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Abb. 3 

Altichiero, Padova, Ora

torio di S. Giorgio, affre- 

sco votivo della famiglia 

de’ Lupi 

(Altichiero da Zevio 

nell’Oratorio di 

S. Giorgio 1999, Tav. X)

scimentale. La scelta di Raimondino di procu- 

rarsi una cappella non all’interno della basilica 

antoniana ma di far erigere il suo oratorio 

nell’asse visivo principale della piazza - colle- 

gato alia strada percorsa dai pellegrini che rag- 

giungevano il luogo di culto (posizione della 

quale si impossessera piii tardi il Gattamelata) 

- denuncia un desiderio di messa in scena 

seguendo 1’ideale antico di monumento (Sal- 

sina e i monument! romani lungo le principal! 

vie antiche) e come per gli antichi romani 

anche per i de’ Lupi contavano piu le loro ‘pre- 

stazioni’ che non una provenienza secolare.

E 1’esempio dell’Oratorio coincide in molti 

punti con 1’atteggiamento sopra descritto, 

assunto dai domini alia guida della citta che 

lasciava perd anche lo spazio ad una celebra- 

zione di carattere individuale. Domini e fami- 

liares avevano quindi trovato un sistema di 

pacifica convivenza e di reciproco riconosci- 

mento e da ambo le parti c’era un interesse di 

consolidamento di potere e di affermazione 

sociale.

Facit: I due saggi si completano a vicenda e chi 

voglia una panoramica sul ruolo del pittore di 

corte Altichiero scegliera il libro del Richards 

con 1’amplio supporto fotografico, mentre 

coloro che vorranno approfondire lo studio 

degli aspetti peculiar! dell’espressione artistica 

in eta carrarese a Padova volgeranno lo sguar- 

do all’articolo della Donato.

Cristina Ruggero

David Gropp

Das Ulmer Chorgestiihl und Jorg Syrlin der Altere.

Untersuchungen zu Architektur und Bildwerk

Neue Forschungen zur Deutschen Kunst IV, hrsg. v. Rudiger Becksmann. Berlin, Deutscher Ver

lag fur Kunstivissenschaft 1999. 184 S., 134 teils farb. Abb. DM 168, — . ISBN: 3-87157-182-2

Das Ulmer Munster, eine der anspruchsvoll- 

sten und grofiten deutschen Pfarrkirchen des 

spaten Mittelalters, hat im Bildersturm den 

grofiten Teil seiner Ausstattung verloren, doch 

schonte man das Chorgestiihl, das in jeweils 

zwei Reihen an beiden Seiten des Chores mit 

89 Stallen angeordnet ist, und fur das Jorg Syr

lin der Altere am 13. Juni 1469 unter Vertrag 

genommen worden war. Wahrscheinlich 

diente es dem Rat der Stadt als Sitzplatz bei 

Gottesdiensten vor Beginn seiner Sitzungen, 

wie auch das Chorgestiihl der Pfarrkirche St. 

Nicolai in Kalkar (Niederrhein) fur die Burger 

der Stadt errichtet worden war. Diese Adap

tion eines urspriinglich Klerikern vorbehalte- 

nen liturgischen Ortes durch Laien im spaten
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Mittelalter ist anschaulicher Ausdruck des 

Selbstbewufltseins des aufstrebenden Biirger- 

tums. Dem Ulmer Gestiihl zugeordnet ist der 

bereits 1467 ebenfalls durch Syrlin begonnene 

Dreisitz, der den Chor zum Hauptschiff ab- 

schrankt, und vor dessen Westseite ehemals 

der Seelenaltar stand. Der Dreisitz gilt als das 

Probestiick Syrlins, das ihm die Vergabe des 

grofien Gestiihls sicherte. Dem Dreisitz ge- 

geniiber, im Chorscheitel, stand der nicht 

erhaltene Hochaltar, uber dessen Aussehen 

wir mit grower Sicherheit mittels eines Risses 

im Wiirttembergischen Landesmuseum in 

Stuttgart unterrichtet sind. Auch diesen Auf- 

trag hatte Syrlin erhalten, und zwar 1474.

Der Bilddekor des Ulmer Chorgestiihls reicht 

von Personen des Alten Testamentes uber Hei- 

lige bis hin zu antiken Philosophen und ist 

damit ein Dokument des friihen deutschen 

Humanismus. Zur Ikonologie hatte kein 

Geringerer als Wilhelm Voge 1950 eines seiner 

Hauptwerke vorgelegt (Jorg Syrlin der Altere 

und seine Bildiverke. Bd. 2, Stoffkreis und 

Gestaltung'}, das bis heute Geltung hat. Dieser 

Band ist als einziger einer aufwendig geplan- 

ten Reihe zum Ulmer Chorgestiihl zur Publi- 

kation gediehen. Der zugehdrige Teil des 

Nachlasses von Voge verblieb im Archiv des 

Landesamtes fur Denkmalpflege in Sachsen- 

Anhalt in Halle. Gropp erkannte die Bedeu- 

tung dieser Skripten. Er konzipierte sein Buch 

zwar nicht als Fortsetzung der von Voge 

unvollendet hinterlassenen Arbeit, dennoch 

beantwortet er nun mehrere der Fragen, die 

der Altmeister nicht mehr behandeln konnte. 

So werden jetzt eine ausfiihrliche Materialge- 

schichte und weitergehende stilkritische Ver- 

gleiche prasentiert. In der Reihe des Deutschen 

Verlags fiir Kunstwissenschaft, der bereits 

Voges Publikation herausgebracht hatte, ist 

das Buch gut aufgehoben.

Wer sich mit dem Ulmer Chorgestiihl naher 

beschaftigt, wird mit einer komplexen For- 

schungsgeschichte und mit teils widerspriichli- 

chen Thesen konfrontiert, neben Voge vor 

allem Julius Baum und Gertrud Otto, neuer- 
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dings Wolfgang Deutsch und Gerhard Wei- 

landt, der den mit Jorg Syrlin d. A. vereinbar- 

ten Vertrag zum Hochaltar wiederentdeckte 

(Zs. f. Kunstgeschichte 1996). Gropp bringt 

die vorgebrachten Argumente auf den Punkt 

und demonstriert, wie wichtig die Kenntnis 

der Forschungsgeschichte — nicht nur in die- 

sem Fall — fiir das Verstandnis des For- 

schungsstandes ist. Zugleich charakterisiert er 

die recht gute und inzwischen auch ausfiihr- 

lich diskutierte Quellenlage zur Ausstattung 

des Ulmer Miinsters (auf Transkriptionen der 

Vertrage und Eintragungen in Rechnungs- 

biicher wurde verzichtet, weil diese durch Rott 

1934 und Weilandt 1996 bereits ediert sind; 

vgl. das Literaturverzeichnis in dem Buch). 

Den Kern von Gropps Untersuchung iiber das 

Ulmer Chorgestiihl bildet nun eine bisher 

nicht geleistete, minutidse Beschreibung seiner 

Konstruktion. Hierbei kommt die seinem Stu- 

dium vorausgegangene Ausbildung zum 

Schreiner zum Zuge, mittels der es dem Autor 

im Alleingang gelang, den Verlauf des Aufbaus 

des Chorgestiihles von der Unterkonstruktion 

bis zu den Schmucktabernakeln iiber den 

Ehrensitzen anschaulich zu erklaren. So er- 

fahrt man u. a. von dem Einbau einer passiven 

Liiftung mit einem unterhalb des Gestiihls ein- 

gerichteten Luftschacht, der die gute Erhal- 

tung des Holzes gewiihrleistete. Das Eichen- 

holz des Chorgestiihls und des Dreisitzes ist 

sehr sorgfaltig ausgewahlt worden. Der Her- 

steller konnte es sich offensichtlich erlauben, 

alle mit Asten verunstalteten Stiicke fiir die 

sichtbaren Bereiche zu verwerfen; an finanziel- 

len Mitteln scheint es also nicht gemangelt zu 

haben. AufschluEreich sind einige Konstruk- 

tionszeichnungen, von denen man sich noch 

mehr gewiinscht hatte.

Bei der Untersuchung des Gestiihls machte der 

Autor eine Entdeckung, die einer kleinen Sen

sation gleichkommt: in der Unterkonstruktion 

des Gestiihls ist die Jahreszahl »i474« einge- 

schnitzt. Damit steht fest, dag das bisher in die 

Spanne von 1469-1475 datierte Gestiihl in 

einem Zug 1474/1475 aufgebaut worden ist.
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Diese neue, engere zeitliche Eingrenzung 

ergibt sich auch logisch aus der erst jetzt beob- 

achteten Konstruktionsweise, die in ihrer Zeit 

eine Innovation gewesen zu sein scheint, denn 

ohne Eisenbeschlage wurde das gesamte 

Gestiihl ineinandergesteckt, groEenteils mit 

Nut- und Feder-Verbindungen. Damit dies 

fehlerfrei gelingen konnte, muEte eine vorher 

festgelegte Reihenfolge eingehalten werden, 

die eine sehr genatie Planting voraussetzte. 

Das Resultat war eine stabile, ortsfeste Ein- 

heit, aus der kein Einzelteil nachtraglich ent- 

fernt werden kann. Eindrucksvoll ist auch die 

Beschreibung des Herstellungsablaufes des 

Dreisitzes, der freistehend am Choreingang 

ein kompaktes ’’Mbbel” ohne Bodenveranke- 

rung bildet, dennoch sicher steht. (Den in die- 

sem Zusammenhang ungewohnlichen Begriff 

’’Mobel” benutzt der Autor bewuEt, um auf 

die spezifische Konstruktionsweise aufmerk- 

sam zu machen, die aus der Arbeitsweise einer 

Schreinerwerkstatt resultiert.)

Zu den wichtigen, aus der Untersuchung der 

Holzkonstruktion resultierenden Feststellun- 

gen gehort, daE die beriihmten Biisten auf den 

Wangen an den Seiten der Durchgange zur 

zweiten Reihe des Chorgestiihls eine kon- 

struktive Einheit mit den Wangen selbst bil- 

den, denn sie wurden jeweils aus derselben 

Bohle geschnitzt, die auch die jeweilige Wange 

bildet. Das hatte bereits Voge gesehen. Gropp 

folgert davon ausgehend konsequent, daE der 

Schreiner, der die Wangen schuf, sehr eng mit 

dem Bildschnitzer zusammenarbeiten muEte, 

der die Biisten skulptierte. Er schlieEt weiter- 

hin, daE der Schnitzer in der Schreinerwerk

statt gearbeitet hat, und widerspricht damit der 

bisher iiberwiegenden Meinung, die Wangen- 

biisten seien isoliert als Bildwerke eines unab- 

hangig tatigen Schnitzers zu betrachten. 

In diesem Punkt betritt die Arbeit das Feld der 

alten stilkritischen Forschung, nach der tech- 

nischen Analyse gut geriistet. Zu ihren aufse- 

henerregenden Ergebnissen gehort die Neube- 

wertung der Rolle der Schnitzer, speziell Jorg 

Syrlins d. A., denn bekanntlich wird Syrlin in 

den gesicherten Quellen stets als »Schreiner« 

bezeichnet, weshalb man meist annimmt, er 

habe allein das Holzwerk, alienfalls noch den 

ornamentalen Dekor geschaffen. Gropp 

nimmt Syrlin nun fur die Biisten auf den Sei- 

tenwanden des Pultschrankes vor dem Dreisitz 

und fiir vier Figuren am Gestiihl in Anspruch 

— Syrlin ist demnach der Meister der sami- 

schen Sibylle. Gropp verweist dabei auf die 

(bekannte) Tatsache, daE in Ulm, im Unter- 

schied zu vielen anderen Stadten, gemaE der 

Zunftordnung ein Schreiner auch schnitzen 

durfte, und erinnert schlieElich daran, daE 

Syrlin selbst seine Arbeit in groEen Schriftzii- 

gen am Gestiihl mehrfach signiert und datiert 

hat — was nordlich der Alpen in dieser auf- 

wendigen Form eine Neuerung gewesen ist — 

und damit kaum allein die Schreinerarbeit 

meinte. Wichtig ist in diesem Zusammenhang 

die erneute Auseinandersetzung mit einer 

nicht leicht zu interpretierenden Quelle, einem 

Eintrag in das Hiittenbuch, in dem »maister 

jorgen bildhower« fiir dreizehn Figuren ver- 

dingt wird. Hans Rott und Hartmut Scholz 

bezogen sie auf Jorg Stain und lieEen Syrlin 

damit nur als Schreiner gelten. Nach aberma- 

liger Quellendiskussion sowie unter Beriick- 

sichtigung der neuen technischen Einblicke 

identifiziert Gropp nun den Bildhauer »mai- 

ster jdrgen« mit Jorg Syrlin d. A. und etabliert 

ihn damit iiberzeugend als Schnitzer - wofiir 

bereits Vbge eintrat (gegen das gewichtige 

Wort Dehios, in Rep. f. Kunstwiss. 1910). 

Hiermit findet eine lange Forschungskontro- 

verse ihr vorlaufiges Elide.

Im Jahr 1469 ist Michel Erhart erstmals in 

Ulm nachweisbar (gest. 152.2.). DaE dieser 

beriihmte Bildschnitzer am Chorgestiihl gear

beitet hat, ist schon wiederholt vermutet wor- 

den (zuerst Gertrud Otto). Gropp bestatigt 

Erharts Mitarbeit mangels schriftlicher Quel

len mittels stilkritischer Vergleiche sowie unter 

Beriicksichtigung seines Aufenthaltes in Ulm. 

In iiberzeugender Weise legt er dar, daE Erhart 

als Mitarbeiter Syrlins begann und sich im 

Verlauf seiner Arbeit selbstandig entwickelte.
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Sein qualitatvoller Beitrag sind die Biisten der 

antiken Personen an den Chorgestiihlwangen. 

Deren Gestaltung hiingt vom Dreisitz ab: dort 

hatte Syrlin das Konzept der aus jeweils einer 

Bohle gearbeiteten Wange mit Biiste (am Pult- 

schrank) entwickelt, um es schliel?lich am 

Gestiihl durch Erhart zu einem komplexen 

Meisterwerk ausgestalten zu lassen. Gropp 

folgert plausibel, dal? der Werkstattleiter Syr

lin in der Herstellungsphase des Gestiihls viel 

zu sehr mit der Organisation des Grol?auftra- 

ges beschaftigt war, um noch in grdf?erem 

Umfang selbst schnitzen zu konnen. Ausge- 

hend von der Konstruktionsfolge an Dreisitz 

und Gestiihl sowie nach genauer Beobachtung 

(zuweilen etwas zu ausfiihrlicher Beschrei- 

bung) jeder einzelnen Figur bemiiht sich 

Gropp neben der Hiindescheidung zwischen 

Syrlin und Erhart auch um eine diffizile Chro- 

nologie des figiirlichen Schmuckes sowie eine 

Ordnung nach Werkstattzugehdrigkeit, die 

nicht weniger als eine vollstandige Revision 

aller bisherigen Gliederungen bedeuten. Die 

Arbeiten von drei Werkstatten lassen sich 

identifizieren. Sie waren der Werkstatt Syrlin 

offenbar weniger eng verbunden, da ihre 

Beitrage, wie die Biisten im Dorsale, jederzeit 

in das Gestiihl eingefiigt werden konnten. 

In ausfiihrlichen Beschreibungen zeigt Gropp 

die hohe Qualitat und kiinstlerische Eigen- 

standigkeit des Gestiihls. Dal? dafiir nicht 

allein iiber Nikolaus Gerhaert vermittelter nie- 

derlandischer Einfluf? ausschlaggebend gewe- 

sen sein konnte, wird hinreichend belegt, 

wobei an der Ptolemausfigur am mittleren 

Durchgang der Gestiihlnordseite entscheiden- 

de Beobachtungen gemacht werden konnten: 

Michel Erhart hat die Biiste im Verlauf seiner 

Arbeit geandert und zur Allansichtigkeit hin 

entwickelt, die dann zu einem innovativen 

Gestaltungsmerkmal der Biistenfiguren wur- 

de, so aber von Gerhaert nicht bekannt ist. 

Leider hat das originale Aussehen von Gestiihl 

und Dreisitz sehr durch einen dunklen Uber- 

zug gelitten, der vermutlich im 19. Jh. aufge- 

tragen worden ist und die flit den Norden 

avantgardistischen Intarsienarbeiten heute 

kaum noch zur Geltung kommen laf?t.

Gropp beschrankt sich schliel?lich nicht allein 

auf das Chorgestiihl, sondern untersucht auch 

die anderen im Ulmer Munster Jorg Syrlin d. 

A. zugeschriebenen Werke. Dabei benennt er 

Holzfiguren am Sakramentshaus. Ein langes 

Kapitel widmet er abschlief?end dem bedeu- 

tenden Rif? im Wiirttembergischen Landesmu- 

seum, der als Entwurf fiir den im Bildersturm 

zerstorten Hochaltar des Ulmer Miinsters gilt, 

fiir den Syrlin d. A. die Retabelarchitektur lie- 

ferte und Michel Erhart die Figuren. Der 

Autor kann beweisen, dal? dieser Rif? fiir den 

direkten Werkstattgebrauch ungeeignet war, 

da in ihm bestimmte Konstruktionen nicht 

richtig verstanden worden sind. Gropp vermu- 

tet, daf? der Rif? dem Auftraggeber zur Orien- 

tierung an die Hand gegeben worden ist. 

Anschliel?end stellt sich die wiederholt disku- 

tierte Frage nach dem Zeichner. Der Autor 

meint dazu, daf? Syrlin gemaf? seiner Erfah- 

rung als Schreiner wahrscheinlich eher eine als 

Werkstattvorlage benutzbare Zeichnung ange- 

fertigt hatte. Nach einem stilkritischen Ver- 

gleich identifiziert er dann Hans Schiichlin als 

Zeichner des Risses (schon friihere Autoren 

hatten einen Maier als Urheber vermutet). 

Der Beweisfiihrung vermag Rezensent aller- 

dings nur in Teilen zu folgen, denn mehrere 

der stilkritischen Vergleiche zwischen der 

Malerei des einzig Schiichlin sicher zugewiese- 

nen Tiefenbronner Altares (insbesondere der 

wenig beachteten Malereien der Riickseite) 

mit Figuren in dem Rif? iiberzeugen nicht. 

Gropp lief? sich offenbar zu stark von einem 

bereits von Vdge in dieser Richtung geauf?er- 

ten Gedanken leiten. Dennoch bleibt ihm das 

Verdienst, den Rif? detailliert beobachtet und 

viel Material fiir weitere Untersuchungen der 

Bedeutung solcher Zeichnungen beigebracht 

zu haben, deren Funktion im einzelnen noch 

zu klaren bleibt.

Die Kritik am letzten Kapitel des Buches ist 

mit Blick auf die gesamte Publikation gering- 

fiigig. Gropps Arbeit iiber das Ulmer Chorge-
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stiihl und Jorg Syrlin d. A. ist verdienstvoll 

und in ihrer griindlichen Materialanalyse vor- 

bildlich. Auch anderen Werken des spaten 

Mittelalters sei eine so nahsichtige Untersu- 

chung gewiinscht. Die spatgotische Skulptur 

Suddeutschlands hat ein — gut bebildertes — 

Standardwerk erhalten.

Godehard Hoffmann

J. Richard Judson, Rudolf E. O. Ekkart

Gerrit van Honthorst. 1592-1656

Doornspijk, Davaco Publishers 1999. XXXIV + 405 S., 39 farb. u. 503 s/w Abb. ISBN 90-70288-06-0

Spatestens seit den 193061 Jahren, welche 

etwa die Publikation der epochalen Studie 

Arthur von Schneiders (Caravaggio und die 

Niederldnder, 1933) sahen, erfreut sich die 

Malerei der niederlandischen — in Sonderheit 

der vorbildgebenden Utrechter — Caravaggio- 

Nachfolge zunehmender Beliebtheit. Hiervon 

zeugen einige grofse Austellungsprojekte der 

beiden zuriickliegenden Jahrzehnte: stellver- 

tretend sei auf die grundlegende Schau Nieuw 

Licht op de Gouden Eeuiv (Utrecht/Braun- 

schweig 1986/1987) sowie auf die Ausstellun- 

gen Masters of Light (San Francisco, Balti

more und London 1997/1998) und Sinners & 

Saints. Darkness and Light (Raleigh/Milwau- 

kee/Dayton 1998/1999) verwiesen.

Die Ausstellungsorte der hier stellvertretend 

genannten Expositionen deuten schon an, dal? 

sich die amerikanischen Museen — sowohl 

durch Ausstellungen als auch durch zahlreiche 

Erwerbungen — in besonderer Weise der 

Pflege des niederlandischen Caravaggismus 

verschrieben haben. Aber auch die amerikani- 

sche Kunstgeschichtsschreibung nimmt seit 

den spaten i95oer Jahren die fiihrende Rolle 

in der Erforschung besonders der Utrechter 

Caravaggio-Nachfolge ein: hier darf an die 

mafetabsetzenden Monographien uber die 

drei Utrechter Hauptmeister von Benedict 

Nicolson (Hendrick Terbrugghen, 1959), J. 

Richard Judson (Gerrit van Honthorst, 1959) 

und Leonard J. Slatkes (Dirck van Baburen, 

1965) erinnert werden.

Nach 40 Jahren hat nun J. Richard Judson 

eine iiberarbeitete und um Forschtingser- 

kenntnisse der vergangenen Dekaden erganzte 

Neuauflage seines Buches vorgelegt. Augenfal- 

ligste Neuerung des opulent ausgestatteten 

Bandes ist die Behandlung des umfangreichen 

Portratschaffens, fur welche als Co-Autor 

Rudolf E. O. Ekkart, Direktor des Haager 

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documen

tatie, ein vorziiglicher Kenner der niederlandi

schen Bildnismalerei des 17. Jh.s, verantwort- 

lich zeichnet.

In einem einleitenden Essay umreifit Judson 

zunachst unter wiirdigender Heranziehung 

der allgemein zu wenig beachteten, material- 

reichen Honthorst-Monographie Hermann 

Brauns (Diss. Gottingen, 1966) knapp Vita 

und — soweit es die Historien- und Genrema- 

lerei betrifft — CEuvre: Herkunft, Ausbildung 

im manieristisch gepragten Utrecht, Italien- 

fahrt und -eindriicke (Caravaggio, Carracci, 

Bassani) werden streiflichtartig beleuchtet, das 

umfangreiche Werk und die kiinstlerische Ent

wicklung in Italien sowie nach der Riickkehr 

in die Heimat im Jahre 1620 anhand ausge- 

wahlter Beispiele umrissen. Hierbei folgt der 

Autor einem anderen Konzept als in der Erst- 

ausgabe: Umfafite dort der einleitende Text 

130 Seiten, so erscheint derselbe jetzt zugun- 

sten der nunmehr bedeutend umfangreicheren 

Katalogeintrage stark ausgediinnt, so dal? er 

zuweilen kursorischen Charakter annimmt. 

Ausgesprochen knapp sind auch die wenigen 

gegeniiber der Erstausgabe neu hinzugetrete- 

nen Abschnitte — etwa jener liber das zeich- 

nerische Werk (S. 9) — ausgefallen. Angesichts 

von Verweisen auf eine »more detailed discus-
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