt. 
Auf den Gewolbzwickeln der Tonne zwischen den Kappen sind halblebensgrofie 
Figuren auf dunklem Grund. Die Reliefs in den Kappenstirnflachen tehlen, ebenso 
die Gemalde auf den Wanden. In beiden Siilen stiitzt sich das Gewólbe auf ein 
ringsumlaufendes, von Konsolen unterbrochenes Gesims. Der Ubergang wird ab- 
wechselnd durch Masken oder Blumenkórbe verkleidet; aus diesen entspringen die 
iiberaus reich und fein gegliederten Stuckrahmen, die alle Grate verdecken und 
die Haupteinteilung des Gewolbes betonen. Figuren wie Ornamente sind mit 
einer fast unbegreiflichen Leichtigkeit, Durchsichtigkeit und Eleganz in Fresko 
auf den Stuck aufgemalt. Dabei zieht sich durch das Ganze trotz des Reichtums 
eine wohltuende Farbenharmonie. Marmor ist nur bei den Ttireinrahmungen und 
dem Kamin im kleinen Saale angewandt. Die Gewólbe sind massiv und voll- 
standig mit bemaltem Stuck iiberzogen. Dafi man es hier mit Arbeiten eines 
hochst bedeutenden italienischen Kiinstlers der Hochrenaissance zu tun hat, leidet 
keinen Zweifel. Es ist dies der auch durch die ausgezeichneten Malereien in der 
Miinchner Residenz bekannte Antonio Ponzano aus der Tizianischen Schule; seinen 
Namen liest man an der Decke des ersten Saales. Die Ausftihrung geschah nach 
inschriftlichem Zeugnis 1570—72.
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Abb. 254 Badezimmor im Fuggerliause zu Augsburg

Im iibrigen habe ich von Bauten der Friihrenaissance nur noch das Gebaude, 
in dem .jetzt das Maximilians-Museum untergebracht ist, zu nennen.1) 
Dieses ist aber eins der elegantesten Werke. das Haus des Lienhard Boeck von 
Boeckenstein, 1544—46 erbaut. Gleich dem Fuggerpalast kelirt es seine breite 
Seite der StraBe zu. Zwei Erker von geringer Tiefe und rechtwinkliger Grund- 
form treten aus der Fassade hervor, die beiden oberen Geschosse begleitend. Der 
kleinere hat ein Fenster in der Front, der grofiere dereń zwei (Abb. 255). Beide 
sind auf prachtigen Gesimsen und akanthusgeschmtickten Konsolen vorgekragt. 
Am groBeren Erker zieht sich vor der untern Fensterbank eine eherne Inschrift- 
tafel mit elegant aufgerolltem Rahmen hin, zu beiden Seiten von Putten ge- 
halten. Wahrend hier das Rollwerk schon auf die vorgeschrittene Renaissance 
deutet, zeigt alles tibrige die feinen Formen und die zierlich reiche Ornamentik 
der Fruhzeit, doch mit deutlichem Anklang an die franzosische Renaissance der 
Zeit Heinrichs II. So die schlanken Rahmenpilaster mit ionischen Kapitellen, 
die spielenden Bekronungen der Fenster, die oberen Abschliisse mit ihren Vo- 
luten und Medaillons; deutsch sind im obern GeschoB die herrlichen Laubgewinde 
mit den spielenden Putten, an die geistreichsten Erfindungen Holbeins erinnernd; 
dabei ist alles meisterlich in Kalkstein ausgefuhrt. Seiten findet man in der 
deutsehen Renaissance eine so fltissige Plastik. Am kleineren Erker vor der 
unteren Fensterbank der schon stilisierte Doppeladler Karls V., von Saulchen 
eingefaBt, mit flatterndem Spruchband, darauf man den Wahlspruch „plus ultra11 i)

i) Aufn. bei Leybold a. a. 0. Taf. 20.
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liest. Am obern Fenster zwei nicht minder prachtvoll ausgefuhrte Adler auf 
Lowen. Das Hauptportal der Fassade ist im Flachbogen der Friihrenaissance 
geschlossen, mit Pilastern und Friesen eingefaBt, welche mit schonen ein-

Abb. 255 Erker am Maxiiniliansmuseum 
zu Augsburg

gravierten Flachornamenten bedeckt 
sind. Ein kleineres Nebenpfortchen, 
nicht unmittelbar mit dem Hauptportal 
verbunden, zeigt ebenfalls eine hiibsche 
Einfassung. Das Rundfensterchen, wel- 
ches dem Flur Licht gibt, ist mit 
einem herrlich gezeichneten Eisengitter 
geschlossen.

Unweit des Maximilians-Museums 
in derselben Strafie bietet ein im gan
zen noch spatgotisches Haus mit pracht- 
vollem gotisch komponiertem Portal, 
dariiber einem von zwei Lowen gehal- 
tenen Wappen, einige Friihrenaissance- 
Teile. Namentlich ist der Hausflur mit 
einem Kreuzgewolbe auf denselben derb 
ionischen Saulen ausgestattet, die wir 
schon im Fuggerhaus fanden. Alle 
Tiiren dagegen sind gotisch; der Hof 
mit oberer jetzt glasgeschlossener 
Galerie, beiderseits auf Netzgewolben 
ruhend, die auf Konsolen aufsitzen. 
Vorn rechts eine weitere Vertiefung der 
unteren Halle auf gotischen Rundsilulen. 
So spielen auch hier noch beide Stile 
ineinander. — Dasselbe Verhaltnis ge
wahrt man an dem machtigen alten 
Welserhaus, das schon durch seine 
gotische Kapelle mit originellem, frtihem 
Sterngewolbe interessant ist. Der ganze 
Bau mit seinem hohen Giebel ist mit- 
telalterlich, aber ein ganz flach und 
hochst zierlich dekorierter Erker tragt 
die Formen einer frischen Friihrenais- 
sance, das Laubwerk von etwas kraut- 
artig krauser Bildung. Dabei mehrere 
lateinische Sinnsprilche.

Von den gemalten Fassaden, 
welche ehemals den heiter prachtigen 
Charakter der Strafien bestimmten, sind 
nur sparliche Reste erhalten. Keine 
deutsche Stadt hatte darin Augsburg 

Schon um die Mitte des von fern erreicht; es ist das deutsche Verona gewesen.
15. Jahrhunderts wird uns hier die Anwendung des Fresko bezeugt: 1448 laBt 
Konrad Vogelin seine Grabkapelle bei St. Ulrich „auf nassen Tilnich11 malen.1) In 
der Epoche der Renaissance sind es besonders Hans Burgkmair und Altdorfer, 
dann Pordenone und Gildio Licinio, gegen Ende der Periode Mathias Hager, zu
gleich Btirgermeister der Stadt, Rottenhamer u. a., welche die Kunst der Wand-

1) Herberger a. a. O. S. 34. 
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malerei iiben. Von Rottenhamer stammen die Reste von Fresken, welche man im 
Boeckhause und an einem ehemals Hopferischen Haus in der Krotenau sieht.1) Hier 
sind es namentlich flott gemalte Genien, die vier Jahreszeiten darstellend. In solchen 
Wandbildern bietet sich dem ganzen Volk ein Spiegelbild seines Lebens, seiner 
Anschauungen und Gedankenreihen dar. Die religiosen Vorstellungen des Mittel- 
alters werden bald iiberwuchert von den humanistischen Ideen; das klassische 
Altertum mit seinen Heldentaten stellt sich ein, der Olymp mit seinen Gottern, 
die antike Fabelwelt und ein starker Beisatz von Allegorien, der gegen Ausgang 
der Epoche immer mehr uberhandnimmt und mit dem pedantisch Lehrhaften der 
Zeit Hand in Hand geht. Daneben frische Weltlust in Genreszenen: Bauerntilnze, 
Markt- und StraBentreiben, alles in heiterer Farbenpracht. Ein treffliches, zum Teil 
wohlerhaltenes Beispiel gewahrte das Weberhaus (Abb. 144), ein Eckgebaude 
der MaximilianstraBe.2) Vorn sieht man ein gotisches Pfortchen mit der Jahreszahl 
1517; aber die Fresken der Seitenfassade wurde man etwa in die Mitte des Jahr
hunderts setzen, wenn wir nicht wiifiten, dafi sie von Matthias Hager (erste De- 
zennien des 17. Jahrhunderts) ausgefiihrt worden sind. Unter den Fenstern zuerst 
weiB gemalte Putten auf blauem Grunde, mit Flunden spielend. Dann zwei ge
malte Fenster mit Figuren, die herausschauen; eine ideale Fortsetzung der wirk- 
lichen Fensterreihe. Auf dem Fensterkreuz wiegt sich ein Papagei. Ganz oben 
ist eine herrliche korinthische Saulenhalle gemalt, in effektvoller Perspektive und 
vornehmen Verhaltnissen, die Saulen wie aus buntem Marmor, Kapitale und Sockel 
aus weiBem Marmor; dabei Blick auf einen Platz mit prilchtiger Fassade. Ein 
Triumphator samt anderen Figuren, leider stark zerstórt, nimmt die Hauptflachen 
ein. Uber den oberen Fenstern auf roten Bogenfeldern bunte Fruchtschnure; 
auf den gróBeren Wandfeldern dariiber weiB gemalte liegende Figuren, das Ganze 
also im Sinne venezianischer Dekorationen ais marmorner Prachtbau gedacht. — 
Weit barocker, in stilistischer Hinsicht sehr lehrreich zum A ergleich, ist das Haus 
des Hi er on. R eh ling er in der Philippine-Welser-StraBe, dessen Fresken von 
Glulio Licinio, einem Schiller des Pordenone, 1560-61 gemalt wurden. Hier 
tritt die Vorherrschaft der architektonischen Behandlung vollig zuriick, die am 
Weberhaus und im Hofe des Fuggerhauses so wohltut; die ganze Fassade ist 
mit allegorischen und mythologischen Figuren in uppiger Farbenpracht bedeckt; 
das Architektonische beschrankt sich auf die sehr barocke, wulstige Einfassung 
der Fenster. Das Ganze ist dabei jedoch von groBer Pracht und flott ausgefiihrt, 
auch verhaltnismaBig wohl erhalten, und gibt von allen Augsburger gemalten 
Fassaden heute noch den vollstandigsten Eindruck.

Die Neigung zu plastischer Dekoration, wie wir sie ausnahmsweise in 
glanzender Art am Maximilians-Museum trafen, scheint in Augsburg nur selten 
hervorgetreten zu sein. Ein Beispiel bietet jedoch die kleine schmale hohe 
Fassade an der MaximilianstraBe, die fiir Herm Hans Mehrer, Jakob Fuggers 
Kassierer, 1590, von fićws IIoll, dem Vater des Elias, erbaut wurde. Sie hat 
einen ganz mit Hochrelief-Brustbildern in Medaillons geschmuckten Erker; unter 
und iiber jeder Fensterreihe und endlich noch einmal im Giebel kommt diese 
damals beliebte Art der Ausschmtickung vor. Dieser Erker ist ein Jugendwerk 
des grofien Elias IIoll selber. — Die tibrigen Fassaden Augsburgs haben nach 
Yerlust ihrer Fresken keine kiinstlerische Wirkung mehr; nur die zahlreichen 
meist paarweise angebrachten, bald polygonen, bald geraden Erker geben ein be- 
lebteres Geprage; doch auch diese sind ohne architektonische Durchbildung. Die 
ntichternen geschweiften Giebel, die wir in Ulm fanden, sieht man auch hier.

Die meisten der alteren Privathauser haben eine gewólbte Einfahrtshalle, 
geraumiges Treppenhaus und Vorhalle mit reichen Holzdecken. In der Gesamt- 

1) P. von Stetten a. a. O. I, S. 286. 2) Soli leider jetzt ganz erneuert werden.
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Abb. 256 Ilochaltar in (lcr Ulrichskirehe zu Augsburg 
(Nach Phot. F. Hocfle, Augsburg)

anlage machte sich hier 
im 16. Jahrhundert mehr 
ais in irgencl einer an
deren deutschen Stadt 
der EinfluB Italiens gel- 
tend. Namentlich gehórt 
dahin, daB statt der sonst 
in Deutschland beliebten 
Holzgalerien steinerne ge- 
wólbte Arkaden die Regel 
bilden. Die Selbstbio- 
graphie Elias Holls zahlt 
tiber sechzig Wohnge- 
biiude auf, welche sein 
Vater ausgefuhrt hatte. 
Gewólbte Arkaden auf 
Pfeilern oder Saulen tre- 
ten dabei fast immer in 
den Hófen auf; oft auch 
Altanę, die mitKupferge- 
deckt werden, Giinge mit 
MarmorfuBboden u. dgl. 
Aber daneben kommt an 
denFassaden der deutsche 
Erker („AusschuB11 ge- 
nannt, wahrend „Erker“ 
lediglich die Dacherker 
bezeichnet) haufig vor, 
bisweilen mit Bildwerken 
geschmuckt. Von der 
innern Ausstattung ist 
das meiste wohl durch 
den wandelnden Zeit- 
geschmack beseitigt wor
den; doch sieht man 
schóne Ttlren, Tafelwerke 
und Kamine noch in man- 
chen Hausern, so beiHerrn 
Ammann (AnnastraBe), 
bei Dr. Kraus usw.

Einiges von tuchtigen 
dekorativenWerken findet 
sich in den verschiedenen 
Kirchen ais Zeugnis der 
hohen Bliite des Kunst- 
gewerbes im 16. und 17. 
Jahrhundert. Zunachstin 
St. Ulrich die Chor- 
stiihle im Chor, zwar nicht 
mehr aus der besten Zeit, 
aber doch noch schon im 
Detail und von edler Ein- 
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fachheit.1) Die Stiihle ziehen sich in doppelter Reihe an den Langwilnden des 
Chores hin. Etwas einfacher, aber jedenfalls von demselben Meister sind die 
Stiihle, welche sich an die SchluBwande des Querschiffs anlehnen. In beiden 
Fallen wird die Teilung der Ruckwand durch elegante toskanische Saulen bewirkt, 
zwischen die eine Nischenarchitektur sich einftigt. Der Meister war Wolfgang Ebner. 
In der geraumigen Sakristei sind samtliche Wiinde mit Schranken fiir Reliąuien usw. 
besetzt. Diese sind nicht mehr so streng gehalten. Dasselbe gilt von den iiberaus 
reichen Betstiihlen in der Fuggerkapelle. Noch uppiger, aber von ungemein 
malerischer Wirkung sind die Beichtstiihle im nordlichen Seitenschiff, sowie die 
reich geschnitzten Bankę. Von glanzender Pracht dann der Hochaltar von 1604 
(Abb. 256) und der Afra- und Ulrichsaltar zu den Seiten, ausgefiihrt von dem Bild
hauer Johann Degeler und dem Maler Elias Greuter, beide aus Weilheim. Diese 
Altare fufien in ihrer Anlage noch durchaus auf dem Mittelalter, wahrend sie formal 
einer ganz prachtigen italienischen Bildung folgen. Daher die Fiille der klein- 
figurigen Hauptgruppen wie der kronenden und schmiickenden Figuren ringsum 
und bis oben hin; der reiche durchbrochene und sich nach oben immer ver- 
jiingende architektonische und plastische Aufbau, die leider stark modernisierte 
prachtige Polychromie. Uberraschend ist die Kiihnheit und die Frische in der 
Handhabung des Aufbaus des architektonischen Gerustes, wie die vollendete 
schwungvolle Eleganz des Umrisses; das Detail ist meisterhaft gebildet. Von den- 
selben Kunstlern stammt die schóne Kanzel von 1608. — AuBerdem eine sehr 
stattliche Steindekoration an den zwischen die Strebepfeiler des siidlichen Seiten- 
schiffes eingebauten vier Seitenkapellen. Von den beiden mittleren ist die eine 
die Fuggerkapelle, die andere die Ulrichskapelle. Von diesen beiden 
zieht sich eine elegante marmorne Bogenstellung in guter Renaissance hin. Die 
zehn Bogenoffnungen sind mit geschmackvollen Eisengittern ausgeftillt. Die Be- 
kronung bilden zwblf Apostelstatuen. Bemerkenswert sind die Holz- und Eisen- 
gitter, welche die beiden andern Kapellen trennen.2)

Im Dom konnen die Gitter, welche den Kapellenkranz von dem Umgang 
um den ostlichen Chor scheiden, sich teilweise an Eleganz mit den schónsten der 
Ulrichskirche messen, die meisten derselben jedoch sind, wenn auch mit staunens- 
werter Technik hergestellt, uberreich. Dasselbe gilt von den reichen Epitaphien, 
die, aus den kostbarsten Steinmaterialien bestehend, wesentlich zur reichen 
Wirkung dieses Kapellenkranzes beitragen. In der BarfuBerkirche umziehen 
primitive Gestiihle aus spaterer Renaissance in doppelten und dreifachen Reihen 
fast samtliche Wandę des geraumigen Gebaudes. Die Briistungen der Empore 
sowie die Langwande des Gliors iiber den Stiihlen sind vollstandig mit Tafel- 
bildern der Spatrenaissance bedeckt. Statt des Lettners findet sich der Rest 
eines schónen Gitters, das sich an den in der Mitte stehenden Taufstein anschliefit.

Elias Holi
Gegen Ausgang der Epoche wird der Augsburger Architektur ein gróBerer 

Zuschnitt verliehen durch das Auftreten eines ganz bedeutenden Meisters, den 
wir sogar ais den starksten aller deutschen Renaissancearchitekten im allgemei- 
neren und internationalen Sinne zu betrachten haben; jedenfalls tiberragie er an 
GroBe der Auffassung alle anderen, selbst Schickhardt und Schoch. Elias Holi3),

1) Aufn. bei Leybold a. a. O. Taft. 16 und 17.
2) Einige der schónsten Gitter aufgen. in den Skizzenlieften d. Arcliitekten-Vereins des 

Stuttgarter Polyteclinikums. J)azu Leybold a. a. 0. Taft'. 18 und 19.
8) Vgl. Paul v o n Stctten, Kunst- und Gewerbsgeschichte der Stadt Augsburg. 

S. 98 ff. Besonders aber die in einer Abschrift aus dem 18. Jahrh. noch yorliandene Selbst- 
biographie des Meisters. Ilerausgegeben von Dr. Christ. Meyer, Augsb. 1873. 
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von dem eine Selbstbiographie ais Manuskript in Augsburg aufbewahrt wird, 
wurde 1573 ais Sohn des Werkmeisters Hanns Holi in Augsburg geboren und 
hatte zuerst unter seinem Vater die Architektur praktisch erlernt. Schon der 
Grofivater Sebastian Holi war Maurermeister gewesen und wird noch in gotischer 
Stilprasis aufgewachsen sein. Der Vater Hanns, der 1594 ais Zweiundachtzig- 
jahriger starb, also 1512 geboren war, hat dann jene aus mittelalterlichen und 
Renaissance-Elementen bestehende Mischarchitektur geiibt, von der man auch 
in Augsburg noch genug Spuren antrifft. Doch verstand er sich auch auf die 
„walsche Manier11, wie er bei einem Ricklinger-SchloB zu Inningen be- 
wies. Seine zahlreichen Bauten, die in seines Sohnes Aufzeichnungen genau re- 
gistriert werden, mtissen der Stadt damals bereits einen charakteristischen An- 
strich gegeben haben. GroBtenteils waren es Burgerhauser, dereń iiber sechzig 
angefiihrt werden, durch stattliche Fassaden mit Erkern, besonders aber durch 
gewolbte Arkaden in den Hofen, auf Saulen oder Pfeilern ruhend, auch wohl 
durch Altanę und Prachtsale ausgezeichnet. Im Jahre 1573 wird er von den 
Gebrtidern Fugger zu ihrem „taglichen Maurer- und Werkmeister11 angenommen 
und hat fiir diese manches auszuftihren. 1576 erbaut er die Kirche des Stern - 
klosters, wobei er seinen dreijahrigen Sohn Elias zur Grundsteinlegung mit in 
die Baugrube hinabhebt; 1581 wird durch ihn das Kollegium bei St. Anna fast 
vdllig neu gebaut, im Hofe eine Arkadę von 200 Schuli Lange mit Bogen auf 
Pfeilern in zwei Geschossen. Im Jahre 1586 fing der dreizehnjahrige Elias unter 
seinem Vater zu mauern an, und zwar zunachst bei Bauten fiir Jakob Fugger. 
„Das war", erzahlt er, „ein wunderlicher Herr, und ich hatte es gut bei ihm, weil 
ich mich gut in seinen sothanen Kopf schicken konnte.“ Er „trank sich alle 
Tage gleich iiber Mittagsmahlzeit voll“, liebte aber auch frohliche Giłste, und 
lieB niemand etwas abgehen. Er wollte den noch sehr jugendlichen Elias mit 
seinem Sohne Jórg „in’s Welschland" schicken; allein mit Recht liielt der Vater 
den noch gar zu unreifen Knaben zuriick und lieB ihn unter seinen Augen die 
Lehrzeit durchmachen.

Beim Tode des Vaters wollte der 21jahrige Elias wandern, lernte aber die 
schone Maria Burckartin kennen, die ihm alle Wandergedanken benahm. „Ich 
setzte“, erzahlt er, „all meinen Sinn auf diese Jungfrau Maria, wie ich solche zur 
Ehegattin bekommen mochte.“ Es gelang ihm; 1595 heiratete er sie, und, nach- 
dem er im folgenden Jahre sein „Meisterstiick fiirgerissen11, durfte er sich ais 
Meister niederlassen. Sie schenkte ihm acht Kinder, die aber bis auf eine Tochter 
in zarter Jugend hinstarben. In einer zweiten Ehe erwuchsen ihm noch 13 Kinder, 
mit denen es ihm besser ging. Die Holi waren ein starkes Geschlecht; sein 
Vater hatte ebenfalls von zwei Frauen 20 Kinder gehabt. Ein reges arbeitsvolles 
Leben begann nun fiir den jungen Meister, und manches hatte er schon fiir 
reiche Private ausgefuhrt, ais im November 1600 Anton Garb, ein angesehener 
Kaufherr, ihn mit nach Venedig nahm, wo er besonders an den groBen Bauten 
Palladios sich bildete; offenbar hat er damals auch Vicenza besucht. „Besahe 
mir“, erzahlt er, „dort alles wohl und wunderliche Sachen, die mir zu meinen 
Bauwerken ferner erspriefilich waren.11 Schon Ende Januar 1601 kehrte er heim. 
Fast um dieselbe Zeit war der 15 Jahre altere Schickhardt in Italien gewesen. 
Obwohl es diesem vergbnnt war, einen weit groBeren Teil des Landes kennen 
zu lernen, trug bei ihm doch lange nicht so vollstandig, wie bei seinem Augs- 
burger Kollegen, die italienische Auffassung iiber die deutsche den Sieg davon. 
Er wurzelte offenbar fester in den frtiheren Anschauungen und misehte deshalb 
in allen seinen Bauten die heimische Uberlieferung mit den Formen des neuen 
Stiles. Elias Holi dagegen streifte den letzten Rest mittelalterlicher Schu- 
lung von sich und baute fortan im strengen Stil der italienischen Spatrenais- 
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sance.1) Nach seiner Heimkehr war es sein gliihendes Verlangen, seine Vaterstaclt 
nach dem Muster der groBen italienischen Stadte mit Bauten eines streng klas- 
sischen Stiles zu verherrlichen.

1) Die Notiz bei Nagler, Holi habe vor seiner italienischen Reise bereits eine Reihe offent-
licher Bauten fiir die Stadt ausgefuhrt, beruht auf einem Irrtum.

Abb. 257 Zeiigliaus zu Augsburg 
(Nach Phot. F. Hoeflc, Augsburg)

Zuerst iibertrug der Magistrat ihm 1601 den Neubau des GieBhauses, 
„weil die Herren die Gebau zu Venedig gesehen, die ihnen wohl gefallen". Dem 
jungen Meister gab man also besonders wegen seiner Vertrautheit mit dem 
Renaissancestil Italiens den Vorzug. Der Bau wurde ihm um 900 fl. verdungen: 
daB man mit seinem Werke zufrieden war, geht aus der weiteren Belohnung von 
250 fl. hervor, die man ihm verehrte. Dann folgte 1602 das Backenhaus am 
Perlachberg. Dieses wurde ihm um 1750 fl. verdingt, er erhielt aber noch 250 fl. 
dazu „wegen der muhsamen Gesims, so auf welsche Manier daran sind und viel 
Mtihe gekostet11. Diese muhsamen welschen Gesimse sind noch zu sehen, denn 
das Haus mit seiner schmalen, hoch emporgeftihrten Fassade, die durch drei 
Pilasterordnungen gegliedert wird, ist noch vorhanden. Die hervorragende Be
deutung Holls war inzwischen so offenkundig geworden, daB er in demselben 
Jahre, noch nicht dreiBigjahrig, zum Werk- und Maurermeister der Stadt an- 
genommen wurde. Die Besoldung der Stelle hatte in 80 11. bestanden, dazu 
kamen noch 5 fl. fiir einen Rock, 10 fl. fiir I-Iauszins, 12 Klafter Holz und andere 
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Emolumente, sowie wdchentlich 1 fl. ais Wochengeld. Da er aber geltend machte, 
daB er bei der Burgerschaft durch Privatbauten mehr verdienen konne, so be- 
willigte man statt 80 ihm 150 fl.

Sein nachstes Werk war nun das Zeughaus (Abb. 257), ein Werk 
voll glanzender Kraft und jugendlichen Feuers; freilich bezieht sich dies in der 
Hauptsache auf den an die StraBe stoBenden Giebel, wahrend der im Winkel 
stehende Bau selber ein einfaches grofies Lagerhaus . von drei Geschossen 
mit riesigem Dache ist, das vier Reihen Luken zeigt; viereckiger Treppenturm 
im Winkel. Die Fassade ist 1607 vollendet, ein derbprachtiges Dekorationswerk 
von etwa genuesischer, stark barock anklingender Formengebung: ein Rustika- 
untergeschoB mit ąuadratischen Fenstern und Portal mit Halbsaulen, dariiber die 
wundervolle Erzgruppe des heiligen Michael, der den Satan besiegt, mit Putten 
und Trophaen, von Johann Reichel von Landsberg, die Wolfgang Neidliard 1607 
gofi. Sehr reich dariiber das zwei Stockwerke umfassende ObergeschoB mit 
malerischer Fensterbildung und dorischen Pilastern. Dann die Geschosse, die 
den iiberkraftigen Giebel bilden, mit Hermen, Konsolen und kraftvollen Fenstern. 
Das Ganze ein etwas theatralisches, doch hóchst selbstandiges Prachtstuck, bei 
dem des Kiinstlers Eigenart wie Fahigkeit in starkster Weise sich ausspricht.

In demselben Jahr baute er auch seinen ersten Kirchturm bei St. Anna. 
Der alte hatte ein spitzes Helmdach gehabt; Holi brach es ab und setzte zwei 
neue Stockwerke auf, das untere viereckig, das obere achteckig „mit Kolonnen 
und Gesimsen, darauf ein spitzig eingebogenes Dach mit Kupfer gedeckt . llier 
also fiihrte er an Stelle der mittelalterlichen Spitzen die geschweiften Kuppeln 
der italienischen Renaissance in den deutschen Turmbau ein, die der auBem 
Erscheinung so vieler suddeutscher Stadte einen neuen Charakter geben sollten. 
Er selbst hat nachmals wohl samtliche Turme an Augsburgs Kirchen, Stadt- 
mauern und Toren in dieser Weise umgebaut. Dann folgt 1605 der Neubau des 
Siegelhauses, mit groBem gewolbtem Keller auf Pfeilern, „auBen rings herum 
mit feinen Kolonnen an den Ecken geziert, die Giebel oben mehrenteils von Stein- 
werk“. Die Visierung des AuBeren hatte aber der Maler Joseph Hanitz angegeben, 
der beim stadtischen Bauherrn Welser in hohem Ansehen stand. \on seiner Kuhn- 
heit und Umsicht legte Holi in demselben Jahre eine glanzende Probe ab, ais er 
unter einem Pfeiler der BarfilBerkirche einen rómischen Denkstein zur Fieude 
Welsers herausbrachte, den weder der fruhere Baumeister noch „ein anderer 
furnehmer Meister Konrad Ross heraus zu heben wagte“. Dann lolgt 1609 das 
neue Schlachthaus, das schon durch seine Fundamentierung, da es ganz im 
Wasser steht, die Tuchtigkeit des Meisters bezeugt.1) Wirksam gestaltet sich die 
stattliche Anlage durch zwei Freitreppen und einen breiten terrassenartigen Vor- 
platz mit Eisengitter und kraftiger Balustradę. Die urkraftig plastischen Bogen- 
portale sind in Rustika, die Kapitelle der Pilaster durch Stierschadel ausgezeichnet. 
Aus der breiten Fassade, die oben mit barocken Eckvoluten abschlieBt, erhebt 
sich in der Mitte ein schmalerer Giebel mit kraftig derber Kronung. Das Ganze 
ist bei groBer Strenge und Einfachheit machtvoll im Sinne der gewaltigen 
Italiener der Hochrenaissance, und doch zu vóllig nordischer Eigenart gehracht.

1) Abb. bei Fritsch.
2) Einiges davon bei Leybold a. a. O. Taff. 45 und 47.

Die grofie Zahl seiner in dreiBigjahrigem Dienste der Stadt ausgefiihrten 
Gebaude habe ich hier nicht im einzelnen zu verfolgen.1 2) Nur etwa der Bar- 
fufierbriicke ware noch zu gedenken, weil er diese nach dem Muster der 
Rialtobriicke, oder, wie er selbst sagt, „auf walsche Manier“ mit Kramladen auf 
beiden Seiten und in der Mitte mit einem „durchsehenden Gewolblein“ errichtet 
hat. Bei seinen Privatgebauden ist es bezeichnend fiir die italienische Richtung, 
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daB wiederholt marmorne FuBboden, Sale mit „weiBer Arbeit11 (Stukkaturen), 
Giinge mit „zierlichem Modelwerk11, Kamine „auf walsche Manier11 erwiihnt werden. 
„In Summa11, sagt er selbst um 1G16, „es ist schier unglaublich, was ich diese 
vierzehn Jahr hero in meinem Stadtwerkmeisterdienst fur groBe Miihe und Arbeit 
gehabt.11 Die gewaltige Energie und der ausdauernde FleiB des trefflichen Meisters 
gaben der Stadt in kurzer Zeit das Geprage, das sie im wesentlichen noch jetzt 
tragt. Wenn auch in den Formen herb und selbst bisweilen ntichtern, wie 
die Zeit es mit sich brachte, sind seine Bauten von unverkennbarer Grbfie des 
Sinnes und von klarer, mehr auf das Machtvolle, ais auf das Anmutige gehender 
Gestaltung.

1) Vgl. die sclióne Aufnahme bei Leybold a. a. O. Taff. 1—8, 25, 26, 31—43.

Den Hbhepunkt seines Wirkens erreichte er beim Bau des neuen Rat
haus es, einem der gewaltigsten Werke der Zeit1) (Abb. 258). Er selbst war es, 
der die Ratsherren dazu antrieb, an Stelle des baufalligen alten Rathauses vom 
Jahre 1385 „ein schbnes, neues, wohlproportioniertes11 erbauen zu lassen. „Er 
hatte eine herzliche Lust dazu, und es werde die Herren nicht gereuen, auch 
gemeiner Stadt wohl anstehen.11 Die Bedenken wegen des Schlagwerks der Uhr 
weifi er dadurch zu beseitigen, daB er vorschliigt, den benachbarten Perlach- 
turm um ein Stockwerk zu erhohen und dahin die Glocken zu versetzen. Mit 
ebenso groBer Kiihnheit ais Umsicht geht er 1614 ans Werk. Das gewagte Unter- 
nehmen, das er bis ins einzelne fesselnd beschrieben hat, wird glucklich zu Ende 
gefiihrt unter dem staunenden Zuschauen der Stadt, und in der Freude des Ge- 
lingens nimmt er seinen vierjahrigen Sohn Elias mit hinauf, setzt ihn in den 
Knopf, den er selbst auf die Spitze gesteckt hat, und ist stolz auf die Uner- 
schrockenheit des Kleinen. Sodann wird das alte Rathaus abgebrochen. Es be- 
stand, wie das noch vorhandene Modeli zeigt, aus einem groBen Eckhaus gegen 
den Perlachberg und einem Turm mit schlanker Spitze, an den sich anderer- 
seits zwei kleinere Giebelhauser anschlossen. Der Bau war zwar von malerischer 
Gruppierung, doch ohne ktinstlerischen Wert, wie denn im ganzen Mittelalter 
wahrend der romanischen und gotischen Epoche Augsburg keine hervorragende 
Rolle in der Architekturgeschichte gespielt hat. Besonders der Abbruch des 
Turmes mit seiner durchbrochenen steinernen Spitze war ein gefahrliches Unter- 
nehmen; aber alles ging, dank der Umsicht des Meisters, gut vonstatten, und 
am 25. August 1615 legte er den Grundstein, wobei wieder der kleine Elias mit 
in die Baugrube mufi, was den Ratsherren so wohl gefallt, daB sie ihm „12 gantze 
Augsburger Gulden dazu in seine Hosen verehren“. Holi hatte zu dem Bau 
drei verschiedene Modelle entworfen, die sich noch auf dem Rathause befinden. 
Die beiden ersten (Abb. 259 u. 260) zeigen ihn nicht blofi in der Behandlung des 
Einzelnen, sondern auch in der Disposition des Ganzen vóllig unter italienischem 
EinfluB. Beide Małe besteht der Bau nur aus einer kolossalen durch Saulen 
geteilten Halle, die nach siidlicher Sitte sich rings, oder doch nach drei Seiten 
mit Arkaden offnet. Die Treppe ist in einem Nebenbau angebracht. Ohne Frage 
sind beide Entwiirfe auf eine reichere Gliederung und prachtvollere Erscheinung 
des AuBern abgesehen, die bei bedeutenden Verhaltnissen sich zu imposanter 
Wirkung steigert. Aber die Ratsherren zogen fiir die Ausfiihrung den dritten 
Entwurf vor, der das AuBere ziemlich niichtern behandelt, mit Beseitigung alles 
Schmucks von Pilaster- und Siiulenstellungen oder reicheren Gesimsen. Dagegen 
entspricht die innere Disposition besser den nordischen Bediirfnissen, und auch 
das AuBere wirkt durch seine gewaltigen Massen ais kolossaler Hochbau un- 
gemein machtvoll. Kompakt zusammengedriingt erhebt es sich ais Rechteck von 
40 Meter Breite bei fast 30 Meter Tiefe in drei Geschossen mit vier Fensterreihen. 
Wahrend die vier Ecken mit einer kraftigen Galerie ais Altanę abschliefien, steigt
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Abb. 258 Rathaus zu Augsburg
(Nach Fritsch, Denkmaler deutschcr Renaissance)

der mittlere Teil jeder Fassade noch um zwei Stockwerke hoher empor und 
schlieBt dann mit hohen Giebeldiichern, welche kreuzfórmig einander durch- 
schneiden. Der Hauptgiebel, der ais der breitere auch an Hohe den Quergiebel
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iiberragt, ist auf beiden Enden mit dem Wahrzeichen der Stadt, dem Pinienapfel 
auf einem Bronzekapitell, bekront. Wie groBartig die Baugesinnung der damaligen 
Augsburger war, ermessen wir aus den bedeutenden Summen, welche die Aus
stattung erforderte. Der kolossale Pinienapfel kostete 1000 fl., der vergoldete 
Adler im Hauptgiebel 2000 fl.; ebensoviel das gegossene Gitter im Portal mit 
den beiden Greifen, die das Wappen halten; die prachtvollen Bronzekapitelle der 
acht Saulen im Vorsaal des oberen Geschosses je 300 fl. Noch wahrend der Aus- 
fiihrung wuBte Holi diesen Baueifer zu steigern, indem er den Herren vorstellte, 
es werde „sowohl innen ais auBen der Stadt ein heroischeres Ansehen geben11, 
wenn man den beiden Seitenflugeln zwei Turme aufsetze; er habe sie dann

Abb. 259 u. 260 Modellc zum alten Rathaus zu Augsburg

fleifiig gebeten, „sie wollten ihm solchen Bau ferner auch vergonnen und die 
Unkosten nicht so genau ansehen, wann schon jeder Turm 300 fl. mehr belaufen 
werde11. Man willfahrte ihm auch hier, und so entstand binnen ftinf Jahren bis 
1620 der Bau in der Gestalt, wie wir ihn jetzt noch sehen. Das Werk bezeichnet 
die hochste Steigerung, dereń die Augsburger architektonische Eigenart fahig 
war. Beim Aufieren muBte der Meister, wie wir gesehen, nach der lokalen Sitte 
auf plastische Ausstattung und Gliederung verzichten. Jene weit reicheren Modelle 
beweisen, welchen viel groBartigeren Entwiirfen er zu entsagen gezwungen war. 
Die aufiere Architektur ist einfach und streng, nur das Hauptportal hat eine 
Einfassung von Marmorsaulen und dariiber im ersten Stock einen Balkon; die 
Einrahmungen der Fenster und die Gesimse sind aus Kalkstein, alle Flachen 
aus Putz. Die zahlreichen Fenster in drei Stockwerken iibereinander wirken bei 
aller knappen Strenge der Formen doch lebendig. Die beiden Turme mit ihren 
eleganten Kuppeldachern, dazu der benachbarte Perlachturm mit ahnlichem Ab- 
schlufi, geben ein imposantes und eindrucksvolles Bild, besonders wenn man 
vom Dome herkommt. Bei Einteilung des Innern verfuhr der Meister so, daB er 
im ErdgeschoB, wie in den oberen Stockwerken den Bau nach der Tiefe durch 
zwei Mauern in drei groBe Rechtecke zerlegte. Das mittlere, die Seiten an 
Breite ubertreffende bildet im ErdgeschoB eine grandiose Vorhalle, IG Meter 
breit und iiber 30 Meter tief, auf den alten Stichen ais das „untere Pfletsch11 be
zeichnet. (A auf Abb. 261.) Ihre Kreuzgewolbe ruhen auf acht Pfeilern von rotem 
Marmor, die Ausstattung dieser kolossalen dreischiffigen Halle, die nur durch 
ihre machtigen Verhaltnisse imponiert, ist sonst vbllig schlicht; bloB der SchluB- 
stein der Kreuzgewolbe wird durch eine aus Bronze gefertigte Rosette bezeichnet. 
In die Querachse dieser Halle, von ihr zugiinglich, legte Holi seine beiden

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 25 
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Treppen BB, mit steigenden Tonnen und auf den Podesten mit Kreuzgewolben 
bedeckt, die Stufen noch sehr steil. Die vier Ecken enthalten verschiedene kleinere 
Raume, samtlich gewolbt, in G und D Wachtzimmer, in E das Archiv, in F einen 
Durchgang. Im ersten Stock ist im wesentlichen dieselbe Einteilung, nur daB 
die vorderen Ecken je einen groBen cjuadratischen Raum ausmachen, links ais Rats- 
stube, rechts ais Gerichtslokal bezeichnet. In der Mitte wieder dieselbe groBe Halle 
wie unten, statt der Gewolbe aber mit flacher Decke, unter den Balkenkreuzungen 
Saulen von rotgesprenkeltem Marmor mit Kapitellen und Basen von Bronze. 
Die Decke ist kraftvoll behandelt und schon eingeteilt. An den Wanden ziehen 
sich Ruhebanke hin, nach der Hauptfassade offnet sich eine Balkontur. Auch die

vier Eckzimmer haben schone 
Holzdecken. Die beiden Trep
pen HH fiihren nun zum zwei- 
ten GeschoB (Abb. 262), wel- 
ches in G den durch zwei 
Stockwerke reichenden golde- 
nen Saal, in J K L M qua- 
dratische mit dem Saal inVer- 
bindung stehende Gemacher 
enthalt, ais „Furstenstuben11 
bezeichnet und gleich dem 
Saal zu groBen Festlichkeiten 
bestimmt. Wir haben hier das 
erste Beispiel einer Rathaus- 
anlage bei uns, welche in 
so umfassender Weise auf 
Festraumliclikeiten Rucksicht 
nimmt, die zu Verwaltungs- 
zwecken dienenden RaumeAbl>. ‘261 ErdgeselioBgrunrtriB des Rathausos zu Augsburg
streng davon abtrennt und in 

die unteren Geschosse verweist. An Schónheit der Verlialtnisse findet dieser Saal 
seinesgleichen nicht im damaligen Deutschland. Bei 32 Meter Lange und 17 Meter 
Breite hat er etwa 15 Meter Hohe. Sein Licht empfangt er in Fiille von den 
beiden Schmalseiten, d. h. von Osten und Westen durch sechs hohe Fenster, iiber 
welchen ebenso viele ovale angebracht sind, und zu denen noch sechs kleinere 
Oberfenster kommen. Die Ausstattung des Saales strotzt von Gold und Farben, 
die Wandę, unten grau in grau gemalt, werden nach oben farbiger und reicher. 
Sechs Portale in derben barocken Formen, dariiber kolossale Nischen mit Fiirsten- 
bildern gliedern die Langseiten. Dann folgen kecke Genien, welche sich mit 
bunten reichgemalten Fruchtschnuren schleppen, das alles nur durch gemalte 
Dekoration bewirkt. Endlich kommen riesige Konsolen, paarweis angebracht unter 
dem Deckengesimse. Die Decke selbst ist ein prachtvolles Werk in Stuck und 
Holz, in den Feldern nach venezianischer Sitte Gemalde enthaltend. Die Rahmen 
sind reich vergoldet, die geschnitzten Ornamente wohl etwas zu groB und derb, 
das Ganze doch von machtiger Wirkung. Der FuBboden ist von Marmor. Die 
Dekoration dieses gewaltigen, im einzelnen sich aber einem schweren Barockstil 
nahernden Saales, besonders an den Wanden, stammt yorwiegend von dem Maler 
Mathias Kager. Die Art Holls spricht sich deutlicher und reiner aus in den vier 
prachtvollen, in den Ecken des Saalgeschosses angeordneten Furstenstuben mit 
ihrem trefflich behandelten Wandgetafel und schon gegliederten Decken von 
groBer Mannigfaltigkeit der Motive. Auch die vier kolossalen schwarzglasierten 
Ófen daselbst von Adam Vogt aus Landsberg sind samtlich yerschieden und 
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Abb. 262 GrundriB des zweiten Stockes vom Rathaus 
zu Augsburg

wahre Prachtstticke phantastisch barocker Dekoration. Einen haben wir in Abb. 79 
abgebildet. —

Es war der Hohepunkt im Schaffen des Meisters gewesen. Ais der Bau 
vollendet war, legte er den grofien Folioband an, in dem wir seine Lebens- 
beschreibung finden, die freilich von einer spateren Hand auf Grund seiner eigenen 
Aufzeichnungen eingetragen ist. Er selbst aber beginnt das Buch eigenhandig 
mit folgender Einleitung: Anno 1620, ais er durch Gottes Gnad und Beistand das 
neue Rathaus vollendet und ausgebaut, da habe er seiner obliegenden Geschaft 
halber etwas mehr Weil und Zeit bekommen und sich gleich im Namen Gottes 
furgenommen in diesem Buch etwas Weniges aufzureifien, was er etwan von Jugend 
auf gestudiert und gelernt 
habe, und was er auch in 
seinen Werken fiir einen Ge- 
braucli geliabt dies und jenes 
zu bauen, obwohl er nunmehr 
in dem fiinfzigsten Jahre des 
Alters, und sein Gesicht der 
Hand nicht mehr wie fruher 
folgę. Er tue es aber nicht, 
um sich einen Ruhm damit 
zu machen, sondern auf dafi 
seine Sohne und Nachkommen 
Nutzen davon hatten. Aber 
der tatkraftige Mann ist mit 
diesen Aufzeichnungen nicht 
eben weit gekommen, und sein 
schriftlicher Nachlafi hat kei- 
neswegs die Bedeutung des 
Schickhardtschen. Namentlich 
fehlt darin jede Zeichnung; nur einmal hat er eine dorische Saule aufgerissen, 
um ihre Projektion zu zeigen. Das iibrige besteht aus den iiblichen geometri
schen Figuren, Aufgaben der Mefi- und Visierkunst, praktischen Vorschriften uber 
Materialien, Handwerksgerate, Rezepte fiir Anfertigung von Leim u. dgl.

Der Ruf des Meisters hatte sich bald weithin verbreitet. Mit dem Rathaus- 
bau waren die Herren so zufrieden gewesen, dafi sie ihm einen vergoldeten Becher 
mit dem Wappen der Stadt in Schmelzwerk und 600 Goldgulden verehrten. Auch 
nach auswarts wurde seine Hilfe verlangt: das graflich Schwarzenburgsche SchloB 
zu Schónfeld in Franken ward nach seinen Planen erbaut; ebenso die Kirche 
des hl. Grabes zu Eichstatt und das SchloB fiir den dortigen Bischof auf dem 
Willibaldsberg. Sein letzter Bau von Bedeutung in seiner Vaterstadt war das 
von 1625 bis 1630 errichtete neue Spital, noch einmal ein Lichtblick im 
Leben Holls. Wie sein Zeit- und Kunstgenosse Schickhardt, wenngleich in anderer 
Weise, sollte auch er in den Stiirmen des Krieges zugrunde gehen. Ais die 
Stadt von den Kaiserlichen eingenommen ward, wurde der Meister nach dreifiig- 
jahriger redlicher Amtsfuhrung durch den Magistrat seiner Stelle entsetzt, wie 
er selbst berichtet „um wegen dafi ich nicht in die papstische Kirche gehen, 
meine wahre Religion verleugnen, und wie man’s genannt, nit bequemen wollte“. 
Noch harter wurde die Mafiregel dadurch, dafi man ihm auch fast sein ganzes 
Vermogen vorenthielt, das er mit redlicher Arbeit in vielen Jahren erworben und 
bei der Stadt yerzinslich angelegt hatte. Denn statt der ihm gebuhrenden 
12000 fl. konnte er nur einen Schuldbrief auf 4-000 fl. erlangen, den er aus 
dringender Not um die Halfte losschlagen mufite. Das grausame Edikt, welches 
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die bezeichnende Datierung tragt: „Ais man ziihlt nach Christi unseres liebreichen 
Seligmachers Geburt“, muli wenigstens ausdriicklich eingestehen, daB Elias Holi 
der Stadt „treulich, aufrecht, redlich, fleiBig und willig gedient, ansehnliche Gebau 
aufgefiihrt, daB Uns seinethalb keine Klage furgekommen11. Bei der Einnahme 
der Stadt durch die Schweden hort die „grausame Gewissensbedrangung“ auf, 
Holi erhielt seine Stelle wieder und hatte groBe Mtihe mit den Befestigungsarbeiten 

der Stadt. „Ais die-
selbe“, so berichtet 
er, „1635 wieder kai- 
serlich geworden, sei 
ihm sein yielgehab- 
ter schwer und ge- 
treuer Dienst der- 
maBen mit starker 
Einąuartierung und 
Kontributionen be- 
lohnt worden, daB 
es einen Stein hatte 
erbarmen mogen.“ 
Der fromme Mann 
wiinscht „sich und 
seinen lieben Mit- 
christen, so eben- 
mafiig hierunter viel 
gelitten, dafiir wo 
nicht hienieden, so 
doch in jener Welt 
die ewige Freude 
und Seligkeit11. Da- 
mit schlieBt seine 
Aufzeichnung. Seine 
prachtigen Tor- und
Befestigungs- 

t ii r m e sind noch zu 
erwahnen, mit denen 
er die Stadt einfaBte. 
Wir geben davon 
das Rotę Tor (Abb. 
263). Mit Elias Holi 
schlieBt die alteBau- 
geschichte von Augs
burg.

Abb. 263 Rotcs Tor zu Augsburg

Aber vom Ende des 16. Jahrhunderts datieren noch jene herrlichen Brunnen, 
mit denen Augsburg, wie keine andere deutsche Stadt, seine StraBen und Platze 
geschmuckt hat. Vor allem der Augustusbrunnen (Abb. 264), gegossen 1593 
von Hubert Gerhard, der M e r k u r - und H e r k u 1 e s b r u n n e n von Adriaen de Fries 
und der Neptunsbrunnen. Bei diesen Arbeiten, die ihren Schwerpunkt in 
plastischen Gestalten haben, glaubte man sich nicht auf einheimische Krafte ver- 
lassen zu konnen, sondern berief niederlandische .Kiinstler, die damals vóllig der 
italienischen Richtung folgten. Diese Werke sind nicht bloB durch die gediegene 
Behandlung des Figiirlichen1) ausgezeichnet, sondern beweisen auch im architek

ci Vgl. dariiber Liibkes Geschichte der Plastik III. Aufl. S. 870. 
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tonischen Aufbau das treffliche Stilgeftihl jener Meister. Dazu kommen die pracht- 
vollen Eisengitter, namentlich am Augustusbrunnen die bekronenden Ranken und 
Blumen von uniibertrefflicher Schonheit.1) Diese Brunnen vollenden den groB- 
artigen Eindruck der MaximilianstraBe, dieser Kónigin der deutsehen StraBen.

In Augsburgs Niihe, zu Kirchheim an der Mindel, bietet das Graf lich 
Fuggersche SchloB, 1581 erbaut, in seinem groBen Saale einen der prachtigsten 
Holzplafonds unserer Renaissance.2) In einer Breite von 12 zu einer Hohe von 7, 
besitzt der Saal eine Lange von 30 Metern. Die Decke zerfallt in drei grofie 
cjuadratische, betrachtlich vertiefte Kassetten, dereń Zentrum jedesmal eine noch 
tiefer gelegte achteckige Fiillung bezeichnet. Kraftvolle breite Rahmen, eben
falls mit mannigfach gestalteten Feldern belebt, fassen das Ganze ein. Der Reich
tum der Gliederung, die kraftvolle Schonheit und Pracht des Schnitzwerks wird 
durch die energische Markierung der Hauptlinien, wie durch die wohlberechnete 
Abstufung der einzelnen Teile aufs glticklichste zu harmonischer Wirkung ver- 
bunden. Dazu kommt die Anwendung verschiedener Ilolzer, der Eiche, Linde, 
Zeder und des NuBbaums, welche eine so reiche Schattierung ergeben, daB nur 
geringe Nachhilfe durch Farben notig war. Die betrachtliche gegen sechs FuB 
betragende Tiefe des Gesamtprofils wird nur durch die nach der Sitte Siiddeutsch- 
lands geringe Hohe des Raumes beeintrachtigt.

l/Abbild. bei Leybold a. a. O. Taf. 10. Anfn. bei Leybold a. a. O. Taf. 11—14.

Abb. 264 Augustusbrunnen zu Augsburg
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Zehntes Kapitel

Franken
Nicht minder bedeutend fiir die Entwicklung der deutschen Renaissance, 

ais die schwabischen Lande, sind jene mitteldeutschen Gebiete, die sich an 
den Ufern des Mains erstrecken und von dem frankischen Stamme bewohnt 
werden. Sie gehoren zu den altesten Sitzen deutscher Kultur. Friih schon hat 
sich in ihnen geistliche Macht neben fiirstlicher bedeutsam entwickelt, und dazu 
gesellt sich bald, dank dem regen Sinn der lebensfrischen Bevblkerung, die selb- 
standige Kraft des Biirgertums in einer Anzahl freier Stadte. Das miichtigste 
Erzbistum Deutschlands, das Mainzer, gehort diesem Kreise an. Dazu kommen 
die Bistiimer von Wiirzburg, Eichstatt und Bamberg. Der frankische Stamm 
gibt dem Reiche schon friih eine Reihe vonKaisern; hervorragende Fiirsten- und 
Adelsgeschlechter wetteifern in dem viel zerschnittenen Territorium gegeneinander. 
Dazu kommt noch der Deutschorden, der hier seine Hauptbesitzungen hat. Durch 
diese Zersplitterung geht dem Lande in der Epoche der Renaissance jene Kon- 
zentration fiirstlicher Macht ab, die in Schwaben durch das wurttembergische 
Herrscherhaus der kunstlerischen Kultur damals zu so glanzender Bliite verhalf. 
Dagegen spricht sich die geistliche Macht in prachtigen Monumenten nachdriick- 
lich aus. Vor allem sind es aber die Stadte, die an Reichtum, Glanz und kiinst- 
lerischer Strebsamkeit eine hohe Stellung einnehmen. Diese Verhaltnisse lassen 
sich schon in der romanischen Epoche erkennen. Die Dome von Mainz, Wiirz
burg und Bamberg gehoren zu den Monumenten ersten Ranges. Auch die 
romanischen Kleinktinste haben gerade hier, namentlich in Bamberg, ihre klas- 
sische Stalte. Anders ist es in der gotischen Epoche. Der Schwerpunkt riickt 
hiniiber zum Biirgertum. Stadte wie Ntirnberg, Rothenburg, Frankfurt wetteifern 
in Anlage und Ausschmuckung ihrer Pfarrkirclien; aber bei aller Tiichtigkeit 
der Anlage, allem Reichtum der Ausstattung wird gerade hier kein Denkmal 
ersten Ranges hervorgebracht. So geht das Mittelalter zur Riiste, und die neue 
Zeit briclit an, auch hier besonders in die Stadte neues Leben bringend. Jetzt 
kommt es vornehmlich im Profanbau zu einer Reihe bedeutender Schbpfungen, 
in denen das Kulturleben der Zeit sich mannigfach spiegelt. Dem ganzen Ge
biete gereicht es zum Vorteil, daB es iiberall mit trefflichen Bausteinen gesegnet 
ist. Dadurch wird die Architektur zu gediegener plastischer Durchbildung hin- 
gedrangt, anstatt zu dem in Oberschwaben verbreiteten Hilfsmittel der Bemalung 
ihre Zuflucht nehmen zu miissen. In der charaktervollen Architektur dieser Zeit 
gewinnen besonders die machtigen Stadte, wie Nurnberg und Frankfurt, aber auch 
Rothenburg und Schweinfurt, ihr lebensvolles Geprage. Neben den Stadten haben 
wir die weltlichen und geistlichen Fiirstensitze ins Auge zu fassen. Wir be- 
trachten nun das weitgestreckte Gebiet in seiner besondern geographischen 
Gruppierung.

Rheinfranken und Sudhessen
Die rheinfrankischen Lande sind iiberwiegend in geistlichen Handen ge

wesen und sprechen dies Verhaltnis auch in ihren Denkmalern aus. An der Spitze 
steht Mainz, wo das Vorherrschen der geistlichen Macht namentlich im Gegen- 
satz zum benachbarten Frankfurt auffallend hervortritt. Wenn irgend eine Stadt 
durch gtinstige Naturlage zu bluhender Entwicklung bestimmt scheint, so ist es 
das herrlich gegeniiber dem EinfluB des Mains in den Rhein in weiter Ebene sich 
hinstreckende „goldne“ Mainz. Die Lagę ist noch vorteilhafter ais die von Frank
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furt. Wenn man aber die maclitige Entwicklung, die reiche selbstandige Bltite 
des letzteren mit den Zustanden von Mainz vergleicht, so wird der hemmende 
EinfluB des geistlichen Elements auffallend fiihlbar. Dennoch fehlt es auch hier 
nicht an einer Zahl ansehnlicher Denkmale der Renaissance; doch gehoren diese 
uberwiegend kirchlicher Bestimmung an und kniipfen sich in der Fruhzeit vorwie- 
gend an die gliinzende Personlichkeit des Furstbischofs Albrecht von Brandenburg.1') 

Uberaus friih tritt das Streben auf, in den Formen des neuen Stiles zu 
reden. Zuerst an dem zierlichen Sakramentsgehause mit prachtvollem Eisengitter 
vom Jahre 1500, das man liinter dem Hauptaltar der Stephanskirche sieht. 
Auch die 1509 laut Inschrift von den Ghorherren zu demselben Altar gestifteten 
vier saulenartigen Kandelaber gehoren dem neuen Stil an, stellen sich somit 
in die Reihe unserer friihesten Renaissancewerke. Von groBerer Bedeutung aber 
ist das herrliche Grabdenkmal des Erzbischofs Uriel von Gemmingen im Dom 
(Abb. 25), 1514- im Auftrage Albrechts von einem bedeutenden Meister ausgefuhrt.2)

Es ist ein Wandgrab von stattlichen Verhiiltnissen, dessen hoch gespannte 
Flachnische einen trefflich durchgefuhrten Ghristus am Kreuz enthalt, umschwebt 
von vier lieblichen Engeln, welche das Blut des Heilands in Kelchen auffangen. 
Am Fufie des Kreuzes kniet, von zwei heiligen Bischbfen behiitet, mit innigem 
Aufblick zum Erloser, der Verstorbene. Verrat die Komposition und Durchbildung 
dieser Gestalten einen hervorragenden Bildhauer, so tragt die umgebende Architektur 
das Geprage einer nicht minder ausgezeichneten Ktinstlerkraft, die, ahnlich, wie 
gleichzeitig Peter Vischer, die Elemente des alten und des neuen Stils in genialer 
Weise zusammenfaBt. Denn die Pilaster mit ihren originellen und eleganten Voluten- 
kapitellen, ihren verkropften Gesimsen und dem sich dariiber aufschwingenden 
Rundbogen sowie den die Attika krónenden Putten gehoren der reinen Renaissance 
an; auch die kleinen Saulchen, die sich, offenbar um Statuetten aufzunehmen, 
vor die Flachen der Pilaster legen, sind von einer freien Renaissanceform, die 
ihre Analogien an Vischers Sebaldusgrabe findet; aber die Gotik, ais wolle sie 
den Besitz nicht ohne Kampf aufgeben, drangt sich, wunderlich genug, mit ge- 
schweiften Baldachinen iiber den fiir die Statuetten bestimmten Nischen vor, so 
daB ihre Fialenspitzen iiber die Schneckenkapitelle hinweggreifen; und noch iippiger 
breitet sich iiber dem Kruzifls ein prachtiger geschweifter Baldachin in den 
glanzenden Formen der Spatgotik so siegesgewiB aus, daB er den Renaissance- 
bogen zum Teil uberschneidet und in Schatten stellt. In der Gesamtanordnung 
erinnert das Ganze, wie auch in der Mischung gotischer mit neuen Elementen, 
ungemein an die reizvollen Fenster im Domkreuzgange zu Regensburg. Man wird 
nicht leicht ein Denkmal finden, an welchem der Kampf der beiden Stile scharfer 
sich ausspricht. Es ist, ais wenn zwei verschiedene Meister einander bei der 
Komposition des Werkes hatten iiberbieten wollen; in Wahrheit aber sind es die 
Elemente zweier entgegengesetzter ktinstlerischer Weltanschauungen, die hier in 
demselben Meister garen und sich zu einer stark malerisch-barocken Wirkung 
vereinen.

Die friiheste Schopfung der ausgebildeten Renaissance und iiberhaupt eine 
der ersten in Deutschland ist der sogenannte Judenbrunnen auf dem Markte, 
inschriftlich 1526 durch Erzbischof Albrecht zur Verherrlichung des Sieges von 
Pavia errichtet (Abb. 265). Neben ausfiihrlichen lateinischen Inschriften liest man 
daran in deutscher Schrift die Warnung: „O bedenk das End“. Es ist ein drei-

1) Aufn. von W. Ohaus und G. Heuser in Ortweins D. Ben. Lieferung 12, 17, 103, 104.
2) Photogr. Aufn. in Einden und Wetter, Der Dom zu Mainz, Taf. 27. —• Der Meister ist 

derselbe, der nachher in Halle fur den Dom die lierrliehen Aiisstattuiigsbildliauereioii, Portale, 
Kanzel, Statuen scliuf. Seine Name ist nocli nicht bekannt; an Hans Backofen (Deliio) ist nicht 
zu denken, da diesel- schon 1519 starb, wiihrend die Ilallischen Arbeiten 1523—26 entstanden. 
Sie stehen auch offenbar in Beziehung zu .7. Wechtlin, weisen also auf Sudwestdeutschland.
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seitiger ZiehbrunnenL), dessen Gebalk auf drei Pfeilern ruht, die aus der unteren 
steinernen Brustung hervorwachsen. Derbe Konsolen vermitteln den Ubergang 
zwischen Pfeilern und Architrav. Die Pfeiler haben ein Rahmenprofil und friihes 
Blattornament in den Fiillungen. Die obere Kronung gehort zu den anmutigsten

Abb. 265 Judcnbrumien zu Mainz
(Nach Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance)

Werken der Friihrenaissance. Delphine 
und Sirenen, in Laubwerk auslaufend 
und Wappen haltend, stiitzen den phan
tastisch reichen Aufbau, aus dem ein 
mittlerer Pfeiler emporsteigt, dreiseitig 
und mit Flachnischen, darin Bischofs- 
gestalten stehen. Das Ganze krbnt die 
Statuę der Madonna.

Friedr. Schneider hat festgestellt, 
daB dieses prachtvolle Frtihwerk der 
Renaissance Peter Flettner in Nurnberg 
zum Meister hat, der also auch hier ais 
Bahnbrecher des neuen Stils auftritt.

Der Stifter auch dieses reizenden 
Werkes, Kardinal Albrecht von Branden
burg, Erzbischof von Mainz und Magde
burg, Erzkanzler des Reiches, Admini
strator von Halle und Halberstadt, war 
einer der machtigsten Fursten der Zeit, 
dessen groBartige Fórderung von Kunst 
und Wissenschaft einmal ąuellenmaBig 
erschopfend dargestellt werden sollte. 
Wir werden in Aschaffenburg und Halle 
seiner Wirksamkeit wieder begegnen 
und haben hier nur zu betonen, daB 
er hauptsachlich es war, der die Re
naissance uberall in seinem Bereiche 
einfuhrte. Denn sein Werk ist auch 
das schon besprochene Denkmal seines 
Vorgangers Uriel von Gemmingen.

Zu den bedeutsamsten Schopfungen 
des neuen Stils in Mainz gehoren uber- 
haupt die Grabdenkmaler des Domes. 
Der groBartige Bau litt zwar durch 
die franzósische Belagerung von 1G89, 
mehr noch durch die BeschieBung und 
Einascherung im Jahre 1793, nach der 
er zehn Jahre lang, nur mit einem Not- 
dach versehen, ais Furagemagazin
diente und dem Mutwillen der Solda- 
teska preisgegeben war; dennoch be- 
wahrte er wie durch einWunder eine

Fiille von bedeutenden Monumenten aus allen Epochen des Mittelalters und der 
neueren Zeit. Unter den letzteren ist zunachst das Grabdenkmal desselben Alb- 
rechts von Brandenburg von 1545 zu nennen, in einer feinen Renaissance durch- 
gefuhrt, die von seltener Reinheit der Formen zeugt und nur in den geschwungenen 

') Abb. in Chapuys Moyen-age pittor. —■ Dazn die Aufn. von Ohaus in Ortweins I). Ren. 
a. a. O. Taf. 13 — 15.
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Voluten des oberen Aufsatzes, dem 
etwas theatralisch bewegten Ghristus 
und den gar zu lustig tanzenden Engel- 
knaben, welche ihn begleiten, die fol- 
gende Entwickelung verrat (Abb. 266). 
Bezeichnend fiir die weltliclie Stim- 
mung der Zeit ist der kauernde Pan, 
welcher samt zwei Widderkopfen das 
Postament der Figur bildet.1) Auch 
hier ist der Erlinder wieder Peter 
Flettner, der das Denkmal in seinem 
letzten Lebensjahre entwarf. In Stein 
arbeitete er iibrigens niemals selber. 
Fiir die Durchbildung der Denkmale 
war es wichtig, daB die Kiinstler ver- 
schiedenes Steinmaterial, aufier dem 
roten Sandstein noch den nassauischen 
Marmor und den Solnhofer Kalkstein 
zur Verfiigung hatten, wo durch eine 
Steigerung der Wirkung sich erzielen 
lieB. Das niichstfolgende Denkmal 
ist das des Erzbischofs Sebastian von 
Heusenstamm vom Jahre 1555, von 
Dietrich Sćhróh, im wesentlichen dem 
vorigen nachgebildet, nur sind die Pi
laster, welche die Wandnische sttitzen, 
in Hermen aufgelost, und der Bogen 
zeigt die Kleeblattform, wodurch frei
lich eine gewisse Leere in der Kom- 
position sich ftihlbar macht, wahrend 
andere Teile nicht frei von Uberladung 
sind. Eine etwas schwere, aber tiich- 
tige und reich entwickelte Renais- 
sance-Architektur zeigt das schóne 
Denkmal der Brendel von Homburg 
vom Jahre 1562, namentlich ausge- 
zeichnet durch die meisterhaft lebens- 
voll behandelten Bildnisfiguren der 
Familienangehorigen, die betend unter 
dem Kruziflxe knien. Schlichter ist 
dasselbe Thema in dem edlen Denk
mal von Gablentz vom Jahre 1592 
behandelt, wo die architektonische 
Einfassung von einer ftir jene Zeit 
wohl beispiellosen Reinheit und An- 
mut ist, wahrend auch die plastische 
Gruppe sich feiner abstuft. Zu den 
prachtigsten und opulentesten Denk- 
malern dieser spateren Zeit gehoren 
noch dasjenige des Fiirstbischofs von

i) Abb. dieser und der folgenden 
Denkm. in den oben angefiilirten Werken. 

Abb. 266 Grabmal Albrechts von Brandenburg 
im Dome zu Mainz
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Worms, Georg von Schónenburg vom Jahre 1595 und das nicht minder lusurióse 
des Domherrn Rau von Holzhausen vom Jahre 1588.

Von den trefflichen Ghorstuhlen im Kapitelsaal oder vielmehr in der 
Nikolauskapelle des Domes ist schon S. 78 geredet worden. Sie stammen aus 
der abgerissenen St. Gangolfs-Hofkirche, die unter Erzbischof Daniel Brendel von

Abb. 267 Teil des kurfiirstlichen Schlosses zu Mainz 
(Xaeli Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance)

Homburg 1570—81 er
baut und glanzend aus
gestattet wurde. Da 
dessen Wappen an der 
Rtickwand vorkommt, 
so datieren sie offenbar 
aus jener Zeit.

Was sonst hiervon 
Renaissance vorhan- 
den, gehort durchaus 
der Spatzeit an. So zu
nachst das ehemalige 
erzbischofliche 
SchloB, 1627 unter 
Georg Friedrich von 
Greiffenklau begon- 
nen, bis 1752 hat man 
dann noch an denr an- 
sehnlichen SchloBbau 
von heute gebaut.1) 
(Abb. 267.) Es ist ein 
stattlicher Bau aus ro
ten Sandsteinquadern, 
in zwei Geschossen 
mit kraftigen Pilaster- 
stellungen gegliedert, 
welche die langge- 
streckte Fassade gegen 
den Rhein glucklich 
beleben. Der Bau be
steht heute aus zwei 
im rechten Winkel zu- 

sammenstoBenden 
Fltigeln, war aber ur-
sprunglich nur ais kur- 
zer Flugel gedacht, der 
an die alte gotische

Martinsburg anstiefi, etwa im Sinne der Heidelberger SchloBbauten. In der fol- 
genden Zeit aber bis ins 18. Jahrhundert wurde das Gebaude nach dem einmal 
gegebenen Schema mehr und mehr verliingert.2) An den Ecken des Original- 
fliigels treten diagonal gestellte Erker vor, die sich durch beide oberen Geschosse 
fortsetzen und mit gchweiften Dachem schlieBen, offenbar dazu bestimmt, einen 
nicht ausgefuhrten Giebel zwischen sich zu fassen, fiir den die Auskragungen und 
Konsolen aber vorhanden sind. Die ganze Architektur ist kraftvoll und doch zier-

1) Zahlreiclie histor. Notizen iiber die Mainzer Bauten von dem yerstorbenen Domkapitu- 
lar Dr. Fr. Schneider. Dazu Gesch. der Stadt Mainz von Sc ha ab.

2) Anfn. von Heuser, ebenda Taf. 21—24. Abb. bei Fritsch. 
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lich. Die Pilaster, unten toskanische, dann ionische, endlich korinthische, haben 
am unteren Teil des Schaftes Flachornamente und Schnorkelwerk. Ahnliche De- 
korationen schmiicken die Fensterbriistungen. Durchbrochene Giebel, im Haupt- 
geschoB geschweift, im oberen gerade, bekronen die Fenster. Alles dies entspricht 
den Formen des Friedrichsbaues in Heidelberg, noch mehr aber des Aschaffen- 
burger Schlosses, welchem der Bau ja zeitlich direkt folgte. Treffliche Eisen- 
gitter im Stil der Zeit sieht man in den unteren Fenstern der Fassade. Das Innere, 
spater vóllig umgebaut, bewahrt keine Spur der alteren Anlage.

Mit Rticksicht darauf, daB der Mainzer SchloBfltigel von dem Nachfolger 
des Erbauers des Aschaffenburger Schlosses erbaut wurde, dessen Architekt he- 
kanntlich Georg Ridinger war, daB viele Einzelheiten wie gewisse groBere An- 
ordnungen beider Gebaude genau iibereinstimmen, und daB Ridinger in Mainz 
noch verschiedene andere Bauten fiir denselben Erzbischof ausfuhrte, darf der ge- 
nannte Ktinstler auch ais der Erfinder des Schlofibaus angesehen werden. Wenn 
man einwendet, daB das Aschaffenburger SchloB eine ungemein ernste, wuchtige 
und geschlossene, im Schmuck hochst sparsame Komposition zeigt, wahrend die 
Mainzer Architektur eine reich und zum Teil fast tiberzierlich fein gegliederte ist, 
so ist das sehr wohl zu erldaren mit dem Wechsel der Zeit und ihres Geschmackes, 
vor allem aber damit, daB es sich urspriinglich um einen ganz kurzeń Anbau von 
acht Achsen an eine machtige und finstere gotische Burg handelte; heute ist der 
Gesamteindruck des fast riesigen Schlosses dem einstigen vollig entgegengesetzt.

Von diesem Gesichtspunkte aus ist der Greiffenklausche SchloBfltigel ais 
ein in seiner Art hochst bedeutendes Kunstwerk von vollendeter Durchbildung zu 
bezeichnen.

Die ehemalige Universitat, jetzt Schule, ist ein einfacher hoher Massen- 
bau, mit schlichten gekuppelten Fenstern in vier Geschossen, das Ganze sonst 
ohne weitere Gliederung oder besonderen Schmuck. Nur die beiden gleich be- 
handelten Portale, von kannelierten korinthischen Saulen eingefaBt, dereń Schafte 
gegurtet sind, unterbrechen die vornehm ernste Front.1) Die Krónung bildet 
ein attikenartiger Aufsatz, von stark verjtingten Pilastern eingerahmt und mit 
einem Giebel abgeschlossen, der ein Wappen enthalt. Der Portalbogen hat ein 
htibsches Eisengitter. Der Bau wurde 1615 durch Kurfiirst Johann Schweickard 
von Kronberg, der auch das SchloB von Aschaffenburg ausfiihren lieB, begonnen. 
Schon 1618 fand die erste Promotion darin statt, was auf rasche Vollendung des 
einfach trefflichen Baues deutet.

Das Gymnasium in der BetzenstraBe, ehemals Kronberger Hof, erst 
Priesterhaus, dann Seminar, seit 1803 seiner jetzigen Bestimmung ubergeben, 
ist ein Bau desselben Fiirsten.2) Es hat einen diagonal gestellten Erker von 
sehr energischer, ungemein lebensvoller Behandlung. Die Formen gehoren der 
Richtung der viel genannten StraBburger Schule an: der Bau diirfte von G. Ridinger 
stammen. Die verschlungenen Voluten, die aufgesetzten Pyramiden, die Barock- 
rahmen der eleganten Schilde, die schlosserartigen Ornamente, das alles ist von 
malerischem Effekt und ungemein frischer Behandlung. Das rundbogige Portal 
von scliwerfitlligem Verhaltnis ist von zwei kannelierten kraftigen Pilastern ein
gefaBt, dariiber ein leerer Giebel. Im Hof nichts Bemerkenswertes, ais etwa die 
beiden polygonen Treppenturmchen mit Wendelstiegen; das Portal zu dem links 
befindlichen mit durchschneidenden gotischen Staben eingefaBt.

Von Privatgebauden ist zunachst das Haus zum Kónig von England, 
ehemals „zum Spiegel11, hervorzuheben.s) Die Fassade ist durch mehrere hohe

1) Aufn. von Heuser a. a. O. Taf. 25.
2) Ebenda Taf. 26.
3) Ebenda Taf. 8 und 9. Aufn. von Ohaus.
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Giebel gekrónt, die mit schweren Schnecken und Pyramiden belebt sind. Der linkę 
Teil der Fassade, der auf die Seilergasse geht, offnet sich mit drei Arkaden auf 
gut gegliederten Pfeilern, die Bogen mit Zahnschnitt und Eierstab lebendig ge- 
gliedert, die Schlufisteine mit gut behandelten Masken. Sehr schon ist der innere 
Hof behandelt, mit einer krliftig geschnitzten Holzgalerie auf weit vorspringenden 
Konsolen umgeben, die Einteilung voll rhythmischen Wechsels, die Gesamtwirkung 
in hohem Grade malerisch. — In der Seilergasse sieht man noch ein anderes 
Haus mit ahnlichen Arkaden, wie sie oft in jener Zeit ais Verkaufsladen angelegt 
wurden. Die Formen sind schon barocker, die Pfeiler mit Rustikacjuadern. Man 
liest die Jahreszahl 1624. Eine prachtige Fassade hat sodann der Romische 
Kai ser, fruher „ad magnam stellam11, auch „Marienberg11 genannt, gleich dem 
Kónig von England von dem reichen Rentmeister Rokoch erbaut und wie .jenes da
mals ais Gasthof dienend, auf beiden Enden mit hohen Giebeln von barock ge- 
schweiften Formen, von Halbsaulen auf Konsolen gegliedert. In der Mitte baut 
sich ein Tiirmchen empor, mit einer offnen Siłulenkuppel endend, dariiber eine 
Statuę der Madonna mit prachtigem Eisenwerk ais Bekronung. Die drei Portale 
der Fassade sind derb barock, von Saulen eingefaBt, die seitlichen sogar mit 
schraubenformig gewundenen. In der Zopfzeit ist einiges Figiirliche hinzugefiigt 
worden. Im Innern ist der Hausflur mit ganz auBergewóhnlich praclitiger, freilich 
sehr derber Stuckdekoration an der Wólbung ausgestattet; Putten und anderes 
Figiirliche mit Laubwerk wechselnd, gróBere Felder dazwischen, teils mit gemalten 
Wappen ausgefullt. Die breite Treppe geht links in geradem Lauf rechtwinklig 
gebrochen mit Podesten hinauf, der ganze Raum gewólbt auf Pfeilern, alles statt- 
lich. Ein tiichtiger Bau ist noch der Knebelsche Hof bei S. Christoph, mit 
schónem Erker, der von Karyatiden getragen wird1); das Portal nebst dem Treppen- 
turm und den Fensterumfassungen elegant ornamentiert. Der Bau wurde bald nach 
1598 durch den Domherrn Wilhelm Knebel von Katzenelnbogen errichtet und ist 
neben manchen andern ein Typus der Adelshbfe, wie sie in Bischofsstadten haupt- 
sachlich sich ausgepriigt haben.

Im Stadioner Hof ein schones Portal mit Halbsaulen aus dem 16. Jahr
hundert; im gotischen Hof zum Korb ein Stiick Fachwerk des Obergeschosses 
von ungemein groBem Reichtum der Fenstereinfassungen und Brustungen von 1621.

Noch ein Privathaus derselben Zeit sieht man in der AugustinerstraBe, mit 
hohem Giebel abgeschlossen. Die Ecken der Fassade mit Rustikaąuadern ein
gefaBt, die Mauerflachen verputzt, der Giebel mit schweren haBlichen Voluten und 
kleinlichen Pyramiden, alles sehr roh und handwerksmaBig. — Sehr barock ist 
auch ein Fachwerkbau in der Leihhausstrafie, der indes den Steinstil nachahmt. 
Nur das ErdgeschoB besteht aus Ouadern und ist mit reich und kraftig be
handelten Konsolen abgeschlossen. Die oberen Geschosse durch hermenartige 
Pilaster gegliedert.

Die benachbarten Gegenden am Rhein bieten nur geringe Ausbeute. Die 
verheerenden Einfalle der Franzosen haben hier wohl vieles zerstort. Ungewandt 
in der Behandlung, aber von malerischer Komposition, ist in Lorch das Hilchen- 
haus, von dem wir in Abb. 268 eine Abbildung geben. Ein hoher und breiter 
Giebelbau, mit spielenden Schnecken und muschelformigen Krónungen, durch 
niichterne Lisenen und Gesimse gegliedert. Das ErdgeschoB ist in Quadern, 
die iibrige Fassade in den Flachen bloB geputzt, die konstruktiven Teile aus 
Sandstein, und zwar die Saulen, Eckeinfassungen, Fiillungen der Fensterbanke 
aus rotem, die Pilaster, Fensterrahmen und Pfosten aus gelbem Stein. Das 
Originellste ist der Erker, um den sich, auf derben Saulen und elefantenmaBigen 
Tragsteinen ruhend, ein Balkon herumzieht. Man hat fiir den Bau offenbar

1) Aufn. von Ileuser a. a. O. Taf. 16 und 27.
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nur geringe Krafte von handwerklicher Bildung zur Verfiigung gehabt. Das wenig 
geschickt behandelte Portal fiihrt zu einem niedrigen Flur, und dieser zu einer 
Wendeltreppe, die links in dem Nebenhause, einem schlichten Fachwerkbau, liegt. 
Das HauptgeschoB enthalt einen stattlichen Saal, mit einfacher Balkendecke, da
bei der Erker mit gotischem Sterngewolbe. Daneben zwei andere Zimmer. Vor 
diesen lauft ein Gang mit Tonnengewólbe, zu seiner Linken liegt die Kuchę 
mit andern unter-
geordneten Raum- 
lichkeiten, diese 
ebenfalls mit Ton- 
nengewolben. Die 
Tiir zum Saal ist 
noch gotisch. Das 
zweite GeschoB hat 
dieselbeEinteilung. 
Ein machtiger Kel
ler, hier im Lande 
des besten Rhein- 
weins doppelt be- 
rechtigt, zieht sich 
auf Saulen gewolbt 
unter dem Hause 
hin. —

Ganz anderer 
Art ist ein Haus in 
E11 v i 11 e (Ellfeld), 
das dem Ausgang 
der Epoche ange- 
hort. Mit der einen 
Front nach der 
StraBe liegend, ist 
es im ubrigen ganz 
von einem groBen 
Garten mit prach- 
tigen Baumen ein- 
geschlossen und 
zeigt in seiner An- 
lage den Charakter 
eines vornehmen 
Landsitzes. Des- 
halb ist aller Nach- 

Abb. 268 Hilchenhaus zu Lorch 
(Aufuahme der Kgl. MeBbildanstalt, Berlin)druck auf das hohe 

ErdgeschoB gelegt, 
dem nur ein un-
bedeutendes oberes Stockwerk hinzugefugt ist. Das letztere vollig schmucklos, 
und zwar mit Absicht so gehalten, wahrend das ErdgeschoB elegante Ausbildung 
zeigt; die breiten dreiteiligen Fenster, von schlanken ionischen Pilastern ein
gefaBt, geteilt und mit Giebeln bekront; die Pilaster kanneliert, der untere Teil 
des Schaftes mit Ornamenten im Schlosserstil geschmuckt. Die Ecken des Hauses 
mit breiten einfachen Pilastern eingefaBt. Auch hier sind starkę Anklange an die 
StraBburger Schule vorhanden, also vielleicht wieder Ridingersche Einfltisse oder 
Tatigkeit zu vermuten. Die ganze etwas zusammenhanglose Architektur legt den 



398 2. Buch Die Bauwerke X. Kapitel Rheinfranken und Siidhessen

Gedanken nahe, daB die Architekturteile von einem anderen Bauwerke herruhren 
kónnten, besonders da die Erbauung des Langwerthschen Hauses um 1670 gesetzt 
wird. Der kleine Erker an der StraBe ist wohl neuerer Zusatz. Das Portal liegt 
an der Gartenfront. Am Torweg des Ilofes auf der Riickseite der Besitzung sieht 
man ein Doppelwappen und die Narnen „Philipp Bernhard Langwerth von Simmern 
und Ghristina von Langwerth, geborne von Gemmingen“. —

Das Rathaus zu Kie dr ich mit seinen beiden Erkern ist ein nicht unbe- 
deutender Bau der Zeit um 1585; verschiedene reich geschnitickte Holzbauten 
daselbst gehoren derselben Epoche an. — In GroB-Steinheim, gegeniiber von 
Hanau, ist das von Huttensche Haus ein tiichtiges Werk der Zeit, mit einem 
steinernen Erker und holzernem Oberbau.

In der Stadtkirche ist das Denkmal des Ehepaars Frowin von Hutten vom 
Meister C. F. eine ausgezeichnete Arbeit. Der Kunstler ist vermutlich derselbe, 
der im Heidelberger Ruprechtsbau den von P. Flettner entworfenen herrlichen 
Kamin ausfuhrte; das gleiche Monogramm an beiden Arbeiten. Die beiden Ge- 
stalten stehen in zwei Bógen, dereń Kampfer mit ihren Wappen geziert sind; vor 
den Pfeilern ais Trennung schlanke Pilaster ohne Kapiteli; zwei Muschelkrónungen 
dariiber. Die Gestalten der Gestorbenen sind von hohem Adel, nicht minder die 
feine und strenge Architektur.1) Die Denkmaler sind 1548—53 errichtet.

Im Schlosse vor dem Treppenturm ein hiibsches Portal mit dem Wappen 
des Bischofs Brendel aus Homburg von 1572 in schónem Aufsatz; unten dorische 
kannelierte Pilaster. Das Ganze offenbar eine Arbeit von dem Meister des gleich- 
zeitigen Offenbacher Schlosses.2)

In Wiesbaden ist das am Marktplatz gelegene, jetzt ais Telegraphenamt 
dienende ehemalige Rathaus ein schlichter Bau von guten Verhaltnissen und 
charaktervoller Erscheinung, dabei fiir die spate Jahreszahl 1610, welche man iiber 
dem Portale liest, auffallend streng in der Behandlung. Eine stattliche doppelte 
Freitreppe, die auf den beiden unteren Podesten zu einfachen Bogenportalen, auf 
dem oberen zur Hauptpforte fiihrt, nimmt fast die ganze Breite der Fassade ein. 
Samtliche Portale, auch die beiden zum Keller fiihrenden, sind im Rundbogen 
geschlossen, die Hauptpforte mit Rahmenpilastern eingefaBt, welche Rosetten 
ais Fiillung haben. Auch die Fenster der beiden Hauptgeschosse sind rundbogig, 
die unteren mit Steinkreuzen von breiten Pfosten durchschnitten, die Profile mit 
Stab und Hohlkehle noch gotisierend. Die oberen Fenster etwas abweichend pro- 
filiert und mit einem Querstab durchschitten, iiber welchem der mittlere Pfosten 
sich in zwei Spitzbogen teilt. Uber der Mitte der Fassade erhebt sich vor dem 
hohen Pultdach ein kleiner abgetreppter Giebel. Auch das Hauptdach ist an den 
Seiten mit ahnlich behandelten Giebeln versehen, die jede reichere Gliederung 
verschmahen. Die konstruktiven Teile, namentlich die Einfassungen der Fenster 
und Tiiren, bestehen aus Sandstein, die Flachen dagegen sind verputzt, nur an 
den Ecken durch Rustikaquadern eingerahmt. Man konnte den schlichten und 
doch charaktervollen Bau fiir ein Werk vom Anfang des 16. Jahrhunderts halten. 
Es ist aber zu bemerken, daB nur das ErdgeschoB mit der Freitreppe dem alten 
Bau angehórt, das tibrige 1828 eine Restauration erfahren hat. Daraus erklaren 
sich denn auch die auffallenden Formen der oberen Teile. Die geschnitzten, 
vergoldeten und bemalten Fullungen der Fenster sind jetzt im Museum zu Wies
baden aufbewahrt. Sie waren in StraBburg durch Jakob Schiitterlin gefertigt 
worden, wahrend die Steinmetzarbeit einem Mainzer Meister Cyriacus Fliigel iiber- 
tragen war. Ais Baumeister wird FaZeriws Baufiendorf genannt, ais ausfiihrender 
Werkmeister Antlioni SchofferF)

!) Kunstdenkm. im Gr. Ilessen, Kr. Offenbach, Fig. 11. 2) Das. Fig. 16.
3) Bhein. Kurier 1873 No. 108.
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Die Jahreszahl 1562, welche man im Hofe

-i
Abb. 269 Treppe im Hauso Limbnrg zu Frankfurt a. M.

Einige doch im Verhiiltnis zu seiner Bcdeutung geringe Ausbeute gewahrt 
die bertihmte alte Stadt Frankfurt. Sie hat schon friih durch ihre giinstige 
Lagę ais Vermittlerin zwischen Siid- und Norddeutschland, durch Handel und 
GewerbefleiB ihrer Bewohner sich zu hoher Bedeutung aufgeschwungen. Ihre 
Messen, die bereits seit dem 14. Jahrhundert in groBem Ansehen standen, steiger.ten 
ihre Wichtigkeit fiir den gesamten deutschen IIandelsverkehr. Wenn auch die 
Stadt im Schmalkaldischen Krieg schwer zu leiden hatte, blieb ihre Kraft und 
Bliite doch noch groB genug, um sich in einer tiichtigen biirgerlichen Baukunst 
auszusprechen. Einiges aus dieser Zeit findet man im Romer. Im kleinen 
Hofe zwei Portale ziemlich gleich behandelt, nur im Detail variierend. Rund- 
bogen auf Pfeilern, fein gegliedert, Archivolte mit Perlenschnur, Portalslurz mit 
Perlenschnur und facettierten Feldern, das Ganze eingerahmt von vortretenden 
korinthischen Saulen, der untere Teil des Schaftes mit eleganten Masken und 
Fruchtschniiren, am Postament wunderlich frisierte Lowenkopfe, in dereń Mahnen 
fast schon die Allongeperiicke spukt, am Fries Masken mit feinen Fruchtgehiingen, 
das Ganze zierlich und von trefflicher Wirkung. Tritt man von hier in den Flur 
des Hintergebaudes, so findet man Fenster mit Mittelpfosten, die noch gotisch 
stilisiert sind, aber eine Einfassung von Renaissancepilastern haben. Daneben 
eine Wendeltreppe mit gotisch profilierter Spindel; alle Tiiren und Fenster eben
falls noch mittelalterlich profiliert. 
an der Wand liest, kann recht wohl 
fiir alle diese Teile ais Entstehungs- 
zeit gelten. Das Haus Limburg 
neben dem Romer ist jetzt mit die
sem vereinigt. In seinem Hofe eine 
Treppe von ganz ahnlicher Anlage 
und Ausfiihrung. Sodann aber eine 
groBere Haupttreppe mit gewunde- 
ner Spindel, die sich in einem ganz 
durchbrochenen Stiegenhaus vom 
Jahr 1G07 befindet. Von der kraf- 
tigen und zugleich eleganten Archi
tektur dieses interessanten Werkes 
gibt unsere Abbildung (Abb. 269) 
eine Anschauung. Bemerkenswert 
sind die prachtvollen schmiedeeiser- 
nen Gitter, welche das aufiere Trep- 
pengelander fiillen. Die Briistung ist 
mit flachem Riemenwerk in feiner 
Ausfiihrung geschmiickt. Die facet
tierten Flachen der Pilaster und die 
zahlreich angewandten Lowenkopfe 
sind bezeichnend fiir diese Epoche. 
Im Innem wird die Spindel oben 
durch einen wappenhaltenden Lowen 
abgeschlossen. Der Ausgang von 
hier nach der Limburggasse besteht 
in einer breiten Durchfahrt mit go- 
tischem Netzgewólbe auf eleganten 
Renaissancekonsolen. Die Fassade 
hat ein priichtig derbes Rundbogen- 
portal in reich ausgebildetem dori-
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sehen Stil, die Pilaster kanneliert, die Postamente mit Verzierungen im Schlosser- 
stil, ebenso an den Bogenzwickeln, die Archivolte fein mit Perlschnur und Eier- 
stab gegliedert, am SchluBstein ein grimmiger Lowenkopf, der Triglyphenfries 
mit Flachornamenten in den Metopen, kraftvolle Masken iiber den Ecken, treff- 
liches Eisengitter im Portalbogen. Die ganze Fassade ist hier im ErdgeschoB in 
groBe Bogenoffnungen aufgelost, die auf derb facettierten Pfeilern ruhen.

Hier wie iiberall in den alten Teilen Frankfurts beherrscht die Rucksicht 
auf den Handel und die Messe den Privatbau. Jedes Haus wird im ErdgeschoB 
zu Gewolben eingerichtet, die sich mit weitgespannten Bogen auf Pfeilern nach 
der StraBe offnen. Nach unten durch Laden verschlieBbar, haben diese Arkaden 
offene, nur mit Glas versehene und durch Eisengitter geschiitzte Bogenfelder. 
Diese gaben Licht genug, daB die Kaufleute ihre Waren drinnen auspacken und 
ordnen konnten, bis das offizielle Glockenzeichen, das den Anfang der Messe 
verkiindete, zur Óffnung der Laden aufforderte. Die oberen Stockwerke sind fast 
durchgangig in schlichtem Fachwerkbau ausgefuhrt, ragen aber auf kraftigen, oft 
sehr eleganten Steinkonsolen weit iiber das ErdgeschoB vor. Von dieser Archi
tektur ist hier noch manches erhalten. — Nahe dem Romer am Glesernhof 
zwei treffliche Fenster- und Portalfullungen mit herrlich stilisierten Eisengittern.

Das Prachtstttck dieser Architektur ist der Wedel, Ecke des Rómerbergs und 
der Wedelgasse, auch Salzhaus genannt. Die an der Gasse liegende Langseite zeigt 
fiinf grofie Arkaden auf kraftig facettierten Rustikapfeilern von trefflicher Behand
lung, in den Bogen Fiillungen von Eisengittern, die vordersten zugleich die schón- 
sten und reichsten. Kriiftige Konsolen mit Masken tragen das weit vorspringende 
Balkenwerk der oberen Geschosse. Man sieht hier so recht, wie die Einengung 
der mittelalterlichen Stadte zu raffiniertestem Ausnutzen des Raumes auf Kosten 
von Luft und Licht zwang. Die oberen Wandę zeigen noch reiche Spuren von 
Gemalden, unten breite Bilder mit Figuren und Landschaften, in der Mitte Frucht- 
schniire, dariiber wieder Figtirliches, oben in zwei Reihen abermals Fruchtgehange, 
alles sehr reich in den Farben. Die schmale Giebelseite gegen den Platz (Abb. 270) 
ist dann ganz in Holz geschnitzt, gleichsam eine Inkrustation von Holzplatten, 
eine Seltenheit in der Architektur, aber mit Meisterschaft ausgefuhrt in flachem 
Relief, dazwischen einzelne Kbpfe kraftig vorspringend, voll plastischer Wirkung. 
Unter den Fenstern des Hauptgeschosses an der Sohlbank die Figuren der Jahres- 
zeiten sowie Genien mit Fruchtschniiren und Wappen. Dazu der schlanke Giebel, 
frei geschweift, aber ohne Aufsatze, daftir mit gotisierender Spitzengarnitur. Die 
hblzerne Treppe im Innern ist eine ttichtige Arbeit des 18. Jahrhunderts. An der 
Seite in den Bogen herrliche Gitter.

Dieses Haus steht mit seiner Behandlung vereinzelt da, wahrend im ub
rigen die gleichzeitigen Privatgebaude in Frankfurt sich mit einer kraftigen 
Bogenarchitektur im ErdgeschoB begnugen, und die oberen Stockwerke in der 
Regel ohne kunstlerische Ausbildung sind. Man behielt sie wohl groBenteils der 
Bemalung vor. Bisweilen findet man auch noch malerische alte Hofe, so in 
der alten Mainzergasse Nr. 15 ein Hof mit zwei Holzgalerien tibereinander, 
samt offen liegender Treppe, die Stiitzen der untern Galerie stelenartig verjungt. 
In dieser Gasse sieht man noch mehrere Hauser mit trefflichen plastisch be- 
handelten Konsolen, anscheinend von derselben Zeit und vielleicht von der gleichen 
Hand, wie die oben erwahnten Arbeiten am Romer. So das Haus zum goldnen 
Kangen (Kannchen) Nr. 54; ferner das Eckhaus der Kerbengasse, u. a. m. Eine 
groBe prachtige Fassade aus der spatesten Zeit, 1637 bezeichnet, in der Saal- 
gasse Nr. 29 mit ungemein reich aber schon etwas kraus behandelten Konsolen, 
die Bogen sehr elegant mit Eierstab, Perlschnur und Zahnschnitt dekoriert, auf 
Rustikapfeilern, dereń (luadern rundlich profiliert sind, nicht mehr so energisch 
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und markig wie die friihe- 
ren. Es ist ein Doppelhaus 
mit zwei Giebeln. Dagegen 
bilden die Ecke des Markts 
und des Rómers zwei ganz 
schmale Hauser mit nur 
einem gemeinsamen Gie
bel. An der Ecke des 
ersten sieht man in Idolz 
geschnitzt Adam und Eva, 
darunter: „dies Haus steht 
in Gottes Hand, zum klei- 
nen Engel ist es genannt.11 
Das andere, gegen den 
Romer, hat iiber dem Par- 
terre ein HalbgeschoB mit 
kleinen zierlichen gotischen 
Fenstern, dereń Bogen drei- 
mal gebrochen. Das iib- 
rigehatRenaissanceformen. 
Ein Erker ist auf hblzernen 
Streben mit Masken aus- 
gebaut, im obern GeschoB 
Satyrn ais Konsolen. Da
bei der Spruch: „Beati qui 
timent dominum.11 Die obe
ren Teile der Fassade ganz 
mit Schiefer bekleidet, der 
Erker mit polygonem Turm- 
dach geschlossen, alle kon- 
struktiven Teile, Stiitzen 
und Konsolen aus Holz. So 
geht hier neben einer reich 
und kraftig ausgebildeten 
Steinarchitektur der Holz- 
bau ununterbrochen her. 
Eins der spatesten und reich - 
sten Hauser dieser Epoche 
ist die Goldene Wagę, Ecke 
der Hollgasse am Markt 
(Abb. 271). Die Pilaster 
sind ganz diamantiert, eben- 
so die sehr hoch gezogenen 
Bogen, alles ist ungewohn- 
lich schlank. Die Konsolen 
reich, aber nicht mehr so 
fein entwickelt wie die 
friiheren; die Eckkonsole 
ruht auf einer hockenden 
Frauengestalt, das zweite 
Stockwerk auf Konsolen
leichterer Art. Der Archi- Abb. 270 Haus Wedel zu Frankfurt a. M.

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 26
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Abb. 271 Goldene Wagę zu Frankfurt a. M.
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tekt hat an diesem Hause alles andere durch Reichtum zu iiberbieten gesucht, 
aber in seinen Formen vermifit man die Feinheit der fruheren Arbeiten. Pracht- 
voll sind die Eisengitter in den Bogen. Daneben der weiBe Bock, ein kleines 
unbedeutendes Haus, aber mit einer der schónsten Konsolen dieses Stiles: ein 
nackter Knabe halt mit ausgebreiteten Armen die zierlichen Voluten, — ein sin- 
niges Motiv, dabei von schonem Profil. Derb und kraftig das Haus Neue Kram 27, 
die Bbffen lebensvoll gegliedert, die Konsolen derb und reich behandelt mit 

Masken und ioni- 
schen Kapitellen, 
die Eckkonsole be
sonders elegant. 
Eine der pracht- 
vollsten Eisenar- 
beiten endlich am 
Hause Saalgasse21 
imPortalbogen, be- 
zeichnet mit 1641. 
In der Mitte ein 

verschlungener 
Schreibschnorkel, 
dabei blasende Ge- 
nien, Masken und 
anderes Phanta- 
stische. Schliefilich 
ist noch der Brun
nen auf dem Markt 
zu erwahnen, eben
falls vom Ende der 
Epoche: ein acht- 
eckiges steinernes

Becken, aus welchem sich nicht wie gewohnlich eine Saule, sondern ein vier- 
eckiger Pfeiler mit den Reliefgestalten von Tugenden erhebt; dariiber ein Aufsatz, 
dessen Profil durch blasende Sirenen energisch geschwungen ist. Die bewegte 
Figur der Justitia kront das Ganze (Abb. 272).

Ist in Frankfurt ausschliefilich die burgerliche Architektur der Zeit ver- 
treten, so bietet das benachbarte Offenbach in dem Isenburgischen Schlosse 
ein interessantes Beispiel eines Ftirstensitzes jener Zeit.1) Graf Reinhard von 
Isenburg, der 1556 Offenbach zur Residenz erwahlte, liefi das alte verfallene 
SchloB abreiBen und an dessen Stelle ein neues errichten. Da dieses schon 
nach drei Jahren vollendet war, darf man vielleicht annehmen, daB es kein 
kiinstlerisch durchgefiihrtes Werk gewesen ist. Schon 1564 zerstórte ein Brand 
den ganzen Bau bis auf die nórdliche Fassade. An diese baute der Graf sofort 
ein neues SchloB, welches 1572 vollendet, im innern Ausbau jedoch erst 1578 
zum AbschluB kam und zwar unter Graf Philipp, dem Bruder und Erben des 
Erbauers. Das Prachtstuck dieses Neubaues ist die einstige Hoffront mit ihren 
von zwei polygonen Treppenturmen begrenzten Arkaden, von welchen unsere 
Abb. 273 einen Teil vorfiihrt. Im ErdgeschoB ist es eine sehr hohe Bogenhalle, 
mit schlanken kannelierten ionischen Pilastern besetzt, in den Bogenzwickeln 
und dem Friese elegant ornamentiert. Die beiden oberen Geschosse, die sich

1) Manchot in Forstera Allg. Bauzeit. Vgl. aucli die Studien des Stuttgarter Arelii- 
tekten-Yereins.
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Ab1>. 272 Justitiabrunnen zu Frankfurt a. M.

offenbar den niedrigen Stockwerken des Innern fiigen muBten, sind deshalb sehr 
gedriickt und haben statt der Bógen nur Architrave. Im ersten Stock sind die 
Pfeiler mit mannlichen und weiblichen Figuren hermenartig dekoriert, im zweiten 
haben sie einfache Kannelierung. Der ganze Bau ist mit groBer Zierlichkeit 
durchgefiihrt, namentlich an den Friesen mit elegantem Rankenwerk und an den 
Briistungen mit reich ausgefuhrten Wappen geschmuckt. Es ist der Charakter 
einer gesunden Fruhrenaissance, derjenigen am Otto-Heinrichsbau zu Heidelberg 
verwandt, in der Feinheit der Ornamentik jenem Bau nahe kommend, im Figiir- 
lichen aber weit hinter ihm zuriickstehend, ganz abgesehen davon, daB die Ver- 
haltnisse an Schonheit und rhythmischer Durchbildung erheblich geringer sind. 
Uber dem Dach der oberen Halle steigt der Hauptbau noch um ein GeschoB 
hoher auf, mit nuchternen Rahmenpilastern gegliedert. Die unteren Hallen sind 
mit Kreuzgewolben bedeckt, die oberen haben eine von Steinplatten gebildete 
flachę Decke. Das obere GeschoB der Hallen ist von fast roher Durchbildung 
gegeniiber den beiden unteren, und verrat die Hand eines schwachen Architekten. 
DaB tiberhaupt spater auch der Hauptbau um ein Stockwerk erhoht worden ist, 
beweist die Abbildung der nórdlichen Fassade bei Merian, wo auBerdem statt des 
jetzigen Mansardendaches ein hoher Giebel sich findet. Von den beiden Wendel- 
treppen hat besonders die westliche eine schone Konstruktion, indem die Spindel 
um drei schlanke Saulen herumgefiihrt ist. Den AbschluB bildet ein elegantes 
Sterngewólbe. Zu beiden Treppen fiihren reich ausgebildete Portale.

Das Innere (Abb. 
274) ist nur durch die 
zierlichen Rippenge- 
wblbe des Erdgeschos
ses bemerkenswert. In 
demwestlichen, 21 Me
ter langen und 7 (/a 
Meter breiten Saale 
ist ein Netzgewolbe 
mit durchschneiden- 
den Rippen, in dem 
óstlichen kleineren 
Raume ein Kreuzge- 
wólbe. An den Saal 
stoBt ein nordwarts 
herausgebauter Erker, 
rechtwinklig vorsprin- 
gend und mit Fenstern 
versehen, im obersten 
GeschoB ais Altan mit 
durchbrochener Brii- 
stung schliefiend. Un
ter den Fenstern zieht 
sich spatgotisches 

MaBwerk hin. Diese 
Teile kónnten noch 
zum mittelalterlichen 
Baue gehoren. Wun- 
derlich genug sprin- 
gen die beiden Rund- 
turme am westlichen
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Abb. 273 Teil voni SchloB zu Offenbach 
(Nach Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance)

und óstlichen Ende dieser Fassade halb in die inneren Raume, halb nach auBen 
vor, wo sie jetzt im obersten Stock balkonartig abschlieBen und mit einer Ba
lustradę eingefaBt sind. Der SchluBstein im westlichen Turme tragt das Datum 
1578 und das Monogramm A. S.
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Das nahegelegene Ilanau auf der anderen Seite des Mains ist eine alte 
Stadt, die seit Jahrhunderten die Residenz der nach ihr genannten Grafen war. 
Die Bedeutung dieses Grafengeschlechtes war eine sehr groBe, und ihr SchloB 
an der Altstadt ein prachtiges, vielturmiges Haus; nur ein spater mittlerer Flugel- 
bau mit ein paar Portalen ist davon tibrig geblieben, da nach dem Aussterben 
der Grafen 1736 ihren Erben, den Kurfiirsten von Hessen, das alte, stolze Gebaude 
imWege stand. Heute ist da der SchloBpark; in der alten Stadt steht noch die 
schóne gotische Marienkirche, die in ihrem Chor die prachtigen Grabmaler 
der Grafen enthalt; von ihnen sind ais die schbnsten zu nennen die des Grafen 
Philipp III. (j- 1561) und seiner Gattin Helene von der Pfalz (j- 1579), sowie des 
Philipp Ludwigs I., der 1580 starb. Alle drei enthalten die Statuen der Ver- 
storbenen in einem von Pilastern oder Saulen getragenen Triumphbogen. Ins- 
besondere das zweitgenannte Werk ist von groBer Feinheit der Durchbildung und 
dtirfte Jóhann von Trarbach zum Autor haben. Das dritte, das ebenfalls flan- 
drische Anklange zeigt, ist im iibrigen stark italienisch von hoher Vollendung im 
Ornament, und mit seinen vortretenden Doppelsaulen von grofier Pracht.1) — Eine 
schdn geschnitzte Orgel aus etwas spiiterer Zeit ebenfalls im Chor. —

1) Abgeb. in Bau- u. Kunstdenkm. der Stadt Hanau. I. Hanau 1897, Fig. 47—57.
2) Abgeb. bei Fritsoh, Denkmaler deutsclier Renaissance.

Abb. 274 Grundrili des Schlosses zu Offenbach

GroBe Bedeutung gewann die Stadt, ais 1597 Grat Philipp Ludwig II. 
wallonischen und hollandischen Reformierten eine Freistatt bot und ihnen ge- 
stattete, neben der alten Stadt eine neue anzulegen, von ganz regelmaBigem 
GrundriB, dereń Mittelpunkt der groBe Marktplatz bildet, dereń schóne, breite 
StraBen sich rechtwinklig durchschneiden, genau von Norden nach Siiden, und 
von Osten nach Westen gerichtet. — Der Marktplatz ist von stattlichen Giebel- 
hausern um°-eben und hat ais schónsten Schmuck in den vier Ecken die be- 
kannten reizvollen Ziehbrunnen1 2), von 1605, zwei von 1616 und 1621 (Abb. 152). 
In hóchst eleganten Yerhaltnissen aufgebaut, zeigen sie eine gut entwickelte Kar- 
tuschenornamentik, aber auch noch schóne Akanthusfriese; daruber giebelarlige 
Aufsatze mit Obelisken, Kugeln und bekrónendem hessischen Lowen. Das schón 
geschmiedete Kettenrad hat noch gotisches MaBwerk.

An der Siidseite des Marktes stattliche Hauser; eines mit vorgebautem Erker 
auf Konsolen, oben mit Balkon abschlieBend, daruber Giebel. Das Portal hat 
gewundene Saulen. An der Westseite ein breites Gebaude mit drei hohen kraft- 
voll gebildeten Giebeln; der mittlere ist breiter. Zwei Portale mit korinthischen
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Saulen, Masken und Wappen vor dem ErdgeschoB. Daneben ein noch hoheres 
Giebelhaus; ein schónes Portal Ecke der MarktstraBe gegen Paradeplatz; andere 
beachtenswerte Bauwerke in der RomerstraBe. Das schmiickende Detail aller 
dieser sonst einfachen Hauser entspricht merkwurdigerweise gewissen Heilbronner 
Gebauden; insbesondere ist der Giebel der Siidseite vollig identisch mit dem 
einstigen des Katharinenspitals zu Heilbronn (Abb. 238) und den drei ganz ahn- 
lichen am Abteigebaude von Kloster Schonthal.

Ais Architek
ten der Neustadt 
macht Sandrart in 
seiner Teutschen 
Akademie (II, III, 
S. 297, 310) einen 
Wallonen, Daniel 
Soriau, namhaft, 
der an Kirchen und 
Hausern, Pforten 
und Wallen tatig 
gewesen sei, auch 
grofie Kontrafate 
und stillsteliende 
„Sachen“ gemalt 
habe. Vielleicht war 
dies tibrigens nur 
ein kunstverstan- 
diges Mitglied der 
wallonischen Ge- 
meinde.

In der Altstadt 
noch einiges, vor 
allem das alte Rat
haus, ein reizvoller 
Fachwerkbau mit 
zwei Holzerkern 

Abb. 275 Franzósiscłi-hollandisclie Kirche zu Hanau

von 1571 in besonders stilvoller Behandlung. Wertvoll ist die stolze einstige 
Landesschule vom Jahre 1665, ein schlichter Basaltbruchsteinbau, riesig 
in drei Geschossen emporsteigend, durch die lebendig gruppierten und wirk- 
eingerahmten Fenster, sowie das kolossale Dach von charaktervollem Ge-

zwischen zwei stei- 
nernen Staffelgie- 
beln, unten Frei

treppe; in der kleinen Lahrgasse ein reich und originell geschnitztes Fachwerk- 
haus 
hohe 
hoch 
sam 
prage, jetzt Gymnasium. Die Einfassung der Fenster ist in rotem Sandstein 
ausgefiihrt, ebenso das Prachtstiick des ganzen Baues, das imposante Portal mit 
reich geschmiickten toskanischen Saulen, Masken, Lowenkopfen und prachtig 
barockem Aufsatz, der das Doppelwappen des Grafen Ludwig von Hanau und 
seiner Gemahlin tragt.

Das Merkwiirdigste aber in Hanau ist die grofie Doppelkirche x), die von 
weitem schon mit dem riesig hoch emporsteigenden Dach — es erreicht eine Hohe 
von mehr ais 40 Metern — wie ein kleines Gebirge aus der flachen Landschaft 
aufragt und die Aufmerksamkeit erregt (Abb. 275). Es sind namlich, wie unser 

x) Bau- und Kunstdenkmaler der Stadt Hanau.
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GrundriB (Abb. 276) zeigt, zwei im Polygon angelegte Kirchen, gleichsam sia- 
mesische Zwillinge, die mitten ineinander gewachsen sind. Der Bau entstand 
seit 1599; die Stuckdecke in der hollandischen Kirche tragt die Jahreszahl 1622. 
Fiir die niederlandischen und wallonischen Einwanderer errichtet, bietet die Kirche 
ein neues beachtenswertes Beispiel von dem Bestreben jen er Zeit, fiir die Be- 
diirfnisse des evangelischen Kultus nach rationellen Grundsatzen das Gotteshaus

Abb. 276 GrundriB (lor Franzbsisch-Iiollandisehen Kirche zu Hanau

zu gestalten. Wir haben diese Tendenz mehrfach in den SchloBkapellen prote- 
stantischer Fursten kennen gelernt; wir haben einen merkwurdigen Versuch in 
der Kirche zu Freudenstadt beobachtet. Nicht ganz so weit hat man sich in 
Hanau von der Tradition entfernt; aber man ist doch vom mittelalterlichen 
Langhausbau zur hier verdoppelten Zentralanlage zuruckgekehrt und hat zwei 
Vielecke auf kraftigen polygonen Pfeilern mit ziemlich breiten Umgangen errichtet; 
die Pfeiler gehen oben in toskanische Saulen iiber, und iiber den Umgangen liegen 
auso-edehnte Emporen. Altare sind nicht vorhanden, da der strenge Kultus der 
Reformierten sie verschmaht; auf den Emporen erheben sich die Orgeln und, an 
den einspringenden Turm gelehnt, die Kanzel. So hatte man ein Gotteshaus er- 
halten, das in rationeller Weise sich ais groBen Predigtsaal darstellt, dem aber 
eine eigentlich kirchliche Stimmung fehlt. Alles ist heli, iibersichtlich, akustisch, 
aber michtern. Es ist ein Ideał des architektonischen Rationalismus; jede 
mystische Stimmung erscheint griindlich ausgetrieben. Der ganze Raum ist in 
gleicher Hóhe mit einer flachen Decke versehen, welche bei der hollandischen 
Kirche reich in Stuck dekoriert ist. Klar eingeteilt, aus runden, ovalen und ahn
lichen Feldern zusammengesetzt, in maBvoller Weise mit Kartuschenwerk, ein- 
zelnen Wappen und Emblemen geschmuckt, macht das Ganze einen wurdigen 
Eindruck. Reichliches Licht wird durch paarweis in den Seiten des Umgangs 
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angeordnete Fenster zugefiihrt. Sie sind in gotischer Konstruktion durch einen 
mittleren Pfosten und einfaches MaBwerk geteilt. An den auBeren Seiten liegen 
die drei Eingange, die in einer niichternen Pilasterarchitektur durchgeftihrt sind. 
Uber diesen sind groBe dreiteilige Fenster angeordnet, die, obwohl gleich allen 
ubrigen im Ilalbkreis geschlossen, durch gotisches MaBwerk in Fischblasenformen 
belebt werden.

Wahrend die bstlich gelegene hollandische Kirche eine achteckige Grund- 
form hat, wahlte man fiir die grbBere wallonische ein Zwolfeck, das durch den 
Glockenturm mit der kleineren Kirche zusammenhangt, jedoch ohne im Innern 
eine Verbindung mit ihr zu haben. Hier ist die Kanzel wieder an den Turm 
angelehnt, also an der Ostseite angebracht, wahrend die Orgel an der Siidseite 
der Empore sich erliebt, die Eingange siidlich, nordlich und wesilich angebracht 
sind. Die Formbehandlung ist bis ins einzelne wesentlich die gleiche, nur die 
Ornamente der Stuckdecke, hauptsachlich aus Rauten und Medaillons bestehend, 
sind einfacher.

Am merkwiirdigsten ist der auBere Eindruck dieser Doppelkirche, der haupt
sachlich durch die beiden riesenhaften polygonen Dacher bestimmt wird. Aut 
dem niedrigeren Dach steigt, in dreifacher Abstufung sich verjungend, der Glocken
turm empor, der aber von dem Dach der westlichen Kirche an Hohe fast erreicht 
wird. Zahlreiche gróBere Dacherker und kleinere mit Spitzhelmen abgedeckte 
Luken, an der kleineren Kirche in zwei, an der groBeren in vier Reihen iiber- 
einander, beleben diese ungeheuren Flachen in origineller Weise. Die unteren 
Teile verschwinden dagegen, doch sind sie durch die noch mittelalterlich ge- 
gliederien Fenster und die ebenfalls in gotischer Weise mit Kreuzblumen be- 
kronten Strebepfeiler nicht unwirksam gegliedert. Das Ganze durfte in seiner 
Art ein Unikum sein.

Wer der Baumeister der Kirche war, ist nicht sicher. Doch wird der oben 
genannte Soriau, aber auch ein sonst nicht unbekannter Johann d’Hollande, „von 
Geburt ein Valenciner“, namhaft gemacht.

Das siidliche Hessen
Unter dieser Bezeichnung fasse ich die verschiedenen Gebietsteile zusammen, 

welche die heutige groBherzoglich hessische Provinz Starkenburg ausmachen, wozu 
noch Rheinliessen sich gesellt. Ich beginne hier mit Darmstadt, das recht eigent- 
lich ais eine Schopfung der hessischen Landgrafen zu bezeichnen ist. Schon Philipp 
der GroBmutige hatte hier den Beginn einer baulichen Umgestaltung eingeleitet, 
war aber nicht weit damit gediehen.1) Ais wahrend des Schmalkaldischen Krieges 
das zum Teil nur aus Holz erbaute SchloB 1546 auf Befehl des osterreichischen 
Generals von Biiren niedergebrannt worden war, blieb es volle zelm Jahre lang 
in Trummern liegen. Erst 1556, da es sich darum handelte, fiir den Sohn des 
Landgrafen, Prinzen Ludwig, bei seiner Vermahlung mit einer wtirttembergischen 
Prinzessin eine Wohnung im Schlosse einzurichten, trat man dem Gedanken eines 
Aufbaues naher, aber erst 1559 begannen die Arbeiten. Man hatte auch jetzt 
nur eine notdiirftige Unterkunft im Auge, denn ais der Prinz 1562 einzog, fand 
er die Wohnung so klein, daB er nicht einmal seine Dienerschaft darin unter- 
bringen konnte und seinen Vater um Erweiterung der Wohnung bat. Philipp 
bewilligte aber nur eine einzige weitere Schlafkammer, indem er bemerkte: „darin 
magst du die Deinen legen, die du am notdiirftigsten haben mufit; denn daB du

x) Vgl. die urkundlichen Nachweise bei Dr. Steiner, Georg I., Landgraf von Ilessen- 
Darmstadt. Gr. Steinheim 1861.
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viel vom Aclel und ander Gesind iiber Nacht im SchloB liegen haben wolltest, 
wissen wir nicht wozu das nutzt, denn allein dafi so viel mehr Wein ausgesoffen 
und ein Nacht am Schlaftrinken und andern mehr vertan wird, ais wenn sie 
drei Nacht in der Stadt liegen. “

Eine hohere Bautatigkeit begann erst mit dem Regierungsantritt Georgs I., 
dem bekanntlich 1567 dieser Teil des Landes ais Erbe zugefallen war. Dieser 
ausgezeichnete Fiirst, das Muster eines klugen, sparsamen und tatigen Haus- 
halters, wuBte in einer langen Regierungszeit bis 1596 das kleine, zerstuckelte 
und heruntergekommene Land abzurunden, in Verwaltung, Kirchen- und Schul- 
wesen neu zu gestalten und in jeder Hinsicht dessen materielle und geistige 
Kultur zu steigern. Hier zeigte sich bei diesem Fursten wie bei seinen Briidern, 
besonders Wilhelm dem Weisen, der Segen der sorgfaltigen Erziehung, welche 
der Vater ihnen hatte geben lassen, und es ist ein besonders schbner Charakler- 
zug, daB Georg ehrfurchtsvoll zu sagen pflegte: „Wir vier Briider werden mit 
allen unsern Eigenschaften einen solchen Herrn Vater vorzustellen nimmer im- 
stande sein.“ Wie sehr das Land durch den Schmalkaldischen Krieg, die Uber- 
griffe des Adels, die Vernachlassigung des Ackerbaues und die Versumpfung der 
Rheinniederungen gelitten hatte, ist kaum zu sagen. Wie die Zustande in Darm
stadt selbst sein mochten, geht aus der Tatsache hervor, daB man fur alle feineren 
Lebensbediirfnisse sich nach auswarts wenden muBte, wie denn der Landgraf 
sogar seine Schuhe und Stiefel von Frankfurt bezog, bis ein einheimischer Schuster 
in einer Bittschrift geltend machte, „er getraue, ohne Ruhm zu sagen, die Not- 
durft S. F. D. samt dero Angehórung ebenso gut zu besorgen ais der Frankfurter 
Schuhmacher**, worauf er dann nach abgelegter und wohlgelungener Probe die 
Arbeit erhielt.

In nachdrucklicher Weise wandte der Landgraf nun auch dem Bauwesen 
seine Aufmerksamkeit zu, aber bei seinem sparsamen landesvaterlichen Sinn ver- 
schmahte er es, Prunkbauten auf Kosten seiner Untertanen erstehen zu lassen. 
Er begnugte sich mit dem Notwendigen, mit Gebauden fur die Verwaltung und 
fiir praktische Bedurfnisse, wie das Zeughaus, die Kaserne, der Marstall, das 
Jagerhaus u. dgl. Fur unsere Betrachtung sind nur die Schlosser zu Darmstadt 
und zu Lichtenberg von Wert.

Das durch einen unfertig gebliebenen Neubau des 18. Jahrhunderts stark be- 
eintrachtigte groBherzogliche SchloB zu Darmstadt ist in seinen alteren Teilen 
nicht ohne Interesse. Tritt man in den vorderen SchloBhof, so erkennt man 
sofort, dafi der óstliche Fliigel ein fiir sich bestehender Bau aus der Spatzeit des 
17. Jahrhunderts ist (Abb. 277). Seine hohen Giebel sind stark geschweift und 
mit schraubenformig vorspringenden Voluten versehen. Die Fenster in den drei 
Geschossen haben schlichte Behandlung und sind durch einen steinernen Pfosten 
geteilt. Vor die Mitte des Flugels legt sich ein viereckiger Treppenturm mit 
Galerie und achteckigem Aufsatz fiir das Glockenspiel. Zu beiden Seiten des 
Turmes ist ein Vorbau angefiigt, der mit einem Altan fiirs erste Stockwerk ab- 
schliefit; ein grofies Bogenportal, daneben zwei kleinere ahnliche, fiihren hier in 
das Treppenhaus. Die reiche Bekronung mit zwei von Lówen gehaltenen Wappen 
gibt dem sehr gut gruppierten Bau etwas Festliches. Die Anlage des Treppen- 
hauses ist originell. Das Mittelportal fiihrt auf einen breiten stattlichen Flur mit 
Tonnengewolben, und dieser zu den jetzigen Ktichenraumen. Die beiden Seiten- 
portale miinden dagegen auf Treppen, die sich um den mittleren Raum ent- 
wickeln, in rechtwinkliger Wendung zweimal umbiegen und dann in der Mitte 
aufwarts fiihren. AuBen am Portal liest man die Inschrift: „Ludovicus VI.; D. G. 
Hassiae Landgravius princeps Hersfeldi.11 Dazu ais Zeichen der religibsen Ge- 
sinnung der Zeit ein paar Bibelsprtiche. Dieser Teil hangt sodann durch einen 
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niedrigen Verbindungsbau mit dem nordlichen Flugel zusammen, der bei hoheren 
Stockwerken und schlankeren Fenstern nicht minder einfach ist ais jener. Aber 
an seinem westlichen Ende ist ein elegantes Portal angebracht, mit dorischen 
Saulen, am unteren Teil des Schaftes Masken und Fruchtgewinde, am Posta- 
ment prachtig behandelte phantastische lbwenartige Kopfe, die Portalpfeiler in 
Rustika, ebenso der SchluBstein des Bogens, dieser selbst aber mit Zahnschnitt 
und Eierstab fein gegliedert, Zwickel und Fries mit dem charakteristisehen Or
nament der spateren Renaissance bedeckt. Die ganze Behandlung, reich und 
wirkungsvoll, entspricht den Portalen im Rbmerhof in Frankfurt so sehr, daB 
man auf denselben Meister schlieBen darf. Spater ais diese Arbeiten ist end- 
lich das Portal am westlichen Flugel, ganz in derber Rustika, nur am nied
rigen Stylobat der Pilaster phantastische Ungeheuerkbpfe; am SchluBstein, den 
ganzen Fries mit umfassend, ein Prachtstuck dieser spatesten Art, der Bart in 
Friichte auslaufend, meisterlich und mit Humor behandelt; daliert 1672. Dies 
Portal fiihrt in einen zweiten kleineren Hof, in welchem der mit einem Tonnen- 
gewolbe bedeckte Durchgang auf ein vollig identisches Portal mundet. Nur die 
unteren Kopfe an den Stylobaten sind anders, und zwar noch reicher behandelt. 
Hier die Jahreszahl 1671. Den siidlichen und zum Teil auch den westlichen 
AbschluB der ganzen Anlage bildet der kolossale spatere Bau mit seinen odeń 
Massen.

Begeben wir uns zum Portal des nordlichen Fltigels zuriick, so fiihrt uns 
dieses auf einen Durchgang mit elegantem spatgotischen Sterngewolbe; er 
mundet nach der Aufienseite auf ein in Rustika mit Diamantquadern durch- 
gefiihrtes Portal mit der Jahreszahl 1595. Dies ist das Datum der gesamten 
alteren Renaissance-Bauteile. Hier folgt nun ein dritter, ganz unregelmaBiger 
Hof, der die altesten Teile der Anlage in sich schlieBt. Der westliche 
Flugel, sogenannte WeiBe Saalbau, und der anstoBende diagonal nach Nordwest 
ausbiegende, sogenannte Hofkonditoreibau, sind Reste der friiheren mittelalter- 
lichen Anlage eines urspriinglich den Grafen von Katzenellenbogen gehorigen, 
im 14. Jahrhundert erbauten Schlosses.1) An der Nordseite dieses Hofes findet 
sich wieder ein Portal in Rustika, aber mit manchen Veranderungen angelegt. 
Namentlich haben die zwischen den facellierten Bandem liegenden Flachen fein 
behandelte Ornamente in dem bekannten Metallstil der Zeit. Die Pilaster sind 
nach unten stelenartig verjtingt. Das Ganze macht einen ebenso kraftigen wie 
eleganten Eindruck. Daruber im zweiten und dritten GeschoB der Doppelbogen 
einer Halle, ebenfalls in derber Rustika auf ahnlich behandelten Pfeilern mit 
facettierten Quadern. Von diesem Portal gelangt man zuerst in einen Seitenhof, 
von wo ein langer, niedriger, gewolbter Gang zu einem auBeren, festungsartigen 
Tor fiihrt, das nur mit einigen Masken und den Wappen Landgraf Georgs 11. zu 
Hessen und seiner Gemahlin Sophia Eleonora geschmiickt ist. Die hohen Seiten- 
giebel dieser alteren Teile des Schlosses sind in den iiblichen Formen der Zeit 
mit geschwungenen Voluten und aufgesetzten Pyramiden entwickelt, aber nicht 
besonders fein oder reich. Es ist Mittelgut.

Uber die Baugeschichte des Schlosses steht so viel fest, daB zwischen 1360 
und 1375 aus einer friiheren einfachen Befestigung ein wohnliches SchloB fur 
die Grafen von Katzenellenbogen errichtet wurde, dessen Reste in dem Hof
konditoreibau und dem WeiBen Saalbau zu suchen sind. Nachdem das SchloB 
mit der Stadt 1479 nach dem Aussterben der mannlichen Linie an die Land- 
grafen von Hessen kam, fanden Erweiterungsbauten zwischen 1513—20 statt; 
damals gewann das SchloB, wie eine alte Beschreibung beweist, jene Ausdehnung,

0 Vgl. die gediegene Abhandlung von Dr. L. Weyland, Gesch. des Grobli. Residenzsclil. 
zu Darmstadt. Mit Planen. Darmstadt 1867.



Darmstadt 411

Abb. 277 SchloB zu Darmstadt

wie eine mittelalterliche Fiirstenresidenz sie verlangte. Namentlich wird im Erd
geschoB ein groBer Saal genannt, „darin man funfzehn Tische aufrichten konnte“, 
im zweiten Stock ein kleinerer Speisesaal, eine Kapelle, neben dieser noch ein 
gróBerer Saal, sowie die erforderlichen Wohngemacher. Unter Philipp dem GroB- 
miitigen litt das SchloB durch die Kampfe mit den Kaiserlichen und wurde 1546 
durch Brand verwiistet. Darauf erfolgten Herstellungsbauten in den fiinfziger 
Jahren, wobei Herzog Ghristoph von Wurttemberg um Bauholz angegangen wurde, 
weil solches im Lande 
nicht zu haben sei. Her
zog Ghristoph willfahrte 
dieser Bitte und schenkte 
u. a. eine bedeutende An- 
zahl 50-70 Schuh langer 
Balken. Aber erst mit 
Georg I., dem Stifter des 
Hessen- Darmstadtischen 
Hauses, entwickelt sich, 
zuerst um 1568, dann 
etwa seit 1578, 1586 und 
15951) eine groBartigere 
Bautatigkeit; der alte in- 
nere SchloBhof wird durch 
den ostlichen Fliigel mit 
der Kapelle und durch 
den siidlichen Kaiser- 
saalbau zum AbschluB 
gebracht und mit jenen 
Portalen und Gewólben 
geschmiickt, welche wir 
oben betrachtet haben. In 
der siidlichen Ecke erhob 
sich ein stattlicher run- 
der Hauptturm; ein klei
nerer ąuadratischer Trep
penturm stand im ein- 
springenden Winkel zwi- 
schen dem Hofkonditorei- 
und dem WeiBen Saal- 
bau (spater durch eine 
moderne Treppenanlage 
beseitigt); ein andrer end
lich, noch jetzt vorhan-
den, in der siidwestlichen Ecke. Ais Baumeister werden Jakob Kesselliut und Heitz 
Loskant2) genannt, neben ihnen die Maurermeister Peter de Colonia und Hans 
Marian, beide ais „walsche Meister11 bezeichnet. Das sodann unter Georg II. seit 
1629 errichtete Kanzleigebaude wurde spater durch das moderne SchloB beseitigt; 
dagegen sind die seit 1663 durch Ludwig VI. hinzugefugten Teile im yorderen 
SchloBhofe, besonders der óstliche Fliigel mit dem Treppenhause und dem Turm, 
der das Glockenspiel tragt, wie wir gesehen haben, mit ihren stattlichen Portalen

1) Vgl. Dr. Steiner a. a. O. S. 158.

noch yorhanden.

'-) Vgl. Dr. Steiner a. a. 0. S. 157.
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Aus der Spatzeit des 16. Jahrhunderts datiert ferner das Rathaus, 1555 
begonnen1), ein derber, tiichtiger Bau, mit zwei groBen Giebeln bekront, dereń 
Voluten etwas lahm und lang gezogen sind (Abb. 278). Ein viereckig vorspringender 
Treppenturm, ahnlich abgeschlossen, enthalt die Wendelstiege mit gotisch be- 
handelter Spindel. Das Portal des Treppenhauses hat geraden Sturz und mittel- 
alterlich profilierte Einfassung, wird aber von zwei eleganten ionischen Saulen 
eingerahmt, dereń Schafte am unteren Teil feine Ornamente in dem iiblichen 
Metallstil zeigen. Das Hauptportal ist im Rundbogen geschlossen, auf Rustika- 
pilastern, tiberaus kraftvoll behandelt, die Archivolte mit Eierstab und Zahnschnitt, 
der SchluBstein mit energisch ausgebildeter Konsole, dies alles den Arbeiten im 
SchloBhof verwandt. Das ErdgeschoB dffnete sich ehemals mit groBen Arkaden 
im Rundbogen, die facettierte Quaderbehandlung zeigen. Die beiden oberen Ge- 
schosse haben gekuppelte Fenster mit geradem Sturze und gotischer Profilierung. 
Auf dem hohen Dach reitet ein ldeiner Glockenturm. Im Innern ist ein unbe- 
deutender Saal, dessen Tiir jedoch mit ihren hochst kindlich behandelten Saulen- 
kapitellen und henkelartig ausgebauchten Pilastern den Beweis liefert, daB hier 
neben sehr tiichtigen Steinmetzen auffallend zuriickgebliebene Schreiner tatig waren.

1) Vgl. Dr. Steiner a. a. O. S. 151.
2) Diese Notizen yerdanke ieli Hrn. Dr. Schenk in Darmstadt.

Ein bei aller Schlichtheit charaktervoller Bau ist auch das 1629 erbaute 
Padagogium, durch doppelte geschweifte Giebel vorn und an der Ruckseite 
wirksam belebt. In der Mitte springt ein viereckiger Treppenturm vor, oben ins 
Achteck iibergehend, an dessen linker Seite die Freitreppe emporfuhrt. Im Innern 
zeigt die Wendelstiege eine gotisch profilierte Spindel. Ein kraftig ausgefiihrtes 
Wappen der Landgrafen schmiickt den Turm, dessen zierliche Wetterfahne eben
falls beachtenswert ist. Das Ganze ist sparsam ausgefiihrt, die Giebel in Backstein 
gemauert, an der Vorderseite jedoch in Haustem.

Wichtiger ist in der Stadtkirche das prachtige Epitaph, das Georg I. 
sich und seiner ersten Gemahlin Magdalena von der Lippe 1589 errichten lieB. 
Es nimmt die Stelle des ehemaligen Hochaltars ein und enthalt, ganz in Alabaster 
ausgefiihrt, die in einer reichen Nische stehenden Gestalten des ftirstlichen Paares, 
bei denen besonders das prachtige Kostiim meisterlich behandelt ist. Zwischen 
ihnen sieht man in einem groBen Mittelfelde den Gekreuzigten, von beiden Ehe- 
gatten samt ihren zehn Kindern verehrt; den Hintergrund bildet Jerusalem mit 
einer groBen Zahl von Kuppeln und Turmen. Im oberen Felde kommt die Lust 
an der Allegorie zum vollen Ausdruck: in der Mitte erscheint der Auferstandene 
mit der Siegesfahne; unten kommt die Furslin geschritten, welcher vier Kinder 
yoraufgehen und ein Engel mit der Posaune voranschwebt ■ der Glaube fiihrt sie 
an der Hand, und ihr Gefolge bilden die Gestalten der Hoffnung, Liebe, Ge- 
rechtigkeit, Vorsicht, Mafiigung, Tapferkeit, also die drei theologischen und die 
vier Kardinaltugenden. Das Ganze ist von hochster dekorativer Pracht, mit reicher 
Anwendung von Malerei und Vergoldung; ais Verfertiger des Werkes erweisen die 
Akten des groBherzoglichen Haus- und Staatsarchivs den Meister Peter Osten, 
der ais „Vetter des Baumeisters zu Mainz11 naher bezeichnet wird. Der dazu 
verwandte Alabaster stammt von Rotenhurg a. d. Fulda.* 2) Von ahnlicher Be
handlung, aber schon barocker und tiberladener ist ebendort das Epitaph der 
zweiten Gemahlin Eleonorę von Wiirttemberg, das gleichfalls beide Gatten dar- 
stellt. Ein kleineres ebenso barockes und derb behandeltes Epitaph gilt der 
1510 in Darmstadt verstorbenen Herzogin Maria zu Braunschweig, ein anderes 
dem 1582 verstorbenen Grafen Philipp von Waldeck. Endlich ist der erstgeborene 
Sohn des Landgrafen, der ais Kind gestorbene Wilhelm, in einem ganz kleinen 
Epitaph betend im Hemdchen dargestellt.
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Das AuBere der Stadtkirche bietet nichts ais den obersten Turmaufsatz, 
der aber von ungewóhnlicher Schonheit und Kraft ist; den viereckigen Korper um- 
zieht eine dorische Halbsaulenordnung; der geschweifte Heim hat vier Turmchen 
an den Seiten und ein mittleres; die Wirkung ist eine ebenso prachtige, wie der 
Gedanke architektonisch wertvoll ist. Dieser TurmabschluB steht in Deutschland 
ziemlich yereinzelt da.

Abb. 278 Rathaus zu Darmstadt

Im ubrigen ist die Ausbeute in der Stadt durftig. Nur die Alexander- 
straBe ist ganz mit geringen Giebelbauten spaten Stiles besetzt. Eine Tafel am 
Anfang der StraBe erzahlt, daB Ludwig VI. diesen Teil der Stadt 1675 ge- 
griindet habe.

Die groBartigste architektonische Schopfung Georgs I. ist SchloB Lichten
berg, das er durch den Baumeister Philipp Ballessen 1570 begann und gegen 
1581 yollendete.1) Die Lagę dieses wohlerhaltenen machtigen Baues mit seinen 
hohen Giebeln auf einer weithin sichtbaren Kuppe in den nordlichen Aus- 
laufern des Odenwaldes, mit den herrlichen Blicken iiber die Wiesentaler und 
Hóhenziige des Waldgebirges, ist von groBer landschaftlicher Schonheit. Seit dem 
fruhen Mittelalter bestand dort ein SchloB der Katzenellenbogenschen Grafen, 
das aber nachher stark verfallen gewesen sein muB, weil Georg I. einen Neu- i) 

i) Vgl. Dr. Steiner a. a. O. S. 153 und 158.
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bau daneben auszufiihren beschloB. Mit besonderer Sorgfalt betrieb der Land
graf die Ausfiihrung und Vollendung dieses Baues, den er zum Witwensitz be- 
stimmt hatte, und wo er mit seiner Gemahlin gern die reine Gebirgsluft genoB. 
Wenn man sich der sanft ansteigenden Hohe naht, sieht man zur Rechten auf 
einem vorgeschobenen Hiigel einen machtigen runden Wartturm, durch Etagen- 
feuer und Zinnenkranz verteidigt. Wendet man sich links, so erreicht man zuerst 
die Vorburg, dereń geschweifter Giebel die charaktervollen Formen dieser Spat- 
zeit tragt. Ein gewolbter kasemattierter Gang fiihrt in den Hof der ganz mit 
hohen, zinnengekronten Mauera umgebenen Vorburg. Uber dieser erhebt sich der 
Hauptbau des Schlosses, ein machtig hochaufragendes Werk, in drei Geschossen 
emporsteigend, hufeisenformig einen groBen, nach vorn offenen Hof umfassend. 
Der Flugel zur Rechten, mit gut entwickelten Schneckengiebeln und Dacherkern 
ausgestattet, springt nicht so weit vor, wie der zur Linken, der heute ein cha- 
rakterloses, abgewalmtes Dach tragt. Dagegen schlieBt sich an den rechten 
Flugel nach vorn eine groBe Terrasse, welche eine herrliche Aussicht uber die 
zinnengekrónte Mauer weg bietet. (Die Zinnen modern.) Vorn im Hofe sieht man 
den viereckigen Steintrog des ehemaligen Brunnens.

Die Ausfiihrung des ganzen Baues ist einfach, aber gediegen und solide. 
Man befindet sich hier auf Granitboden, daher ist das Mauerwerk aus Bruchsteinen 
mit Putzbewurf hergestellt, nur Fenster, Portale, Gesimse und Giebel wurden 
aus rotem Sandstein ausgefiihrt. In der linken Ecke des Hofes ein polygoner 
Treppenturm mit Portal. Dieses zeigt einfach dorische Formen mit kanne- 
lierten stark ausgebauchten Pilastern, Triglyphenfries und schlichtem Giebel. 
Etwas stattlicher ist das Hauptportal am rechten Flugel, triumphbogenartig mit 
vier ahnlich behandelten toskanischen Pilastern, der Fries ohne Triglyphen, in 
der Attika die trefflich behandelten Wappen des Landgrafen und seiner Gemahlin, 
daruber ais AbschluB ein Giebel. Dies alles einfach und streng, aber elegant, in 
feinem roten Sandstein ausgefiihrt. Aufierdem geben nur die hohen Volutengiebel 
dem Bau ein lebendiges Geprage. Der linkę Flugel ist offenbar der altere, nach 
auBen unregelmafiig angelegt, sichtlich mit Benutzung eines friiheren Gebaudes, 
die Fenster nach oben mit der Stockwerkhohe abnehmend, wahrend der tibrige 
Bau in allen drei Geschossen gleiche Stockwerkhohe hat. Die Fenster sind schlank, 
zweiteilig, die Umrahmung aus einem mittelalterlichen Kehlenprofil gebildet. 
Ein groBer terrassierter Garten umgibt rings den Bau.

Von der urspriinglichen Ausstattung des Innern ist mit Ausnahme einiger 
Stuckdecken und einiger schóner Ilolzportalex) (das eine bezeichnet 1581), nichts 
mehr erhalten. Die Wendeltreppe, einfach und in gotischer Profilierung, hat ein 
hiibsches stuckiertes Gewólbe. In jedem Stockwerk befindet sich ein groBer Saal, 
dessen Decke in der Mitte auf Holzpfeilern ruht, alle diese Raume uber fiinf 
Meter hoch. Die Kapelle, im Erdgeschofi des linken Fltigels angebracht, mit der 
Jahreszahl 1571, ist auBerst einfach. Leider scheint der ansehnliche Bau wenig 
sorgfaltig erhalten.

Ehe die hessischen Landgrafen in diesen Gegenden den Renaissancestil zur 
Anwendung brachten, hatte dieser bei den verschiedenen Dynastengeschlechtern 
des Landes bereits Pflege und Forderung erfahren. So zeigt esinBabenhausen 
das SchloB der Grafen von Hanau, jetzt ais Kaserne dienend, ein zwar im ganzen 
einfacher Bau, indes einige elegante Details der fruhen Renaissance enthaltend. 
Die Anlage ist urspriinglich iiberwiegend zu Festungszwecken ausgefiihrt worden. 
Noch sieht man die Spuren der Graben und Walie in weitem Viereck um das 
Ganze, mit vier machtigen Rundtiirmen auf den Ecken. Innerhalb dieser Um- 
friedung erhebt sich abermals ais Yiereck das SchloB, nach aufien ohne eine Spur

i) Jetzt im Darmstaclter Sclilosse. 
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von kiinstlerischer Behandlung. Der Eingang liegt an der Nordseite in einem 
vorgeschobenen Torturm, auBen iiber dem Eingang mit doppeltem Wappen, das 
von sehr rohen primitiven llenaissancepilastern eingefaBt wird. Die Jahreszahl 
1525 beweist, wie friih diese Formen hier erscheinen. Tritt man in den Hof, 
so glaubt man zu erkennen, daB die etwas unregelmafiige Gestalt desselben 
zwei verschiedenen Bauzeiten angehort. Ungefahr in der Mitte des siidlichen 
Fliigels tritt namlich ein polygoner Treppenturm heraus, der mit einem sehr 
feinen Portal der besten Renaissance geschmuckt ist. Dagegen liest man an 
einem runden Treppenturm des ostlichen Fliigels, der noch die gotischen Formen 
zeigt, dafi 1470 Graf Philipp dies Werk habe beginnen lassen. Ein ahnlicher 
Turm befindet sich gegeniiber an dem Westfliigel, dann in der nordwestlichen 
Ecke ein polygones Stiegenhaus, und gleich daneben im ErdgeschoB ein hiib- 
scher rechtwinkliger Erker auf eleganten Konsolen. Dies ist aber ein Zusatz der 
spateren Renaissance, welcher Zeit auch die beiden kleinen Giebel am ostlichen 
und westlichen Fliigel angehoren. Das Beste indes, was diese Zeit hinzugefiigt, 
ist das iiberaus delikat in rotem Sandstein gearbeitete Portal an der mittleren 
Haupttreppe. ’) Es wird von zwei frei vorspringenden kannelierten ionischen Saulen 
eingefaBt, dariiber auf einem kraftig vorgekropften Gebalk eine zweite Saulen- 
stellung. Letztere ist korinthisch mit fast gebrechlich zierlichen Schaften, dereń 
unterer Teil graziose Trophaen und Festons zeigt. Diese Formen sowie die 
Pllanzenornamente des Frieses, die beiden Wappen in der Attika, die elegante 
Giebelkronung derselben gehoren zum Feinsten aus jener Zeit, zeigen ubrigens 
niederlandische Hand. Ein noch prachtvolleres, wenn auch minder edles Portal 
bildet im ErdgeschoB des Treppenhauses die Verbindung mit einem nach auBen 
fuhrenden gewólbten Flur. Hier umrahmen prachtige Hermen die Pforte, am 
Tiirsturz sieht man elegante Arabesken. Dariiber wieder die beiden Wappen 
mit den Namen Graf Philipps des Jungeren von Hanau und seiner Gemahlin 
Katharina geborenen Grafin zu Wied. Im iibrigen ist das Innere des Schlosses 
ohne Interesse.

Dagegen bieten einige Reste von Privathausern Zeugnisse einer gewissen 
architektonischen Tatigkeit. Die ansehnlicheren Gebaude haben samtlich einen 
Hof neben sich mit hoher Umfassungsmauer, von der StraBe durch ein groBes 
Bogenportal und ein kleineres Pfórtchen zuganglich, wodurch zugleich der Ein
gang ins Haus vermittelt wird. So zeigt es in einfacher Weise der Gasthof zum 
Adler, ahnlich das daneben liegende Haus, wo dann zur Rechten im Hof eine 
steinerne Wendeltreppe in den Hauptbau fiihrt, wahrend links ein Nebengebaude 
durch ein hiibsches Renaissanceportal charakterisiert ist. Schrag gegeniiber in 
derselben StraBe ein Haus von ahnlicher Anlage, im Hof ebenfalls die Wendel
treppe mit der Jahreszahl 1602. An den Turen iiberall hiibsche eiserne Klopfer.

Ungleich wichtiger und noch friiher sind die Spuren der Renaissance, welche 
uns auf der Burg Breuberg begegnen.* 2) Dieses stattliche und malerische 
SchloB, jetzt den Fiirsten von Lówenstein-Werlheim zugehórig, diente damals 
einer jungeren Linie der Grafen von Wertheim ais Residenz. Graf Michael II. 
fiigte seit 1499 dem aus dem friihen Mittelalter herriihrenden Kern des Baues 
eine bedeutende VergroBerung hinzu, welche mit Mauern und vorspringenden 
Turmen sowie einem tief und breit eingeschnittenen Graben dem Werke eine 
fiir jene Zeit respektable Verteidigungsfahigkeit gab. Gegen Ausgang der Renais
sance kamen dann weitere, besonders durch Graf Johann Casimir von Erbach 
um 1620 hinzugefugte Teile dazu, welche den Reichtum und die Mannigfaltig- 
keit der Formenwelt noch erheblich steigern.

1) Abb. bei Fritseli, Denkmiiler ćleutseher Renaissance.
2) Kunstdcnkmaler im GroBherzogtum Hessen. Sohilfer, Kreis Erbach S. 16—43.



416 2. Buch Die Bauwerke X. Kapitel Siidhessen

Wenn man die Station Hóchst der Odenwaldbahn verlaBt, winkt von einer 
waldbedeckten Hóhe schon von weitem die Burg dem Wanderer entgegen. Es 
ist eine imposante, hóchst ausgedehnte und unregelmaBige Anlage, die der Linie 
der Bergkuppe folgt, mit tiefem Graben umzogen, von hohen Mauern umgeben, 
an dereń Ecken Rundturme bastionartig vortreten. Im Zwinger rechts erhebt sich 
ein vereinzelt vorgeschobener runder Verteidigungsturm. Das aufiere Eingangs- 
tor mit seinen geranderten Buckelquadern und den Metallornamenten des SchluB- 
steins gehort der Spatrenaissance an. Dann gelangt man auf einer Brucke iiber 
den tiefen Graben zum eigentlichen Burgtor. Dieses schmiickt ein elegant ge- 
arbeitetes Wappen mit der Inschrift „Michel Graue zu Wertheim 1499“, eingefaBt 
von zierlichen korinthisierenden Rahmenpilastern in wohlverstandener Formgebung. 
Es gehort also, wenn die Jahreszahl sich nicht auf vorhergegangene Zeit be- 
zieht, zu den frtihesten Denkmalern unsrer Renaissance. Das Tor ist ubrigens 
ganz schlicht; an einem der Ouadersteine liest man die Jahreszahl 1550, wohl die 
einer Ausbesserung. Dieser Fltigel endet mit einem Stufengiebel, der weiter 
zuriickliegende, ebenfalls nach links sich ziehende Bau mit einem barocken 
Schweifgiebel. An einem einfachen Erker ohne alle Kunstform glaubte ich 1513 
zu lesen. Diese Teile gehoren also noch dem Wertheimschen Bau an. Uber 
alle diese Vorbauten ragt der machtige romanische Hauptturm der Burg domi- 
nierend empor.

Ein tonnengewólbter Torweg, der sich nach innen im Spitzenbogen óffnet, 
fiihrt nun in den weiten unregelmaBigen auBeren Burghof. Zur Linken zieht 
sich ein stattlicher Bau hin, an dessen Portal man das von zwei Putten gehaltene 
Erbachsche Wappen sieht, dabei die Inschrift „Johann Casimir Graue zu Erbach, 
Herr zu Breuberg 1613.“ In der Ecke ist hier eine Wendeltreppe angebracht, 
die zum Prunksaal des Schlosses fuhrt. Geschmiickt ist dieser Fliigel mit einer 
vermauerten Galerie auf Konsolen, welche ein barock umgestaltetes originelles 
Mafiwerk zeigt. Im ErdgeschoB befindet sich hier ein kellerartiger Raum mit 
einfachen Kreuzgewolben auf vier toskanischen Saulen der Spatrenaissance. 
Nachtraglich hat man noch hólzerne Stiitzen eingesetzt. Uber diesem Raume 
befindet sich im Hauptgeschofi der niedrige aber langgestreckte Prachtsaal des 
genannten Grafen, dessen Decke miltelst Durchzugbalken auf vier holzernen 
und stuckierten Pfeilern ruht. Die Niedrigkeit des Raumes wird im Eindruck 
noch verstarkt durch die unglaublich iippige Stuckdekoration des Plafonds 
(Abb. 279). Wohl erhalten und sorgfaltig restauriert, gehoren diese Arbeiten 
zu den glanzendsten ihrer Art, die wir besitzen. Von den drei Schiffen des 
Saales enthalt das mittlere in nicht weniger ais zweiunddreiBig fein aus- 
gefiihrten Wappen den Stammbaum des Erbauers, und zwar die „Anichen vom 
Vater“ und „von der Mutter“. Paarweise angeordnet, in einer kraftigen architek
tonischen Umrahmung, machen sie einen ungemein glanzenden Eindruck. Hatte 
der Kunstler hier der Heraldik seinen Tribut zu zollen, so durfte er in den beiden 
Seitenschiffen ais freier Poet den klassischen Anschauungen huldigen, und er tat 
es mit einer hinreifienden Kraft und tlbermutigen Kiilinheit. Denn in die grofien 
Rundfelder, welche von anderen vielfach gegliederten, aus Kreissegmenten und 
rechtwinkligen Formen zusammengesetzten Rahmen umschlossen werden, stellte 
er allerlei antike Fabelwesen, wie Perseus und Andromeda, Phaeton, Ganymed, 
Dadalus, und zwar alle diese Gestalten fast frei schwebend mit einer schier ver- 
wegenen Technik herausgearbeitet, vortrefflich in den Bewegungen, wohlverstanden 
in den Formen. Diese ubermutigen Szenen werden einigermafien durch die in 
den Seitenfeldern angebrachten bescheidener auftretenden christlichen Tugenden 
gedampft, und weiterhin klingt die Kraft der Dekoration zu noch mafivollerer 
Behandlung aus in den rein ornamenlalen Elementen, Genien, Fracht- und Blumen-
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Abb. 279 Teil der Deoke des Saales aus SchloB Breuborg

gewinden, aber auch Szenen der Tierfabel, wie Storch und Fuchs und einzelnen 
mitunter derben Genreszenen voll freien Humors. MuB man dem Kiinstler zum 
Vorwurf machen, daB er seine Reliefs eigentlich fiir einen viel hoheren Saal 
gebildet hat, so wird man andrerseits zugestehen, daB in der Abstufung vom 
ktihnsten Hochrelief bis zum Flachrelief die Einsicht eines wahren Meisters 
der Komposition sich offenbart. Dazu kommt endlich noch ein rings an den 
Wanden angebrachter und iiber den Fensternischen sich fortziehender Relieffries, 
der die verschiedenen antiken Gottheiten auf von den ihnen zukommenden 
Tieren gezogenen Wagen darstellt. Diese Arbeiten sind zwar von schwacheren 
Gehilfenhanden ausgefiihrt, im Figurlichen meist derb und gering, aber in den 
Bewegungen voll Leben. Sie tragen zur Gesamtwirkung wesentlich bei. Endlich 
haben die tiefen Fensternischen, die dem Saal einen anheimelnden Charakter 
verleihen, noch Flachornamente an ihren Bogen.

Schreitet man im Hofe weiter vor, so hat man zur Linken die Uber- 
reste eines vor nicht langer Zeit leider zerstorten Baues, von dem noch zwei 
polygone Treppenturme samt dem der Spatrenaissance angehorenden kraftig ge
schweiften Giebel erhalten sind. Weiter schreitend trifft man auf die Uberreste 
eines ebenfalls der modernen Zerstorungslust zum Opfer gefallenen Baues, des 
ehemaligen Zeughauses. Die Verwustung desselben ist um so beklagens- 
werter, ais die Uberreste erkennen lassen, daB wir es hier mit einem hochst be- 
merkenswerten Werke zu tun haben, dem ein Platz unter den fruhesten Denk- 
malern unsrer Renaissance gebiihrt. Ein groBes in tuchtigem Quaderbau von 
rotem Sandstein ausgefuhrtes Bogenportal offnet sich zwischen zwei korinthisierenden 
Pilastern. Uber dem Fries erhebt sich ein schmaler, mit einem Giebel bekronter 
Aufbau in Form einer kleinen Aedikula, in dereń Óffnung die trefflich bewegte 
ausdrucksvolle Halbfigur eines Kriegers in rbmischem Heim und Panzer vortritt, 
der mit der jetzt nicht mehr vorhandenen Armbrust auf jeden Herannahenden 
zu zieleń scheint. Ist diese Figur in der Form und den feinen Ornamenten der 
Riistung ein deutliches Zeugnis klassischer Studien, so gibt die in schoner romischer 
Majuskel am Sockel ausgefuhrte Inschrift einen weiteren Beweis von dem hier 
eingetretenen Fortschritt humanistischer Bildung, da die frtihere Jahreszahl am 

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 27 
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auBeren Portal der Burg noch die gotische Minuskel zeigt. Auch der Kiinstler 
dieses bedeutenden Werkes hat sich genannt; wir lesen: „Hanns Stainmiller macht 
mich.“ Mit den auBeren Ecken des breiten unteren Gesimses suchte der Kiinstler 
sich dadurch abzufinden, dafi er akroterienartige Viertelskreisfelder, wie man sie 
wohl bei antiken Sarkophagen antrifft, auf sie setzte.

An diesem wichtigen Baurest vorbeigeschritten, gelangt man endlich zur 
inneren Burg, die durch ein prachtiges Portal aus der Bliitezeit des romanischen 
Stiles sich offnet. Die inneren Teile der Burg bieten fiir unsre Betrachtung wenig 
Anhaltspunkte. Der tiefe mit Schopfrad versehene Brunnen hat eine achteckige 
steinerne Einfassung in Renaissanceformen; der machtige viereckige Bergfried 
mit seinen geranderten Buckelquadern ist ein gediegenes Zeugnis romanischer 
Struktur, seine Haube ein spater Zusatz. Herrlich ist von seiner Hohe der weit- 
umfassende Ausblick.

Folgen wir weiter stidlich den lieblichen Talern, welche die ostliche Grenze 
des Odenwalds bilden, so finden wir im Mumlingtale das kleine stille Erbach, die 
Residenz des alten Grafengeschlechtes. Das SchloB, durch einen stattlichen 
runden Turm von mittelalterlicher Anlage weithin dominierend, ist seiner Haupt- 
masse nach durch einen Umbau im achtzehnten Jahrhundert verandert worden. 
Doch gehort unserer Epoche der durch Graf Georg II. ausgefuhrte Torbau, dessen 
einfaches, mit Rahmenpilastern und elegant ausgefuhrtem von zwei weiblichen 
Figuren gehaltenen Allianzwappen geschmucktes Portal die Jahreszahl 1571 tragt. 
Im Innern des Hoftores liest man den Namen des Grafen ebenfalls mit Allianz
wappen verbunden und die Jahreszahl 1593, wohl das Vollendungsdatum dieser 
Teile. Die rechts den Hof abschlieBenden, in malerischem Fachwerkbau aus- 
gefiihrten Teile, mehrfach mit Wappen geschmuckt, verdanken ihre Entstehung 
dem Vater jenes Grafen, Eberhard II. Im Innern bieten die reichhaltigen und 
wohlgepflegten, allen Epochen der Kunstgeschichte gewidmeten Sammlungen ein 
schónes Zeugnis von dem Kunstsinn der erlauchten Familie. Fur unsere Be
trachtung sind treffliche Holzschnitzwerke, Schlosserarbeiten, Glasmalereien u. dgl. 
von Wert. In der prachtvollen Hirschgalerie sieht man eine, dem Vernehmen 
nach aus Battenberg stammende uppige Holzdecke der Spatrenaissance.

Mehr bietet in architektonischer Beziehung SchloB Fiir stena u, wenige 
Minuten von Michelstadt jenseits der Miimling gelegen.1) Schon von weitem sieht 
man das ganz von einem Park machtiger Baume umgebene SchloB, mit seinen 
hohen Giebeln und Ttirmen in einen Wiesengrund so still und weltabgeschieden 
gebettet, daB man an Dornrćischens Burg erinnert wird. Voll gespannter Erwartung 
nahert man sich und trifft zuerst, unmittelbar am Flusse liegend, einen jetzt ver- 
odeten Pavillon von 1756, eine der lauschigsten Anlagen, die man sich denken 
kann, dereń Stimmung durch die herrliche Parkumgebung und das Rauschen 
des benachbarten Mtihlenwehrs vollig bezaubernd wirkt; die reizende Anlage, an 
Fenstern, Treppen und Ttiren mit trefflichen Eisengittern versehen, scheint 
leider dem Verfall preisgegeben. Weiterschreitend kommt man zur SchloBmuhle, 
dereń stattlicher Bau mit charakteiwoll durchgebildeten Volutengiebeln ais Werk 
jenes Grafen Georg II. durch dessen Wappen mit dem seiner ersten Gemahlin 
(-{-1591) bezeugt wird. Nun taucht aus seinen herrlichen Baumgruppen der Haupt- 
bau des Schlosses auf, eine hufeisenformige Anlage, auf den Ecken mit vier 
mittelalterlichen Rundturmen wirksam abgeschlossen. Um eine Verbindung zwi- 
schen den beiden weit vorspringenden Seitenfliigeln lierzustellen, erbaute Graf 
Georg II. nach inschriftlichem Zeugnis 1588 den riesigen 13 Meter hohen und 
16 Meter weiten Bogen, der eine durchbrochene Galerie tragt (Abb. 280). Wilder 
Wein hat ihn ganz tiberzogen, in iippiger Triebkraft seine Ranken wie einen

D Kunstdenkm. im Grofiherzogt. Hessen, Kreis Erbach, S. 106 ff.
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Schleier fast bis zum Boden herabsenkend, und so wird diese in ihrer Art einzige 
architektonische Komposition zum malerisch prachtigsten Bilde. Der Kern des 
Baues iibrigens reicht jedenfalls ins 15. Jahrhundert hinauf; sodami war es Graf 
Eberhard I. (1481—1539), welcher dem Bau seine Sorgfalt zuwandte. Aus seiner 
Zeit stammen wahrscheinlich die Erker am linken Flugel und am Hauptbau, in

Abb. 280 SchloB Fiirstenau
(Nach Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance)

Quadern auf wuchtigen Konsolen schlicht ausgefiihrt. An einem von ihnen liest 
man die Zahl 1528. Auch die Fenster und Tiiren tragen hier noch mehrfacli 
spatgotische Form. Der machtige rundę Hauptturm, aufien an der Ecke des rechten 
Fliigels mit dem Mittelbau vorspringend, aus Bruchsteinen aufgefuhrt, tragt einen 
originellen achteckigen Aufsatz, der mit seinen Giebelerkern und durchbrochener 
Galerie uberaus malerisch wirkt.

Die Zugilnge zum Innern liegen in einem polygonen Treppenturm der 
linken Hofecke, und reclits in einem nach innen gezogenen Stiegenhause, zu 
welchem eine Freitreppe fiihrt. Ein einfach derbes, von ionischen Saulen ein- 
gefafites Portal Dietterleinschen Stiles fiihrt in das Haupttreppenhaus. Die Wendel- 
stiege mit drei schlanken Mittelsaulen und Balustergelander ist an der ganzen 
Unterseite mit feinen Flachornamenten der Spatrenaissance geziert. Im Erd- 
geschofi links liegt ein groBer Saal mit tiefen Fensternischen und einem prach- 
tigen Erker. Zwischen den Durchzugsbalken ist die ganze Decke mit Stuck- 
ornamenten belebt, hauptsachlich Akanthusranken mit einigem Figiirlichen ge- 
mischt. Auch im Hauptbau liegen im Erdgescliofi grofie Raume, durch Erker 



420 2. Buch Die Bauwerke X. Kapitel Siićlhessen

nach dem Hof und der Gartenseite aufs schbnste erweitert. Diese Erker, mit 
spatgotischen Rippengewolben bedeckt, haben solche Tiefe, daB sie wie kleine 
Stuben wirken. Leider sind diese Raume ganz verrauchert und zu untergeord- 
neten Dienstzwecken verwendet. Wir durfen annehmen, daB alle diese Teile dem 
Bau Graf Eberhards I. angehbren, wahrend die Renaissancepartien des Schlosses 
Georg II. zu verdanken sind.

Ungern reiBt man sich von diesem Idyll los, um dem benachbarten Michel- 
stadt seine Aufmerksamkeit zu schenken. Das anmutig gelegene lebhafte und 
freundliche Stadtchen fesselt durch eine Anzahl wertvoller Denkmale, vor allem 
durch einen auBerst malerischen Marktplatz. Im Vordergrunde sieht man einen 
stattlichen Brunnen, der auf einer allerdings nicht sehr geschickt behandelten 
korinthisierenclen Saule das ungeschlachte Standbild des heiligen Michael tragt. 
Trefflich dagegen sind die schmiedeisernen Stangen, welche die unteren Teile 
umgeben. Das Denkmal ist ein Werk Graf Georgs I. vom Jahre 1544. An der 
andern Seite des Marktplatzes erhebt sich mit seinem hohen Dach, seinen beiden 
polygonen turmartigen Erkern und seiner offenen Halle das Rathaus, ein prachtig 
energischer Holzbau noch von 14-84. Im Hintergrunde ragt mit seinem Turm 
der schlichte gotische Bau der Stadtkirche auf, welche ais Grabstatte der 
Grafen von Erbach Bedeutung gewinnt, da sie eine Anzahl wertvoller Denk
maler enthalt.1)

1) Kmistdenkmaler etc. S. 174 ff.
2) Abgeb. daselbst Fig. 92.
3) Daselbst Fig. 93.

Das fruheste, jetzt in der Sakristei befindliche, ist dem Grafen Eberhard I. 
und seiner Gemahlin Maria von Wertheim gewidmet. Es ist ein Epitaph ohne 
Portratfiguren, aber mit einer reichen Ornamentik der Fruhrenaissance ausgestattet.1 2) 
GroBere Opulenz, wenngleich ebenfalls noch ohne Bildnisdarstellung, zeigt das 
Alabasterdenkmal des Grafen Georgs I. (j- 1563) und seiner Gemahlin Elisabeth 
von der Pfalz (f 1569).3) In Form einer Tumba errichtet, enthalt es in seiner 
Ornamentik Motive der Fruhrenaissance, verbunden mit dem spateren Kartuschen- 
werk. Tumba und Wandepitaph vereinigen sich sodann zuerst in dem prachtigen 
Wandgrab des 1605 gestorbenen Georg U.4) In Alabaster ausgefiihrt zeigt es den 
in voller Rustung mit offenen Augen betend daliegenden Grafen. Sein Paradebett 
wird von fast nackten Karyatiden getragen, welche wie alles iibrige Figurliche 
schon stark manieriert sind. Der architektonische Aufbau ist fast vóllig in Schnbrkel- 
werk und Figuren aufgelbst und dadurch sehr unruhig. Trefflich behandelt 
ist alles Ornamentale, welches aus Motiven des Metallstils und Kartuschenwerk 
gemischt ist. Gut komponiert, aber ganz in den Manieren des italienischen 
Barokko sind an der Riickwand die Medaillonreliefs der Geburt, Auferstehung 
und Himmelfahrt Christi.

In ahnlicher Anordnung und Behandlung stellt sich das Epitaph des Grafen 
Friedrich Magnus (j- 1618) clar. Am besten ist die Portratfigur des auf dem Parade
bett liegenden Entschlafenen, besonders geschmackvoll wieder die Ornamente der 
Rustung behandelt.5) Drei Lowen tragen den Sarkophag, und weinende Engel, viel 
weiclilicher und zopfiger ais am vorigen Denkmal, umgeben den Verstorbenen. Im 
ubrigen ist die ganze Komposition kleinlich, unklar und tiberladen. Noch spater ist 
das Denkmal des Grafen Johann Kasimir (j- 1627).°) Hier begegnen wir einer an
dern Kunstlerhand, einer maBvolleren Behandlung der Architektur und einer tuch- 
tigen Auffassung des Figiirlichen. Vier prachtig ausgefuhrte Saulen, die einen 
barock gebrochenen Giebel tragen, sind triumphbogenartig angeordnet. In der 
mittleren Nische sitzt auf dem Sarkophag die trefflich behandelte Figur des Grafen, 
den Kopf sinnend auf die rechte Hand gesttitzt, den Feldherrnstab in der Linken, 

4) Daselbst Fig. 94.
5) Daselbst Fig. 9S.
8) Daselbst Fig. 96.
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wiłhrend der rechte Arm auf dem Heim ruht. Es ist wie eine Inspiration von 
Michelangelos Lorenzo Medici. Die Lowen, welche den Sarkophag tragen, 
scheinen von derselben Hand, wie die am vorigen Denkmal. In den beiden Seiten- 
nischen stehen allegorische Figuren von Tugenden, in die Ruckwand sind zwei 
geistreiche lebendig komponierte Schlachtenreliefs, Moses im Kampf wider die 
Amalekiter, und eine andere alttestamentliche Kriegsszene eingelassen. Das Werk 
erinnert im Stil stark an die Richtung des Sebastian Gotz aus Ghur (Heidelberg, 
Friedrichsbau). Alle diese Denkmaler sind, obwohl schon stark barock, doch 
wertvoll, wenngleich ich sie denen in der Stadtkirche zu Darmstadt an Be
deutung nicht gleichstellen mochte.

Im iibrigen bietet Michelstadt nicht viel. Das alte SchloB der Erbacher 
Grafen, das Georg I. ais Kellereigebaude erneuern lieB, ist ein schlichter Putz- 
bau von unbedeutender Anlage. In der Mitte der Fassade fiihrt eine doppellaufige 
Freitreppe, von einem Baldachin auf Holzsaulen tiberdacht, zu einem ganz ein- 
fachen spitzbogigen Portal. Dariiber das Erbach-Hohenlohesche Allianzwappen 
und die Jahreszahl 1539. Hier ist noch keine Spur von Renaissance zu sehen. 
Dagegen finden wir den neuen Stil, wenngleich noch wenig geschickt angewendet, 
an jenem von demselben Grafen zwei Jahre darauf gestifteten Marktbrunnen. 
Noch etwas friiher tritt er an einem kleineren Brunnen der IlauptstraBe auf, 
welcher auf seiner Saule einen sitzenden Lowen und das Allianzwappen von Er
bach und Wertheim tragt, also eine Stiftung Graf Eberhards I., den wir schon 
im benachbarten Fiirstenau antrafen. An derselben StraBe sieht man ein 
Haus von 1557 mit einem hiibschen Rundbogenpfortchen mit Rosetten in der 
Leibung. Dariiber ein ObergeschoB in Fachwerk, iiber der Tur auf schragen 
Stiitzen ein Erker, schlicht aber malerisch. Dieselbe Anordnung, jedoch in 
reicherer Ausfiihrung an einem Hause in einem Seitengafichen ostlich von der 
Kirche.’) Das ErdgeschoB wieder in Stein aufgeftihrt, mit einer Rundbogen- 
tiir von 1620, in der Leibung elegante Rosetten; das obere Stockwerk in 
Holzbau mit reichgeschnitzten Eckpfosten und einem hiibschen Erker auf 
hólzernen Stiitzen.

In dem Stadtchen Umstadt ist das aus Sandsteinąuadern errichtete 
Rathaus ein tuchtiges Werk der ausgebildeten Renaissance. Das benachbarte 
S eligenstadt* 2) hat nicht blofi Wohnhauser mit schon geschnitzten Stiitzen 
und Balken, sondern auch das Steinheimer Tor ais einen stattlichen Renaissance- 
bau von 1603 aufzuweisen. In einem Privathause am Markt eine schóne Stuck- 
clecke im Stil der Breuberger.3) Weiterhin finden wir tiichtige Epitaphien der 
Familie von Rodenstein in der Kirche zu Krumbach erwahnt, namentlich das 
einfache Grabmal Hans’ IV., der in hohem Alter 1560 zum Jubeljahr nach Rom 
pilgerte und dort starb. Sein abgezehrtes, geisterhaft aus der Slurmhaube her- 
vorblickendes Gesicht hat ihm die seltsame Bezeichnung des „wilden Jagers“ 
verschafft. Reicher entwickelt ebendort das Doppeldenkmal Georgs III. und seiner 
Gemahlin (1563), ferner das Epitaph Philipps von Rodenstein (f 1582) und seiner 
beiden Gemahlinnen, sowie endlich das Grabmal Hans’ VI. Das durch seine mittel- 
alterliche Burgen interessante Neckarsteinach enthalt unter den Denkmalen 
seiner Stadtkirche namentlich dasjenige des Ritters Hans Landschad von Steinach 
(1531), eines eifrigen Verfechters der Reformation. In dem malerisch gelegenen 
Hirschhorn sodann zeigt das bis 1584 errichtete Herrenhaus der dortigen 
Burg kraftig geschweifte Giebel mit Pilasterstellungen, Obelisken und Kugeln im 
Charakter des beginnenden Barockstils.

1) Kunstćlenkm. etc. Fig. 102.
2) Kunstdenkm. im Groflherzogt. Hessen, Kreis Offenbach, S. 218 ff.
3) Daselbst Fig. 76.
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In Rheinhessen fand ich. in der Kirche zu Partenheim ein seltenes Bei
spiel einer yollstandigen Bemalung aus der Zeit der Friihrenaissance. Die ganze 
Kirche ist auf weiBem Grunde mit Blumenranken und figiirlichen Darstellungen 
bedeckt; im Mittelschiff an den Schildbogenwanden sieht man Ghristi Einzug in 
Jerusalem, den heiligen Martinus und eine dritte legendarische Szene; diese Sachen 
ziemlich derb gemalt, die Wirkung im ganzen recht gut und originell. In Mannes- 
hohe zieht sich ein rotgemalter Fries mit ornamentalen Medaillons hin. Dazu 
kommen braune Ranken, im Mittelschiff aus groBen Renaissancevasen hervor- 
gehend; die Blumen zum Teil noch im spatgotischen, teils schon im Renaissance- 
charakter; alles das im Seitenschiff am feinsten, besonders die Medaillonkbpfe 
recht gut und lebendig behandelt.

Abb. 281 SchloB zu Aschaffenburg

Am bezeichnendsten fiir diese Friihepoche ist jedoch die Einfassung des 
Ghorbogens mit gemalten Kindergenien, spielenden Tieren, Haschen u. dgl. Alles 
dies, sowie die Medaillonbildnisse etwa im Stil Holbeinscher Kunst. Das Ganze 
in der dekorativen Wirkung auBerst lebendig. So halt auch hier die Renaissance 
mit ihrer fróhlichen Weltlust Einzug in die geweihten Raume der Kirche.

Zum Main zuriickkehrend finden wir im Schlosse zu Aschaffenburg eines 
der machtigsten aber auch national bedeutungsvollsten Gebaude der deutsehen 
Renaissance. Nachdem die Stadt samt ihren reichen Stiftsgiitern an Mainz ge- 
kommen war, erweiterte und befestigte Erzbischof Adalbert Graf von Saarbrucken 
1118 das SchloB. Im Bauernkriege 1525 wurde es bis auf die Grundmauern 
zerstort, und eine zweite Verwtistung betraf den Bau 1552 durch die Truppen 
des Grafen von Oldenburg. Erst 1605 wurde ein opulenter Neubau, das noch 
jetzt vorhandene Prachtwerk, im Auftrage Kurfurst Johann Schweickards von Kron-
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berg durch Georg Ridinger von StraBburg ais Residenz des Erzbischofs von Mainz 
erbaut, 1613 vollendet. Uber seiner machtigen Terrasse hoch iiber dem Main auf- 
ragend (Abb. 281), stellt es sich ais quadratische Anlage dar, auf den Ecken mit 
vier gewaltigen Turmen flankiert, die Mitte jeder Fassade durch einen hohen 
Giebel in den iippigen Formen der Zeit charakterisiert (Abb. 282). Das ErdgeschoB
und die beiden oberen 

Stockwerke werden 
durch starkę Gesimse 
getrennt, in denen ge- 
gentiber der kraftigen 
Vertikalrichtung der 

Turme und Giebel die 
horizontale Tendenz in 
langen Linien ausklingt. 
Die Fenster sind in den 
drei Geschossen durch 
steinerne Kreuzpfosten 
geteilt und in wohl- 
herechneter Steigerung 
mit gebrochenen Gie
beln oder ornamentalen 
Aufsatzen gekront. In 
der Mitte der Fassaden 
sieht man prachtige Por
tale, von dorischen kraft- 
voll gebildeten Doppel- 
saulen eingefaBt. Von 
groBartiger Wirkung ist 
der weite quadratische 
Hof. In den Ecken lie- 
gen polygone Treppen
turme mit meisterlich 
konstruierten Wendel- 
stiegen, dereń Stufen 
auf schlanken Saulen 
ruhen. Die Verbindun- 
gen der Treppen im 
Ilofe sollten ursprting-

Abb. 282 Giebel des Schlosses zu Aschaffenburg 
(Nach Fritsch, Denkmal or deutsche? Renaissance)

lich gewólbte Bogen- 
hallen auf dorischen
Saulen herstellen, wenn
diese nicht uberhaupt schon ausgefiihrt waren und wieder beseitigt sind. Auch 
hier wird die Mitte der Fronten durch prachtige Giebel bezeichnet. Besonders 
reich ist das Portal ausgestattet, welches zur Kapelle fiihrt (Abb. 283). Triumph- 
bogenartig angelegt, zeichnet es sich ebensowohl durch Klarheit der Komposition 
und edle Verhaltnisse, ais durch kraftvolle und dabei elegante Gliederung und 
prachtigen bildnerischen Schmuck aus. Dabei treten die barocken Elemente 
maBvoll auf und beschranken sich im wesentlichen auf die geschweiften und 
gebrochenen Giebel, welche die beiden Seiten und das mittlere erhohte Feld 
bekronen. Die schon durchgebildeten gekuppelten korinthischen Saulen der Ein
fassung des Bogens sind mit teils kannelierten, teils im Schlosserstil dekorierten 
Schaften ausgestattet. Ahnliche Ornamentik beherrscht die Friese und die ubrigen 
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Flachen. Das Ganze voll des energischsten Lebensgefuhls, prachtig und dabei 
meisterhaft durchgefiihrt.1) Uberhaupt ist der Bau, in gediegenen Quadern von 
rotem Sandstein errichtet, ein Werk ersten Ranges. Die RegelmaBigkeit der An- 
lage hat hier noch nicht zur Ntichternheit gefiilirt, alles strotzt vielmehr von iiber- 
cjuellender Kraft. Ein alterer viereckiger Turm von mittelalterlicher Anlage im

i) Nacli Maro Rosenberg wurde Sebastian Gbtz, der am Friedriclisbau in Heidelberg ge- 
arbeitet liatte, nacli Aschaffenburg zum Schloftbau berufen; von ihm diirften die Bildwerke des 
Portales herriiliren.

Abb. 283 Portal des Schlosses zu Aschaffenburg

Hofe, wahrscheinlich von dem Bau Erzbischof Adalberts stammend, ist trotz seines 
Yerstofies gegen die Symmetrie in den Neubau mit aufgenommen worden. Be- 
merkenswert ist besonders noch die Entwicklung der machtigen Ecktiirme. Sie 
enden mit prachtvollen Galerien auf weit vorspringendem Konsolengesims mit 
energisch skulpierten Kopfen. Dariiber folgt ein kleiner Aufsatz und dann der 
Ubergang ins Achteck, dieses von einem Kuppeldach und einer Laterne malerisch 
bekront. Von der einfachen aber stilvollen Stuckdekoration des Tonnengewolbes 
der Haupteinfahrt haben wir (Abb. 149) eine Abbildung gegeben. Auch hier spricht i)
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sich ein kraftvoller, dabei eleganter Formensinn aus. Das Innere ist mit Ausnahme 
der Kapelle leider fast ganzlich modernisiert. Es besaB nach den Planen Ridingers 
auBer vielen schonen Raumen vor allem im obersten GeschoB, bis in das Dach 
ragend, einen machtigen Saal, dessen Sprengwerk ais ein Wunder von Kuhnheit 
der Konstruktion galt und viel abgebildet wurde. Dieser Saal war mit einer 
grofien Zahl von historischen Gemalden Georg Kellers ausgeschmuckt. Der Bau, 
von dem Georg Ridinger 1616 eine Veroffentlichung in Kupferstich ausgehen 
lieB, die iibrigens von dekorativen Einzelheiten nur die schonen Giebel und die 
Gemalde Georg Kellers enthalt, hat bis heute noch nicht die Publikation gefunden, 
die ihm gebuhrte, ais dem gewaltigsten einheitlich entworfenen Schlosse aus der 
Hóhezeit der deutschen Renaissance.1) Der Kunstler Georg Ridinger, der Richtung 
Hans Schochs zu StraBburg zugehdrig, daselbst 1568 geboren, Sohn des Werk- 
meisters am stadtischen Bauhof Jakob Ridinger, ging 1590 nach ó.jahriger Lehr- 
zeit bei Jórg Schmidt auf die Wanderschaft, arbeitete 1595—99 in Ansbachschen 
Diensten und war seit 1604 in Aschaffenburg ansassig. Gegen 1627 machte er 
auch die Piane zum neuen Bau in Mainz, dem heutigen Schlosse.

1) Molirere gute Darstellungen bei Britseli.
2) Anfnahmen dieser Werke bei Niedling a. a. 0.
3) Aufn. von G. Graef in Ortweins D. Ren. XVI. Abt. — Kunstdenkm. im Grofih. Baden IV: 

Wertheim S. 256 ff.

Von mancher Seite wird das SchloB ais franzosisch in der Anlage bezeichnet; 
nur weil es regelmaBig viereckig mit vier Ecktiirmen angelegt ist. Der Auf
fassung ist bei dem urdeutschen Charakter des Bauwerks entschieden zu wieder- 
streiten; der Grundgedanke der Anordnung ist fiir einen groBartigen regelmaBigen 
SchloBneubau gerade dort gegeben, keineswegs franzosisches Sondergut, und in 
der ganzen Weit heimisch, von Italien her bis nach Schweden hinauf. Zahlreiche 
bayrische wie westfalische Schlosser besitzen gleichen GrundriB.

Von den Denkmalern der Stiftskirche sind das schone Monument Kurfurst 
Albrechts von Brandenburg und das Grab der hl. Margarethe mit seinem eleganten 
Baldachin, beides Werke der Vischerschen Htitte und Schopfungen edelster Fruh
renaissance, schon oben gewiirdigt worden. Die tibrigen Arbeiten gehoren den 
verschiedenen Zeiten der sich entwickelnden Renaissance an; schon spat im 
Charakter sind die Ghorsttihle, wie die tippig barocke Kanzel. Die Grabmaler, 
unter welchen das tiichtige und einfache des Ritters Ph. Brendel von Homburg 
aus dem Jahre 1573 sich auszeichnet, bilden dafiir eine fortlaufende Reihe schóner 
und feiner Werke.1 2)

Unterfranken
Auch in Unterfranken bildet ein Hauptsitz geistlicher Macht, das Bistum 

Wtirzburg, in dieser Epoche den Mittelpunkt dei’ kiinstlerischen Bestrebungen. 
Das weltliche Fiirstentum und der Adel tritt dagegen zurtick, und nur in den 
groBeren Stadten kommt das Biirgertum zu einiger Bedeutung, wenn auch nicht 
zu einer solchen ersten Ranges. Die Architektur nimmt an dem kraftigen plastischen 
Charakter teil, welcher dem ganzen frankischen Gebiete eigen ist und auf der 
Verwendung und kiinstlerischen Durchbildung eines guten Sandsteins beruht.

Wir beginnen mit Wertheim, diesem so anmutig am EinfluB der Tauber 
in den Main gelegenen altertiimlichen Stadtchen. Seine Denkmale der Renaissance 
sind, wenn man die auf Seite 72 schon erwahnten Grabmaler ausnimmt, die den 
Chor der schonen Stadtkirche zu einem wahren groBartigen Mausoleum der Grafen 
von Wertheim machen, nicht von erheblicher Bedeutung.3) Das alte SchloB mit 
seinen roten Mauermassen kommt mehr ais malerische Ruinę, denn ais architek
tonische Komposition in Betracht. Doch sieht man an einem achteckigen Turm
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ein Portal vom Jahre 1562, das durchaus noch im Stil der Friihrenaissance 
behandelt ist und sowohl durch seine originelle Komposition, wie durch die 
feine Ausfiihrung anziehend wirkt.1) Der einfach profilierte Rundbogen wird von 
breiten ionischen Rahmenpilastern mit hubschem Laubwerk eingerabmt, dereń 
Postument mit Lbwenkbpfen geschmuckt ist. Uber dem einfach behandelten

i) Graef a. a. O. Taf. II. — „Kunstdenkm. im GroBlierzogt. Baden" IV: jWertheim S. 221.

Abb. 284 Brunnen zu Werthcim

Fries erhebt sich, von Kandelaber- 
saulchen eingefaBt, eine Attika, 
von zwei elegant behandelten 
Wappen ausgefiillt. Ein zweiter 
Fries enthalt die Inschrift, welche 
Ludwig, Grafen von Stollberg 
und seine Gemahlin Walpurga 
ais Erbauer nennt. Den oberen 
AbschluB bildet eine flach be
handelte Muschelnische. Die For
men erinnern an die friiheren 
Portale des Schlosses zu Tii- 
bingen. Ferner ist der prachtige 
Altan zu erwahnen, der vom un- 
teren Hofe am Lowensteiner Bau 
iiber den Bergabhang auf ge
waltigen Bogen weit hinausragt, 
eine echte Renaissanceschopfung. 
Wenn auch die prachtige Galerie 
mit ihren vorspringenden Bal- 
kons dazwischen noch gotisches 
MaBwerk zeigt, so weist doch 
dessen Auffassung, wie der Ge- 
simse, stark gegen das 17. Jahr
hundert hin. Unten in der Stadt 
befindet sich auf dem Markte 
der originelle Ziehbrunnen, 
welchen wir in Abb. 284 ab- 
bilden. Auf vier kreuzweis durch 
nach unten geschweifte Archi- 
trave verbundenen Pfeilern er
hebt sich ein muschelformiger 
BogenabschluB, gleich den Pfei
lern mit Bildwerken ausgestattet. 
Die alte Einrichtung ist zer- 
stort und durch eine moderne

Pumpe ersetzt, die Brunnenoffnung zugedeckt und ihre ehemalige Einfassung 
beseitigt. Doch sieht man noch am Gebalk den Haken fiir die Rolle, die ehe- 
mals die Eimer auf- und absteigen lieB. An die vier Pfeiler sind Statuen an- 
gelehnt, die vordere einen Ritter, die zwei seitlichen eine Magistratsperson und 
den Baumeister darstellend. Letzterer hat iiber sich ein Wappen mit dem Stein- 
metzzeichen und in der Hand eine Tafel mit der Inschrift Matthes Vogel. Dies 
der Name des Werkmeisters, der den Brunnen nach Zeichnung des Baumeisters 
Michel Matzer errichtete.

Ais Gegenstiick zu diesen drei wiirdigen Personen hat der Meister dem 
Pfeiler der vierten Seite eine iippige weibliche Herme hinzugefiigt und dadurch dem i)
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Abb. 285 Decken im Rathaus zu Lohr

klassischen Altertum seine Reverenz gemacht. Ebenso hat er dem oberen Aufsatz 
an der Ruckseite ein nacktes weibliches Figtirchen, durch Pfeil und Apfel ais 
Frau Venus charakterisiert, gegeben. Diese oberen Figuren sind tibrigens von 
viel geringerer Hand. Am Brunnen liest man: „Anno 1574 hat ein erbarer Rath 
diser Stat gegenwertigen Brunnen zu Nutz und Gedeihn gemeiner Burgerschaft 
verfertigen lassen. Galt ein Malter Korn siventhalben Gulden und ein .... Wein 
. . . . Diser Brunnen steht in Gottes Hand, zu den Engeln ist er genannt." — 
Hinter dem Brunnen 
ein Haus, dessen stei- 
nernes ErdgeschoB am 
Fries zwei ausge- 
streckte Gerippe und 
z wis ch en ihnen ein 
Stundenglas mit lan- 
gerlnschrift zeigt. Auf 
beiden Seiten kleine 
unbedeutende Ranken 
in Flachrelief aus
gefuhrt. Innen schone 
Wendeltreppe amwei- 
ten Flur. Daneben das 
Haus „zum Adler" von 
1573 mit originellem

Renaissanceportal, 
vonionischenPilastern 
mit schónen Orna- 
mentranken eingefaBt; 
das ObergeschoB Fach- 
werk mit geschnitzten 
Eckstandern. Noch 
manche andere Hauser 
zeigen durch htibsch 
geschnitzte Konsolen 
auch hier das lange
Fortleben einer kunstlerisch ausgebildeten Holzarchitektur. Besonders reich das 
Haus an der Ecke der Rathausgasse. Erker findet man seiten, ein paar polygone 
am Markt sind ohne kunstlerische Bedeutung in Holz ausgefuhrt. Das Rathaus 
ist ein gotischer Bau von geringerer Beschaffenheit, aber ausgezeichnet durch 
eine doppelte Wendeltreppe. Die Formen sind noch mittelalterlich trotz der spa
teren Jahreszahl 1540. Im dritten GeschoB noch ein Saal mit hubschen Renais- 
sanceturen und derber Stuckdecke von 1600. Im Ratsschatz einige schone GefaBe, 
vor allem die beiden schónen Pokale „Schimmel" und „Fuchs“.

Nicht reicher ist die Ausbeute in Lohr. Zunachst ist das Rathaus ais 
ein kleiner origineller und charaktervoller Bau vom Ende der Epoche zu nennen. 
Er bildet ein Rechteck, das in seinen oberen Teilen, namentlich dem Dach und 
den Giebeln, durch moderne Umgestaltung gelitten hat, im ubrigen aber den 
ursprtingliclien Charakter bewahrt.1) Im ErdgeschoB ist es ringsum mit groBen 
und weiten Bogen auf reichgegliederten Pfeilern geóffnet. Die Gliederung 
der Arkaden besteht noch ganz in mittelalterlicher Weise aus einem lebendigen 
Wechsel von Hohlkehlen und Rundstaben. Eine Arkadę ist an jeder Seite i) 

i) Details in Graefs Wertheim Taf. 17.
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durch vorgesetzte kannelierte Saulen, am Hauptportal durch Hermen ais Ein
gang ausgebildet. Alles dies sehr wirksam und tuchtig, obwohl im Detail 
der antikisierenden Formen kein volles Verstandnis herrscht. Die beiden oberen 
Geschosse zeigen stattliche Hóhenverhaltnisse und erhalten durch breite zwei- 
teilige Fenster mit gotischer Profilierung ein reichliches Licht. Die Ecken des 
Baues haben energische Einfassung mit Buckelquadern. Der Eingang zu den 
oberen Stockwerken liegt nach mittelalterlicher Weise in einem an der rechten 
Langseite vorgebauten Achteck-Turme mit Wendelstiege. Im Innern fesselt 
der Sitzungssaal im zweiten Stock durch eine Stuckdecke von einfacher aber 
lebendiger Gliederung, in unsrer Abb. 285 oben links abgebildet. Am Durchzugs- 
balken die Jahreszahl 1607. Sodann „MR . HN . MDB . Gott allein die Ehr“. 
(Die Monogramme beziehen sich wohl auf damalige Magistratspersonen.) Eine 
eiserne Saule hat die urspriingliche hólzerne Stiitze, auf welcher ohne Zweifel 
der Balken ruhte, verdrangt. Auch der geraumige Vorplatz, der sich wie immer 
vor dem Saale hinzieht, hat eine hubsche Decke von wechselnder Einteilung, in 
unsrer Abbildung unten in der Mitte und oben rechts dargestellt. Sie ruht auf 
zwei schwerfalligen runden Stiitzen von Holz. Der Saal im ersten Stock ist 
modernisiert, aber der Vorsaal hat noch seine beiden prachtigen korinthischen 
Holzsaulen und eine in verschiedenen Motiven gegliederte Decke (unten links und 
rechts auf unsrer Abbildung).

Sodann findet sich hier noch ein etwas fruherer Bau, das jetzt ais Bezirks- 
amt dienende urspriinglich kurmainzische Schło fi. Es ist eine kleine malerische 
Anlage, rechtwinldig, mit vortretendem Mittelbau, der von zwei kleinen Rund- 
ttirmen flankiert wird und dazwischen einen Balkon hat, wahrend ein polygoner 
Treppenturm am rechten Flugel und noch ein kleiner Rundturm am linken vor- 
springt. Der ganze Bau ist formlich gespickt mit Jahreszahlen. Man liest 1570 
iiber der kleinen Tur des Stiegenhauses, gleich daneben 1554, an mehreren anderen 
Portalen 1570 und 1590, sodann an jedem der unteren Fenster der Fassade 1561. 
In den Formen ist noch viel Gotisierendes. Das Innere hat schdne helle Zimmer 
in behaglicher Ausdehnung und Verbindung, mit der landschaftlichen Umgebung 
zusammen den Eindruck eines anheimelnden Sommersitzes gewahrend. Im Erd
geschoB ein groBes Zimmer mit Stuckdecke, ahnlich den Arbeiten im Rathaus, 
aber in verschiedenen Motiven. Von der alten Ausstattung riihrt noch eine prach
tige grtine golddurchwirkte Tapete von Wolle und ein grofier schwarz glasierter 
Rachelofen, von gewundenen Saulen in zwei Absatzen eingefaBt, mit trefflicli 
gearbeiteten Kaiserkopfen geschmuckt.’) Am steinernen Untersatz das Mainzer 
Wappen und die Jahreszahl 1595; an der eisernen Platte 1501, was jedenfalls 
1591 heiBen muB, da die Formen schon barock sind. Oben enthielt eins der Eck- 
tiirmchen urspriinglich die kleine SchloBkapelle.

In Ochsenfurt sieht man an manchen Hausern Portale mit grotesken 
Masken; sonst bietet der Privatbau des hochst malerischen Stadtchens wenig 
architektonisch Bemerkenswertes. Das Rathaus* 2) ist ein mittelalterlicher Bau 
von 1499, mit einer Freitreppe, dereń Gelander spatgotisches MaBwerk zeigt. Im 
Innern ein Vorsaal mit kraftiger Balkendecke auf achteckigen Holzsaulen, die 
Balken samtlich mit gemalten Flachornamenten, in denen Renaissancemotive auf- 
treten. Der Sitzungssaal ahnlich behandelt und an den Wanden mit Gemalden 
bedeckt: Susanna im Bade, Ghristus mit der Ehebrecherin und das Jtingste Gericht. 
Samtlich spater tibermalt. Interessant sind die alten Tische mit ihrer wuchtigen 
Holzkonstruktion. Das Datum 1513 an der mit gotischen Eisenbeschlagen ver- 
sehenen Tur gilt wohl fiir die ganze Ausstattung.

1) Abb. in Graefs Wertlieim Taf. 16.
2) Kunstdenkin. von Unterfranken und Aschaffenburg I, S. 176 ff.
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Das kleine Marktbreit bietet uns dafiir eine Fulle hochmalerischer, inter- 
essanter Bauwerke verschiedenster Art und Zeit.1) Namentlich das originelle Rat- 
haus vom Jahr 1579, das in vielgestaltiger Anlage sich neben dem die Stadt durch- 
flieBenden Breitbach erhebt. Es ist ein rechtwinkliger Bau; seine Nordseite zielit 
sich am Wasser hin und wird an der nordwestlichen Ecke von einem runden Tunn 

1) Kunstdeiikm. von Unterfranken uncl Aschaffenburg II, S. 166 ff.

flankiert. Nordóstlich 
dagegen springt ein 
Anbau vom Jahr 1600 
vor, der mit einem 
Torwege den Bach 
uberbriickt (Abb. 286). 
Dieser Bau, zugleich 
den alten Abschlufi 
der Stadt bildend, 
ist turmartig iiber 
machtigen Briicken- 
bógen emporgefiihrt 
und iiberaus malerisch 
mit hohen, resolut be- 
handelten Giebeln ge- 
kront. Das Tor selbst 
ist aus gewaltigen 
Buckeląuadern in der- 
ber Rustika ohne Pi- 
laster errichtet. Eine 
einfache Treppe fiihrt 
im Inneren zum Haupt- 
geschoB, eineWendel- 
stiege dagegen zum 
zweiten Stockwerk. 
Im ersten Stock findet 
sich ein groBer Vor- 
saal mit Balkendecke 

in mittelalterlicher
Profilierung auf vier 
runden, mit primitiver 
Schnitzerei bedeckten 
Saulen, iiber diesen 
liegen ebenso ge- 
schnitzte Sattelholzer. 
Daran stóBt die gerau- 
migeRatsstube, durch Abb. 286 Rathaus zu Marktbreit

ihre tiefen, breiten
Fensternischen und ihre guterhaltene Holzdecke mit tiefen, kraftigen Kassetten, 
sowie das Tafelwerk der Wandę von ungewohnlich malerischem Eindruck. Eine 
prachtige, mit Saulen eingefaBte und mit Aufsatz bis zur Decke bekronte Tur, 
daneben eine ahnliche eingelassene Schrankpartie rufen die Erinnerung an die 
besten Schweizertafelungen wach. Die Holzbekleidung hat auBerdem noch ihre 
alte Polychromie in Blau, WeiB, Gold und Schwarz, sparsam verteilt, aber auf 
dem tiefbraunen nachgedunkelten Holzgrunde trefflich wirkend. Der obere Saal, 
dem untern entsprechend, hat ebenfalls eine alte Balkendecke. In den Formen

i
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sind fast uberall mittelalterliche Anklange, wie denn namentlich die Fenster die 
spatgotischen Abschliisse in gebrochenen Kreissegmenten zeigen. Auf dem Vor- 
platz prachtiges Portal (Abb. 287).

Dem Ausgang der Epoche gehort ein grofier Giebelbau am Markt, jetzt das 
Landgerichtshaus, an. Die Formen sind hier die der ganz spaten Renais- 
sance, namentlich das phantastisch behandelte Hauptportal. Die steinernen Kreuz- 
pfosten der Fenster sind in antikem Sinn ais Pilaster ausgebildet; ebenso fassen 

Pilasterstellungen mit Architra- 
ven jedes Fenster ein. Im Innern 
miindet der lange, mit einem 
Tonnengewólbe bedeckte Flur 
auf eine steinerne Treppe, die 
in vier Absatzen rechtwinklig 
gebrochen emporftihrt. An der 
Rtickseite des Gebaudes ragt ein 
viereckiger Turm mit geschweif- 
tem Kuppeldach auf.

Die beruhmte Gruppe der 
beiden Hauser dort, die mit ihren 
prachtigen, reich gezierten run- 
den Kuppelerkern das StraBen- 
bild so wundervoll einfassen, 
das durch Stadttor und Rat- 
hausgiebel abgeschlossen wird, 
stanunt freilich gar aus dem An- 
fange des 18. Jahrhunderts, ist 
aber und bleibt ein echter Deutsch- 
Renaissancegedanke, nur ein 
spatgeborener — der zu einem 
der erquicklichsten deutschen 
Stadtebilder gefiihrt hat. (Auf 
Abb. 286, rechts.)

Die Stadtkirche bietet 
uns ebenfalls einen interessanten 
Innenraum in ihrem Saalschiff, 

das man dem gotischen Chor im 16. Jahrhundert vorbaute. Mit einer schon ein- 
geteilten flachen Stuckdecke und allerlei Einbauten gibt sie ein erfreuliches Bild. 
Geradezu poetisch die Laube an der Seite des Kirchhofs mit ihrem Dachstuhl aus 
gebogenen Hiilzern und einer grofien Reihe der verschiedenartigsten Renaissance- 
Grabmaler mannigfaltigster Auffassung.

Das in der Nahe gelegene Giebelstadt besitzt ein 1540 erbautes, in den 
Bauten wenigstens erhaltenes Schlofi der Familie Zobel von einfacher Architektur, 
ohne jede Ausstattung, wirkt aber im besten Sinne monumental mit seinen vier 
Rundtiirmen und einem vorspringenden schonen Torgiebel mit Wappentafel.1)

!) Kunstdenkm. von Unterfranken eto. I. S. 112 ff.
-j Treil’1. Anfnahmen in den Reisestudien der Architektursohule des Polytechn. in Stutt

gart, unter Reinhardt. Berlin 1871. Zwei Hefte in Fol.

Wiirzburg
Zu bedeutenderer Ausbildung und reicherer Anwendung gelangt die Renais

sance in Wiirzburg.2) Die alte Bischofstadt, in den fruhesten Zeiten schon der
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Mittelpunkt der Kultur in Franken, hat bis auf den heutigen Tag noch viel von 
jener alten Herrlichkeit gerettet, nach welcher uns die Abbildung in Merians 
Topographie, unbedingt eins der schonsten Stadtebilder aus Deutschland, lustern 
macht. Was die machtige Stadt noch an romanischen Monumenten birgt, voran 
der gewaltige Bau des Domes, gehórt zum Bedeutendsten jener Epoche. Minder 
reich ist die Gotik vertreten, doch weist sie das anmutige Werk der Marienkapelle 
mit ihren kóstlichen Skulpturen auf. Die Plastik uberhaupt hat seit der gotischen 
Zeit in Wiirzburg reiche Pflege gefunden, bis sie in Tilman Riemensclineider ihre 
hochste Bliite erreicht. Er ist es auch, mit dem die Renaissance ihren Einzug 
halt. Eine phantastisch spielende Friihrenaissance tritt hier zum erstenmal an 
dem Grabmal des Fiirstbischofs Lorenz von Bibra (-{• 1519) im Dom hervor. Der 
Meister hatte wahrscheinlich nachdriicklicher fiir die Einbiirgerung des neuen 
Stils tatig sein kónnen, wenn er nicht ein Opfer der stiirmischen Zeiten geworden 
ware. Seit 1520 ais erster Biirgermeister erwahlt, tritt er beim Kampfe um reli- 
gibse und politische Freiheit an die Spitze. Nach Niederschlagung des Bauern- 
krieges muflte er der blutdiirstigen Reaktion des Bischofs Konrad von Thiingen 
weichen, wurde aus dem Ratę gestoBen und scheint dann die letzten Lebensjahre 
in tiefer Zuriickgezogenheit verbracht zu haben.

In Wiirzburg bietet sich uns dasselbe Bild der Entwicklung, wie wir es 
tiberall in Deutschland finden: In den ersten Dezennien des 16. Jahrhunderts ein 
frisches Aufbliihen der Kunst allerorten, geweckt und getragen vom frohlichen 
Hauch der Renaissance. Neben der Bliite der bildenden Kiinste in Malerei und 
Plastik, in Holzschnitt und Kupferstich beginnt auch die Architektur, sich aus 
handwerklicher Verknocherung aufzuraffen und frische Bliiten zu treiben. Immer 
hóher steigt die Begeisterung der Nation und sucht in einer Erneuerung des reli- 
giijsen und politischen Lebens sich Gentige zu tun. Welche Anregung die Kunst 
aus diesen Verhaltnissen geschbpft hatte, ist kaum zu tibersehen. Aber in der 
gewalttatigen Reaktion, die sich gegen das berechtigte Streben aller edleren 
Geister erhob, und in den schweren Kampfen, welche sie yeranlaBte, muBte das 
Schone weichen. So finden wir in Wiirzburg wie iiberall eine weitere Bliite der 
Kunst erst im Ausgang des 16. Jahrhunderts. Zunachst ist hier einiges am Rat- 
haus zu beachten, das in seinem Hauptbau dem friihen Mittelalter angehbrt.’) 
An die trotzige, hochaufragende Masse dieses Teils, des sog. Grafen Eckards- 
turmes, stoBt links ein etwas zuriickspringender Fliigel mit einer Prachtfassade 
von gewaltiger Kraft, aus rotem Sandstein in derber Rustika aufgefiihrt (Abb. 288). 
Der Bau verrat in allem die Hand eines bedeutenden Meisters, der grandios zu 
komponieren und bis zum hohen Giebel hinauf wirksam zu gliedern versteht, und 
der der StraBburger Richtung nahesteht. Das ErdgeschoB offnet sich ais Durch- 
fahrt mit einer groBen Bogenhalle, die SchluBsteine sind ais grinsende Masken 
ausgebildet. Dorische Pilaster bewirken bis zum geschwungenen Giebel hinauf 
die Einteilung der Fassade. Derselben Zeit gehoren die meisterhaften Eisen- 
gitter an den beiden unteren Seitenfenstern des Hauptbaues an (Abb. 68). Auch 
das daneben angebrachte elegante Portal, von kannelierten ionischen Saulen um- 
faBt, verdient Beachtung. Im Bogen ein schones Eisengitter. Der ganze Anbau 
bildet unten eine offene Halle mit hiibsch gegliederter Stuckdecke, dereń Balken 
an den Wanden auf prachtigen Fratzen ruhen. Wieder ein kleiner Anbau, 
paraliel hinter jenem, bildet abermals eine offene Halle mit Flachbbgen auf 
kurzeń Saulen mit korinthisierenden Kapitellen. Auch hier ist die Decke an- 
sprechend gegliedert.

Der Privatbau der Stadt tragt nicht eben zahlreiche Spuren jener Zeit. 
Bemerkenswert sind die gewaltig weiten Hoftore, wegen der Enge der Gassen 

1) Reinliardt, Reisestudien Taff. 33—35.
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durchweg so angelegt, um die Wagen mit den groBen Weinfassern in den Hof 
bringen zu konnen. Hier sind dann in groBer Zahl an den SchluBsteinen phan- 
tastische Kópfe gemeiBelt. Bisweilen kommen noch alte Hofe vor, meist jedoch 
in beschrankter Anlage, manchmal mit Holzgalerien umgeben. Der Holzbau ist 

also selbst hier im Lande des besten

Abb. 288 Giebel des Rathauses zu Wurzburg

Bausteins lange lebendig geblie- 
ben. Die Treppen in den Hausern 
sind in der Regel steinerne Wendel- 
stiegen. Nur wenige Iliiuser bringen 
es zu einer stattlicheren Entfaltung 
der Fassade. Meistens sind dies wohl 
urspriinglich adlige Hofe, wie die 
reiche frankische Ritterschaft in der 
Hauptstadt solche zu besitzen liebte. 
Ein Beispiel dieser Art ist das jetzige 
bischbflichePalaisin der Her- 
rengasse, ein Eckhaus von breiter 
Anlage, der grofie Torweg mit un- 
geheuer derben Buckelquadern, an 
der Hauptfassade ein kleineres zier- 
liches Portal mit kannelierten korin- 
thischen Saulen, das Hauptportal 
daneben im 18. Jahrhundert erneuert. 
Der Bau ist im ubrigen ganz schlicht, 
nur durch einen hohen phantastisch 
geschweiften Giebel und einen poly- 
gonen Erker auf der Ecke ausge- 
zeichnet.1) Am Erker in zwei Ge
schossen prachtige Hermen, Kaiser- 
kopfe und hubsche Flachornamente. 
Ein ahnlicher Erker amWittels- 
bacher Hof, hier aber in beson
ders feiner Behandlung, mit kanne
lierten toskanischen Halbsaulen, das 
Ganze sehr bescheiden und wesent- 
lich verschieden von jenem Bau. 
Auch der Kiirschnerhof, Ecke 
der Blasiusgasse, hat einen solchen 
polygonen Erker, der wieder mit 
Hermen, Karyatiden und zierlichen 
Ornamenten geschmuckt ist.

i) Abgeb. bei Reinhardt a. a. 0. Taf. 51.

Von den oft sehr malerischen 
Hbfen ist einer der originellsten der i) 
im HauseWohlfahrtsgasse 205. 

Vorn am Eingang die Wendelstiege in einem achtecldgen Treppenhaus, dann 
an der linken Seite eine Galerie auf Steinpfeilern in zwei Geschossen durchge- 
ftihrt; ihr ganzer Oberbau von Holz mit schon profilierten Balken, daran Lbwen- 
kopfe; an den Kapitellen breite Voluten und hubsche wappenhaltende Engel- 
figtirchen, die obere Galerie mit Hermen an den Pfeilern, die unteren Pfosten 
aber auch in Figiirchen auslaufend, darunter die Madonna, Johannes der Taufer 
u. a., samtlich unter gotischen Baldachinen stehend. So mischt sich auch hier
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Mittelalter und Renaissance. Eine Holzgalerie besitzt auch der Serbachsche 
Hof in der Domschulgasse mit einem jener kolossalen Einfahrttore, die fiir Wiirz- 
burg so charakteristisch sind. Stattlicher ist der S a n d h o f in der Sandgasse 
ausgebildet.1) Ein groBes Portal fiihrt zuerst auf einen Vorplatz von betracht- 
licher Tiefe mit flacher, tiberaus reich mit Relieffiguren von Heiligen in Stuck 
geschmiickter Decke. Diese Halle offnet sich gegen einen viereckig ausgebauten 
Hof; dessen Riickseite hat eine Fassade mit hubschem Erker, rechtwinklig auf 
drei mit Masken geschmuckten Konsolen vorspringend und mit Hermen, Ldwen- 
kopfen und einer weiblichen Relieffigur ausgestattet. Man liest die Jahreszahl 
1597, die noch zweimal wiederkehrt. Der Giebel ist derb geschweift und ge- 
hornt. In der rechten Ecke ein polygones Treppentiirmchen, am linken und 
rechten Fliigel hohe Giebel; der erstere, reicher ausgebildet, zeigt ein von zwei 
Engeln gehaltenes Wappen.

1) Abb. bei Reinhardt a. a. O. Taf. 60.
2) A. Niedermayer, Kunstgeschichte der Stadt Wiirzburg S. 268.
s) Treffl. abgeb. bei Reinhardt a. a. O. Taft'. 25—28.

Liibke-Haupt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl.

Den Glanzpunkt der Wiirzburger Renaissance bilden die vom Bischof Julius 
Echter von Mespelbrunn ausgefiihrten Bauten. Auf den Hochschulen zu 
Mainz und Koln, dann im Ausland zu Lowen, Paris und Pavia gebildet, hatte 
dieser Prałat durch die Anschauung groBartiger Denkmaler auf Reisen seinen 
asthetischen Sinn, seine Liebe zu Wissenschaft und Kunst hoch entwickelt. 
Ais er nun 1573 den bischóflichen Sitz bestieg, war nicht bloB sein Bestreben 
darauf gerichtet, in seinen Landen den Katholizismus mit Gewalt wieder zur 
Herrschaft zu bringen, die lutherischen Beamten und Prediger schonungslos zu 
vertreiben und die neue Lehre auszurotten, sondern auch in groBartigen Denk- 
malen Zeugnisse seiner energischen Herrschaft zu hinterlassen. Unzahlig ist die 
Reihe von kirchlichen Bauten, die er aufgeftihrt, neu gegrundet oder wieder 
hergestellt hat. Ebenso sorgte er aber auch im Sinne der unruhigen Zeiten fiir 
Befestigungsbauten. In Wiirzburg selbst errichtete er das groBartige Julius- 
spital, eine der hochherzigsten Stiftungen der Zeit, 1580 eingeweiht, die sich 
bekanntlich auch bei den Freunden des deutschen Weines ais Pflegstatte des 
Steinweins hoher Achtung erfreut. Schon 1582 legte der Bischof den Grundstein 
zur Universitat, die durch die Jesuiten ein Bollwerk gegen die Reformation werden 
sollte. Die damit verbundene Neubaukirche wird 1591 eingeweiht; bald darauf 
die neu erbaute Kirche des Haugerstifts, die iibrigens gegen Ende des folgenden 
Jahrhunderts einen starken Umbau erfuhr. Das SchloB wird nach einem Brande 
erneuert und prachtvoll ausgestattet. Die Kloster und Kirchen der Minoriten und 
Kapuziner werden hergestellt, fiir die kriegerische Welir ein Zeughaus und eine 
GieBstiitte erbaut. Auswarts ist namentlich die Wallfahrtskirche von Dettel
fa ach (1613) hervorzuheben. Lobredner des Bischofs riihmen, er habe mehr ge- 
baut ais zehn protestantische Reichsstadte zusammen;* 2) freilich wird zugestanden, 
daB diese Bauten nicht auf Kosten des Bischofs oder des Stifts, sondern der 
Gemeinden und Kirchen erstanden.

An der Spitze steht das groBartige Gebaude der Wiirzburger Universitat, 
samt der Kirche nach einem Piane des Baumeisters A. Kai durch JF. Beringer 
errichtet. Es bildet ein Quadrat, ganz in rotem Sandstein ausgefiihrt, von 
schlichter Derbheit und Tiichtigkeit, ohne weiteren Schmuck ais die drei Portale 
an der nordlichen Hauplfassade.3) Sie sind in streng antikisierender Weise mit 
doppelten Saulenstellungen eingefaBt, die Schafte elegant kanneliert, und zwar 
mit Anwendung der drei Ordnungen: die ionische am rechts gelegenen, die 
korinthische am mittleren, die dorische an dem links errichteten Hauptportal. 
Die beiden ersteren fiihren zu einem kurzeń Flur, von wo sich Treppen in die 

28
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oberen Stockwerke entwickeln; das letztere dient ais Torweg zur Einfahrt in den 
grofien quadratischen Hof. Uber dem Hauptportal eine Attika mit einem Relief, 
welches in etwas unruhiger Darstellung die AusgieBung des HI. Geistes schildert. 
Die Attika mit ionischen Pilastern und Saulen eingerahmt, dies alles elegant 
und reich mit Spuren des beginnenden Barocks. Der hier vorspringende Fliigel 
ist mit hohem Volutengiebel abgeschlossen; die verputzten Wandflachen zeigen 
Reste dekorativer Malereien; die paarweise geordneten Fenster haben steinerne 
Umfassung mit gotisierendem Ablauf. Der rechts vorspringende westliche Fliigel 
entha.lt im obersten GeschoB einen Saal mit hohen, durch Kreuzpfosten geteilten 
Fenstern. Die Treppen sind in einfachem, gerade gebrochenem Lauf angelegt, 
mit Tonnen- und Kreuzgewolben bedeckt; die Einfahrt hat ein vollig gotisches 
Netzgewolbe mit geschweiften Rippen. Von hier steigt links die Haupttreppe auf, 
mit Balustergelander eingefaBt, in drei Absalzen rechtwinklig gebrochen. Da- 
hinter eine kleinere Verbindungstreppe. Die mittelalterlichen Schnecken sind also 
ganz verlassen. Im Hof zeigen der bstliche und westliche Fliigel gewaltige Ru- 
stikabogen auf Pfeilern, urspriinglich geoffnet, jetzt mit Fenstern in spater Zopf- 
form geschlossen. Ein Triglyphenfries bildet den Abschlufi. Im ubrigen ist die 
Architektur vollig einfach, in den oberen Stockwerken mit Putzilberzug, der wohl 
urspriinglich Gemalde hatte. Nur in der Ecke rechts ein kleiner rechtwinkliger 
Erker auf Konsolen. Die vierte Seite des Hofes, nach Siiden, bildet die Univer- 
sitatskirche, die eine gesonderte Betrachtung erfordert. Vom Aufieren ist nur noch 
zu bemerken, dafi die Siidseile dieselbe Behandlung zeigt wie die ubrigen Teile; 
an einem Pfortchen dort liest man die Jahreszahl 1587.

Die Universitats- (Neubau-) Kirche, 1591 geweiht, ist ein Werk 
von bedeutendem Wert und grofier Kraft, zugleich vollig fertiggestellt und ein- 
heitlich, das versucht, das nordische Kirchenbauproblem auf der reinen Grund- 
lage der Renaissance zu lósen. Vom Mittelalter ist — aufier den MaBwerken 
der Fenster und dem hohen Turm im Westen — nichts geblieben. Die 
Kirche bildet im Grundrifi ein lang gestrecktes Rechteck, dreischiffig, mit 
Kreuzgewolben und zwei Emporenreihen auf beiden Langseiten iiber den Seiten- 
schiffen. So wird der grofie Hauptraum in lebendigem Rhythmus durch drei- 
fache Bogenhallen jederseits begleitet, welche ais prachtige Dekoration das 
System romischer Theaterbauten aufnehmen. Pfeiler und Bogen haben die antike 
Gliederung, davor treten Dreiviertel-Saulenstellungen, unten reich behandelte 
dorische, dann ionische, zuletzt korinthische, die mit dem ganzen antiken Gebalk 
und zierlichen Konsolengesimsen wirkungsvolle Einteilung ergeben. Die Schon- 
heit des Raumes (Abb. 289) wird durch diese starkę, etwas untersetzte Glie
derung nicht so sehr, ais durch die wohl abgewogenen Verhaltnisse und die 
trefflich verteilten Lichtmassen bedingt. Wahrend hier alles ein wenig ins Trockne 
gehend antikisiert, haben die rundbogigen Fenster noch das spatgotische Mafiwerk 
mit Fischblasen und Nasen, freilich in sehr willkurlich spielenden Formen. Ein 
Anklang an diese Arkaden kehrt innen an der Westseite wieder, wo das Haupt
portal und die Mittelfenster ebenso eingerahmt sind, und der Blick in die Turm- 
halle mit dem hohen MaBwerkfenster sich imposant óffnet. Fur den Altar endlich 
ist eine Halbkreisnische angefiigt, wie dereń manche schon an den alteren Kirchen 
Wiirzburgs ais Vorbilder sich darboten.

Der Schonheit des Innern entspricht das Aufiere, insbesondere auf der 
Turmseite; allerdings sind die Strebepfeiler, ais kolossale dorische Pilaster 
mit Rahmenprofil auf hohen, dem Erdgeschofi entsprechenden Stylobaten ent- 
wickelt, mit ihren verkropften Gesimsen von Eierstaben und Zahnschnitten recht 
schwerfallig. Zwischen ihnen sind die drei Fensterreihen etwas eingeklemmt, die 
oberen rundbogig, die unteren mit leicht zugespitzten Bogen. Mit ihren gotischen

entha.lt
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Abb. 289 Innores der Universitatskirehe zu Wiirzburg 
(Nach Pliot. Albert, Wiirzburg)

Teilungen und MaBwerken kontrastiert seltsam jene Einfassung von dorischen 
Pilastern und gegliederten Archivolten. Uber dem Schlufistein baut sich sodann 
an den beiden unteren Reilien ais Krónung ein flacher Bogengiebel auf, der an 
beiden Enden mit barocken Schnecken sich auf den Fensterbogen stiitzt. Diese
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Al>b. 290 Universitatskirche zu Wiirzburg 
(Nach Phot. Albert, Wiirzburg)

Formen sowie das 
wulstige Laubwerk, 
welches die Flachen 
fiillt, miissen ein spa- 
terer Zusatz sein. 
Das Bedeutendste 
am AuBern ist die 
Fassade (Abb. 290). 
Sie besteht aus dem 
viereckigen Glocken- 
turm, der sich ais 
schlanker Hochbau 
noch in mittelalter- 
licher Weise ent- 
wickelt, urspriing- 
lich mit einem acht- 
seitigen Heim ge- 
schlossen, dieser ist 
spater in glucklicher 
Weise durch die jetzt 
noch vorhandene

Kuppel mit Laterne 
ersetzt worden. Die 
Kronung ist sowohl 
in den Verhaltnissen 
wie im UmriB wohl 
gelungen und ent- 
spricht dem System 
des Aufbaues sicher 
besser ais ein spit- 
zes Helmdach. Von 
glucklicher Wirkung 
ist die Verwendung 
zweifarbigen Sand- 
steins, eines roten fur 
die gesamten Massen 
und architektoni- 

schen Glieder, eines 
helleren fiir die

Skulpturen und die 
Fensterftillungen.

Die Gliederung wird 
in zwei Stockwerken 
durch sehr hohe 
machtige Pilaster, 
unten dorische, oben 
ionische, bewirkt. 
Diese Teile gehoren 
wohl ebenfalls den 
spateren Zusatzen 
an. Aus der ursprting- 
liclien Bauzeit da- 
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gegen stammt die originelle, aus vier geschwungenen Fischblasen zusammen- 
gesetzte Rosę iiber dem Hauptportal, sowie das schlanke in gotischem Sinn, wenn 
auch rundbogig geschlossene obere Fenster, das ebenfalls mit Pfosten und MaB- 
werken gegliedert ist. Erst das Fenster des obersten Geschosses ist ohne solche 
Teilung durchgefuhrt.

Hier ware nun der nicht minder bedeutende Bau des Juliusspitals 
anzuschlieBen, welchen Kunz Muller und Kaspar lieumann ausfiihrten. Allein 
der ursprungliche Bau wurde durch Brand zerstórt und durch den jetzt vorhandenen 
ersetzt. Es war ebenfalls ein groBes Quadrat, jede Fassade mit hohem, geschweiftem 
Giebel und einem Turme. Im Vorderbau lag die Kapelle oder Kilianskirche, die 
von spitzbogigen Fenstern erhellt wurde. Von dem alten Bau ist nur noch das 
groBe Reliefbild des Hauptportals in den Sammlungen des historischen Vereins 
erhalten.

Endlich sind die Festungsbauten der den gegeniiberliegenden Berg kronen- 
den Marienburg von hervorragender Bedeutung, energische Werke der Spat
zeit, von gewaltiger Kraft in einfach ernster, charaktervoller Formsprache durch
gefuhrt, zum Teil freilich bereits den neueren Umgestaltungen zum Opfer gefallen. 
Das Innere eines dieser Torę ist besonders wirkungsvoll, mit derben dorischen 
Saulen eingefaBt und mit reichgestalteter Nische bekront, zu den Seiten giebel- 
artige Schnórkel und Obelisken. Man denkt sofort an die schónen Torę des 
W. Dilich in seiner Peribologie; aber auch, und noch intensiver, an die Haupttore 
des Aschaffenburger Schlosses und an die StraBburger Renaissanceschule. Der 
Typus, den Alessi an den Festungstoren von Genua ausgepragt hat, ist hier in 
ahnlicher Fulle zur Durchbildung gekommen, doch auf deutsche Art. Auch die 
Festung selber, die in so stolzen Linien den Berg bekrónend iiber der Stadt auf- 
ragt und dem herrlichen Landschaftsbilde seinen glanzvollen AbschluB gibt, spricht 
in ihren schónen Tiirmen an den Ecken ihrer langen Gebaudeziige, ihren Terrassen 
und Bastionen den Charakter der spaten Renaissancezeit nachdrticklich und reizvoll 
aus.1) Die Schonheit des Gesamtbildes ist der des Heidelberger Schlosses nicht 
ferne stehend.

Noch einen Blick auf die prachtige Wallfahrtskirche des Fiirstbischofs 
Julius zu Dettelbach.2) Diese, die er 1613 unter Benutzung des gotischen 
Ghors in Kreuzform erbaute, ist ein wahrhaft glilnzendes Werk. Ein schónes Ein- 
gangstor in der umfassenden Mauer fuhrt auf den stolzen Giebel der Kirche mit 
dem tippigsten Portal, das hoch aufragt, bis zur Fensterrose iiber vorgestellten 
Saulenpaaren eine Fulle von Skulptur erhebend. Es ist ein Werk des Bildhauers 
Micliael Kern von Forchtenberg, im echtesten Dietterleinstil. Die Giebel- 
architektur und das Eingangstor von Peter Meurer von Kitzingen. Im Innern 
reichste Sterngewólbe auf Pilastern und gotische Mafiwerkfenster; dazu eine 
Ausstattung von verbluffender Pracht. Die Kanzel von 1626, die sich ais ein 
Baum mit der Wurzel Jesse entwickelt, eine Arbeit, dereń Erfindung wieder von 
Wendel Dietterlein herrtihren kónnte, ist ebenfalls ais Michael Kerns Arbeit be- 
glaubigt.

Schone Landsitze liebte der Furstbischof sein Leben lang, von dem reizen- 
den WaldschlóBchen Mespelbrunn im Spessart an, seines Geschlechtes Wiege, 
bis zu dem prachtigen Schlosse Rimp ar, óstlich von Wurzburg, das trotzig mit 
seinen runden Tiirmen aus dem Tale aufsteigt; dem mittelalterlichen hohen Haupt- 
fliigel fiigte Julius noch einen Querfliigel mit Tor und Giebel an, vor allem aber 
den riesigen runden Hauptturm mit oberem Umgang; sodann die vortreffliche

1) Von diesen wie von den iibrigen Festungswerken sclióne Aufnahmen bei Reinhardt 
a. a. O. Taf. 52 — 57. Gesamtbild der Festung in Dollingers Reiseskizzen X, I.

-) Kunstdenkmale von TJnterfranken und Aschaffenburg II. S. 82 ff.
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Innenausstattung, von der vor allem noch die zwei Sale des Hauptgeschosses 
ubrig sind. Der groBe, dessen schone Stuckdecke mit ihren Balkenteilungen auf 
sechs Saulen ruht, hat drei prachtige Stuckportale, zwei mit Doppelsiiulen, eines 
mit Hermen; der kleine Saal zwei ahnliche. Die Wandę oben mit iiberreichen 
Wappenfriesen; alles von grofiler und derbster Pracht; das ganze SchloB ein 
echt deutscher, ungeheuer eindrucksvoller Bau.1)

!) Kunstdenkm. von Unterfranken III, S. 132.
2) Woher Liibke den Baumeisternamen geschopft hat, ist nicht in Erfahrung zu bringen. 

.Tedenfalls ist an den gleichnamigen Ilallischen Architekten aber wohl nicht zu denken, eher 
steht der hier tatige Kunstler dem des Iłotlienburger Bathauses nahe.

3) Die Mitteilung der Grundrisse verdanke ich Herm Baurat Muller in Schweinfurt.

Schweinfurt
Die Stadt Schweinfurt wird schon im friihen Mittelalter genannt, zuerst 

ais Eigentum des Klosters Fulda, spater des Erzstifts Magdeburg, dann wieder 
des Bischofs von Eichstatt, bis sie endlich reichsfrei wurde. Aus der spat- 
romanischen Zeit weist sie noch ein treffliches Bauwerk in der Johanniskirche 
auf. Im spatern Mittelalter wurde die Stadt durch die Raubgeluste ihrer Nach- 
barn, namentlich der Grafen von Henneberg, der Bischófe von Wiirzburg und 
des Deutschordens in ihrer friedlichen Entwicklung immer wieder gehemmt. 
Erst in der neuen Zeit, nachdem sie noch durch den Bauernaufstand und dann 
durch ihre reformatorische Haltung, die sogar zur Eroberung, Plunderung und 
Einascherung fiihrte, erheblich gelitten hatte, erholte sie sich langsam von all 
diesen Schlagen. Um so erstaunlicher ist die Energie, mit welcher schon 1570 
die Biirgerschaft den Bau des neuen Rathauses unter einem Meister Ni/c. Hoff
mann begann, das zu den ansehnlichsten Werken der Zeit gehort.* 2) Es besteht 
aus einem machtigen, mit hohem Giebel bekrónten Hauptbau von etwa 28 Meter 
Lange bei 1!) Meter Breite, an der einen Seile nicht ganz rechtwinklig geschlossen. 
An diesen legt sich nach der Riickseite ein rechteckiger Fliigel von 13 Meter Breite 
und doppelter Lange mit dem grofien Saal, wahrend nach der Vorderseite gegen 
den Marktplatz ein Vorbau mit polygonem Erkerturm und statilichem Altan her- 
austritt. Die Anordnung ist ebenso klar wie groBartig, die Ausfuhrung kraftig, 
die Gruppierung der Massen malerisch (Abb. 291). Die meislens gekuppelten 
Fenster mit ihren wirksamen Profilierungen gehoren noch der mittelalterlichen 
Bauweise an. Gotisch sind auch die Galerien mit ihrem FischblasenmaBwerk, 
welche die Hauptteile des Baues bekrbnen. Dagegen sind die Gliederungen der 
beiden Erker und der hohen Giebel in Renaissanceformen gestaltet. Allerdings 
treten an die Stelle der Saulen oder Pilaster uberall einfache vertikale Rundstabe, 
tibrigens von vortrefflicher Wirkung. Auch die stattlichen Portale zu beiden Seiten 
der Hauptfassade und die kleineren daneben liegenden Treppenpforten zeigen 
eine wohlverstandene Renaissance. Uberall an passender Stelle ist auch plastische 
Dekoration verwendet, am vorderen Erker die Wappen der sieben Kurfiirsten, um- 
rahmt mit zierlicher Einfassung, und die Relieffiguren von vier Tugenden; an 
dem anderen Erker Brustbilder, Sirenen mit Passionsblumen und anderen Ranken 
in sehr schonem Flachornament. An den Hauptportalen gleichfalls eine reiche 
und elegante Dekoration, ebenso an den kleineren Pforten und den grofien Por
talen der vorderen Durchfahrt. Das Ganze macht den Eindruck eines mit ein- 
dringlicher Liebe und Sorgfalt durchgefiihrten Baus.

Bei der Anordnung des Innern muB man sich wieder sagen, daB die damaligen 
Architekten gut Rathauser bauen hatten, denn es galt auch hier nur ein paar 
groBe Raumlichkeiten klar anzuordnen und zu verbinden.3) Im ErdgeschoB 
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(Abb. 292) bildet A eine mit Kreuzgewolben bedeckte Durchfahrt, an welche in 
D D Wachtlokalitaten stoBen. In E E sind die beiden Wendeltreppen zu den 
oberen Geschossen, bezeichnend genug, am AuBern nicht mehr durch besondere 
Vorspriinge turmartig charakterisiert. In B ist sodann eine auf Pfeilern gewolbte 
groBartige Halle, zu Lagerraumlichkeiten bestimmt. Durch die beiden Torę an

Abb. 291 Ratliaus zu Scliweinfurt

der Vorderseite, denen zwei an der Riickseite entsprechen, wird auch hier eine 
Durchfahrt geoffnet. Hinter diesem Hauptbau liegen zwei Treppen, welche zu 
schmalen Seitenhófen fuhren; dann folgt die Kellertreppe in einem besonderen 
Vorraum, daran stbBt der groBe Versammlungssaal G, dessen Decke auf sechs 
holzernen Standem ruht. Im ersten Stock (Abb. 293) ist ein ahnlicher Saal, nur 
etwas langer, in G angeordnet und durch eine gewolbte Vorhalle mit dem kolos- 
salen Yorsaal F in Yerbindung gesetzt. An diesen grenzt das schone, durch 
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Erker und Altan ausgestattete Gemach H. Im zweiten Stock wiederholt sich 
dieselbe Anordnung, uber H befindet sich aber dort der ganz gleich gestaltete 
sogenannte Rittersaal. Von den fiir die modernen Verwaltungszwecke vorgenom- 
menen Umgestaltungen sehen wir hier ab.

Was nun die urspriingliche Ausstattung dieser innern Raume betrifft, so 
gehort sie, so weit sie noch vorhanden, zum Eindrucksvollsten ihrer Art. Im 
ersten Stock sind die Holzpfeiler, auf denen die Balkendecke des Yorsaals 
ruht, derbe Meisterstiicke, nach allen Seiten mit Schnitzerei bedeckt und mit 
Hermen geschmtickt, machtig und flott aus dem Yollen herausgearbeitet. In

Abb. 292 ErdgcschoBgrundriB des Rathauses zu Schweinfurt

einem kleinen Sitzungszimmer mit einfach kassettierter Stuckdecke findet sich 
ein elegant gearbeiteter Tisch, auf dessen Platte Zinnornamente von geist- 
reicher Ausfuhrung in Holz eingelegt sind. Darunter die zwólf Apostel in 
kleinen Figtirchen, Landschaften mit Architekturstucken. In dem Erkerbau eine 
schone Stuckdecke. Ahnliche Plafonds finden sich auch im zweiten Stock, vor 
allem aber ist der grofie Vorsaal wieder durch energische Holzkonstruktion be- 
merkenswert. Seine kurzeń stammigen Saulen sind mit reichem Ornament skulpiert, 
die Kopfbander uber den Kapitellen aus zusammenstoBenden Voluten sehr schon 
gebildet, wahre Kraftstiicke der Holzskulptur.

AuBer dem Rathaus erbaute die Stadt bald nachher (1582) in der Nahe der 
Johanniskirche das Gymnasium, einen ansehnlichen Bau mit hohen Schweif- 
giebeln und schonem Portal. Etwas fruher schon (1564) war das Miihltor er- 
richtet worden, das mit seinen gewaltigen Buckeląuadern, seinem ZinnenabschluB 
und dem kuppelbedeckten Turm eine gute Gesamtwirkung macht. Man liest den 
Namen des Baumeisters Kilian Goclcel. — Der Privatbau der Zeit ist hier nicht 
bedeutend, doch sieht man in der HauptstraBe ein stattliches Haus von 1588 mit 
machtigem, aber einfachem Giebel und einem groBen, wappengeschmuckten Portal. 
Ahnliche Bogenportale, dereń Pfeiler mit Ornamenten bedeckt sind, finden sich 
mehrfach. Auffallend ist dabei, daB hier sowohl wie am Rathaus man sich bei 
den Portalen durchaus auf Pilaster beschrankt, vortretende Saulen, Giebel und 
andere reiche Formen sich versagt hat.
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Mittelfranken
Die mittelfrankischen Lande gewinnen in ihrer architektonischen Entwick- 

lcing eine von den unterfrankischen wesentlich abweichende Gestalt. Die geist- 
liche Gewalt tritt mehr zuriick und laBt einerseits dem weltlichen Fiirstentum, 
vor allem aber dem Biirgertum freien Spielraum. Wir finden daher in der Archi
tektur dieser Epoche neben einzelnen fiirstlichen Sitzen vornehmlich einige jener 
machtigen Reichsstadte, dereń Kraft und Bliite sich gerade in dieser Epoche durch 
glanzende Denkmaler ausgesprochen hat.

Abb. 293 GrundriB yom ersten Stock des liathauses zu Schweinfurt

Den Anfang machen wir mit den fiirstlichen Schlossern, und zwar zunachst 
dem Hohenloheschen SchloB zu N e u e n s t e i nx), einem bedeutenden Bau der 
besten Renaissancezeit. Es bildet ein machtiges Viereck, rings von einem tiefen, 
breiten Graben umzogen, an drei Ecken mit vortretenden runden Erkerturmen, die 
einen polygonen Aufsatz haben, eingefaBt, wahrend an der nordostlichen Ecke ein 
offenbar alterer ąuadratischer Turm mit spaterem Aufbau dominierend empor- 
steigt.* 2) Die Hauptfront, nach Norden gewendet (Abb. 294), enthalt in einem 
vorgeschobenen Bau das von zwei Rundtunnen in mittelalterlichen Formen flankierte 
Portal. Die Briicke, welche hier iiber den Graben fuhrt, ist nach aufien durch 
einen originellen Triumphbogen in derber Renaissanceform abgeschlossen. Der 
viereckige Hauptturm scheint gleich dem Portalbau noch dem Miltelalter anzu- 
gehoren, wie denn diese Teile schon durch ihr vorziigliches Quaderwerk sich von 
dem iibrigen in Bruchstein ausgefiihrten Bau auffallend unterscheiden. Das ganze 
AuBere ist im iibrigen schmucklos; die gekuppelten Fenster zeigen spatgotisches 
Rahmenprofil. An der Westseite ist ein groBer halbrunder Vorbau ausgefuhrt, 
der im Hauptgeschofi ais Altan mit kraftiger Balustradę abgeschlossen wird. 
Die Jahreszahl 1564, welche man samt den Wappen des Grafen Ludwig Kasimir 
und seiner Gemahlin von Solms am Hauptportal sieht, bezieht sich auf die Zu- 
satze und Umgestaltungen, welche diese Teile im Zusammenhang mit dem durch- 

1) Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Konigreicli 'Wurtteinberg, Atlasband, Schwarz- 
•wald-, Jagst- und Donaukreis.

2) Abb. in Dollingers Reiseskizzen VIII, 3.
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greifenden Umbau des Schlosses unter jenem Graten erfahren haben. Das 
Originellste sind die pavillonartigen Aufsatze der Torlurme. Acht kraftig profi- 
lierte korinthisierende Saulen, unmittelbar auf der Dachschrage der Turnie sich 
erhebend und durch breite Spitzbogen verbunden, tragen die gotisch profilierten 
Rippengewolbe und das geschweifte Kuppeldach dieser kecken Aufsatze.

Abb. 294 SchloB Neuenstein

Ein gewolbter Torweg (A in Abb. 295) fiihrt in den schmalen aber ziem- 
lich tiefen Hof, der ohne reichere architektonische Ausbildung gleichwohl durch 
einige originell behandelte Portale bemerkenswert ist. Zur Linken des Eintretenden 
bei B sieht man eine kleine, zu einer Wendeltreppe fiihrende Pforte, dereń Saulen 
schiichtern und unsicher behandelte Friihrenaissancekapitelle zeigen, wahrend die 
Basis spiifgotische Rautenmuster hat. Man wird diese Teile kaum spater ais 
1530 setzen diirfen. Durch die Wappen Graf Albrechts III. (j- 1551) und seiner 
Gemahlin von Hohenzollern ist in der Tat die Erbauung in der ersten Halfte des 
16. Jahrhunderts gesichert. Alle andern Formen tragen ubereinstimmend das 
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Geprage der ausgebildeten Renaissance. So zunachst in der Ecke rechts vom 
Eingang bei G das polygone Stiegenhaus mit vorgelegter Freitreppe, die zu einem 
Portal von derb facettiertem Quaderwerk fiihrt. In dem Halbkreisbogen, der es 
abschlieBt, sieht man eine originelle Darstellung des Gliicksrades, auf welchem 
eine kleine Figur steht, wahrend zwei andere sich daneben befinden. Die Spindel- 
treppe, welche hier in die oberen Raume fiihrt, ist an der Unterseite mit ein-

Abb. 295 GrundriB des Schlosses Neuenstein

gekerbten Profllen im Renaissancestil dekoriert. Das Hauptportal aber, von 
Balthasar Wolff, ist in der siidwestlichen Ecke des Ilofes bei D an der dort 
befindlichen Haupttreppe angebracht, die ebenfalls in einem polygonen Stiegen- 
hause liegt. Hier hat der Baumeister an den schlanken einfassenden Saulen und 
den breiten Pilastern, vor welchen sich jene erheben, sowie an den Friesen 
reiches Ornament von recht guter Erfindung und Ausfuhrung verwendet, dessen 
Motive die bekannten Formen der ausgebildeten Renaissance zeigen. Dariiber 
erhebt sich eine Attika mit den reich behandelten Wappen des Erbauers Graf 
Ludwig Kasimir und seiner Gemahlin, eingefaBt von einer mannlichen und weib- 
lichen Figur. Dann kommt ein zweiter Fries, und dariiber schlieBt ein Flach- 
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bogenfeld mit der ruhenden Figur eines FluBgottes den schlanken Aufbau des 
Ganzen. Die Treppe, dereń Spindel auf drei feinen vierkantigen Stiitzen ruht. 
gehort durch ihre groBartige Anlage, die Meisterschaft der Konstruktion und 
Gediegenheit der technischen Ausfiihrung zu den hervorragendsten ihrer Art.

An der Siidseite des Hofes bei E E fallen zwei groBe Bogennischen von be- 
trachtlicher Tiefe auf, welche mit gotischen Netzgewólben geschmtickt sind. Sie 
standen ehemals durch breite, fensterartige Offnungen mit der dahinter liegenden 
Kuchę G in Verbindung und sind ein weiteres Beispiel jener sinnigen Anlage eines 
Dispensatoriums zur Austeilung der Speisen an Bediirftige, wie wir sie im Schlosse 
zu Baden (S. 263) und in der Pilgerlaube zu I-Iamelschenburg (siehe Band II) an- 
getroffen haben. Die Kuchę selbst, zu welcher man durch den daneben liegenden 
Torweg F gelangt, ist ein groBartiger Bau, dessen Kreuzgewolbe auf gewaltigen 
Rundsaulen von gotischer Form ruhen. Von den inneren Raumen des Erdgeschosses 
ist sodann an der Ostseite eine schone Halle H, dereń Gewblbe auf einer schlanken 
Rundsaule ruhen, hervorzuheben. Es war vielleicht urspriinglich die SchloB- 
kapelle. Ihre Verbindung mit den oberen Raumen hat sie durch eine kleine 
Wendeltreppe. Der glanzvollste Raum ist aber der Festsaal K, welcher im west- 
lichen Fliigel die nordliche Ecke einnimmt. Man gelangt zu ihm durch einen 
unscheinbaren Zugang; aber auch hier bildet eine kleine Wendeltreppe die Kom- 
munikation mit den oberen Geschossen, wie denn hier beim vólligen Mangel 
innerer Galerien durch zahlreiche versteckt liegende Wendeltreppen solche Ver- 
bindungen bewirkt sind. Der Saal, gegen 11 Meter breit bei 20 Meter Lange, 
zeigt gleich den ubrigen Raumen mittelalterliche Anlage und Konstruktion: gotisch 
profilierte Netzgewólbe, auf zwei mittleren Rundsaulen ruhend, die gekuppelten 
Fenster in tiefen Wandnischen der gewaltig dicken AuBenmauern liegend. An der 
Ecke gibt ein grofier, kreuzfórmig ausgebilcleter, ebenfalls gewolbter Erker dem 
groBartigen Raum besonderen Reiz. In ahnlicher Weise sind an den anderen Ecken 
des Baues die vorspringenden Rundtiirme verwendet. Der Saal, welcher gleich den 
ubrigen Raumen des Schlosses lange Zeit wiist und ode lag, bewahrte mancherlei 
Spuren einer originellen Dekoration der schon barock umgebildeten Spatrenais- 
sance, ohne Zweifel unter Sćhickliardt ausgefiihrt; denn in seinem handschriftlichen 
Inventarium sagt er: „Newenstein, dem Herrn Graften Grafen zu Hohenlo etc. ge- 
horig, da ich auch viel gebaut.“ Ubrigens passen auch die zwei pikanten Renais- 
sancetempelchen auf den Tortiirmen so recht zu Schickhardts eklektisch-derber 
Bauweise. Eine verstandnisvolle Wiederherstellung ist dem interessanten Werke 
friiher nach den Planen G. Dollingers zuteil geworden, bei der der „Kaisersaal" zu 
einem Fiirstlich Hohenloheschen Familien-Museum eingerichtet wurde. Neuerdings 
ist das SchloB durch Bodo Ebhardt restauriert und ausgebaut worden.

Im Gegensatze dazu gehort das SchloB des Ftirsten von Hohenlohe-Langen- 
burg zu Weikersheim1) dem Ausgang der Epoche an. Es ist ein unregelmafiiger 
Bau aus verschiedenen Zeiten, den man um 1600 durch eine regelmafiige Anlage 
zu ersetzen begann, ohne jedoch damit zu Ende zu kommen. Man erkennt dies 
sofort in dem ziemlich wiist liegenden grofien unregelmafiigen Schlofihof, der 
gegen Norden und Westen von schiefwinkligen charakterlosen Wirtschaftsgebauden 
umfafit wird, wahrend an der sudlichen und ostlichen Seite sich die Hauptgebaude 
in regelmaBiger Anlage rechtwinklig zusammenfugen. Die Mitte nimmt ein recht 
verwahrloster Brunnen ein. An der Ostseite fuhrt ein Torweg mit barocken Por- 
talen von 1683 zu mehreren spater ausgefiihrten unbedeutenden AuBenbauten, 
welche die Verbindung mit dem Stadtchen vermitteln und eine Achsenrichtung mit 
der Kirche herstellen sollten. Nordlich von diesem Torwege tritt im Hofe ein

i) Die Kunst- uud Altertumsdenkmale im Konigreich Wtirttemberg, Atlas, Jagstkreis 
(Erganzungen).
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runder Turm vor, der, wie es scheint, zu den alteren Anlagen gehort. Vor den 
stidlichen Fliigel, der den groBen Rittersaal enthalt, legt sich ein Gang von acht 
Arkaden in sehr derber Rustika mit dorischen Rustikapfeilern. Er tragt eine 
Galerie mit durchbrochener Steinbalustrade von hóchst merkwurdiger Zeichnung 
(Abb. 296). Von dieser fiihrt in der Mitte ein ebenfalls in Rustika behandeltes

Abb. 296 Hof des Schlosses Weikersheim

Portal in den Saal. Am westlichen Ende steht die Galerie mit einem achteckigen 
Treppenturm in Verbindung, neben welchem sich der Westfliigel noch eine kurze 
Strecke fortsetzt. Die Schlofikapelle, unmittelbar an den Saal stofiend, nimmt 
die siidwestliche Ecke ein. Der ostliche Fliigel enthalt die Wohnzimmer, diese 
stehen durch einen Korridor und die grofie rechtwinklig gebrochene Haupttreppe 
miteinander in Verbindung.

Die aufiere Architektur des Schlosses ermangelt einer feineren Ausbildung. 
Nur die hohen Giebel sind im kraftigen Stil des Friedrichsbaues von Heidelberg 
gestaltet. Alles iibrige besteht aus blofiem Bruchsteinmauerwerk. Die Fenster 
der beiden Obergeschosse haben steinerne Kreuzpfosten nach mittelalterlicher 
Art. Acht kolossale Fenster ahnlicher Anlage an der auBeren Seite des Siidflugels 
und ebenso viele an der inneren Seite erhellen den Saal. Kleinere Vierpafifenster 
uber ihnen erinnern ebenfalls noch an mittelalterliclie Behandlungsweise. Vor der 
Siidseite des Schlosses dehnt sich der prachtige Garten aus, mit herrlichen Kasta- 
nienalleen eingefafit, mit Obelisken, Statuen und Springbrunnen geschmiickt, jetzt 
freilich in halber Verwilderung. Den Abschlufi bildet eine reizvolle Kolonnade, 
von einer Plattform mit Balustradę gekront, aus dem 18. Jahrhundert.
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Das Wertvollste am SchloB ist die innere Ausstattung. Schon die groBen 
durchbrochenen Gitterturen aus Schmiedeeisen in den Korridoren des Ostfliigels 
fesseln die Aufmerksamkeit. Sodann sind in den Wohnzimmern, meist aus dem 
spaten 17. Jahrhundert, prachtvolle Spiegel mit Glasrahmen und silbernen Orna
menten, teilweise schone Gobelins, reich stuckierte und gemalte Decken und ein 
gediegenes Mobiliar, besonders herrliche, in Seide gestickte Polstersessel und ein 
pompos geschnitztes Himmelbett. Die Hauptsache ist indes der gewaltige Saal 
(Abb. 297), etwa 34 Meter lang bei 10 Meter Breite und gegen 8 Meter Hohe, dem 
zu Heiligenberg in den Verhaltnissen ungefahr entsprechend, nur etwas hóher, an 
Pracht der Dekoration ihn freilich bei weitem nicht erreichend. Wahrend dort 
gemalte und vergoldete Schnitzerei die Hauptrolle spielt, ist hier vieles der Malerei 
uberlassen. Doch hat auch die Skulptur einigen Anteil an der Ausstattung. Zu
nachst an dem prachtvollen Portal, das die Mitte der bstlichen Schmalseite ein- 
nimmt, sodann an dem in der Mitte der gegenuberliegenden westlichen Seite 
angebrachten Kamin. Beide Prunkstiicke entsprechen einander in der Anlage 
und Ausfuhrung. In zwei Geschossen aufgebaut, haben die Pilasterstellungen eine 
Dekoration von frei vortretenden Figuren nackter Manner und gertisteter Krieger. 
Am Friese iiber dem Kamin ein groBes Reliefbild einer Reiterschlacht, ungemein 
lebendig geschildert. Dariiber Salomons Urteil und abermals eine Kampfszene. 
Die Architektur ist derb und reich, fast iiberladen mit vergoldeten Ornamenten. 
Das Portal zeigt ahnliche Behandlung und wird von zwei Lowen bekront. Da- 
zwischen der heilige Georg mit dem Drachen kampfend. Uber dem Portal ist 
die Musikertribtine angebracht, dereń offenbar ein Jahrhundert jiingeres Gelander 
durchbrochene Akanthusranken bilden. Im ubrigen ist der ganze Saal auf weiBem 
Grunde ausgemalt, in den unteren Partien teilweise aus spaterer Zeit. So sieht 
man am Sockel zahllose Darstellungen von Bauwerken, darunter franzósische 
Schlosser, z. B. St. Germain, den Invalidendom zu Paris, das Ludwigsburger 
SchloB usw. An den Fensterwanden sind groBe Portrats in Holzrahmen ange
bracht, dann zwischen dem untern und oberen Fenster kolossale Reliefnachbil- 
dungen von Hirschen, Baren, Sauen, denen man vorhandene Geweihe und Gewehre 
einsetzte; das Ende der einen Reihe bildet ein riesiger Elefant. Die Jagdlust der 
Zeit hat nicht leicht eine so bezeichnende Dekoration hervorgerufen. Alles Ein- 
rahmende in derb geschweiften Barockformen. Die Decke ist in groBe achteckige 
und kleine quadratische Felder geteilt, die gemalte Jagdszenen, etwa im Stile 
Jost Ammanns, enthalten. Der Maler hat sich mitten im Getiimmel einer Parforce- 
jagd mil Palette und Pinsel im Kostiim der damaligen Zeit dargestellt. Man 
liest die Jahreszahl 1G05. Zu den Seiten des Kamins ist Stammbaum und Ahnen- 
tafel des fiirstlichen Geschlechts gemalt, aus zwei liegenden kolossalen Relief- 
gestalten hervorwachsend. Die ganze reiche Ausstattung macht einen aufier- 
ordentlich eigenartigen und stilistisch hervorragenden Eindruck, wie er so leicht 
in keinem anderen ahnlichen Raume mehr erreicht wird; sicher ist es der wirk- 
samste und originellste Jagdsaal in Deutschland.

Die westlich an den Saal stoBende Kapelle, dereń Altar nach Westen 
gerichtet ist, bildet ein einfaches Rechteck, dreischiffig mit Rippengewólben auf 
dorischen Saulen. Schlanke korinthische Saulen, ebenfalls von Holz, tragen die 
fiirstliche Loge, die auf drei Seiten den Bau umgibt. Unter dieser ist eine Orgel- 
empore angebracht. Die sehr flachen Gewolbe sind wie die ganze Konstruktion 
aus Holz. Die Briistungen der Emporen sind reich mit sehr manierierten Reliefs in 
Gips bedeckt, nach mittelalterlicher Sitte vergoldet und bemalt. Wie in der Kirche 
zu Freudenstadt an derselben Stelle, sieht man abwechselnd Szenen des Alten 
und Neuen Testaments. In dem hier anstoBenden, unausgebaut gebliebenen Nord- 
weslfliigel belinden sich zwei prachtige Zimmer mit reichen Stuckdecken, an
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ihnen Reliefs von Kampfszenen, eingefaBt mit Fruchtschniiren, auf weiBem Grunde 
kraftig reich bemalt. Das Relief ladet so stark aus, daB Engel, Friichte, Tiere 
und anderes frei heraustreten. Dies alles ist schon sehr stark barock. Im ersten 
Zimmer eine prachtvoll gestickte Seidentapete, im zweiten ein Holzgetafel, da- 
zwischen gute landschaftliche Teppiche mit Figuren, wieder aus der Spatzeit des 
17. Jahrhunderts, Endlich ein groBer tongebrannter Ofen vom Jahre 1708, ein 
etwas rohes Prachtstiick. Auch in der Kapelle ein alter Ofen. Im Korridor hier 
gut eingeteilte Stuckdecken mit frei gearbeiteten Rosetten.

Unbedeutender ist das ebenfalls Hohenlohesche SchloB zu Pfedelbach bei 
Ohringen. Gleich den meisten dieser Herrenhauser eine Wasserburg, war es mit 
einem jetzt ausgetrockneten Graben umgeben, iiber welchen ehemals eine Zug- 
brucke nach dem sehr einfach behandelten Portal ftihrte, das nur durch ein paar 
gut gearbeitete Wappen ausgezeichnet ist. Der ganze Bau, aus Bruchsteinen 
mit Putz aufgefiihrt, ist schlicht und kunstlos, auf den vier Ecken mit runden 
Tiirmen versehen. Die Nordseite hat ihre einfachen Schneckengiebel behalten. 
wahrend die Siidseite im 18. Jahrhundert umgestaltet worden ist. Der in der 
Mitte der Ostseite angebrachte Torbau bildet in ziemlicher Breite einen kraftigen 
Vorsprung. An der nbrdlichen und siidlichen Seite sind im HauptgeschoB auf 
kraftigen Steinkonsolen ziemlich breite Altanę angeordnet, der eine davon freilich 
ziemlich zerstort. In der Mitte der Westseite endlich ist ein halbrunder erker- 
artiger Turm angebracht.

Tritt man durch den mit einem Kreuzgewólbe bedeckten Torweg ein, so 
gelangt man in einen ebenfalls ziemlich einfach behandelten Hof, der rechts und 
links schlichte Wendelstiegen hat, die nordliche davon in einem polygonen 
Treppenturm. In den beiden oberen Geschossen zieht sich eine Arkadę auf 
dorischen und ionischen Saulen von ziemlich miBverstandener und schwerfalliger 
Bildung hin. Uber dem Portalbau vertieft sie sich in beiden Stockwerken zu 
offenen Loggien. Dies wurde dem Bau einen gewissen Reiz geben, wenn nicht 
alles ziemlich armlich ausgefiihrt ware, die Verbindung der Saulen durch hólzerne 
Architrave, die Balustraden gleichfalls von Holz, die Decken der Loggien aus 
Brettern hergestellt. Der Bau muB um 1572 entstanden sein, denn diese Jahres
zahl liest man an den zugehórigen Wirtschaftsgebauden.

In dem benachbarten Ohringen1) bewahrt der Chor der Kirche einige 
stattliche, aber schon stark barocke Grabmaler, unter denen das von Ludwig 
Kasimir von Hohenlohe (f 1568) und seiner Gemahlin das prachtigste und zu
gleich geschmackvollste ist. Beide Verstorbene sind vor einem Kruzifis kniend 
dargestellt, tiichtige Figuren unter einem reichen, auf tippig dekorierten Saulen 
ruhenden Baldachim Das andere Denkmal, Eberhard von Hohenlohe (f 1574) 
und seiner Gemahlin gewidmet, ist noch mehr iiberladen, beide ubrigens in dem 
durch Dietterlein ausgebildeten Stile behandelt. Das reichste ist das dritte, das 
des Georg Friedrich I., der 1600 starb, das offenbar aber dem ersten nach- 
gebildet ist. Trefflich behandelte Eisengitter fassen diese Grabmaler ein. — Vor 
der Kirche auf dem SchloBplatz ein Brunnen von 1554 mit einer gut ent- 
wickelten Saule, aus achteckigem, mit schwiilstigen Laub- und Maskenornamenten 
bedecktem Becken aufsteigend. MittelmaBig und steif ist die Ritterfigur, welche 
der Brunnen tragt.

Das SchloB ist ein moroser, schwerfalliger Bau mit plumpen Barockgiebeln, 
offenbar aus der Spatzeit des 17. Jahrhunderts. Dagegen hat sich einiges Wertvolle 
an Burgerhausern erhalten. Namentlich an der Ecke des SchloBplatzes ein Haus 
mit derben, aber phantasievollen, schon stark barocken Konsolen, Hermen und

1) I)ie Kunst- und Altertumsdenkmale im Konigreich Wiirttemberg, Atlas, Jagstkreis 
(Erganzungen).
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andere phantastische Figuren darstellend. Dicht dabei in derselben StraBe ein 
Fachwerkhaus von 1602 mit sehr keck und abenteuerlich geschnitzten Figuren 
an den Eckpfosten.

Interessanter ais alles dies ist die Briicke, welche iiber die Ohrn fiihrt. 
Sie wird durch zwei weitgespannte Bogen gebildet; das Gelander aber zeigt jene 
Stilmischung, die in den ersten Dezennien des 16. Jahrhunderts herrscht: Pfeiler 
mit Rahmenprofil, durch Rauten oder Rosetten in reiner Renaissanceform belebt; 
dazwischen durchbrochene gotische MaBwerke von origineller Erfindung.

Wenig finden wir in Hall.1) Am anziehendsten die Gittereinfassung des 
groBen Wasserbeckens am Marktplatze, der mit seiner gotischen Prangersaule und 
der iiber einer hohen breiten Treppe emporragenden Michaelskirche einen iiber- 
aus malerischen Eindruck maclit. Ebenda am Markt ein Doppelhaus mit zwei 
schmalen, geschwungenen Giebeln und einem zierlichen, wenngleich nicht sehr 
bedeutenden Portal vom Jahre 1561, ganz ahnlich dem am Schlosse von Neuen- 
stein. Das Haus ist erbaut von G. Andr. Widman.

1) Die Kunst- uncl Altertumsdenkmale im Kónigreicli Wurttemberg, Atlas und Inventar.
2) Besohreibung des Oberamts Mergentheim S. 689 fg.
8) Besohreibung des Oberamts Mergentheim S. 755 fg.
■J) Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Kónigreicli Wurttemberg, Atlas, Jagstkreis 

(Erganzungen).
Liibke-Haupt, Renaissanoe in Deutschland I 3. Aufl.

In der Michaelskirche sieht man ganz vortreffliches, sehr friihes Ghorgestiihl, 
dessen Ruckwand durch schone Rahmenpilaster und geschweifte Gesimsaufsatze 
dazwischen fein gegliedert sind. Dariiber eine starkę Hohlkehle mit reichem 
Gesims und Fries. Bezeichnet 1534.

Das im Oberamt Mergentheim gelegene SchloB der Geier von Giebelstatt 
zu Reinsbronn* 2 3) zeichnet sich durch reich geschwungene Giebel und besonders 
im Innem durch einen stattlichen Hallenhof aus, der auf drei Seiten sich herum- 
zieht. Der unterste, gewolbte Gang ruht auf ausgebauchten viereckigen Pfeilern, 
der zweite auf kannelierten Saulen mit kraftigen Blattkapitellen, dariiber Aufsatze 
mit Konsolen, der dritte auf geschnitzten Holzsaulen. Man liest die Jahreszahlen 
1552, 1562 und 1588, welch letzteres Jahr ais Datum der Vollendung angegeben 
wird. Ais Meister nennt sich an dem mit hiibsch ausgefiihrten Allianzwappen ge- 
schmiickten Portal Micliael Niklas Baumeister Bildhauer. Derselbe erbaute auch 
das Adelmannsche SchloB zuWachbach bei Mergentheim3), dessen Portal 
von kannelierten toskanischen Saulen eingefaBt wird; dariiber erhebt sich eine 
mit reich behandelten Wappen geschmiickte Attika mit romischen Pilastern. Man 
liest ais Datum der Vollendung die Jahreszahl 1591. An der ostlichen Vorderseite 
waren ehemals zwei stattliche Ecktiirme angebracht, von denen nur noch der 
nordliche erhalten ist; zwei Ecktiirmchen springen an der Westseite vor. Der 
Hof hat eine hiibsche Wendeltreppe.

Ganz anderer Art ist das ehemalige DeutschordensschloB zu Mergentheim4): 
eine im wesentlichen noch mittelalterliche Anlage, jetzt ais Kaserne verwendet, 
der Bau im ganzen liiichtern und unbedeutend. Das Hauptportal zeigt eine 
Dekoration von gekuppelten Saulen in zwei Stockwerken, unten dorisch, oben 
toskanisch, der untere Teil der Schafte mit den beliebten Metallornamenten. Das 
Portal durchschneidet ais Gang einen vierseitigen turmartigen Bau mit vier Gie
beln und Kuppel mit Laterne. Bemerkenswert daran sind die phantastischen 
Wasserspeier und eine schone Wetterfahne. Das innere Portal hat dieselbe An- 
ordnung, aber ais Krónung einen Aachen Giebel, der von haBlichen Hermen ge- 
tragen wird. Daneben links vom Eingang ein alterer Bau, der an seinem Giebel 
die geschwungenen Voluten derselben Zeit tragt, aber in der Ausstattung einen 
gewissen derben Reichtum zeigt. Namentlich ist ein kleines Portal, eingefaBt 

29
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von hiibsch dekorierten Pilastern und Hermen mit gekreuzten Armen, von zier- 
licher Wirkung. Es bildet den Eingang zu einer im Kórper des Baues liegenden 
Wendeltreppe mit gotischer Spindel, uber dem Portal das Ordenswappen. Zur 
Rechten schliefit sich ein ebenfalls alter Fliigel an, uber dessen Eingang sich 
dasselbe Wappen zeigt, in groBer prachtvoller Ausfiihrung von zwei Greifen ge-

halten. Durch diesen Torweg gelangt man erst in den inneren SchloBhof. Die 
umgebenden Fliigel sind einfach, haben aber stattliche Schneckengiebel und auf 
einer Seite einen hohen viereckigen Turm mit geschweifter Spitze und flotte 
Dacherker. In einer Ecke der niedrigere Archivbau mit Schweifgiebel. In den drei 
Ecken sind nun Wendeltreppen angebracht, von denen zwei zu den grofiten Pracht- 
stiicken der deutschen Renaissance gehbren. Die erste (Abb. 298) zeigt in der 
Spindel und den tauformig gewundenen schlanken Saulchen, welche sie stiitzen, 
noch die Herrschaft mittelalterlicher Formen, aber das prachtvolle Ornament von 
Ranken, Kiipfen usw., das in geistvoller Zeichnung und meisterlicher Ausfiihrung 
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die ganze Unterseite der Treppe bedeckt, tragt das Geprage der Renaissance. 
Es ist eines ihrer friihesten Werke, denn man liest oben die Jahreszahl 1524. 
Bei der zweiten Treppe tritt das Mittelalter noch mehr hervor. Ihre Spindel ist 
ein kraftvoller runder Pfeiler, um den sich in wunderbar reicher Verschlingung 
ein markig profiliertes Rippengewolbe emporwindet. Man konnte die Arbeit fiir

Abb. 299 Ehemaligos Gymnasium, jetzt Bezirksgericlit, zu Ansbach

eine mittelalterliche halten, wenn nicht an den FuBpunkten und den Durch- 
schneidungen der Rippen lauter kleine Schilde mit barock aufgerollten und zer- 
schnittenen Rahmen angebracht waren. Im iibrigen bietet das SchloB mit Aus- 
nahme einiger spaterer Dekorationen, z. B. im Kapitelsaal und im jetzigen Lese- 
zimmer der Unteroffiziere, letzteres mit zierlicher Rokokodecke, nichts Bemer- 
kenswertes.

Das prachtige Rathaus des unfern gelegenen Griinsfeld, 1579 errichtet, 
muB hier erwahnt werden. An der Yorderfront ein schóner achteckiger Treppen-
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turm. Das massive ErdgeschoB urspriinglich eine grofie Halle mit zwei Reihen 
von machtigen Eichenstandern. Das Obergeschofi und der Giebel in reizvollem 
Fachwerk mit reich yerschrankten oder geschnitzten Brtistungen, verzierten Eck- 

Abb. 300 Gumbertuskirche zu Ansbach 
(Nach Phot. F. Schmidt, Niirnberg)

standem. Dort auch das geschnitzte 
Wappen der Stadt, von Sirenen gehalten. 
Auf dem Turm ein hiibsch geschweiftes 
Dach mit Laterne.1)

i) Abgeb. Kunstdenkm. im Grofiherzogtum Baden, IV, Mosbach, Taf. VII.

Hier ware noch das alte SchloB der 
Markgrafen von Ansbach in Roth am 
Sand mit seinen zahlreichen Giebeln und 
den holzernen Galerien des Hofes ein- 
zufiigen, das Sighart riihmt. Es ist aber 
ohne hóheren ktinstlerischen Wert.

Nicht viel, doch nicht Unbedeutendes 
bietet Ansbach. Das stattliche, aber 
etwas niichterne ResidenzschloB liegt ais 
Bau vom Anfang des 18. Jahrhunderts 
auBerhalb unserer Epoche. Aber das ehe- 
malige Gymnasium, jetzt Bezirksgericht, 
ist ein auBerordentlich ansehnlicher Bau 
der Spiitrenaissance vom Jahre 1563 (Abb. 
299). Nordlich an die Gumbertuskirche 
anstoBend, stellt sich das etwas dtistere 
massenhaft behandelte Werk nach auBen 
mit zwei kraftig entwickelten Giebeln 
charaktervoll dar. Pilaster gliedern ihre 
Flachę, Voluten und Schnórkel beleben den 
Umrifi. Dieselbe Gestaltung findet sich an 
der Ostseite und in dreimaliger Wieder- 
holung an der Nordseite. Der Bau ist in 
den beiden Hauptgeschossen in Putz mit 
hellgrau sich zeichnenden Ornamenten 
ausgefuhrt; nur das ErdgeschoB, mit ko- 
lossalem Sockelgesims abgeschlossen, ist 
Quaderbau. — Die Fenster haben in den 
beiden oberen Stockwerken nach mittel- 
alterlicher Weise steinerne Kreuzpfosten. 
Der Hof ist in beiden Geschossen von ehe- 
mals offenen gedriickten Arkaden auf der
ben kurzeń Pfeilern umzogen; in der vor- 
deren Ecke ein polygoner Treppenturm 
mit einfacher Wendelstiege.

Die jetzige Hofapotheke mit der In- 
schrift „theatrum condidit Georgius mar
chio dux“ ist ein schlichter Renaissance- 

bau mit dreiteiligen, gotisch profilierten Fenstern und zwei jetzt verbauten Por- 
talen mit durchschneidenden Stabgliederungen im Flachbogen. — Das Eckhaus 
gegeniiber am Oberen Markt vom Jahre 1622 hat dieselben dreiteiligen Fenster 
und einen hohen unschon geschweiften Barockgiebel. Aus derselben Spatzeit da- 
tiert ein anderes Privathaus am Unteren.Markt, dem SchloB gegeniiber, ebenfalls 
nicht erheblich. i)
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Die Gum bertus kirche direkt dabei besitzt aber einen West-Turmbau, 
der, wenn auch noch auf gotischen Gedanken und Formen ruhend, der inter- 
essanteste Kirchturmbau unserer ganzen deutschen Renaissance genannt werden 
kann. Es ist ein Dreiturm, sich von unten auf einem rechteckigen Massiv auf- 
bauend, dessen hóhere Mittelstufe eine Terrasse und einen hohen achteckigen 
durchbrochenen Heim tragt; ihm zur Seite, tiefer aufstehend, zwei achteckige 
kleinere Turme, ebenfalls mit durchbrochenem Heim. MaBwerk in den Offnungen, 
Krabben und Kreuzblumen, Spitzbogen und dergleichen ergeben auf den ersten 
Blick einen ganz gotischen Eindruck; eingehendere Betrachtung zeigt uns, daB 
wir es mit einem vóllig neuartig durchgebildeten Bauwerk zu tun haben, das die 
uralte deutsche Dreiturm-Idee mit den Mitteln des Mischstils des Endes des 
16. Jahrhunderts lóst. Gideon Bacher hat dies glanzende und Ansbach seine cha- 
rakteristische Silhouette verleihende Werk 1594—97 erbaut (Abb. 300).

Rothenburg ob der Tauber
Eins der besterhaltenen Stadtebilder des Mittelalters und der Renaissance 

gewahrt immer noch Rothenburg ob der Tauber, bis vor kurzem von 
Eisenbahn und modemem Industrietreiben wenig beriihrt. So wie die Stadt 
jetzt dem Auge sich bietet, ist sie von einem architektonisch landschaftlichen 
Reiz, wie er sich selten noch in gleicher Reinheit findet. Kommt man von der 
Ostseite, so sieht man schon meilenweit die Stadt mit Mauern, Turmen und 
Kirchen in zackig pittoreskem UmriB sich am Saume des Horizonts hinziehen. 
Gleich der Eintritt durch die alten wohlerhaltenen Torę versetzt uns in alte Zeiten. 
Mit selten empfundener Andacht durchwandert man die stillen StraBen, bis man 
am entgegengesetzten westlichen Ende der Stadt etwa im „Hirschen" vor Anker 
geht. Hier erwartet uns noch eine Uberraschung. Beim ersten Blick aus den 
westwarts gelegenen Fenstern gewahrt man, daB man sich am auBersten Rande 
der Stadt befindet. Tief unten breitet sich ein prachtig grtiner Wiesengrund aus, 
von der Tauber in malerischen Krtimmungen durchzogen, mit zerstreuten Hausern, 
Miihlen und einer gotischen Kapelle besetzt. Hoch dariiber auf steil abfallendem 
Uferrand hat sich die Stadt angesiedelt, und rechts und links greifen fast im 
Halbkreis ihre Mauern und Turme samt den Ruinen der alten Burg vor, wahrend 
aus dem Tale im Zickzack angelegte FahrstraBen und gewundene FuBpfade hin- 
auffiihren.

Rothenburg ist von uralter Anlage und hat schon im Mittelalter eine an- 
sehnliche Rolle gespielt, wie seine stattlichen Denkmale gotischer Kunst, vor allem 
die schone Jakobskirche und nicht minder die bedeutenden Befestigungswerke 
aus jener Zeit bezeugen. Friih macht sich in der Entwicklung der Stadt ein 
starker demokratischer Zug bemerkbar, der beim Anbruch der neuen Zeit sieli 
ais leidenschaftliche Parteinahme fur die Sache der aufstandischen Bauern zu 
erkennen gab. Karlstadt hielt hier unangefochten auf offener StraBe seine fa- 
natischen Reden, und die Stadt ward (1525) der Mittelpunkt des aufruhrerischen 
Treibens. Erst nach dem Siege des Truchsessen von Waldburg wurde das alte 
Regiment wieder hergestellt, und das Blut der Aufruhrer floB in Strómen. Eine 
dumpfe Ruhe drtickte die Gemiiter nieder, und erst 1545 drang man zur kirch- 
lichen Reform durch. Nun beginnt ein neues Leben in der Stadt; aber im 
Schmalkaldischen Kriege hat sie ahnlich wie Nurnberg durch ihre feige Neu- 
tralitat schwer zu leiden. Spat erst wie zur Reformation entschlieBt sie sich 
auch zur Aufnahme der Renaissance; bezeichnend ist es, daB sie diese durch 
Nurnberger und andere auswartige Meister empfangt. Meister Ludwig Wolff 
aus Nurnberg entwirft den Plan zum Rathaus. Neben ihm finden wir einen 
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Hans non Annaberg, der, ais ersterer mit einer Verehrung abgefertigt wurde, den 
Bau selbstandig erhielt und einen Balier Nicolaus non Ilagenau annahm. Ais 
Bildschnitzer wird Meister Crispinus genannt. Wir finden bis gegen die sech- 
ziger Jahre des 16. Jahrhunderts hier keine Spur des neuen Stiles; dann aber 
bricht dieser sich mit Macht Bahn, und in wenigen Dezennien holt man das Ver- 
saumte nach.1)

1) H. Uhde-Bernays, Rothenburg o. d. T. (In „Statten der Kultur”, Bd. IV, Leipzig.) — 
Willi. Klein, Fiihrer durcli die Stadt Rothenburg. Das. 1888. — Aufnahmen von G. Grael' in 
Ortweins D. Ren., III. Abteilung.

2) Vgl. Graef a. a. O. Taf. 3—8, 17 und 18.
8) Abb. bei Fritsch, Denkmaler deutscher Renaissance.

Aufnahmen der Rothenburger Denkm. hat zuerst unter Baumers Leitung die Arclii- 
tekturschule des Stuttg. Polytechnikums herausgegeben.

Die hervorragenden Profangebaude Rothenburgs tragen wie die Nurnberger 
den Charakter der Renaissance. Und zwar sind es, wie gesagt, durchweg Denk- 
maler der entwickelten Zeit, manchmal schon mit Barockformen durchsetzt, 
andererseits noch immer gewisse Elemente der Spatgotik zur Schau tragend. 
Es ist der durchgebildete Charakter deutscher Renaissance, der hier mit groBer 
Entschiedenheit und mit echt reichsstadtischem Geprage sich geltend macht. In 
den letzten Dezennien des 16. Jahrhunderts hat die Stadt ihre offentlichen Monu- 
mente mit einer Energie und Opulenz umgebaut, die nicht bloB auf groBen Wohl- 
stand, sondern auch auf einen bedeutenden Monumentalsinn hinweisen. An der 
Spitze steht das Rathaus, seit 1572 vor einen alteren gotischen Fliigel, der 
den groBen Saal enthalt, vorgebaut.1 2) Es ist ein machtvoller Bau, der um so ge- 
waltiger die ganze Umgebung beherrscht, ais er durch seine Lagę auf stark an- 
steigendem Gelande noch um vieles imposanter erscheint. Der vordere Teil des Ge- 
baudes gegen den Markt umfafit den Neubau, ungefahr in der Mitte durch einen 
polygonen Treppenturm und an der vorderen Ecke durch einen zierlichen acht- 
seitigen Erker ausgezeichnet (Abb. 301). Zur Ausgleichung des Gelandes dient 
die stattliche, im 17. Jahrhundert in kraftiger Rustika vorgelegte Bogenhalle, 
die im ersten Stock mit einem prachtig eingefaBten Altan schlieBt. Aber noch 
malerischer wird das Gesamtbild durch den dem Hauptbau parallel laufenden 
alteren gotischen Teil, der mit seinem hohen Giebeldach und einem kuhn empor- 
steigenden Glockenturm die vorderen Teile weit uberragt. Dazu kommt noch 
links im Vordergrunde der prachtige Brunnen.3) Betrachten wir den Bau naher, 
so erkennt man an der gediegenen und machtigen Behandlung alles Einzelnen 
das Walten eines der ttichtigsten Baumeister der Zeit. Sein Brustbild hat er am 
Kragstein unter dem Erker angebracht. Es ist jener Nurnberger Meister Ludwig 
Wolff, der den Bau geleitet. Die Ausfuhrung des Ganzen ist in Sandsteinquadern; 
besonders energisch an der Rustikahalle der spiiter vorgelegten Arkaden. Der 
Giebel in ihrer Mitte mit den aufgesetzten Figuren ais Vorbereitung auf das 
Hauptportal tragt die Jahreszahl 1681. Das Portal selbst aber, das zum Treppen- 
hause fiihrt, wird von elegant kannelierten toskaniśchen Saulen eingefaBt, uber 
denen eine Attika mit ionischen Saulen und barocken Voluten aufsteigt. Ein noch 
reicheres und grofiartigeres Portal von ungemein vornehmen Verhaltnissen, das 
nur zum ErdgeschoB fiihrt, befindet sich an der Seitenfassade.4) Sein Bogen hat 
eine elegante Einfassung von kannelierten ionischen Saulen auf Stylobaten mit 
Lowenkópfen, dariiber einen antiken Giebel mit schon ausgebildetem Konsolen- 
gesims. Es gibt diesseits der Alpen kein Architekturstiick aus jener Zeit, das so 
vollig klare antike Verhaltnisse und Einzelheiten aufwiese; ein vollig anachro- 
nistisches Werk geradezu griechischen Eindruckes. Auch die geschnitzten Tiir- 
flugel sind hier von trefflicher Arbeit. Der hohe Giebel uber dieser Fassade ist 
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mit Pilastern und Voluten kraftvoll gegliedert und tragt ais Krónung eine Ritter- 
figur mit Fahne und Schild. Die gruppierten Fenster sind wirkungsvoll ein- 
gerahmt und mit antikisierendem Gesimse bekrónt. Die Sorgfalt der Ausftihrung 
ist so weit gegangen, daB sogar die Prellsteine an den Ecken des Baues Laub- 
schmuck erhalten haben.

Abb. 301 Rathaus zu Rothenburg o. d. T.

In die oberen Stockwerke gelangt man auf der prachtig um vier schlanke 
Saulchen entwickelten Wendeltreppe bei A, in Abb. 302. Sie miindet auf einen 
groBen Vorplatz B, der einerseits mit dem Altan zusammenhangt, andrerseits durch 
zwei prachtvolle ionische Saulen, welche die gewaltige Balkendecke tragen, sich 
nach G verlieft und erweitert. Die innere Wand dieses imposanten Raumes er- 
halt durch Wandarkaden auf toskanischen Saulen eine wirksame Belebung. Breite 
Steinbanke mit schónen Masken an den Stiitzen umziehen die Wandę. In F ist 
ein Zimmer mit gut gegliederter Decke, in G ein groBes Eckzimmer, auf den Erker 
miindend, der eine schone holzerne Kassettendecke hat. In D und E sind Liclit- 
hófe, in J eine kleinere Wendeltreppe. Ungefahr aus der Mitte des Vorplatzes ge
langt man durch ein elegantes Portal zu einem schmalen Durchgang in den ge
waltigen Saal H. Dieser bildet den alteren Teil der Anlage, der noch aus go- 
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tischer Zeit stammt und durch eine Wendeltreppe K seinen selbstandigen Zu- 
gang hat.

Die urspriingliche Ausstattung dieses machtigen Raumes ist eine sehr ein- 
fache und besteht an der langen Fensterwand aus rundbogigen Blendarkaden auf 
schlichten Pilastern, welche zwei Fensterreihen ubereinander einfassen. Die tiefen 
Nischen der unteren Fenster sind rings an den Wanden mit steinernen Banken 
aus der Renaissancezeit ausgefiillt. An der gegenuberliegenden langen Wand 
sieht man zahlreiche Spuren von Fresken aus derselben Zeit, namentlich eine

lhnl.,,1 I I I I I I I I I I , I I I I I I I i i
Abb. 302 GrundriB des Rathauses zu Rotlionburg o. d. T.

groBe sehr undeutlich gewordene Gerichtsszene, sowie Salomonis Urteil, sodann 
den Reichsadler in den kolossalsten Verhaltnissen. Weiter ein bemaltes gotisches 
Steinrelief, die Darstellung des Jtingsten Gerichts. Eine derbe, einfache Balken
decke (Abb. 146) bildet den AbschluB des Raumes. An der stidlichen Schmalseite, 
wo der eingebaute Turm den Saal verengt, ist eine Erhohung, durch eine praclit- 
volle Steinbalustrade abgeschlossen, mit ihrer reichen Durchbrechung und Be- 
krónung von kostlichen Masken und anderen Ornamenten zu den schonsten Werken 
der deutschen Renaissance gehórend. Auf den Ecken sind hockende Lbwen an
gebracht. Diese Schranken fassen den ehemaligen Richtersitz ein, der in der 
Mitte angebracht ist, von einer Muschelnische bekrbnt, an den Seitenwangen mit 
elegantem Rankenornament geschmtickt. Auch die sich daranschlieBenden den 
Raum einfassenden Steinbanke haben schone Friese und an den kurzeń Standem 
Masken, dies alles von geistreicher Erfindung und meisterlicher Ausfuhrung. Uber 
dem Sitz erhebt sich eine gemalte Justitia. Man liest an den Schranken die 
Jahreszahl 1591, das Monogramm des Meisters Wolff, L. W. und sein Steinmetzen- 
Zeichen.

Herrscht hier die ausgepragte Renaissance, so ist dagegen das Gelander 
der Treppe, die neben dem mittleren Eingang in den Hofraum hinabfuhrt, noch 
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vollig gotisch aus sich durchschneidenden Staben gebildet. Dennoch gehort es, 
wie die begleitenden Ornamente verraten, derselben Spatzeit an. In der Erfindung 
der prachtigen Ranken und Masken gibt sich gleiche Meisterschaft zu erkennen. 
Geht man diese Treppe hinab, so gelangt man in den Hof D zwischen dem alten 
und dem neuen Bau. Hier findet sich das viel gemalte schbne Portal. Das vor- 
tretende GeschoB des Neubaues ist auf eine kraftig verjungte dorische Saule ge- 
stellt. Bei aller Verwahrlosung ist dieser Hof von hohem malerischem Reiz.

Kehren wir in den Bau zuriick, so finden wir im zweiten Stock die Anord- 
nung des ersten wiederholt, namentlich den grofien Vorsaal, dessen einfacher be- 
handelte Decke auf zwei kraftigen dorischen Saulen von eleganter Form ruht. 
Eine hiibsch gegliederte Decke findet sich noch in dem kleinen Erkerzimmer. 
Die Haupttreppe endlich schliefit mit einem Sterngewolbe, an den Rippen mit 
Wappenschildern geschmiickt.

Um dieselbe Zeit erbaute die Stadt ihr Gymnasium. Man liest daran 
die Jahreszahl 1591. Es ist ein einfach massenhafter Bau, mit seinem kolossalen 
Giebel dicht bei der Jakobskirche noch imposant genug wirkend. Das Ganze ist 
freilich in ziemlich einfacher Behandlung durchgefiihrt, der Giebel durch aneinander- 
stofiende, steif gezeichnete Voluten belebt. Die Fassade wiederholt das Treppen- 
motiv des Rathauses, denn die achteckig vorgebaute Wendelstiege nimmt auch 
hier die Mitte ein. Von den Portalen ist das mittlere gleich dem des Rathauses 
in spaterer Zeit in flottem Zopfstil vorgesetzt worden. Die tibrigen beiden sind 
von zierlich kannelierten Pilastern mit originellen Kapitellen eingefafit. Im Tym
panon ein Relief mit Seepferden, am Portal rechts Engel mit dem Wappen der 
Stadt, links sind Satyrn angebracht. Man liest die Jahreszahl 1590. Dies alles 
verrat durch geistvolle Erfindung den Meister vom Rathausbau. Im Innern ist der 
grofie obereVorsaal bemerkenswert; uber dessen Tur eine bronzene Inschrifttafel 
mit hubschem Barockrahmen. Die Balken und Pfosten des Raumes reich ge- 
schnitzt. Zwei Kamine mit guten lebendig stilisierten Arabesken, bezeichnet 
1591?) An der Haupttiir einfache ionische Pilaster.

In derselben Epoche, aber etwas friiher, begann die Stadt umfangreiche 
Bauten an ihrem grofiartigen Spital?) Den Hauptbau bildet ein langes zwei- 
stbckiges Haus mit einem tuchtigen Renaissanceportal, an welchem jedoch der 
Entwurf besser ais die Ausfiihrung. Im Innern findet man eine Tur mit ge- 
driicktem gotischen Schweifbogen, dabei die Jahreszahl 1576. Gegeniiber ein 
Renaissanceportal mit guten Rosetten in den Fiillungen, mit einer Muschel im 
oberen Aufsatz. Links am Flur steigt eine schon profilierte Spindeltreppe auf, 
die Spindel durch Kehlen und Rundstabe gegliedert. Ein langer, mit Kreuz- 
gewolben bedeckter Gang schliefit sich an. Oben tritt man auf einen stattlichen 
Yorsaal aus durch ein hiibsches Portal, dessen Pilaster derb, aber flott gezeich
nete Blattornamente haben; im Tympanon ein energischer Kopf. Die andere 
Tur, in das jetzige Schulzimmer fiihrend, gehort zum Elegantesten ihrer Art, 
alles Detail von ausgezeichneter Feinheit, die Einfassung durch korinthische Saulen 
bewirkt, im Aufsatz eine leer gelassene Tafel mit geschweiftem Rahmen. Die 
Balken der Decke fein abgefast in mittelalterlicher Weise. In dasselbe Zimmer 
fuhrt von andrer Seite, durch Treppe und Korridor zuganglich, eine nicht minder 
schon erfundene, aber kraftiger ausgefiihrte Tiir, von Atlanten eingefafit, die Tafel 
des oberen Aufsatzes von zwei phantastischen Meergeschópfen gehalten. Hier 
findet man das Steinmetzzeichen des Meisters L. Wolff vom Rathaus, den man 
in diesen trefflichen Arbeiten ohne Muhe wiedererkennt. Das Schulzimmer sodann 
ist ein groBer niedriger cjuadratischer Raum, das Holzgetafel der Wancie schlicht

1) Der eine abgeb.bei Graef Taf. 16. Eins der Portale Taf. 35.
2) Aufn.bei Graef Taf. 19, 21—24, 36. 
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mit dorischen Pilastern gegliedert, die Felder wieder durch kleinere Pilaster und 
Bógen geteilt. Die Decke einfach durch kraftige Gliederungen belebt, die nur 
fiir den niedrigen Raum etwas schwer sind. Die beiden AuBenwande ganz in 
Fenster aufgelóst; ihre Pfeiler an allen Flachen mit schonen, zum Teil uniiber- 
trefflichen Arabesken, von stets wechselnder Erfindung mit Blatt- und Blumen- 
ranken, phantastischen Masken u. dgl. in Stuck bedeckt. Die vortrefflichen Eisen- 
beschlage der Tiiren vollenden die gediegene Ausstattung des harmonisch wirken- 
den Raumes.

Begeben wir uns in den Hof hinab, so finden wir in seiner Mitte einen 
isolierten quadratischen einstóckigen Bau, in sehr origineller Form mit einem 
achteckigen Zeltdach bedeckt, daran ein malerisches Rundturmchen mit Laterne 
vorspringt. In letzterem liegt die Wendeltreppe. Man sieht die Jahreszahl 1591, 
dabei drei Wappen und die Monogramme EG. L S. M. D. Mit einem schonen 
Eisengitter ist die Brunnenhalle im Hof abgeschlossen. Die architektonische Aus- 
bildung hat sich aber selbst auf die Stalle erstreckt, in dereń vorderer Abteilung 
man zwei halbzerstbrte holzerne Kreuzgewólbe auf einem schlanken dorischen 
Saulchen, ebenfalls von Holz, sieht. Die vordere Strafienfront des Hauptbaues 
markiert sich durch einen kolossalen Giebel, sehr nuchtern geradlinig und mit 
mehreren Pilasterreihen derselben trocknen Ordnung gegliedert. Hubsch ist das 
Portal mit dem elegant durch Sirenen dekorierten Giebel.

Auch an den Befestigungswerken, dereń umfangreiche Anlage aus dem 
Mittelalter stammt, lieB die Stadt um dieselbe Zeit Neubauten vornehmen. Das 
bedeutendste ist das Spitaltor. Eine machtige Anlage mit halbrund geschlos- 
senem Zwinger, der ganze Bau mit gewaltigen Buckelcjuadern ausgefiihrt. Dann 
die Zugbrticke iiber den Graben, die durch das aufiere Tor geschtitzt wird, dies 
wieder aus einer kleineren und grbBeren Bogenpforte bestehend, die ganze Anlage 
hóchst malerisch. Am auBeren Tor liest man: „Pas intrantibus, salus exeuntibus. 
1586. S. W.“, dann „H L S. u. MDM. Baumeister. “ Am inneren Torturm ein 
schon profilierter ausgekragter Erker, darunter der Reichsadler im Relief, neben 
ihm zwei kniende Engel, wahrend zwei andere Engel ihm die Krone halten.

Endlich hat die Stadt auch ihre Brunnen erneuert und im Stil der Spat
renaissance prachtig ausgestattet. Am reichsten und groBartigsten der Brunnen 
am Marktplatz. Die Flachen des grofien zwólfeckigen Wasserbehalters sind ganz 
mit Ornamenten im Metallstil bedeckt.1) Auch der Aufbau der Saule mit den vier 
hockenden Lówen am Postament, den originellen Verzierungen des Schaftes und 
den grotesken Masken, das alles ist in flottem Linienzug meisterlich komponiert 
und ausgefiihrt. Der Brunnen bildet mit dem gewaltigen Rathaus und den hinter 
diesem hervorragenden Tiirmen der Jakobskirche ein malerisches Ganzes, das zu 
den schónsten deutschen Stadteprospekten zahlt. Andere Brunnen, minder an- 
sehnlich im ganzen, aber in derselben Ornamentik und wohl von gleicher Hand 
entworfen, sieht man in der Herrengasse, in der Spital- und Schmiedgasse, dieser 
von 1607, am achteckigen Becken noch mit gotischen MaBwerken, tibrigens in 
demselben Stil der Spatrenaissance, das Kapiteli ein modifiziert dorisches. Der 
Brunnen am Kapellenplatz hat auf dem sechseckigen Becken ein gutes Gelander 
von Schmiedeeisen; das Kapiteli der Saule zeigt eine schlanke korinthische Form. 
Zur Anlegung dieser groBartigen Wasserwerke hatte die Stadt im April 1594 den 
Baumeister Johann Georg Sommer von Kempten berufen, der eine starkę von ihm 
aufgefundene Quelle am FuBe des Berges unter dem Tauberflusse in das Brunnen- 
haus leitete und von dort mittelst eines Hades durch bleierne Róhren in die Stadt 
hinauffiihrte. Auch hierbei also hatte man keinen einheimischen Meister zur Ver- 
wendung. Den Kasten des Georgsbrunnens arbeitete 1608 der Steinmetz Hans i) 

i) Abb. bei Fritsch, Denkmaler deutseher Renaissance.
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Sclieinsberger, die hohe Saule mit dem hl. Georg wurde von Stoffel Korner ge- 
hauen. Alle diese stadtischen Bauten Rothenburgs in ihrer malerischen Anlage, 
ihrer reichen Ausstattung und dem eleganten Zug ihrer Ornamente verraten die 
Hand von Kunstlern, die zu den tiichtigsten Architekten der deutschen Renais
sance gehoren.

Neben diesen bffentlichen Bauten bewahrt aber die bis jetzt von dem 
Modernisierungsfieber ziemlich frei gebliebene Stadt noch eine Anzahl von be-
achtenswerten Burger- 
hausern.1) Zwar steh t 
ihre auBere Architektur 
im ganzen hinter der- 
jenigen anderer Reichs- 
stadte zuriick. Nament
lich hat der Steinbau nur 
ausnahmsweise dabei An- 
wendung gefunden; nur 
dasGeiselbrechtscheHaus, 
auch ais „Haus des Bau- 
meisters11 bezeichnet, hat 
eine prachtvolle, aber ba- 
rocke Steinfassade. Einen 
eleganten steinernen Erker 
sieht man an einem Haus 
hinter der Jakobskirche. 
Mit V orliebe wird dagegen, 
wie in den meisten deut
schen Stadten der Zeit, 
noch dem Holzbau gehul- 
digt, der namentlich in 
den Galerien der Hbfe fast 
ausschlieBlich herrscht. 
Einen zierlichen polygo- 
nen Holzerker hat z. B. 
das Haus am Galgentor, 
welches auBerdem an sei
ner Fassade mit hiibschen

i) Das Wichtigste aufgen. von Graef a. a. 0.
-) Abbild. in Sigliarts bayr. Kunstgescli. S. 691.

Abb. 303 Vom Geiselbrcchtschen Hause zu Rothenburg o. d. T.
Holzpilastern und ge-
schnitzten Pflanzenornamenten bedeckt ist. Es tragt die Jahreszahl 1613. Den 
Hauptwert besitzt aber der Privatbau Rothenburgs nicht bloB in den zahlreichen 
malerischen Hófen, die eine wahre Fundgrube fiir den Maler bilden, sondern vor- 
zuglich in der noch reichlich vorhandenen innern Ausstattung der Raume, die ein 
lebendiges Zeugnis von dem Wohlstand und der Kunstliebe jener Epoche ablegen. 
Bezeichnend ist, daB neben haufig angewandtem Holzgetafel mit geschnitzter und 
eingelegter Arbeit die Stuckdekoration, namentlich an den Decken, zu Ausgang 
der Epoche mit einer Uppigkeit hervorbricht, wie sie kaum sonst noch in Deutsch
land in so uberschwenglicher Kraft angetroffen wird.

Beginnen wir unsere Ubersicht mit dem Geiselbrechtschen Hause. 
Die Fassadei) 2), unter allen Privatgebauden der Stadt die opulenteste, ganz in 
Stein ausgefuhrt (Abb. 303), kann sich in der Gesamtanlage mit gleichzeitigen 
anderer Stadte doch nicht messen. Die beiden Hauptgeschosse mit ihren von 
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barocken Hermen eingefafiten Fenstern stehen nicht in durchgreifender architek- 
tonischer Verbindung; ebensowenig ist eine Beziehung zum Giebel angedeutet, der 
durch die geschweiften Delphine, mit welchen die einzelnen Absatze bekront sind, 
zwar phantastisch wirksam dekoriert ist, aber eine konsequente kunstlerische 
Gliederung vermissen laBt. Um so anziehender ist das Innere, das bis auf die 
erneuerte hblzerne Treppe vóllig intakt erscheint, und in den Fenstern sogar die 
alten Butzenscheiben bewahrt. Der GrundriB (Abb. 304) bietet das Muster einer

damaligen Hausan- 
lage. Im ErdgeschoB 
mtindet das groBe 
Portal auf einen sich 
nach der Tiefe ver- 
breiternden Flur A. 
Gleich vorn ist die 
Falltiir der Keller- 
t.reppe, rechts an der 
Wand eine Sitzbank 
fiirWartende. InBB 
schmale, aber tiefe 
Zimmer, das dem 
Flur anstofiende noch 
mit einem Alkoven 
verbunden, in G die 
wenig beleuchtete 
Kuchę, vor welcher 
eine elegante ioni
sche Saule den Unter- 
zugsbalken fiir den 
hier breiter werden-

Abb. 304 GrundriB des Geisolbrochtsclicn Hauses zu Rothenburg o. d. T. den Flur aufnimmt.
Die Holzdecke zeigt 
noch gotische Profi- 

lierung. In der Ecke rechts die steinerne Wendeltreppe zu den oberen Geschossen 
(im Flur eine Holztreppe neueren Datums). In ganzer Breite schlieBt sich der 
Hof D an, welcher in E durch gewólbte Stallungen und eine Waschkuche be- 
grenzt wird. In den beiden oberen Geschossen (der obere GrundriB auf unserer 
Figur) wiederholt sich ungefahr dieselbe Anordnung, nur daB die beiden Vorder- 
zimmer B die ganze Breite der Fassade einnehmen, hinter dem Hofe aber in E 
Wohnzimmer anstoBen, durch eine holzerne Galerie, die auf drei Seiten in beiden 
Geschossen den Hof D umzieht, mit dem Vorderhause in Verbindung gesetzt. 
Diese zierlichen Galerien samt den elegant geschnitzten Einrahmungen der Fenster 
geben dem Hofe einen ebenso reichen ais malerischen Charakter. In den Schnitze- 
reien walten elegante Flechtwerke vor (Abb. 305). Das Haus tragt die Jahres
zahl 1596.

Betrachtlich fruher, von 1571, datiert die jetzige Hopfsche Bierbrauerei. 
Das AuBere ist ohne architektonischen Wert, drinnen aber findet man zunachst 
einen malerischen Flur, dessen Balkendecke auf machtigen achteckigen Holz- 
pfeilern ruht. Die Treppe zeigt ein ebenfalls kraftig in Holz geschnitztes Ge- 
lander, der Hof links eine zierliche Galerie. Im ersten Stock ruht die Balkendecke 
des groBen Flurs auf eleganter dorischer Steinsaule. Die Balkendecke im Flur 
des zweiten Stocks zeigt ein in mittelalterlicher Weise ausgekehltes Gebalk, die 
Tur mit eingelegten Ornamenten, zierlich mit ionischen Pilastern und dorischem
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Triglyphenfries eingefaBt; im groBen Vorderzimmer eine schone Holzdecke, trefflich 
eingeteilt und reich gegliedert. — Besonders wertvoll ist sodann das Haffner- 
sche Haus in der Herrengasse durch seine innere Einrichtung. Der Hof in beiden 
oberen Geschossen auf drei Seiten mit Holzgalerien umgeben, welche wieder die 
Verbindung mit dem Hinterhause vermitteln. Sie ruhen auf hohen Saulen, die in 
wunderlicher Nachahmung des Steinbaues eine Rustikabehandlung zeigen. Rechts 
in der Ecke die Wendeltreppe. Im oberen GeschoB war der nacli hinten liegende
Saal (Abb. 36) einPracht- 
stiick von Dekoration, das 
Tafelwerk der Wandę 
durch elegante kanne- 
lierte ionische Saulen ge
gliedert, die Stylobate und 
Friese mit Ranken ge- 
schmtickt; zwischen den 
Saulen Blendarkaden mit 
Nachahmung von Stein- 
konstruktion, die Bogen- 
felder mit herrlichen ein- 
gelegten Ornamenten. Der 
Saal ist leider in die Ferne 
verkauft. Viel geringer 
und roher ist die Decke 
behandelt, mit schlechten 
spaten Gemalden ausge- 
stattet. Der eiserne Ofen, 
an welchem man die Ge- 
schichte des Lazarus sieht, 
tragt die Jahreszahl 1592.

Gegen Ausgang der 
Epoche bricht sich auch 
hier der italienische Ein- 
fluB Bahn und findet sei- 
nen Ausdruck namentlich 
in pomposer Stuckdeko- 
ration der Decken. So in 
dem Haus hinter der Ja- Abb. 305 Hof des Geiselbreohtsoben Hauses zu Rothenburg o. <1. T. 
kobskirche, dessen statt- 
lichen Erker, auf zwei
Pfeilern ruhend und durch alle Geschosse reichend, mit den facettierten Ouadern, 
den Rollwerk-Ornamenten im Schlosserstil, endlich dem bunt geschweiften Giebel 
wir schon ais Prachtstiick der Steinarchitektur Rothenburgs bezeichnet haben. 
Oben im zweiten Stock ein Saal mit Stuckreliefs an der Decke; in den Haupt- 
feldern vier Szenen aus der Geschichte des verlornen Sohnes im iippigsten Schweif- 
stil, dabei noch ganz bemalt, die Gurtbander mit Blumenranken und Vogeln, .in 
den Zwickeln die Fabeln vom Fuchs und dem Storch, vom StrauB und der 
Schlange. Mit besonderer Vorliebe hat der Kunstler das Lotterleben des ver- 
lorenen Sohnes geschildert, der von sechs bajaderenartigen Nymphen umgaukelt 
wird (Abb. 306). An der Tur, dereń auBere Einfassung zierlich ornamentierte 
Pilaster bilden, liest man die Jahreszahl 1613. Im ersten Stock befindet sich ein 
ahnlich ausgestattetes Zimmer, dessen Stuckdekoration indes unbemalt geblieben 
ist. Die Decke zeigt im mittleren ovalen Felde Ghristi Auferstehung, in den vier 
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Ecken die Evangelisten, in den kleineren Feldern und an den Rahmen schóne 
Ornamente. — Noch reicher sind die Dekorationen im Kistenf egerschen Hause. 
Aufien ist es bemerkenswert durch einen hohen Giebel mit schon geformten 
Schnecken, wie dereń in Rothenburg mehrere vorkommen. Der Flur hat wie das 
ganze ErdgeschoB treffliche Sterngewólbe, dereń Rippen noch vbllig die gotische 
Behandlungsweise zeigen. Eine steinerne Wendeltreppe fuhrt zu den oberen Ge-

Abb. 306 Stuokdekoratiou aus Rothenburg o. d. T.

schossen. Im zweiten Stock findet sich ein Zimmer mit reicher Stuckdecke ohne 
Bemalung. Man sieht die Geburt Christi, wobei ein Engel auf der Laute spielt; 
dann die Auferstehung. Die Rahmen sind auch hier wieder mit Ranken und 
Vógeln belebt; auch die Fenster ganz mit Stuckreliefs umfaBt, welche sich ziemlich 
wild und barock gebarden. Zwischen beiden Fenstern eine weibliche Figur ais 
Karyatide, in geflochtene Schlangenschweife endend. Noch weiter greift diese 
Dekorationsweise um sich, indem sie die Tur mit zwei grofien Gipsfiguren vón 
Kriegern ais Atlanten einrahmt, der altere mit ganz frei gearbeiteter Hellebarde, 
der jtingere mit einer Lanze in Handen, daneben noch phantastisch geschweifte 
weibliche Figuren, dereń Korper sich in Laubwerk ganz verzettelt. Alle diese 
Dinge sind viel zu grofi fiir den kleinen und niedrigen Raum, verraten iiberhaupt 
schon sehr stark die Ubertreibungen des Barock. Aber in der ungemein leichten, 
kiihnen und flotten Behandlung spricht sich meisterliche Sicherheit aus. Auch 
ist das Ornamentale in den Arabesken, Blumenranken usw. noch von hohem 
Wert. DaB auch sonst das Kunstgewerbe damals in Rothenburg bliihte, be-
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weisen namentlich die zahlreichen tiichtigen Eisenarbeiten, welche man. in und 
an den Hausera antrifft.

Nurnberg
Das deutsche Florenz, die Mutter der Wissenschaften und Ktinste nennt 

Rivius die alte Reichsstadt Nurnberg.ł) Und in der Tat, kein anderes deutsches 
Gemeinwesen hat auch nur entfernt solche Bedeutung fur das gewerbliche und 
ktinstlerische Leben gehabt, wie diese fruh schon durch politische Rtihrigkeit, 
durch Handel und GewerbfleiB bliihende Stadt, die man die Krone der deutschen 
Stadte nennen darf. Wahrend Augsburg, in Handel und Reichtum mit ilir wett- 
eifernd, ja in mancher Hinsicht sie iiberbietend, erst in der Renaissancezeit 
zu kiinstlerischer Bedeutung aufsteigt, tragt Nurnberg reiche Spuren einer un- 
unterbrochenen intensiven Kunstblilte, die von der romanischen Epoche bis zum 
Ausgang des Mittelalters die Stadt mit charaktervollen Denkmalen beschenkt. 
Im Sinne des Mittelalters waren dies iiberwiegend Werke kirchlicher Kunst, ob- 
wohl auch der Profanbau daneben nicht leer ausgegangen ist. Aber erst mit dem 
Anbruch der neuen Zeit gewinnt dieser, der modernen Kulturstromung folgend, 
auch hier seinen machtvollen Ausdruck. Wenn man Nurnberg stets ais Stadt 
des Mittelalters preisen hort, so bedarf dieser Ausdruck einer Beschrankung. Die 
Anlage der Stadt, der Zug der StraBen und der Platze, die Mehrzahl der kirch- 
lichen Denkmaler, das alles gehort dem Mittelalter; aber die Form, in welcher 
sich die groBen stadtischen Profanbauten, die offentlichen wie die Privatwohnungen 
des Btirgertums, ausgepragt haben, gehort fast ausschlieBlich der Renaissance. 
Jedoch tritt der Stil hier nicht vorherrschend in jener spiiten Entwicklung auf, die 
wie in Augsburg den italienischen Typus zur Geltung bringt, sondern in einer 
vdllig deutschen Umbildung, die sich in der Anordnung des Grundrisses wie 
im hohen und schmalen Aufbau der Fassaden der Uberlieferung des Mittelalters an- 
schliefit. Daher hier der charaktervolle, durchaus selbstandige Zug im gesamten 
Profanbau, der sich trotz der Verschiedenheit in den schmiickenden Form en dem 
Geprage der kirchlichen Denkmaler so gliicklich einfiigt, daB Nurnberg noch jetzt 
im wesentlichen einen unvergleichlich harmonischen Eindruck gewahrt.

In die neue Zeit trat die schon lange machtig und strebsam dastehende 
Stadt mit groBer Entschiedenheit ein und stellte sich mit an die Spitze der refor- 
matorischen Bewegung. Schon zum Jahre 1523 bemerkt die Ghronik: „gabe man 
dem Bapst und Bapstumb Urlaub, denn es wurden die alten Geremonien ab- 
gethan.“ Der Rat beschloB die Annahme der Reformation, und selbst der groBe 
Ntirnberger Staatsmann und Gelehrte, Willibald Pirckheimer, wandte sich der neuen 
Lehre zu, der er kleinmiitig spater wieder absagte. Von den Unruhen des Bauern- 
krieges blieb Nurnberg verschont; wahrend des Schmalkaldischen Krieges wuBte 
seine Kramerpolitik sich zwar die Neutralitat zu sichern, aber eben diese Doppel- 
ziingigkeit zog ihm den Krieg mit Albrecht Alcibiades auf den Hals (1552), in 
welchem es innerhalb weniger Wochen einen Schaden von beinahe zwei Millionen 
Gulden erlitt. Indes wurde die Bliite der machtigen Stadt auch dadurch kaum 
voriibergehend geschadigt; ja die Vielseitigkeit ihrer ktinstlerischen und kunst- 
gewerblichen Entwicklung kommt erst in dieser Zeit zur vollen Entfaltung. 
Keine deutsche Stadt hat eine solche Universalitat darin aufzuweisen; keine hat 
aber auch so fruh Monumentalwerke der Renaissance von hervorragendem Werte 
entstehen sehen. Michael Wohlgemut (1434—1519) und Adam Krafft (bis 1507), 
ja selbst Veit StoB (bis 1533) gehóren noch der mittelalterlichen Kunst an, mit 
der sie wohl den nordischen Realismus, nicht aber die italienische Renaissance 
verschmelzen. Diirer ist es, der zuerst hier die antiken Formen anwendet (vgl.

i) P. J. Ree, Nurnberg, 3. Aufl. (I11 „Beriihmte Kunststatten“, Leipzig.)
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S. 55 ff.); dann aber bricht Peter Vischer durch sein herrliches Sebaldusgrab 
(seit 1508) dem neuen Stil Bahn, der hier einen glanzvollen Beweis seiner hóheren 
Schonheit und freieren Anmut liefert. In Gemalden wie in plastischen Werken, 
in Kupferstichen wie in Holzschnitten tritt er nun hervor, und seit 1530 etwa 
konnen wir ihn auch in architektonischen Schópfungen nachweisen. Es ist der 
Privatbau hochgebildeter Patrizier, der den Anfang macht. Die zahlreichen Handels- 
beziehungen zuVenedig haben offenbar auch hier den Antrieb gegeben. Mit den 
Privatbauten ist daher zu beginnen.

Abb. 307 Galerie aus dem Gessertschen Hause zu Nurnberg

Wenn irgend eine Stadt in dieser Epoche einen ausgepriigten Charakter 
im Privatbau erreicht hat, so ist es Nurnberg. Man kann nicht sagen, dafi sich 
diese Werke im ganzen durch hbchste Feinheit auszeichnen, daB sie jenen plastischen 
Reichtum und die geistvolle Lebendigkeit atmen, wie etwa der Otto-Heinrichsbau von 
Heidelberg oder die besten Monumente in Schwaben und im unteren Franken. 
Schon das Materia! scheint eine feinere Durchbildung verwehrt zu haben. Aber 
eine machtvolle Gediegenheit der Komposition, eine energische Strenge der Be- 
handlung sind den Ntirnberger Werken eigen. Im AufriB haben die Fassaden 
der Btirgerhauser die gemeinsame deutsche Richtung eines kraftvollen Hochbaues, 
und der kolossale Giebel bildet hier ebensosehr wie im ubrigen Deutschland 
den Stolz der Architektur. Auch ist die Anlage der reicheren Btirgerhauser breiter, 
ais wir sie sonst zu finden gewohnt sind, so daB diese Fassaden schon durch Masse 
einen machtigen Eindruck machen. Dazu kommt aber meistens eine reiche Be- 
lebung durch Erker von mannigfacher Anlage, auch wohl durchgefuhrte Gliederung 
durch Systeme von Pilasterordnungen mit Gebalk und Gesimsen, die sich auch an 
den hohen Giebeln fortsetzen. So entsteht rhythmische Durchbildung, yerbunden 
mit malerischer Mannigfaltigkeit. Eins der vollkommensten Beispiele solcher Fas
saden bietet das Pellerhaus; einen Giebel haben wir in Abb. 132 abgebildet.

Wo nun aber, was haufiger ist, die Hauser nicht ihren Giebel, sondern ihre 
Langseite gegen die StraBe kehren, da wird in einer gerade fiir Nurnberg hbchst 
bezeichnenden Weise die Seitenflache des hohen Daches durch vorgesetzte, meist 
viereckige Erkerttirmchen belebt, die mit ihren reichen Saulenstellungen und 
Ornamenten, sowie den hohen, etwas einwarts gebogenen Zeltdachern dem Bau 
eine iiberaus lebendige Krbnung geben. Damit verbinden sich zahlreiche Dach- 
luken, ahnlich gegliedert und gleichfalls durch Spitzdacher abgeschlossen. Ein 
Bild dieser ungemein lebendigen und wirkungsvollen Anordnung, welche zu dem 
malerischen Eindruck der Ntirnberger StraBen so viel beitragt, gewahrt das neben 
dem Pellerhaus (Abb. 316) liegende Gebaude. Im ubrigen kommen an den Niirn- 
berger Fassaden der Epoche auch mittelalterliche Elemente im einzelnen genugsam 
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vor: Lisenen anstatt der Pilaster, gotische Fensterprofile, verschlungene MaBwerke 
an den Briistnngen der Erker und andern passenden Stellen. Wie sich gotische 
Fischblasen bisweilen mit Ornamenten der Renaissance verbinden, zeigt das 
hubsche Gelander aus dem Hof des Gessertschen Hauses mit seinen dekorierten
Saulchen, Masken, Fruchtgewinden, Seetieren und Fiillhornern (Abb. 307).

Der GrundriB dieser Hauser (vgl. Abb. 308) bietet in der Mitte eine groBe, 
meist gewolbte Durchfahrt, die sich bisweilen zu einem stattlichen Flur erweitert. 
Stets ist ein Hof angebracht,
der entweder mit Holzgale- 
rien oder mit steinernen Ar
kaden umzogen wird. Der 
Steinbau hat hier noch lange 
Zeit die Formen des spat- 
gotischen Stiles: Pfeiler von 
mittelalterlicher Behandlung 
und Briistungen mit durch- 
brochenem MaBwerk. Um- 
gekehrt tritt dagegen nicht 
seiten bei den verbreiteteren 
Holzgalerien eine Nachah- 
mung des Steinbaues im 
durchgebildeten Stil der Re
naissance auf; doch auch 
hier behalt in den Briistun- 
gen gotisches MaBwerk bis 
zum Ende der Epoche die 
Uberhand. Die Treppen sind 
entweder in einer Ecke des 
Hofes ais steinerne Wendel- 
stiegen angebracht, oder sie 
nehmen in stattlicherer An
lage ihren Aufgang inner- 
halb der Arkaden und sind 
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Abb. 308 GrundriB des Funkschcn Hauses zu Niirnberg

dann fast vbllig freigelegt. Im oberen Stockwerk ist der groBe Flur, der neben 
dem Hauptzimmer liegt, oft von prachtiger Durchbildung; ein wichtiges Stuck 
aber bildet der groBe nach hinten gelegene Sommersaal, der in vielen Niirnberger 
Hausern noch jetzt in ganzer Schonheit der Ausstattung erhalten ist. Wahrend 
die Wohnraume getafelt werden und besonders durch die groBen Ofen sich ais 
anheimelnder Aufenthaltsort fiir die rauhere Jahreszeit zu erkennen geben, sind 
diese Sommersale gleich dem vorderen Flur meist mit Steinplatten oder Fliesen 
gepflastert und mit tippigen Stuckdecken ganz fiir die wtirmere Jahreszeit ein- 
gerichtet. Bei der inneren Ausstattung der Raume haben samtliche Kunsthand- 
werke gewetteifert und herrliche Proben ihrer hohen Bliite hinterlassen. Was 
noch jetzt an Tafelwerk, an Decken und Tiiren in kunstvoller Schreinerarbeit, an 
reichen Kasten, Schranken und Truhen, an Tiirbeschlagen, Gittern und andern 
Schopfungen der Schlosser- und Schmiedekunst, an plastisch dekorierten, in Ton 
gebrannten und glasierten Ofen, an Arbeiten der Gold- und Silberschmiede, der 
Zinn- und RotgieBer vorhanden ist, verbreitet uber diese Niirnberger Bauten einen 
unvergleichlichen Glanz ktinstlerischen Behagens.

Wenn ich nun an eine Betrachtung des einzelnen gehe, so habe ich mich 
darauf zu beschranken, einige wichtige und charakteristische Beispiele heraus- 
zuheben, denn die Fulle des noch Vorhandenen ist so groB, daB sich dem Forscher 

L iibke-Hanpt, Renaissance in Deutschland I 3. Aufl. 30
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Abb. 309 Portal des Tucherhausos zu Niirnberg

immer von neuem Ausbeute darbieten wird.1) Zu den friihesten Leistungen der 
Renaissance gehórt hier das Tucherhaus, Hirschelgasse 9. An der Fassade 
gegen die StraBe ist der hiibsche Erker, weichen wir Abb. 133 gegeben haben. 
Den AbschluB bildet ein Rundbogenfries mit eleganten Laubkonsolen. Der Hof 
mit dem Hauptgebiiude in Ouadern und den hólzernen Galerien der Nebenbauten 
ist malerisch hochst reizvoll. Merkwiirdig mischen sich an dem Haupthause go
tische Formen mit den ersten Keimen der Renaissance. Ganz offenbar liegt hier 

ein AnschluB an fran- 
zosisch-spatgotische

1) Aufnahmen in Ortweins Deutscher Renaissance, I. Abt.

Vorbilder vor; auch 
der Bogenfries unter 
dem Gesimse stammt 
daher. Die Treppe 
liegt ais Wendelstiege 
in einem runden, et
was vorspringenden 
Turme, neben wel- 
chem sich iiber dem 
Dach zwei kleinere 
herausgekragte Rund- 
ttirmchen originell ge- 
nug entwickeln. Das 
Hauptportal offnet sich 
nach auBen in einem 
groBenRundbogen, der 
zur Iliilfte geblendet 
ist und in der Mitte 
wunderlich durch eine 
dorische Saule ge- 
teilt wird, die Bogen- 
ausftillung hat ein run- 
des Fenster und rei
chen Schmuck mit 
Kranz und Bandem 
(Abb. 309). Die Fen
ster mit ihren Kreuz- 
pfosten und ihrer Um- 
fassung sind gotisch, 
die Lisenen haben an 
ihren Konsolen und 

den Kapitellen gotisches Laubwerk; dagegen sind die kleinen Nischen, welche 
sich iiber ihnen entwickeln, mit den zierlichen Muscheln der Renaissance aus- 
gestattet, ebenso der abschlieBende Bogenfries. Am ausgepragtesten tritt der 
neue Stil jedoch in der Flachendekoration des Portals auf. Ais Datum liest man 
am Turm 1533. Im Innern zeigt ein Zimmer des ersten Stocks kraftiges Wand- 
getafel mit graziósen Saulchen, die Schafte oben kanneliert, an den unteren Teilen 
mit zierlichen Ornamenten und ein wunderfeines Portal mit korinthischen Pilastern 
und Gebalk. Die Decke aber folgt noch dem gotischen Prinzip der abgefasten 
Balken. Im zweiten Stock ein groBerer Saal, auf drei Seiten mit Fenstern ver- 
sehen, in weichen hiibsche Glasgemalde grau in grau die Taten des Herkules 
und ahnliches darstellen. Auch hier eine tiichtige Holzdecke und getafelte Wandę, 
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sowie ein machtiger Kamin, der das Wappen der Tucher von zwei Engeln ge- 
halten zeigt. Im ErdgeschoB endlich eine htibsche quadratische Kapelle mit go- 
tischem Sterngewolbe, dessen Rippen von einem prachtigen SchluBstein zusammen- 
gehalten werden.

Abb. 310 Gartensaal des Hirschvogelliauses zu Nurnberg

Wie K. Lange nachgewiesen hat *), stammt die Ausstattung in Holz, ins- 
besondere die so wundervoll feine Renaissanceskulptur der beiden Sale, aus der 
Hand Peter Flettners, dem unzweifelhaft auch das eigenartige Portal und der 
htibsche Erker mit Adam und Eva zuzuschreiben ist. — Aber es scheint sehr 
wohl moglich, daB ihm auch die merkwiirdige architektonische Komposition des 
ganz franzbsischen Tucherschlbbchens selber zu danken sei, da er, viel gewandert, 
bis an die Grenzen der Schweiz, Frankreichs, vermutlich auch daruber hinaus, der 
einzige in unseres Auges Bereich ist, dem solche Ubertragung moglich gewesen 
sein mbchte.

i) II. Lange, ein Bahnbrecher der Deutschen Renaissance, Berlin 1897.



468 2. Buch Die Bauwerke X. Kapitel Mittelfranken

Durchgebildetęr und vollendeter tritt die Renaissance ein Jahr spater (1534) 
an dem Hirschvogelliaus derselben Gasse auf. Die Fassade nach der Strafie 
bietet auBer einer Madonnenstatue nichts Bemerkenswertes. Aber im Hintergebaude 
ist, wie so oft in Nurnberg an Patrizierhausern, ein Gartensaal angelegt (Abb. 310 
bis 312), der in seiner ganzen Ausstattung wohl das Yollendetste von Dekoration

Abb. 311 Gartensaal im Hirschvogelliaus zu Nurnberg

bezeichnet, was die Renaissance in Deutschland heryorgebracht.1) Ja die Anmut 
der Ornamentik, die ungewohnliche Feinheit der Ausfuhrung, die Trefflichkeit 
auch der figiirlichen Teile, die sonst die Schwache der deutschen Renaissance 
bilden, lieB den Verfasser einst hier die ausfiihrende Hand italienischer Kunstler 
vermuten, wahrend seitdem auch hier Peter Flettner durch Lange ais der Schbpfer 
dieser Herrlichkeit nachgewiesen ist. Allerdings hatte die freie Einteilung des 
Frieses iiber dem Kamin, dessen Triglyphen viermal gerieft sind und der an der 
einen Seite mit einer Metope, auf der andern mit einer Triglyphe endet, fiir einen 
Italiener kaum gepafit. Der Saal bildet ein Rechteck von 16 Meter Lange bei 
6*/2 Meter Breite und etwa 7 Meter Hohe. Auf drei Seiten empfangt er reichliches 
Licht durch Rundbogenfenster, welche durch elegante korinthische Saulen geteilt 
werden. Das Feld iiber den kleineren Bógen wird durch ein Rundfensterchen 
durchbrochen, im iibrigen mit Ornamenten belebt, welche noch gotische MaBwerke 
aufnehmen. An der auBeren Langseite ist ein Kamin erkerartig ausgebaut, jeder- 
seits durch kóstlich dekorierte Pilaster und je zwei frei korinthisierende Saulen 
eingefaBt. Ein herrlicher Rankenfries mit Putten und phantastischen Geschópfen i)

i) Anfnahmen bei Ortwein a. a. 0. und bei Lange.
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zieht sich. dariiber hin; 
am Stylobat sind spie- 
lende Genien, an allen 
ubrigen Gliedern Laub- 
ornamente von hochster 
Schbnheit angemessen 
verteilt (Abb. 312). Nicht 
minder geistvoll ist die 
iibrige Gliederung des 
Raumes. Zwischen den 
Fenstern sind je zwei ko- 
rinthische Pilaster an- 
geordnet, an der gegen- 
uberliegenden Wand sind 
es Saulchen, durch einen 
reich ornamentiertenFries 
verbunden, die Schafte 
und Stylobate ebenfalls 
kostlich dekoriert. Auf 
dem Fries eine kleinere 
zweite Pilasterstellung, 
wieder von einem Gebalk 
gekrónt, das in der Mitte 
eine rómische Kaiserbiiste 
und auf den Seiten ehe- 
mals kleine Obelisken 
trug. Das Feld zwischen 
den oberen Pilastern 
schlieBt jedesmal ein Ge- 
malde ein. Zwischen die- 
sen einzelnen Systemen 
baut sich nun iiber den 
Fenstern zwischen seit- 
dem entwendeten her- 
menartigen Karyatiden 
ein gróBeres eingerahm- 
tes Feld auf, welches 
wieder durch ein Gemalde 
ausgefiillt ist. Den Ab- 
schluB des Ganzen bil
det ein Konsolengesimse 
zum Tragen der gemal- 
ten Decke. Diese ist mit 
mythologischen und alle- 
gorischen Gemalden grau 
in grau ausgemalt, die 
durch Leisten eingeteilt

Abb. 312 Kamili aus dcm Hirschyogelsaal zu Nurnberg

werden; von einem Maler etwa im italienischen Stile des G. Pencz, doch sehr 
verblichen und bereits reichlich manieriert, dennoch eigenartig im Eindrucke. 
Der reiche Eindruck wird noch gesteigert durch die wohlberechnete Anwendung 
der Farbę. Die unteren Wandfelder sind wie dunkle Ledertapeten gemalt, die 
Kapitelle und Basen der Saulen rot, diejenigen der Pilaster sowie ihre Rahmen
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grau, die Fiillungen der Friese und Pilaster dagegen weiB, so daB sie den Ein- 
druck edlen Marmors machen; die Schafte der Saulen gelblich: an ihren Unter- 
satzen endlich sind Genien auf tiefblauem Grund gemalt. Die ganze Deko
ration ist mit Ausnahme der Einfassung des Kamins meisterlich in Holz ge- 
schnitzt, die Friese in Papiermasse eingelassen, der FuBboden mit Steinplatten be-

Abb. 313 Toplerhaus zu Niirnberg

legt. Es war ein herrlich 
kiihler Sommersaal, der 
durch den ungewohnlich 
groBen Kamin auch fiir 
die kaltere Jahreszeit ver- 
wendbar wurde. Das 
AuBere des ganz selb- 
standigenVorbaues gegen 
den Garten hin ist, ganz 
in Quadern, durch einen 
Fries unter den Fenstern 
mit Laubgewinden, durch 
einen oberen Fries mit 
Stierschadeln, Ftillhbr- 
nern und Festons, dariiber 
ein reiches Konsolen- 
gesims, sowie durch ein 
kóstlich dekoriertes Por
tal dem Innern entspre- 
chend ausgestattet.1) — 
Der Saal im ErdgeschoB 
hat eine tiichtige Holz- 
decke auf zwei steiner- 
nen Saulen mit hubschem 
Kapiteli. DerErkeristmit 
flachem Kreuzgewolbe 
bedeckt, dessen Rippen 
Renaissanceform zeigen. 
Ein Flachbogen mit ele
ganten Rosetten bildet die 
Einfassung des Erkers. 
Die Tur ist ein Pracht- 
stiick von Dekoration, mit 
herrlich ornamentierten 
Pilastern, an den tiefen 
Leibungen groBgestaltete 
Masken mit kostlichen 
Ranken, das Ganze gleich 
den ubrigen Steinarbei- 
ten ein Werk ersten
Ranges.

Der Hirschvogelsaal ist ein Unikum in Niirnberg, in ganz Deutschland. 
Er bezeichnet auch im Leben Flettners, der noch 12 Jahre lebte, den Hbhepunkt 
seines Schaffens und wird an kiinstlerischer Vollendung von keinem Innenraum 
jener Zeit in Deutschland erreicht. Wie weit man sonst in Niirnberg um dieselbe

x) Abb. bei A. Ilaupt, Peter Flettner der erste Meister des Otto-Heinrichsbaus, Leipzig 1904, 
Abb. 19.
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Zeit noch von der 
Renaissance ent
fernt war, zeigen 
mehrere sehr opu- 
lente Biirgerhau-
ser, welche noch 
ganz im mittel
alterlichen Stil be- 
handelt sind, ob- 
wohl mehr fach die 
weite Anlage der 
Hbfe einen fast 
sudlichen Ein
druck macht—ab- 
gesehen von dem 
vbllig verschiede- 
nen Formencha- 
rakter. So der 
prachtige Hof im

K r a f f t schen 
Hause an der 
TheresienstraBe. 
DenTorweg bildet 
eine gotische Halle 
mit Rippengewol- 
ben auf Rundpfei- 
lern, der Hof ist in 
zwei Stockwerken 
mit Galerien ge
schmiickt, dereń 
Flachbógen auf 
gotischen Pfeilern 
ruhen und dereń 
Briistungen krau-
ses, durchbroche- ; 
nes MaBwerk zei
gen. Zur Linken 
zieht sich eine 
ganz offene, auf 
Pfeilern ruhende 
Wendeltreppe mit 
ahnlichem Gelan- 
der empor. Die 
Renaissance tritt 
nur an dem Brun
nen mit der htib- 
schen Nische und 
dem kleinen Fah- 
nenhalter aus Ei- 
senguB hervor. — 
VerwandterArtist 
der ebenfalls sehr 

Abb. 314 Hof im Funkschen Ilaus zu Niirnberg

weite Hof, welcher jetzt dem Bayrischen Hof angehort,
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nur daB das Treppenhaus etwas breiter angelegt und mehr geschlossen ist. 
Einen drilten IIof derselben Art besitzt ein stattliches Haus am Panierplatz, wo 
die Behandlung der iibrigen Teile und die Jahreszahl 1612 genugsam beweist, 
daB alle diese Bauten wahrend der Renaissanceepoche entstanden sind. Wie 
lange man iiberhaupt auch hier dem Mittelalter treu blieb, beweist das Top- 
lerische Haus am Panierplatz von 1590 (Abb. 313). Es ist ein auf schmalem 
GrundriB eng zusammengedrangter turmartiger Hochbau, ohne Hofanlage auf- 
gefiihrt, an den Ecken und den steilen Giebeln mit halbrunden Pfeilern noch im

Charakter des Tucherhauses gegliedert, an den beiden Erkern mit reichen MaB- 
werkfiillungen, das Dach mit einer Anzahl zierlicher Ausbauten lustig belebt. 
Das Bauwerk steht in seiner echt Ntirnbergischen Eigenart und in seiner stolzen 
Erscheinung an einer der ersten Steilen in unserer vaterlandischen Renaissance. 
Ganz herrlich sind daran auch die Eisenarbeiten, das schone Eisengitter uber der 
Hauspforte, die prachtvollen Beschlage an allen inneren Turen, wie denn iiber- 
haupt das Innere harmonisch durchgeftthrt ist.

Die durchgebildete Renaissance tritt erst gegen Ausgang des Jahrhunderts 
auf. Zunachst offenbart sie sich in einigen Hofen mit elegant durchgefuhrten 
Holzgalerien, die dem Charakter des Steinbaues folgen. Eins der schonsten Bei- 
spiele bietet das Funkesche Haus, TucherstraBe 21 (Abb. 314), vgl. die Grund- 
risse (Abb. 308). Das AuBere des Hauses gegen die StraBe ist einfach, aber durch 
prachtvolle Dacherker auf flott geschnitzten Konsolen, geschmuckt mit Pilastern, 
Saulchen, kraftvollem Gesims und gotischem Mafiwerk, ausgezeichnet. Im Ilofe, 
dem Eintretenden zur Rechten, liegt der rundę Treppenturm mit steinerner Wendel- 
stiege, von einem MaBwerkgelander umzogen. Links dagegen erhebt sich auf 
Bogen uber achteckigen Pfeilern in drei Geschossen eine Holzgalerie, die nacli 
den Hintergebauden und einer zweiten dort angebrachten kleineren Wendeltreppe 
fuhrt. Die eleganle Ausbildung dieser Galerien mit ihren kannelierten Saulen,
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den geschnitzten Bógen, den MaBwerken der Brtistungen, endlich dem reichen 
Kranzgesims, das alles noch gehoben durch den tiefbraunen Ton des Holzes, 
ist von uniibertroffener
Schonheit.

Ein ganz ahnlicher 
Hof, der dieselbe Hand 
verrat, findet sich in dem 
Haus Egidienplatz 13 
links neben dem Peller- 
haus. Das ErdgeschoB 
hat wieder einen grofien 
Flur, dessen Balkendecke 
auf Holzstutzen ruht. 
Links fiihrt die Treppe 
mit schon stilisiertem go
tischen Mafiwerkgelander 
empor. Daran vorn zwei 
Renaissancehermen. Der 
Hof hat an der einen Seite 
eine lange Holzgalerie in 
zwei Geschossen, nach 
unten schrag abgestutzt. 
Die Saulchen mit ihrer 
Kannelierung und den 
eleganten korinthischen 
Kapitellen, die schon ge
schnitzten Bogen, die 
Briistungen mit Mafiwer- 
ken, das alles ist von 
gleicher Vollendung. Das 
Vorderhaus óffnet sich 
nach dem Hofe in drei 
Stockwerken mit offenen 
Bógen, die ebenfalls ele
gante Mafiwerkgelander 
haben. Nicht minder treff
lich sind die Dacherker 
behandelt. Nach der Riick- 
seite schliefit sich an den 
Hof ein kleiner Garten, 
zu dem eine Treppe mit 
gotischer Balustradę hin- 
auffiihrt, wahrend man 
aus dem ersten Stock 

Abb. 316 Pellerhaus zu Nurnberg 
(Nach Phot. F. Schmidt, Nurnberg)

auf einer Holztreppe hin- 
absteigt.

Nicht minder ele
gant ist ein Hof in der Tetzelgasse, an drei Seiten mit ahnlichen Holzgalerien 
in zwei Geschossen umzogen. Am Gelander jedesmal in der Mitte einer Ab- 
teilung eine hiibsche Rosette. Die etwas niedrigen Stockwerke haben hier 
die Nachahmung von Bógen verboten, an dereń Statt die Saulen durch ge- 
rades Gebalk verbunden sind. An der Rtickseite des Hofes zur Rechten liegt 
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die achteckige Wendeltreppe. Auch hier steigt man in einen kleinen Garten 
hinauf.

Der Steinbau hat neben der so beliebten Holzarchitektur ebenfalls seine
energische und groBartige Ausbildung gefunden. Das

Abb. 317 Hof im Pellerhaus zu Nurnberg

vollkommenste Beispiel 
ist wohl das Peller
haus von 1605 (Abb. 
315). Nicht bloB ist 
die Fassade (Abb. 316) 
eine der stattlichsten 
Renaissancefassaden 

Deulschlands, sondern 
vor allem ist das Innere 
das Prachtstuck der 
biirgerlichen deut- 

schen Baukunst iiber- 
haupt. Der groBe Flur 
hat weite flachge- 
driickteKreuzgewólbe, 
dereń Rippen sich 
in spatgotischer Art 
iiberschneiden. Der 
Hof bildet ein lang- 
liches Rechteck (Abb. 
317), in drei Geschos- 
sen vonmachtigenBo- 
genhallen auf Pfeilern 
umzogen, in der Mitte 
baut sich ein kleiner 
polygoner Erker her- 
aus. Die Schmalseite 
dem Eingang gegen- 
iiber mit ihrem freien 
Altanę, hinter dem eine 
zierliche Fassade mit 
polygonem Erker auf- 
steigt, dient dem Gan- 
zen ais wirksamster 
Abschlufi. Vorne links 
ist das achteckige, 
reich geschmuckte

Treppenhaus, in offe- 
ner Anlage, breit und 
bequem, die Wendel- 
stiege in der Mitte auf 
Saulen ruhend, die 
ganze Treppe an der 
Unterseite mit Reliefs
ausgestattet. So fest 

wurzelt auch jetzt noch die Ntirnberger Kunst in den Traditionen des Mittelalters, 
daB selbst hier alle Balustraden gotisches MaBwerk zeigen, wahrend sonst durch- 
weg die Renaissance herrscht. Wundervoll ist im zweiten Stock der groBe Saal 
mit reichem Tafelwerk (Abb. 35), die herrlich eingeteilte Decke schon in Holz ge- 
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schnitzt mit Gemalden in den einzelnen Feldern, nicht minder prachtig der klei- 
nere Saal. Davor ein riesiger Flur mit phantastisch barocken Kaminen und Ttir-

einfassungen. Gharaktervoll und gediegen endlich sind die herrlichen Eisen- 
beschlage der Haustur, die wir in Abb. 318 veranschaulichen.

Noch mehrere bedeutende Fassaden dieses Stiles findet man in verschiedenen 
Teilen der Stadt. Eine der kolossalsten ist Karlstrafie 13, dereń reichen Giebel
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wir in Abb. 132 mitgeteilt haben. Im vorliegenden Falle hat sich die elegante 
kunstlerische Ausstattung auf das Giebelfeld beschrankt, wahrend die unteren 
Teile der Fassade schmucklos geblieben sind. An No. 3 derselben Strafie sieht 
man uber der Hausttir eines der prachtvollsten Eisengitter der Zeit; ein nicht 
minder schbnes aus dem Rathause geben wir in Abb. 319. Besonders groBartig 

ist sodann die Fassade AdlerstraBe 25 vom Jahre 1600. Sie lauft nicht in einen 
Giebel aus, sondern zeigt die Seitenflache des hohen Daches, welches mit hubschen 
Erkern ausgestattet ist. Erker in der Mitte und auf den Ecken reichen auBerdem 
durch alle Geschosse, so daB der Eindruck ein ebenso stattlicher ais lebensvoller 
ist. Der Flur des Hauses hat Kreuzgewolbe auf derben Saulen, die zur Linken 
aufsteigende Treppe zeigt am Gelander gotisches MaBwerk, der Hof hat an der 
rechten Seite in drei Stockwerken Galerien, dereń gerades Gebalk auf dorischen 
und ionischen Saulen ruht. In No. 9 derselben StraBe findet sich dagegen ein 
Hof mit hubscher Holzgalerie in zwei Geschossen auf ionischen Saulen. Die 
Brustungen zeigen hier nicht das sonst beliebte gotische MaBwerk, sondern zierlich 
gearbeitete Docken. Am Vorderhaus ist gegen den Hof ein hubsches polygones 
Ghorlein in Holz ausgebaut, das noch aus gotischer Epoche stammt. Ahnliche 
Hbfe, dereń malerischer Wert indes meistens den architektonischen tibertrifft, 
finden sich mehrfach noch in Nurnberg, mogen aber hier iibergangen werden. 
Musterhafte Dacherker, regelmaBig verteilt und schon dekoriert, hat unter vielen 
andern das Pfarrhaus der Egidienkirche. Einen imposanten barock geschwungenen 
Giebel, der eine effektvolle Silhouette bildet, zeigt das groBe Haus, welches am 
oberen Ende links die BurgstraBe abschlieBt. Es ist das nach einem fruheren 
Besitzer sogenannte Fembohaus, das ebenfalls aus der spateren Zeit stammt 
(Abb. 320). Wahrend der erste Stock im vorigen Jahrhundert eine Erneuerung 
erfahren hat, besitzt der zweite Stock noch seinen mit herrlicher Stuckdecke vom 
Jahre 1614 geschmiickten Flur und daneben ein groBes Zimmer, dessen Holz- 
decke und Wandtafelungen zu den edelsten der ganzen Epoche zahlen. Auch 
ein oberer Sommersaal mit reich gemalter Decke ist noch vorhanden, wie ja 
auch das TucherschloBchen, einst vor der Stadt gelegen, nichts anderes war.

Ich kann den Nurnberger Privatbau nicht verlassen, ohne der eigentiim- 
lichen schlofiartigen Anlagen zu gedenken, welche die Patrizierfamilien sich fiir 
den Landaufenthalt in unmittelbarer Nahe der Stadt zu erbauen pflegten. Ein 
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noch wohlerhaltenes Beispiel bietet der Schoppershof, ostlich vor der Stadt 
gelegen, ein kleines SommerschloB der Peller.1) Es ist ein turmartiger Hochbau, 
malerisch mit steilen Giebeln und Dacherkern versehen, an der Ruckseite ein 
runder Treppenturm, das Ganze mit weiter Gartenanlage umgeben und von Mauern 
mit vier Eckttirmen eingeschlossen. Der Bau selbst, ehemals von einem Wasser- 
graben umzogen, erhebt sich auf einer erhbhten Terrasse, zu welcher eine Rampen- 
treppe emporfuhrt. Dabei zwei Ziehbrunnen, dereń oberer Balken auf dorischen 
Saulen rulit. An drei Seiten auf Kragsteinen Balkone vorgebaut, mit hiibschen 
Eisengittern. Das ErdgeschoB bildet eine groBe Halle, dereń Balkendecke auf 
gut geschnitzten achteckigen Pfeilern ruht. Der erste Stock hat sehr schmale 
vereinzelte Fenster, der zweite gibt sich mit seinen Balkonen und breiten Fenstern 
ais HauptgeschoB zu erkennen. Dariiber sind nur noch in den Eckpavillons des 
Daches einzelne Zimmer angebracht. Das Ganze mit den niedrigen, an der Nord- 
seite yerteilten Wirtschaftsgebauden von malerisch ansprechendem Eindruck. Ahn- 
liche Anla^en sind der Lichtenhof, Gleishammer u. a.

Unter den offentlichen Bauten der Stadt steht das Rathaus in erster Linie.2)
Wie in Rothenburg, 
bildet der groBe Saal 
den altesten Teil der 
Anlage. Er wurde noch 
in guter gotischer Zeit 
1332—40 erbaut. An 
der Ostseite hat er, wie 
bei vielen mittelalter
lichen Rathausern, 

einen kleinen polygo- 
nen Erker ais Altar- 
apsis. An diese alte
sten Teile schlieBt 
sich, ebenfalls an der 
Ostseite nach riick- 
warts gelegen, der- 
jenige Bau, welcher 
1515 durch Hans Be- 
liaim den Alteren auf- 
gefuhrt wurde. Auch 
dieser zeigt noch 
durchaus gotische F or- 
men, gerade geschlos- 
sene Fenster mit kraf- 
tiger Einfassung und 
ein groBes Spitzbogen- 
portal mit sich durch- 
schneidendem Stab- 
werk. In dem Bogen- 
felde der Reichsadler 
mit zwei Wappen und

1) Vgl. die Auf- 
nalnne bei Ortwein.

2) E. Mumnienlioff, 
Das Rathaus zuNurnberg. 
Niirnberg 1891.

Abb. 320 Fembohaus zu Niirnberg 
(Nach Fritsch, Denkinaler deutscher Renaissance)



478 2. Buch Die Bauwerke X. Kapitel Mittelfranken

der Jahreszahl 1515. Man tritt von hier in eine Halle mit gotisch profilierten Kreuz
gewolben, und von da fiihrt eine Wendeltreppe aufwarts. Dieser Teil bildet die 
Riickseite des groBen malerischen Hofes, der gerade hier zierliche gotische Formen 
zeigt, wahrend der Vorderbau mit den machtigen Bogenhallen des spiiteren Haupt- 
baues sich offnet. Namentlich ist von malerischem Reiz die Galerie mit reicher
MaBwerkbriistung, von machtigen Steinbalken getragen, diese wieder auf Saulchen 
ruhend, welche keck und originell auf Kragsteinen aufsitzen. Die andern drei 
Seiten des Hofes sind in zwei Geschossen von machtigen Rundbogenarkaden um- 

zogen, dem Bau ange-
hbrend, welcher von 1613 
bis 1619 von Jakób Wolff 
aufgefiihrt wurde. Sie 
haben den Charakter 
streng italienischer Re
naissance,dasErdgeschoB 
geschlossen, mit einfach 
kraftvoll umrahmten vier- 
eckigen Fenstern ver- 
sehen, die beiden oberen 
Geschosse mit groBen, 
urspriinglich geoffneten 
Rundbógen, zwischen 

welchen eine ernste Pila- 
sterarchitektur dieWande 
gliedert. In der Mitte 
des Hofes ein zierlicher 
Springbrunnen von Pan- 
kraz Labenioolf 1556, aus 
dessen Schale eine hohe 
Bronzesaule emporsteigt, 
darauf ein nacktes Kin- 
derfigiirchen mit Delphi- 
nen (Abb. 321). Das Erd- 
geschoB dieses Vorder- 
hauses bildet eine gewal- 
tige Bogenhalle auf Pfei- 
lern mit Rahmenprofil, 
das auch an den Gurt-
bogen sich fortsetzt. In 

den nach der StraBe flihrenden Portalen herrliche Eisengitter (Abb. 319). Die 
Treppe ist zwar breit angelegt mit geraden Laufen und Podesten, aber nicht 
reicher ausgebildet; nur die in Schmiedeeisen ausgefuhrte durchbrochene Gitter- 
tiir, welche den Aufgang abschlieBt, trefflich behandelt.

Die Hauptfassade (Abb. 322), nach Westen gegenuber dem Chor der Sebaldus- 
kirche gelegen, macht schon durch ihre kolossale Lange einen gewaltigen Eindruck. 
Im ErdgeschoB derbe Fenster mit Rahmenprofil und drei herrlich malerische 
Portale mit dorischen freien Saulen, die den gebrochenen Giebel tragen. Darin 
mitten der schongeschwungene Wappenschild; auf den Giebelschragen lagern 
pracbtvoll hingeworfene weibliche Gestalten. An den Ecken energische Rustika- 
cjuadern; die beiden oberen Geschosse nur durch breite Gesimsbander getrennt, 
tibrigens die ganze Lange der Fassade in Fenster aufgelóst. Diese im Haupt- 
geschofi einfach umrahmt, im oberen Stock, mit Uberschlagung je eines Fensters,
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in rhythmischer Wiederkehr mit geraden und gebogenen Giebeln gekrbnt. Den 
AbschluB bildet ein machtiges Kranzgesims mit derben Konsolen. Dariiber steigen 
nach Niirnberger Sitte auf den Ecken und in der Mitte hohe Dacherker auf mit 
turmartigen Schweifdachern. Die ganze Komposition ist mit Rucksicht auf die 
Lagę an schmaler, steil aufsteigender StraBe gerade so ersonnen und durchgefuhrt: 
beim perspektivischen Langenblick trotz der Einfachheit durch die grandiosen 
Verhaltnisse und die wirksamen Verkiirzungen von prachtvoller Energie; auf 
feineren Reiz des einzelnen ist mit gutem Bedacht verzichtet.

Hier ist anzunehmen, daB dem Architekten Jakob Wolff Genueser Vorbilder 
und Anregungen nicht fern geblieben sind. Das Ergebnis ist aber dieser wiirdig 
und ihnen ebenbiirtig.

Im Innern hat der Architekt vor allem durch Wucht zu wirken gesucht. 
Die Korridore. die in den oberen Geschossen die Raume verbinden, zeigen reiche 
Stuckdecken mit vegetativen und figiirlichen Ornamenten. Im zweiten Stock 
sieht man dann eine ausgedehnte Darstellung des Gesellenstechens von 1446, erst 
1621 von Hans Kern in Stuck ausgefuhrt. Dieser Gang ist an der innern Lang
seite abwechselnd durch Kamine und Portale zu einem Prachtstiick architektonischer 
Dekoration gestaltet. Im Sinne der Zeit hat man dabei Atlanten, sowie liegende 
Figuren in Michelangeleskem Stil nicht gespart.

Besonders schon ist in diesem Stockwerk ein kleiner Saal mit eingelegten Tiiren 
und geschnitzter Holzdecke, dereń Rahmen fiir einzulassende Bilder bestimmt sind.

An dem groBen Ratssaal haben sich verschiedene Epochen beteiligt. Seine 
Anlage stammt aus gotischer Zeit; ihr gehoren die spitzbogigen Fenster und das 
groBe Hauptportal in der Mitte der inneren Langseite mit MaBwerken in der 
Kronung. Hiibsch gemalte Engel halten einen Schild, auf dem man liest: „Anno 
domini 1340 ist diss Rathauss anfangklich gebawt vnd in 1521 wie auch her- 
nacher im Jar 1613 diesergestalt wiederumben vernewert worden.“ Der Saal 
macht bei der gewaltigen Lange von etwa 45 Metern und 12 Meter Breite einen 
imposanten Eindruck. Seine Decke bildet ein hblzernes Tonnengewolbe mit treff- 
licher Gliederung. Schlichte Holztafelung bekleidet den unteren Teil der Wandę. 
Dariiber folgt eine perspektivisch gemalte Bogenstellung, mit ihren farbigen 
Fruchtgewinden auf dem hellen iitherblauen Grunde von besonderer Wirkung: 
einer jener dekorativen Gedanken der echten Renaissance. Uber diesen Arkaden 
prangen dann die groBen Wandgemalde, dereń Erfindung Albrecht Diirer selbst 
zufiel; rechts sein Triumphwagen Kaiser Maximilians, mitten jener Balkon mit 
dem lebensvollen Bilde der spielenden Musikanten, links die bekannte allegorische 
Darstellung der Verleumdung, die den Richter (Midas) mit allerlei Listen irre zu 
machen sucht. Das westliche Ende des Saales war ehemals durch das aus der 
Augsburger Fuggerkapelle stammende herrliche Bronzegitter Peter Vischers ab- 
geschlossen, das die Bayrische Regierung nach der Besitznahme Niirnbergs erst 
im letzten Jahrhundert abreiBen und ais altes Metali verkaufen lieB, so die Reihe 
langjahriger Beraubungen und Zerstórungen der alten Denkmaler einleitend, die 
jelzt fiir immer ihren AbschluB gefunden hat. Sparliche Uberreste lassen ahnen, 
was hier zugrunde gegangen ist (Abb. 24). Vorhanden sind noch die beiden 
steinernen Eckpilaster, einst bestimmt, das Gitter zu begrenzen. Mit Arabesken 
von geistreicher Erfindung und feinster Ausfiihrung bedeckt, riihren diese plastischen 
Arbeiten von demselben Meister her, der die Arbeiten im Saale des Hirschvogel- 
hauses geschaffen hat. Sebaltlus Beck meiBelte sie nach Peter Flettners Entwiirfen, 
der ja das Bronzegitter fiir P. Vischer erfand1) oder wenigstens bei der Auf- 
stellung des Entwurfs mit tatig war.

i) Vgl. A. Ilaupt, Peter Flettners Herkunft und Jugendarbeit (Jahrb. d. Kgl. Pr. Museen 
1905, II. III.).
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Abb. 323 Befestigungsturm aus Niiniberg

Hier halten uber einer kleinen Seitentiir zwei gemalte Genien die in clen 
alten Rathaussalen oft wiederholte Inschrift: „Eins Mannes Red ist eine halbe 
Red. Man sol die teyl verhóren bed.“ Das ostliche Ende des Saales ist ais 
Richtersitz um mehrere Stufen erhóht. In der kleinen mittleren Nische sieht man 
zum Symbol der richterlichen Gewalt einen aufrecht stebenden Lówen mit Zepter 
und Schwert. In der Ecke steht ein gut geschnitzter Sessel, an der Schlufiwand 
sind zwei gotische Reliefs an- 
gebracht, die besonders auf 
die friihe Handelsverbindung 
mit Flandern interessantes 
Licht werfen. Dabei die In
schrift: „Salus populi suprema 
lex esto.“ —

Von den iibrigen stadti- 
schen Bauten ist zunachst die 
Fleisehbrucke zu nennen, 
1596—98 durch die Baum eister 
Peter Karl und W. J. Stromer 
in einem einzigen Bogen von 
kuhner Sprengung nach dem 
Vorbilde der Rialtobriicke er- 
richtet.1) In der Mitte auf 
beiden Seiten ausgebaute Al
tanę mit Flachreliefs, an der 
einen Seite bei der Fleisch- 
halle das kolossale Steinbild 
eines Ochsen mit einer latei- 
nischen Inschrift: „Jedes Ding 
hat seinen Anfang und sein 
Wachstum; aberschau, dieser 
Ochse war niemals ein Kalb.“ 
— Zuletzt aber die groBarti- 
gen, in den letzten Jahrzehn- 
ten leider zum Teil zerstórten 
Befestigungswerke der Stadt, 
namentlich die vier imposan- 
ten runden Turme, von 1555 
bis 1568 nach den Planen von

i) Uber Stromers Studien vgl. oben S. 209 f.
Liibke-Haupt, Renaissance in Deutsehland I 3. Aufl.

Georg Unger aufgefuhrt (Abb. 323). In musterhafter Technik aus geschliffenen 
Quadern errichtet, nach oben verjiingt und durch wenige kraftvolle Gesimsbander 
abgeschlossen, machen sie den Eindruck, ais waren sie aus Metali gegossen. 
Priift man ilire Einzelheiten naher, so erkennt man ubrigens, daB ihr Aufbau 
getreu dem einer toskanischen Saule nachgebildet ist. Bei aller Kraft und Ein- 
fachheit sind sie hbchst elegant und tragen wesentlich zu dem malerischen Bilde 
der Stadt bei.

Von Brunnen gehort auBer Pankraz Labenwolffs Gansemannchen und 
seinem Briinnlein im Rathaushofe hierher besonders der auf dem Lorenzerplatz 
1589 von Benedikt Wurzelbauer errichtete Tugendbrunnen, reich im Aufbau, 
wenn auch im Figurlichen etwas manieriert. Endlich ist am alten Zeughaus 
der prachtige Eingang von 1588 zwischen runden Eckturmen zu erwahnen. i)

31
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Oberfranken
Das oberfrankische Gebiet unterscheidet sich von den Landschaften Uriter- 

und Mittelfrankens dadurch, daB hier die selbstandige Kraft des Burgertums keinen 
Raurn gefunden hat, sich zu machtigen stadtischen Gemeinwesen zusammenzu- 
fassen. Dagegen hat geistliche Macht hier im Bistum Bamberg schon im frtihen 
Mittelalter sich zu hervorragender Bedeutung aufgeschwungen und eine kiinst- 
lerische Bliite von gro Bem Glanze getrieben. Diese gehórt durchaus der romanischen 
Epoche an und hat nicht bloB in einem der glanzvollsten Denkmale jenes Stils, 
dem Dom zu Bamberg, und in anderen ansehnlichen Monumenten, sondern nament- 
lich auch in kostbaren Werken der Skulptur und der Kleinkiinste Bedeutendes 
geschaffen. Daneben kommen fiirstliche Territorien in Betracht, die indes fur 
die kunstlerische Entfaltung, mit Ausnahme der brandenburgischen Markgrafschaft, 
keine durchgreifende Bedeutung gewinnen. Auffallend ist, daB dies ganze Gebiet 
in der gotischen Epoche nur unbedeutende Werke hervorgebracht hat. Vielleicht, 
weil die romanische Zeit sich in Monumenten uberreich ausgesprochen, eher aber, 
weil jene groBartigere freie Entwicklung des Burgertums, die in Deutschland der vor- 
ziiglichste Trager des gotischen Stiles war, hier nicht zum Durchbruch kommen 
konnte. Mit dem Anbruch der neuen Zeit fand zwar die Lehre Luthers grade in 
Bamberg schon fruh zahlreiche Anhanger, und in den Bewegungen des Bauern- 
krieges stellte sich die Stadt an die Spitze des Aufstandes und erhob sich mit 
gewaffneter Hand gegen den Bischof. Ais aber durch Georg TruchseB die Haufen 
der Empórer zu Paaren getrieben waren, wurde mit blutiger Hand die Ruhe 
wiederhergestellt und selbst die kirchliche Reform gewalttatig unterdruckt.

In Bamberg bietet der interessante Bau der alten bischoflichen Residenz 
ein vortreffliches Beispiel kraftiger und zierlicher Renaissance echt frankischen 
Gharakters, allem Anscheine nach unter B.Voit vonWurzburg (f 1577) errichtet. 
Der Bau besteht (Abb. 324) aus einem zweistbckigen, mit einem Erker geschmiickten 
und mit hohem Giebel abgeschiossenen Hauptbau, dessen Fassade nach Osten 
gekehrt ist. Neben ihm streckt sich siidwarts ein niedriger, einstockiger Fltigel 
bis gegen den Dom hin. Seine Behandlung ist einfach, in Quadern, die Fenster 
zeigen in ihrer Umrahmung noch gotische Motive. Das obere GeschoB ist mit 
Rahmenpilastern gegliedert. Stattlicher entwickeln sich die Verhaltnisse des 
Hauptbaus, der vom Sockel an durch ahnliche Pilaster in der Mitte geteilt wird. 
Links ein kleines Portal mit geradem Sturz von gekuppelten toskanischen Saulchen 
eingefaBt; rechts in den beiden oberen Geschossen ein stattlicher Erker, auf einem 
gotischen Rippengewolbe ausgekragt, das ais Konsole die originelle Figur des 
Baumeisters zeigt. Daneben sein Monogramm F. S. und die Jahreszahl 1591 (?) Be- 
sonders reich durchgebildet ist dieser Erker mit Halbsiiulen, zahlreichen Wappen 
und Laubgewinden in feiner Ausftihrung. Trotz des trefflichen Ouaderbaues sieht 
man uberall reiche Reste einer einstigen kraftigen Bemalung. Auch die ge- 
schweiften Eckfelder des Hauptgiebels sind mit ungewbhnlich zierlichen vegetativen 
Flachornamenten geschmiickt. Rechts schliefit sich unmitlelbar an den Hauptbau 
die Umfassungsmauer des Hofes, von einem kleineren und groBeren Bogenportal 
durchbrochen, eleganten Prachtstiicken der Zeit. Das Hauptportal von phan- 
tastischen Herrnen mit gekreuzten Armen eingefaBt, auf dem Kopf Blumen- und 
Fruchtkbrbe tragend; an der Attika figiirliche Reliefs, darunter Kaiser Heinrich 
und Kunigunde, die Stifter des Bistums, mit dem Modeli des Domes. Die Attika 
setzt sich auf beiden Seiten noch fort und zeigt die wunderlichen Gestalten eines 
liegenden, am ganzen Korper behaarten Mannes und eines mit Blatterschurz und 
Schilfblattkrone bekleideten Weibes. Das Figiirliche ist meist von geringer Arbeit, 
aber die Ornamente, welche alle Flilćhen des groBen und kleinen Portals, die 
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Leibungen, die Zwickel, clie Archivolten bedecken, sind um so schoner. Auch 
die kleinen Figiirchen an der Attika sind gut gezeichnet und ausgefuhrt. Der 
malerische Reiz des Ganzen wird wesentlich gesteigert durch den dahinter hervor- 
ragenden turmartigen Yorbau fur die Treppe, der sich vom Hauptgebaude ablost.

Abb. 324 Alte Residenz zu Bamberg 
(Nach -Pliot. F. Schmidt, Nurnberg)

Unten abgeschragt, entwickelt er sich im obersten Stock mittels einer Auskragung 
ais Rechteck und schlieBt mit einem nach dem Vorbilde des groBen, am Hauptbau 
gebildeten kleineren Giebel. Ein hubsches kleines Portal fiihrt zu der Wendel
treppe, dereń Spindel auf drei Saulchen mit korinthischen Kapitellen ruht. Das 
obere HauptgeschoB hat Rilume von ansehnlicher Hbhe; besonders stattlich ist 
das groBe Eckzimmer mit dem Erker, den ein prachtiges gotisches Rippengewólbe 
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schmtickt, wahrend der ihn gegen das Zimmer abschlieBende Flachbogen Rosetten 
zeigt. Das alles wird durch Bemalung gehoben. Im zweiten Stock ein Zimmer 
mit Holzdecke, ebenfalls mit Orńamenten bemalt, die das geschweifte Blattwerk 
der Spatepoche zeigen. AuBerdem ein schbner Kamin mit Akanthuskonsolen und 
Rahmenpilastern. Die Wendeltreppe schlieBt oben mit einem gotischen Stern- 
gewblbe, die Saulchen der Spindel dagegen enden mit Laubkapitellen.

Der Bau zeigt Ansatze einer beabsichtigten Fortsetzung nach Norden und 
Westen. Die Nebengebaude, die in weitem unregelmaBigen Zuge den Hof um- 
geben, sind in Fachwerk ausgefuhrt, mit einfach charaktervollen Holzgalerien, 
zum Teil in zwei Geschossen. An die vordere Umfassungsmauer stóBt dann weiter 
nordwarts die alte romanische bischófliche Privatkapelle. Von da wendet sich 
die Umfassungsmauer westwarts, von einem spitzbogigen Einfahrttor von 1488 
durchbrochen. Verfolgt man sodann von auBen den Bau in siidlicher Richtung, 
so trifft man auf einen zweiten Torweg mit der Jahreszahl 1479. Zuletzt knickt 
die Mauer dann fast rechtwinklig gegen die Nordseite des Domes um.

Keine zweite Stadt vielleicht hat den Gharakter des alten Bischofssitzes 
so vollstandig bewahrt wie Bamberg. Der obere Teil, der sich um den Dom 
gruppiert, zeigt noch immer neben der alten bischóflichen Residenz eine Anzahl 
jener isolierten, durch hohe Mauern von der Aufienwelt vornehm abgeschlossenen 
Domherrnhófe, die solchen Bischofsstadten ihren aristokratischen Gharakter ver- 
leihen. Dazu kommt noch das fiir sich auf seiner sonnigen Hohe gelagerte 
Michaelskloster und die Kollegiatstifte St. Jakob, St. Stephan und St. Gangolph. 
Ein stattlicher Hof dieser Art, dem alten Bischofshofe gegentiberliegend, zeigt 
uber dem Portal ein zierliches Renaissancewappen mit der Jahreszahl 1580 mit 
der Inschrift: Wolff Albrecht von Wurtzburg, Thombherr, Kantor und Gellarius 
zu Bamberg. Dies ist ubrigens spaterer Zusatz, denn die Pforte selbst und das 
kleinere Nebenpfortchen zeigen noch den Spitzbogen. Die im Innern den Hof 
umgebenden Gebaude haben mehr malerischen Wert. Eine originell in einem 
Vorbau angelegte Holztreppe fiihrt zu dem oberen in Fachwerk ausgefuhrten 
GeschoB mit feiner Holzgalerie. Ein tuchtiges Portal der spaten Renaissance 
sieht man dagegen an einem anderen Hofe sudostlich vom Dom. Im Inneren 
sind die Gebaude wieder aus Fachwerk errichtet und mit hiibscher Holzgalerie 
versehen, die zu einem polygonen Treppenturm fiihrt.

In der untern Stadt hat erst die Zeit des spatern Barockstils und des 
Rokoko eine reichere Bliite erlebt. Namentlich das beriihmte Rathaus B. Neu- 
manns mit seiner malerischen Lagę iiber dem Wasser, seinem prachtigen Balkon 
und den Fresken gehórt dahin. Der spaten Renaissance verdankt das Gebaude 
der jetzigen Handelsschule mit seinen beiden stattlichen Fassaden, seinen hohen 
mit Pilastern geschweiften Voluten und ungemein schlanken Pyramiden an den 
Giebeln seine Entstehung. Auch hier sind die Volutenfelder ganz mit flach ge- 
meiBelten Laubornamenten gedeckt. Dieselbe Art der Dekoration, die fiir Bamberg 
cliarakteristisch scheint, zeigt der Seitengiebel des Hauses an der Ecke der Herren- 
gasse. Ein derber Barockbau endlich ist die Maut am Marki. Der kolossale 
Giebel hat sehr barocke, breit gedruckte Voluten mit starken Schweifen und 
Fruchtgehangen. Der Neptunsbrunnen am Markt zeigt denselben Stil.

Reichere Ausbeute gewahren die alten Sitze der Markgrafen von Branden
burg, die hier groBartige Denkmale ihrer Macht und ihres Kunstsinnes hinterlassen 
haben. In erster Linie steht die Plassenburg, eines der gewaltigsten Fiirsten- 
schlósser Deutschlands. Schon im friihen Mittelalter ein befestigter Platz, von 
wo die Grafen von Orlamiinde weit hin das Land beherrschten, ging die Burg 
im 14. Jahrhundert in die Hand der Burggrafen von Niirnberg uber. Der óstliche 
und nórdliche Teil des Hauptbaues mit seinen 3 Meter starken Mauern und dem
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fi

225 Meter tiefen Ziehbrunnen reicht noch ins Mittelalter hinauf. Im Ausgang des 
Mittelalters war es namentlich Markgraf Friedrich, der auf den Bau und die Be- 
festigung der Plassenburg bedeutende Summen verwandte. Im 16. Jahrhundert 
brachte Markgraf Albrecht Unheil iiber das Land und die Burg. Nach seiner 
Niederlage bei Sievershausen brach sein Todfeind, der Herzog von Braunschweig, 
verheerend ins Land. Trotz tapferer Verteidigung vermochte die Burg sich nicht 
zu halten und wurde 1554 nach dem Abzug der kleinen Besatzung geschleift.1) 
Aber Markgraf Georg Friedrich, der durch den Vertrag von Wien von den Ver- 
bitndeten 175000 Gulden Entschadigung zum Wiederaufbau seiner Veste erhielt, 
lieB fiir die damals ungeheure Summę von 237 000 Gulden die Burg in der glanz- 
vollen Weise erneuern, von der noch jetzt der groBartige Hof mit seinen reichen 
Arkaden und Portalen Zeugnis gibt. Seinen Einzug hielt er 1564; die Aus- 
schmiickung des Hofes zog sich weiter hinaus, denn 1569 liest man an den 
Arkaden. In neuester Zeit in den Besitz der Krone Bayern ubergegangen, ist 
diese Perle der deutsehen Renaissance in ein Zuchthaus verwandelt worden. 
Dieser Umstand macht eine grundliche Untersuchung des Baues schwierig.

1) Eine Abbildung des damaligen Zustand.es gibt ein interessanter alter Holzsclinitt: 
„Grundtlich Fundament und eigentlielie Gestalt der weitberumpten Festung Blassenburg etc.“

2) Anmerkung ron Stalin: Wohl Joli. Pasąualin; wenigstens finde icli im Giinzlersclien 
Repertorium des Stuttgarter Staatsarchivs 1,95 folgendes Eszerpt eines allda aufbewahrteń 
Briefes: 1567 Hzg. Christoph seliickt den Jiiliehschen Baumeister Joli. Pasąualin, der eineZeit- 
lang bei ihm gewesen, mit Erlaubnis des Ilzgs. v. Jiilicli auch dem Markgrafen Georg Friedrich 
nach Ansbach zu.

3) So Ritter Heinrich von Lang in seiner neueren Geschichte des Fiirsteutums Bayreuth, 
Bd. 3 von 1811, S. 196—198.

Die Rechnungen von 1561—99 beweisen, dafi die Kosten des neuen Ge- 
baudes 237014 Gulden, also ungefahr so viel betrugen, ais das reine Ein- 
kommen des Landes in vier Jahren. 1599 muBten die Bauleute zu Kulmbach 
und Bayreuth Piane und Anschlage zum neuen Bau der Veste entwerfen. Zwei 
Jahre darauf war das Werk in lebhaftem Gange. Der ordentliclie Baumeister 
hieB Kaspar Yischer (j- 1580), der vorher in Heidelberg am Otto-Heinrichsbau 
tatig war. Noch erscheint ein anderer Baumeister Koster Muller und ein welscher 
von Ansbach abgeordneter Baumeister, der 1563 wieder abging. Ein Zeugmeister 
aus Koburg im Jahre 1566, ein Jiilichscher Baumeister, von Ansbach gesandt1 2), 
miissen die neuen Gebaude und Werke in Augenschein nehmen. Zu neuen Planen 
kam 1573 abermals ein welscher Baumeister von Ansbach her, und die betracht- 
liche Ausgabe der Baurechnung in diesem Jahre macht es gewiB, daB noch ein 
Hauptwerk vollfuhrt worden sei.3) Interessant ist nun, dafi der bekannte Meister 
Aberlin Tretsch, der Erbauer des Stuttgarter Schlosses, 1563 auf Bitten des Mark
grafen Georg Friedrich nach der Plassenburg kam, um seinen Rat „wegen etliclier 
vorhabender Gebau“ zu erteilen. In einem Schreiben vom 31. August jenes Jahres 
(auf dem Stuttgarter Staatsarchiv) dankt der Markgraf dem Herzog Christoph, 
dafi er ihm seinen Bau- und Werkmeister zugesandt habe, der mit seinen Stein- 
metzen und Zimmerleuten gekommen sei, um auf der Plassenburg „die ange- 
fangenen und zum guten Teil vollbrachten Bauten einer Vesten, desgleichen auch 
andere Gebau“ zu besichtigen. Derselbe habe davon „Abrisse und Austeilungen 
gefertigt und sein ratlich Bedenken gegeben". Da ihm, dem Markgrafen, ein 
geschickter und erfahrener Baumeister mangele, er aber wohl einsehe, daB der 
Herzog seinen Architekten nicht entbehren konne, so bitte er, ihm den Blasius 
Berzoart tiberlassen zu wollen, welcher ebenfalls „der Gebau Erfahrung“ habe. 
Unterm 26. September bewilligt Herzog Christoph, daB dieser Meister, welchen 
wir ebenfalls beim Stuttgarter SchloBbau beschaftigt fanden, auf zwei Jahre dem 
Markgrafen zu Diensten sei. Wie lebhaft sich Herzog Christoph fiir das Bau-

Zustand.es
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wesen interessierte, erkennt man daraus, daB er dem Markgrafen zugleich ein 
Exemplar seiner Bauordnung iibersendet und ihm wegen des Festungsbaues auf 
der Plassenburg seinen Rat erteilt. Sein Baumeister habe ihm einen AbriB iiber- 
bracht, an welchem er manches auszusetzen finde. Die Streichwehren seien nicht 
hinlanglich bedeckt, so daB man sie leicht nehmen konne; auch sei das Haus 
selbst viel zu hoch, zumal der Grund gestatte, tiefer auszugraben. Er gedenke, 
dem Markgrafen ein „Muster und Visierung“ zu schicken, um den Bau besser 
auszufiihren. Wie viel EinfluB Aberlin Tretsch und Blasius Berwart auf den Bau 
gewonnen haben, lilfit sich aus alledem nicht angeben. In erster Linie handelte 
es sich ja auch um die Befestigungen. Da aber der schone Hof gerade damals 
begonnen wurde, so konnen die Stuttgarter Meister, die ja soeben daheim einen 
nicht minder stattlichen Hof erbaut hatten, dabei beteiligt gewesen sein.

Steigt man von der Stadt durch die breite herrliche Allee zu der Hbhe 
hinauf, welche in gewaltiger Ausdehnung von den langgestreckten Linien der 
Burg gekront wird, und von wo der Blick in die liebliche Landschaft mit den 
saftigen, vom weiBen Main durchstrómten Wiesengriinden immer wieder das Auge 
entziickt, so wird man zuerst uberrascht von den Resten der kolossalen Be
festigungen, welche 1808 sehr unnbtigerweise von den Bayern geschleift wurden.1) 
Immerhin besteht noch der Kern der Burg mit den zu gigantischer Hóhe empor- 
geftihrten Mauern. Man gelangt zuerst in einen auBern Hof, in welchem ein 
origineller Kuppelbau das von Markgraf Christian errichtete Zeughaus enthalt. 
Denn obwohl dieser Ftirst seine Residenz damals nach Bayreuth verlegte, so unter- 
lieB er doch nicht, auf der Plassenburg groBartige Befestigungsanlagen auszu- 
fiihren. Das Portal des Zeughauses (Abb. 325), an welchem man die Jahreszahl 
1607 liest, ist ein gewaltiges Werk trefflicher Renaissance, kriegerisch trotzig; im 
Bogenfelde ein herrliches Eisengitter, auf den Turfliigeln ein riesiger Lbwe gemalt, 
der mit erhobenen Vorderpranken sich aufrichtet. Uber dem Portal ein hoher Auf- 
satz, in dessen mittlerem Bogenfelde auf machtig einhergaloppierendem Schlacht- 
roB die Statuę des Markgrafen aufgestellt ist, in voller Rustung, den Feldherrn- 
stab in der Hand. In zwei Seitennischen sind Statuen angebracht, der Oberbau 
iiber ihnen ist von Obelisken gekront, das Ganze in der Mitte durch eine Statuę 
der Pallas abgeschlossen. Die Architektur auBerordentlich lebendig und reich ge- 
staltet, dabei in einem derben Rustikastil mit gebanderten dorischen Saulen doch 
den Eindruck trotziger Kraft gewahrend. Das Ganze diirfte wohl das stattlichste 
Portal unserer Renaissance sein, doppelt wirksam durch die riesige glatte Quader- 
flache der Zeughauswand dahinter.

i) „Wieder war es der ominóse Conraditag, an weleliem von Schmerz und Zorn iiber- 
mannt die brave preufiische Besatzung ihre Gewelire iiber den Berg hinabgeworfen, ais sie 
2000 Mann Bayern in das ruhmreiche Haus der Zollern ohne Schwertstreioh einziehen sali. Die 
trotz der Sprengminen der Bergleute fast unausfiihrbare Schleifung der stolzen Riesenbauten 
aus Christians Fortifikationsepoche yerlangte einen Baraufwand von 13 500 Gulden, ein bald 
uberflussig gewordener Sehnitt in das eigene Mark, denn durch den Tilsiter Frieden wurde zwar 
Stadt und Festung an Frankreich abgetreten, aber schon im Jalire 1810 fur immer der Krone 
Bayern zugebracht.“ Bavaria III, S. 558.

Geht man nun an den hohen Aufienmauern des nordlichen SchloBfltigels 
weiter empor, so gelangt man zu dem Hauptportal des innern Baues, der sich 
mit vier Fliigeln um den rechteckigen riesigen Hof zusammenschlieBt. Dieses 
Tor gehort zu den reichsten der fruhen Renaissance und gewahrt schon eine 
Andeutung von der Uppigkeit der plastischen Dekoration, durch welche der Hofbau 
sich vor allen Monumenten der deutschen Renaissance auszeichnet (Abb. 326). 
Die Gliederung des Portals ist einfach; der Bogen wird nur von Pilastern ein
gefaBt, aber alle auBeren und inneren Flachen an den Pfeilern, Bogen, Zwickeln 
sind mit Laubornament bedeckt. Ein oberer Aufsatz in der Mitte, das von zier- i) 



Pląssenburg 487

lichen Pilastern ein- 
gefafite Wappen ent- 
haltend, wird von ei
nem kleinen Giebel 
mit Muschelfullung 
gekront, uber dem 
sich phantastische 
Seepferde winden. 
Auf' beiden Seiten 
sieht man die Gestalt 
eines Kriegers das 

Schwert zucken, 
zwischen groBen Va- 
sen mit Blumen und 
Delphinen. Einewun- 
derliche, etwas un- 
verstandene Kompo- 
sition, in der Aus- 
fiihrung dazu nicht 
eben fein, vielmehr 
von handwerklicher 
Derbheit, aber in der 
Erfindung des Ran- 
kenornaments durch- 
weg gut.

Vonhiergelangt 
man durch eine tiefe 
gewolbte Einfahrt 
und ein ahnliches 
Portal ins Innere des 
Hofes. In den vier 
Ecken des Hofes er- 
heben sich ąuadra- 
tische Treppentiirme 
(Abb. 327). Das Erd- 
geschoB ist mit Aus- 
nahme der Portale 
oline Schmuck; nur 
der westlichen Ein- 
gangsseite gegen- 
iiber liegt in der Ost- 
seite ein kleines Bo- 
genpfórtchen, im Gie- 
belfeld Gottvater, von 
gefltigelten Engels- 
kópfchen umgeben: 
der Eingang zur Ka- 
pelle. Das Erdge- 
schoB des siidlichen 
Fliigels war ur- 
spriinglich durch neun 
groBe hohe Bogen

Abb. 325 Portal des Zeughauses der Pląssenburg 
(Nach Fritseli, Denkmaler deutscher Renaissance)
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durchbrochen, die jetzt grbfitenteils vermauert sind. Uber dem ErdgeschoB sind 
im westlichen, sudlichen und óstlichen Flugel die beiden oberen Stockwerke durch 
die prachtigsten Bogenhallen auf Pfeilern geoffnet. Im sudlichen Flugel sind es 
vierzehn Bogen, in den beiden andern zusammen zwolf. Nur der nbrdliche Flugel 
zeigt eine abweichende Behandlung. Hier ist auf hohen Rundpfeilern von halb 
mittelalterlicher Form, die vielleicht einer friiheren Zeit angehóren, ein Arkaden- 

gang angelegt, der auBer 
dem ErdgeschoB noch den 
ersten Stock umfaBt. Der 
zweite Stock hat gegen 
den Hof zu mehrere grup- 
pierte rechtwinklige Fen- 
ster. Hier war ehemals der 
grofie Saal, der den ganzen 
nordlichen Flugel einnahm. 

Seinen kiinstlerischen 
Glanz empfangt der unver- 
gleichlich groBartige Hof 
durch jene Arkaden der 
andern drei Flugel, die sich 
in schbnen Verhaltnissen 
mit eingerahmten Rund- 
bogen auf Pfeilern bffnen. 
Alles ist hier mit reichem 
Ornament gefullt,. die Fla- 
chen der Pfeiler, der Bogen, 
die Zwickel, endlich die 
Briistungen, darin unzah- 
lige Medaillonkópfe, meist 
in Lorbeerkranzen, von Ge- 
nien gehalten, lebendig her- 
yortreten. Alles auBerdem 
mit Ranken und Blattwerk 
im besten Stil der Renais-

Abb. 326 Hofeingang der Plassenburg sance durchzogen, von ei
nem wahrhaft iiberschweng- 

lichen Reichtum, in der Erfindung yorzuglich, in der Ausfiihrung jedoch leider 
oft plump, namentlich in den figurlichen Teilen. Die Bogenhallen sind in beiden 
Geschossen mit schbnen Sterngewolben bedeckt, dereń Rippen gotische Profi- 
lierung zeigen. Die eigenttimliche Zeichnung dieser Bogenhallen: durchschiefiende 
breite Pilaster mit dazwischen gespannten Stichbogen, erinnert ubrigens stark an 
ahnliche franzósische Hofhallen.

Die Kapelle ist von einfacher Anlage, aber mit komplizierten gotischen 
Rippengewblben ausgestattet. Ihre Fenster sind rundbogig geschlossen.

Man liest am dritten Bogenpfeiler des ersten Stocks an der Eingangsseite 
die Jahreszahl 1569, am sudlichen Turni 1567. Letztere Jahreszahl kehrt noch 
einmal wieder, dabei die Buchstaben V D M 1 E: der damals an protestantischen 
Hófen beliebte Wahlspruch: „Verbum domini manet in eternum."

Nur mitWehmut kann man von diesem Prachtwerk deutscher Renaissance 
scheiden, wenn man seine jetzige Bestimmung und seinen heutigen Zustand bedenkt.

In Kulmbach findet sich wenig aus unserer Epoche. Das jetzige Be- 
zirksamt ist ein groBes einfaches Gebaude mit hohem, geschweiftem Giebel und
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Abb. 327 Hof der Plassenburg

kleinem ausgekragtem Erker. Dabei eine hiibsche Inschrifttafel mit dem von zwei 
Greifen gehaltenen Brandenburgischen Wappen und der Inschrift: 1562 Georg 
Friedrich Markgraf zu Brandenburg. Die Stadtkirche ist ein groBer, ursprunglich 
gotischer Bau mit polygonem Chor, nach der Zerstorung von 1553 umgestaltet, 
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so daB jetzt das ganze Langhaus ein einziges kolossales Schiff von etwa 20 Meter 
Breite ausmacht, das mit einem riesigen holzernen Tonnengewolbe mit Stich- 
kappen fiir die oberen Fenster uberdeckt ist. Die Kappen ruhen im Schiff auf 
Renaissancekonsolen, am Chor auf dorischen Halbsaulen. Rings doppelte Emporen 
auf holzernen Stutzen, an der Briistung der untern der Stammbaum Christi und 
biblische Geschichten in groBer Ausdehnung gemalt, freilich ziemlich roh. Der 
Altar ein grofies stattliches Barockwerk mit einem Schnitzrelief der Abnahme vom 
Kreuz; das Ganze gut bemalt. Von ahnlicher Art die Kanzel. Vier kostliche kleine 
Marmorreliefs schmiicken den Taufstein. Westlich unter dem Turm eine elegante 
gotische Vorhalle mit Sterngewolbe und zierlichen Baldachinen fiir Statuen.

In Bayreuth enthalt die alte Residenz, 1664—88 von Karl Philipp Dieussarl 
gebaut, interessante Reste dieser Zeit, namentlich Kaisermedaillons und andere 
Ornamente an der Fassade. Das SchloB des Grafen Giech zu Thurnau gehort 
einer hundert Jahre alteren Zeit an und scheint noch in seinen ornamentalen 
Schmuckstiicken zu den Meistern der Plassenburg in Beziehung zu stehen.

Druckberichtigung
Unterschrift von Abb. 122 soli lauten:

„ 123 „
, 141 „
,, 172 „

Wappen im Kapitelsaal zu Munster
Creschnitztes Ornament ilandrisclien Charakters
Rathaus zu Dorrenbach
Beck-Lausclies Hans zu Sursee
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:: Gediegene Werke uber deutsche Heimatkunst

Volkstumliche Kunst aus EIsaB-Lothringen ❖❖❖❖❖❖❖
Mit Unterstiitzung des Kaiserl. Denkmal-Archivs in Strafiburg herausgegeben 
von Karl Staatsmann, Regierungsbaumeister u. Professor. Mit etwa 500 Ab- 
bildungen in Tonatzung auf 112 Seiten. Gr. 4°. In Ganzleinenband M. 25.—

Im Auftrag der Kgl. Wurtt. Zentralstelle fur Gewerbe und Handel heraus- 
gegeben von Direktor Paul Schmohl, Vorstand der Beratungsstelle fur das 
Baugewerbe, und Prof. Dr. Eugen Gradmann, Kgl. Landeskonservator in 
Stuttgart. Zweite Aufl. Mit 523 Abbildungen in Tonatzung auf 106 Seiten. 
Gr. 4°. In Ganzleinenband M. 25.—

je beiden yorstehenden Werke enthalten eine von mafigebender Stelle bewirkte Sammlung der
U bemerkenswertesten baulichen Motive und der schonsten Erzeugnisse des Kunsthandwerks, 
wie sie in Schwaben sowohl ais auch in den Reichslanden, meist schon aus friiheren Jahrhunderten 
iiberkommen, in groBer Fiille yorhanden sind. Sie sind ein wahrer Formenschatz fur jeden Arclii- 
tekten, eine Fundgrube fur Kunstgelehrte, ein Lustgarten aber fur alle Freunde der Heimatkunst, 
wie er herrlicher kaum gedacht werden kann.

Malerische Monumental-Architektur und volkstum- 
liche Kunst in Hannover und Braunschweig ****
Herausgegeben von Karl Hubert Roli, Architekt in Hannover. 337 Ab
bildungen auf 112 Seiten. Gr. 8°. In Ganzleinenband M. 25.—

Wer jemals Gelegenheit hatte, die niedersachsischen Lande zu durchstreifen und die alten Stadte 
wie Hannoyer, Hildesheim, Goslar, Gottingen, Hameln, Liineburg, Osnabriick, Braunschweig, 

Wolfenbiittel u. a. m. zu besuchen, dem wird dort so manches ehrwiirdige Bauwerk aus den Zeiten 
des einstigen Kaisertums, aus der Bliitezeit der Hansa, aus den Tagen Heinrichs des Lowen oder
der beriihmten Bischofc Bernward und Godehard in die Auoen gefallen sein. Der 30jahrige Krieg 
hat freilich auch diesen Landem iibel mitgespielt; manches ist der Zerstorung anheimgefallen und 
der herrschende Wohlstand auf lange hinaus yernichtet worden. Die Stadt Hannoyer crholte sich 
yerhaltnismaBig bald wieder und wurde ais Residenz der Herzoge, spater Kurfiirsten und Konige 
der Mittelpunkt einer glanzenden Hofhaltung. In der Stadt, namentlich aber in dem benachbarten 
Herrenhausen, entstanden heryorragende Schlofibauten und nach franzosischem Muster wurden hier 
herrliche Gartenanlagen mit Wasserkunsten, Naturtheater u. dgl. heryorgezaubert.

Malerische Architekturbilder spiegeln sich in unserem Werke wider. Wir finden auBer den 
Schlóssern mittelalterliche Bau- und Kunstdenkmaler, dereń schon der alte Bischofssitz Hildesheim 
fast unzahlige in sich birgt. Neben den groBen Stadten sind aber auch kleinere Platze wie Duder- 
stadt, Verden, Helmstedt und mancher reizvolle Ort am Harz, im Weserland und Emsgebiet ver- 
treten, und selbst aus der stillen Heide weist das Buch eine Reihe von hiibschen Bildern auf. So 
wird nicht allein der Architekt, sondern auch jeder Vaterlands- und Kunstfreund gerne nach diesem 
prachtigen Werke, dem das Landesdirektorium der Proyinz Hannoyer, der Provinzialkonservator, 
der Magistrat der Stadt Hannoyer und der Verfasser der „Baudenkmaler des Herzogtums Braun- 
schweig" ihre wertyolle Unterstiitzung haben angedeihen lassen, greifen und es mit Nutzen ge- 
brauchen. Es reiht sich wiirdig den obigen friiheren Veroffentlichungen dieser Art an, die uberall 
begeisterte Aufnahme gefunden haben.

O—----------------------------------------------------------
Paul Neff Verlag (Max Schreiber) in EBlingen a. N. ++■♦+- Zu beziehen durch alle Buchhandlungen



Im gleichen Verlage ist erschienen:

LUBKE - SEMRAU - H A ACK:

gebunden mit Titel in Goldpressung- und Goldschnitt

GrundriB der Kunstgeschichte
. Ftińf Bandę in blau Ganzleinen

J?ięse Kunstgeschichte erschien zuerst

' iitt Jahre 1860 und hat mit jeder der

vielen inzwischen herausgekommenen

Auflagen wichtige Verbesserungen er-

fahren. — In der jetzigen Bearbeitung

sind alle neueren Forschungen beruck-

sichtigt und in Wort und Bild zum

Ausdruck gebracht, so daB von dem

Werke mit Recht gesagt werden darf:

Zusammen 2700 Seiten Lexikon 8° 

mit 2500 Abbildungen im Text und 

96 hochfeinen Kunstbeilagen. :: :: :: 
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Preis des ganzen Werkes . . . M. 48.—. 

Die Bandę sind auch einzeln kauflich. 

Sorgfaltige Druckausstattung. 

:: Vorziigliche Abbildungen. :: 

:: :: Holzfreies Papier. :: ::

Es steht auf der Hohe der Zeit.
I. Band: Die Kunst des Altertums. Von Prof. Dr. Max SEMRAU. 14. Auflage.

Mit 572 Textabbildungen und 13 Kunstbeilagen.....................M. 8.—
II. Band: Die Kunst des Mittelalters. Von Prof. Dr. MAX SEMRAU. 14.Auflage.

Mit 520 Textabbildungen und 10 Kunstbeilagen.................... M. 8.—

III. Band: Die Kunst der Renaissance in Italien und im Norden. Von
Prof. Dr. MAX SEMRAU. 14. Auflage. Mit 549 Textabbildungen und 
20 Kunstbeilagen............................................................................. M. 12.

IV. Band: Die Kunst der Barockzeit und des Rokoko. Von Prof. Dr. Max
SEMRAU. 14. Aufl. Mit 443 Textabbildungen u. 20 Kunstbeilagen. M. 10.—

V. Band: Die Kunst des 19. Jahrhunderts. Von Prof. Dr. Friedrich Haack.
15. Auflage. Mit 453 Textabbildungen und 33 Kunstbeilagen M. 10.— 
Hiervon besteht eine Sonder-Ausgabe in rotem Ge schenk- 
band nach einem Entwurf von Prof. Paul Lang in Stuttgart zum 
Preise von M. 10.—

Einige Urteile uber die Kunstgeschichte: 
,WundervolI wird der Leser in die Kunst der einzelnen Kulturvolker eingefiihrt, mit einer wohl mrgends 
anders gefundenen Klarheit des Gedankcngangs kennzeichnet die liberał! feinsinnige Schilderung die geistigen 
Eigenschaften und Interessen der verschiedensten Epochen." Kunsthalle Berlin.

„Kein anderes Werk hat wie Liibkes Kunstgeschichte dazu beigetragen, in den letzten vier Jahrzehnten den 
Sinn fur die Kunst in den breiten Massen des Volkes zu wecken und auszubilden ... Mit grofiem Geschick 
haben die Verfasser das gcwaltige Materiał verwertet, und man hat immer den Eindruck, daB sie in die Tiefe 
drangen und des ganzen Stoffes Meister sind. Ein hoher Vorzug des ganzen Werkes ist die ubcrquellende 
Fiille charakteristischer und technisch wohlgelungener Reproduktionen." Deutscher Hausschatz.

„Unter den zahlreichen Biichern, die sich bestreben, die deutsche Familie und vor allem die deutsche Jugend 
in das Studium der Kunstgeschichte und damit in das Verstandnis der Kunstwerke einzufuhren, yerdient 
nach meinem Dafiirhalten den ersten Platz die Neubearbeitung des bckannten ,Grundrisses von Wilh. Łubkę.
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