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fliisse hatten. Blume gelingt es, anhand kaum 

bekannter Bildfolgen zu zeigen, wie die Plane- 

tendarstellungen in das volkssprachliche Buch 

eindrangen, wobei Holzschnitt und Buch- 

druck eine wesentliche Rolle fiir die Verbrei- 

tung spielten. Der Prototyp der Planetengot- 

ter und der von den jeweiligen Planetenkin- 

dern ausgeiibten Tatigkeiten und Berufe ist 

offenbar eine Holzschnittfolge, die um 1430 

in Basel entstanden ist. Doch zeigen die darauf 

aufbauenden »kalendarischen Hausbiicher« 

sehr individuelle ikonographische Losungen 

von Spezialisten je nach den gerade verfiig- 

baren Vorlagen. Die Planetenkinder spielen 

eine besondere Rolle (Kap. XVII: »Pla

netenkinder und Planetenfeste am Hof«) im um 

1470 zu datierenden „mittelalterlichen Haus- 

buch“, das die Planetengotter - wohl in for- 

maler Entsprechung zum Bellifortis von Con

rad Kyeser - als hbfisch gekleidete Ritter auf 

prachtig gezaumten Pferden zeigt. Ikono- 

graphisch abhangig von den Basler Holz- 

schnitten entstand dagegen etwa 1450-60 das 

Bilderbuch De Sphaera in Modena (Bibl. 

Estense, ms. lat. 2.09), das nun seinerseits diese 

»volkstumlichen« Planetenkinderbilder in ein 

hofisches Ambiente zuriickfuhrte: Es tragt die 

Wappen von Francesco Sforza und Bianca 

Maria Visconti. SchlieElich bespricht Blume 

die Planetenserie, die von Baccio Baldini um 

1460 gestochen, aber zweifelsohne von einem 

anderen Kiinstler entworfen wurde (dennoch 

macht Blume, S. 187!., offenbar Baldini selbst 

fiir Details verantwortlich). Auch diese 

beriihmten florentinischen Blatter fiihrt der 

Autor auf jene Basler Holzschnitte zuriick. 

Allerdings ist die antikische Nacktheit der 

Gotter nun zugunsten einer neuartigen Ikono- 

graphie aufgegeben: Die Planeten erscheinen 

im Himmel auf einem Wagen, der von unter- 

schiedlichen Tieren gezogen wird - ein Dar- 

stellungstypus, der mit diesen Kupferstichen 

allgemeine Verbreitung fand. Wenn bei hofi- 

schen Festen zu bestimmten Anlassen auf- 

wendig geschmiickte Wagen mit lebenden 

Bildern der Planetengotter durch die Stadt 

fuhren, so ist in diesem Zusammenhang sicher 

erwahnenswert, dafi triumphale Festumziige 

im 15. und 16. Jh. auch von anderen Seiten 

Impulse erhielten, man denke an die Trionfi 

von Petrarca.

Abgerundet wird das Buch durch einen 

zusammenfassenden Epilog, einige Exkurse zu 

Stil und Datierung einzelner Bildwerke, Text- 

quellen, umfangreiche Literatur und einen 

hilfreichen Index.

Die Regenten des Himmels diirfen - unge- 

achtet der kritischen Anmerkungen im Detail 

- als wichtiger Baustein im aufierst liicken- 

haften Gebaude der kunsthistorischen Er- 

forschung astronomisch-astrologischer The- 

men betrachtet werden.
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Zwei friihneuzeitliche Gemalde erwahnte 

Fjodor Dostojewski in seinem 1868/69 

erschienenen Roman Der Idiot. Beide hatte 

der russische Dichter im August 1867 im 

Basler Kunstmuseum gesehen; beide haben ihn 

zutiefst erschuttert. Eines der beiden Bilder ist 

Holbeins toter Christus im Grab von 1521/22, 

das die Kraft habe, den Glauben auszu- 

loschen. Das zweite, im allgemeinen Bewulst- 

sein nicht verankerte Gemalde ist die vier
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Jahre vor Dostojewskis Besuch angekaufte 

Enthauptung des Taufers von Hans Fries. 

Furst Myschkin berichtet dariiber, dal? er vor 

kurzem in Basel ein Bild gesehen habe, das das 

Gesicht eines zum Tode Verurteilten zeige, eine 

Minute, bevor das Eisen niedersause. Dieses 

Bild habe ihn sehr getroffen (Fjodor Dosto- 

jewskij. Der Idiot, iibersetzt von Swetlana 

Geier, Fischer Taschenbuch, Frankfurt/Main 

4zooi, S. 93E; freundl. Hinweis von Verena 

Villiger. Zum Holbein-Erlebnis Dostojewskis 

vgl. Viktor I. Stoichita, in: Beschreibungskunst 

- Kunstbeschreibung, hrsg. von Gottfried 

Boehm/Helmut Pfotenhauer. Miinchen 1995, 

S. 425-444).

Erst zwei Jahre nach Dostojewski erschlol? der 

Basler Eduard His-Heusler den vergessenen 

Maier auch fiir die Kunstgeschichte. Da das 

schmale Werk den Vorstellungen eines kiinst- 

lerischen Neubeginns unter dem Einflul? der 

italienischen Renaissance nicht entsprechen 

wollte, ist Hans Fries eine positive akademi- 

sche Wiirdigung lange versagt geblieben. Bei 

dem an aktueller expressionistischer Kunst 

geschulten Ziircher Publikum kam der Maier 

1921 im Rahmen der Ausstellung Gemalde 

und Skulpturen 1430-1530 hingegen sehr gut 

an. Vor diesem Hintergrund iiberrascht es 

wenig, dal? auch das Hauptanliegen der 1927 

erschienen Dissertation von Anna Kelterborn- 

Haemmerli - der bislang einzigen Monogra

phic zu Hans Fries - nicht in der Wiirdigung 

des Maiers innerhalb der deutschen Malerei 

des friihen 16. Jh.s bestand, sondern in sensib- 

len, dem Einzelwerk im sprachlichen Aus- 

druck moglichst adaquaten Formanalysen.

Die von Verena Villiger und Alfred A. Schmid 

herausgegebene Publikation erschliel?t das 

iiberschaubare Gesamtwerk und die archi- 

valischen Quellen neu und legt damit eine 

solide Grundlage zu weiteren Auseinanderset- 

zungen mit dem eigenwilligen, bislang unter- 

schatzten und uber den Kreis weniger Spezia- 

listen hinaus kaum bekannten Maier. Im 

Anschlul? an die 1999 erschienene Publikation 

zum Freiburger Nelkenmeister und die dort 

erfolgreich erprobte Zusammenarbeit von 

Kunsthistorikern, Historikern und Restaura- 

toren ist wiederum eine grundlegende Mono

graphic entstanden, die liber einen Ausstel- 

lungskatalog weit hinausfiihrt. Ausgehend 

von einem Forschungsiiberblick widmen sich 

kurze einleitende Beitrage dem Leben und 

Werk sowie der Freiburger Umgebung und 

geben schliefilich auch Einblick in die Unter- 

zeichnung und Maltechnik der mit Fries ver- 

bundenen Werke. Das Hauptgewicht der Pub

likation liegt auf dem sehr ausfiihrlichen, in 

Beschreibung und Erlauterung mitunter etwas 

langatmigen Katalog der 21 erhaltenen 

Werke, die mit Ausnahme von vier Tafeln 

eines Altiirchens und zwei Tafeln eines Jiing- 

sten Gerichts der Bayerischen Staatsgemalde- 

sammlungen (Kat. Nr. 3E) alle in Fribourg/ 

Freiburg im Uechtland ausgestellt waren. Ein 

leider nicht vollstandig bebildertes Verzeichnis 

bisheriger falscher Zuschreibungen sowie ein 

Anhang mit archivalischen Quellen runden die 

solide Publikation ab, die alle Werke in 

reprasentativen Farbaufnahmen zeigt, bei den 

begleitenden schwarz/weil?-Abbildungen jedoch 

mitunter Wiinsche offen lal?t.

Fiir die historische Bedeutung des in Freiburg 

und Bern tatigen Maiers spricht zunachst die 

Erwahnung seines Namens neben Meistern 

wie Diirer, Cranach, Baldung und Schaufelein 

in der dritten Ausgabe des Architekturtraktats 

von Jean Pelerin (Viator) 1521. Aufschlul?- 

reich ist aul?erdem seine Zeugenschaft in dem 

internationales Aufsehen erregenden Jetzer- 

Prozel?: 1507 wurde Fries in das Berner 

Dominikanerkloster gerufen, um die Echtheit 

der blutigen Tranen einer Marienstatue zu 

beurteilen. Dais er als Fachmann fiir Farben 

und malerische Effekte die Tauschung tatsach- 

lich nicht erkannt haben soil, wie der Chronist 

Valerius Anselm 1528 berichtet, ist wenig 

glaubhaft. Offenbar biirgte der »beriihmte 

Maler« lediglich zur Illustration des »meister- 

lichen« Betrugs, denn bereits bevor er als 

Gutachter gerufen wurde, war ein Priester auf 

den Altar gestiegen und hatte festgestellt, dal?
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es sich bei dem Blut lediglich um Farbe handle. 

Alle weiteren Quellen geben kaum Aufschlul? 

uber die personlichen Lebensumstande des aus 

einer angesehenen Freiburger Familie stam- 

menden, um 1510/16 nach Bern ubersiedelten 

Maiers. Seine erste sichere Erwahnung datiert 

in das Jahr 1480, als er im Alter von vermut- 

lich zwanzig Jahren ein Gemalde mit der 

Schlacht von Murten nach Freiburg bringt. 

Ein letztes Mai bezeugt ist Hans Fries in Bern, 

als er sich im August 1523 zur Restzahlung 

eines Pferdes verpflichtet. Ahnlich diirftig ist 

die archivalische Uberlieferung zum kiinst- 

lerischen Werk, das ausschliel?lich sakralen 

Themen gewidmet ist, was letztlich auch fur 

das offenbar nur in Kopie erhaltene Bildnis des 

Niklaus von Fliie (Kat. 15) gilt. Damit blieb 

Fries im Gegensatz zu seinem exzentrischen, 

etwas jiingeren Berner Antipoden Niklaus 

Manuel Deutsch an der Wende zur Neuzeit 

ganz den alten Themen verpflichtet.

Wie seine Zeitgenossen griff Fries dabei selbst- 

verstandlich auf altere Vorbilder zuriick, die 

er eigenwillig umdeutete, vereinfachte und 

verdichtete. Als Ausgangspunkt dienten neben 

lokalen Vorbildern des Berner und Freiburger 

Nelkenmeisters die Kupferstiche Schongauers 

sowie die Holzschnitte Diirers und Schaufe- 

leins. Der Prozel? der schrittweisen Umdeu- 

tung eines solchen Vorbilds kann am friihen 

Werk des Sebastiansmartyriums (Kat. 3 b) 

anschaulich nachvollzogen werden. Wie sou- 

veran Fries die Vorlagen behandelte, illustriert 

etwa die auf Diirers Holzschnitt zuriickge- 

hende Heimsuchung im Marienzyklus von 

1512. (Kat. 13): Sicherlich fiihlte sich mancher 

Zeitgenosse an das populate Vorbild erinnert, 

erkannte in der eigenwillig monumenta- 

lisierten und vereinfachten Darstellung in 

starker Untersicht vor einem plakativen Land- 

schaftshintergrund aber gleichzeitig eine 

charakteristische, selbststandige Handschrift. 

Uber die Rekonstruktion des gesamten Ma

rienzyklus darf weiter geratselt werden; auch 

die Frage des Entstehungs- und Bestimmungs- 

ortes ist nicht mehr eindeutig zu klaren. Von 

technologischem Interesse ist der Umstand, 

dal? einzelne Tafeln bereits im friihen 18. Jh. 

gespalten und auf einen neuen Trager aufge- 

bracht wurden.

Eine besondere Rolle innerhalb des Werks 

nimmt neben dem Marienleben der um 1505 

entstandene sog. Bugnon-Altar (Kat. 7) ein. 

Die wohl im Auftrag der Freiburger Heilig- 

geist-Bruderschaft gemalten Tafeln zeigen 

neben Pfingsten und Apostelabschied die 

Speisung und Bekleidung von Bediirftigen, wie 

sie im stadtischen Leben in Freiburg alljahrlich 

stattfand. Die aus dem Leben gegriffene 

Darstellung der Werke der Barmherzigkeit ist 

unmittelbar mit der Darstellung der Erlbsung 

aus dem Fegefeuer verbunden (Abb. 1). Die 

dynamische Komposition wird damit zu 

einem visionaren Bild spatmittelalterlicher 

Heilslehre. In unserem kurzen Uberblick seien 

schliel?lich auch noch die beiden Fragmente 

eines Altarflugels von 1503 (Kat. 6) mit der 

Darstellung der Mifihandlung der hl. Barbara 

erwahnt, die zu den eindringlichsten und 

pathetischsten Werken des Maiers zahlt (Abb. 

2). Der Betrachter ist Zeuge, wie die mit ver- 

zerrtem, blutuberstromtem und kreidebleichem 

Gesicht gezeigte Heilige von ihrem hamisch 

zum Betrachter blickenden Vater brutal aus 

einer Felsspalte emporgerissen wird. Der 

schrag nach vorne gestellte, mit Blut bespritzte 

Felsblock und die forcierten Verkiirzungen 

verstarken die unmittelbare Wucht der Dar

stellung, der sich der Betrachter nicht entzie- 

hen kann. Ahnliches beobachten wir in der 

Sebastiansmarter von 1501 (Kat. 3), in der 

sich der Armbrustspanner mit dem Betrachter 

verbiindet, wahrend einer der Armbrust- 

schiitzen direkt auf den Betrachter anlegt, 

womit Fries ein in Buchmalerei und Druck- 

graphik des 15. Jh. beliebtes Motiv zitiert.

Zur Akzentuierung seiner Darstellungen setzt 

Fries eine Reihe gesuchter Oberflacheneffekte 

wie Transparenz, Perlenschimmer, knitternde 

Seide oder auf Hochglanz polierte Steinsaulen 

ein und erweist sich im Spiel mit verwandten, 

delikat abgestuften Farbtonen als exquisiter
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Abb. i Hans Fries, Fltigelauftenseiten des Bugnon-Altars mit Werken der Barmherzigkeit und der 

Erldsung aus dem Fegefeuer. Um 1505. Fribourg, Musee d’Art et d’Histoire (Villiger/ 

Schmid Abb. 116)

Kolorist. In der Johannesmarter von 1514 

(Kat. i4d) fiihrt er uns neben einer Variation 

verschiedener Rottone aufstiebende Funken, 

diinne Rauchschwaden und gliihende Kes- 

selfuEe vor Augen. Die im Werk seiner Zeit- 

genossen haufig zelebrierten Landschaftsaus- 

blicke bleiben dagegen reduziert auf abstrakte, 

kahle Fels- und farblich scharf akzentuierte 

Wolkengebilde, die das Geschehen wirkungs- 

voll hinterfangen.

In der prallen, den Bildraum sprengenden 

Prasenz und Uberscharfe der Darstellungen, in
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Abb. 2

Hans Fries, Fragment 

eines Altarflugels 

mit dem Martyrium der 

hl. Barbara. 1503. Fri

bourg, Musee d’Art et 

d’Histoire (Villiger/ 

Schmid Abb. 103)

der leidenschaftlichen Vitalitat und in den 

iiberspannten Gebarden, in der Kiinstlichkeit 

der gesuchten Oberflacheneffekte und der 

eigenwilligen Form- und Farbgebung bieten 

sich Parallelen zur zeitgendssischen ober- 

rheinischen und augsburgischen Malerei an, in 

deren Kontext das Werk von Hans Fries erst 

punktuell gewiirdigt wurde. 1st Fries tatsach- 
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lich als Einzelganger zu werten, dessen Werke 

ausschlieElich von Kennern geschatzt wurden, 

wie Alfred A. Schmid in seinem Uberblick 

uber Leben und Werk postuliert? Auch wenn 

man angesichts des schmalen erhaltenen 

CEuvres von keinem grofieren Werkstattbe- 

trieb ausgehen kann, scheint er zumindest 

zeitweise einige Mitarbeiter beschaftigt zu



Varia

haben. Neben den Farbangaben in der 

sorgfaltigen Unterzeichnung legt dies etwa die 

handschriftlich von den iibrigen Teilen abwei- 

chende Predella des Antonius-Altars (Kat. 9) 

nahe. Postulierte die altere Forschung mit 

Franz Friedrich Leitschuh, 1913-1916, und 

seiner Schiilerin Anna Kelterborn-Haemmerli 

auf Grund verschiedener Einzelmotive eine 

ausgedehnte Wanderschaft von Ulm, Augs

burg und Franken bis ins Tirol und nach Ita- 

lien, ja selbst bis nach Savoyen und in die 

Niederlande, neigt man heute dazu, den 

Radius auf die Stadte Freiburg, Bern und Basel 

einzuschranken. Ein in Olmiitz gedruckter 

Holzschnitt (Kat. 16), der sich stilistisch zwar 

nur schwer in das CEuvre einbinden laEt, 

jedoch das Friessche Monogramm und 

Hauszeichen tragt, wirft die Frage nach 

engeren Kontakten zu vermittelnden StraE- 

burger Druckern auf. Die Beriihrungen mit 

dem Werk Hans Baldungs konnten dies 

bestatigen. Fries teilt mit dem einfluEreichen, 

auch auf das Werk Niklaus Manuels einwir- 

kenden StraEburger Maier die Vorliebe fiir 

gesuchte farbliche Wirkungen und effektvolle 

Inszenierungen. Fiir einen Zusammenhang 

sprechen auEerdem die beiden Zeichnungen 

(Kat. 18, 20), deren eine von der alteren 

Forschung Baldung zugeschrieben worden ist. 

Eine besondere Rolle diirfte auch die Augs- 

burger Malerei gespielt haben, die einige auf- 

schluEreiche Parallelen zeigt. Es ist dabei nicht 

nur an das Werk der etwa gleichaltrigen Maier 

Hans Holbein d. A. oder Hans Burgkmair zu 

denken, sondern auch an die Gemalde des 

etwas jiingeren Jorg Breu, dem Andrew Mor- 

rall mit seiner 2001 erschienenen Monogra

phic zu neuer Resonanz zu verhelfen suchte. 

Neben verwandten Inszenierungen beobach- 

ten wir dort ahnlich drastisch charakterisierte 

Gestalten mit eigentiimlich verzogenen Kop- 

fen sowie vergleichbare Oberflachen- und Farb- 

effekte. Es erstaunt deshalb wenig, daE sich 

die Argumente Ernst Buchners, der den ma- 

nieristischen Spatstil Breus 1927 als auf- 

dringlich, gestellt und unangemessen pathe- 

tisch bezeichnete, der Charakterisierung von 

Hans Fries durch Paul Ganz in der Malerei der 

Friihrenaissance in der Schweiz aus dem Jahr 

1924 ahneln. Der subjektive Geschmack hat 

den Blick auf die eigenwilligen Werke dieser 

und verwandter Maier lange verstellt und eine 

unvoreingenommene Aufarbeitung verhindert. 

Ob die angesprochenen Parallelen lediglich 

der allgemeinen Zeitverwandtschaft ge- 

schuldet sind, ob sie aus gemeinsamen Quellen 

oder dem direkten Austausch resultieren, ist 

deshalb eine offene Frage. Noch ist das,Werk 

von Hans Fries erst ansatzweise im Kreis der 

»manieristischen« siiddeutschen Maier des 

friihen 16. Jh.s verankert. Die neue Monogra

phic liefert eine solide Grundlage fiir weitere 

Erkundungen und ruft Namen und Werk eines 

zu Unrecht vernachlaEigten Maiers in Erin- 

nerung.

Daniel Hess
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