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I. Ginflibrung
Aufgabe der vorliegenden Arbeit war es, die Altarkunft Oft- und Weft-

preugens auf Diirer-Cinflug hin gu unterfuchen. Cine nad) Durchfichtder Inven-
tare erfolgte erfte Wufftellungdet in Frage fommenden Denfmaler wurde auf Be-
fichtigungsfabrtentiberpriift und ergangt. Nur fiir bas damals noc) an Polen
abgetretene Gebiet verlieR ich mich allein auf die Angaben der Snventare und
fonnte aufer einem eingigen, in ndchfter Nachbarfchaft befindlichen Beifpiel
(Z3uctau)feine weiteren anfiihren. Die eingefiihrtenAntwerpener Altdre wurden,
obwobhlfie vielfacd)Diirer-Cinflug aufweifen, nicht bertictfichtigt.

Trogdem ift bas Ergebnis der Unterfuchungeine ftattliche Beifpielteihe von

Sehreinaltdren, die fiir die erftaunlich rafche und weitreichendeAuswirtung der
RKunftDiirers beredtes Zeugnis ablegt und die Frage aufwerfen (aft: Hat WAlbrecht
Diirer, der in fic) Vergriibelte und doch fo Weltoffene, den es aus winkligen
NiirnbergerGaffen hinaustried an den Rhein, nach Stalien, in die Niederlande —

hat et auch unferen Norbdofteneinmal zum Wanbderzielerforen? Sit Diirer, wie
der RKunfthiftoriferNifolaus Bufch*) es 3.B. annehmen mébehte,im Winter
1521/22 in Livland gewefen? Und ware damit auch der in unferem Gebiet nach
weisbare Diirer-Cinflug unmittelbarfter WArt,d.h. durch perfoenlihes Wuf-
treten des Meifters gu erfldren? Die Vorftellung von einem Aufenthalt Otirers
im biefigen Gebiet ift fo verlockend wie unwahricheinlich. Es gibt bisher feine

Forfchungsergebniffe,durch welche die wenig tiberzeugendeHypotheje Bufehs an

Wahricheinlichteitgewonnen hatte”).Sie verliert tiberdies fiir uns an Bedeutung
durd) die Tatjache, daf bereits vor 1521 Diirer-Cinflug zu bemerten ift, der fich
am fonfreteften an motivifchen Entlehnungen nachweifen (aft.

Diirer-Kupferftiche und Holgfdnitte find es, die trog der Weite
des gu durchmeffendenRaumes in ungeheurer Sdhnelligkeit das hiefige Runft-
{chaffenbefruchtethaben. Go trifft man in Danzig auf einen Fltigelfchrein,den
Hochaltar der Marienfircye, der, 1511 in WAuftraggegeben,Diirer-Vorlagen ver-

wertet, bie in eben demfelbenSahr erft offentlicherfchienenwaren. Hier wie bet allen

libtigen Beifpielen find es faft ausfchlieRlichBlatter des Narienlebens und der
Grofen und Keinen Paffion, die in’ Farbige tibertragen oder in gefcnigte Dar-
ftellungenverwandelt worden find. Shr volfstiimlicer Inhalt wie bas Neuartige im
Formalen machen die fo hdufige Nachahmungerklarlic). Die befchaulicherzahlende
Bilderfolge des Marienlebens, cin Abbild des biirgerlichenLebens,anheimelnd in
{einerSauberfeit, Schlichtheit, NatiirlichFeit,wie die Fraftvoll realiftifcheund dod)
jo befeelte,empfindungstiefeSchilderungder Paffion wurden nach den vielfachplatt

1) Nicolaus VBujdh: Unterfucdungen gur Lebensgefhidte Diirers. WAbhandlungender

Herder-Gefellfchaft und des Herder-Gnftitutes gu Riga. 1931.

*) Wuch die auf Grund des Holafdnittes ,Rrafau” in der Schedelfchen Weltdhronif von

Daniel Burdhardt aujfgeftellte Hypothefe, Wlbrecht Diirer fei 1490/92 in Rrafau
gewejen, ift lange tiberbolt.
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tealiftifchen Erzeugniffen des 15. Sahrhunderts als bildfiinftlerifcherWusdruct
eines neuen, verinnerlichtenLebensgefiihlesbegierig aufgegriffen.Ws Dtirer diefe
gtaphifchen Folgen fchuf, hatte er beide Stalienfahrten hinter fich. Wenn fich nun

auch, wie 3.B. in der UbernahmeSchongauerfcherMotive, noch fpatgotifdes
Empfinden in ihnen ausbdriict, fo ift es doch genug des Neuen, das gur Nach-
abmung reizen fonnte: die plaftifcheRlarheit der Cingelfigur,die verfeinerte raum-

liche Perfpettive, das Verweben der Figuren mit dem Naum, die Bereicherung in
der Typenfchilderungoder auch Fofttimlicheund ornamentale Neubeiten.

Die Vatfache, dag graphifdhe Blatter in Schnigtunft und
Malerei umgefewkt worden find, ift als folchebereits bedeutjlam.Das Kleine

format, der Hang ur Graphif find fiir Otirer ebenfo charakteriftifchwie fiir feine
Nachahmer der Zug ins Grofe, das Verlangen nach Farbigkeit. Die Kunft ift
lauter, ift Offentlichergeworden.Diefe monumentalen SGehreinaltdretragen felten
noc) den intimen Charafter des Andachtsbildes, haufig dagegen den der reprafen-
tativen Gchauftellung.Wher dennoc — und bas ift Uberaus auffchlubreic —, diefe
gefchnibtenund gemalten Gilderferien fonnen ihre Herkunft nicht verleugnen. Go
eine Schauwand mit vier, fechs oder acht Bildfeldern nebeneinander erwedt den
Cindruc Fleinteiliger,faft wirrer Vielfaltigfeit. Das Auge des Befchauers hat wie
hei der Betrachtung graphifcherCingelblatter, unendlich viel gu entdecken und ju

beobachten,ehe es fichdDurchgefehenhat. Man iff in Deutfchland noch weit entfernt
pon det Epocheeines freien, grofformigen,vereinheitlichendenRunfiftils. Gerade
in ihrer 3wiefpaltigteit aber erfcheinenung DdiefeWerke als eigenfterWefens-
ausdruct des deutfchenMtenfchenjener Zeit.



Il. Befchreibung der Witarwerte

Bei ben folgenden einzelnenWerfanalyjen werden alfo gundehftDiirer-Ent-
lehnungen aufguzeigenfein. Die WArt und Weife ihrer Verwertung, fowobhlin
inhaltlicher wie in formaler Hinficht, foll ben Gondercharafter jedes Cingelwerfes
hervortreten [affen und damit eine Cinficht in nordoftdeutfche,gerade zur Diirer-
Zeit befonders rege Runftiibungvermitteln.

1. Der Hodhaltar der Marienkirdhe in Danzig.
Der Hochaltar der Dangiger Marientirce iff unter den gleichszeitigenWltaren

des Nordoftensfchondurch feine Ausmafe der weitaus impojantefte.Her Sehrein
migt 4 m im Quabdrat. Durch ein feftftehendesFltigelpaar verdoppelt fich diefe
Breite, wahrend die Hohenausdehnungdurcy Predella und Gejprenge um etwa
16 m anwadft.

Der Erhaltungszuftand diefes Altares lieR bis zu der vor furzem erfolgten
Wiederherftellungfaum feine Bedeutung erfennen. Meiftens war der von neu-

gotifdemSchnigranfenwerf ummucherteSchrein mit feinen drei machtigenFiguren,
Maria gwifchenGott Vater und Chriftus, durch ein Fltigelpaar verfchloffen,deffen
gefchnibteReliefs in haflic) tibermaltem Suftand nichts von ihrer urfpriinglichen
Schonheit ahnen liefen. Ein sweites, mit den Szenen aus der Pajfion und dem
Marienleben bunt ausgemaltes Flligelpaar hatte man an der Riictwand des

Sehreintaftens befeftigt. In dunflen RKapellenwinkelnder Kirche ftanden verloren
und vertgefjendie Predellentafeln und ein blindes Fltigelpaar. Cin Relief der

Grablegung Chrifti war an Stelle der urfpriinglichenPredellentafeln angebracht,
dag, wie dev noch heute vorhandene obere Wuffak*) mit den drei Sehnisfiguren,
dem 19. Sahrhundert entftammt.

Cin feltener Fall — das Dangiger Archiv befigt den fehriftlidhenVertrag
awifchen den Ritchenvatern von St. Marien und dem Meifter diefes Sehrein-
altates *),dem Maler Michel, von dem fic) auf Grund alter Danziger Chronifen
und atchivalifcherNotizen ein anfchaulichesLebensbild entwerfen liefe®).Hier fei
nut fo viel ermabnt, dag diejer aus Augsburg eingewanderteMaler wabhrendder

Reformationswirren in Danzig als WAgitatorauftrat, fo dak der Nat ihn 1523
betwarnte und 1526 ausmies, um ihm, auf Fiirfprace cines polnifchenBifchofs,
allerdings 1527 bereits den Wufenthaltwieder gu geftatten. Wahrend diejer BVer-
bannung hat Michel fic) wahricheinlic) in Kratau aufgehalten. Geit der Ente
fiehungszeitdes Danziger Hochaltares (1511—1517) mug Maler Michel einen

8) Neuerdings entfernt.
. 4) Urkd. Archiv der Marientirde Dangig, Nr.9 Bl. 24/27,

5) Val. S.77, W. Droft: Dangiger Malerei. Vom Mittelalter bis gum Ende des
Barod 1938.
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tegen Werkftatthetriehin Danzig unterhalten haben, der feinen Ruf tiber Weft.
und Oftpreufen bis nach Pommern trug. Von einem LauenburgerWltar find wir
nur durch den urfundlich vorhandenen Vertrag unterrichtet®).ODagegenhaben fich
verfchiedeneAltarwerke, die wahrend des gweiten und dritten Dahrgehnts des
16. Sahrhunderts aus feiner Werkftatt hervorgegangenoder unter ihrem Cinflug
entftanden find, erhalten und werden im folgendenbefchrieben.Die zehn fiir die
Riicwand des Danziger Hochaltares nachtraglic)gemalten, gum Feil fltichtighin-
gefchmierten,gum Leil in ihrer portrdthaften Menfchendarftellungtiberrajchendguten
Bilder find gleichfallsvon einem Maler, der unmittelbare Besiehungenzu Michels
Werk ftatt gehabt haben muf, wenn Michel es nicht felber war, der uns damit

Zeugnifje feiner fpateren Schaffensperiode (nach 1527) hinterlaffen hatte. Es
Fann nicht im Ginn diefer WArbeit liegen, feine fiinfilerijcheEntwicklungin aller

Ausflihelichfeithier absubandeln. Nur infofern fich feine Werke unferer Themen-
fiellung einfiigen, fann ihrer GefprechungRaum gegeben werden.

Das Sdhnigwerf des Hodaltares.

(Abb. 1)

Ranfendes Aftwerf, in das Harfen und Renaiffance-Pofale tragende Fleine

SGigurenvon Konigen und Propheten eingeflochtenfind, begleitet die quadratifdye
Sdhreinform und fehneidetihre oberen Ecken und die der mittleren Uberhdhungin

flachem Bogen ab. Cin in feinen Uberfchneidungenmalerifches Rielbogengefledht
bildet einen Baldachin tiber den majeftatifc)thronenden drei Gchreinfiguren:
Maria swifehenGott Vater und Chriftus. Bwei in fniender Haltung
[chwebendeEngel halten tiber der Heiligen-Geift-Taube tiber bem Kopf der Maria
cine Krone. Bewundernswert fein ift die Fiille der gierendenKleinformen, die fich
hauptfachlichan den Grenzendes Sehreines zu einem malerifchwirren Formenfchleier
verdichtet.Das Sehreininnere zeigt dagegen eine ftraffe Vertifale und Horizontal-
gliederung in den gu Thronwangen fdulenartig tibereinander gebauten RKonfolfigtr-
chen und den geradlinigen Podeften. Die Figuren heben fichdurch ihre monumentale

Korperhaftigteit,gu der ein fcywiingigfcdnittigerFaltenwurf den wirkungsvollen
Gegenfag bildet, in flaren und wuchtigen Umriffen von der mit Dafwerk tiber-

fponnenen GSehreinwandab. Cine tiber ihre Kopfe gezogene, gedachteVerbindungs-
linie bilbet einen fanften Bogen, der fich,die Engelfdpfe mit einbegogen,gu einem
Ovalrund vervollftindigt.Dadurch ift die Gruppe dem rahmendenRundungsbogen
des Rankenwerks feinfubligftangeglichen.

Die glizernden Goldgriindeder in fechs Felder aufgeteilten Fliigelinnen-
feiten find durch sierliche,Statuctten tragendeDiente aufgeteilt, an den Seiten
von Ronfolfigtitdhen gerahmt und oben von einer Schnigranfe tiberfpannt.
Die Aufenfeiten tragen Neliefdarftellungen, act Szenen aus dem

Leben Marid: Tempelgang, Verkiindigung, Geburt, WAnbetung,Sejus im

Tempel, Chriftus erfcheint fener Mutter, Pfingften, Tod Maria. Bis auf lestere
find fie alle an diefemAltar auch in Malerei ausgefiihrt, fo dab man fogar die

gleichen Gzenen gefchnigt und gemalt unmittelbar nebeneinander fieht, tiberdies

noc) womdbglic)in Anlehnung an eine gleide Diirer-Vorlage.

6) Staatgardhiv Dangig, 300 U 70. 159.
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Die gegenfaglicdften Formelemente find vertreten; am Mittel-

{rein in noch augenfalligeremNebencinander als in den Fltigelreliefs:vielfaltige,
seriplitterte Rleinformigkeitund plaftifche Wucht und Gefchloffenheit,flar tiber-

fchaubare AWufteilungund angleichende,einrundende Zujammenfaffung.WAusfoldyen
Formmerfmalenauf die Geiffeshaltung riicfadliehend, lat fich,wenige
fiens anbdeutungsweife,cin Bild des damaligen Menfchenentwerfen. Wie in den

Furvigund ecfiggerhdhltenStoffmaffen der Sewander die plaftifdeMaffe als folche
gleichfamaufgesehtt wird, der FubifcheBlock fic) dem Raum sffnet, fo Hffnete
fichber Menfchder ihn umgebendenUmwelt. Aus diefer neuen WAufgefchloffenheit
heraus widmete er fic) auch den FleinftenDingen mit der gleiden Hingabe und

hdufte im FiinftlerifchenWAbbildCingelheit zu Cingelheit,daR fich, wie im Sehnis-
tanfenwerf unferes Sdhreines, eine faft verwirrende Vielfalt ergab. Dak man

batiiber die grofen Zufammenhangeverlor, verhinderte cin gleichzeitigerftarkendes
Perfonlichfeitsbewuftfein,das fic) in der Formenfprache eben als jene wudhtige
Plaftizitat der Figuren ausdriictte. Go beherefcdend,wie fic) diefe Korper von

ihter Umgebungabgrengen, fah fic) der mit gefteigertem Gelbftvertrauen erfiillte
Menfcd)auf fein eigenes Sch geftellt, von dem aus et nun die Vielfalt zu einem

einheitlichenGangen zu formen verfuchte.Wis Ausdruck deffen die einrundende und

angleichendefompofitionelle Ordnung. Dem Oval als charabteriftifdem Form-
fombol einer moniftifchen Geifteshaltung begegnet man am haufigften im Baroc-

seitalter, als die DPhilofophiedes Leibnizdie harmonifcheVerkntipfungaller Sub-

ftanzen verfiindete. Ein Streben nach Vereinheitlichung der in der Welt beftehenden
gegenfablicen Mannigfaltigteit hat fic) aber bereits feit dem 15. Sahrhundert
angebahnt, fo in ber Dhilofophiedes Nifolaus Cufanus (+ 1464), der die Welt
al8 eine GelbftoffenbarungGottes begriff, Gott aber als ,,coincidentia oppo-
sitorum”. Kein Wunder alfo, dak uns am Sehreinaltar von St. Marien bereits

vereingelte,barocde”Sormmerfmale begegnen.

Cine Charakterifierungmit Hilfe der gewohntenStilbegriffe wiirde alfo lauten:

Durchfreuzung fpatgotifcher, renaiffancemafiger und vorbaroder Stilelemente.

Diefe dreifacheVerquickungiff an feinem gweitenAltar unferer Gruppe fo angu-

treffen. Cin Mterfmal, durcy das diefes erfte Werk aber bereits faft alle folgenden
im poraus mit charafterifiert, ift bie Verwandtfhaft mit der Formen-
fpradhe bes Veit Sto§R mit ihren raufchendenFaltenwirbeln und den fora.
faltigft gefchnistenCingelheiten. Gicher hat der GSchnigerden Rrafauer Marien-
altar gefannt mit feinem ahnlic) fpdtgotifch-vorbarocdenCharafter. Die etwa

20—25 Sabre fpater liegendeEntftehungdes Dangiger Altares hat eine renaif-
fancemafige Ridrung aur Folge gehabt. Ws Auswirkung diefes zeitlichen Unter-

fchiedesallein ift jedochdiefer Stilwandel nicht zu begreifen. Auch StoR hat im

Bamberger WAltar wie an Cingelftatuenfein Nenaiffance-Erlebnis geformt, fich
dabei aber einer viel weicheren,geglatteteren Formenfprachebedient. OQer Meifter
des Hochaltares von St. Marien ftellt fic) mit feiner energievollen,herben Art

ganz auf biefigen Boden. Aber darf man einem im Rolonialland beheimateten
Sehniger eine derart meifterlicheBeherrjchungdes Sehnigmefferszutrauen? Naher
liegt die Vermutung, Maler Michel habe einen oberdeutfdyenLandsmann, der
mit der Runft des Veit Stof in Geriihrung gefommen war, zur Ausfiihrung des
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Sechnigwerkesherangezogen, deffen tiichtigesGchaffen, hier auf fich felbft geftellt,
den eigenwilligennordoftdeutfchenStilcharafter annahm.

Die Malerei.

(Mbb.2—4)

Sit der Sehrein durch die gefchnigtenund die gemalten Fltigel verjdlofjen, fo
zeigen die Auenfeiten der beweglichenund die Vorbderfeitender feftenFliigel acht
faft quadratifche Bildfelder in GrifailleeMalerei; die beweglichenFltigel als

oberen Auffag auferdem gwei Fleine Bildfelber mit mannlichen Halbfiguren. Die

Predella beftehtaus drei GrifailleBildbern: Marter des Sohannes, Marid Vere

ehrung und Enthauptung des Sohannes. Auch auf den verhaltnismapig breiten

Sligelfanten find Grifaillefigurengemalt.
Auf den beweglichenFliigeln, deren vier Felder vertifal halbiert find,beginnt die

Szenenfolge mit der in drei Bildern erzahlten wunderbaren Vorgefdhichteder

Seburt Maria (Opfer Joachims, Verklindigung an Soachim, erent
an det

goldenen Pforte), der Geburt, dem erften Tempelgang,der Verlobung. Wer nun,
dem chronologifchenBVerlaufder Gefchehniffeentfprechend, auf dem folgenden
Bildfeld die Darftellung der Verklindigung und der Geburt Chrifti erwartet, ift
erftaunt, dott eine weit vorausliegende Gzene abgebildet gu finden, namlic) den

Aufenthalt in Agypten.Fir diefe Umftellunggibt es eine einfacheErflarung. Der
Maler hat, als er aus Diirers Marienlebenfolgefeine Vorlagen auswablte, fcharf
unterfchieden gwifchenGzenen, die ausfchlieflic) das Leben Maria veranjchaulichen,
und folchen, in denen ihr Leben bereits mit dem des Gottesfohnes verkntipft iff.
Nach folcherGonderung bleiben in der Tat nur die auf den WAupenfeitender be-

weglicen Fltigel gemalten als Marienlebenfzenen im eigentlichenGinn iibtig.
Zod und Himmelfahrt Maria hier darguftellen, unmittelbar vor den Paffions-
jzenen der Sliigelinnenfeiten,auf denen die Gottesmutter wieder mit in Handlung
ttitt, mug einem fo tiberlegendDenMaler wie diefem widerfinnig erfchienenfein.
Thm gentigtendie fiebenausgefuchtenGzenen auch bereits, um fie auf der Acht-
felderwand gu einem in fich gefchloffenen3yflus zu vereinen. Denn fonnte es ein

{choneres WAbfchluRbilddiefes in feinen Hauptetappen veranfchaulichtenFrauen-
[ebens geben als die Schilderung der gliclichen Mutter? Nichts war nattirlicher,
als bei ihr befonders 3u verweilen und mit ihrem reichen und frohen Inhalt gwei
Bildfelder ausgumalen. Vier Ereigniffe, die fic) gwifchenVerlobung und Wuf-
enthalt in Wgnptenabgefpielt haben, find auf den feften Fliigeln dargeftellt: Die

Verkiindigung, die Geburt, die Befchneidungund die Anbetung der Konige, alfo
Gzenen, auf denen das Kind feine Mutter bereits aus der geiftigen Dtittelpuntt-
ftellung verdrdngt hat und die gleichfamden Auftatt bilden fiir die auf den

FliigelinnenfeitenfolgendeSchilderung des Lebens Iefu. Dort ift auf vier Bild-

feldern, die durch).eigenattige, gemalte Gaulen vertifal halbiert find, in Bunt.

malerei dargeftellt: Sefus mit feinen Eltern auf der Flucht nach WAgnpten,der

wlfidhrige im Tempel,der zum MenfchenergieherHerangereifte,der feine Deutter

verlapt, und fcblieBlichder Held der Erldfungstat, den man dem Volf yur Schau
ftellt, Der das Kreuz tragt und gekreuzigtwird, deffen Leichnambeweint wird, und

der glorreichwieder auferfteht. Auch hier alfo ein Lebensgang, der des menfdh-
gewordenenGottesfohnes, in feinen enticheidendenStunden. Wuf den weniger gur

Geltung fommenden Riidfeiten der feften Fliigel befchliefendie folgendenvier, in

VGuntmalerei ausgefiihrtenGzenen, das reicheifonographifcheProgramm: Chriftus



13

erjceint Maria Magdalena, Chriftus erjcheint feiner Mutter, Chriftus erfcheint
den Apofteln, die WAusgiehungdes heiligen Geiftes.

Daf den Malereien des Danziger Altares Diirer-Blatter als Vor-
Tagen gugtunde liegen, ift allgemein erfannt worden, denn der Maler hat fich
durchaus feine Mtiihe gegeben, feine Entlehnungen als folche irgendwie 3u tarnen.

Auger einigenCingelblattern (Kalvarienberg 1504’, Enthauptung Johannes
des Vdufers 1510’,, Marter des Sohannes '1498’) find Diirers Kleine und

Srofe Paffion, die KRupferftidhpaffion, darunter die ,Schauftellung”
und die ,Wuferftehung”,gwei erft 1512 entftandene Blatter, und in bejonderem
Mae das Marienleben von ihm benugt worden. Und dennoch: wer da

glaubt, in eine ihm vertraute Bilderwelt gu fchauen,wird iberrafcht fein tiber den

frembartigen Charafter diefer Darftellungen.
Das Vildfeld mit Kreugtragung und Kreuzigung fei als Beifpiel

betrachtet. Die Bildflache ift gedrangt voll. Menfchen, Architeftur, Landfchaft
bauen fich ine und tibereinander. Wus einer vorderen, leer gelaffenen Zone wachft
eine eigenartige, bilbhalbierendeGaule in plaftifcher Rundung frei auf. Dadurch
gewinnt die dichtgefiillteFlache fofort Raum und in der zunachft fo untiberfchau-
baren Wielfalt erfennt man bei naherem Zufehen flare Ordnung. Den drei

diagonal angeordneten Vordergrundsfiguren der Rreugtragungsizene, Veronifa,
Chriftus und Hajfcher,entiprechen auf der RKreugigungsfzenedrei eine Gegen-
diagonale bilbende: Maria, Magdalena und ein Rriegstnecht. Dieje fechs
Figuren bilden gleichfam eine WAbfperrungstettegegen die Menge, welche fich
von linfs aus bem Stadttor wie ein Keil in das Bild hineinfchiebt.ECinem prach-
tigen Reiter, der mit den genannten Vordergrundsfiguren eine Pyramidalgruppe
bilbet, entipricht auf der Gegenjeiteeine ahnlich ftolze Neiterfigur, aber, wie um

den Menfchenfchubaufgubalten, in Gegenrichtung.Gie bildet mit den Figuren
vor ihr ebenfalls eine Art Pyramide, und auf beiden Bildhalften ift diejenGruppen
eine gweite, fleinere dDagugefellt.Unvergtiglicymochte man aus folchem polar-
fommetrifdhen Sildbau auf eine verftandesflare, niichterneCinftellung des
Malers fchlieBen.Halt man die Holsfchnitte daneben, aus denen die einjzelnen
Figuren gujammengeholtfind, die Rreugtragung und Rreugigung aus der grofen
Paffion und den Kalvarienberg, erfennt man das eben gefchilderte flinftlerifche
Ordnungspringip um fo deutlicher und die eigen anmutende Unbewegtheit,die es

sur Folge hat. Wie fehr der Maler jeden Bewegungssug innerhalb feiner Bild.

fompofitionenvermieden hat, betveiftbefondersauffallig die Gzene der Flucht, auf
der die Geftalt des Sofeph ftillftehendund nach riickwarts gewandt abgebildet ift,
anftatt poranfchreitendwie auf dem Diirer-Blatt. Im Gegenfag gu der pathetifchen
Bewegtheit auf Diirers Blatt erfcheint diefe Menfchenanfammlungunheimlich
ftarr, wie dutch einen Zauber in beftimmterdumlicheGrenzengeswungen, als liebe
fic) nichts rticken noch rithren. Um fo eigenartiger wirken die exzentrifden Dal-
tungen, die gewaltjamen Drehungen und verrenften Stellungen an einjelnen
Figuren, durch die doch cin Schein der Bewegung, und gwar einer Bee

wegung im Naum, vorgetdufehtwerden foll.
Aud) die Phyfiognomien erwecken den Cindruck, als ftanden alle diefe

Menjchen unter irgendeinem qualenden Bann. Wahrend bei Diirer, in den Gee

ficht8zligender beiden Gchacherbejonders fein, charafterliche Unterfdhiedeheraus-
gearbeitet find, zeigenhier Manner wie Frauen abhnliche,wie von Langeweilege-

plagte, ftumpffinnigeGefichtsstige:Vorquellende Augen, oft von gefentten Lidern

halb verdecit, hochgewolbteBrauen, lange Nafen, leicht herabgezogeneMund-



14

wintel und fugelige RKinnbildung.Cingig eine Neiterfigur, die durch ihre felbft-
bewufteHaltung als auch durch ein prachtig leuchtendes,modifchesWams auffallt,
geigt eine vom Schema abweichendeGefichtsbildung.Sit dies ein Portrat, vielleicht
ein Selbftportrat des Malers?

Die Tradhten find auffallender als auf den Diirer-Vorlagen, fichtlichneuefte
Mobdefchopfungen,in deren Wiedergabe der DNtaler fic) anjcheinend befonders
gefiel und die in fonderbarem Gegenfag 3u der weichlichenKorperbilbung 3gu-
weilen von einer Feftigheit gu fein fcheinen,als fttinden fie auch ohne die Darin

ftecendenmenfechlichenRorper.
Die Landfadaft baut fic) ohne vermittelnde Ntittelgrundfzenerie tiber

bie Figurengone.Die eingelnenVBeftandteile,bejonders die WArehitefturen,find zum
Teil Diiver-Blattern entlehnt. In der MNenfchendarftellunghaben wir Flare

Ordnungspringipien erfannt. Wenn hier alle Cingelheitengleid) deutlich hervor-
treten: die felfigenHtigel wie die Reihen der Biifche, die ragenden Burgen wie
die Daran geflebten Fachwerkhaufer,fo mag das einem gleicyenBedtirfnis nach
Klarheit entiprungen fein. WAndererfeitswird durch die vielen fichdurch{chneidenden
NRichtungsstigevon Diagonalen und Vertitalen ein unrubiger ECindruck hervor-
gerufen, Nan fptirt nichts von jener heiteren Gelaffenheit einer horizontal ge-

lagerten Landjfchaft.Wie die Menfchengu einem feftenundurchdringlichenRlumpen
gujammengebautwaren, ift auch hier ein Vielerlei, faft wie aus einem horror

vacui heraus, zujammengeftigt.Dtenfehenund Landfchaft find nicht miteinander

verwachfen,aber doch ift es fo, Dab man fich eins ohne das andere ohne Schaden
flir Das Bildgangze nicht denfen fann. Die Landfchaft ift eben doch mehr als be-

giehungslofeBiihne in autonomer Struftur. Sie fcheint auf die Sigurenordnung
alg raumbeftinmendes DNotiv Niichficht gu nehmen, indem fie die dort an-

gefchlagenenDiagonalen aufnimmt und die dort fichtbaren vertifalen Bildakjzente
nochmal’ betont. Die Bildflache ift alfo nicht nur angefiillt mit einem Vielerles
von Dingen, fondern mit Hilfe diefes Gegenftdndlichenin allen Zeilen durchformt.
Aber trog einer die Fiille Flarenden Ordnung hat das Auge lang genug entwirren

miiffen.Doppelt wohltuend ift darum die relativ rubige Weite des Himmelsfettors
mit feinen gu fongentrifchenDalbfreifen geordneten Lichtbogen.

Garbe und Lichtfind es tiberhaupt, die folche rationell zujammengeftigte
Dingwelt zur Gangheit verfcymelzen.Uber den begrengtenCingelgegenftandhinaus
verfuchte Maler Michel gleichzeitigMenfchenund Dinge bes nachften Umereifes
mit in das Blickfeld zu nehmen und vorfichtigabwagendDBeziehungen herzu-
ftellenin rein formalem, bilbmafigemGinn. Die deshalb harmonifchabgeftufteund

geddmpfteFarbenglut feiner Bilder iff es, die fiir das ausdrucésftarkeLinienfpiel
DiirerfcherSchwarz-Weif-Techniéam eheften Erfag bietet. Klar goldgelbe,briinftig
tote, eigenartig aus Gelb und Rot gemifchte, tomatenfarbige, tief griine und

magifd) blau-griine, ing Weif fich aufhellende Farbflecke bilden ein fleinteiliges,
leuchtendesMofait. Das augenfalligfteRenngeichenfiir den BVerfuchihrer har-
monifdhen Verfahmelzung bilden die gwifchendie Buntfarben gemalten
Weifflecten, die mit den ihnen benachbarten Farbtinen zart durchfest find. Los

geldft vom Gegenftdndlichen[abt fic) das Auge an der buntgliihenden Farben-
jattheit diejer Bilder.

Wls frife erworbener Formenfchag ift swifchen die religidfen Gzenen eine

merfwirdige Gdule aufreizend vordringlich gemalt. Um den tomatenroten

Saulenfchaft, deffen Fuk auf Meufehelfugelnfteht und dann wie aus einem

Akanthusblatthelc jchlanéherauswachft, find in drei Etagen Figtirchenherum-
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geftellt. Ornamentale Zwifchenetagenbilden eine Art Balbdachin tiber ihnen. Wuf
‘Den unterften RKonfolenftehen drei Frauenfigtirchen, die in ihren antifen und

anmutig gefchiirgtenGewandern, welchedie Korperformendurchfcheinenlaffen, an

[chonformigefiidlicheVorbilder erinnern. Wuf der nachftenRonjole fieht man drei

nackte, factelfchwingendDeNannergeftalten, auf der oberften ein ringendes Paar.
Diefe Figuren find von einer Plaftizitat, ja Prallheit der Korperbildung,gu der die

feltjam jerbdriicftenGefichter in fraffem Widerjpruch ftehen. Cin Anflug von

Antife [apt fich nicht tiberjehen, wenngleic fobald nichts unantifer fein fann.

Ohne weifel fommt der Gebdanke der figurenumftelltenGaule aus der Plaftit,
wo man befondersGBrunnenfaulenmit Putten und anderen Figuren umgab. Wo

gibt es aber in Der Maleret ahnliche Gebilde? Auger der Brunnenfaule auf Alte

Dorfers , Rube auf der Slucht”von 1510 wiifte ich fein auch nur im entfernteften
vergleichbaresBeifpiel gu nennen. Und folch ein Figurenfandelaber,als Trennungs-
vertifale swifchen gwet biblifche Gyenen gefebt, ift ficherlich nirgends fonft
angutreffen.

Das Uberpriifender iibrigen VBuntbilder fiihrt zu ahnlidyen Beobachtungen:
feft gefiigte Rompofitionen, geballte Menfchengruppen(um folcherfom-

paften Gruppenbildung willen ift die im Vergleich gu den Diirer-Vorlagen ge-

wohnlicd)herabgefegte Perjonenanjzahl gumeilen erhodht)von Landfchaftstuliffen
liberbaut, [euchtfraftige Sarbenvielfalt und ein in feiner Art héochft
originelles,renaiffance-deforatives Beiwerf.

Die Srifaille-Darftellungen erhalten ein bejonderes Geprage durch
ihre eigentiimlicheFarbung. Grau-in-Srau-Malerei ift nicht der treffende Ausdruck

dafiir. Diefes Grau durchlauft die verfchiedenftenTone von einem fahlen Gelbgrau
bis gu fchattentiefemBraun. OQazguwird es von moosgriinenund himbeerroten,
wie mit Schimmel durchfestenFarbflecten unterbrochen.

Auf den feften Fligeln, auf denen die Menfchenvolumindfer, freiraum-
licher erfcheinenund deren im gangen etwas breitere und fllichtigereMalweife auf
ein [pdteresEntitehungsdatumjchlieBen(aft, ift einer renaiffancemafig intereffanten
Ausgeftaltung in befonders ftarkem Mage Naum gegeben. Cin vielgeftaltiges
Volfchen von Heiligen und Sogen, Propheten und Ntufen, von Putten und
Kobolden drangt fic) um die biblifchenGeftalten. Mit Necht wahlte der MNaler

fiir folcheBegegnung heiliger Perfonen und jeltjamer Kauze andere als die bei
Diirer vorgezeichnetenSchauplage, eine bizarre Architeftoniéeigener Phantafie.

Starker faft als die Gzenen felbft feffelt ihre fonderbare, aufdringliche
NRahmung, In machtigenHohltehlen fiehengu den Bildfeiten Standfiguren auf
Renaiffance-Ronfolen.Dariiber rundet fich in flachemBogen eine plumpe Girlande
aus buckelbefegtenSchalen und Rugeln, plagenden Blatterballen, Fleinen RKugel-
fetten und Puttenfopfen. An den WAttributen erfennt man nach einiger Uberlegung,
was die Geftalten bedeuten, und nach ihrer Sdentifizierungentdbect man ploglich
auc) hier eine forgfaltig erfliigelte Anordnung. Sieben Planeten und fieben
Tugenden find dargeftellt und auf den Ronfolen der fieben Planeten die gwolf
Lierkreiszeichen.(Vermutlich haben Burglmairs Planetenbilder vorgelegen.)Fol-
gende WAufzahlungentfpricht der Verteilung auf den Fltigeln und lapt das Gejes
polaret Ent{predung darin erfennen:
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Linker fefterFliigel Rechterfefter Fliigel

HEDOOUOUUTTTTOOOUTATOUUUTOOUNOTOOTOOTTUTTOGOOTUGNTUOOOTOTONOONTT} —QUOUATTOTTATOTTTETTSTOTTESATATTANTO

Putto Spes Supiter Putten

(Schiige u. Fifche)

Zemperantia Sides Merkur Luna

(3willinge,Sungfrau) (Rrebs)

Mars Venus Prudentia Suftitia

(Widder und

Gforpion) (Stier, Waage)

Saturn Sol Charitas Sortitudo

(Steinboct u. Waffer-
mann) (Lowe)

TTT OTT TTT TATA ATT TT TTT

So logifehftreng diefe Anordnung, fo phantaffifc) swiefpaltig iff das Wus-

fehen der Figuren. Die FlaffifchePofe ift da, aber in marionettenhafter, gefpreigter
Berzerrung. Das Nackte follte zur Geltung fommen, aber ftatt in Kraft und

Sehonheit firopender Gstterleiber fieht man allerlei FlaglicheRauze. Vergebens
witd durch)pralle, fugelartige Mustelbiindel der Cindruck fdhwellenderRKodeperlich-
Feit gu ergielen verfucht. Die Gefichter find dafiir um fo eingezogener, wie von

unfichtharemDruck zujammengequet{cdht.Malerifcd)drapierte Gewander, fofett ge-
{chtirzteKittel, fonderbare, mit Masten und Puttenfdpfen vergierte Riiftungen,
Horners und Fltigelhaubenund anderer feltjamerKopfpugverftarfen den Charakter
des Merfwiirdigen. Wahrideinlich bildete gerade dieje deforative WAusgeftaltung
eine Hauptattrattion der Vilder, eine willfommene Gelegenheit,fein leptlich er-

worbenes Wiffen daran gu erproben oder es neu zu bereichern. Gerade an diefen
NRahmenfigurenund denen der Mittelfaulen tritt ein gewaltiger Unterfdied zu
Diirers Menfchengeftaltunggutage. Kaft wie eine Neaktion gegen die

Gefeglidhfeit, die Oiirer [ehrte, wirfen Michels verfchrobene,fauzige Figuren,
halt man etwa Diirers Proportionsftudien, das WAdam-und-Eva-Blatt beifpiels-
weife, Daneben,
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ReligivjeVorftellungs(toffeneben heidnifch-mythologifden— diefer gundchftrein

thematijcheGegenfas entipricdhtbem Gefamtcharakter diefer Maleret, denn
e8 fcheint,als ob 3wiefpaltigteit ihr Wefensmerfmal fei. Peinlich genaue
Diirerentlehnungenfahen wir durch)phantafievolle Zutaten, modifde und deforative

Ausgeftaltung eigenfchopferifdverwandelt. Cin zundchft uniiberfchaubar, bewegt
erfcheinendesGielerlei offenbartebei naherem 3ufehen firengeund ftarre Ordnung.
Neben fpiclerifchvergerrten, manieriftifchenFigiirchen bemerften wir frei und grof
gefeheneEingelfigurenund gu liicenlofen Mafjen gujammengeballte.Uber figuren-
gedrangten Bilbgonen oGffnetenfich befreiende WAusblicke in Landfchafts- und

Himmelsfernen.Has Gegenftandlicheerfchienin plaftifchgreifbarer Klarheit, aber

gliihendes, ftrablendes oder gefpenftifd)fables Sarblicht fchienes aus der Sphare
des tein Dinglichen gu entriicken.

Mit Stilbegriffen [apt fich diefer WArtvon Malerei ebenfo fcywer beifommen.
Es durchfreuzenfic) daran, adhnlichwie im Sechniswerf,Gotit, RNenaiffanceund
Manierismus 7). Wenn hier der Begriff , Manierismus” an Stelle von , Baro”

gewahlt worden ift, foll damit die verfiimmerte, verjzertte, eben gwielpaltig
pmanieriftifde”Umbildung eines im wefentlichen barock 3u nennenden Sorm-
triebes gefennjeichnetfein.

Sm WAnfehlugan die Feftftellung diejes verwandtfchaftlichen Verhaltniffes
awifchenSchnitwerf und Mlalerei aber mag die Frage auftauchen, ob Ntichel
Maler und Schnigker in einer Perfon gewefen fei. Hatte aber ein

eingigerMeifter diejes riefenhafte Gchnitwerk und die reiche Maleret in gleicher
meifterhafter Wusfihrung innerhalb von nur fechs Sabhren fertiggeftellt? Gegen
die Annahme einer eingigenKiinfilerperfonlicdhfeitfpric)t auch vor allem ein Vers

gleich der Menfchentypenin Schnigweréund Nalerei. Wer mit dem Schnismeffer
aus hartem Holz fo feine Charakteropfe herauszubolenverftand, hatte niemals fo
haGlichvergerrte, feltjam gefnetete Gefichtergemalt, wie fie auf den Bildern vor-

fommen. Sn dem urfundlichen Vertrag ift ftets nur von ,maler michel”die Nede
und ficherlidywird alfo auch nur Das die ihm gufommendeBezeichnunggewefen
fein. Maler Michel erfchopfte fich leider fehr bald in fchematifd) verflachten
Wiederholungen.Che wir uns aber feinen tibrigen Arbeiten guwenden, fei hier
bereits bie Srage feiner fiinftlerifcdhen Herfunft gu beantworten verfucht.
Dabei. wird man vor allem feine Cinwanderung aus Wugsburg beriickfichtigen
milffen. Ws die Danziger RKirchenvaterihm im Sahre 1511 den grofen Wuftrag
libergaben,mu er bereits cin gereifter, eine Werkftatt gu flihren fabiger Naler
gewefen fein, mithin doch minbdeftens25 Sabre gezahlt haben. Die Zeit, da er

al8 aufnahmefabiger Malergefelle in Augsburg weilte, mug demnach um das

Sahr 1500 fiegen. 1501—1504 malt Gurgfmair die Bafilitenbilder fiir das

Katharinenftift, Holbein der Altere am Raishaimer Altar, B6rg Breu feine
{[chonftenBilder. Sn Holbein’ und Burgkmairs Werken erfolgt die Wuseinander-

fesung mit der Nenaiffance auf eine gang andere Weije als bei Dtirer; fe
betvifft hier weniger die innere Formgeftaltungals die Gufere deforative Auf.
machung. Aber gerade eine derart neue feftlicheAusgeftaltung mufte einen jungen
Riinfiler eher noch gur Nachahmung reizen als jene tiefgriindigere, formale Um-

geftaltung, wie Diirer fie als erfter angeftrebt hat. Die renaiffance-deforative
Ausgeftaltungder MichelfehenBilder wird unbedingtauf in diejem Augsburger
Kreis empfangene Anregungen juriichzufiihrenfein. 3u den wichtigftenRKiinftlern

7) Manieviftijhe Gormmerfmale find in Dangig an einem fritheren Werk vertreten.
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ber Augsburger Malerei diefer Zeit aber gehirte Sdrg Breu, der 1502 aus Ofter-
teich in diefe feine Heimatftadt gurticégefehrtwar. In Offerreich,wo er mit Cranach
in wechfelfeitigerBeeinflufjung geftanden hatte, war fein Gefiihl fiir Landfchafts-
maleret und Sarbenfchinheit ermacht, wabhrendfich die umgeftaltendeMacht der

RKunftDivers bereits friiher in feinem Schaffen ausgewirft hatte. Es gelang ihm
nun, diefe fiinftlerifchenAnregungen yu einer Reihe gliiclicher Neufchopfungengu
verarbeiten. Viel gu rafch verfiegte aber diefe eigen{cdyopferifcheRraft und landete

in flachemManierismus. 3u der Kunft Breus hat die Maler Michels die frartften
verwandtidhaftlichenBegiehungen.Die entfcheidendeWusrichtunghat auch Michel
burch die RKunftDiirers erfahren, ohne allerdings die ergreifende oder erhebende
Ausdrucksfraft der Graphif Oiirers in feine Werke tibernommen yu haben. Da-

flir finden fich bei ihm ftiliftifcheCigenheiten, die in der Kunft des jungen Breu

in fehr dhnlicherArt vorhanden find, vor allem: ausdrucksiiberfteigerteSchilderung
und ein wundervoller Rolorismus. Was aber bei Breu in Friihe und Spatwerfen
getrennt auftritt: Originalitdt und Scheinoriginalitat — das fteht in Michels
Bilbern unmittelbar nebeneinander.

An den im folgendenbetrachteten tibrigen Crzeugniffender Werkftatt Michels
{heint das Sntereffe am Bnhaltlichen, d.h. an ergahlenden Darftellungsftoffen
immer mehr erfaltet gu fein, um Ddafiireiner modifcen Wufmachung,einer renaif-
jance-deforativenAusgeftaltung ftdndig mehr Raum gu geben.

2.3wei Schreinaltdre der Danziger Trinitatistirdhe.

In Dangzigs Trinitatistirche ftehen an der Oftwand, die den Chor abtrennt,

zwei Sehreinaltare, die fowohl in ihrem duferen Aufbau als auch ftiliftifchtiber-

ogee
Unverfennbar erweijen fic) die Malereien als eine Arbeit Maler

ichels,

Der nordlidhe Altar.

Auf einer 0,70 m hohen Predella fteht der von einem dreiteiligenMujdhel-
auffag gefronte Schreinfaften von 1,80 m Breite und 2,40 m Hohe. Cin fetes
Shigelpaar verbreitert ihn an jeder Seite um 0,80 m.

Das SHhnigwerf.

Das Schnigwerf ift fchlechterhalten. Sm unteren, abgetrennten Veil des

Gehreins haben friiher, wie die im Goldgrund ausgefparten Stellen erfennen

lafjen, fiinf Biiften geftanden.Auch von dem dariiber befindlicen Hauptichniswerf
find Seile verlorengegangen.Der dunfle Fleckim Goldgrund deutet auf eine Land-
fhaftstuliffe, vor der fichvielleichtauch noch eine Figur befunden haben mag.

In der Mitte der Schreinwand ift ein Kreuz ohne Korpus angebracht. Links

bavon fniet vor primitiv gefchnigtemFelsrelief mit Burg und ftilifierttenBaum-

chen det heilige Frangistus, mit zum Empfang der Wundmale erhobenen Handen.
Diefe Geftalt, wie auch die linfs hinter ihr Fauernde, fchlafende,erfennt man als

plaftifcheUmfegungderjenigen auf Diirers Holgfdnitt der Stigmati-
jation, In der rohen Bildung von Geficht und Handen diejer Figuren fowie
in der flachen und faltenreichenGewandbehandlung verrat fichaber feine bejonders

aefchictteSchnigerhand.
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Die Malerei.

(M6b. 5)

Der Erhaltungszuftand der Malerei ift weit beffer als der des Schniswerkes,
wenn auc) durch)die dunfel tibermalten, friiher goldenen Hintergriinde viel an

Wirkungverloren gegangen ift. Wuf der Verktindiqungsdarftellungift ein gemaltes
Vafelchenmit der Bahreszahl 1515 angebracht. Hat alfo Maler Michel, noch
wahrendder Arbeit am Hochaltar der Marienfirche, die Malerei an diefem, dem
filgleichengweitenSchrein der Trinitatisfirche und dem ebenfalls mit der Sabres
gahl 1515 begeichnetenZuckauer RKlappaltar ausgefiihrt? Dem Stil nach zu
urteilen mobchteman eber eine fpdtere Entftehungszeit annehmen. Dehio datiert
DiejenAltar fogar erft um 1530 %)!

3

Die jedes VBildfeldrahmende Sadulengirlande auf den blinden Fiigeln
lagt jofort an Michels Werkfatt denken. Die Nichtigeit diefer erften Ver.
mutung beftatigendie auf den vier Feldern dargeftellten Heiligenfiguren,die auf
den Vildleiftenals Ludovitus, Wrius (7) Wengeslausund Ivo ausgewiefen werden,
Wie auf Maler Michels Bildern find diefeFiguren von gedrungenenProportionen.
Die Gefichterzeigen eine zum Schema gewordene Bildung: weit aufgeriffene,
blattformigeAugen, Enolligendende Nafen und eine dhnlicheRKinnbildung,alles

in EnetigerModellierung.Manche Hanbdetiberrafchendurch einzeln ausgeftrectte,
UberlangeSinger, wie fie an einzelnenFiguren des Hochaltares fchon yu bemerfen
Waren. Die Figur des Konigs Ludwigaber hat am ElbingerHochaltar,tiber deffen
Herkunft aus Michels Werkftatt faum weifel beftehen diirften, einen aug.

ge[prochenenDoppelganger.
Die beiden Predellenbilder, Bildniffe eines Papftes und eines Bifchofs,

jind ebenfalls in Michels Stil.
Die Malerei der beweglicdhen Fliigel fcheint von einem gweitenMaler,

einem Werkftattgehilfen,zu ftammen. Der Bildinhalt gleicht dem der Geiten-

fliigel: Deilige, die vor einer Griiftung ftehen und von einer Girlande umrahmt
find. Die WArtder Darftellung if—dagegen etwas abweichend. Die Girlanden find
golden in der Farbung, wirrer und Fleinteiligerals die grauen, fteinern wirfenden,
plumpen Gaulen auf den blinden Fliigeln. Die Figuren erfcheinenfchlantker,ihre
Gefichterweniger modelliert und von brdunlichemKarnat im Gegenfag zu dem

tofaweiflichender anderen. Auf den Fltigelaufenfeitenerfennt man eine durch das

fete Wiedcrauftreteneiner Engelsgeftalt rhythmifierteFiqurenordnung: ein Engel
und Rochus, Maria und der Verktindigungsengel,der Verktindigungsengelund

Zacharias, Tobias mit dem Engel. Die Innenfeiten zeigen auf den oberen Bild-

feldern je gwet Rirchenlehrer:Ambrofius und WAuguftinus,Gregor und Hierony-
mus, auf den unteren Safobus und Petrus, Georg und Franzistus. Oazgu find
auf den beiden legtgenannten VGildfeldernnach alter und im 15. Bahrhundert
wieder bejonders viel gepflegter Gitte in fleinem Mafftab die Angehsrigen der

Stifter-Familie (laut RahmeninfchriftBartol. Schulte), eine Ntutter mit vier

BWebhternund ein Vater mit swei Sohnen, abgebildet.
Da der Stil diefer Malerei, wie wir gefehenhaben, die Hand Maler Michels

und die eines feiner Mitarbeiter verrat, tiberrafdt es nicht, auch hier eine Diirer-
Borlage benust ju fehen, ndmlich in der Darftellung des Nitters Georg, die in

Anlehnungan Diirers Stephan-Paumgadrtner- Bildnis entftanden ift.

9) G.Debio:Handbuch der deutidhen Kunftdentmaler, Bd. 11: Nordoftdeutfland,
cite 106.

o*
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Der fudlihe Schreinaltar.

Das Sdhnigwerek.
Vom Schnigwerk des sweiten Schreinaltares der Vrinitatistirche ift bis auf

den Gchreinfaften mit den darin befindlichenfpdrlichenTriimmern des Ranken-
werfs nichts erhalten. Auf Grund der Konfolenanordnungwie der ausgefparten
Stellen im Goldgrund und im Hinblic darauf, dak der Wltar fiir die Trinitatis-

fitche gefchaffenworden ift, fonnte man annehmen, daf fich ehemals eine Date

ftellungdes fog. Gnadenftubls, alfo cine Trinitatsgruppe, von vier Engeln
oder Heiligenfigurengerahmt, im Gdyrein befunden habe.

Die Malerei.

(206b. 7)

Die Predellenbilder mit den vier Evangeliften fcheinenvon dem-

felbenMaler gu ftammen,der die beweglichenFliigel des nordlichenWltares gemalt
hat, und man mbdytebeinahe annehmen,die Predellentafeln diefer beiden Wltare find
einmal vertaufdht, da am nordlichendie Darftellung der vier Evangeliften als Ent-

fprechungju den Sliigelbildern mit den vier Rirchenlehrernfehr gut hinpaffen
wiirde, wabrend die Vildniffe eines Papftes und eines Bifchofs an ihm doppelt
vertreten find, auf der Predella und auf den Fliigeln.

Von den VerfahluPfligel(n ift nur noch einer vorhanden. Wuf feiner
AuRenfeite fieht man den heiligen Nifolaus und den heiligen Bern-

hardinus vor glattem Goldgrund, im Rahmen einer davor filhouettenartig
witfenden Girlande, auf der Snnenfeite Hieronymus und Margarete.

Die feften Fligel eigen vor dunklem, ftatt urfpriinglichgoldenemGrund
vier RKonigsfiguren.Auf den Nahmenleiften ftehen ihre Namen: Melchior,
Balthafar, KRafpar und David. An diefen Geftalten, die plaftifch fret
und ficherund in prdchtigerTracht im VBildfeldftehen, fptirt man deutlich den Cine

flug von Diirers Menfchendarftellung.Der MobhrenfinigRafpar fteht tiberdies

zu einer beftimmtenDiirer-Figur, der des Trommlers auf dem Fliigel des

Sabadhfahen Altares, in einem Verwandtihaftsverhaltnis. Selbft bei diefen
Heiligenportrats alfo hat Maler Michel, denn fein anderer als er fann diefe
Zypen gemalt haben, fich nicht gang von Diirer-Vorlagen freigemacht.

Dod) hier wie an dem nordlichen WAltar vermift man die bereicherndeWus-

geftaltung aus eigenerinnerer Vorftellung heraus, wie fie ben Nei; der Hochaltar-
bilder ausmacht. Wuch die farbige Behandlung ift im Verhaltnis yu der eigen-
willigen jener Gilder fchematifchergeworden. Dort war auf det mit gliihenden
Farbflecten in allen Veilen belebten Flache bei genauerem Zufehenbereits ein Wn-

gleichender Cingelflece 3u Gruppen zu bemerfen, was auf einen abhnlichenWAn-

aleichungs- und WAusweitungsprozehim Geiftiqen fchlieBenlief. Hier find an den

Gewadndern der einzelnen Figuren gwar ebenfalls die Farbflecen vielfach fein
aufeinander abgeftimmt, ineinanbder tibergehend;aber det einténigeHintergrund
ifoliert von vornhereindie Figuren, ohne daf diefe, folcherSfoliertheit entfprechend,
den Cindruct erhabener Grofe gu erwecen imftande waren. BWielleichthat auch der

Maler diefe Distrepang empfunden und mit Hilfe der Girlandendefora-
tion ausgleicen wollen.

3. Ein Schreinaltar der KRatharinenfirde.
3m flidlichenSeitenfchiff ber Danziger Katharinenkirche fteht ein Fliigelaltar,

bet um 1520 entftanden fein mag, defjen Gehrein 1,40 m hochund ebenfobreit iff.
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Der Gefamteindruc ift unbefriedigend.Ob der WAufbau,ein Fleiner Sehrein
fiir fich,hiergu gehdrt? Seine Schnisfiguren, die des Sakobus und der Dorothea,
find fpateren Datums als die Figuren im Hauptichrein,und die gemalten Geiten-
fliigel mit der Darftellung Johannes des Tdufers und des Eligius ftammen ohne
3weifel von einem anderen Maler als dem der Hauptichreinfliigel.Vielleidht ge-
horen DdieferMAuffagund gwei heute neben dem Altar ftehende Fltigel gufammen,
deren Malerei (Heilige in Landfchaft)und deren Breite von 0,95 m nicht gu
dem Sehrein paffen wollen.

Das Sdhnigwert.
Der Schreinfaften iff oben von vergoldetem Nankenwerk tiberfpannt. In ihm

befindet fic als Ntittelfigur ein thronender Gottvater, linfs die Standfigur
bet Sottesmutter, rechts die der heiligen Margarete. Es fcheint, als ge-
hore auc) die Madonna urfpriinglic) nicht an diejen Plas. Mlle Figuren ent.

ftammen noch dem 15. Sahrhundert.

Die Malerei.

Wenn uns diejes an fic) wenig reigvolleWerk intereffiert,fo deshalb, weil
die gemalten Fliigel nach) Ditrer-Vorlagen ausgefiihrt find und ebenfo wie
die Malerei der Predella ihre Herfunft aus Maler Michels Werk ftatt ver

taten. Dargeftellt ift auf dem linfen Fliigel Tod und Himmelfahrt Maria,
auf dem rechten die Stigmatifation des Franjzistus im Beifein des

heiligen Antonius und die Steinigung des Stephanus. Die Predella
bildet ein eingiges,lang geftrecttesBildfeld in GrifailleeMalerei mit dem Sehmer-
zensmann in der Mitte gwifchenMaria und einer sweiten Frauengeftalt.

Himmelfahrtund Fob Maria find nach ODiirers Marienlebenfzenen,
die Stigmatijation nach einem Oiirer-Holzgfadnitt aus dem Sabre
1502, auf dem, genau wie hier, die Geftalt des fchlafendenMonches in Frontal-
anficht, nicht in Seitenanficht wie auf dem thematifc) gleichenDiirer-Sehnitt aus

dem Sahr 1501, dargeftellt iff. Fir die Steinigung des Stephanus fonnte bisher
Feine Borlage ermittelt werden.

Die Verdnderungen der genannten Vorlagen verraten feinen fchdpferifdyen
UmwmandlungsprojzeR.Bis an die Rahmenleiften das Bildquadrat ausfiillend, find
die Figuren nebeneinander gedrangt. Kein Plag fiir Naumfchilderung,aber auch
nicht einmal Raum gur freien Entfaltung der Cingelfigur.Obwoh! die Diirer-
Blatter fElavijch, bis in foftiimlice Cinjelheiten nachgeahmt find, feblt ihnen
jeder Hauch DiirerfchenGeiftes. Cine Butat find die jedes Bildfeld an den Seiten

-begrenzendenSaulen, die fic) aus vielen einzelnen Buckeln zufammenfesen.
Auch ohne den duferen Hinweis durdy diejes ornamentale Beiwer’ wiirde man

hier eine in Michels Werkftatt gefehulteHand erfennen. In der Gewandmalerei,
eta in der Art der Faltenbildung am Roc des Stephanus, verrat fich diefe
Schule befonders deutlich,noch eindeutigeraber im Rolorit, in der Art der Karb-
abténungund Aufhellunginnerhalb eines Farbfleckenszur Erhshung der plaftifcen
Wirkung. Wud die Farben felber und eingelneBefonderheiten,3.%. der rot und
gtiine, wie fdhimmligeMarmorboden auf der Darftellung vom Marientod, find
ReugenfolcherHerfunft.

Sn die Gruppe von Wltdren der Michelwerkftattfet an diefer Stelle ein in
Danzig befindlicher,aber ftiliftijd) nicht dazugehsrigereingereiht, damit die [ofal
verbundenen Werke auch in diejer Abhandlung im Zufammenhanggenannt feien.
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4. Der Ofterwider Sadrein.
SitDangiger Stadtmufeum fteht ein Fliigelaltar aus Ofterwic (Kreis Dan-

giger Niederung). Der Schrein ift ohne Wuffag und hat faft quadratifche Form.
Er ift 1,60 m breit und nur 10 cm hoher. Die Baldachine mit Nankenwerkfind
fer gerftdrt,fonft iff bas Werk gut erhalten, nur in der Polychromierungerneuert.

Das Schniswerk.
Der Mittelfarein umfchlieft eine Marienfrdnungsgruppe.Bor

tautenformig gepungtem Grund thront Maria mit gefenftemBlice und gefalteten
Handen gwifchenGott Vater und Gott Sohn, die beide, mit Kronen und goldenenGewdndernangetan, eine Hand in fegnender Gebdrde gu ihe erhoben haben, mit
bet anderen die Weltfugel auf ihren Knien fttigen.

Das Fligelpaar tragt auf der einen Seite swolf Wpoftelfiguren,
auf det anderen Nelieffzgenen aus dem Marienleben. Der Sehniger
{cheintder Meinung gewefengu fein, den feinem RKonnen unangemeffenen Auftrag
am beften ju erfiillen, wenn er fic) die motivifchen Vorlagen von einem grofen
Meifter entlich. Go hat er fiir die Reliefdarftellungendie Gyenen der BWer-

flindigung, der Heimfuchung,der Anbetung der Konige und der Hirten gewablt
und fiir Die gweite und drittgenannte Gene Diirers Marienlebenholz-
fcbnitte als Vorlagen benugt. Die Figuren, die nicht vollplaftifd)gebildet find,
jondern in einer flachenGchicht wie teigig ineinander geflebt erfcheinen,find vollig
unpropottioniert und ungeformt. Die swolf Wpoftelfigurenauf den NRickeitender

Shiigel find ebenfalls reliefmapig vor den Grund geflebt und nicht beffer durch.
mobdelliert.

Die Malerei.

Von einem 3u diefemWerk gehsrenden sweiten Fligelpaar iff nur noch eine
mit vier Paffionsfzenen ausgemalte Fltigeltiir erhalten, die fic) im Dtufeums-
depotbefindet. Alle vier Genen: die Rreugigung, die SBeweinung, die Auf-
etftehung und Chrifti Erfcdeinen unter den Apofteln find Holsfchnitt-
vorlagen nachgebildet, namic) Dtirers gleichen Gzenen aus der Kleinen

Paffion. Suweilen ift eine Figur weggelaffen,guweilenaus einer sweiten Gzene
eine Daguentliehen (jo auf der Kreuzigungsdarftellungaus der Ecce-Homo-Gzene),
jehr vereingelt eine felbftdandigerfundene oder nad) unbefanntem Vorbild gebildete
hingugefligt.Sm Grunde find die Rompofitionen jedoc) genau wie auf Dtirers
Blattern, und dennocd)— dabdurch,daR jede Cingelfigue fchon um vieles fchwer-
falliger und grober gebildet ift, wirkt hier auch die gefchicttefteRompofitionsvorlage
lahm und unfrei. Wufer bei wenigen gegliicten Cingelfiguren,wie 3.3. der Mage .

balena auf der Kreuzigungsdarftellung,die felbftvergeffendem Schmer;zhingegeben
au fein fcheint,ift von feelifchemGehalt wenig gu fpiren. Die Landfchaftsfchilberung
befchrantt fic) auf ftumpf braune, bufchbeftandeneDHiigel,blaugriine Ebenen und

Berge in der Ferne, guweilen mit einigen glatten, grauen WArehitefturteilenda-

awifchen.Der Himmel ift frets gleich:wolfenlos, eintoniggriinblau mit einem auf-
gebelltenStreifen am Horizont. In den Menfehengruppenwerden wenige Farben
fidndig wiederholt: Grin und Not, ein fchmusiges Nofarot, Braun und wenig
Weif. Uberall treten dickfchwarzeKonturen fisrend dagwifden, fo dak der Cindruct
Polorierter Graphif deutlich beftehen bleibt.

Bt diefer OfterwickerSehrein auch eines der weniger qualitdtvollen Werke
unter den von Diirers Kunft beeinflugten, fo ift er ein um fo f[prechenderes
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Beifpiel dafiir, wie allgemein die Graphit Diirers verbreitet war, da¥ felbft die
fleinfte Gemeinde ihren Stolz dareinfeste, diefe Diirerfchen VBilderfolgen,ins

Grofe und Farbige tibertragen, gu befigen.

5. Det Zucdauer Klappaltar.
Das fleinfte, aber nicht geringfte Werf unfjerer Gruppe iff ein nur 50 cm

breiter und 90 cm hoher Klappaltar, der fich in der ehemaligen Pramonftraten-
fetinnen--Rlofterfirchevon 3uckau befindet. Man hat ihn feit der legten Reno-

vierungder Rirche (1935/36) an der Nordwand, in einer in der Nahe der Weft.
empore unter der Pubfchichtenthecten Nifche aufgeftellt, deren Ausmafe fo haar-
genau auf ihn paffen, dab man tatfachlic) meinen fonnte, diefes fei der urfpriing-
licheStandort.

Nach dem gefdnisten Standbild, einer Nitterfigue, in der man Herzog
Meftiwinvermutete, hat man ihn Me fiwinfcrein genannt. Ich halte diefen
Nitter eher fiir eine Martins figur, dafiir fpridt fowohl die dufere Wuf-
madung (Riftung und Mantel) als aud) die Stellung. Die Haltung des linfen
Armes und eine fchadhafte Stelle an der linfen Geite der Figur laffen darauf
{hliefen, daR DdiejerWArmfriiher cin Schwert gehalten hat. Beide Arme find
ungejdhidt ergangt, die alte Goldfafjung ift faft uberall Haflich tiberbrongiert. In
neuerer Zeit hat man den Schrein oben und unten mit einer afanthusartigen Laub-
werkbordtire verfehen.

Auf den gemalten Fliigeln find Heilige und das Stifterpaar
dargeftellt. Cin gemaltes Tafelchen tragt die Sahreszahl 1515, Die Malerei der

SInnenfeitenift verhaltnismagiggut erhalten, die der Aufenfeiten in grofen Stiicten
herausgebrochen.

Das Sdhnigwerek.
Das Sebhreininnereift wie ein polygonal gebrochener,aus fiinf Seiten des

AchtecksgefchloffenerChor. Seine Wande find oberhalb einer glatten Zone von

Makwerkblendfenfternunterbrochen. Der tiberall goldene Grund ift leider gerade
im breiten Ntittelteil durch fehwargbemaltennachtraglicherfest.

Davor fteht auf flachem Podeft die nur 58 cm hohe Figur. Uber die fchlichte
goldene Niiftung des Nitters fallt ein Mantel, den feine rechte Hand gerafft
vor fic) herhalt, als wollte die linfe gerade den trennenden Sehnitt vollfiihren.
Wenige grofe Faltenftege, die in der raffenden Hand radial zufammentreffen,
und tiefe, glatte Taler dagwifchen,einige fecke Rnicke und Stoffche Ohrenfalten —

das geniigtzu einem goldgleifendenLichter-und Formenfpielvon malerifchemReis.
Der auffallend flawifche Gefichtsfchnitt diefer Nittergeftalt beftarft uns in

der Meinung, da dies cinheimifcheArbeit iff, und gwar aus der Hand eines tiich-
tigen Meifters, der, wie viele Schniger unferes Gebietes, feinen Stil im StofRichen
Werkftattereisgefchulthaben mag.

Die Maleret.

Auf den Fliigelinnenfeiten giehenfic) [dngs der horizontalenNahmen-
leiftenund durch die Ntitte breite Puttenborten hin, und damit nicht genug,
hat jedes der fo entftehenden vier Bildfelber noch eine gweite ornamentale Rabh-
mung — Randelaberjdulen,von fleinen doppelten Bogengirlanden iiberjpannt.
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Auf den gweioberen Feldern findBruftbilder der heiligenKatharina und der

heiligenBarbara, auf den unteren ein mannlices und ein weidlichesPortrat in

biirgerlicherTracht dargeftellt,ficherlid)basStifterpaar. Man hat die Gefichts-
gligeDes Mannes mit denen des gefchnisten Standbildes verglichen,und da man

eine gewiffeAhnlichFeitherausfand, auch diefeGeftalt Meftwin genannt und dem-

entiprecyenddie meiblicheals feine Gattin Sviniflama bezeichnet.Tatfachlic) hat
der Stifter, deffen Namenspatron vielleicht der heilige Martin war, einen ahn-
lichen flawifchenGefichtsjchnittwie die Schnisfigur. Es ift fehr wohl mobglich,da®
Sehniger und Maler hier in der lebensgetreuenNachbildung einer beftimmten
Perfonlichfeitgewetteifert haben. Dak der Maler fic) um eine portrathafte Dare
ftellungbemiihthat, beweiftein Blick auf die beiden oberen Bildfelder.

In diefen FrauenfSpfen namlic) erfennt man, was die beiden unteren Dare
ftellungennicht fo deutlich zur Geltung bringen, die Hand Maler Michels. Das
ift fein Srauentyp: Kopfe auf fechlantenHalfen, weicheGefichtermit miiden Augen
und oft herabgezogenenMundwinkeln, fo dak der WAusdruckfehlafrig und gries-
gtamig with und Hande mit den befannten fnorpeligen Fingergelenten. Die
RKoftiimefind geittypifche,aber in ihren Farben und Farbgufammenftellungendenen

auf Michels Bildern befonders naheftehend. Sehlieflich find Girlandenrahmung
und Puttenborten von unverfennbarer Cigenart. Golche Puttentinder mit unfind-
lichen Gefichtern und mit Rorpern, die aus Lauter fugeligen Mustelbiindeln gu-

fjammengejestfcheinen,fahen wit an den Figurenfaulen des Danziger Hochaltars.
Die Ornamentié der Fliigelaufenfeiten ift ebenfalls der am Danjiger

Hochaltar verwandt, fo 4.B. die plumpen Buckelfchalen,die hier zu swei breiten

Bortenftreifen aneinandergereiht find. Die beiden Nittergeftalten, Georg und
Reinold (2), SrifaillesFiguren vor rotem Grund, beftdtigenes ebenfalls:
Das ift die gleicheBetonung plaftifcher Korperhaftigkeit,die gleicheGrobheit der

Gefichtsbildungund diefelbeeigentiimlicheFarbung, wie Michels Bilder fie zeigen.
Direfte Nachahmungvon Diirer-Motiven (aRt fic) an- diefem fleinen Werf

nicht nachweifen.Die Auswahl der Darftellungen, Portrats und Heiligenfiguren,
gab wenig Veranlaffung dazu. Aber die plaftifch flare Bildung der Kiguren er-

innett auch hier daran, da der Maler eine Schulung durch Diirers RKunft
etfabren hat.

3m Elbinger Biertrager-Altar hat Schmidt ein ftilgleichesWerk gu erfennen

geglaubt ®).Obne 3weifel ift diefes von einem anderen Maler gefchaffen.Der-
gleichenFehlzufchreibungenbegegnetman jedochwiederholt in den literarifden Er-
wahnungen.. Wenn nun aber trog verfchiedenerMalerhande tatfachlichin diefem
Mae ftiliftifcheWhnlichFeitsbesiigebeftehen, befagt das nichts weniger als dak
fich gu dDieferZeit im hiefigen Gebiet eine felbftandigeKunftiibungund damit ein

eigener Stilcharakter entfaltet hatte.

6. Der Hodaltar der Marienkirdhe in Elbing.
Als Hauptaltar in der Marienkirche zu Elbing, d.h. an feinem urfpriinglichen

Standort, befindet fichein Fliigelfchreinvon etwa 2 m Breite und 2,40 m Hdbhe,
det drei Standfiguren enthalt: in der Dtitte eine fog. Rlappfchreinmadonna,ihr
gu Seiten Magdalena und Barbara. Auf den Fliigeln fieht man vier Nelief-

®)Dr. B. Schmid: BVautunft und bildende Kunft gur Ordengsgeit, S, 142.



25

barftellungen aus dem Leben Marias, auf den Riickjeitenund einem gweiten bee

weglicjen Sliigelpaat fowie auf den feften Fliigeln gemalte Gzenen aus dem

Marienleben, der Paffion und Heiligenfiguren. Der Sehrein macht trog feiner
duferlich glatten Form in feiner teichen Vergolbung einen prachtigen Cindruck.
Die Malereien find leuchtend bunt.

Die tiber diefes Werf bheftehendenDatierungsangaben bewegen fic) in det

Uberrafchendweiten Zeitfpanne von rund hundert Sahren. Die mittlere Sehrein-
figurenamlich, die Rlappfchreinmadonnaentftammt tatfachlic) fchon der erften
Halfte bes 15. Sahrhunderts und hat fllichtigeBetrachter diefes Oatum auf den

gangen Wltar tibertragen lafjen. Andere haben dagegen die FritifcheGonderung
der eingelnenGeftandteile foweit getrieben, da fie vier verfchiedeneEntftehungs-
geiten angefebt haben und die Dtadonna, die Fltigelveliefs, die beidben Stanbd-

figuren und die Malerei nacheinander entftanden wiffen wollen. Die neuere Lite-
tatur febt fiir bie Madonna das friithe15. Sahrhundert als Entftehungsdatuman,

flit alles ubtige die Zeit von 1500 bis 1530. Stir uns fteht die Herbunft des
Altares aus der Werkftatt Maler Michels felt, und damit gewinnen wir die

Moglichbeiteiner engeren jeitlicen Einordnung, ndmlic) alg terminus post bas

Saht 1517, in dem der Danziger Hochaltar fertig wurde, und als terminus ante

das Sabhrder Ausweijung Michels aus Danzig, 1526.

Das Sdhnibwerk.

(2lbb. 8)

Das Sdhnibrantenwerk bindet den fonft etwas niichtern wirkenden

Schreintaften und die mit Reliefdarftellungenausgefiillten Fliigel zu einem ein-

heitlichenGefamtbild: im Mittelteil drei vorfragende Baldachine aus jierlichen,
ich FreugweifetiberfchneidendenRielbdgenmit dagwifchengefponnenenBlattranten,
an den Sltigeltafeln, parallel zu den horizontalen Rahmenteiften ihrer vier Felder,
Dichtes,um Stabe geflochtenes,zerzahntes Rankengelchlinge.Die Riiwand von

Sehrein und Fliigeln iff in der oberen Halfte durch ftreng geometrifchesMag.
werk fenfterartig aufgeteilt.

Von den Schreinfiguren diirfen uns hier nur die beiden feitlichen,aus

det Diirerzeit ftammenden intereffieren.Man hatfie wiederholt als fchinfteBei-

Jpiele heimifcherPlaftif zitiert. Die Mlagdalena befonders verdient diefe Bee

wunderung. Wie ficyerund feft und doc) fo anmutig fieht fie ba! Das Korperliche
ift plaftijd) flar gebildet, aber durch das goldgleifende Faltenfpiel des Mantel-

wurfs dod) wiederum malerifd) verfdleiert. Ropf und Hanbdefind bei aller flaren
und grofflachigenBildung von iiberrafchenderFeinheit.

Auf den Fliigeln find vier der fiecbenFreuden Maria, allerdings in geitlich
falfcher Aufeinanderfolge, dargeftellt: Die Krinung Maria, die Vere

fiindigung, die Geburt Chrifti und die Anbetung der Konige.
Weder Cingelfigue noch Gefamtfompofition find felbftandig vom Schniger

erdacht. Wuf bem Verktindigungsrelief verrat fic) der Engel durdy feine
fnicjende Stellung und die weifendeHandgebarbdeals cine Nad bildung des

Engels von Diirers Marienleben. Daf auch die Maria feine felbftandige
SGechopfungift, beweiftdas Vorhandenfein einer bis in eingelneGewand|chnortel
libereinftimmendenZwillings{chwefterauf bem Nelief der Geburt Chrifti vom Drei-

fonigs{chrein in CElbing,das in der Gefamtfompofitionmit einem Relief des
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LufinerAltares (nach Daun von Veit
ay auf die gleiche, uns nicht befannte

Vorlage gurtichzufiihrenift! Cine weitere Ubereinftimmungbefteht gwifden dem
Relief der Anbetung und ber gleiden Szene im Neittelfchreindes danach
7 Dreifsnigsfchrein”genannten Wltares. Herguleiten ift dieje Verwandtichaft aus

der Benugung der gleichenVorlage: der Anbetungaus Dtirers Marienleben. Sn
dem Enienden Konig erfennt man fofort die peinlichgenaue Nachbildung,wabhrend
det im HereinfchreitenbegriffeneMohr, durch die ungefchictteArt der Nachbildung
und die einer fpdteren Zeitmodeangepafte Tracht, fcywererdas Vorbild erfennen

lapt. Auch bie Geburtsfzene hat Entlehnungenaus Diirers Marienleben auf-
gueifen. Sofeph und die beiden fleinen Engel hinter dem Rind find dem Blatt
der Geburt entnommen. Sn der Figur der Gottesmutter verfuchtefic) der Schniger
von diefer BVorlagefreigumachen,was ihm aber nur halb gelang, fo dab die

ungliicliche Bildung einer fnienden Figur in Seitenanficht mit dem Kopf in

Srontalanficht daraus entftand. Dak das Kind auf einer von einem lang herab-
fallenden Zuch tiberdecften Erhohung liegt, und neben den Engeln die Kopfe von

Ochs und Efel gefchnist, erinnert wieder an die Geburtsfzene des Dreifsnigs-
fchreing,deren Vorlage unfer Schniger ja fdyoneinmal benust hat.

Niemals hat er vollftindige Kompofitionen,fondern immer nur Eingzel-
figuren nadgebildet, fo dak Szenen entftanden, die ihre Vorlagen nicht
gleich)auf den erften Blick erfennen laffen. Wenn er auf den Darftellungen der
Geburt oder der Verfiindigung die Kopfe der Maria und des Engels fo gewalt-
fam in die Frontalftellungbrachte und dadurcy den Gefiihls- und Sinngehalt der
Gzenen gerftorte, ift das der Geweis feiner ftaré fubjettiviftijchen Cinftellung,
einer Orientierung auf den Befchauer hin. Diefem wollen die Figuren fic) wiirdig
teprdjentieren; darum die hdufige en-face-Wendung der RKodpfebei einer von

det Vorlage beibehaltenen Seitenanficht des RKorpersund als unabwendbare

Folge die mangelnde geiftige Verkniipfung der Dargeftellten untereinander. Cine
derart naiv-reprajentative Umbildung fiinfilerifd) hochwertiger BVorlagenift nur

als Folgeerfcheinungdes Verfagens der eigenenPhantafie, des fehlendengefiihls-
maRigen, tief innerlichen Miterlebens zu verftehen. Aber die Frifche und Un-

befangenheit,mit der hier gu Werk gegangen ift, fowie die technifchttichtigeMAus-

flibrung entfchadigenfiir dieje Schwache.
Die Gewandbehandlungin den Neliefs ife wie an den Schreinfiguren be-

wegungs- und fcbnodrfelreicd).Cin naberer Vergleich zeigt jedoch ihre Wndersart.
Die eingelnenFaltenftegeverlaufen hier vielfach parallel nebeneinander, manchmal
in elliptifchen Bahnen und wirken weic) und rund neben den fpigenittrigen
Briichen in den Nldnteln der Magdalena und Barbara. Flacher und fraftlofer
erfcheintdiefe Nelieffehnigerci.Vergleichtman etwa Magdalena mit der Maria

auf den Nelieffzenen,insbefonderedas fcymale, ovale Gefichtder erfteren, mit dem

tunden, auffallend breitftirnigen ber legteren, wird fic) die Vermutung, daf hier
swei Schniver gu unterfcheidenfind, zur Gewifheit verftdrten.

Beide find von der Formenf{pradhe des Veit Sto beeinflugt. Bei
den Reliefs macht fich ein giemlichftarker oftifcherEinfchlag bemerfbar, fo da
man in ihrem Gchniger den des ZuckauerRlappaltares wieder zu erfennen glaubt.
Die [prifcheSchonheit der Schreinfiguren dagegen [aft an den Meifter des Dan-

giger Hochaltares von St. Marien denken, der befonders in den Fliigelreliefs eine

ahnlicheStoRfche Gewandjprache mit einem gleichenIprifchen Stimmungsgehalt
vetbunden hat.



27

Die Malerei.

(2lbb. 9 und 10)

Ein reiches ifonographifchesProgramm breitet fic) auf den acht Feldern der
Bilderwand aus, die durch die Riickfeitender gefchnistenKltigel und die Vorbder-

feiten eines gweiten Fliigelpaares gebildet wird: Die Darfiellung im Tem-

pel, die Sefdneidung, der swolfjdhrigeSefus unter den Schrift
gelehrten, die Auferwedung des Lazarus, Chriftus in der

Vorholle, Chriftus erfceint feiner Mutter, Chriftus er-

fcheint Maria Magdalena und die Ausgiehung des heiligen
GSeiftes. Damit ift das Leben Befu veranfchaulicht,jedocy ohne daf feinem
bedeutfamftenWbjchnitt,der Paffion, auch nur eine einzige Darftellung gewidmet
wate. (Die Prebdellaenthalt eine Ahendmahlsdarftellung von 1681.) Nach Um-
wenden des giveitenFliigelpaares erjcheint auf wiederum acht Keldern eine weitere

Bilderfolge: Wuf den ISnnenfliigeh Maria Tempelgang und Ver-

[obung, darunter die Ehebrecherin mit Chriftus und den Pharifaern und
bie Gamatritetinam Safobsbrunnen. Auf den Aufenfliigeln find paar-

weife Heilige dargeftellt: Ergengel Michael neben Willibrod, Anfelmus
neben Chriftophorus, Dominifus und Hicronymus, Ludwig der

Heilige und Petrus Martyr, alfo ftets ein Heiliger im Dominifaner-
_ Ordensgewand neben einen gewshnlichenHeiligenund umgefebhrt,fo daf fich eine

Sdwarjz-weih-Figue und cine Notweifhe Freugweifeentiprecen. Im WAnfehlugan

diefe Feltitellung einer anfcheinend doch forgfaltig eréligeltenGzenenfolge mag
ein erfter Hinweis auf Maler Michel am Plag fein. Was uns an feinemDan-
giger Hochaltar als erftes Merfmal auffiel, war ebenfalls die ftreng ausgewablte
Gzenenordnung. Gemeinfjamiff ferner beiden Werken die Wbhangigteit von

Diirer-Vorlagen.
Slit die Szenen Maria Vempelgangund Verlobung, die Darbringung Sefu

im Zempel, die Befchneidungund Sefus unter den Schriftgelehrten haben Diirer-
Sdhnitte aus bem Marienleben als Vorlagen gedient. Fir vier Gzenen:
Chriftus in der Vorholle, Chriftus erfcheint feiner Mutter, Chriftus erfcheint
Maria Magdalena und Pfingften, fliegen die gleichen Gzenen aus Dtirers
Kleiner Paffion gugrunde. Flr die Darftellung Chriftus und die Ehe-
brecherin mit den Pharifdern haben fogar drei Vorlagen herhalten miiffen: die

Kreuzanheftung der RKeinen Paffion, die Schauftellung der Kupfer ftidh-
Paffion und das Opfer Soachims aus dem Marienleben. Auf der Wufer-
wedung des Lazarus Fonnte die Geftalt des links ftehendenApoftels und des
neben thm hocenden Lazarus eine Erinnerung an die Szene det Heilung des

Lahmen aus Diirers RKupferftich-Paffionwachrufen. Nur fie eine eingigeGzene,
die der Samaritetin am Safobsbrunnen, ift eine Diirer-Vorlage benust worden.

Die Umbilbung der Szenen beruht in der Hauptiache auf Verein.
fachung, d.b. vor allem: Verringerung der Perfonenanzahl. Trogdem
witfen die vielfigurigen Gzenen diefes Wltares neben den entfprechendenDtirer-

Borlagen wie von Menfchen tiberfiillt. Es fehlt ihnen an Freiraum. Auf den

Darftellungen mit wenigen, manchmal nur swei Figuren, iff die Bllufion frei
plaftifcher,von der Fldche fic) ablofender Geftalten wohl gelungen, dennoch ver-

mift man an Ddiefengedrungenen Geftalten das fraftvoll Freie ihrer Vorbilder.
Wenn wir fie einmal naher betrachten,diefe Menfchben, mit den weidhen,

wie gerdriicftenGefichtern,den weit aufgeriffenenWugenund vorquellenden WAug-
apfeln, den fnollig endenden Nafen und ebenfolchenKinnbildungen und gleich.



28

geitig ihre fugelformig aneinander gereihten Fingerglieder oder an den Nackt-
figuren die tibertrieben pralle und doch fraftloje Modellierungbemerfen, fo wird
febt bald die Etinnerung an Maler Midhels Danziger Bilder
auffteigen, um fich gu der Uberzeugunggu verfeftigen, daf dies vorliegendeWerk
eines feiner Hand ift. Allerdings find wir von den Dangiger Vildern eine reichere
Schilderunggewohnt, die fic) befonders im Hingufiigenvon Phantafiearchitetturen
und renaiffancedeforativenGeifiguren nicht genug tun fonnte. Hier ift die Srt-
lichfeit immer gerade nur angedeutet. Aber die wenigen, ftdndig fichwiederholenden
Beftandteile innenrdumlicher Schilderung: Fliejenbsden und Saulenfchafte mit
teigig herumgelegtenRapitellringen, verraten deutlid) genug ihre Herfunft aus

gleicherWerkftatt.
Die Farben find von der Palette Maler Michels. Dasfelbe leuchtendeGelb

und Not fennen wit vom Danziger Hochaltar. Blaugriine Lone, die in feinften
Abfchattierungenbis ins Weife aufgehellt find, Garbflecen, in denen Rot und
Grin oder Rot und Gelb ineinander weehfeln,Lichtfarbenbogenam Himmel oder
die al Lichterfcheinunggedeuteten Nimben, das alles ift uns fchon dort begegnet.
Diefe Farbigteit ift es, die uns am eheften mit diefen flachen Nachfchspfungen
auszufohnenvermag.

WAufdringlichfallt bei einer Gefamtiiberfehaudie achtfacheWiederholung der
breiten Girlandentore ins Auge. Plumpe Afanthustnollen, plagende Frucht-
fugeln und Buckelfchalen,die durdy Ringe und flacye Scheiben voneinander gee
trennt werden, bauen fic) fdulenartig zu den Bildfeiten auf, um fic) in einem

Rundbogen zujammengufchlieBen,der durch gwei gierliche,von den Swideln aus.

gehenden Segengitlandenliberfchnittenwird, die mandymal von Putten gehalten
werden. Auch fehlt es nicht an Masten und Sehrifttafelchen,diefen beliebten
§Formelementender Renaiffanceornamentif.

Als andere Altdre, die ,groke Verwandtichaft”oder ,,diefelbeArt” aufweijen,
oder ,dem Elbinger fehr nabheftehen”,werden wiederholt der Malzenbrauere und
der Dreifonigs[chreingenannt. Nach griindlicherGetrachtungder drei angeflihrten
Altdre diirften tiber ihre ftiliftifche Verfchiedenheit aber faum noch weifel be-

ftehen. Da aber auch in begug auf das Schnigwerk eine Verwandtichaft diefer
Altdre mit dem Elbinger Hochaltar verfchiedentlichempfunden worden ift, fei ihre
Befchreibungan diefer Stelle eingefiigt.

7. Der Dreikinigsfadrein in Elbing.

In dem haflichen, roten Ziegelbau der 1882 begonnenen Elbinger Drei-

Fonigstirde wird Faum jemand ein fo altertiimliches und fchonesRunftwerk bets
muten, wie es det dort befindliche,aus der alten Rirche tibernommene Schrein-
altar ift.

Der ungefahr 2,10 m breite und 2,60 m hohe Mittelfchreinbirgt eine Wn-

betungsgruppeder heiligendrei Ronige. Er fteht auf einer 0,70 m hohen Predella
und ift in [paterer Zeit mit einer von GefprengumfchloffenenFigur Johannes des

Tdufers gefront worden. Die Fltigel zeigen auf der Vorbderfeitein gefchnisten
Relief-Darftellungen, auf der Ritckfeite in Malerei Syenen aus dem Leben
Maria. Die am Schrein noch befindlichenAngeln laffen auf ein gweites,verloren-

gegangenes gemaltes Fliigelpaar fdyliefen.
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Um 1520 wird diefes Werk entitanden fein. Auf dem Mrmelfaumdes mitt-
leren Ronigs entdecte Schmid’) den Namen Schofftain und damit die erfte
Kiinftlerfignaturauf einer Plaftié Wltpreugens.

Das Sdhnigwerf.
(2lbb. 11)

Der gedffnete Schrein wirkt fchon durch den Reichtum feiner ornamentalen

Ausgeftaltung tiberaus prachtig. Cine VBefonderheitift die Wufteilung des den

Mittelfchrein gierenden Nanktenwerkes durd) Fleine RKonfolfigtirchen,forgfaltig ge-

{chnigtePropheten oder Apoftelgeftalten.Whnlicheim Ranfenornament angebrachte
Siguren find nur an unfern grdften Wltdren,fo an den Hauptaltdren der Dangiger
und Elbinger Marienfirche gu finden.

Der Sch rein birgt ftatt vollplaftifcherCingelfigureneine reliefmapigeSzene:
bie Anbhetung der heiligen drei KRonige. Maria mit dem Kind, ein
Eniender Konig und der Mohr find gwar ziemlichvollplaftifed)gebilbet. Die Figur
des dritten, swifchengwei Pferdefspfen eingeflemmtenRKonigsaber, gwei durch
cine Lube hereinfpahendeHirtenfdpfe, fowie der hinter Maria ftehende Sojeph
binden die drei Hauptfiguren gu einer gejchloffenen,reliefartigen Gruppe, welche
die vergoldete Schreinwand mit ihrem eingepreften, renaiffancemagigenDtufter
bis gu 74 der Hohe tiberdeckt. In der Geftalt des Mohren hat Hugo Whs*t) den

Mohrenfdnig der Anbetungsfzene aus Dtirers Marienleben erfannt. weifellos
iff auc) die Darftellung des fnienden Ronigs von diefem Diirerblatt beeinflugt.

Die verfchiedenenStellungen der Dargeftellten, das Siken der Maria, das
Knien des Konigs und das Dazuftehen des Mohren find tiberzeugend flar ver-

anfchaulicht. Neben folcher NatiirlichFeit der Schilderung und fachlicherRlarheit
im Aufbau macht fich aber gleichzeitigein Streben nach Uberwindungder nattir-

lichenGefegmafigheitbemerfbar, ein alles tiberfteigenderAusdruckswille und eine

FiinftlerifcyeGeftaltungstraft, die fic) vor allem im raufchenden Faltenwirbel der
Gewadnder zur Geltung bringen. Meifterhaft, wie fic) im Mantel det thronenden
Maria tiefe Nifchen, fteif fnittrige Stege und mefferfcharfeRanten zu einem

wahren Licht- und Schattenlabyrinth verdichten und dennoch durch wenige, grok.
[chwtingigeSaltengiige der Cindruck bes Monumentalen gewahrt bleibt. Bei dem
anbetenden Rodnig,mehr noch bei dem Mohrenfonig, ift im Gegenfag dagu eine
viel grofere plaftifcheWucht und fubifcheGefchloffenheityu bemerfen. Es fcheint,
al8 ob dies in den drei Hauptfiguren zu bemerfende auffallige Nebeneinander rubig
fefter, plaftifcher Rodrperlichfeitund bewegungsdurchraufdter Linienornamenti?

uberhaupt ein typifchesMerfmal der Schniswerke dieferZeit und unferer Gegend fei.
Bemerfenswert iff die feine und doch gugleichfo energifjcheBildung der Kopfe.

Die Frauen haben hohe runde Stirnen, grofe, ernfte Augen, eine gerade feine
Nafe und einen gierlichen,feft verfchloffenenDtund. WAuffallendift die etwas ectige,
fraftige Bildung der unteren Gefichtshalfte, die auc) den anmutigften Geftalten
einen energifcen 3ug verleiht. Das glatt gejcheitelteHaar fallt in fchweren
RKorkensieherlocken.OQieManner mit denfelben flaren Stirnen, Freundlichernften
Augen und geraden, verhaltnismagig furzen Nafen, haben meift fantig vor-

jpringendeBackenfnochen, volle lockigeBarte und ebenfo dichtes Kopfhaar.
Zu den von Abs genannten Diirerentlehnungender Relieffgenen laffen

fic) noch weitere hingufiigen. Go find auf der Gene der Heimfjucung die

0) GB, Schmid: BVaukunft und bildende Kunft gur Ordensgeit, S. 148.

) Hugo As: Vier Elbinger Altire .. . Elbinger Fahrbud) 1927, S.75—78,
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beiden Frauengeftalten dem Diirerholgichnittaus dem Marienleben nach
gebildet. Nur hat die von Diirer vorgezeichneteStellung hier durdy eine leidhte
Wendung der Oberfsrper nach vorn und durch die in allem etwas tibertriebene
Darftellungsweifeden WAusdruckeiner leichten Geziertheit erhalten. Und tiber der
beinahe jelbftandigneben den Figuren beftehenden,Ftinftlichtberfteigerten Aus.
Drudswucht wirbelnd bewegter Stoffmaffen fann man allzu leicht die Gleichheit
der Grundhaltung tiberfehen. Auf dem Relief der Befdneidung find das
Kind, fein ager und der Kerzentrager plaftijche Umbildungder von Diirer im
Marienleben auf der Befchneidungs|zenedargeftellten Figuren. Und fsnnte die

Srauengeftalt mit dem dicht gefaltelten Umbang und dem hohen RKopfpusnicht aus
der Riierinnerung an die abhnlichgebleideteFrauenfigue der Verlobungsfzenedes
Marienlebens entftanden fein? Ob man in der Engelsfigur der Verfiin-
dDigungsfzene den mifglictten Verfuch einer Nachahmungder Knicésftellung
des Diirer-Engels fehen darf, bleibe dahingeftellt. Die Geburtsfzene ift in
allen Cingelheiteneiner Vorlage nachgebildet,die auch dem Sehniger des Lufiner
Altares und vielleicht auch dem des Elbinger Hochaltares befannt gewefen ift
und deren Schopfer bisher nicht gu ermitteln war.

Alle diefe Diirer-Entlehnungenfind jedoch nicht unmittelbar als folche er-

Fennbar, fondern in felbftandigdurchdachteRompofitioneneingefligt.Trogdem und
trog ihrer vortrefflichen Wusfiihrung im eingelnen, laffen dieje Gzenen einen er-

gteifenden oder feffelndenErlebnisinhalt vermiffen. Alle Dargeftelltenblicen aus
der Szene heraus, fo da der Getrachter, will er fich recht in die Darftellung
vertiefen, fichploplichfelber von vielen Augen angeblict fihlt. Und fo erfcyrectend
nah und vordringlichwie dicfe Blicke aus weit offenen, faft vorquellendenAugen,
erfcheinttiberhauptdie Formenfprachediejes Schnigers. Die Haut tiber den runden
Stirnwslbungen iff wie gum Plagen glatt gefpannt, die einzelnen Ksrperformen,
Bruft, Leib oder Knie, treten als pralle, fefte Formen hervor. Die Faltenwirbel
mit ihren fcharfen Graten fiofen hart in den Luftraum. Es feheint, als ob eine
innete Hochftfpannungdie aufere Form gu fprengen drohte. Der Mensch,der fich
in Diefereit ftdrfer feiner felbft bewuft geworden war und angefangen hatte
in DdiefemSch ein in fich beruhendes, felbftdndiges Ganjzes zu empfinden, der
datum in der Bildjprache den Koeper als folchenfeft und flar umgrengt gegen
die Umwelt darftellte, diefer Menfc) war doch noch gutiefft von der Stille der

auf ihn eindringenden Dinge der Aufenwelt, fiir die ihm gerade eben erft die
Blicke fo recht gedffnet worden waren, beunrubigt, erregt, gefpannt. Ws formaler
Ausdrucl deffen: die Prallheit der Form und die bewegten,harten und fchnittigen
Saltenwirbel iiber dem plaftifchen Kern, die feine Gefchloffenheitund Unangreif-
barkeit, aber auch feine Sfolierung wieder aufheben.

In dem gefcdhildertenFormencharafter fommt mit einer Sto f-BVerwandt-
{daft auch gleichzeitigein 3eitlichund [ofal bedingter Unterfchied zum WAus-
ruck. Unter den Werken des Veit Stok gibt e8, grob gejprochen, friihe, mit
einer erregten fnittrigen Faltenfprache, deren Zerhdhltheit den plaftifchenKern
gleichfam mit aufgegehrt hat, und fpdtere, mit einem Ddeutlicyherausgeftellten
plaftijcbenKern, aber mit einer viel gemafigteren, wenn auch noch fcdhndrbelreicen
Gewandbehandlung.Die Verbindung aber einer derart fernig herben Plaftizitat,
wie der DreifGnigsfchrein fie zeigt, mit einer von Hohlraumen 3erfchnittenen
,/Otmamentplaftit”ift augenfcheinlicheiner fpdterenStoR-Nachfolge im Folonialen

Nordoften vorbehalten.
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So jabhlreiche dem Dreiksnigsfdhreinim Formcharafterverwandte AWAltare
es dDement{prechendhier auch gibt, aus gleicher Werkftatthervorgegangenift doch
hochftensnur der Malgenbrduerfchrein.

Die Malerei.

So prachtigder Schnigfchreinder Elbinger OQreifdnigsfircheift, fo unerfreulich
find die bildlichenDarftellungen am gleichen Schrein, die Gzenen der Heim-
fuchung, der Seburt Chrifti, der Flucht nac) Agypten und die in folche
Zujammenftellungnicht hineinpaffendeGzene von Maria Tempelgang.

Um trog mangelnder Erfindungsgabe und fiinftlerifder Fabhigkeitendie Schrein-
fltigel gefallig ausgumalen, war nichts einfacher, alg den Damals modernften und

beliebteftenMeifter: , WlhbrechtDiirer” Zug um Zug zu fopieren.
Auf der Heimfuchungift die Perfonengahlauf Maria und EClifabethbefchrantt,

im tibrigen alles, fogar der Pudel und der Galtenwurf der Gewander, von Diirers

Holgichnittabgefehen.Selbftdndig hingugefiigtift nur das Rolorit und als oberer

WAbjchlufder Bilder eine gierliche,braune Bogengirlande mit aufgefesten
hellen Glanglichtern. Es fcheint faft, als follte ihr fpriihendes Geflimmer die
Lahmbeit und Farbenftumpfheitder librigen Bildflache aufheben.

Auch die drei tibrigen Darftellungen find félavifcdhe Diirernach-
ahmungen., Der Farbeindruck ift gleich fade, wortiber auch die fpitigen Gite
landen nicht hinwegzutdufchenvermogen. Vielleicht wiirde allerdings eine griind-
liche Neinig<ungder Bilder das Urteil giinftiger ftimmen.

Es gibt fein Werk der gleichen Malerhand. Nur durch die beidben Haupt-
metfmale: Benugung von Diirer-Schnitten und Renaiffanceotnamentif, ftellt fic
diefe Mtalerei mit der unferer tibrigen Altdre in eine gleide Gruppe.

8. Der Sdhreinaltar der Malgenbrauer.

Der von den Mealzenbrduerngeftiftete,heute an der Weftwand des nordlichen
Seitenfchiffes der Nicolai-Rirche 3u Elbing aufgeftellte Schreinaltar hatte feinen
urfpriinglichen Standort in Elbings Marienfirdhe. Im Sahre 1817, als man

dort feinen Plag flir eine Gedenftafel der Gefallenen der Befreiungsfriege be-

anfpruchte, wurde er entfernt und 1820 dem Schlof in Marienburg gefcentt.
Dort ftand er unbeachtet auf einem Speicher, bis er 1871 auf Antrag des

RKirchenfollegiumsvon St. Nicolai diejer Kirche tiberlafjen wurde.

Der ungefahr 2,60 m hohe Schrein hat ohne die Fliigel eine Breite von

etwa 2 m,

Er enthalt die Schnisfigur der Maria mit bem Kinde gwifcen
Katharina und Barbara. Auf den vier Felbern der Fltigel fieht man,

in Wufftellungzu dreien, gwHlf Eleine, gefehnigteStatuen von Hei-
ligen, die nach den ausgefparten Stellen im Goldgrund zu urteilen, nicht alle

hierher 3u gehdren fcbeinen.Die Riickfeitender Fliigel und ein gweites Fltigel-
paat find mit Gzenen aus dem Dtarienleben, der Paffion und der

Legendeausgemalt.
Wahrend diefe Malereien fehr gut erhalten find, iff der Goldgrund des

Sehreins ftaré befchadigt und fein Ranfenwerf gum Teil herausgebrochen. Wie
weit die Faffung der Figuren alt oder tibermalt ift, lieB fichnicht feftftellen.
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Der Malzenbrauer-Altar wird ungefahe gleichzeitigmit dem Elbinger Haupt-
altat, d. h. 3wifeden1515 und 1523, jedenfalls faum fpater entftanden fein, denn
in diefem Sahr wurde den OQominifanern die Erlaubnis zu predigen entzogen, und
das FirdhlicheLeben in Elbing begann tiberhaupt unter den Auswirfungen der

Reformation gu leiden.

Das Sdhnigwerek.
(2lbb. 12)

Der im Aufenumrif glatte Schrein ift im Innern um fo reichervergiert. Cin
den drei Figuren gemeinfamer Podeft ift von einer breiten Gchnigranfenbordiire
aus ftaré zerfdgten Wfanthusranfen tiberdeckt,hinter der friiher wabhrfcheinlich
Reliquien aufbewahrt waren. Die palmettengemufterte, vergoldete Schreinwand
ift Durchgierlichgefloc)teneRankenfdulchenin drei Felder aufgeteilt,vor denen die
drei heiligen Frauen unter balbachinartig vorfragendDemGchnigranfenwerk ftehen.

Sn der Katharina und Maria fptirt man die altbeliebte gotijcheS-Schwingung,
aber es fcheint, als fligten fich diefe Geftalten in ihrer fchwerenRKodrperhaftigheit
nur widerwillig folder Schwiingigfeit. Die Oberksrper find feft und glatt ge-

formt. Straff liegen die Blufjen an, die Rocke haben nur vorn einen fchmalen,
fireng gefdlteltenGtreifen, und auch die Mantel fallen glatt tiber die Schultern.
Erft unterhalb der Hiiften fangen fie ploslich an, fic) zu baufchen, gu winden und

gu fchnorfeln,als gelte es jebt, alle Nuhe und Feftigheitmit gefteigertemLeben zu

erfullen.Das Ergebnis ift jedochnichtLebendigkeit,fondern erftarrte, fraufe Unrube.
Lebendigund voller Anmut find dagegen die Gefichter,die unter dem Rahmen

madhtig dicker, lang herabfallender Locken und fchwerer Kronen ihre fehr feine
Bildung doppelt zur Geltung bringen. Kare, grofflachige Stirnen und Wangen,
lebhaft dreinblicendeAugen, [charfgratige,zierlicheNajen, anmutig fleine Minder

~ ie _ Doppelfinn verleihen ihnen einen Wusdruck, der herb und fraulich
gugleich i

Durchden Zujammenhangmit der Formenweltdes Veit StoF fielltfic) diefes
Werf mit faft allen tibrigen hier befprochenenSchreinaltdren in eine Gruppe;
befonders nabe fteht e8 dem Schofftain-AWltar.Die Tatfache, bak die Nalerei
der Fltigeltafeln enge Zufammenhdangemit fild-HftlicherRunft aufiweift, flirt gu
der allerdings durch nichts gu belegendenVermutung, die in Siebenbiirgen an-

{apigen Sohne des Veit Stok hatten hier die Ntittlerrolle gefpielt.

Die Maleret.

(2066. 6, 13, 15 und 16)

Sibliegtman DdieSehreinfliigel,wird eine buntprachtige Bilderwand fichtbar
und auf ihren acht Feldern eine ungewshnlicheSzenenfolge: Die Geburt

Chrifti, die Anbetung der heiligen drei Kinige, die Verehrung der Rofen-
frangtinigin, die heilige Sippe, die Marter der Zehntaufend,
die Enthauptung der heiligennRatharina, das’ Gaftmahl des Simon
und das Martyrium der heiligen Urfula mit Den elftaufend Sung-
frauen.

Nach Umwmenden des sweiten Flligelpaares fieht man auf deffen NRitckfeiten:
Chriftus am Olberg, Chriftus am Kreuz, den Auferftandenen
und ben Nichter am jung ften Tag.

Sn drei Bildern erfennen wit eine AWhhdngigfeit von Diirers

Holsfdnitten des Marienlebens. Die Stalltuine auf der Szene der
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Geburt Chrifti ift diefelbe wie die auf Diirers Seburtsdarftellung,und die Kaj-
fettendeckeauf dem Gippenbild iff dem Holsfchnittder Darftellung im Tempel
abgejehen. SehlieBlich fcheinen gu dem Bilbe der Verherrlichung Marid aus

Diirers Allerheiligenbild WAnleihengemacht worden gu fein, etwa in der

Anordnungder WAdoranten,fowie in eingelnenStellungsmotiven und Figurentypen.
Cine faft vollftandigeWiederholungder Diirer-Vorlage aber ift das Bild mit

der Anbetung der heiligendrei Kinige. Seine wenigen,dafiir aber um

jo auffchlugreicherenWAhanderungenfeienfurz genannt: Der Mohrenfsnig, bei Oiirer
im Hereinfchreitenbegriffen, ift hier reprafentativ als Frontalfigur dargeftellt. Aus

bewegter Handlungsfchilderungift alfo rubige Schauftellung geworbden.Diefer
Sdhwarzshauterhat ein fo farbenprachtiges, modifches Roftiim, da er die blict

fangendfte Geftalt der Gene wurde. Sn folcher Pracht und Monumentalitat aber

beanfpruchteer fo viel Plak, daf dabdurclheine weitere, wefentlicheBWnderungein-

getteten iff. Das berittene Gefolge, das Diirer auf feinem Holgfchnittim Meittel-
gtund in perfpeftivifcherVerkleinerungdiagonal anordnete, mute hier wegbleiben.
Snfolgedefjenbefteht swifchenvorderer Figurengoneund ferner Hintergrundsland-
jchaft fein organifcher Ubergang.Mu man jedochtiber dem Anfchauen des Licht.
burchzucttenFarblebens diejes Bildes nicht die Schwachenfeiner Kompofitionver-

gefjen? An feinem gweitenAltar unferer Gruppe ift der Neiz des Stofflichen und
des Atmojpharifchenftdrker ausgefoftet worden, und nirgend fonft ift das Farb-
lichtleben3u fo glanjzvollenEffetten gefteigert.

Cine Gefamtiiberfadau der Szenen wird nun beftdtigen,dak mit den
an diejem Cingelbild angeftellten Beobachtungen wefentlicheStilmerfmale bereits

etfaBt find.
Die freie und fichereMenfcengeftaltung beweift,daR die fertig tiber-

nommenen LojungenDiirerfcher RKunftproblematifbei diejem Maler feine unver-

flandenen Nachahmungsverjuchegeblieben find. Die mancdymalgeradezu gewalt-
jam und libertrieben angewendeten FiinftlerifcyenDtittel verraten am Ddeutlichften,
daR er begriffen hat, um was e8 ging. Da foll die Figur felbft fdyon Raum-

gebilde fein, und er umfleidet fie dDeshalb(Maria der Geburtsfzene, Dtagdalena
des Gaftmahls) mit ftoffreichen, fteifen, faft pyramidenformigenRocken,oder et

laBt die Gewander Flihnfchwiingigfic) baufchen und verbindet durch folchePathetif
der Gewandfprache realiftifche Raumvortdufchung mit ftartften, malerifchen
Effetten. (Chriftus der WAuferftehung,des Siingften Gerichts, die yur Erde gee
wirbelten Manner auf der Enthauptung der Katharina.) Andere Figuren, wie die
des Schwertfchwingers auf der Marter der Zehntaufend oder die des Dtund-

fechentsauf der Gaftmahlfzenefiihren mit Kraft oder mit gefpreizterGrazie fontra-

poftijche raumumgreifendeStellungen vor. Um fo riickftandigerwitken daneben
andere Figuren, die, flachig aneinandergeflebt,die Gene verbauen.

Unter den Bildfompofitionen gibt e8 infolgedeffen faft ebenfo viele

lahme, traditionsbefangene Beifpiele wie fecke Meuerungsverfuche.Viele zeigen
teliefmapigeAufreihung der Geftalten mit unvermittelter Hintergrunds|zenerie,auf
anderen, die Erde und Himmelsbewohnervereint darftellen (VWerehrungMaria,
Singftes Gericht) find die Figuren flachig tibereinandergefchichtet.Die Gaftmahl-
fzeneDagegen,mit ihrer Menfchenanordnungauf freisformigemGrundrif und der
bildeinwarts geftelltenTafel, ift cin perfpeftivifd)nicht gang gegllickter,aber Fibner
RKompofitionsverfuch.Wis die gelungenftenRompofitionenFann man wohl die Dare

tyriumfzenen in der Landjchaft begeichnen,auf denen eine Verbindung von Menfdh
3
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und Landjfchaftverfucht iff. Cingelne, von Freiraum umgebene Figuren oder
egtuppen, find anfcheinendgang natiirlich, in terraffenformigemGeldnde verteilt,
die entfernteren in perfpeftivifcher BVerkleinerungund luftperfpettivifcer BVer-
{chwommenheit.CingelneGeftalten find von Felsvorfpriingenoder Gebtijeh tiber-

{chnitten,ein eindeutigerBewweis,daf man wirklich verfucht,den Menfehenin der
Natur darguftellen,nicht mehr Menfc) und Natur. 3u wirklichem Ineinander-
verwobenfein ift es gwar nicht gefommen. Die inhaltliche Diffonang: Graufige
Martyriumsfchilderungin heiter prachtiger Gzenerie, betont diefen Dualismus.

Es find erhabene Landfchaftsfzenerien, eine Art Ideallandfehaft, die
der Maler nicht miidbe wurde gu wiederholen. Lichtglangende Wafferfldchen,
majeftatifcheBergketten und freijendes Himmelslichtfind die Hauptelementediefer
Landjchaftshymnit. Durch fie wird der Cindruck fehlichterNaturtrene, wie er durch
die vorhandenen realiftifchenEingelfchilderungen(Waffermiihle,Burgen ufw.) her-
vorgetufen werden fonnte, tiberhoht. In lichtichdnemHimmel sffnen fich auch die
an fic) verbauten Gzenen. Dort mag das Auge, nachdem es den fontreten Bild-
inhalt erfaRt hat, trdumerifc verweilen.

Sn dem Beftreben um eine Verfldrung des realiftifd) Dargeftellten famen

unjerm Maler feine ausgeiprochen malerifchenFahigkeiten, das Wirfen mit Farbe
und Licht, gugute. Der Nlaterialismus des Gegenftandlicen, der Rationaligmus
teftonifcer Ordnung waren gleichfamnur das nackte Bildgeriift, das nun erft von

Leben erfiillt wird. Briinftig rote, goldgelbeund weife Farbflecten leuchten aus der

Slache, weniger auffallende: fattgriine, tiefbraune oder gelbe, die ins Rétliche
changieren, griine, die mit Not durchfest find und fich ins Notgelb aufhellen, da-

swifchen.Braun und Grau in verfchiedenenAbtinungen, als neutrale Untertdne
verwendet, tauchen in diefem lebhaften Sarbenfpiel unter. Durch die Farblicht-
behandlung,3.3. die ftellenweijemalerifcheVerfehleierungder RKonturen oder die
Art, in der dunkle Farbwerte gegen helle abgefest find, um optifcherEffette und
tdumlicher Kiarung willen, wird nod) einmal beftdtigt, was Landfchafte und

Menjfchengeftaltungfchon verrieten: Mit allen Mitteln ftrebt diejer Dealer tiber
eine naturaliftifd) materialiftifde Malerei hinaus, fo dab man fogar fchon Vor-
ahbnungenbarocer Runftauffaffung zu erfennen glaubt.

Die Farbenpracdhtund Landjchaftspoefieder Darfiellungen (aft die Her-
funft des Gtiliftifdhen fofort im Bereich des Donauftils vermuten.

Beftimmte Merfmale fiihren in die Nahe des jungen Breu und Cranads.
Zypen von frembraffigemAusfehen, wie etwa die zu Boden gewirbeltenManner
der Enthauptungsfzene, laffen an Cranachs friihe Holgichnittedenfen. Der Henfer
in der Gzene der ,,Marter der Zehntaufend”erinnert an den WApoftel,, Jacobus
major”aus Cranachs Martyrienfolge(1509 erfeh.). Auch eingelnecharakteriftifche
Bejonderheiten der Menfchenfchilderung:die runden Schade! der Manner, die
loctige Haarfiille oder die gierlichenObrldckchenbei den Frauen und der modifche
Aufpus, die Perlenhaarnegeund zarten Sehleiertiicher,die Orahthauben und die
{chweren,mit EdelfteinenbefegtenKleiderborten,rufen Cranach-Erinnerungenwach.

Die Geburts- und Kreugigungs|zeneaber weifen auf die Kunft des gu Cranach
in engften Beziehungen ftehenden Sorg Breu. Auf feinem Herzogenburger
Altar (1501) findet fich ein gleiches, auffallendes Motiv, dak namlicdy das

Sefustind, auf einem iichlein von Engeln gehalten, fich in einer eigentiimlicyen
wStehlage”befindet. Und auf der Rreuzgigungsdarftellung aus Mel,
Die von Breu oder einem aus feiner Werkftatt flammenden Maler nad) einem

Cranach-Holsfchnittaus dem Bahre 1502 gemalt fein foll, ift die Chriftusgeftalt
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von derjelben fchwerenNaffigkeit, und Maria, was nicht allgu haufig vorfommt,
ift wie auf der Elbinger Gene in fikender Haltung dargeftellt.

Es gibt nun noc) ein Werk, deffenftiliftifcheHerfunft man ebenfalls im Breu-

Cranach-RKreisvermutet, und das mit dem Nalzenbrauer-Altar neben motivijdyen
auffallende ftiliftifcheUbereinftimmungenaufiweift: den Hocaltar der Pfarr-
Firche3u Mtuhlbacdh in Siebenbtirgen*) (1518 oder 1523). Von deffen
gemalten Darftellungen iff mir allerdings nur gerade die Szene der Kreuziqung
vor Augen gefommen. Wuf ihr erfennt man ahnlich fraftige Geftalten (der Ge-

Freugigtefcheintmit bem der Elbinger Darftellung auf eine gleicheVorlage, wabhr-
{cheinlichalfo eine Breue baw. Cranach-Darftellung juriickzugehen),die gleiche
Pathetif der Gewandjpracheund eine ebenfo effeftvolle Lichtmalerei, fo dak man

annehmen mbchte,der Maler diefes WAltares hatte mit unferm Elbinger eine gleiche
Ofterreihifdhe Werkftattausbildung erfabren.

Die Vermutung, die der Gefamtcharafter der Darftellungen fehr bald in uns

auffteigen lieR, wird jedenfalls durch) diefe Eingelhinweifenoch verftdarét.Die
Malerei des Malgenbraduer-Sehreinaltares fann als ein Veifpiel des fogenannten
Donauftils gelten, das wegen feines fo weit im NordoftengelegenenStandortes
in befonderemMake Sntereffeverdient.

Wie verhalt es fic) nun mit den hinter diefem Altar ftehendengwei Tafeln,
die, etwas fcymaler als die am Schrein befeftigten, friiher alg dDrittes und

feftes Sligelpaar gedient haben? Was uns an diefen fofort ins Auge
fallt, ift eine Gadulengirlande, wie wit fie, bis in Cingelheitenibereinftimmend,
jcyon am Elbinger Hochaltar gefehenhaben. Hier bildet fie den Rahmen fiir vier

Darftellungenmit Heiligengeftalten.Alles an diefen weift auf Maler Michel:
Die gedrungenenProportionen, die verbogenenHaltungen und die Gewandbehand-
lung, ebenjowie die Gebdrden, die Bildung der Hande und Gefichter.Man beachte
auf unferer Abbildung etwa die fnorpelige und fugelige Fingerbildung, die weifende
Hand mit dem iiberlangen ausgeftrectten Zeigefinger und die teigigen Gefichter
mit dem ftrabnigenHaar, an allem erfennt man die typifeh NichelfeheMenfchen-
darftellung. VWielleichthat, alg man den von Maler Michel angefertigten Hoch-
altar in der Elbinger Marienfirche aufftellte, die an ihm angebrachte Girlanden-

tahmung dutch ihren modifchen Reiz einigen geldfrdftigen Elbinger Biirgern fo
imponiert,DaRfie auf den Gedanten famen, dem Malzenbrauer-Altar, der damals

vielleichtauch fcyon fertig war, zum minbdeftenaber bereits in Arbeit, noch diefes
dritte Sliigelpaar mit heiligen Geftalten in folcherNahmung hingufligengu laffen.
Sn ftdrberem Mae fcheinen hier Gehilfenhdnde mitgearbeitet zu haben. Das

enge, flachig ornamentale 3ufammenftehender Figuren, die vielen Verzeichnungen
fafjen das vermuten,

9. Der Sdreinaltar in Pettelfau.

In der Dorfbirche gu Pettelfau fteht in einem nach Norden querfehiffahnlichen
Ausfprung im Weften der Kirche ein glatter, aufjablofer Schrein mit drei ge-

{chnigtenStandfiguren. Er mift 1,60 m im Quadrat. Sein Fliigelpaar tragt
innen golf gefchnigteApoftelfiguren,aufen vier gemalte Gzenen aus der Paf-
fionsgefchichyte.

2) Giehe Abbildung 14.
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Sehnigweréund Malerei find gut erhalten, nur diirften fie, befonders die
Malerei, von fachtundiger Hand gereinigt werden.

Ulbrich*) datiert bas Schnigwerf um 1500, die Malerei aus der Zeit nach
1500, Dehio **) fegt den Anfang des 16. Sahrhunderts als Entftehungszeitan.

Sch mobchteden Altar, zum mindeftenfeine Malerei, nicht vor 1510, cher noc
{pater entftanden denfen, da hier eine renaiffancemafige Rlarheit erftrebt wird,
wie fie bei Diirer felber erft um 1505—10 fo recht zur Entfaltung fommt.

Das Sdhnigwert.
(2066.17)

Bei gedffnetemZuftand fieht man neben den drei grofen Schnisfiguren des
Schreins, Maria swifchenMargarete und Johannes, auf beiden Seiten
fechs fleine Apoftelgeftalten; cine Anordnung, die an den Malzenbrauer-
Schrein evinnert. Wahrend dort aber die Hintergrundsflachen,folcher Oreierauf-
ftellungentiprechend,durcd)Stabverzierungen gegliedert find, ift hier die goldene
Sehreinwand nur durch Fleine, eingepungte Quadrate vergiert. Weinranfen oder

Sehlingweréaus ftarf gerzahntenBlattranten tiberfpannenals obere Vergierung
Die Fltigelfelberund den Mittelfehrein, wahrend fic) unten wellenformigum einen
Stab fichfchlingendeAfanthusranten hingiehen.

Die Figuren fcheinenauf den erften Blick friiher als Anfang des 16. Bahr.
hunderts entftanden. Johannes der Tdufer in feiner gegiertenFupftellungerinnert
nod) an SechongauerfcheIypen. Die Haltung der beiden weiblichen Figuren ift
dutch die gotifcheS-Linie beftimmt, ohne da® ihr aber fo viel ftinftlerifcheWAus-
drudsfraft eigen mare, um die Unnatiirlichfeit und Unficherheitfolcyen Daftehens
dariiber vergefjen gu laffen. Die lieblichen Ropfe, die fehr hohe Kronen tragen,
Die von weicem Haar umrahmten Gefichter,das alles ift jo viel wirklichfeits-
fremde [prifcheGeftaltung, wie wir fie von andern Figuren der gleichenZeit faum

gewohnt find. Erft an der Gewandbehandlungfpiirt man einen andern Geift.
Wie ba verfucht wird, Volumen gu fchaffen, indem der Mantel die Figurewie in
einen Hohlraum aufnimmt und wie ploglichdurch tiefe Faltenbuchten oder Fleine
Mulden, durch fnittrige Stege und fchwiingigfdnittige Grate die Figur wie mit
Leben und Spannung erfiillt fcheint,das iff die wohlvertraute FtinftlerifeheAus.
drucsiprache, die von der Stof-Werkftatt ausgehend zum Allgemeinguthiefiger
Sehnigfchulengeworden war. In folchemStil find auch die Apoftelfigurengehalten.

Die Malerei.

(206b. 18)

Die gefchloffenenFliigel zeigen in Zemperamalerei auf vier quadratifeen
Seldern die Szenen der Seifelung, der Dornenfroénung, der KRreug-
tragung und Rreuzganheftung.

Die SGzeneder Geifelung fet genauer bejchrieben.Man blictt in einen
Snnenraum mit Balfendece, zwei rundhogigen FKenfterdffnungenan der Riict-
wand und einer Sdule in der Vordergrundmitte.Sit dieje Raumbtihne in Wufficht
gezeichnet,fo find die drei Figuren dagegen in fchmaler Vordergrundfchichtan-

geordnet: Chriftus an die Gaule gefelfelt, links und rechts ein ihn geifelnder
Knecht. Damit ift das Gefchehenauf die EnappefteArt gur Anfchauunggebracht,
18) 2. Ulbrich: RNunjtgefcicte Oftpreufens, S. 56. .

4) G. Debio: Handbuch d. dtjdh. Kunftdenfmaler, 11, BVBo.;Nordoftdeutfdhland, S. 366,
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al8 nacdter Zatfachenberichtohne jedes phantafievolle, Grauen oder Nitleid er-

tegende Ausmalen.
Die drei fymmetrifcd in der Bildflache verteilten Figuren find

genau ftudiert: Standbein und Spielbein, Mustulatur und Proportion, das alles
ift bedbachtworden. Chriftus mit dem finfteren, von dichtem Haat und Bart um-

tahmten Gefichtwirkt wie ein ftimmiger Knecht,wabhrenddie geifelndenSchergen
wiederum nicht wie darauf logspeit{[chendeWiiteriche ausfehen. Cigentiimlichlahm
und unfrei find ihre Bewegungen, als lage cin Bann tiber ihnen. Warum holt
3. VB. der linke Arm des Geiflers nicht frei aus gu niederfaujendemHieb? Wie

dngftlichlegt er fich ftatt deffen um den Ropf!
Das Streben nach einem moglichftflaren und feften Bildgefiige ift

e8, bas die Natiirlichfeit der Schilderung beeintrachtigt hat. Kaft wie zu einem

geometrifchenMufter, fo ftreng fymmetrifd) ordnen fic) die beiden Geiflerfiquren
um den Chriftus an der Saule. Shre linken Arme und Beine bilden um ihn eine
tautenformige Rahmung, wabhrendjede weitere ausfahrende Gefte angftlich ver-

mieden ift, um der Figurengruppe einen gefchloffenenAufenumrif gu wabhren.
Die Farbgebung ift ruhig. Braungelbe Fliefen, braun die Wande und die

Decke,hell griinblau die Fenfterdurchblickeund die Gaule und nur in der Tradht
der Geifler etwas mehr Buntheit, jedochohne gu fraffe Gegenfaslicteit. Go tragt
der linfe gu feiner totgelb geftreiften Strumpfhofe auch eine gelblicheBlufe und
tote Rappe und fein Gegentiber zu einer griinlila geftreiften Hoje eine griin-
weife Blufe.

Wie diefe Szenen find auch die tibrigen von fefter und flarer Gtruftur. Und

RKlarheitift hier gleichbedeutendmit Rargheit. Es fehlt den Darftellungen an

landjchaftlichenoder architeftonifchenNeigen. Gerade nur die allernotwendigften
Andeutungender Ortlichfeit find gegeben.Eine Mindeftangahl von Menjchen vers

anjchaulichtden jeweiligenVorgang. Um fo einpragfamer find die bedeutjamen

ene
die verhaltenen Gebdrden diefer wenigen, in flaren Umriffengemalten

iguren.
Wenn man diefe Bilder fieht und fic) einen AugenblicePaffionsbilder des

15. Dahrhunderts und ihre gefuhls- und fpannungsgeladene, manchmal faft unent-
witrbare Vielfaltigfeit vergegenwartigt, wird man die Rargheit diefer Darftel-
lungen als Wohltat empfinden und den hier fichtharen , Formalismus”,den man

auf deutichenBildern meiftmiftrauife) als Uberfremdunganmerft, 3u fchagenwiffen.
Daf fiir folchen geflarten Stil Diirers Kunft das erfte Beifpiel gab, ift uns
befannt. Dak Diirers Kunft es aber war, die auch den Maler des Pettelfauer
Altares darin gefchult hat, fonnten wit nicht fo ohne weiteres behaupten, wenn

nicht aud) motivifdhe Diirer-Anlehnungen vorldgen.
Die Geifelungsfzene iff von Diirers Zeichnungaus der Sriinen

Paffion beeinflugt. In der luftigen, gewslbten Halle erfennt man das Bore
bild der Bauernftube und in der fchonen, fbniglichen Chriftusgeftalt das des
bauerifden Gottmenfchen.Die Kreugtragung ift in den Hauptgiigender
KompofitionDiirers Kreugtragungaus der Srofen Paffion nachgebildet:
Born drei Hauptfiguren,die eine Diagonale bilden, an der linfen Seite eine aus
dem Zor fich drangende Menge. Wie Chriftus und Veronifa einander anfehen,
{heint auch diefemDtirerblatt abgefehen,wahrend die Eniende Haltung des Kreuz.
tragenden abnlich auf der RKreugtragungsfzeneder fogenannten WAlbertina-Paffion
gu fehen ift. Der rechts fiehendeWAnfiihrerdes 3uges ift gwar feine genaue Nach-
bildung Ddeffenauf Diirers Blatt, mutet aber fon dadurch verwandt an, dak et
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wie jener in verharrender Stellung dargeftellt iff, das eine Bein ftramm durch
gedriict und felt aufgeftellt,das andere vorgefpreist,Kopf und Arm aber gu Chriftus
hingewandt.Nit gefreugten Handen, wie auf Diirers Blatt, fieht man Maria aus

dem Tor fommen. Das Thema der Kreuzganheftung ift von Oiirer wiederholt
dDargeftelltworden. Mit der Pettelfauer Gzene beftehenzwar aufer der Lage des

Kreuzes feine weiteren Ubereinftimmungen.Cine fo intereffanteStellungsftudieaber,
wie die des den Stricf angiehendenRnechtes, verdient es, naher betrachtet3u werden.
Wie diefer Hafcher das geftrectte Bein gegen den Balfen ftemmt, den Fus des
anderen in die Erde bohrt, um durch folchenHalt die rechte Kraft zum Angiehen
ber Feffeln gu haben, das fcheint auffallend gut beobachtetund — ift ebenfalls
nur gut abgefehen.Auf Oiirers Kreuzanheftungsfzeneder SriinenPaffion lagt
eine vom rechten Bildrand ftaré tiberfchnitteneVordergrundsfigur eine abhnliche
Haltung vermuten, auf der Geifelungsizeneder Grofen Paffion findet man

diefelbeHaltung vollftandigausgefiihrt. Sd) meine den im Vordergrund am Boden
figenden Rnecht, der feine Fiipe gegen die Saule ftemmt und mit feinen aus-

geftrectten Armen den Strick angieht. Sit dies auch eine Niicenfigur, das Stel-
lungsmotiv ift im Grunde gang das gleiche.

Smmer haben wit auf diefer PettelFaucr Malerei nur verftectte, irgendwie
felbftandigverarbeitete Diirer-Entlehnungenfeftgeftellt.Vielleicht beruht dieje fog.
jelbftandigeBVerarbeitungaber in der Hauptiache auf einem Schdpfen aus gweiter
oder Ddritter Quelle? Wer fic) die Menfchentypender Malgenbrauer-AWltartafeln
gut eingepragthat, wird fic) beim Getrachten der Pettelfauer Bilder vielleichtan

jene erinnert fiihlen. Man vergleiche den Hajcher der PettelFauer Kreugtragung
und den rechten Geifler der Pettelfauer Geifelungsfjene mit dem Burfehen,
det auf dem Elbinger Urfulabild auf dem Lauffteg fteht, ferner den auf
der Pettelfauer Dornenfrdnungs|zenerechts fiehendenKnecht mit dem die Frau
wlitgenden auf dem Urfulabild oder den linfen Geifler in Pettelfau mit dem

Schwertfchwingerauf der Marter der Jehntaujend in Elbing. Neicht ihre Mhn-
lichfeit nicht tiber Stellungs- und Roftiimgleichheitenhinaus? Die eigentiimlichen
Buel, die grotes anmutenden, gwifchendie Sehultern eingesogenenRopfe von

fugeliger Form und dichtem Haarwuchs, ja auc) manche Gefichter, die fonderbar
fcbief vergerrt find, fo daB Augenbrauenlinie und Ntundlinie entgegengefeste
Sehragen bilden, find Ubereinftimmungen,die wohl fchwerlichals reine Jufalls-
erfcheinungengelten diirfen. Wenn die Pettelfauer Malerei von den fog. Donau-
fchulelementen,wie wit fie am Malzenbrauer-Altar beobachtet haben, auch nicht
die geringfte Spur zeigt und dadurch der Gejamteindruc beider Wltare grundver-
jchieden ift, Diefe in eingelnen Figuren beobachtete Verwandtichaft, diele Dare
ftellung Fraftig dDerberTypen entipringt meines Erachtens einer gleicen Schulung .

im BSreueCranadh-Kreis.

10. Der Schreinaltar in Neidhenan.
Sn der Fleinen Holgtirche gu Reichenau ift der Hauptaltar ein Schnisfdhrein

aus der Diirergeit, der urfpriinglic) aber einen andern Standort gehabt haben
mug, da Reichenau erft Anfang des 18. Sahrhunderts ein RKirchdorfwurde.

Diefer Schrein umfchlieft eine Oreiergruppe:Gott Vater und Sohn mit der

gefronten Gottesmutter in ihrer Mitte. Die gemalten Fltigeltafeln zeigen acht
Gjenen aus dem Narienleben.

Die Hohe des Sehreins betragt faft 2 m, feine Breite 1,70 m.
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An den Schnibfiguren ift die Goldfaffung groptenteils gut erhalten, nur die
bunten Kleiderauffdlage find tibermalt, Cine Snftandjegungdiirfte fich auf eine

gtiindlicheSduberung befchranten.
Auf dem VBildfeldder Geburt Chrifti hat fchon Dorgerloh>) gwei Wappen

bemerEt, die er fiir Samilienwappen det Donatoren halt. Sch vermute in ihnen
eher die Signatur einer von Cranach beeinflugtenWerkftatt des Oftens. Auf dem

gleichenGildfeld entdeckt man eine verfchmierte Sahreszahl, die bisher als 1513
und 1518 gelejen, heute noch viel weniger gu entgiffern iff. Dem Stil nad) gu
urteilen, modchteman diefe Malerei friiheftens um 1518 entftanden denfen.

Das Sdhnibweré.
(2lbb. 19)

Quer tiber den Sehrein fpannt fich oben ein gefchnigtesGoldrantenornament,
das entfprechendden drei darunter befindlichenFiguren in drei Bogen nach unten

abjchlieBt.Derartige Borten fowie das in den Goldgrund der Sehreinwande ge-
prebte Palmettenmufter fonnen mit als ein Kenngeichenvon Werkftattarbeiten des

Oftens angefehenwerden. Cigenartig find die Nimben, die aus in den Goldgrund
gepreften Sruchtgirlanden gebildet find.

Die drei Figuren, die frontal gerichtet eng beieinander figen, hat der Sehniber
gu einer Gruppe zufammenzufaffen verfucht, indem er die beiden Wufengeftalten,
Gott Vater und Gott Sohn, durch Handgebarden auf die gefronte
Maria hinweifen liek. Bei aller Steifheit in Haltung und Gebdrbde find fie
alle drei in ihrer Naivitdt von einer FOftlichfrifchen WAusdruckstraft.Wis hatte
man Gauernmagd und Knecht in golden faltige Gewander gehiillt und in den
Rollen von Gott Vater, Sohn und Himmelsfoniginauf die Buhne gejest! Das

teiche Gewanderfpielbindet dieje drei Cingelfigurenftarker als die Gebarden|prache
gu einer malerifchenGangheit. Vor dem Blick des Befchauers breitet fichein gold.
gleifendes Gemwogeaus furvigen Baufchen und fpigen Zipfeln, aus breiten Um-

{chlagfaltenund fchnittigenGraten, eine heftige aufere Bewegtheit alfo, die eine
innere Gtarre jedoch nicht ganz 3u tiberdecken vermag.

Unvermeidlich,bak der Name , Stok” uns ing Geddchtnis fommt, wenn auch,
was bei StoR notwendigerfiinfilerifcherAusdrucé war, hier nur nochgefalligeWAn-

wendung gut erlernter, aber innerem Empfinden nicht mehr addquater Formen-
[pracheau fein fcheint.

Die Malerei.

(21bb. 20)

Die Sehreinfliigel zeigen acht Bildfelder mit den Darftellungen von der Ge-
burt und dem Tod det Gottesmutter und den denfwiirdigftenEreigniffen, die

bagwifchen liegen: Tempelgang, Befuc bei Elifabeth, Geburt

Chrifti, Chrifti Befdhneidung, Rube auf der Flucht und Sefus
unterden Gchriftgelehrten. Gonderbar ift die WnordnungdieferSzenen.
Um die Gefchehniffeihrer chronologifchenFolge entfprechendabgulefen,mug man

den Blice wie beim LejenhebraifcherSchrift von rechts nach links und von unten

nad) oben fiihren.
Das Breitformat der Predella ift durch eine Saulenftellung in drei un-

gleicheFelder aufgeteilt. Wuf den feitlichenfieht man den OrachenbefiegerGeorg
und die heilige Katharina, beide vor landfchaftlicherGzenerie, im mittleren
den auf fablen Boden hingeftrectten Leidhnam Chri ftt.
15) 2. v. Docgerloh: Reicenau, Altpreuf. Monatsfdhrift, 1881.
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Weit befferals diele fltichtiggemalten Bilder find die Ggenen der Fliigel-
tafeln. Vier von ihnen find nach Holgfchnittenvon Diirer gemalt, fo die der
GSeburt Maria, Aus dem inhaltlichen Neichtum des Dtirerblattes aus dem
Marienleben hat der Reichenauer Maler feine Auswahl getroffen und gu einer

vereinfachtenGene gufammengeftellt.Das RKiihnftedes Diirerblattes, den mitten
in die Gtube hereinraufchendenEngel, den Boten einer andern Welt, hat er nicht
nachgubildengewagt. Bei ihm bleibt das Ereignis im engen RNahmeneiner

dumpfen Biirgerfiube, ohne jeden Schein des AuGergewshnlichen;cine Felt.
ftellung,der man finnbildhaften Charafter beilegenmochte:Dort der Flihngeniale
FiinftlerifcheGedankenflugeines Dtirer — hier am Boden Flebendes Nachahmertum.
Maria Fempelgang ift ebenfalls an Diirers Marienleben angelehnt.
Weggelaffenift die Handlergruppe, die das Elternpaar umffehende Menge, der
Ausblick in die Landfchaft und aller ornamentale oder figurale Schmuck det

Architeftur. Dafiir if—das Elternpaar mit befonderer Gorgfalt gemalt. Wuf der

Sjene der BSefdneidung, die in der Hauptgruppe wieder ziemlichgenau
Diirers Marienleben-Sdhnitt nachgebildet ift, herrfcht bedriicende Enge. Obwobhl
nur vier Perfonen und einige im Hintergrund fichthare Ropfe die Menge vor-

tdufchen,ift die Bildflache von ihnen bis auf einen fcymalenoberen Streifen aus-

gefullt. Die Darftellung vom zwslfidhrigen Sefusim Tempel ift,
gum mindeften in ber Rompofition,von Diirers Blatt angeregt. Frog der wenigen
Perfonen ift auch hier ein beengtes, DumpfesBeieinander entftanden. Cine Geftalt
wie die vorn in ber Ntitte, plump, haflich, ja grotest, fcheint faft von einem
anbdetn Maler gemalt gu fein als die feinglicdrige, anmutige des Sejustnaben,
eine zeittypifche,jehr bewufte HerausftellunggegenfaglicherCharaftertypen.

Die Ruhe auf der Flucht iff eine ins’ Sarbige tibertragene Vergroferung
bes Cranadh-Holgfdnittes gleicen Inhaltes aus dem Sahre 1509. So

wenig Phantafie und eigne FiinftlerifcheBilbfraft der Neichenauer Maler befeffen
hat, Die Nachahmung an fich ift nicht fchlecht,fondern forgfaltig in der Wusfiihrung
und in der Farbenwahl unbeftreithar reigvoll. Ein tiefes Not und Griin, ein reines

Braun, Gelb und Grau, das find die Hauptfarben, die, als follten fie dadurcl
nod) [euchtenderund reiner erfcheinen, vielfach mit Welk oder auch ein wenig
Schwarz durchfegtfind. Suweilen gehen auch rote und gelbe oder griine und rofa
Ione ineinander tiber, und am Himmel verfchwimmengriinlichweife oder gelblich
ttliche Farben regenbogenartig ineinander. Um folcher eigenartiger Lichterfdhet-
nungen willen werden mit Borliebe Fenfterausblice angebracht, und man fonnte

fic) an die fog. Donaufchule erinnert fiihlen. Fiir die DQarftellungder Geburt

Chrifti fonnte ebenfalls cin Cranacdh-Bild, das fic) heute im Stadtifchen
Mufeum zu Erfurt befindet, als Vorlage gedient haben.

Auch wenn man Feine beftimmten Cranachvorlagen hatte nachweifen fonnen,
der Stilcharatter erinnert ohnehin an ihn. Die Maria mit ihrem Puppengefichtchen,
ben gierlichenRingellodcdhenam Obr und tiber die Sehultern fallender Haare
fille fonnte Cranach-Bildern entliehen fein, ebenfo wie die auf ber Gzene der

Begegnung abgebildeten Biirgermadchen, diefe anmutigen Geftalten in

modijder Zracht, die mit Perlenfchnurborten, Gamtbandern und Halsfetten aus

gtofen Ningen reich herausgepubt find. Eine fleine Befonderheit, die eigenttimlich
bicten, plaftifc dargeftelltenScheibennimben habe ich fo auch nur auf Cranach.
Holsfchnittenangetroffen.

Nicht gulewtift es der bogenformigeobere WAbfchlugjedes Bildfeldes, der mit

feinen auf Gilbergrund in fchwarzen Umeifliniengemalten Putten{pielen an
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Cranach denfen aft. Die AWusfiihrungiff mangelhaft: Die Roeper find un-

proportioniert und wenig dburchformt,die Gefichter unfindlich und haflic. WAber
das Motivifche ift tiberaus reigvoll. Ein Putto reitet auf einem Schwein, ein
andetes fttirmt dDagegenan, ein nactter Mann fchieft einen Pfeil ab, Putten fehen
ihm ju, andere fchlagen die Trommel oder blajen Floste,fitirmen gegeneinander an

oder purzeln tibereinander.

Wahricheinlich iff dies bas Werk eines Malers, der fic) in einer der

Cranadhs RKunftnabheftehendenWerk fatten des Oftens ausgebildet hat;
Werkftatten, in denen allerdings WAnfangund Ende alles Lehrbaren miederum
aus Diirers Kunft bezogenwurde. Unter der Cinwirfung Cranachs erfolgte jedoch
eine beftimmte Stilfdarbung. Der farbige Neiz, die HellOuntel-Stimmung eine
gelner Cranachwerfe und nicht zulegt ihre modifcheHiibjchheit find hier fo gut
nachgebildet,Da wir trok des engen WAbhangigfeitsverhaltniffesvon fremder Vor-

lage DdiejeSliigelbilder als Geifpiele guter, wenn auch handwerklicer RKunft-
libung im iefigen Often nicht miffen modhten.

€8 folgt die Befchreibungdreier Wltdre, denen ein oberdeutfcher und gwar
{pegififhalemannifdher Stilcharafter gemeinjam ift.

11. Der Shuhbmadher-Altar.
Srtiher im Schiff der Elbinger Marienfirche an der Oftwand aufgeftellt,

wurde der Schuhbmacher-Altar1835 bei einer Renovation in den Kreuggangge-
bracht und fand in defjen HftlichemabgetrenntenFeil, einem Vorraum yur Gatriftei,
Aufftellung.

Erhalten find heute nur die gemalten Fltigel mit Heiligengeftalten. Sn einer
1821 erfchienenenDGefchreibungdes Altares**) heift es von dem Schniswerf:
yon det Mitte Chriftus gwifden Petrus und Paulus, und darunter die vier

Evangelifien,von welcheneiner feblt. Auf jedem der Fltigel fechsWApoftel.”Oem-
nad) war die WAusgeftaltungder Fliigel derjenigen am Malzenbrauer-, Weichfel-
fabrere und Pettelfauer Wltar verwandt.

Sn der Predella fiehenals heute eingigerhaltener Neft des Schnibwerfes
drei weiblicheReliquienbiiften, die gwar nicht eine ausreichende Vorftellung
von der Art der Sehnigarbeit gu geben vermbgen. WAberdie gefchniktenSeiten.

Wangen zeigen das typifche Gefchlingeaus ftaré gezahnten Blattranfen, und der

Goldgrundhat ein Palmettenmufter,fo daf unfere Vermutung fichernicht fehlqeht,
wie das Beiwerk werden auch die Schreinfiguren fic) dem Stilcharatter der hier
befprochenenSchnitwerke eingefiigthaben, d. h. aber nichts anderes, als da auch
diefer Schrein in einer Werkftatt entftanden fein wird, die dem Stilfreis des Veit

Stok nabheftand.
Die Malerei.

(2lbb. 21)

Der ettwa 2 m hohe und 1,40 m breite, leere Schrein ift heute durch die Fltigel
feft verfchloffen.3wei blinde Fliigel verdoppelnfeine Greite, von denen der linke

folgende Infchrift tragt: diffe toffel got tzv Lobe haben gegoigtdy vol tochtngan
{choogefellenmyt hnlffe der erbaren meftter det ftat elbyne’meccee unde xx.”

Die inneren Fliigel find waagerecht unterteilt und von Girlandenbogen
gerahmt. Wuf jedem Bildfeld ftehen vor hoher fteinerner Briiftung swei weib-
fiche DHeilige:Elijabeth, Hedwig, Helena, Maria Magdalena,
16) Gudhs: Befdhreibung der Stadt Elbing. 1821, Vd. Il, S. 621.
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Margarethe, Barbara und gwei Heilige mit Bud und Schwert.
Diefer ruhigen WAufreihungder ihre Attribute vorfiihrendenHeiligen entiprichteine

verhaltnismapig flare und gefchloffeneUmrifform. Sn der Vracht eingelnerFiguren
verrdt fic) allerdings eine Freude an modifehemAufpus, wie fie in diefer Vere

{pieltheitund Geltjameit (Dlg. Magdalena 3. B.) fiir Antwerpener Manieriften-
bilder charafteriftijd) iff. Der Gefamtcharafter dagegen [aft mit feiner an Wus-

drucsleere grengzendengelaffenenZuftdndlichFeitan fchwabifcheDealer der Diirer-

seit, etwa an Gchauffelein oder Beck denken.

Cine in diefemUmebreis felbftverftandlicheAhhangigkeitvon DiirereVor-

lagen iff an ben Predellenbilbdern nachweisbar. Cine Madonna in

der Gloriole ift cine Umbildungdes Diirer-RKupferftidhes der Madonna
mit der Gternenfrone von 1508, wabrend eine Darftellung des

Schmerzensmannes von der Schauftellung der Kleinen Paffion beeinflugt
gu fein fcheint.

Das Bele ift die Malerei der Geitenfliigel. Hier find tiber die ganze

Sliigelhshemannliche Geftalten in geittypifcherBiirgertracht, Schaube und Garett,
dargeftellt. Wahricheinlichfind es swei der ,crbaren meftter”, die der Maler

portrdtierte, dann aber mit Strablennimben verfah, die fie alg Crifpin und

Crifpinian, die Schubpatrone der Schubmacher,auswiefen. Sn reprafentativer
Krontalanficht, der immer die Gefahr allgu ftarrer Feierlichfeit droht und die

barum hier durch eine [eichte Wendung abgewandelt iff, flehen fie vor bem Bee

trachter; fchlicht und anfpruchslos, dabei voller Gelbftbewuftfein, wie es der

Wiirde ihres Standes entiprach. Parallel gum Bildrahmen verlaufende Vertifalen

geben ihnen einen feft gefchloffenenUmrif. Wenige, vielfach auch vertifal und

parallel verlaufende Saltengtige in der Binnenformung verftdrfen den Cindruck

monumentaler Koeperhaftigheit. Neben der gropfldchigen Breite und einfachen
Linienfchdnheitbes Faltenfluffes entdeckt man gwar auch Fleinliche Faltelung
(Armel der rechten Figur). Ebenfo verraten die gwar ausgezeichneten,aber doch
irgendwieverkniffenwitkenden Portratbdpfe noch ein gut Veil EleinlichFlaubelnden

Handwerkergeiftes.
Uberrafchendjchin iff die Farbgebung, die trok leuchttraftiger Farben-

wabhldie Geftalten nicht allgu hart vom Grunde abgelofterfcheinen[aft. Befonders
wirfungsvoll ift die linfe Tafel mit bem Zujammentlang von Refedagriin (Schaube
des Dargeftellten) und Notbraun (Hintergrund).

Im Umereis hiefiger WAltdre bleibt diefer Elbinger eingigartig. Wenn es auch
andere Beifpiele gibt, an denen die bilderbuchahnlichenGSerienfolgenmit ihren
inhaltsreichen Schilderungen aus Marienleben oder Paffion durch vereinfadte
Darftellungenmit eingelnen Heiligenfiguren erfest worden find, ift eine

derart grofsligigeFigurendarftellungin der Wltarmalerei des Oftens und in diefer
Zeit meines Wiffens nur noch am Fleifecheraltarder Danziger RKatharinentirche
ahnlich angutreffen, deffen Wpoftelbilder jedocy det Cranach-Gehule naher ftehen.
Die fiir den Elbinger Meifter charakteriftifdeVerbindung realiftifeh individueller

Menfchendarftellungmit einem dem Gefeamafigen, Allgemeingilti-
gen 3guftrebendenGStilwillen ift undenfbar ohne die Vorarbeit Dtirers, ohne
Diirers geradezu fanatifches Suchen nach) der Norm.
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12. Der Biertradger-Altar.
Ein Schreinaltar, der fichfeinemStilcharafter nach gwar den hier befprocyenen

Werken einfligt,ohne jedochin gleichemMake Diirer-Cinflug yu verraten, iff der
Altar der Biertrager, der aus Elbings Marienfirche in die Georgentircdyeund
dann ins Stdbdtifce Mufeum gebracht worden iff. Es iff ein nur 1,50 m hoher
und 1,20 m breiter, fehr fchlechterhaltener Gehrein, der um 1520 bis 1530

entftanden fein wird.

Das Shnibgwerk.
3m Schrein befinden fic) drei wenig aufeinander abgeftinmte Stand.

figuren (die Zatfache, dak man fie wiederholt umgeftellthat, beweiftbas am beften):
die Nacktfigur des Sebaftian, eine Madonna und eine Nifolaus-

ftatue, in den Fltigeln fechs (ehemals acht) Heiligenftatuetten. So-

wohl das nur noc) in Bruchftiickenvorhandene Schnigrantenwert, das Palmetten-
mufter des Goldgrundes, wie auch der Charafter der Sehnisfiguren, entfprecyen
unferer etfahrungsgemagen Vorftellung von einem in hiefiger Werkftatt entftan-
denen GSehreinaltar der Diirer-Zeit. Die Fleinen WApoftelfigurenhaben abhnlich
[pigtnochigeGefichterwie die des Weichfelfahreraltaresund halten vielfach wie
jene mit gefpreigtenSingern Gewandsipfel in den Handen. Sedod) ein Vergleich
Det grofen Schreinfiguren mit der Mittelfzene des genannten WAltares [aft die

Vermutung einer gleichen Sehnigerhand, wie Dehin*’) fie ausgefprochen ‘hat,
Dochrecht fragwiirdig erfcheinen.

Die Maleret.

(2(bb. 22)

Das Fliigelpaar der Predella ift doppelfeitigausgemalt mit den Darftellungen
einer Anna Gelbdritt, des heiligen Valentin, einer Madonna im Rofentrang und
des heiligenGebaldus.

WAufden AWufenfeitender Schreinfliigel! find dievier KRirdhenlehrer
dargeftellt. In weitfchwtingigausgebaufdhten,roten Manteln und mit dem eichen
ihrer FirchlichenWiirde angetan, figen fie vor niederen Briiftungen, die den Wus-
bli in die Landjchaft, auf Wafferflachenund VBergkettenfreigeben.Flafden-
formige Gadulen bilden den feitlichen, wei fleine Hangegirlanden
den oberen Bildabfchlug. Man mochte einen aus Oberdeutfchlandeingewanderten
und hier anfaffig gewordenen Riinftler vermuten, dev vielleichtein Werk ftatt-
aehilfe bes Meifters vom Sdhuhmadher-Altar gewefenfein fsnnte.
(Cin Sehrifttafelchenauf den gemalten Fliigeltiickfeitenzeigt fchwerzu entziffernde
Zeichen: EMN4,)

13. SGdhreinaltar Der Anna Selbdritt in Medenan.

In der Dorfhirche zu Medenau hangt an der flidlichenRirchenchorwandein
Pleiner Klappaltar. Sn feinem Gefprenge befindet fic) das Wappen der Stifter.
familie bon der Albe (jwei Naben in weifer Binde auf rotem Schild), die lange
Zeit bei Medenau anjajfig war. In dem etwa 0,86 m breiten und 1,36 m hohen
Gehrein fteht eine Gruppe der Anna Selbbdritt. Auf den Innenfeiten des Fliigel-
17) G. Dehio: Handbuch der deutfdhen Kunjtdentmaler. Bd. Il: Nordoftdeutfdhland,

2, Aufl. 1922, S, 128.
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paares find Gzenen aus dem Marienleben, auf den WAufenfeitenvier mannliche
Heilige gemalt. Ein Wappenfchildmit dem Monogramm A.S, lieB fic) bisher
nicht Ddeuten.

1833 hat der KonigsbergerRunftverein nach vorher erfolgter Wusbefjerungdie

tigel auf die dritte Ronigsberger Runft- und Gewerbeausftellunggefchict. Die
bermalungsfpuren aus diejer Zeit fowie der ftaré verftaubte 3uftand beeintrach-

tigen fehr den Cindruct diefer Bilder. In befonders fchadhaftem Suftande befinden
fich heute die der Wand gugekehrtenAufenfeiten der Fltigel. Auch das hibfehe
Goldflechthandder Nahmenteiften ift faft ganglic abgeblattert. Die Goldfaffung
der Gehnivfigurenift ftellenweifeftaré bejchadigt,fo Dak der Kreidegrundzu fehen
ift. An den buntfarbigen Kleiderauffehlagenund an den Gefichternftdren Uber.

malungsf{puren.
1523 find die famlandifchenKitchen bereits durchwegproteftantifc)und da nicht

anjunehmen iff, bab dann noch WAltare diefer Art geftiftet worden find, aus ftili-
ftifchenGriinden mir aber eine Datierung viel vor 1520 nicht gut denkbar feheint,
bleibt gur Feftlequng des Entftehungsjahres die Fnappe Gpanne etwa der flinf
Sabhre:1518—23.

Das Sdhnibwerk.
(2166. 23)

Auf dem Sehrein befindet fich eine fleine Gisfigur der Maria mit dem
Kind und gu ihren Seiten, auf pilgformigenGockeln ein DHeiligermit grofem
Hut, (GwendhnlicdhemTier und Buch, alfo wabhricheinlic)Hieronymus, und ein

gioeiter mit Buch und Veil, der Apoftel Matthias. Das reich gefchnigteGe-

|prenge tragt fpatgotifchenCharafter.
Im Schrein felbft, der oben von einer Goldrante tiberfpannt ift und an den

Seiten von jietlichen, aus gwei Ranken geflochtenen,fialengefronten Dienften gee

tahmt iff, ftehen gwetSrauengeftalten. Die rechte mit weifem Ropftuch, die heilige
Anna, halt das Kind, das fich verlangend gu feiner Mutter hinftret, die

ihm fehon die Hande entgegenhalt.Beide find nicht direft frontal zum Befchauer
geftellt, fondern in [eifer Orehung einander gugewandt. Dadurch und durch das
von einer zur anderen hintiberverlangendeRind ift die geiftiggGemeinfchaftdiefer
Gruppe auch finnlic) wahrnehmbar gemacht, die Gefahr eines ausdrucksleeren

Nebeneinanderftehenstiberwunden. Der Verfuch, die Plage der Figuren miteinander

au vertaufchen, beweift deutlich, wie febr fie auf dies Sujammenftehen hin gebildet
find, wie fehr das Pringip der Neihung aufgegeben iff. Um den plaftifchenKern

diefer vollen, in fich ruhenden Geftalten legt fic) die Gewandung. Bei Maria,
mehr als bet Wnna, fallt ein Gegenfas rubiger Umrifform und EnittrigerVielfalt
in der Binnenformung auf. WAberdiefe malerifche AWuflofungverliert fich nicht in
unentwirrbare Vielfaltigteit, fondern [aft deutlich das Rorperliche in grofen,
glatten Formen dagwifchenhervortreten. Diefe dufgereUmbrandungeines plaftifchen
RKernes,wie fie flir die Schnistunft der Beit um 1510/20 typifch ift, tritt hier gwar
in fehr gemapigterForm in Erfcheinung,wie es der Stimmung entipricht,die tiber
dem Gefichtsausdruckder beiden Frauen liegt, jenem faft fchwermiitigenVorfich-
hintrdumen. Wenn Ehrenberg'*), allerdings bei Betrachtung der Mealerei,fich in

diealemannifdhe Schule verfest fiihlt, gibt er damit eine Charafterifierung,
bie man auch fiir den gefchnigtenTeil beanfpruchen mobdhte.WAhgefehenvon dem

18) Hermann Chrenberg: Die Kunjt am Hofe der Hergdge von Preufen. 1899, S, 3/4
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fo alemanniich anmutenden Gejamtcharafter zeigt beifpielsweifecin Vergleid) von

Sbrg Lederers Sohannes vom RKaufbeurerAltar (1518/19) mit der Me-
Denauer Maria auch in Cingelheitengrofe Verwandtidhaft.

Die Malerei.

(2Ubb.24, 25 und 27)

Die vier bildlichen Darftellungen der Fligelinnenfeiten gelten dem

Elternpaar Marien’, Soacim und Anna. Soachim fteht jedoch auf allen .

Bildern fo im Vordergrund, daR es fcheint,ihm ware der Altar noch in befonderem
Mae gewidmet.Dies ware dann auch ein Grund gewefen, die Gzene der Geburt
Maria gu tibergehen. Auf die drei Ggenen: Joachims Opfer, Soachim empfangt
Die Engelsbotfchaft, Joachim und Anna unter der goldbenenPforte folgt namlich
als vierte Gzene die des TempelgangesMaria, was um fo auffallender ift, als
Dtirers Marienleben als Vorlage gedient hat.

WAufder erften Darftellung Qas Opfer Soachims) find der Hohepriefter
und Soachim fowie der Opfertifd) mit bem Lamm zsiemlic)genau Diirers gleich-
namigemHolsichnittnachgebildet.Anna, auf Diirers Blatt in voller Geftalt und

Joacim an Srofe noch tiberragend, ift hier dicht an ihn gqeflemmtund dabdureh
halb verdectt. Die Volfsmenge ift ganz fortgelaffen, nur finfs und rechts vom

Hohenpriefter fieht man noch einige Kopfe, 3.3. auch einen feiften Mannerfopf
in madhtigerRapuge, wie er dhnlichauf Oiirers Blatt der Verlobung Maria oder

auf dem der Befchneidungsfzenevorfommt. Diefe wenigen Menfehen find forge
faltig gemalt und befonders die Ropfe (ber des Soachim!) gut gelungen. Als

Hintergrund iff eine Diirers Fempelgang entlehnte, aber duferft vereinfachte
Architefturbuliffegewablt, die Den Blick ins Freie offenlakt auf den ftillen Land.

[chaftsfrieden einer Wafferflache und ferner Berge und die rubhigeFeierlichfeit
des flaren Goldhimmels.

Die Verkiindigung an Boachim ift gleichfalls eine Umarbeitung
bes Diirerfehnittes aus dem Marienleben. Sicher und groR find bei Ditrer die
beiden die Bildflache behertfchenden Hauptfiguren hingegeichnet.Wie angftlich
hat diefer Maler dagegen gefldubelt, um eine abnliche Rompofition entftehen gu

lafjen! Gein Soachim fieht am Engel vorbei ins Weite. Her Himmelsbote, unver-

haltnismapig flein und ohne den anmutigen, raufchendenSchwung des Gewandes,
blickt aus dem Gilde heraus zum Befchauer. Die Landfchaft — ein hochragender
Riefernftamm im Vordergrund, hiigeliges,von blauweifen Sehneebergenbegrenstes
Gelande und flarer Goldhimmel — verleiht jedoch)auch diefer Szene eine ftille
Scdhonheit.

Voll rubiger Feierlichfeit ift die Darftellung der Segegnung unter der

goldenen Pforte. Im Rahmen eines Torbogens (eine von allem Beiwert
enthldfte Nachbildungder Pforte aus Diirers Blatt der Verlobung Maria), genau
in der Bildmitte, fieht man das Elternpaar. Im Gegenfagzur Diirervorlage find
Soachim und Anna hier, foweit es das Motiv der Umarmung julieR, frontal dar-

geftellt. Die Gewanddrapterung verbindet beide gu einer untrennbaren Gruppe
und in ihrer Umriflinie ift die Bogenform der Pforte noch einmal leije ange-
jhlagen. Keine ausfiihrliche ortliche Gehilderung, Feine gujammengelaufenenge-
JchwagigenNachbarn, nichts, was den Blick von diefem geiftigen und finnlichen
Mittelpuntt ablenfen fonnte. Baume und BGergfilhouettenvor flarem Goldgrund
verftdrfen noch den Cindruck friedlicher Gehdnheit.
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Das Bild von Marien’ Tempelgang zeigt die fleine Maria vor dem

Altartifch, die Eltern am Fuf der dort hinauffiihrenden Treppe in ernfter Vere

funfenheit. ,Stimmung” ift auch hier das Ergebnis der im Vergleich 3u Dtirers
Blatt aus dem Marienleben fehr vereinfachten Darftellung.

Auf den AWupenfeiten der Fliigel find in heller Girlandenrahmung
vor dunfelgriinemGrund vier mannlicheHeiligedargeftellt:Links oben ein Heiliger
mit Stab und Krone ju feinen Figen, in gelbem, fchwar; brofatiertem GSewand,
wabhricheinlichSodoF, der Patron der Safobspilger, linfs unten, in wehendem
toten Mantel iiber ahnlichemBrofatgewand, Chriffophorus mit dem Kind

auf feinen Gehultern, rechts unten, faum erfennbar, ein Heiliger mit Buch und

Meffer, alfo der heilige Bartholomaus, rechts oben eine vornehm gefleidete
Siinglingsgeftalt mit Pfeil und Bogen, der heilige Gebaftian. Auf den erften
Blicf erfcheinendiefe Darftellungen geringer in der Qualitat als die Gzenen der

SInnenjfeiten,was aber auf die hier in ftarferem Make vorhandenen Ubermalungs-
{puren jurtichzuftihrenift. Die am beften erhaltene Darftellung, die des Sebaftian,
tilgt alle Sweifel. Hier fieht man eine vom Grund in laren, geradlinig wuchtigen
Umriffenfic) abbebendeGeftalt mit traumetifd) weichenGefichtsstigen,die deutlich
genug die gleicheMalerhand erfennen [aft.

Die Girlandenrahmung, ein neues Beifpiel fiir das haufigeVerwenden
folcherRenaiffance-Ornamenti€im hiefigenKunftfchaffen,ift derjenigenauf Maler

Michels Elbinger Bildern verwandt, wenngleic) fie auc) weniger fehwiilftigund
liberladen twirét.

AuRer diejer Sdulengirlande hat die Mtedenauer Malerei aber nichts, was fie
zu Maler Michels Werfen oder zu einem andern unferer Gruppe in Beziehung
bringt. Der Lierenbergerund der Laptauer Gehrein, die in der Literatur meift
mit Dem Nedenauer zufammengenanntju werden pflegen, haben wohl inhaltliche,
aber nicht ftiliftifcheBestige.

Die an allen Darftellungen beobachtete Vereinfadhung der Diirer-

Vorlagen bedeutet fluge Selbfthejchrantung des Medenauer Malers. Das
Bild vom Opfer Soachims verrat feine UngefchicklichEeitbei vielfigurigenGzenen.
Am beften fchien feinem Ronnen eine derart befcdhhaulihe Darftellung
wie die ber Begegnung an der Goldenen Pforte zu ent}prechen.Vor einem folchen
Bild empfindet man eine fo ftarke Verwandtichaftmit der Scyniggruppe, daB die

omer auffommen fonnte, Maler und Sehniger find ein und diefelbePerfon
gewefen.

14. Ein gweiter Fliigelaltar in Medenau.

Cin gweiter Fltigelfehreinflimmt mit bem Annenfehreinfowohl im WAufbauwie
in den WAusmafentiberein. Er hangt an der nordlichenChorwand der Medenauer
Kirche und wird ungefahe um diefelbe Zeit wie der WAnnenfehreinentftanden fein.
Im bekronenden Schniswerk ift ein Wappenfchildmit drei Raben in duntelfarbiger
Binde, vielleichtbas Wappen eines Nebengweigesder Familie von der Wlbe.

Das Sdhnigwerek.
(2(bb. 28)

Auf dem Sehreinkaften ftehen unter fpatgotifchenBalbachinen drei Figuren:
Johannes, ein Heiliger mit Krone und Buch, ein anderer mit Mufehel und Stab.
Sm Gchrein fieht man swei ungefiige Siguren, Gott Vater und Gott

Sohn, eng nebeneinander gefekt. Die Taube als Symbol des heiligenGeiftes und
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brittes Glied einer Trinitdts-Darftellungift nicht vorhanden. Beide Figuren find
fiteng frontal dargeftellt, eine Hand fegnend erhoben,wabhrenddie andere, auf dem
Knie ruhende die Weltfugel halt. Die ausdrucésleeren,bartigen Gefichter,unter

machtig hohen Zackenfronen, find fic) fehr ahnlich. Der Mantelwurf ift, wie
Haltung, Sebdrde, Ausdruck, wiederum bei beiden Siguren faft gleich. Von einer
Spange tiber der Brult zujammengehalten,fallt er glatt tiber die Schultern und in
weiten und weichenSehleifen tiber die Knie. Die maffigenOberksrper erfcheinen
gtob und ungeformt. Dafiir find unterhalb der Knie um fo tiefere Faltentehlen,
wodurch die Beinftellung tiberfcharfsur Geltung fommt. Als eine unausgeglichene,
wenig durchformteund noch weniger durchgeiftigteArbeit ftichtdiefes Sehniswert
in der Nachbarfchaftdes fo fchinen WAnnenfchreinsdoppelt unvorteilhaft ab.

Die Malerei.

(206b. 26)

Die Malerei der Flligel ift faft bis zur Untenntlichfeit verdorben. Wuf den
Snnenjeiten find die vier Evangeliften dargeftellt. An ihren Pulten oder
Sechemeln erat man vereingelte, den Girlanden verwandte Nenaiffance-
BVerzierungen. Die figenden, im Lefen oder Sehreiben begriffenenFiguren
find nut in Bruchfttickenerhalten und in diefen gum Teil auch noc) tibermalt. Auf
den FligelauRenfeitenfieht man die vier Rirchenlehrer. Auch diefe Bilder laffen
von ihrem Inhalt mehr ahnen als wirklich)erfennen. Die befterhaltene der Dar-
fiellungen,die mit der Figur eines heiligen Bifchofs Auguftinus oder Ambrofius)
vor landfchaftlidhbemGrund, zeugt von einem nicht unfabhigenNtaler, der fich an

oberdeutfchenMalern gefchult haben mug.
Als ein duferes, erftes Charakteriftifum aller diejer Bilder, die nicht allein

bon Diver, fondern dartiber hinaus von oberdeutidem RKunftfchaffentiberhaupt
beeinflugt worden find, erfcheintbie Girlandenmalerei, die mit Ausnahme
des Malzenbrauer-, Pettelfauer und Offerwicer Altares an allen bisher be-

fprochenenWerken vertreten war. Durch Holbeins Vermittlung vor allem hat
diejeRenaiffance-Dekorationvon det bejonders in Schwaben und in der Schweiz
in hoher Bhite fiehendenSlasmalerei und Sudornamentil aus, ihren
erften und geeignetftenBVerwertungsgebieten,in immer ftdrferem Mafe auch in
die Zafelmalerei Cingang gefunden. Wahrend fic) bei Oiirer, der hauptfachlic
burch)Mantegnas Paduaner Fresfen Anregung ju derlei Fruchtgehangen,
Seftons und Puttenfpielenempfangen haben mochte,nur in der Graphif verftreute
Beifpiele finden, tritt diefe Vorliebe fiir renaiffancemafiges, deforatives Beiwerk
auf Tafelbildern oberdeutfcherMaler, wie Hans und AmbrofiusHolbein, Nifolaus
Manuel, LeonhardGeet, Hans Leu, Cranach, Hans Diirer und anderen, ftaré in
Erjcheinung,wenn auch faum fo aufdringlich, wie an unfern hiefigen Beifpielen.
Vor allem bei Hans Leu und Hans Oiirer findet man Rahmungsmotive,
die mit den bei uns angutreffenden erftauntich iibereinftimmen™). In Hans Diirer,
der nachweishar in Rratau geweilt hat, einen Vermittler zu fehen, ware nabe-
liegend, aber — hiet fommen wit 3u der enticheidenden,vielleicht tiberrafchenden
Sefiftellung, unfere Beifpiele, zum mindeften die des Malers Michel, find alle
ftliheren Datums. Whnlichfteht es mit Beifpielen aus der Buchornamentif. Wo
immet man verwandte Formen entdectt,da find fie fpater entftanden oder jedenfalls
1%)3. B. die GFresto-Malercien aus einem Lugerner Biirgerhaus (1505—23 erb.),

die wabhrideinlid) von Leu oder feinen Sdciilern gemalt find. Val. Mever-Rabhn:
Cin Lugerner Biirgerhaus aus dem njang des 16. Sabrhunderts,
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{pater in Drucken verdffentlicht.Die hiefigenMaler miiffen aljo aus erften und

frifcheftenQuellen ihren Formenfchagbegogenhaben. Nicht tiberfehenfei dabei die

Latjache, dak auch im Bereich des Donauftils, in Ofterreidh-Ungarn
und in Giebenbiirgen, fehr friih ein Deforationsftil blihte, der auf
den gleichenoberitalienifchenVorausfegungen aufbaute wie der der fuiddeutfchen
Friihrenaifjance. Daher wird bei unferem Hauptvertreter der Girlandenmaleret, bei

Maler Michel, der ja durch feine Stilverwandtichaft mit Breu auch mit der

Donaufchule Beriihrungspuntte hat, in diefer Hinficht ebenfalls nicht nur feine
oberdeutfde Heimat, fondern ebenfo der Siidoften als fpeifender Quell
in Betracht zu ziehenfein.

Bezeichnenderweifeift ein derartiger Renaiffance-Defor an den folgendenvier

Altdren, die wir als este, niederlandijchenStileinfchlag aufweifendeGruppe an-

flihren, nicht vorhanden,

15. Der Schreinaltar in Tierenberg.
Die Dorfeirche in Vierenberg befist einen Fleinen Wltarfchrein,deffen im Se-

[prenge befindlicheWappentafel den Stifter und damit auch die Entftehungszeit
vertdt. Es iff das Wappen Giinther v. Biinaus, der 1505—18 Bifchof von

Samland war.

Im Sehrein befindenfichdie gefchnistenFiguren der Maria mit dem Rind in
der WAffiftensvon Engeln und gweiHeiligen, die gemalten Fliigeltafeln zeigen auf
den Snnenfeiten vier Szenen aus dem Marienleben. Werden fie gefchloffen,fieht
man auf den WAufenfeitenund einem sweiten feften Fliigelpaar auf acht Bildfeldern
Cingelgeftaltenvon Heiligen. Ein oberer WAuffag,drei Heilige unter Baldachinen,
verftdret den fchlanten, hochftrebigenCharakter des Altars, det in der freundlichen
Helle der Kircheden Blice fofort auf fich lenft.

Srliher war das Schnigwerk durch ein Chriftusbild nad) Carlo Dolce ver-

beckt. Heute iff diefes entfernt, und 1935 find fowohl Schnigwerf als auch Fltigel-
tafeln inftandgefegtworden. VBeim Schnigwerk find fleine Veile, eine abgebrochene
Hand, ein Engelfltigel,Rronengackenund dergl. ergangt worden. Bei den Malereien

befchrantte fic) die Wiederherftellung in der Hauptfache auf eine forgfaltige
Reinigung.

Das Sdhnigwerf.
(20bb. 29)

Das Sehnibwerk witkt sundchfealter als aus dem aweiten Bahrgehnt des
16. Sahrhunderts. Die drei Baldachine, unter denen auf pilsformigemGockel

Heiligenfigurenftehen, find reinfte Gpatgotif: frabbenbefegteFialen, umgebogene
Spisen, fielbogenartigeVerfchlingungen,Make und Rankenwerk, nichts feblt an

typifchfpdtgotijchenElementen. Die drei Figuren: Dorothea, Adalbert und

Agnes, laffen durdy die Art ihrer Gewandhehandlung,die hohen Zacenfronen,
die rund naiven Gefichtereher an das 15. als das 16. Sahrhundert denfen.

Bei der Betrachtung der SGchreinfiguren wiederholt fich diefer Cindruc.

Auf der Mitte eines Sigbrettes, deffen Horigontalitat die Schreinbreite fchroff
durchfchneidet,fist Maria, die Fife auf die Sichel geftellt, ftreng frontal, fteif
und flarr. In einer Hand halt fie ein Jepter, mit der andern ftigt fie leicht das

Kind, das auf ihrem RKnie fist. Die mangelnde Modellierung diejes Findlichen
RKorpers,die runden, diimmlichenGefichter fprechen fiir feinen befonders fabhigen
Sechniger.Die Leere des Sehreinfaftens gu beherrfchen,war dieje Madonna nicht
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monumental genug, und Fleine Fullfiguren wurden ihr beigefellt: 3u Seiten die

heiligeMargarete und Barbara, gu Fiifen gwei fniende Engel.
Solche WAffiftensfigurenwaren im 16. Sahrhundert, als man weniger das

Himmlifcheals das menjfehlichNatiirliche der Erjcheinung betonen wollte, mehr
und mehr aus den Schnibwerken verfcwunden, jedoc) in einer Werkftatt und

Werkftattnachfolgenoch auffallend lange gebrauchlich,in der des Veit Stok. Sur
Stof-SOdule im weiteren Sinn fann man wohl auch diejes Gchnigwerkrech-
nen. Dan vergleichees etwa mit dem Wnna-WAltar der Safobstirche gu Leutfdyau
oder mit der Madonna des Sohannisaltares in Leutfchau, Werken des Stof-
Schiilers Meifter Paul, von denen das erftgenannte neben allgemein ftiliftifcyen
Ubereinftimmungenauc) das in Zierenberg gwar etwas abgewandelte Motiv des
einen Vorhang haltenden Engels aufweift. Das Heraushodhlender Figuren aus

dunkler Mantelfehale, das Ausfchwingenvon Gewandsipfeln, dann aber auch die

febr verwandte Art des Sehnigranfenwerfs und fehlieBlichdie Deforation mit

Gipstiigelchenweifen auf dicfen Werkftatttreis. Als Hauptunterfchied fallt, wie
an

te hiefigen Altdren, die grofere Schdrfe, die harte Eckigkeitder Falten-
gtate auf.

Die Malerei.

(2lbb. 29)

Bei gesffneten Fliigeln fieht man vier Szenen aus dem Marienleben:

JSoahims und Annas Segegnung, Maria Geburt, Tempelgang
und Verlobung. Feiner und gierlicherals alles bisher Betrachtete, zierlichbis

gum Gesierten,hell und rein in den Farben, das iff der erfte Cindruck diefer Bilder.
Die Darftellung von Joachim und Anna unter det goldenen

Pforte erinnert an Dirers SGzeneaus dem Marienleben. Hier wie dort

befindet fic) das Elternpaar in einem Binnenhof, det durch Mauer und Torturm
von einer bergigen Hintergrundslandichaft abgefchloffen iff. Die auf dem
Diirer-Blatt gezeichneteGruppe von Nachbarn ift fortgelaffen. In der Szene
Maria Seburt hat man einen Beweis fiir Oiirer-Abhangigkeit in der Figur
der fechlafendenAmme fehen wollen®). Halt man Dtirers Blatt zum Vergleich
daneben, erfennt man, dak cine Gleichheit wirklich nut im Motivifchen befteht,
die allein aber wenig 3u bedeuten hat; denn das Cinftreuen derart realiftifcher,
liberbetont profaifcherMotive war damals an der Tagesordnung. Wuf der Szene
Maria Tempelgang Fonnte allenfalls der die Stufen anfteigende Joachim
der linfen Figur von Dirers Blatt der Begegnung unter der goldenen Pforte
nadchgebilbdetfein, gumal diefes fchon ecinmal verwandt worden iff. Die Szene der

Verlobung lat dagegen deutlic) Diirers Blatt aus dem Marienleben als

Vorlage erfennen fowohl durch die Anordnung und Stellung der drei Haupt-
perfonen als auch die Frau mit hohem RKopfpusund dicht gefalteltem Umbhangan

der rechten Seite. Fiir die elegante Figur des Stugers, links der Hauptgruppe,
findet man das FofttimlicheVorbild in dem Mohrenksnig der Anbetung, der einen

abnlich furzen Umbang tragt mit fpigkemZipfel und dunflen Gtreifen am Gaum.
Abgefehen von diefen nachweisbaren Diirerentlehnungen iff der Stil-

chatafter an fic) aber demjenigenDiirers fo undbhnlichmie nur moglich. Das
Auffallendfiean den menfchlichenFiguren diefer Darftellung ift die wunderlich ver-

fchlungene,wie im Wind fichausbaujchendeSewandung. Die ungelenten, hageren
20) 2. Boettider: Die Var- und Kunjtdenfmaler der Proving Oftpreugen. Heft L,

1898, S. 158.
oe

4
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Geftalten werden durch folche phantaftifchen Manteldraperien monumentalifiert.
Wie unfcheinbar wirkten dieje Menfchenohne ihre RKeiderfiille!Und dennoch, die

fehlende Grofe und Kraft fann ihnen dadurch nicht verliehen werden. Lediglich
ein Gpieltrieb, ein Wunfeh, die Fldche mit gierlichenGchnoréelliniengu tiber-

{pinnen,fcheintfichin diefenRieiderfurven und WAusfchwingungenausguleben.So-

gat die Korper find wie nach vorgefaften Linien,d.h. rein ornamental gemalt.
Man beachte die feltjam in die Lange gezogene RKopfformdes Soachim der Be-

gegnung, den nach rechts verfchobenen,in fchieferAchfe liegenden Nimbus, die

Augenbrauenzeichnung,die Stellung der Augen und das Auffallendfte— die fo
untichtigeLage des Obrs, das alles find Merfmale dafiir, baf der menfehliche
Korper weniger in feinen organifchenSufammenhangenalsin feinen ornamentalen

Ausdrucksformen erfaft iff.
rok folcherVorliebe fiir Linienfaonheit ift eine dreidimenfionaleWirk-

lichfeitsbarftellungerftrebt worden. Die Raumfdilderung ift fogar tiberftark
in der Betonung der Viefe.Bei diefen Flaren, fauberen Snnenraumbarftellungenmit

ihren Stufen und Nifdyenund Ourchblicen in dabhinterliegendeRaume fiihlt man

fic) an niederlandifce Bilder erinnert.
Das Kolorit, belle, flare, talthunte Zone, verftdrkt diefen Eindruck. Cin

jauberes Grau, das faft ins Weife tibergeht, beherr[chtdie Srtliche Schilderung.
In den Gewandern tiberwiegenein flares Gelb und Not, die durch die in diinnen,

{hwarzen Linien gezogenen Ornamente darin doppelt flar wirfen.
Wird das erfte Flligelpaar gefchloffen,fieht man auf feinen Wufenfeiten

und den feften Fliigel(n acht Felder mit gansfigurigen Heiligengeftalten.In
ber oberen Reihe: Helena, Hieronymus, Chriftophorus und Urfula;
in det unteren: Paulus, Nikolaus, Andreas und Petrus. Ruft man

fic) nur einen furzen Wugenblic die herben, FrdaftigenGeftalten auf Diirers

verfchiedenenHieronymus, und Chriffophorus-Darftellungen ins

Gedachtnis juriicé,wenn man diefe tiberfchlante, ariftofratijd feingliedrige
Hieronymus-Geftaltoder die tangerife bewegtedes Chriftophorusbetrachtet, wird

ein Unterfchieddeutlic), der es fraglich macht, ob man ohne das Vorhandenfein
det Marienlebenfzenen tiberhaupt zu der Benennung ,,Diirerfchule”gefommen
ware, Frog aller Bemiihung um Statuarié, Plaffigitdt, ja Monumentalitat —

diefen von Gewanderhiillenumfchloffenen,hochgewachfenenFiguren bleibt ein wie

vom Menfchlicen losgeldfter, fpielerifc) ornamentaler Charafter. Das weiche

Faltengeriefelmit feinen Windungen, Sdleifen und Schnorfeln, die gedrehten
Rleidersipfel und flatternden Gcharpen find reinfte Ornamentif, gierlichePinfel-
fpicleret, aber die forgfaltige und faubere WAusfiihrung,die frifche Reinheit der

Farben bewahrt diefen DOarftellungendennody ihren Reiz.
Wenn man neben diefe Heiligenbilderfolcheniederlandifdher Rupfer-

fiche halt, etwa die des Monogrammiften§. BV.B. (Lehrs7. Band), jpiirt man

eine Wefjensverwandtichaft,die gwar nicht auf unmittelbare Begiehung fchliefen
[aft, aber unfern wiederholt ausgefprochenen Eindruc des niederlandifchen oder

minbdeftensniedertheinifden Charafters noc) einmal verftdrét.Die fein fauberlich
fpibe Zeichnung,der mehr hoffe zeremonielleals derb biirgerlidheCharakter, die

fofetten Gchrittftellungenund anmutigen Schnoréelgtige,das alles fteht der Linie

Rogier-Schongauer naher als der Kunft Diirers.
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16. Der Sdhrein der Anna Selbdritt in Laptau.

Das Sdhnigwere.
(2lbb. 30)

An der Nordwand der Dorfeirche in Laptau hangt ein Gdrein von

ungefahr derjelben Groge wie der Mtedenauer. In ihm, der oben von einer fein
gefchnigten,um einen Stab fic) windenden Blattranfe bogenformigtiberfpanntift,
befindenfichdie gefchnigtenund vergoldetenFiguren der Maria und der heiligen
Anna vor vorhangartig ausgemaltem Grund. Nur der oberfte Teil der Schrein-
wand ift vergoldetund mit einem Rankenmuftervergiert.Wie eine Puppe, die man

gurechtgejesthat, fo tibertrieben gerade figt dieje Dtaria da und fo unnatiirlich ift
ihte Armbhaltung.Die Mutter Anna neben ihr wirkt fchon durch ihe enges Heran-
gerticétfeinahnlich gehemmt. Shre Gefichter aber find von liebenswerter Wnmut
und Frifche und von heimlichemSchalé iiberfpielt. Auf den RKnien der heiligen
Anna fleht breitfpurig, die Fleine Hand fegnend erhoben, das Kind. Der ge-
fchnigteManteliiberwurf der beiden Frauenfiguren zeigt ein an furvigen Umfchlag-
falten und Frittrigen Stegen reiches Faltenfpiel Stofjchen Geprages.

Die Malerei.

(2066.30)
Die Themen der gemalten Fltigel find die gleichenwie beim Medenauer Annen-

Schrein: Nitchweifungdes Opfers Soachims, die Verkiindigung an

Soachim, die Begegnung an der goldenen Pforte und Maria Tempel-
gang. Die ECinzelheiligen auf den Riickfeiten (Katharina, Barbara,
Margarete, Dorothea) flammen aus damals bereits tiberholtemTypenfchag:gotifdy
janfte Sigtirchenmit runden Stitnen, niedergefdhlagenenAugen und Goldnimben.
WAuswirbelnde GSewandzipfelfind unorganifdydagugefiigtund fiillen:einen unver-

haltnismagig grofen Teil der Bildflache.
Diiter-Entlehnungen laffen fic) nicht nachweifen.In der Literatur

findet man allerdings diefeMalerei gufammenmit der des Medenauer und Vieren-
berger Schreines als in Albrecht OQiirers Manier” bhezeichnet.Diejer BMugerung
geben wit nur in fehr befchrdnttemMae unfere 3uftimmung,indem wir eine Stil.
perwandtichaft mit der Malerei des VierenbergerSchreinaltares anerfennen! Wm
deutlichftenfommt diefe vielleicht in der Sgene der Begegnung an der
goldenen Pforte gur Geltung. Nit der gleichenUnbeholfenheitund Ge-
[preigtheit gefchiehthier die Umarmung. Die ungelenfen Figuren tragen fchwiingig
baujchige Gewander,wie wit es auf den VierenbergerFliigeln gefehen haben. Die
Ropfe aber find noch flachiger,noc) ornamentaler als dort, die Gefichterfcheinen
geradezu auseinanderzufliefen.Die gegen einen Goldhimmelfich abfesendeHinter-
grundslandjchafthier und auf dem Verfiindigungsbildzeigt blauweif abfchattierte
Wafferldufeund im hiigeligenGeldnde eine ahnlich zierlichverftreute Schafherde
wie die VierenbergerGzene.

Kein Bweifel,dak der Meiffer des VierenbergerSchreines mehr gefonnt hat,
Da§ et einen perfonlichenStil gehabt hat. Sn dem Maler des Laptauer Sdhreins
fonnte man einen oftpreufifden Gefellen vermuten, der unter dem Cinflug des
Vierenbergergeftanden hat, deffen feine gierliche Pinfelfpracheaber fchwerfdllig
umfegte,defjenfaubereFarbgebungverunfldrte und ftatt hellerdie Dunflen Farben
vorherrfchenlief. Mlerdings mag der ftark verftaubte Z3uftanddiefer Bilder und
der frifc geveinigteder Lierenbergerden Eindruck verfalfcjen.

4*
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17. Der BWeidhfelfahrer-Altar.
Cin Nebenaltar der Elbinger Marientirche, der fich friiher im Schiff der

Ritche befunden hat, ift ber Weichfelfahrer-Altar,auch Altar der Fifchfaufer ge-
nannt, Der heute im Chor fteht. Der Sehrein iff etwa 1,80 m hoch und 1,35 m

breit und enthalt die Gruppe der das Kind anbetenden heiligen drei Rinige. Die
Snnenjeiten der Fltigel zeigendie swoHlfApoftelfiguren,die Wuenfeiten gemalte
Darftellungen aus dem Marienleben. Die in der Befdyreibungvon Fuchs 2") ere

wabhnten,,Sligelbretter hinter der Tir des Fltigels”,womit doch wohl fefte Fltigel
gemeintfind, beftehenheute nicht mehr.

Das Schnigwerk.

Abweichend von unfern meiften Altdren birgt der Nittelfchrein feine voll--

plaftifchenSiguren, fondern eine reliefartige Gzene: die Anbetung des Kine
des Durch Die Kinige. Der Sehniger hat alfo hier auf eine altere, feit dem
13. Sahrhundert tibliche Rompofition gurtickgegriffenund die Gottesmutter auf
der Lagerftatt dargeftellt, die in Der Mitte, aber tiefeneinwarts, mit der Schmal-
feite 3um DGefchaueraufgebaut iff. Oas diinne Vett-Tuch lakt die Haltung der
Maria deutlich erfennen. Sie fist aufrecht und halt auf ihrem Rnie das Kind,
das fpielend in das offene Rajtchen greift, welches der daneben Eniende Konig ihm
hinhalt. Hinter diefem Rnienden fteht der Mobhrenfdnig,eine Frontalfigur, die
jinnend ernft geradeaus blictt. Uber dem Ropfende des Bettes fieht man Bofeph,
det, feine Rappe in der Hand, ebenfalls aus der Szene herausfchaut. Der dritte

Konig an det andern Seite der Gettftatt halt eine Hand am Turban, im Begriff
ihn abjunehmen, und mit der andern weift er auf die Gruppe. Der nachdentliche
Ernft in den Mienen aller Dargeftellten und die Gebdrde diejes Kinigs verleihen
diefer Gzene noch etwas von mittelalterlicher, ernft-frommer Lehrhaftigkeit.

An einer eingigenFigure laft fich ein fchwach tiberzeugenderNachweis einer

Abhangigkeit von Diirers KunfF erbringen. Her Mohrenksnig abnelt
dem auf Diirers Marienlebenfchnitt infofern, als er einen gleichen fpiszipfligen
und mit dunflen Streifen abgefegtenUmbang tragt. (Vergl. auch Diirers Selbft-
portrdt am SabachfchenAltar.) Dak der Sefustnabe in den ihm dargebotenen
RKaftengreift, ift cin Motiv, fiir welches die Runt Diirers zwar auch Beifpiele
gegeben haben fonnte; aber ebenfo wie auch das andere, des an die Rappe grei-
fenden Roinigs,ift es ein fo allgemeinverbreitetes, Dak man faum Sebliiffe daraus

giehenDiirfte.
An diefer gefchnigtenNtittelfzenefallt uns auf, daf tiefe Schattenfehlen oder

frauje Schndrfelbildungen faum vorhanden find. Glatte, wie feucht an die Ksrper
angeflebte Gewandpattien, find durch gtigig fcharfe, Sfters parallele Faltenftege
unterbrochen.E8 fcheint,als hatte diefer Gehniger einen von Stoffchem Seprage
ftarfer abweichendenStil entwicelt. Swar die Apoftelfigurenermeifen fich doch
wiederum als giemlic) nahe Verwandte derer am Pettelfauer, Biertrager- und

Malzenbrauer-Altar, und es ift fogar die Meinung ausgefprochen worden, alle
Die genannten Altdre waren aus der gleichenWerkftatt **).

2

2
1) Fudhs: Gefdhreibung der Stadt CElbing, I]. Bo., S. 621.
") B. Schmid: VBaukunft und bildende Nunft gur Ordensgeit, S. 148,
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Die Malerei.

Die Malerei der Fliigel ift faft bis gur Unkenntlichfeitverftaubr. Ihre Be-

fichtigungwird noch daburch erfchwert,dag der Altar nahe an der Mauer fteht
und jeine Sltigel fich heute faum noch fchlieBenfaffen. Sedoch glaube ich richtig
gefehen gu haben, bag die Malerei der vier Gzenen: Verfiindigung,
Heimfudung, Seburt Chrifti und Fludt nach Agypten (an
{cheinendfind die Sliigel verkehrt cingehdngt)nicht mit Diirers Kunft in Besiehung
qu fegen ift, fondern eher an niederlandifdhe Art und im UmEreis hiefiger
Altdre etwa an den Guttftadter Annen-Gehrein erinnert.

18. Der Gantopper Altar.

Das Schlofbauamt in Heilsberg hat vier gemalte Fliigeltafeln eines zer-

fidtten Altares der ermldndifchenPfarrbirche zu Gantoppen in Verwahrung.
Bis 1770/80 noch war das Werf als Hochaltar in Gantoppen erhalten. Als dann
ein neuer Hochaltar errichtet wurde, erbielten die Bilder ihren Plag an den
Wanden ber Kirche, wodurch es erklarlich wird, bak eine Seite jedes Fltigels
bedeutend fchlechterals die andere erhalten iff.

Die Malerei.

(20bb. 31 und 32)

Sede der acht Fltigelfeiten ift in swei Szenen unterteilt. Vier erzahlen die

Legende des heiligen SodoF, acht fchildern die Paffion Chrifti
(Chriftus am Olberg, Sefangennahme, Geifelung, Dornenfronung, Hanbde-
wajdhung, Schauftellung, Rreugtragung, Kreuzigung), die reftlichen vier find an-

fheinend gufallig gufjammengeordnet:die Verfiindigung, die Heilige
Samilie, das Schiff der heiligen Urfula, die Marter der Zehn-
taufend. Obwohl die Sodofusdarftellungenmie die Eingelfzenenin ifonographi-
{cherHinfichtbefonders intereffant find, fet hier nur auf die Paffionsfzenennaber
eingegangen, da ihr befjerer Erhaltungszuftand eher eine Bildanalyfe und damit
eine Stellungnahme gu der Frage: Diirer-Einflug oder nicht; ermbglicht.

Auf den bis dicht an den Bildrand mit MenfchengefiilltenSzenen bleiben nur

eine obere und eine untere fchmale Zone der Architeftur- oder Land-

[haftsfdhilderung vorbehalten, die gur Lofalifierungdes dargeftelltenBor-

gangs dient. Die perfpeftivifd) fauber fonftruierten, aber zum Seil ftaré vergeich-
neten Snnenrdume find, ebenfo wie die Landfchaftsbiihnen,in Wuffichtdargeftellt.
Die eingeln aus der Ebene ragenden nacten, zum Feil mit tahlem Geftrauch be-

fiandenen Selsblocke,die leeren, in faft gleichmafigenWAbftandenmit Steinchen
belegten Flachen ober die bewundernswert fein und forgfaltig gemalten Rafen-
fitickemit eingelnen, fcharf und naturgetren gemalten Pflanzen und Gtauden
evinnern an den Nealismus niederlandifcer Landfchaftsfchilderung.Bildbeherr-
{chendfind bie Menfcben. Mandmal find fie bis dicht an die feitlichenBild-
Fanten gedrangt, aber durch eine leer gebliebenemittlere Zone zu gmwetfcharf ge-
trennten Gruppen gefchieden,manchmal im Vierec aufgebaut, die Hauptfigue im

Diagonalen-RKreugungspuntt,immer ift eine- flare, das Bntereffe auf die Haupt-
figue FonjentrierendDeAnordnung gu fpuiren,die vielfachnoch unterfttigt wird durch
die Symmetric im Wechfelvon Frontal-, Profil- oder Riicenfiguren. Die fein-
gliedrigen Geftalten fSnnten durcy ihre faft hofifde Elegang an gotifche Ideal-

figuren erinnern, mdren fie nicht anbdererfeitsfo plaftifc als reale, raumver-
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drangendeRoeper gebildet. In den Gefichternwiederholenfich beftimmteedfe und

vulgare Typen. WAberauch die Figuren mit haGlicherGefichtsbildungwirken legten
Endes burch ihre grazidfeHaltung, die fchlanfen Proportionen durchaus nicht derb

ordindr, wie auc) der Gefamteindruckder Gilder felbft bei inhaltlich an fich ent-

gegengefebtemStimmungsgehalt immer det von Rube und Sehonheit bleibt. Diefer
geflarten und gemafigtenWrt der Darftellung entfprict bas Kolorit, Sauber

begrengte Farbflecten ergeben ein heiteres Karbmofaif. Gleichmagigfaltes Licht
{ehaltjede Form deutlich heraus. Und obwobhldie Farbfleckgrenzenvielfachunver-

mittelt aufeinander ftofen, liegt dennoch ein Glang harmonifcherGchonheit tiber
den Flachen. Helle Farben herrjchenvor. Auch die Schatten find nur durch)all-

mablicheWAbdunfelungder betreffendenFarbe markiert. OQer Golbhimmel fcheint
das Gefchehen3u entrealifieren, in eine Sdealfphare gu tiberhohen.Es ift ein flaf-
fifchesBeijpiel der Kunf—um 1500 mit ihrem Werben um Statif, Rube, Uber.
{chaubarkeitund ihren dabei noch reichlic)vorhandenen gotifchenReminifzengen.

Der RKiinftler,deffen Intereffen in ftarkem Mahe auf diefe formale Seite

fiinftlerifchenSchaffens gerichtetwar, und der vor Diirer in diefem Ginne Weg.
bereiter gewejen ift, Martin Schongauer, hat den Gantopper Maler fichtlichbe-

einflupt. Beftatigt wird dieje Vermutung durch die Feftftellung,dak fiir die Gan-

topper Paffionsfgenen graphifdhe VBVorlagen Schongauets und

niederlandifdher Mei fter benust worden find. Die Oarftellung der Hande-
wafchung ift in Anlehnung an die gleiche Gzene der Schongauerfchen Paffions-
folgegefchaffen.(3.14; val. befondersrechts die Figur des Hajfchers.)Die Maria
Der Kreugtragung ift der SchongauerfchenPaffionsfzene, GB.16, nachgebildet, der

anfiihrende DHafchereine Nachbildbungim Gegenfinn der Hajcherfigur auf der

Grofen Kreugtragung. Sehlieflich ift die Kreugigungvon Schongauers Stichen,
%.22 und 24, beeinflugt*).

Die Sefangennahme iff die Nachbildung eines niederlandifchen VBor-

bildes, Das man Faum hier erwarten wiirde: bes Meifters von Zwolle. Der

Vergleichvon graphifcer Vorlage und malerifcer Umbildungoffenbart in diejem
Galle befonders augenfallig die auf Mafigung, auf fcone Haltung bedachte
Vortragsweife des Santopper Meifters.

Sli die beiden Gzenen Geifelung und Sdcauftellung waren bee

ftimmte Borlagen bisher nicht yu ermitteln. Daf fie aber in giemlichenger Ane

lehnung an folcheentftanden find, beweiftihre Ubereinftimmungmit den Malereien
des fog. Rrappfden Altares der Breslauct Clifabethfirche und eines

Altares in Mediafch in Siebenbiirgen, der um 1480 mutmaflich datiert

witd. Diefe gufallig entdectten VBeifpieleweifen aber wiederum auf einen Sra-

phifer aus dem Schongauerfreis. Der Augenfcheinlehrt, dak auch die

zwei Szenen Olberg und Dornenfrdnung, fiir die ebenfalls feinerlei Entlehnungen
bisher nachgewiejen werden fonnten, auf Borlagen des gleichen Schongauer-
Niederlander-Rreifes zuriickzufiihrenfind.

Die bisher eingigeliterarifche ausfiihrlichere Erwahnung des WAltares,die in

ben Mitteilungen des ErmlandifcdenKunftvereings1875 von Dittrich **)erfolgtift,
bringt die BVermutungzum Wusdruck, der Maler fei ein Schiiler Wol-

gemuts oder aud) Oiirers gewejen. Dafiir fprachen der energifche,bet den

8) Als eingiges Veifpiel fiir Benubung von GScongauer-Vorlagen galt bisher
der Grauenburger Altar.

f

4) Dittrid: BWltere gotijdhe WAltdre in den Kirdhen Ermlands; in Mitteilg, des Erm-

land. RKunftvereing, III. Heft, 1875, S. 13 u. folgende.
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Perjonen vielfachbis gur Karifatur gefteigerteRealismus, die Harte und Ccfigheit
in Gewandung und Formbildung, das trodene Rolorit. Das alles find Merk.

male, die meines Eradytens eher dazu angetan find, gegen als fiir eine Beein-

fluffungdurcy Diirer gu fprechen.Besiehungen zu Wolgemuterfcheineneher glaub-
haft. Die Sprodigkeit im Stil diefer Bilder, die altertiimliche Wrt, Naume und

Landfchaft in Wuffichtzu malen, das Verwerten Schongauerfcer Graphié fiigen
icy der landlaufigen Vorftellung vom Stil der Wolgemut-Werkftattgut ein. Ift
aber fegten Endes unfer Wiffen tiber Wolgemut nicht reichlich licenhaft und

ungenau? So bleibt legten Endes die Schongauer- und niederlandifdhe
Stilfdrbung, felbft wenn fie durch)die NiirnbergerWolgemut-Werkftattver-

mittelt fein follte, ausfchlaggebend.
Der im Marienburger Schlof befindlicheAltar aus Tenbitten und ein

Schnigaltar in Cremitten find mobglichermeifemit dem Gantopper in 3u-
jammenhang ju bringen.Da fie aber in feinerlet HinfichtDiirer-Cinflug verraten,
muR an diejer Stelle auf nabere Ausfiihrungen vergichtetwerden.

IIL, Ketelbtict

a) Das Sdhnigwert.
Die Urteile tier Werkftattzufammengehobrigteitder Schnigarbeiten gehen bis

bahin fehr weit augeinander. Gabe man allen recht, bildeten die hier angefiihrten
Altdre eine eingige, ecinheitlice, gu einer Werkftatt gehdrige Gruppe. Das iff
genau fo unmbglic)wie das entgegengefebteErgebnis, das fic) herausftellt, wenn

vorfichtigerweifejede Sufammenordnung 3u Werkftatteinheiten vermieden wird.

Tatfachlich iff ein allen gemeinjamer Stilcharafter vorhanden, der mit der Bee

geichnung,StoR-Nachfolge”wenigftensandeutungsweifeumriffenwird. Unmittel-
bare Besiehungen zur Stof-Werkftatt fonnten bisher nicht feftgeftellt werden.

Dazu waren Reifennach Polen und Giebenbiirgenund eine Mitberiicfichtiqung
sahlreicher verwandter, unter diefem Thema aber nicht angefiihrter Gchniswerke
unerlaflich. Wuchohne greifbare Nachweifeerfcheintes jedochfaft felbftverftandlich,
daf in bas Ausftrahlungsgebiet der Krakauer Stof-WerFftatt und ihrer Ableger
in Schlefien und Giebenbtitgen auch der benachbarte Deutfchordensftaat Preufen
einbegriffenwar. Wuferdem [aft fic) eine Pradeftiniertheit des Oftens fiir den

Stof-GStil, wie Pinder fie betont, nicht tiberfehen.Die fiir Stok fo typifche Ger
wandfprache mit ihren furvig verfchlungenenFaltenbahnen, Wirbeln und eckigen
Briichen fcheint einer im Formwillen offdeutfcherRunft fchlummerndenTriebFraft
befonders ent{prochen3u haben. Bei dem Vergleichmit Stoh-Werkfenglaubt man

jedocheine noch ftdrfere, wie von verhaltener Kraft gefpannteFormenprallheitund
eine noc) gewaltjamer vetfchnoréelte,hartfcdhnittigeSaltenfprache in diefen
Sehreinaltdren gu bemerfen und darin einen eigenen Wefensausdruc nordoft-
deutichenMenfchenfchlags.

b) Die Malerei.

Die Malerei weift trok ihres gemeinfjamenund ausfchlaggebendenNenners

7 Diver-CinfluR”weit weniger einheitlichenStilcharatter auf, obwohl auch bier
cin beftimmtesLofalgepragefpiirbar iff.Neben alemannifchem und nieder-

[andifcdem Stileinfchlag an einigen Geifpielen fieBen fic) an anderen Bee
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giehungengur Donaufcule feftftellen.Whnlic)mannigfaltig ift die Auswahl
der benugtengraphifcen Vorlagen und es fdheint,als waren mit den verfchieden-
attigen Stichen oder Gchnitten manchmal auch die entfprechendenftilepochalen
Cigenfchaftenmit tibernommen worden: fpdtgotifdhe mit Sdhongauer-
Borlagen, mit denen von Breu und Cranach Merfmale des Manieris-
mus und die der Renaiffance mit Diirers Graphif. Dak auch weniger
beFannte graphifcheBlatter, wie 3.G. die des Meifters von 3wolle, benugt worden
find, [apt auf eine anfcheinend viel gebrauchlicere Verwendung der graphifchen
Riinfte gu diejemSwed fehliefen,als wir es gemeinhinanzunehmenpflegen.

Weitaus tiberwiegenohne allen BweifelDiirer-Entlehnungen. Ihnen
begegnetman auch auferhalb der Runft des Schnigaltares, fo an einem Fresto im
DanzigerArtushof, vereingelt an Epitaphen und an funftgewerblichenArbeiten bis
ing 17. und 18. Jahrhundert. Um 1530, die obere Zeitgrenzeder hier entftandenen
Altdre, war der Cinflug Diirers jedenfalls noch lange nicht erlofchen. Herzog
Albrecht, ein eifriger Forderer der Kunftpflegeim Often, hatte Diirerfehiileran

feinen Hof berufen (C. Herrant, Konigswiefer), fo dak gerade etwa feit Diirers
Zod eine neue Kunfibliitein unferem Gebiet einfest und befonders durch die Wus-

ldufer der Cranach-Sehule bis tief ins 16. Sahrhundert Diirer-Cinflugnachweis-
bar bleibt, um fchlieBlic),um 1600, als in Deutfchland mit Fifcer, Hofmann,
Boll erneut eine Welle der Diirer-Nachahmung einfest, in Anton Neoller den
GftlichenVertreter diejer neuen Diirer-Begeifterungzu finden.

Aber nie mehr offenbarte fic) eine Diirer-Ergriffenheit in demfelben
Mae wie in der bis um 1530 bliihenden RKunftdes Schnigaltares. Die hier an-

geflibrteBeifpielreihe hat gezeigt, wie neben tiichtigenMalern und Sehnigern auch
Stiimper gu Pinjel oder Sehnigmeffergriffen, um gleichfamnachguftammeln,was

Diirer fo fraftvoll und Fiihnvorgefprochenhatte. Sn den Fleinftenund befcheiden-
ften Dorfeirchen find diefe Sehnigaltire angutreffen, denn die Diirer-Begeifterung
unter den Schaffenden hatte ihr Echo in der Diirer-Empfanglichteitbreitefter
Bolsfchichten gefunden. Gerade in der RKunftdes Schnigaltares, in diefen
monumentalen Bilderbiichernaus der Sahrhundertwende,offenbart fic) nod einmal
bas deutfcheBVolf als eine Kulturgemeinfchaft,die feine Grengen swifchen ge-
bildet und ungebildet gefannt 3u haben fcheint, in der Runftfchaffendeund

empfangende noc) in ftetigemWeehfelftromder Beziehungeneine organifde Ganze
heit gebildet haben.
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erjelbe: Swet Sabrhunderte deutjcder Malerei. Miincen 1916.

. Glitd : Die Kunjt der Nenatflance in Deutfdland. Berlin 1928.
. Haad: Albrecht Diirer, Deutichlands gripter Riinjtler, 1928,

—

. Hagen: Matthias Griinewald. 1923.
Heidridh: Die altdeutjdhe Malerei. Jena 1909.
talog der Cranad-Uusitellung. Verlin 1937,

napp: Tilman Riemenfdneider, Leipzig 1936.
61H: Hans Stik v. Kulmbad) und feine Werke. Leipgig 1891.

urth: Ubredht Diirer. Sdmtlide Holafcdnitte, Miinchen 1927,
ebrs: Gejdhicdte und fritijcher Natalog der deutfchen und niederldindifden
RKupferftide im 15. Sabrhundert, 7. Bo. Wien 1930.

Agee Schongauer, Nadhbildungen feiner Nupferjtiche. Wien 1925.
. Lidhtwark: Der Ornamentftid) der deutfchen Frithrenaiffance, 1888.

jr. Lippmann: Lufas Cranadh. Nachbildungen feiner vorgiigliden Holz- und
Rupferfdnitte. 1895.

.Lofnigfer: Veit StoR. Leipgig 1912.
»-Meinert: Hang Oiirer in Sdlefien. Fabrbud der preufijchen Kunftjammiungen,

23b,.:58, (OD:32;11937,
. Meyver-Rahn: Cin Lugerner Viirgerhaus aus dem Anfang des 16, Saber:

bunderts. Denfjdrijt an den Il. Schweiger Hiftorijden KNongrefRin Lugern,
25.—27. Suni 1921, Stans 1921.

RK. Th. Miller, Av. Reibenftein, H. v. Rofemann: Die deutfdhe Kunft
in Giebenbiirgen, Herausgegeben von W. Noth. Verlin 1934.

Av. Reifenftein: Veit Sto. (Das Meifterwerf. Reihe Dlaftit.)
B. Scherer: Diirer, (Kajfifer der Kunjt.) Stuttgart und Leipzig.
Derjelbe: Die Ornamenti€ bei Albrecht Diirer. StrafBburg 1902.
H. Vo: Der Urfprung des Donauftils, Leipzig 1907.
W. Waskoldt: Diver und feine Seit, 3. Auflage. Wien 1936,
€, Waldmann: Albredht Diirer, 3. Bd. Leipzig 1916/18.
mM. rot ooget: Niirnberger Malerei an der Wende gur Renaiffance. Stra.

UG, i

Gr. Winkler: Hans Diirer. Jahrbuch der preuf. Kunjtjammlungen. 57, Bd. 1936.
Derjelbe: Seichnungen von Albrecht Diirer in Nachbiloungen, 7. Gd., herausgegeben

von Lippmann feit 1883. Verlin 1929.
H. WHLFFlin: Ulbrecht Ditrer. 5. WAufl,Minden 1926.
Derfelbe: lbredht Diirer, Handgecichnungen. Minden 1923.
W. Worringer: Lukas Cranach. Minden, Leipgig 1908. .
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V. Bilderanhang
mit einem Verzeichnisder WAbbildungenund einem Nadhweis der photographijden

yee
_SOON

i

tHE

12.

13.

14,

15;

16.

17;

18.

19.

20.

Zi

22.

. Medenau, Altar der Anna SGelbdritt, das Scnibwerk.
24.

26.

24;

28.

. Tierenberg, Marienaltar.

30.

al;

BVorlagen.

VerzgeiGnis der AHbildungen:
. Dangig, ipwogiint

in St. Marien, der Mittelfdrein,
of Ma ” redhter beweglider Fliigel, Snnenfeite.
i i sf d linfer beweglicder Fliigel, Snnenfeite.
i linker bewegl. Gliigel, Wufenfeite (Grifaille).
ne nbeoteGobreinaitarder Trinitatistirdhe, Gefamtanfidt bei gefdlofjenen

Litgeln.
. Elbing, Fliigeltafel gum Malgenbrduer-Wltar in St. Nikolai.

. Dangig, fiidliher Sdhreinaltar der Trinitatistirdhe, Fltigelmalerei,

. Elbing, Hodaltar in St. Marien, das Sdnibswerk.
a io i‘ = Fliigelmalerei.

»  SDreifinigsirein tk“berDreitonigstirde.
» Méalgenbrduer-Altar in St. Nikolai, das Sdniswert.
” ” ” ” Malerei vom 2, Fliigelpaar, ufenf.

Miiblheim (Giebenbiirgen), Fliigelmaleret.
Elbing, Malgenbrduer-WAltar in St. Nifolai, Malerei vom 2, Fliigelpaar, Fnnenj.

is _ i ; Maleret vom 2. Fliigelpaar, Wufenf.
Pettelfau, GFliigelaltar, das Sdniswerk.

ie Fliigelmalerei.
Rerhenan,Seohnibjdhrein.

+7 Malerei vom Seitenfliigel.
Elbing, Schuhbmader-Altar in St. Marien.

»  iertrager-Wltar im Stadt. Mufeum bei gefclofjenen Fliigetn.

5 Maleret der Fliigeltafeln, Snnenfeite.

™ Trinitdtsfarein, Fliigelmalerei.
i Altar-Malerei der Fliigeltafeln, Wufenjcite.
ie Trinitdtsfhrein, das Sdhnifwerf.

Laptau, Altar der nna Selbdritt.

Gantopper Altar, Fliigelmaleret.
” ” ”

Bildernadhweis:

obbitoung:1—5, 7, 8 und 21, 22 Denkmalpflege Dangig, Photograph Gronert; 11, 12,
17—20 und 23—30 ‘G.Rudolph,RKonigsberg Pr., Unterhaberberg 14; 13, 15, 16Dent:
malpflege Weftpr.; 14 Photofopie aus: KR. Th. Miller, E. v. Reigenitcin,H. v. Rofe-
mann: Die deutfdhe Kunjt in Siebenbiirgen, Verlin 1934; 6, 9 und 10 Stadt, Mufeum

Elbing; 31 und 32 SchlofbauamtHeilsberg.
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2. Dangia, Hochaltar in St. Marien, Rechter bewealider Fliigel, Snnenjeite,



i poh sin

3. Dangig, Hodhaltar in St. Marien. Linker beweaglicder Fliigel, Fnnenjfeite.



4. Dangig, Hochaltar in St. Marien. Linker beweglider Fliigel, Alupenjeite (Grifaiile).
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5. Dangig, nbrdlicher Sehreinaltar der Trinitatistiree. Gejamtanficht bet gefcloffenen
Fliigetn.



6. Elbing, Fliigeltafel gum Malzenbrauer-Wltar in St. Nifolai. 7. Dangia, jiidliher Sdreinaitar dex Irinitatisfirde.
Linter Veridlusfliiqel, Gnunerjeite.
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SHodaltar in§Elbing,8.



Elbing, Hocdaltar in St. Marien.

SS 2

Fliigelmalerei,
:

9. Chrijtus als Gartner. 10, Chriftus und die Ehebrederin.
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t. Nifolai.S==ws~=aSra3=sSoxoS3-Ss. Elbing,12



13. Elbing, Malzenbrduer-Altar in St. Nikolai. 14. Miihlheim (Siebenbg.), Hochaltar. Fliigelmalerei.
Malerei vom 2. Fliigelpaar, Aufenfeite.



Elbing, Maenbrduer-Altar in St. Nifolai.

. Malerei vom 2. Fliiaelpaar, Snnenfeite. 16. Malerei vom 2. Fliigelpaar, Aufenjeite.
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17. Dettelfau, Schreinaltar in gedffnetem Sujtand.



18. Pettelfau, Schreinaltar bei gejdloffenen Fliigeln,



19. Mittelfdrein. Reicdhenau. 20. Malerei vom Seitenfliigel.
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21. Elbing, Schubmader-ltar in St. Marien.
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22. Elbing, BViertrager-Altar im Stadt. Mufeums bei gefdlofjenen Fltigein,
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23. Medenau, Altar der una Gelbdritt.



24. Linker Fliiael, Snnenfeite.

eyo

é

i
&

5

=
*

*
~

ei
IRcuaT
UA

Medenau, Wltar der Anna Selbdritt.

25. Rechter Fliigel,
F

cS



26. Medenau, Trinitdts-ltar, 27. Medenau, Altar der Anna Selbdritt.
Linker GFliigel, Auenjeite. Redhter Fliigel, Aufenicite.



28. Medenau, Trinitdtsfarein.
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30. Laptau, Altar der nna Selbdritt.
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Yeilsberg, Schlofmujeum, Fliigelmalerei vom Gantopper-Wltar.

3, Gejangennapme und Schaujtellung. 32. Slherg und Hdndewafdhung.
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