
schuher (1472–1523) darstellte. 
als mitglied einer der ältes- 
ten familien nürnbergs gehör-
te lazarus zur städtischen eli-
te. er war mehrfach genannter 
des rats, oberster Vormund-
pfleger und von 1503 bis zu 
seinem tod Kirchenmeis- 
ter von st. sebald. eine radie-
rung des nürnberger Kupferste-
chers Johann alexander Böner 
(1647–1720) gibt ein nicht 
erhaltenes Porträt des lazarus 
zusammen mit der Jahreszahl 
1523, also dem todesjahr des 
dargestellten, wieder (abb. 2). 
lazarus erscheint darauf aber 
als relativ junger mann, was 
den schluss zulässt, dass sich 
Böner an einem älteren Bildnis 
orientierte und das todesdatum 
davon unabhängig in der Bild-
unterschrift ergänzte. der dar-
gestellte ist nach links gewandt 
und mit Barett und pelzverbräm-
ter, schwarzer damast-schaube 

bekleidet, deren Kragen er mit der linken hand umfasst. 
haltung, Kleidung und der gewählte Bildausschnitt (ober-
körper mit angewinkelten armen) lassen sich gut mit nürn-
berger Bildnissen um 1500 vergleichen. es wäre also denk-
bar, dass die radierung tatsächlich das heute verschollene, 
zu dem schiebedeckel gehörende Porträt überliefert.

lazarus holzschuher war mit Katharina Bühl (gest. 
1525) verheiratet, der tochter von margaretha haller und 
dem landshuter arzt und leibarzt des herzogs von Bay-
ern-landshut, Johann Bühl (gest. 1495), auch hans von Bay-
reuth genannt. Über das Jahr der eheschließung finden sich 
widersprüchliche angaben. Zutreffen dürfte wohl das im 
heiratsbrief der eheleute vermerkte datum 1496. so konn-
te lazarus ein Jahr später auf seinem Bildnis bereits beide 
Wappen anbringen lassen. anlass für die anfertigung eines 
Porträts könnte neben der hochzeit die 1497 erfolgte Beru-
fung als genannter des größeren rats und jüngerer Bürger-
meister gewesen sein. die Veränderung der persönlichen 
lebensumstände und der sozialen stellung war für laza-
rus wie auch für viele andere mitglieder der oberschicht 

BLICKPUNKT MAI .  1954 kam 
ein unscheinbares gemälde als 
leihgabe ins germanische nati-
onalmuseum. es handelt sich 
um einen auf lindenholz gemal-
ten sog. Wilden mann, der vor 
dichtem, grünem rankenwerk 
steht und zwei Wappenschilde 
präsentiert (abb. 1). er ist bär-
tig, sein dicht behaarter Kör-
per ist nur mit einem roten, in 
einer langen Bahn nach unten 
fallenden lendentuch beklei-
det. den restlichen Bildraum 
füllen kunstvolle, sich einroll-
ende Blattranken, in welchen 
drei singvögel versteckt sind: 
ein stieglitz, ein dompfaff und 
ein Zaunkönig. der heraldisch 
rechte schild zeigt das Wappen 
der nürnberger Patrizierfami-
lie holzschuher, einen schwar-
zen, rot gefütterten holzschuh 
oder trippen mit silberner ein-
fassung vor goldenem grund. 
heraldisch links befindet sich 
ein Wappen mit nach links gewendetem greifen vor gol-
denem grund mit mittigem Querbalken in silber, das als 
Wappen der familie Büh(e)l identifiziert werden kann. 
auf der rückseite der tafel ist vor schwarzem grund die 
inschrift „tausent∙vierhundrt∙lxxxxvii∙[= 1497] / ∙lazarus∙ 
holtczschuhers∙gestalt∙  / als∙er∙was∙im∙funffundzwan(n)cz-  / 
-igsten∙jar“ angebracht.
die kleine tafel ist teil der bedeutenden sammlung spät-
mittelalterlicher tafelmalerei des germanischen national-
museums. seit 2013 wird der ca. 250 gemälde umfassende 
Bestand umfangreich von einem forscherteam aus Kunst-
historikern und Kunsttechnologen untersucht.* so konnten 
auch dem bisher im depot des museums schlummernden 
Bild mit Wildem mann spannende erkenntnisse zu seiner 
entstehung, dem ursprünglichen funktionszusammenhang 
wie auch der Bedeutung der bildlichen darstellung entlockt 
werden.

Ein selbstbewusster Patrizier

inschrift und Wappen bestätigen, dass die kleine tafel 
ursprünglich zu einem Bildnis gehörte, das lazarus i. holz-
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Porträtdeckel mit Wildem Mann 
Schiebedeckel zu einem verschollenen Porträt des Lazarus I. Holzschuher aus der Werkstatt Jakob 
Elsners

Abb. 1: Werkstatt Jakob Elsner, Schiebedeckel zu einem verschol-
lenen Porträt des Lazarus I. Holzschuher, Nürnberg 1497, Lindenholz, 
ca. H. 45,7 cm, B. 39,5 cm, GNM, Inv. Gm 2438 (Foto: Georg Janßen).
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ein geeigneter grund, sich porträtieren 
zu lassen – im Bewusstsein um den eige-
nen stand aber auch in dokumentarischer 
absicht.
Überhaupt scheint sich lazarus holzschu-
her intensiv mit der erinnerungspflege 
seines geschlechts beschäftigt zu haben. 
so legte er ab 1505 eine familienchro-
nik an, deren zweite ausfertigung er mit 
elf aquarellierten federzeichnungen von 
hans süß von Kulmbach ausstatten ließ 
(nürnberg, stadtarchiv, e 49/iii, nr. 1). 
die Zeichnungen zeigen die ahnengalerie 
von lazarus’ Vorfahren in historischen 
Kostümen, wobei die reihe mit ihm selbst 
und seiner frau abschließt (fol. 212v). 
auch für die religiöse memoria seiner 
familie traf er Vorsorge, indem er sich 
und seinen nachkommen die grablege 
in der heilig-grab-Kapelle in st. Johan-
nis (sog. holzschuherkapelle) sicherte; 
lazarus und seine frau Katharina wurden dort als ers-
te ihres geschlechts begraben. um 1499/1500 stiftete er 
zusammen mit seinen geschwistern hieronymus und Jakob 
das von albrecht dürer ausgeführte sog. holzschuher-epi-
taph (gnm, gm 165) für seinen Vater Karl iii. holzschu-
her (1423–1480) und seine mutter gertraud gruber (gest. 
1499), auf dem die drei Brüder durch Pelzschauben als 
ratsmitglieder besonders hervorgehoben sind.

Gut geschützt – Bildnisse mit Schiebedeckel 

die mit den ehewappen bemalte tafel diente ursprünglich 
als deckel und damit dem schutz des Bildnisses. dabei wur-
de der deckel wohl nicht geklappt, sondern in den rahmen 
des Porträts eingeschoben. einen wertvollen und seltenen 
eindruck in die funktionelle handhabe solcher Porträts mit 
schiebedeckel vermittelt uns heute ausgerechnet das Por- 
trät von lazarus’ älterem Bruder, hieronymus holzschuher 
(1469–1529). das 1526 von albrecht dürer gemalte Bildnis 
(Berlin, gemäldegalerie, nr. 557e) besitzt noch seinen ori-
ginalen rahmen mit schiebevorrichtung wie auch den mit 
Wappen bemalten deckel, der von der seite eingeschoben 
werden konnte (abb. 3). der schiebedeckel im gnm wurde 
von Beate fücker im rahmen des forschungsprojektes zur 
deutschen tafelmalerei des spätmittelalters umfangreich 
kunsttechnologisch untersucht. dabei zeigte der materiel-
le Befund deutlich angeschrägte seitenkanten des deckels 
mit abriebspuren, die darauf hindeuten, dass er nicht von 
der seite, sondern von unten in den rahmen geschoben 
wurde. im gnm befindet sich noch ein weiterer, vergleich-
barer schiebedeckel (gm 578): er gehörte zu dem 1503 von 
Bernhard striegel (1461–1528) gemalten Bildnis des hiero-
nymus ii. haller zu Kalchreuth (münchen, alte Pinakothek, 
Bstgs Waf 1066). auch dieser deckel konnte von unten 
eingeschoben werden und besitzt noch eine hölzerne hand-

habe am unteren rand, die das greifen, 
herausziehen und arretieren erleichter-
te. der deckel des holzschuher-Bildnisses 
hingegen ist am unteren ende abgebro-
chen, möglicherweise besaß er aber einen 
ähnlichen griff. 
Klapp-, schiebedeckel und auch futtera-
le dienten dem schutz der Bildnisse. als 
wichtige erinnerungsstücke konnten sie 
so in schränken oder truhen aufbewahrt 
werden. obwohl sich heute nur wenige 
Beispiele aus dieser Zeit erhalten haben, 
geht angelika dülberg davon aus, dass ein 
großteil der eher kleinformatigen Porträts 
um 1500 ursprünglich mit einem deckel 
versehen war. auch wenn wenig über die 
konkrete nutzungspraxis solcher Bilder 
bekannt ist, dürften sie in erster linie 
dem privaten familienandenken gedient 
haben. die in der anschaffung kostspie-
ligen Porträtgemälde wurden aber sicher 

auch weiteren Personen mit stolz gezeigt, so dass sie auch 
repräsentative Zwecke erfüllten. es verwundert daher 
nicht, dass deckel und rückseiten selbst träger bildlicher 
darstellungen wurden. Besonders häufig wurden im 
15. Jahrhundert die Wappen der Porträtierten auf die 
deckel oder auch die rückseiten der Bildnisse gemalt, oft 
ergänzt durch üppige helmzier oder Wappenhalter. diesem 
schema folgt auch der schiebedeckel zum Porträt des laza-
rus holzschuher, wobei hier wie auch im Porträt seines 
Bruders hieronymus die ehefrau allein im allianzwappen 
und damit nur als genealogisches Zeichen präsent ist.
ungewöhnlich ist der anbringungsort der Porträtinschrift 
auf der innenseite des deckels, da inschriften sonst meist 
auf dem Bildnis selbst, auf dessen rückseite oder dem rah-
men angebracht wurden. lazarus holzschuher gab dem 
Betrachter seine identität damit erst in folge mehrerer 
handlungen preis: das Bildnis musste hervorgeholt und 
dann enthüllt werden, wobei identität und alter des Por- 
trätierten erst durch die herausnahme und Wendung des 
deckels mit hilfe der inschrift bestimmt werden konnten. 
in späterer Zeit änderte sich die nutzungspraxis solcher 
Bildnisse. so begann man während des 16. Jahrhunderts, 
die Porträts nicht mehr zusammen mit anderen familien-
dokumenten in truhen oder schränken aufzubewahren, 
sondern an die Wand zu hängen. im laufe der Zeit wurden 
vermutlich viele deckel als überflüssig empfunden und 
entfernt. Wann deckel und Bildnis in diesem fall getrennt 
wurden, ist heute nicht mehr zu sagen. im nachlass des 
ehepaars wird das Porträt noch 1525 unter einer reihe 
von bemalten tafeln genannt: „ein kunterfett unsers vat-
ters seligens auff holtz gemallt.“ danach verliert sich seine 
spur. der deckel mit dem Wilden mann hingegen scheint 
vielleicht aus genealogischem oder ikonografischem inte-
resse aufbewahrt worden zu sein und gelangte schließlich 

Abb. 2: Johann Alexander Böner, Por-
trät des Lazarus Holzschuher, Ra- 
dierung, 17./18. Jh., GNM, Inv. MP 11320, 
Kapsel 192 (Foto: GNM).



in den Besitz der löffelholz von colberg’schen familienstif-
tung (hans friedrich’sche linie).

Ein Porträt aus der Werkstatt Jakob Elsners
in der kunsthistorischen forschung wurde der bemalte 
schiebedeckel (und damit indirekt auch das verscholle-
ne Porträt lazarus holzschuhers) dem nürnberger maler 
Jakob elsner (1460–1517) zugeschrieben (dülberg 1990). 
so steht etwa ein frauenporträt (Berlin, gemäldegalerie, 
nr. 1725) in enger stilistischer Verbindung mit dem schie-
bedeckel, da dort ebenfalls der hintergrund mit grünen 
Blattranken ausgefüllt ist – wohl ein markenzeichen els-
ners, mit dem er versucht haben könnte, sich als Buchmaler 
auf dem nürnberger Porträtmarkt zu profilieren (schmidt 
2018). auch ein 1497 datiertes etui, das zu einer goldwaage 
für hans harsdöffer (gest. 1511) gehörte, wurde von elsner 
oder seiner Werkstatt bemalt (abb. 4). die auf Papier aus-
geführte und anschließend auf den etui-deckel aufgeklebte 
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rankenmalerei ist der des schiebedeckels so ähnlich, dass 
wohl vom selben Künstler ausgegangen werden muss. die 
auf der außenseite dargestellten Blattranken und das Wie-
senstück entsprechen sich trotz des unterschiedlichen for-
mats, und wie auf dem schiebedeckel ist auf der Waage die 
grundform der dünnen astranken in symmetrischen Bögen 
angelegt, welche die figürliche darstellung einrahmen.

trotz spärlicher Quellen über den wohl in den 1460er-Jah-
ren geborenen elsner ist davon auszugehen, dass er aus 
einem familienbetrieb stammte und seine Werkstatt mit 
einem oder mehreren mitarbeitern führte. Johann neu-
dörfer d.Ä. (1497–1563) bezeichnet elsner in seinen nach-
richten zu nürnberger Künstlern 1547 als „illuminist“ und 
berichtet nicht nur von der musikalischen Begabung des 
Künstlers (im „lautenschlagen“), sondern auch davon, dass 
er gute freundschaften mit verschiedenen Patriziern pfleg-
te: „er conterfetet sie auch und illuminieret ihnen schöne 

Abb. 3: Albrecht Dürer, Bildnis des Hieronymus Holzschuher mit Schiebedeckel, 1526, Berlin, SMPK, Gemäldegalerie, Inv. Nr. 557E (Foto: bpk / Gemäldega-
lerie, Staatliche Museen zu Berlin / Jörg P. Anders).
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Bücher und machet ihnen ihre Wappen und Kleinot […]“. 
die tatsache, dass Künstler einer doppelbeschäftigung als 
tafel- und Buchmaler nachgingen, ist nicht ungewöhnlich 
und etwa auch für die Werkstätten hans Pleydenwurffs 
(gest. 1472) und michael Wolgemuts (1434–1519) zu bele-
gen. die meisten elsner zugeschriebenen Porträts datieren 
ins letzte Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts, wobei nur das 
Bildnis des nürnberger Bürgers Jörg Kötzler (1471–1529) 
von 1499 (gm 884) namentlich für ihn bezeugt ist. danach 
scheint er sich zunehmend auf die Buchmalerei konzen- 
triert zu haben, wo die miniaturen dreier handschriften für 
ihn als gesichert gelten (merkl 1999, nr. 64–66).

als bedeutendstes Werk des Buchmalers Jakob elsner gilt 
das von ihm mit prächtigen miniaturen ausgestattete mis-
sale, welches anton Kress (1478–1513) in seinem todesjahr 
für st. lorenz stiftete und das heute in der Bibliothek des 
gnm verwahrt wird (hs 113265). Von seiner hand stam-
men ferner die randilluminationen in dem um 1507/10 
entstandenen, sog. „gänsebuch“ (graduale der nürnber-
ger lorenzkirche; new York, Pierpont morgan library, m. 
905). ursula timann konnte zeigen, dass die motive des 
gänsebuchs bereits in einem um 1493/94 entstandenen 
Brevier auftauchen, das für abt Johannes stanttenat (amt. 
1471–1494) von Kloster salem geschaffen wurde (heidel-
berg, uB, cod. sal. iXc). diese handschrift wurde bereits 
zuvor mit der Werkstatt elsners und dem harsdörffer-etui 
in Verbindung gebracht (Väth 1993). interessanterweise 
besitzt auch das monochrom gestaltete und mit hellen, quer 
gestrichelten glanzlichtern modellierte laub zahlreicher 
initialen des salemer Breviers frappierende Ähnlichkeit 
mit den ranken des schiebedeckels. auch einzelne moti-
ve wie die abgeschnittenen astenden der ranken, die dort 
platzierten Vögel und die darstellung eines Wilden mannes 
mit lendenschurz stehen in einem engen Zusammenhang 
(abb. 5). dagegen lässt sich das Kötzler-Bildnis als einzi-
ges für elsner bezeugtes tafelgemälde nur schwer mit der 
figürlichen darstellung auf dem schiebedeckel vergleichen. 
engere gemeinsamkeit besteht in den kalligrafierten Buch-

staben der auf beiden tafeln vorhandenen inschriften, die 
auf einen als illuministen tätigen maler hindeuten (schmidt 
2018). thomas eser und sabine lata beobachten zudem 
sowohl im Kötzler-Porträt als auch im später entstande-
nen Kress-missale elsners eine Präferenz für glanzlichter 
und seinen weitgehenden Verzicht auf schattensetzungen. 
gerade das fell des Wilden mannes auf dem schiebedeckel 
mit den glänzend wirkenden höhungen in hellbraun auf 
gesicht und füßen entspricht dieser gestaltungsweise. 
die hier knapp geschilderten Vergleiche bestätigen also, 
dass der schiebedeckel zurecht in der Werkstatt Jakob els-
ners verortet wurde; ob der deckel und das zugehörige, 
nicht mehr erhaltene Porträt allerdings von elsner selbst 
oder von einem seiner mitarbeiter – möglicherweise der 
maler des salemer Breviers – ausgeführt wurden, muss 
offen bleiben.

Zu elsners prominenten auftraggebern gehörte nicht nur 
Kurfürst friedrich der Weise von sachsen (1463–1525), 
sondern auch einige der führenden humanisten nürn-
bergs, etwa sixtus tucher (1459–1507) und hartman sche-
del (1440–1514). lazarus holzschuher könnte über freun-
de und Verwandte auf den Künstler aufmerksam geworden 
sein. so war holzschuher mit Peter imhoff (gest. 1528) 
bekannt, von dessen Bruder Konrad sich ein elsner zuge-
schriebenes Porträt erhalten hat (münchen, Bnm, nr. ma 
310) und für dessen sohn elsner Bücher illuminierte. auch 
über den Kunstmäzen sebald schreyer (1446–1520), dem 
lazarus als Kirchenmeister von st. lorenz nachfolgte, könn-
te der Kontakt zustande gekommen sein.

Der Wilde Mann als Glücksbringer für die Ehe?

als vielseitig deutbare, anthropomorphe Waldbewohner 
mythischen ursprungs sind Wilde männer bzw. Wilde leu-
te während des späten mittelalters bis in die frühe neuzeit 
in den verschiedensten Kunstgattungen vertreten. dar-
gestellt sind sie meist inmitten üppig und wild rankender 
Pflanzen, so bspw. auf tapisserien oder in randminiaturen 
der Buchmalerei. als Wappenhalter werden sie vor allem 
in der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts zum beliebten 
attribut heraldischer darstellungen und bleiben es bis ins 
16. Jahrhundert hinein. Verbreitet wurde das motiv durch 
grafische Vorlagen wie etwa die stiche martin schongauers, 
in denen sowohl der ausschreitend keulenschwingende wie 
auch der elegant stehende Wilde mann als Wappenträger 
vorgeprägt ist. auch albrecht dürer stellte mehrfach Wilde 
männer als Wappenträger dar, z.   B. auf den Klappflügeln 
des Porträts oswolt Krells von 1499 (münchen, alte Pinako-
thek, Bstgs Waf 230, 230a, 230b) oder der sog. haller-ma-
donna um 1498 (Washington, national gallery of art, nr. 
1952.2.16). in der 1493 erschienenen schedel’schen Welt-
chronik positioniert michael Wolgemut auf dem eingangs-
blatt mit der darstellung gottvaters zwei Wilde männer als 
Wappenhalter im Vordergrund. 
als Wappenhalter scheint der Wilde mann weitestgehend 
auf ein dekoratives attribut reduziert. dennoch zeigt sich 

Abb. 4: Jakob Elsner (?), Etui-Deckel einer Goldwaage für Hans Harsdörffer, 
1497, GNM, Inv. HG 11161 (Foto: Monika Runge).
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gerade im fall des schiebedeckels, 
dass die figur nicht bloß schmücken-
des Beiwerk zur Präsentation der 
Wappen ist, sondern eine symboli-
sche funktion erfüllt. so verkörpert 
er mit seiner archaischen aura unge-
zügelte stärke, die bildlich in den 
dienst der Wappeninhaber gestellt 
und der eine apotropäische funktion 
beigemessen werden kann. stärke 
und Potenz – betont durch das auf-
fällig inszenierte, rote lendentuch 
des Wilden mannes – sind zudem 
ein hinweis auf die zu erhoffende 
fruchtbarkeit des geschlechts. Wäh-
rend die ranken noch auf die Wildnis 
als lebensbereich des Wesens ver-
weisen, deuten die darin platzierten, 
beliebten stubenvögel bereits auf 
eine Zähmung des Wilden mannes 
im dienste der liebe, stehen doch 
dompfaff und stieglitz in profanem 
Kontext für tugend und Zuneigung 
– in diesem Kontext vielleicht als 
anspielung auf eine harmonische 
ehe des Porträtierten zu verstehen. daneben darf bei den 
zeitgenössischen Betrachtern auch die Kenntnis um den 
spielerischen, gesellschaftsparodistischen oder erotischen 
Kontext vorausgesetzt werden, in welchem die Wilden leu-
te etwa als erstürmer einer minneburg oder in den belieb-
ten liebesgartendarstellungen begegnen. insofern dienen 
die auf den schiebedeckel gemalten Wappen nicht nur 
dekorativ-repräsentativen Zwecken, sondern werden in eine 
humorvoll-moralisierende, allegorische darstellung ein-
gebettet, bei welcher reizvoll mit der Vieldeutigkeit dieses 
Bildtypus gespielt wird.

 JuDith hentschel

*Im Rahmen des SAW-Projekts „Die deutsche Tafelmalerei des 
Spätmittelalters. Kunsthistorische und kunsttechnologische 
Erforschung der Gemälde im Germanischen Nationalmuse-
um“ (2013–2017) wurde der Schiebedeckel (Gm 2438) von 
Beate Fücker und Judith Hentschel, das Porträt des Jörg Kötz-
ler (Gm 884) von Lisa Eckstein und Sabine Lata kunsttechno-
logisch und kunsthistorisch untersucht. Die Einträge erschei-
nen im Bestandskatalog der fränkischen Gemälde bis 1500 
am GNM (in Vorbereitung für 2019). Ein herzlicher Dank für 
freundl. Hinweise ergeht an Sebastian Schmidt.
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