
HANS WERNER, 
ein Beitrag zur Oeschichte der Plastik der deutschen Spatrenaissance. 

V on Dr. ~ITZ TRAUGOTT SCHULZ. 

(Mit 4 Tafeln und 13 Abbildungen.) 

I. Einleitung. 

Vergleicht man die Werke der Plastik der deutschen Spatrenaissance mit denen 
anderer Lander, wie namentlich Italiens und der Niederlande, so muf3 es aut-

fallen, daf3 sie in der grof3eren Mehrzahl einen betrachtlichen Mange! an Sinn flir 
klinstlerische Monumentalitat erkennen lassen. Allerdings Jagen die Verhaltnis e in 
Deutschland auch anders als wie z. B. in Italien, woes an verstandnisvollen Forderern 
der Kunst nicht fehlte, wo gerade dieser Sinn in besonders nachhaltiger Art entwickelt 
war. Die deutsche Bildnerei dieser Epoche tragt einen stark dekorativen Charakter 1 j . 
Architektur und Ornament ind die Dominanten. Adel der Empfindung und wirk-
lich tiefe Beseelung finden sich selten. Nicht fehlt es an Prachtstlicken in Kon truk-
tion, Dekoration und geistreichen Motiven. Aber mit Reichtum ist bei weitem nicht 
immer auch Reinheit in Form und Ausdruck gepaart. Ein tarker Zug ins Reali ti che 
i t nicht zu verkennen. Doch wird er vielfach durch leere Ni.ichternheit beeintrach-
tigt. Werke ersten Ranges sind nicht allzu haufig. Sehr viele erheben ich nicht 
tiher den Charakter maf3iger Werkstattarbeiten. Das dekorative Element drangt 
ich oft so vor, daf3 man nicht weif3, ob wir die betreffenden Werke der hohen Kunst 

oder dem Kunsthandwerk zuweisen sollen. Kein Wunder, wenn diese klinstlerische 
Armut Vcranla ung wurde, daf3 man fUr grof3ere Arbeiten vielfacll Ki.in tier aus 
dem Ausland heranzog! Und doch ist die Zahl der plasti chen Werke, namentlich 
der Grabdenkmaler, die in jener Zeit von deutschen Ki.in ·tJern geschaffen wurden, 
eine ungemein grof3e, grof3er jedenfalls als wie in ltalien und in den Niederlanden. 
Die Einzelfor chung hat noch wenig getan, urn sie zu ichten, wiewohl auch hier 
lohnende Au beute zu erhoffen i t; denn auch unter den deutschen MeLtern gibt 
e. manchen, der nicht im Stil seiner Zeit verflacht ist, der sich ein erfreuliches Maf3 
origineller Eigentumlichkeit bewahrt hat, der iiber gedanklichen Reichtum, tech-
ni che Ti.ichtigkeit, Leichtigkeit, Virtuo.iHi.t und ~chaffensfrohe Fruchtbarkeit ver-
fiigt. Ein olcher it Hans Werner, der sich al eine markige Personlichkeit au 
einer Zeit herau hebt, der eine grof3e Frische der Erfindung besitzt u nd manches 

schatzbare Werk geschaffen. War er auch nicht der er ten einer, so ist er in seiner 
Art und Kun t d eh auf3erordentlich bezeichnend fi.ir die Epoche, in der er lebte 

1) Vgl. P. Albert K u h n, Allgemeine Kunstgeschichte, I I. Halbband, S. 614 ff. 
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Ha n s We r n e r ist der deutschen Kunstgeschichte so gut wie unbekannt. 
Ober kurze Erwahnungen seines Namens und seiner Werke ist man bislang selten 
hinausgekommen. Nur dem Grabmonument des Wilhelm von Streitberg und seiner 
Gemahlin Anna in der Kirche zu Ahorn bei Coburg ist unter Beigabe zweier Abbil-
dungen eine eingehende fachmannische Beschreibung (aber nicht Wi.irdigung) zuteil 
geworden 2). Der erste, der dem Klinstler nahere Aufmerksamkeit schenkte, di.irfte 
der verdienstvolle Bamberger Lokalhistoriker Joachim Heinrich Jack gewesen sein, 
der im zweiten, 1825 erschienenen Teil seiner in Verbindung mit Joseph Helier und 
Martin v. Reider herausgegebenen Arbeit ,Leben und Werke der Kiinstler Bam-
bergs", S.120, folgende ihm von Reider zm Verfi.igung gestellte otiz bringt: ,Werner, 
Hans, Bildhauer zu Bamberg 1580( ?), verfertigte 1. das Grabmal der Familie von 
Mengersdorf zu GoBweinstein auBen an der Ri.ickseite der Wallfahrtskirche - bei 
10 Schuh hoch und breit mit Figuren in LebensgroBe, 2. in der Pfarrkirche zu Forch-
heim das Denkmal fi.ir den Amtmann GroB". Die Liste dieser Werke vermehrte zwei 
Jahre spater Helier urn zwei weitere Nummern, namlich urn das Grabmal des Bischofs 
Ernst von Mengersdorf in Bamberg, das damals noch im Dom stand, dann das Grab-
mal im Kirchengarten zu Mi.ihlhausen 3). Auffallig ist. daB Nagler in seinem Ki.instler-
Lexikon Hans Werner nicht erwahnt, wahrend er seiner in den Monogrammisten 
(Bd. III, Nr. 1703) gedenkt. Als neue Arbeit bringt er das Denkmal des Christoph 
TruchseB von Pommersfelden und seiner vier Ft auen in der protestantischen Kirche 
in Pommersfelden hinzu. Nicht uninteressant ist es, daB Sighart i. J. 1864 in seiner 
Abhandlung i.iber die Geschichts- und Kunstdenkmale Ober- und Mittelfrankens 
(Bavaria Ill, I. Abt., S. 170) auf unseren Ki.instler mit Nachdruck aufmerksam macht. 
In dem Abschnitt i.iber die Werke der Renaissance und des Rokoko sagt er namlich: 
,Als Hauptbildhauer wirkten in der Epoche Hans Werner, Hans von Wemding und 
zuletzt Bonaventura Mutschelle". Dann horen wir langere Zeit nichts von Hans 
Werner. Neuerdings wurde die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt durch eine ,P. W. =? 
ein oberfrankischer Bildhauer des 16. Jahrhunderts" i.iberschriebene Umfrage der 
Leitung des Verein Heimat (C. Frank-Kaufbeuren) im 6. Band der Deutschen Gaue 
(1904 auf 1905), S. 68. Sie verfolgte den Zweck, den Verfertiger des im 19. Jahr-
hundert zerstorten Prachtdenkmals des Christoph Neustetter, genannt Sti.irmer, 
und seiner Frau Margaretha, einer geborenen von Giech von LieBberg, in der Johannes-
Pfarrkirche in Kronach festzustellen. An diesem war nach der Stohr'schen Chronik 
von Kronach die I nschrift , 15 P W 72" angebracht. Es wurde der Vermutung Raum 
gegeben, daB vielleicht P statt H verlesen worden sei, und damit an unseren Ki.instler 
gedacht. Auch Hans Wemding, der die Grabmaier der Bamberger Bischofe Veit I I. 
(t 1577) und Johann Georg I. (t 1580) fertigte, wurde als in Betracht kommend ge-
nannt. Die Umfrage hatte eine kleine Zusammenstellung von Werken des Hans 
Werner im 7. Bande (1906) der gieichen Zeitschrift S. 14-15 zur Folge. eue Resultate 
forderte sie nicht zu Tage. Erwahnt wurden unter anderem auch die 8 kleinen Mar-
morreliefs am Taufstein in Bayreuth, auf die bereits Friedrich H. Hofmann in seinen 
Arbeiten i.iber die Stadtkirche in Bayreuth (1901 u. 1902) hingewiesen hatte. Da 

2} Bau- und Kunstdenkmaler Thiiringens, Heft X X XII, S. 389-392. 
3) H e 11 er, Beschreibung der bischoflichen Grabdenkma1er in der Domkirche zu Bam-

berg, Niirnberg 1827, S. 58-59-
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Hans Werner er t um das Jahr 1588 mit gro!3eren Arbeiten hervortritt und diese 
deutlich die chwachen eines Ki.in i !er zur Schau tragen, der ich zum ersten Mal 
vor umfan~reichere Auf~aben ?;e tellt ieht, o kann er zu dem eustetter'schen 
Prachtdenkmal, das taut l!uhrifi. i. J. 1572 ent tand, nicht in Beziehung gesetzt 
werden. ach einer un ~chriftlich geau13erten Vermutung ctes Herrn Post ekreHirs 
G. Hummel in Kronach, der ich vie! mit dem eu tetter'schen Grabmal he-
schaftigt hat und uns auch ein photographisclw Aufnahmematerial in dankens-
werter Wei e zur Verfli~ung tellte, ist es i.ibrigen nicht ausg~chlo sen, dal3 Stohr 
die Buchstaben P.W. in irri~er Weise aus dern Monograrnrn ID herau gele en hat, 
da an dem Grahrnal de · i. J. 1588 ver chiedenen Philipp von Egloffstein in der 
t. Martin kirche in Forchheim vorkommt und meines Wissens auch an einem 

Grabrnal in der Kirche zu Pommedelden be.~egnet. Hinzu kommt, da!3 die Gati.in 
des Philipp von Egloff tein eine chwester des Christoph eustetter war und in 
der Darstellung gro!3e Ahnlichkeit gezeigt haben oil mit der Frau ihres Bruder 
an de en Grabdenkmal. Auch onst sind Verwandt chaften zwischen den beiden 
Grabdenkm31en vorhanden. Alles das pricht jectenfall auch dafi.ir, da!3 das Neu-
tetter'sche Monument zeitlich v or Hans Werner Jiegt. Mittlerweile war i. J. 1905 

der 1. Band <k Handbuches der deutschen Kun tdenkmaler von Georg Dehio 
er chienen, in dem auf un eren Ki.instler und die von ihm namentlich in Ober-
franken erhaltenen Werke .chon mehr Ri.icksicht genommen war. Was ich weiter-
hin in Mittelfranken gefunden hai.te, fi.igte ich meinen Notizen bei, die ich Herrn 
Profes or Dehio i. J. 1908 flir den dritten Band des gleichen Werkes zur Verfi.igung 
stellte. Das !eider im 19. Jahrhundert zerstorte Grabdenkmal des Schenken Johann 
Limptlrg-Schmidelfeld und einer Gemahlin Eleonore, das vonnal in der chlol3-
kirche in Schmidelfeld b. Sulzbach tand, hat zuerst Eugen Gradmann (1897), ful3end 
auf Prescher (1790), in die kun tgeschichtliche Literatur eingefi.ihrt. 

II. Leben und Kunst Hans Werners. 
Ober das Leben Han Werner habe ich nicht allzu vie! in Erfahrung gebracht. 

Jch will aber auch offen gestehen, daf3 ich dem nicht mit Reil3 nachgegangen bin, 
ollte doch der Zweck dieser Abhandlung in erster Linie darin bestehen, Hans Werner 

in seinen Werken zu schildern, ihn als Ki.in tier in die Kun tgeschichte einzufi.ihren 4). 

o teht das Jahr seiner Geburt ein tweilen noch nicht fest. agler (Mon grammi ten 
Ill, r. 1703) verlegt eine Tatigkeit in die Zeit um 1585-1612. Die er ten Werke, 
die mir bekannt geworden sind, tragen die Jahrzahl 1588, namlich das Grabdenk-
mal des Hann Ludwig von chaumberg in der Kirche zu Unterleiterbach in Ober-
fraPken und da Monument der Familie von Menger ·dorf am Chor der Klosterkirche 
zu Gol3weinstein ebendort. Wie wir pater ehen werden, haften diesen beicten Gr3b-
denbnalern Mangel an, die es wahr cheinlich machen, dal3 ich der Ki.instler 

4) Gleichwohl wurde nicht versiiumt, in den verschiedenen Familienarchiven Recherchen 
nach etwa Uber die Grabdenkmaler vorhandenen Korrespondenzen zu veranlassen. Doch 
blieben diese mit einer Ausnahme ohne Erfolg. 
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bei ihnen zu frtihest vor gro!3ere Arbeiten gestellt sah. Unter diesen Umstanden 
dtirfen wir fUr ihn ein Alter von ungeHihr 25 Jahren annehmen, so da!3 etwa das Jahr 
1560 als das seiner Geburt in Betracht kame. Gestorben ist er am 13. September 
1623. Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Direktors Dr. Th. Hampe findet sich 
in dem im Kreisarchiv Ntirnberg aufbewah1 ten Totenbuch ftir die Jahre 1623/25 auf 
Bl. 79 folgender Eintrag: ,Der ersam und kunstreich Hanns Werner, bildhauer in 
der Gra!3erga!3en t 13. Sept. 1623. Hat nur Anna M:nia, Veit Dtimpels, bildhauers, 
ehewirtin, ihr einige tochter, zur erbin hinterlassen". Seine Gattin war ihm sechs 
Jahre zuvor im Tode voraufgegangen. ,Frau Margaretha, des ersamen und kunst-
reichen Hannsen Werners, bildhauers, ehewirtin, in der Grasergassen (Lor.) t 27. Febr. 
1617. Anna Maria Wernerin als die tochter hat ihren vatter der inventur gutwillig 
erlassen" 5). Es scheint, als sei diese ihr einziges Kind gewesen. Sie war mit Veit 
Dtimpel verheiratet, den sie wohl als Gesellen und spater mittatigen Gehilfen ihres 
Vaters kennen gelernt hatte. Er arbeitete mit ihm gemeinschaftlich an dem gro!3en 
Grabmal des Wilhelm von Streitberg und seiner Gemahlin Anna in der Pfarrkirche 
zu Ahorn bei Coburg. Damals, d. h. i. J. 1616, hatte er seinen Wohnsitz in Alten-
stein bei Sef31ach in Unterfranken, in der ahe von Coburg. Es ist aber nicht ausge-
schlossen, da!3 er auch dorther tammte. Die Bezeichnung ,Vitus Dvmpel Altenst:" 
la!3t beide Deutungen zu. Spater wohnte er in der Grasergasse zu Ntirnberg, wo-
selbst er verschiedene Arbeiten am Rathau neubau ausflihrte. Es geht dies aus 
folgender Aufzeichnung in dem erwahnten Totenbuch (1623/25 Bl. 203) hervor: 
,Frau Anna Maria, des ersamen Veit Diimpels, bildhauers in der Gra!3ergal3en, ehe-
wirtin, auswendig verschieden 29. Okt. 1624. 1st ein testament verlel3en, darf nicht 
inventirt werden, als im Manual C. C. Act. 77" 6). Es darf also mit der Moglichkeit 
gerechnet werden, da!3 Veit Dtimpel nach dem Tode Hans Werners dessen Werk-
statt iibernahm. Im Jahre 1628 finden wir ihn in Coburg tatig, wo er die Figur des 
Herzogs Johann Kasimir an der Ecke des Gymnasiums fertigstellte. 

Wenn Hans Werner seine er ten Arbeiten mit vollem Namen bezeichnete, 
aber an den spateren meist nur ein Monogramm oder die Anfangsbuchstaben seines 
Namens anbrachte, o beabsichtigte er damit wohl die Aufmerksamkeit weiterer 
Krei e auf sich zu lenken, im heutigen Sinn gesprochen, er wollte damit ftir sich 
Reklame machen. AI er bekannter geworden, bedurfte er dessen nicht mehr. So 
brachte er i. J. 1588 an dem Grabmal der Familie von Menger dorf in Go!3weinstein 
folgendeBezeichnungan: ,Hans Werner Bildhaver zv Bambergk". 
An dem Grabdenkmal des Stadtschultheil3en Georg Gro!3, genannt Pfersfelder, in 
der Martinskirche zu Forchheim hat er sich selb t als kleines Figtirchen bei der Arbeit 
dargestellt. Dartiber aber lesen wir ,H ann s We r ne r B i 1 d t haver z v 
B a m be r g. 1590". Er hatte also ;~nfanglich seinen Wohnsitz in Bamberg, wo-
raus sich seine lehhaften Beziehungen zu den alteingesessenen oberfrankischen Adels-
geschlechtern ganz nattirlich erklaren. In der ftirstbischoflich Bamberg'schen Hof-
kammerzahlamtsrechnung de 1595/96 wird er an der Stelle, die von dem Epitaph 
des Bischofs Ernst von Mengersdorf handelt, ebenfalls als in Bamberg ansal3ig be-

5) Totenbuch im Kreisarchiv Niirnberg 1616/18, Bl. 57. 
6) Die Kenntnis dieses wie des vorigen Eintrags verdanke ich Herrn Direktor Dr. Th. 

H a m p e, der mir beide bereitwilligst zur Verftigung stellte. 
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zeichnet (,H ann s z en We r r n er b i Id t h a u ern a I hie"). Und weiter 
le en wir in der Rechnung de 1596/97: ,XIIII gulden Han!3en Wehrner 
b i Id t h a u ern a I h i e, nemblichen 10 fl. von f(iirstlich G(naden) vnd tiffts 
wappen, so in neuen paw de eunkirchner Hoffs zu iirmberg versezt worden, in 
stein zu hauen vnd 4 fl. von den po en vnter weylandt bischoue Veiten epitaphio 
zuuerendern, besag zettel von mei ter Af3muf3en vnter chrieben zahlt den 4. Oktbr. 
1596". 7) In der gleichen Rechnung de 16o3/04 aber it er als Bildhauer in iirnberg 
aufgefiihrt. Es hei!3t dort: , Fiir tl. Gnaden vnd tifft wappen in stein zu hauen 
X VI I I gulden 1 tt X I I ~ berechent factor in seiner den 30 Aprilis anno 1604 ge-

schlo senen halbjehrigen rechnung, so er fiir das, durch H ann se n We h r ne r 
b i 1 d h a we r i n N ii r m b er g gefertigte vnd alhero vberschickte wappen, welches 
41/ 2 chuch hoch vnd 4 breit, nemblichen 7 fl. fiir den darzu gebrauchten tein, dann 
ermeltem bildhaur daruon zu machen 1 ot, 2 fl. vnd dem chreiner flir ein kasten, 
darin es alhero gefiihrt 10 pazen zalt, das fuhrlon gestehet hieher, wie negstobgemelt 
3 fl." ). Hinzu kommt weiter, da!3 er sich selbst an dem 1616 gesetzten Grabmonu-
ment des Wilhelm von treitberg und einer Gemahlin Anna in der Pfarrkirche zu 
Ahorn bei Coburg ,J oh ann e s We r ne r or i c us" nennt, und daf3 er auch 
in Niirnberg ge torben ist. 

Man konnte angesichts der Verschiedenheit dieser Angaben leicht auf den 
Gedanken kommen, daf3 es zwei Ki.instler dieses Namens gegeben habe, und das urn 
o mehr, als die fri.ihen Arbeiten einen wesentlich anderen Charakter tragen als die 

spateren. Doch das ist nicht der Fall. Hans Werner hatte vielrnehr zuer t einen 
Wohnsitz in Bamherg. Aber er war Protestant, und das ollte ihm zu den Zeiten 
der Gegenreformation, die unter eithan.i von Thiingen im Bi turn Bamberg mit 
Energie durchgefiihrt wurde, verhangni voll werden. eine Beziehungen zum Bi chof 
aber, der Urnstand, daf3 er da Grabdenkmal des Bi eh of· Ernst von Menger dorf 
hatte anfertigen diirfen, mogen Veranlas ung gewesen ein, da!3 er trotz seiner Reli-
gion noch einige Jahre in Bamberg bleiben durfte. Schliel3lich rnu!3te auch er die 

tadt verlassen, in der er eine solch reiche kiinstleri che Betatigung gefunden. o 
ist es erkHirlich, wenn er i. J. 1600 von iirnberg aus fol.e;endes an Hans Georg von 
Giech chreibt: ,dan ich habe ,onn ten meine wonungen zu Bamberg gehabtt vnnd 
bin auch wegen de gottlichen wortt miis en weychen von den rneinen" und diesen 
Brief unterzeichnet: , Vnnd bin ich zu iirnbergk in der Kodt.~.;assen 9 ) zu erfragen 
Hanns Werner Biltthauer ietzo in urnbergk". Die Ober ·iedelung nach Lirnberg 
bra hte ihm jedoch keinen chaden. Die Beziehunt;en zu den oberfrankischen 
Adelsgeschlechtern blieben hestehen. Das lirnberger Patriziat gab ihm neue Be-
chaftigung und die gtinstige Lagt, sowie der alte Ruhm der tadt em1ilglichten es 

ihm, eine Tatigkeii weithin au zuctehnen. 
Eine andere Frage i t die, oh Bamberg zugleich auch der Geburtsori Hans 

Werners i t. lch bin aut Grund de~ mir zurzeit vorlie.~enden Material nicht in der 

7) Mitteilung des kgl. Kreisarchivs Bamberg. 
8) Desgleichen. 
9) Die Kothgasse ging nach N o p i t s c h zwischen der Brei ten Gasse und der am Fisch-

bach auf das Hefner plHzlein und das Farbersbriicklein hinaus. Hans Werner wohnte also zu-
erst in der heutigen Brunnengasse. 
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Lage, sie mit Bestimmtheit zu beantwort.en. Vieles spricht ja dafilr. Ebenso gut 
aber kann Hans Werner auch aus der Nahe der Stadt, aus Oberfranken liberhaupt 
stammen und erst spater nach Bamberg gezogen sein, das ihm als Hauptstadt des 
Bistums gerade fi.ir seine Ta1.igkeit auf dem Gebiet der Grabmalkunst ganz andere 
Aussichten eroffnete. Hier sal3 er an einem Zentrum, von dem aus sich mit grol3erer 
Wahrscheinlichkeit eine gedeihliche Wirksamkeit entfalten liel3. Es konnten namlich 
auch Mechenried im Bezirksamt Ha8furt und Wachenroth im Amtsgericht Hoch-
stadt. a. d. Aisch als Geburtsort des Ki.instlers in Betracht kommen, wofern die An-
gabe ,Hans Werner von Macheraet aus Ni.irnberg", die sich in der handschriftlichen 
Pfarrchronik zu Ahorn bei Coburg findet, Anspruch auf Zuverlas igkeit erheben 
darf. Es ist nicht ausgeschlos en, da8 ,Macheraet" nur nach dem Gehor geschrieben 
ist. Fi.ir Mechenried wlirde die Nahe von Altenstein sprechen, aus welchem Ort ja 
~ein Schwiegersohn Veit Di.impel stammte. Wir kommen also hier vorderhand 
iiber Hypothesen nicht hinaus. 

Wichtiger ist es flir uns, wie uns der Klinstler in seinen Werken entgegen-
tritt. Ihn in seinen Fahigkeiten zu i.iberschatzen, liegt einer objektiven Betrachtung 
fern. Wir ziehen in gleicher Weise seine guten Seiten wie seine Mange! in Riicksicht, 
wohl wissend, da8 auch er ein Kind seiner Zeit war, daJ3 auch er ihre Schwachen ganz 
zu iiberwinden nicht imstande war. Die Zeit, in der Hans Werner lebte, kam 
seiner Eigenart nicht unwesentlich entgegen. Wie kaum vorher und nachher herrschten 
Wohlstand und Ansehen. Kiinstlerischer Aufwand und breite Behaglichkeit sind 
ihre Signaturen 10). Man hatte seine Freude an Bildwerk, allegorischen Figuren, 
religiosen Darstellungen, Wappen und Devisen. Sie au8erte sich selbst an dem 
Gebrauchsgerat des einfachen Burgers, ja auch des Bauern. Fi.ir die Grabdenk-
maler war noch die Form des Votivbildes maJ3gebend, ein Erbe der Gotik. Manch-
mal wird der Verstorbene allein dargestellt. Haufiger sind Familienbilder, die dann 
ein Wandaufbau in Form eines Altaraufsatzes oder einer Triumphpforte einfal3t. 
Beibehalten ist die scharfe Scheidung in mannliche und weibliche Familienmit-
glieder, beiderseits nach der Orgelpfeife abgestuft, jedes Kind ein Abbild des Vaters 
oder der Mutter. Besonderer Wert wird jeweilig auf die Ahnenprobe gelegt. Eine 
groJ3e Rolle spielen Darstellungen der Auferstehung und Allegorien christlicher 
Tugenden. Weniger haufig ist die Form der figurenlosen Tumba, die nur durch 
besondere Verhaltnisse bedingt angewandt erscheint. 

Als Hans Werner urn das Jahr 1588 eine Tatigkeit groJ3eren Umfangs begann, 
als er sich zum ersten Mal vor grol3ere Aufgaben gestellt sah, strebte er wie die meisten 
Ki.instler seiner Epoche in erster Linie nach einer streng architektonischen Gliede-
rung des Aufbaues. Aber es gelang ihm nicht g!eich, zu einer vollen harmonischen 
Abrundung durchzudringen. Die Asymmetrie der figuralen Innenflache an den 
Grabdenkmalern des Hanns Ludwig von Schaumberg in der Kirche zu Unterleiter-
bach (Oberfranken) und der Familie von Mengersdorf an der Klosterkirche in Go8-
weinstein Jehrt, daJ3 er noch stark im Banne der Anschauungen seiner Zeit stand, 
da8 er mit sich selbst noch im Zwiespalt war. !m Figiirlichen fehlt die rechte In· 

10) Vgl. hierzu und dem folgenden E. G r ad m ann, Altfrankische Kunst in Wiirttem-
bergisch Franken, Festschrift zum so jahrigen Jubilaum des histor. Vereins f. Wiirtt. Franken, 
1897, s. 115 ff. 
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dividuali ierung des Gesicht ausdrucks. och konnte er sich nicht Iossagen von 
der aus der Gotik tibernommenen Ieblosen chematisierung. Auch die Korper-
haltung der Figuren lal3t noch zu wlinschen tibrig. In kleineren Szenen aber macht 
sich ein bewul3tes Streben nach Wahrheit im Au druck geltend und dringt ein au -
gepragter Wirklichkeit inn durch, so z. B. in der Aufer tehungsdar tellung am 
Grabdenkmal des Hann Ludwig von chaumberg (1588) . Wie erregt nehmen 
hi er die Wachter an dem Vorgang teil! Und doch teht er auch hier dem Figilr-
liehen noch hilflos gegenUber (Abb. 2). Er vermag noeh nieht perspektivi eh richti~ 
zu empfinden. amentlich zei .~t dies die Figur de einen Waehter , der liegend 
gedaeht ist, in Wirkliehkeit aber auf dem Kopf teht. Die realistische eite seiner 
Kunst kommt weiter zum Ausdruck an dem Forchheimer Grabmal. !eh denke 
hier an da zu Boden geschmetterte Gerippe mit reknicktem Pfeil, an den Teufel, 

Abb. I. Hans Werner: 
Selbstbildnis am Orabdenkmal in forchheim. 

der die Kette umkrallt, von welcher Chri tu die Eva to zu!O en im Begriff teht. 
Sie aul3ert sieh weiter in einer Vorliebe, ein elb tbildni mit anzubringen, wie 
ebenfalls an dem Forchheimer Grabdenkmal (Ab b. 1 ), dann an dem des Bi chofs 
Ernst von Mengersdorf (1595/96), und spater an dem des chenken Johann Limpurg-
ehmidelfeld und einer Gemahlin Eleonore vom Jahre 1603. Bei all den erwahnten 
ehwaehen i t es um so er taunlieher, dal3 er sich gleieh an olch grol3e Aufgaben 

heranwagt, und dal3 er trotz alledem durch die Wucht und die Sehwere der Ver-
haltni e und den augenfalligen Wech el zwi chen derbem Dreiviertel- und feinem 
Hochrelief zu imponieren weil3. Dabei i t eine Teehnik eine ausnehmend org-
faltige und prazise. In der freiornamentalen Behandlung verrat er grol3es Geschick. 
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Man beachte vor allem ein heraldisches Laubwerk! Nicht zu leugnen ist, daO er 
im ganzen seine Idee klar zum Ausdruck zu bringen weiO. 

Bei seinen fri.ihen Arbeiten bevorzugt Hans Werner die horizontale Teilung 
der InnenfHi.che des Schreins: unten die Familie in Devotion, oben Reliefdarstel-
lungen oder In chrifttafeln. Anfangs i.iberwiegen Architektur und Ornament. Das 
andert sich mit der Mitte der neunziger Jahre des 16. Jahrhunderts. Von nun an 
weist er dem Figiirlichen eine maOgebendere Stellung an. Er hebt es bewuOt heraus 
und gewinnt dadurch in erhohtem Grade eine monumentale Ruhe im ganzen. Seine 
Beziehungen zum Bamberger Bischof sind es, die seiner Kunst eine andere Rich-
tung geben. Sie steigert sich ins Glanzvolle, Prunkhafte. Hand in Hand damit 
geht eine groOere Mannigfaltigkeit in der Einzelausbildung. Die PortratmaOigkeit 
wird mehr und mehr vertieft. Er wird groOziigiger in Aufbau und Komposition. 
Von nun an finden wir mehr als zuvor einen weichen FluO der Linien. Wir konnen 
ihm jetzt den Ruhm auch eines tiichtigen Figurenplastikers nicht mehr streitig 
machen. Yon nun an darf er sich in der Behandlung der menschlichen Figur getrost 
mit den besten Meistern seiner Zeit messen. Er vervollkommnet seine Fahigkeiten 
immer mehr. Die Verhaltnisse werden wuchtiger. Man denke z. B. an das pom-
pose Grabdenkmal des Schenken Johann Limpurg-Schmidelfeld und seiner Ge-
mahlin Eleonore vom Jahre 1603, das !eider nicht mehr erhalten ist und einen reichen 
Materialwechsel aufwies. Wir spiiren deutlich das Nahen eines neuen Zeitstils, dem 
sich der Ki.instler mit BewuOtsein nicht verschliel3t. Der erste bedeutsame Zeuge 
dieser neuen Art ist sein Grabdenkmal des Bischofs Ernst von Mengersdorf in der 
Michelskirche zu Bamberg. Allerdings war ihm hier keinerlei beengende Beschran-
kung auferlegt. Er konnte sich frei gehen und seiner Phantasie vollen Spielraum 
lassen. Wie auOerordentlich sinnvoll hat er hier die Figur des Vestorbenen indivi-
dualisiert! Welch stark entwickeltes VersUindnis fi.ir die Perspektive verrat er hier 
in der Darstellung des kirchlichen Innenraumes im Hauptschrein! Wie geschickt 
verquickt er hi er ernste und alltagliche Darstellungen! Ein energischer Zug ins 
Realistische durchzieht selbst das religiose Motiv, wie denn i.iberhaupt eine gahrende 
Bewegung aus dem Ganzen spricht. Wie eigenartig beriihrt der heilige Vorgang 
in der Mitte im Gegensatz zu den Werktagsszenen in den Seitenschiffen, wo wir 
Maurer und Zimmerleute an der Arbeit fin den! Hans Werner erscheint hier als ein 
Ki.instler, der seine eigenen Beobachtungen macht, der aus dem Leben schopft und 
sein personliches Moment kraftig zu betonen weiO. Gerne bringt er auch symbo-
Jische Andeutungen der Charaktereigenschaften, der Verdienste und des Berufes 
des Versi.orbenen an. Hier hat er dies in besonders ausgedehnter Art getan. !eh 
meine die kleinen Figi.irchen mit Schwert, Wage und Schlange, die Putten mit 
Zirkel, Kugel, Musikinstrumenten, Saulenbi.indel und WinkelmaO, dann weiter die 
Figuren der Liebe, der Hoffnung und des Glaubens. Beim Forchheimer Grabmal 
fanden wir die er ten Spuren seiner Vorliebe hierfi.ir in den beiden Frauengestalten 
in den oberen Ecken des Hauptschreins, von den en die eine Wage und Schwert, 
die andere eine Gesetzestafel halt. Yon nun an wird die Art Hans Werners eine 
immer freiere. Es zeigt sich dies auch im Ornament. Wie kiihn hat er z. B. an 
dem Grabdenkmal des Hieronymus KreO in der Kirche zu Kraftshof (nach 1596) 
die seitlichen Wangen ausgestaltet! Er verzichtet nunmehr zuweilen ganz auf die fi.ir 
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ihn in einer frilhen chaffenszeit bezeichnende Peinlichkeit nach der ornamentalen 
Seite hin. Wir begegnen nun auch anderen Formen in einen Grabdenkmalen, 
so der einer geschlo enen Tumba tiber der Tetzelschen Familiengruft in der Pfarr-
kirche zu Kirchen ittenbach (1611) oder der eines offenen Ba!dachin mit darunter be-
findlichem Sarkophag ilber der Pfinzingschen Familiengruft in Henfenfeld (1613)-
Jetzt dehnt ich seine n.tigkeit auch auf andere GegensHinde, auf Kanzeln und 
Taut teine au . An seinen Grabdenkmalen wird nun auf die Behandlung der Ge-
wandung ein besonderer Wert gelegt. Seine Sch6pfe1 kraft und seine Erfindung gate 
finden immer mehr ahrung. E ist erk!arlich, wenn er nun in Kleini~rkeiten fllichtil!, 
wird. Die Reliefs am Bayreuther Tauf tein , ind nicht die he _ ten Auf3erungen einer 
Kun t. Kein Wunder, denn schon arbeitete er damals an seinem letzten Werk, 
dem Grabdenkmal des Wilhelm von treitberg und seiner Gemahlin Anna in der 
Kirche zu A horn bei Coburg, welches das grof3te und prunkvoll te i ·t, da · der Kilnstler 
geschaffen, das aber weiterhin zu den bedeutend ten Werken der de ut chen Grah-
malkunst des beginnenden 17. Jahrhunderts gezahlt werden muf3. 

Hans Werner verwendet zu .einen Arbeiten sehr ver chiedenartiges Material. 
Besonder erwiln cht war ihm der graugrilne, feinkornige andstein ( es elbacher 
oder Zeiler Stein), weil dieser ihm ein scharfe Auspragen der Einzelheiten des Orna-
ment ermoglichte und filr eine freiplastische Behandlung eine starkere Konsistenz 
besitzt. Doch war ihm auch der grobkornige, graue oder rote Sandstein recht. Da-
neben verwandte er grauweif3en und roten Marmor, Alabaster, Kalkstein und Achat. 
Typisch ist ftir ihn die reine Materialtechnik. Er arbeitet mit dem Material a! 
solchem, dessen Eigenheiten er zu beri.ick ichtigen weif3. ohne dabei c!er Far be 
unbedingt zu bedilrfen. Polychromie findet sich bei ihm nur \venig. Zuweilen be-
gegnet eine leichte Herausfassung der Rander mit Gold. 

Die Tatigkeit Hans Werner umfaf3t ein weites Gebiet. Wir finden von ihm 
Arbeiten in Oberfranken, Mittelfranken, Wtirttembergi eh Franken und in der Gegend 
von Coburg, ein Zeichen, daf3 der Kilnstler geschatzt und bekannt war. Aber er 
mag noch weit mehr geschaffen haben, als ich festzustellen in der Lage war. ein 
Fleif3 und sein sttirmisches Temperament, owie auch seine vielen Beziehungen, 
die er sich zu verschaffen gewuf3t, Jassen dies vermuten. Bi lang war Han 
Werner, wenn ich o sag en darf, noch kein fester Begriff. E konnten ihm darum 
leicht Werke zuge chrieben werden, auf deren Autor chaft er keinen An pruch er-
heben darf. Nicht von ihm rtihrt z. B. der Grabstein mit dem Doppelportrat de 
Moritz Kanne in Bhulheidhof und einer im Jahre 1627 verstorbenen Gattin Maria 
Barbara von chaumberg in Mupperg, welch letzterer das Denkmal von jenem ge-
setzt v. urde, her 11). Weicht chon der ganze Habitus zu ehr von des Mei ter 
Kun twei e ab, o ist eine olche Annahme auch zeitlich nicht statthaft, da Haw 
Werner im Jat''" '! 1623 tarb. Aber auch die Reliefs an dem Tauf tein in der Stadt-
pfarrkirche in Kulmbach hat er nicht geschaffen 12). Da Pradikat ,gut", das Dehio 
ihnen gibt, kann ihnen nicht abgesprochen werden. Auch sie sind nur Re te eine 
fri.iheren Tauf tein und wiirden das gleiche chick al mit diesem geteilt haben, 

11) Fried rich H. H o f m a n n, Die Stadtkirche in Bayreuth, Archiv fiir Geschichte und 
Altertumskunde von Oberfranken, 21. Bd., J. Heft, S. 97. 

12) G. D eh i o, Handbuch der deutschen Kunstdenkmaler, Bd. 1, s. 170. 
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wenn man sie nicht dem i. J. 1879 von dem Kulmbacher Bildhauer Hermann Hafer-
korn hergestellten neuen Taufstein (pseudogotisch) eingefiigt hatte. Dargestellt 
sind die Geburt Chri ti, die Beschneidung, die Taufe im Jordan und die Kinder-
egnung. Gleich zu Anfang erschienen mir diese Reliefs fiir Hans Werner als zu fein 

und zu zierlich; auch kamen sie mir urn einige Jahrzehnte spii.ter vor. Bei einer 
genaueren Prtifung nahm meine Vermutung eine festere Form an. In den Gottes-
hausrechnungen aus dem zweiten Dezennium des 17. Jahrhunderts 13) fand ich zu-
dem keinerlei Nachricht von der Errichtung eines Taufsi.eins in dieser Zeit. Da-
gegen enthalt die Gotteshausrechnung v. J. 1647 folgenden Eintrag: ,Alhier ist zue 
gedencken, da!3 in die!3em jahr der durchleuchtig hochgeborne Ftirst vnnd Herr 
Herr Erdtman Augustus, Marggraf zue Brandenburg, in Preu!3en Herzog, dann seiner 
ftirstl. Gnaden herzgeliebte Gemah1in, die auch durchleuchtig hochgeborne ftirstin 
vnnd fraw, fraw Sophia, vermahlt. vnnd geborne Marggrafin zue Brandenburg, in 
Preu!3en Herzogin, Gott zue Ehren vnd zue stittwehrendem andencken, aus christ-
ftirstlicher pietat, den schOnen neuen Tauffstein, in St: Peters Pfarrkirchen, vff-
richten vnnd verfertigen lassen. vnnd hatt derselbe in allem einhundert vnndt achzig 
reichsthaler, den thlr zu 18 pazen, oder 72. creuzer gerechnet, gecostet" 14). Er 
war ,aus marmeln vnd andern" verfertigt. Ober ihm befand sich ein zum Aufziehen 
eingerichteter Deckel. Auch war er von einem achteckigen Gitter umgeben. Da-
mit ergibt sich die Unmoglichkeit der Annahme einer Autorschaft Hans Werners 
von selbst. 

Auf der anderen Seite aber haben wir mit der Wahrscheinlichkeit zu rechnen, 
da!3 manche der SchOpfungen Hans Werners dem Unverstandnis einer spateren 
Zeit zum Opfer gefallen sind. Namentlich das gotisierende 19. Jahrhundert hat 
mit den Denkmalern der Kunst der Spatrenaissance stark aufgeraumt. Von 
dem Grabdenkmal des Schenken Johann Limpurg - Schmidelfeld und seiner 
Gemahlin Eleonore, das ehemals in der Schlof3kirche zu Schmidelfeld stand, war 
bereits die Rede. Nicht mehr vorhanden ist auch die Kanzel, die ein Graf Lynar 
ftir die Stadtkirche in Bayreuth gestiftet hatte. ,Es scheint ein interessanter Sand-
steinaufbau, den ein Samson trug, mit mehreren stattlichen Figuren gewesen zu 
sein." An ihrem Fu!3 war en Bibelsprtiche angebracht. Sie wurde gelegentlich 
der Restauration der Jahre 1871/72 aus der Kirche entfernP 5). 

Gleichzeitig mit und neben Hans Werner waren andere, nicht minder ttichtige 
Bildhauer tatig. lch nenne nur den thtiringischen Meister Nikolaus Bergner (Ala-
basterepitaph Joh. Friedrichs des Mittleren, gest. 1595, in Coburg); Simon Schlor von 
Lautenbach, der in Hall lebte und von 15 5 3-1598 nachweisbar ist; Michael Kern 
d. A. (Grabdenkmal des Bischofs Neithard von Thtingen v. J. 1598 in der Michels-
kirche zu Bamberg, Epitaph des Bischofs Julius Echter von Mespelbrunn v. J. 1617 

13) Herrn Kirchenrat Rei c h in Kulmbach bin ich fUr die weitgehende \iebenswiirdige 
Unterstiitzung, die er mir bei der Behandlung dieser Frage zuteil werden lieG, zu ganz besonderem 
Dank verbunden. 

14) Vgl. auch Beispiele des Guten aus der Geschichte der Stadt Kulmbach samt einer 
Chronik dieses Ortes als Einleitung von A. W. H e c k e I, fortgesetzt von J. E c k, Kulmbach 
1885, s. 247. 

15) Friedrich H. Ho f man n a. a. 0. S. 82. 
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und Kanzel v. J. 1609 im Wlirzburger Dom); Philipp Kolb, der um 1600 in Oluingen 
wirkte (Limburgi che Grabdenkmal in Gaildorf, 1619 begonnen von F. Grau au 
Hall); und Michel iklas zu Rein bronn (Epitaph der usanna v. eckendorf v. J. 
1575 in Creglingen; Grabdenkmal mit Gnaden tuhl v. J. 1600 und Portal v. J. 1591 
in Wachbach.) Han Werner mag manche Anregung von ihnen ernpfangen haben. 
Viel wird er auch von den tukkatoren einer Zeit gelernt haben. die im freiplasti chen 
Modellieren o Hervorragendes gelei tet. Doch war er eine viel zu selbstandige atur, 
tun seine Eigenart zu verleugnen, die un zu deutlich au einen Werken, zu deren 
Einzelbehandlung wir nun libergehen wollen, entgegentritt. Fiir deren Aufeinander-
folge war der chronologi che Gesichtspunkt maO.t;ehend. 

Ill. W erke Hans Werners. 

Nr. I. 

Orabdenkmal fiir Hanns Ludwig von Schaumberg in der Kirche zu Unterleiter-
bach in Oberfranken. 1588. 

A us feinkorni.e,em andstein gearbeitet, hat diese · Monumentl 6) eine telle 
an der Slidwand im lnneren des Langhau es liher einem 63 cm hohen ockel. der 
um 32 cm vorgeschoben ist. Seine Bestandteile ind ein Jeicht gekrlimmter Unter-
bau. auf dem die In chrift angebracht i t, ein groOer, von Pilastern ein.t;efaOter chrein, 
in dem die Familie des V er. torbenen dargestellt i ·t, und ein mit flachem Giebel 
a.hg-e.:-chlo ener Aufsatz, den beider eit Wappen tlankieren. 

Der untere Teil des Grabmal i t durch den Einbau von zwei Kirchenbanken 
teilweise zer tort und verdeckt. Die linke I Ialfte wire\ auOerdem durch den 
vorge tellten Taufstein fast ganz den Blicken entzogen. Die lnschrift JieO ich 
daher nicht im einzelnen feststellen, we halb ich mich auf die Angabe ihres allge-
meinen I nhalt be chranke. Die Schriftflache, die seitlich zu Renai sance- Kar-
tu eh en aufgerollt er ~cheint, ist geteilt. Die linke Halfte i t fi.ir den Mann, die rechte 
fUr die Frau bestimmt. Demnach wurde das Grabmal errichtet filr den am 14. ep-
tember 1584 gestorbenen Hanns Luedwig von chaumbert;k zu iderlaiterbach 
und eine am 18. April 1590 ver chiedene Gattin Amalie, eine geborene von Wiesen 
thau. eine Anfertigung fallt in die Zwi chenzeit, namlich in Jahr 1588. 

Biedermann, Geschlecht register der Reichsfrey unmittelbaren Ritters haft 
Lande zu Franken IOblichen Orts Rh on und Werra, 1749, bringt Tat. CLX 11 folgende 

otiz : ,.Johann Ludewig von Schaumberg zu Schaumberg, Knoch, Ene thurn. 
Kauldorff, Letterbach und Effelter, Burggrat aut den Rothenherg, willigte an. 1566 
in die Gan Erb chafft des chlo ses Dundorff, und starb an. 1584. Gemalin, Amalia. 
\'On Wie enthau, Herrn Wilhelm Juniori von Wiesenthau zu Hund haupten un I 
Pret feld, Hochflir tlich Bambergi chen Oher chulthei en, zu Forchheim und 

16) Kurz erwii.hnt bei G. De hi o, Handbuch der deutschen Kunstdenkmii.ler I. S. 299. 
Mitteilungen aus dem German. Nationalmuseum. 1909. 7 
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Amtmanns zu Neukirchen, Marloffstein und Wolffsberg, dann Frauen Anna 
von Wiesenthau , einer gebornen von Redwitz. Tochter, tarb an. 1596 ( !) als 
Witwe." 

Der chrein hat eine etwas ungewohnlich grof3e Breite (Abb. 2). Sie betragt bei 
einer Hohe von 1,92 m rund 2,23 m. Die seitlichen Pilaster entwickeln ~ich folge-
richtig a us ihnen unterstellten Voluten. Die Schatte ind leicht geschwellt, die Kapitale 
jonisierend behandelt. Alsdann folgen hohe KampferstUcke. Diese sow oh! wie 
die Stirnflachen der chafte sind mit Wappenschildchen behangt. Zwischen denen 

Abb. 2. Hans Werner: 
Orabdenkmal fiir Hanns Ludwig von Schaumberg in der Kirche 

zu Unterleiterbach in Oberfranken. 1588. 

i.iber den Schaften lauft in Wellenlinien ein schmales chriftband hin. Auch werden 
sie unter sich durch Schni.ire zusammengehalten. Es sind beiderseits sieben Wappen, 
und zwar link die Wappen ,REDWITZ". ,EIW", ,THAN", ,MARSCHALCK", 
,WILLE STE", ,HVTTE ", ,FVCHS", rechts ,BIBRA", ,REDWITZ", , HERM-
STAT", ,,WOLF KEL", ,MOTSCHILLER", ,FORTSCH" und ,EXDORF". 
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Die Gliederung der Pila ter i t eine streng architektonische. Um o wohl-
tuender beri.ihrt die A ymmetrie der lnnenfliche des chreins, wenngleich ich diese 
nicht gerade als eh\ as I deale hin tell en mochte. Wir ha hen vielmehr in eh en diesem 
Um tand geradezu einen Mange! zu .ehen. Der Klinstler tand noch zu . ehr unter 
dem Bann der An chauungen ·einer Zeit, die eine scharfe cheidung zwischen den 
mannlichen und weiblichen Familienmitgliedern gewahrt wi sen wollte. Aber trotz-
dem brauchte sich der Ki.in. tier tlarum nicht zu einem solch storemlen Mil3griff 
verleiten zu las en. Bei einer anderen Verteilung der Figuren hatte er - und das 
hat er doch spater immer ehr wohl verstanden - ein Ziel gerade .so gut und noch 
dazu in harmoni cher Ahrundung erreichen konnen. Aber das Grabdenkmal fallt 
in die Anfang epoche eine ~chaffen , in der ihm die Lo ung e;ro13erer Auf~aben 
noch chwierigkeiten bereitete. 

Ein weitge pannier Flachbo •en faf3t die Figurengruppe zu einer Einheit zu-
'ammen, die aber, wie schon angedeutet, nur eine cheinbare ist. Es fehlt der Ein-
chnitt in der Mitte. Da · Kruzifix. zu de. en FU13en die Familie des V er torhenen 

kniet, i ·t um elwa 36 cm nach recht hin von ihr abgerlickt. In den Ecken Iinlc 
llnd recht der Gatte und die Gat tin in Dreiviertellehen grol3e. Jener i ·t von sech. 
ohnen, die e von einer erwachsenen Tochter und einer solchen in jugendlichem 

Alter begleiteL Vor ihr liegt auf einem Kis en in Winden gewickelt ein noch ganz 
kleines Kind. Die Figuren sind in betender Haltune: kniend dargestellt unci in 
Dreiviertelpla tik gearbeitet. Die Hauptfil!uren ind fa t vollrund herausgemeiOelt. 
Der Slick L t hei alien zum Gekreuzie;ten emporgerichtet. Der Gatte kniet im 
Harni eh tiber einem Lowen. neben dem i.iber den Hand chuhen der Helm liegt. 
Der ohn unmittelhar vor ihm U durch die Tracht als dem gei tlichen tand an-
e:ehOrig gekennzeichnet. Er hiel3 \artin von chaumberg und war Domkapitular 
zu Bamberg, Wi.irzburg und Eich tatt. ::tchher wurde er Bischof von Eichstatt. 

Zu einer wirklichen lndividuali ierung der Antlitze hat sich Hans Werner 
noch nicllt durchgerungen. Er teckt eben noch in den Anfangen einer Kunst. 
'o wirkt die gleichma13ige leblo e chemati ierung der Gesichter wenig erfreulich. 
Auch ist ~ ihm noch nicht gelune:en, die kniendt> I laltung richtig zum Ausdruck 
zu bringen, wa ich namentlich bei dern Familienoberhaupt bemerkbar macht. 

Ober der Gruppe links ein fliegender Engel mit Iangflatterndem Spruchband, 
mit der Linken hinwei end aut die Worte : .,!CH WEI DA MEIN ERLOSER 
LEWET V D ER WIRD All H AV //DER ERDE AVFERWECKE V D 
WIDER MIT MEI ER HAVD/;VMBGF.WE WERDE V D WERDE I 
MEINE FLAI CH GOT EH:"//HIOB· 19 ://". 

Ober der Gruppe recht in Wolken Gott Vater mit der Weltkugel, den heiligen 
Gei tin Gestalt einer Taube ent endend. Darunter dL! Worte: ,DIE KRANCKHEIT 
1ST NICHT ZVM TOD// ONDER ZVR EHRE GOTTE IOHA : 11//ICH 81 
DIE AVFFER TEHV G VND DA LEBEN//IOHA : 6//". 

Nach ohen wird der chrein \On einem Gebalk abge.schlossen, des en Gliede-
runrr derjenigen der Kampfer ti.icke lib er den eitlichen Pi! astern entspricht. I 11 

die Mitte de Balken i t die Jahrzahl 1588 .. in raviert. 
Beider eit von dieser sind zwei Konsolen angebracht, die sich nach oben 

fort etzen, dort zu beschwingten Engelskopfchen au ~earbeitet und sinngemal3 
7 
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als Trager gedacht sind fi.ir die den Giebel de Aufsatzes tragenden, htibsch ge-
g-liederten Saulchen. Der Raum zwischen ihnen wird von einer hochreliefierten 
Oar tellung der Auferstehung Christi ausgefi.illt. Christus teht mit gekreuzten 
Ftil3en auf dem Deckel, der chrag tiber uem ~ arkophag liegt. ein Antlitz i t 
empon~erichtet. Der Mantel flattert, vom Winde bewegt, nach rechts. Da die 
Unterarme fehlen, 1al3t sich i.iber die Bewegung und Haltung der Hande nichts 
_agen. Mit erregten Gebarden nehmen die Wachier an dem Vorg~ng teil. Einer 
von ihnen springt auf, die Hellebarde ergreifend. Ein anderer schwingt ein Schweri. 
Ein dritter dringt mit chwert und Schild auf den Erli:iser ein. Ein vierter liegt 
aus11:estreckt am Boden. Wie hilflos Hans Werner teilwei e dem Figi.irlichen noch 
gegeniibersteht, zeigt diese Figur besonders deutlich. Von perspektivischer Ver-
ki.irzung hat er noch keine rechte Vor tellung. So liegt die er Wachter mit dem 
Kopf nach unten, wahrend eine Beine aufwart in das Bild l1ineinragen. Ftir die 
auch sonst linki che Art des Vortrags aher entschadigt uns die sti.irmi che Bewegun~. 
von der diese Szene durchdrungen i t. 

In den oberen Ecken schweben, von Wolken umg-ehen, zwei heschwingte 
E ngelskopfchen. 

Um dieses Werk, auf das der Ki.in tier als eine seiner ersten groBeren Arbeiten 
gewil3 stolz war, als solche besonders kenntlich zu machen, bezeichnete er den 
Arcl1 itravbalken in grol3er Schrift mit seinem vollen Namen: ,HAN WERNER 
BILTHAWER". 

Nicht hat es der Ktinstler auch an einer wirksamen Durchbiluung des Giebel-
abschlu se fehlen lassen . Auf die Schragen lagerte er zwei trauernde Genien mit 
Totenkopf und Stundenglas. Die Spitze bekronte er mit einer Kugel und in das 
Feld komponierte er einen beschwingten Engelskopf hinein. 

Zu den Seiten des Aufsatzes haben. mit heraldischem Laubwerk reich verziert, 
das Schaumbeq~ische und da Wiesenthau che Wappen mit ihren Helmzierden 
Platz gefunden. 

Das Grabdenkmal hat eine Ho he von 3,80 m und eine grol3te Breite von 2,45 m. 
Betrachtet man es als Ganzes, o ist zunachst zu erwahnen, daB es in seiner aul3eren 
Er cheinung durch den grauen Olfarbenanstrich sehr beeintrachtigt wird. Durch 
diesen ist eine Monotonie erzeugt, die das Grabmal in seinem ur prtinglichen Zustand 
unter keinen Um tanden besessen hat. Auch waren ctie Wappen ehedem polychro-
miert. Die Symmetrie des Aufbaues ist im ganzen gewahrt. Durch die Uneben-
maBigkeit der Caesur im Schrein erleidet sie allerdings eine sich fi.ir das Auge sehr 
fi.ihlbar machende Disharmonie. Der Klin tier war noch in erster Linie Architektur-
und Ornamentplastiker. Mit seinem Konnen auf fip;tirlichem Gebiet ist es noch 
maBig bestellt. Dennoch unternimmt, ja wagt er es dem Figtirlichen bereits einen 
weiten Raum zu geben. Er drangt e geradezu in den Vordergrund. Die sich dar-
aus ergebenden Konflikte mu l3 ten eintreten. Da war nicht ander zu er-
warten. Doch hindert uns das alles nicht, da Denkmal schon als eine achtbare 
Leistung zu betrachten. Trotz der Schwachen, die jedem Ktinstler im Beginn seiner 
Laufbahn anhaften, weil3 Hans Werner zu imponieren. Hat er auch den inneren 
Zusammenhang noch nicht ganz gefunden, o fli:iBt er doch durch die wuchtige 
Art seiner Massenverteilung Achtung ein. Und diese wachst, wenn man die org-
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fait einer Technik erkennt und ,ein hohe Ge,chkk in der freiornamenlalen 
Behandlung. Man betrachte nur die virtuo e DurchfUhrun~ des heraldischen Lauh-
werks an den oheren Wappw. o liegt er m it ·ich . elh t noch im Wider ·treit. 
aw dem er ich aber bald herau zuarbeiten wul3te. 

Nr. 2. 

Grabdenkmal der familie von Mengersdorf an der Klosterkirche in 
Go6weinstein . 1588. 

Da!.' Epitaph hat seine telle an der geraden AuUenseite des fLinfseitt.l( ge-
~chlo~senen Chore der in den Jahren 1730 39 von Baltha ar eumann erba ut en 
Kirche 17 ). Es it in gelbem and tein gearbeitet. voll bezeichnet und datiert (Ahh. 1). 
In den turzhalken i.iher dem chrein finden wir folgende In eh rift eingemeil3ell. 
,.HA WERNER BILDHAVER ZV BAMBERGK". An den Kampfern i.iber den 
. eitlichen Pilastern i t die Jahre.zahl 1588 angehracht. Fri.iher war e im Inneren 
der Kirche in tier ahe des Hochaltares aufgestelll. Errichtet wurde e im Auf-
tra~ des Bi.:choL Ern ·t von Men.~er dorf zu Bamberg zur Erinnerung an eine Eltern 
Otto Eberhard von Menger dorf und Wilhelmine von Wlirzburg. Otto Eberhard 
von Mengersdorf bekleidete seit dem Jahre 1557 das Amt eines Pfleger in Velden-
stein. E folgte ihm in die ·er Stellung ein ohn Pankraz (Brlickner). 

\Vie hei dem vorhergehenden Grahmonument. ist auch hier die sich aus 
der 7,weckmaLligkeit von ·elb t ergebende Zweiteilun~ als Prinzip ftir die Kompo-
Jtion maOgebend gewe ·en. nur dal3 ie we it kon. equenter durch~efi.ihrt er ·chein t. 

Der predellenfOrmi~e Unterhau, der nach den eiten mit Voluten zur Aut-
nahme der tragenden Pilaster au Iadet, i t in Z\\ei In ·chrifttafeln aufge!Ost. Leider 
haben hier die Witterung einfhi e ·chon stark zer·etzend eingewirkt, so da(l 
jene bi auf wenige Re te zer·ttlrt :ind. Auf der linken ind noch tie Worte 
.. CLAY V TTO TE YICV ... ME GER DORFIACE" erkennhar Die rechte 
heginnt mit dem amen ,ERHARDV ". Dari.iher erhebt sich der von zwei Pi-
la tern begleitete chrein, in des en unterer Halfte vor einem von Engeln gehal-
tenen, fein arabeszierten Vorhang die in Vollplastik gearbeitete F3milie zu 
den Fiil3en eines Crucifixu kniet. In betender Haltung ind die einzelnen 
Familienmitglieder in Korre pondenz zur Mitte gesetzt, und zwar o, dal3 ·ie 
von den eiten her dem Alter enbprecheml sich in der Grol3e ab tufen. Zu 
iiul3er t knien die Eltern, der Vater, neben dem am Boden der Helm liegi, 

17) Erwahnt in Leben und Werke der KUnstler Bambergs, in Verbindung mit Joseph 
H e 11 er und Martin v. Rei d er. beschrieben von Joachim Heinrich J a c k, 11. Teil, Bamberg 
1825, S. 120; bei N a g 1 er, Monogrammisten Ill, Nr. 1703; bei With. L o tz, Kunst-Topographie 
Deutschlands, 11, S. 143, wo es hei!lt: .,Grabstein: Ottu Erhard v. Mengersberg ( !) 1588 
von H ans Werner"; m der Zeitschrift fUr Heimat- und Volkskunde .,Deutsche Gaue", Bd. VI I. 
S. 14; bei Georg 0 eh i o, Handbuch der deutschen Kunstdenkmaler, Bd. I, S. 120; vgl. auch 
.,Chronistische Uber Go!lweinstein, die Perle der Frankischen Schweiz" von Lehrer Karl B rUck-
n e r-Go!lweinstein im Bayerland 1905, S. 583 mit Abb. aut S. 619, und desselben Verfassers Schrift 
.. Ges hichte der Burg-. Wallfahrt. Pfarrei und Marktgemeinde Go!lweinstein'', Ebermann ·tadt 
1906, s. 19-20. 
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in Ri.istung. Sein Antlitz zeichnet sich durch scharfe lndividualisierung 
aus. Ihm folgt in bischoflichem Gewand der alteste Sohn, der Stifter des 
Monuments. Zu seinen Fi.if3en werden die Bischofsmi.itze, ein Krummstab und 
ein Kreuzesstab bemerkt. Unmittelbar neben dem Gekreuzigten kniet der zweite 
Sohn Pankraz, durch Ri.istung und Helm a! Amtmann gekennzeichnet. Zwischen 
ihm und dem alteren Bruder der ji.ing:ste mannliche Sprof3, ein Knabe noch in 
zartestem Alter. Die Mutter ist von fi.inf Tochtern begleitet, von denen die vier 
grof3eren neben ihr knien. wahrend sich die fi.infte ji.ingste, ebenfalls in betender 

Abb. 3. Hans Werner: 
Grabdenkmal der familie von Mengersdorf an der Klosterkirche 

in Go6weinstein. 1588. 

Haltung, vor ihnen befindet. lndem ich Bri.ickners Deutung der vier alteren Tochter 
folge, haben wir in ihnen zu sehen ~ Anna von Mengersdorf, vermahlt mit Christoph 
von Kotzau, Pfleger zu Waischenfeld; Scholastika von Mengersdorf, vermahlt m it 
Christoph Heinrich von Zedwitz, Pfleger in Vilseck; Barbara von Mengersdorf, ver-
mahlt mit Martin Sebastian von Redwitz in Kronach; und Apollonia von Mengers-
dorf. Ein flacher, mit Perlstah verzierter Korbbogen schlief3t das Schreininnere 
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nach oben ab. In seinem Felde chwebt in Wolken, von Engeln umgehen, die , einen 
Mantel halten, Gott Vater, in der Linken die Weltkugel. die Rechte (ab~ewittert) 

egnend erhoben. Zu einen Hil3en flattert in 1e talt einer Tau be der heilige Gei t. 
Die Gruppe der Engel mit Gott Vater i t fa t in VoJiplastik gearbeitet, doch .o, 
dal3 die Mitte, d. h. die Figur des Welten~chopfers, Hi.rker hervortritt, wahrend die 
ihn umschwebenden Engel, wie auch die Wolken, allmahlich in Reliefplastik iiher-
~ehen. Hierdurch ist ein sehr wirksamer Kontra t zu der doch immerhin ·chweren 
Grupppe im unteren Teil de hreins gewonnen. Sonne und Mond fiillen die leeren 
Eckflachen au . In die aul3eren Eckzwickel sind je zwei Engel kopfe hineinkom-
poniert, die aw vollen Backen Wind ent tromen la en. 

Die eitlichen Pilaster hahen Kompo itkapitale, die wie immer bei Han 
Werner ehr zierlich gearheitet sind. Ihre ch~ifte ind an den tirnfHi.chen mit je 
acht Wappen childchen 1 ) hehangt, wahrend wir an den I nnen. eiten in feiner Relief-
arbeit die Leidenswerkzeuge und andere aut die Pas ion beztigliche Attribute 
hemerken. 

Die in der Predella angebahnte Zweiteilung etzt sich im Aufsatz fort. Hier 
tragen drei freistehende aulchen einen flachen Giebel mit leicht einge Ch\vungenen 
chragen, auf denen zwei !eider zum Teil tark beschadigte En~el mit ausgebreiteten 
chwingen lagern. Als Bekronung aber dient ein Knabe mit weitab wehendem 

Mantel, einen Ei en peer in Handen haltend. Urn einen linken Unterschenkel 
windet ich eine chlan~e. lm Bogenfeld ruht der Genius des Todes mit Sanduhr 
und Toten chadel. In den Hillungsflachen zwischen den aulchen hat der Ktitl'tler 
vor flachbogi~en i chen in ehr freier, virtuo durchbrochener Plastik die Wappen 
der Eltern des titter· angeordnet, links das Menger dorf che, recht das Wlirz-
hurgsche. Man kann die mei terhafte Technik in der Bearbeitung des heraldi 
.:chen Laubwerks nicht genug am bewundern. AI au13ere Begrenzung dient heider-
~eits von Putten gehaltenes Rollwerk. Aus kleinen Medaillons schaut je ein 
kleines Kopfchen heraus. Das rechte mit Hut dilrfte den Meister selh t vorstellen 
ollen, fin den sich doch hier eine wichtig ten Werkzeuge: der Knlipfel und der 

Zirkel. 
Da Monument hat eine Hohe von 5 m uml eine Breite von 2,50 m. 
Die Harmonie der Zweiteilung i ·t nicht ganz gewahrt. Dadurch, dal3 die 

mannlichen Mitglieder der Familie in grol3erem Mal3 tabe gehalten sind al die weib-
lichen, ergah ich eine Ver.chiebung der Cae ur nach recht·, welche dem Monument 
keine wegs zum Vorteil gereicht. Ahnlich wie bei dem Unterleiterbacher Grah-
denkmal pricht auch hier die.:e M ment fUr einen frlihen Versuch grol3eren Um-
fangs. Der Aufbau i t von guten Verhaltnis en, die Technik in alien Teilen prazise 
und exakt. Die I ndividualisierung der mannlichen Figuren ist weiter gediehen a is 
hei den weiblichen. Am be ten geraten ist das Antlitz des Familienoberhaupte'. 
Die ornamentale Behandlung verdient alles Lob. Architektur und Ornament iiber-
\viegen. doch ind die figilrlichen Teile schon in annehmbare Beziehung zu ihnen 
gesetzt. 

18) Siehe deren Deutun~ bet Karl B r i.i c k ne r, Geschichte der Burg, Wallfahrt, Pfarrei 
und Marktgemeinde GoGweinstein, S. 19. 
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Nr. 3. 
Orabdenkmal des Stadtschulthei8en Oeorg Oro8, genannt Pfersfelder, in der 

St. Martinskirche zu forchheim. 1590. 
Da in feinkornigem (Zeiler) Sandstein ausgefi.ihrte Monument hat seine Stelle 

an der Westwand des si.idlichen Seitenschiffes. Es baut ich i.iber einem 1,03 m hohen 
Sockel auf, der lediglich als tragendes Glied dient und darum einer ki.instlerischen 
Durchbildung entbehrt. Das Grabmal (Tat. X X I X) hat Altarform, indem es sich aus 
einem predellenartigen Unterbau, einem grol3en chreinfOrmigen Mittelteil und einem 
bekronenden Aufsatz zusammensetzt. Die Predella springt seitlich mit krattig 
gerollten Voluten aus, welche fiir das Auge die Last der den Aufsatz tragenden 

aulen aufzunel1men scheinen. Eine mannliche Karyatide teilt die vordere Flache 
in zwei Halften, in die je eine Tafel mit eingegrabener Goldschrift eingelassen ist. 
Die gereimte Inschrift ist in der Mitte der linken Halfte teilweise zer tort. Wir er-
fahren au ihr, daf3 der Verstorbene Hauptmann, Rat des Stiftes Bamberg und zu 
Forchheim dreif3ig Jahre Schultheif3 war, daf3 ihm Ehre, Zucht und Wahrheit 
besonders eigneten, nicht dagegen Ruhm, Pracht und Stolz, dal3 er frei war von allem 
Ftllsch, daf3 Fi.irsten und Herren weit und breit seine Standhaftigkeit erkannten und 
ihn deretwegen liebten, endlich, daf3 er i. J. 1584, den 18. November, im Alter von 
64 Jahren aus dem Leben geschieden. Dem ist noch hinzuzufi.igen, daJ3 er in der 
kleinen Chronik der Stadt und Festung Forchheim von Pfarrer Dr. J. G. Ud. 
Hi.ibsch v. J. 1867 unter den Festungskommandanten aufgefi.ihrt wird, dal3 er 
dieses Amt i. J. 1579 inne hatte, und daJ3 ehedem (bis 1739) der Festungskom-
mandant von Forchheim zugleich auch Oberbeamter und Stadtschultheif3 war 
(siehe S. 24 und auch . 27). 19) 

Der Schrein wird von zwei freistehenden Saulen i.iber Sockeln, die ich nach 
unten verji.ingen, flankiert. Letztere sind vorn mit Akanthusblattwerk verziert, 
wahrend wir an den Seiten links das Selbstbildnis des Ki.instlers, rechts einen sich 
schaukelnden Putto bemerken. Der Ki.instler hat sich bei der Arbeit dargestellt (Abb.1). 
Die Linke setzt gerade den Meil3el an, indessen die Rechte mit dem Kni.ipfel darauf 
zu schlagen im Begriff steht. Das kleine, nur 50 cm hohe Figi.irchen ist sehr lebens-
voll behandelt. Rechts dari.iber steht in schwarzer Schrift: ,HAN S WERNER 
BILDTHAVER ZV BAMBERG. 1590". Die Saulen haben Kompositkapitale. 
Die Schafte sind im oberen Teil kanneliert, im unteren i.iber glattem Grunde mil 
Engelskopfen, Girlanden und Fruchtwerk in erhabener Arbeit belebt. An ihrer 

19) Vgl. auch Lot z, Kunst-Topographie Deutschlands, 11 , s. 119, und G. De hi o, Hand-
buch der deutschen Kunstdenkmaler, I, S. 93 f. In beiden Fallen wird der Verstorbene als E. G. 
Pfersfelder bezeichnet. Die richtige Benennung dieses Geschlechtes ist GroO, genannt Pfersfelder. 
Es ist dies eine Seitenlinie des bekannten alten frankischen Geschlechtes der GroO von Trockau, 
die auch nach OstpreuOen kam. Ein H einriclj GroO, genannt Pfersfelder, war 1660 Komm:m-
dant von Pillau. Wappen nach K n e s c h k e: Schild von Silber und Rot der Uinge nach ge-
teilt und mit einem blauen Querbalken iiberzogen. DaO diese Angabe zweifelh:tfter Art ist 
lehrt das Wappen an unserem Grabmal. Dieses zeigt einen roten Querbalken und in den vertikal 
geteilten Halften links ein goldenes, rechts ein blaues Feld. Vgl. iibrigens K ne s c h k e, Neue 
allgemeines deutsches Adels-Lexikon, IV, S. SS f., und Ledebu r, Adelslexikon der preuOischen 
Monarchie I 11, S. 267. 

., 

,. 
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Mitteilungen au dem German. ationalmuseum. 1909. Taf. XXIX . 

Hans Werner: 
Grabdenkmal des StadtschultheiBen Georg Gro6, genannt Pfersfelder, 

in der St. Martinskirche zu forchheim. 1590. 
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tirn eite ind je sieben freipl<di eh herau gearbeitete, polychrom hehandelte Wappen-
scl'ilde angebracht. 

Der I nnenraum des eh reins i t horizonta I in zwei Halften geschieden. I m unteren 
Teil finden wir in Voll- bezw. Dreiviertelplastik die Familie de Ver torhenen darl!;e-
·tellt, links das Oberhaupt in Rti tung m it Ha I krau e, danehen den alte ten ohn, de m 
Vater gleich gekleidet, nach der Mitte zu einen zweiten ohn in g;ei tlicher Tracht mit 
Ro enkranz. Vor die er Gruppe werden drei Knaben in jungerem Alter hemerkt. 
Der gro!3ere von ihnen hat vor ich zwei Bucher liegen. Auf dem einen ruht ·ein 
Hut. Den Eckzwickel hinter dem Vater ftillt des ·en Helm mit offenem Visier und 
ein darunter liegender Handschuh. Die Gruppe der mannlichen Mitglieder der Familie 
i t au einem Sand teinblock gearbeitet. Da Gleiche gilt von der k.orrespondierenden 
Gruppe der weiblichen Angehorigen. Zur Rechten k.niet mit Haube und Hal krau e 
die Mutter, neben ihr nach link hin, gleich gekleidet, die heiden alte ten Tikhter. 
Vor ihnen zwei jun,Kere chwestern und auf einem Kis.en gebettet da ji.ing te Tochter-
chen in allerzartestem Alter als Wickelkind. 

Die obere chreinhalfte i t von einem eierstah.e;eschm\.ickun Kleehlatt-
1 ogen uberwolbt, innerhalb welchem eine Oar tellun.g ChrUi. ''ie er AdJm und 
Eva von der Macht de Todes und des Teufels befreit. Zu den Fu!3en de: thronenden 
Welterlo er Iiegen zu Boden geschmettert ein Gerippe mit geknicktem Pfeil in der 
erhobenen Linken und atan der Teufel, mit der Linken die 1--ette umkrallt haltend, 
von der Christus gerade Eva lo zu\0 en be trebt U, \\ahrend Adam noch an ihr ge-
l elt kniet. Die Figuren de ersten Men chenpaare ind nackt darge_ tellt. V on 
link und recht her chwebt je ein Engel heran, der eine mit einem Kreuz. an de_ ·en 
Querarmen die Dornenkrone _owie Rute und eiLlel hangen. der andere mit einer 
aule. Recht von Eva werden zwei gro!3ere und zwei kleinere Kinder hemerkt. 

Oberhalb der Mittelgruppe _chwehen in Wolken zwei En~elchen, da eine mit ,ter 
Lanze, das andere mit einem Ballln tamm. Vom cheitel de mittleren BogetL 
Ja!3t ich in Ge talt einer Taube der heilige Gei t herah, umflattert von b~chwin.gten 
Engelskopfchen. Auf den au!3eren Bogen ruhen zwei Fraueng;e talten, die eine mit 
chwert und Wage (beide . ehr c\efekt), die andere mit der Gesetze tafel. also an-

spielend auf die Ge innung art und den Bentf des Familienoberhauptes. 
A uf dem die chreinhalften trennenden Fries i t folg;ende ltu.:hrift an-

gebracht: ,MORT! AB AETER AE PRIMO QV! CHRI TE PARE TE 
VI CVLA 0 T(R)ORVM CLEME LAXATO MALORVM EXIBV EREPTO 
AD TVA REGNA TRAHIS ET FAC A GELICI VIVERE PO E CHORI '· 
Oberhalb der Darstellung Iesen wir : ,REDEMTIO GE ER! HVMA I". 

Eingefal3t wird die chreindarstellung von zwei Pilastern, die im groLleren 
unteren Teil ein ich a us einem kleinen Kelch entwickelnde naturalisti ·che Orna-
ment von aufsteig;ender Form in zierlichster Reliefarbeit zei~en . Die vertiefte Fullung 
de oberen Teils i t mit Bandwerk und Girlanden belebt. Auch die untere eite 
des turzbalken i t m it Ornamenten bedeckt. In der Mitte befindet ich eine 1n ale 
Rollwerkkartusche, die den amen Jehovah in vertiefter Gold eh rift enthalt . ~ eit-
Jich chlie!3t sich Band- und Girlandenwerk, mit Vogeln untermi cht, an . 

Darliber erhebt ich der bekronende Auf atz, be tehend in einer aulen-
·tellung mit einem Abschlu!3 in Kielbogenform. Die ~ro!3e i che flillt in Drei-
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viertelrelief eine Auferstehung. Christus steht in ganzer Figur mit der Kreuzes-
fahne in der Linken iiber dem Sarkophag, de sen Deckel leicht geoffnet i t. Ge-
hlendet staunen die Wachter. Einer von ilmen greift zum SchwerL Aus dem 
Bogenfeld leuchtet in Goldschrift die Jahreszahl 1590 hervor. Oben auf der Bogen-
spitze steht ein Knabe mit einer Sanduhr, wahrend auf den Schragen weitere kleine 
Figlirchen angeordnet sind. Zu den Seiten des Aufsatzes haben zwei Knaben Platz 
gefunden, die je ein mit heraldischem Laubwerk umziertes Wappenschild mit ver-
gittertem Visierhelm darliber in Handen halten. Das linke zeigt das Wappen der 
Grof3- Pfersfelder, das rechte das der Laufenholtz ( ?). 

Das Grabdenkmal hat bei einer Breite von 2,26 m eine Hohe von etwa 4\ 2 m 20). 

Was seine Technik betrifft, so fallt die grof3e Scharfe in den Details bier in be-
sonderem Maf3e auf. A lies ist mit peinlichster Gewissenhaftigkeit und Exaktheit durch-
geflihrt. Selbst die dem Auge nicht unmittelbar erreichbaren Teile zeigen diese Akku-
ratesse in der technischen Behandlung. Oberall der gleiche scharfe Schnitt da, wo sicll 
Grate, Kanten oder Linienabschli.isse ergeben, i.iberall die gleiche Weichheit, wo sie 
durch die Verhaltnisse geboten erscheint. Konnen wir dem Meister schon nach dieser 
Richtung unsere Achtung nicht versagen, so konnen wir es auch nicht nach der rein 
klinstlerischen Seite. Bei machtigen Verhaltnissen baut sich das Monument in 
rythmischem Zusammenklan~ auf, der nur hier und da durch kleine Mif3tone ge-
stbrt wird. Die gebrochene Kielbogenform des oberen Abschlusses, die gewunden 
kannelierten Sockel der diesen tragenden Saulchen durchbrechen in etwa die monu-
mentale Ruhe des Ganzen. dessen sonst wuchtige Einheit imponierend wird. Ein 
besonderer Reiz liegt in dem Gegen atz der Behandlung der beiden Halften des 
Hauptschreins. Man vergegenwartige sich nur die stark heraustretende Plastik in 
der Wiedergabe der Familie des Verstorbenen und dagegen die subtile Reliefierung 
der oberen Szene, die i.ibrigens als Oar tellung nicht haufig heg;eg;net. Als ein 
Meister erweist sich Hans Werner im Ornament und in der Architektur. lm figi.ir-
lichen Teil ist er nicht immer gllicklich. Wenigstens gilt dies von den Figuren de 
Welter!Osers und des ersten Menschenpaares. Dagegen darf die Familie des Ver-
storbenen a uf einen annehmharen Grad von Natlirlichkeit in der Oar tellung An-
spruch erl1eben. Derb und schwer sind die Ge talten hingesetzt und von gleicher 
Art ist auch ihre Einzelausbildung. 

Nr. 4. 

Grabdenkmal des Wilhelm von Wiesenthau in der Pfarrkirche zu Kirch-
ehrenbach. 1594. 

Das Monument dient dem Gedachtni des am 2. Juni 1587 gestorbenen 
Wilhelm von Wiesenthau, flirstlich bambergischen Rats und Schultheif3en zu Forch-
heim, Amtmannes zu Neunkirchen und Wolfsberg, und seiner nach ihm verschiedenen 21 ) 

20) Kurz erwahnt wird es unter Beigabe einer kleinen Autotypie- Reproduktion in dem 
Schriftchen: ,Die St. Martinskirche in Forchheim, ein Beitrag zur Stadtgeschichte von Franz 
S t r e it, Buchhandler", s. 8 Nr. 9-

21) Die Zahten flir das Sterbedatum sind noch unausgefiiltt. 

I 
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Gattin Anna Wiesenthau, einer geborenen von Redwitz 22). Da.s Zeichen de. Mei:ters 
i t recht unten angebracht und besteht in einem W mit dari.iber in Verbindung an-
gebrachtem H (Abb. 4). Auf der rechten ockeltafel ist unten die Jahrzahl 1594 an-
.l("ebracht. 

Da.s Grabdenkmal, das nur als Fragment aut UIL .l("ekommen i t, hatte vor-
mal an der ordwand der Kirche einen Platz. AI diese aber i. J. 1769 durch den 
noch jetzt , tehenden eubau er etzt wurde, erhielt es eine andere telle, wobei es 
jch eine etwas unglimpfliche Behandlung gefallen !as en mul3te. Heute teht es 
unter der hohen, in der Mitte mit gekri.immter Linie vortretenden Orgelempore an 
der nordlichen Westwand der Kirche. Erhalten i t von ihm nur noch das Mittel-
ti.ick mit dem dieses tragenden Unterbau, wahrend ockel und Auf atz nicht aut 

un gekommen sind. o ruht da Monument, das ich ahnlich dem in St. Martin 
zu Forchheim ehedem in Form eines Altare aufbaute, direkt auf dem Fu!Jboden 
de Gotte hau auf. 

Der predellenfOrmige Unterbau, der eitwart mit pia ti eh gerollten chnecken 
herau tritt, ist in zwei Halften geteilt, die al In~chrifttafeln hehandelt ind. Die 
hier begonnene Zweiteilung etzt sich mit Konsequenz auch im chrein fort. Lie: ·en 
Mitte durch einen Crucifixu bezeichnet erscheint. 7u einen Fiil3en kniet iie Famili 
des Verstorbenen, link~ in Rli tung, in kraftiger Dreiviertelplastik herau ·gearheitet. 

Abb. 4 Zeichen Hans Werners 
an dem Orabdenkmal in Kirchehrenbach. 

das Familienoberhaupt, recht , in gleicher Wei e hehandelt, die Gattin. Vor dem 
M ann knien auf einem chrag an teigenden erhohten Po tament flinf , ohnchen. 
vor der Frau, unmittelbar vor ihr befindlich, vier Tdchterchen. Der Eckraum 
hinter dem Vater wird durch den Helm mit geoffnetem Vi ier und Federbu eh, unter 
dem ein Handschuh liegt. au gefullt. Wie beim Forchheimer Grabmal ist auch 
hier die obere Schreinflache von der unteren geschieden, und zwar hier durch schlichte 

22) B t e de r m a n n, Geschlechts- Register der Reichs- Frey-unmittelbaren Ritterschaft 
Landes zu Francken !Oblichen Orts-Geblirg, 1747. bringt Taf. CCLI I I liber beide folgende Notiz: 
., Wilhelm Junior von Wiesenthau zu Wiesenthau, Hundshaupten und Pretsfeld. Hochflirstlich 
Bambergischer Ober-SchultheiLl zu Forchheim und Amtmann zu Neukirchen, Marloffstein und 
Wolffsberg. Gemalin, Anna von Redwitz, Herrn Emmerans von Redwitz zu Theisenorth, Hoch-
fli rstlich Bambergischen Amtmanns zu Hochstadt, und Frauen Barbara von Redwitz, einer ge-
bornen von Redwitz, Tochter, vermahlt anno 1568". Kurz erwahnt wird unser Grabmal, doch 
oh ne nahere Bezeichnung, bei Georg D ehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmaler, Bd. !.. 
S. 158. Die diesbezligliche Notiz ist aber dahin zu rektifizieren, daLl sich nicht drei, sondern nur 
zwei Grabmaler der Familie Wiesenthau in der Kirche befinden. Die Zahl 1587 ist zu streichen. 
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Horizontalgesimse. Die o entstandenen beiderseitigen Fiillungen zeigen je eine 
plastisch herausgearbeitete, von Rollwerk begleitete. diagonal gestellte Schrift-
tafel, Uber der jedesmal ein Engelsfigtirchen in ruhender Haltung angebracht i t. 
Leider sind die beiden Figtirchen stark Uidiert. Dasjenige i.iber der linken Tafel 
halt in de1 Linken einen Totenschadel. Die I nschrift dieser Tafel lautet : 

IN MEIN ELEND WAR DIS MEIN TROST 
ICH SPRACH ER LEBT DER MICH ERLOST 
AVF DEN ICH IN DER OTT VERTRAVTT 
WIRDT MICH WIEDER MITT MEINER HAVTT 
VMB GEBEN DAS ICH AVS DER ERDT 
VOM TOOT WIEDER ERWECKETT WERDT 
IN MEINEM FLAI CH WERDE ICH GOTT EHE 
1ST GEWISLICH WAR VND WIRDT GE CHEHE. 

A u f der rechten Schrifttafel lesen wir : 
LUCE AM 2 

IJ'v\ FRIEDE BI ICH DAHI GEFAHRE 
DE MEINE AVGE GE EHE HABE 
DEIN HEVLANDT HERR VO DIR BEREITT 
ZVM LICHT DER GANZEN CRISTE NHEITT 
IN DES RVG ICH IN DISER KRVFFT 
BIS AVF MEINS HERREN WIDERKVNFFT. 

Unmittelbar i.iber dem Gekreuzigten ist eine schrag gestellte Tafel mit dem 
bekannten Spruch ,Also hat Gott die Welt geliebt" etc. angebracht. 

Wie in Unterleiterbach, G613weinstein und Forchheim, so wird auch hier 
der Schrein von zwei freistehenden Saulen begleitet, die vorn mit frei heraus-
,~;earbeiteten Wappenschildchen behangt ind. An jeder Saule werden ihrer sieben 
bemerkt. Die Saulen sind wie am Forchheimer Aufsatz im unteren Teil gewunden 
kanneliert, wahrend sie im oberen Teil ganz di.inn und flach au gepragtes Renais-
sanceornament aufweisen. Sie haben zierlich behandelte Kompo itkapitale, oberhalb 
welcher die Wappen des Ehepaares angebracht sind. 

Das in feinkornigem Sandstein errichtete Monument mif3t in seinem heutigen 
Zustand 2,35 m in der Hohe und 2,20 m in der Breite. 

Seine Wertbeurteilung wird durch den chlechten Erhaltungszu tand erschwert. 
Manche Einzelheit i t im Laufe der Zeit zu Grunde gegangen. oviel a,ber Uil3t 
sich wahrnehmen, dal3 Ornament und Architektur sicher gearbeitet und gegliedert 
sind. Die Figuren sind durch prazise und charfe Technik gekennzeichnet. Nur 
am Gewand der Frau finden sich weicher behandelte Partien. Der Kiinstler hat 
die beiden Hauptfiguren bewul3t herausgehoben. Auf sie hat er seine ganze Kraft 
konzentriert und ihnen darum eine besonders sorgfaltige Durchbildung zuteil werden 
lassen. Die starke Betonung im Figtirlichen bewirkt eine monumentale Ruhe im 
ganzen, zu der auch die konsequent durchgefi.ihrte Zweiteilung beitragt. Alles andere 
er cheint als untergeordnetes Beiwerk, da~ ebenso gut fehlen konnte, da man aber 
nicht missen mochte. Der seitliche Saulenabschluf.l wirkt wohltuend. Man iebt, der 
Meister hat in der Komposition wesentliche Fort chritte gemacht : er erweist ich 
hier in erhOhtem Grade al geschickt in der Zusammenfa sum; von Ar hitektur. 
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Mitteilungen au dem German. ationalmuseum. 1909. Taf. XXX. 

Hans Werner: 
Grabdenkmal des Bischofs Ernst von Mengersdorf in der Michaelskirche 

zu Bamberg. J 595 96. 
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dekorativer Pia. tik, vo11 einzel11e11 Fi~uren und Jruppen. G!Ucklich i i er hit>r 
nament lich in ~.!en 11 auptfig-uren, wall rend Jie Kinder recht schemati. eh hehandelt 
ind und llt~r Gekrwzi.~te kalt und empfin iung Ios '' irkt. 

Ehl'n:->o \\ ie die:e: (jrahdenkmal flihrt a uch dasjenke des i. J. 1595 wr-
- torbenen ie~mund vo11 \\'ie::enthau 23) in cter geraumigen. tine ganz andere til 
epoche repr<isentierendcn Kirche tin et was . ehr isoliertes Dasdn. L unterliegt 
keinem Z\\eifel. daB es ehenbll von Hans Werner herri.ihr~. Da ich mir aher vor-
~enornmen, zun~ich t nur hcz~ichnete Arheiten des KLinstlers zu hrinl{en, um auf 
di~e Wei e ein feste Gerust ftir die Darstellung seine Lehen werkes zu chaffen, 
,o mul3 ich es mir ver.:agen, naher auf diese Monument einzugehen. oviel nur 
.ei angemerkt, dal3 e weit Ui.rker ver-tiimmelt d als da. Grabmal de Wilhelrn 
von Wie.·enthau, dal3 die fur sich allein kniende Figur de Verstorbenen von guter 
A uffa · ung- zeug-t, und dal3 da Antlitz weit hesser charakteri iert ist als das de 
\Vilhelm von Wie.enthau. Es hekundet in den Mienen tief te Er~t"ehenheit. 

Nr 5. 
Grabdenkmal des Bischofs Ernst von Mengersdorf in der Michaelskirche 

zu Bamberg. 1595/96. 
Das Monument g-ehlirt zu den 10 ftirstbi choflichen Fpitaphien au· der Re-

nai sance- und Rokokoperiode. welche friiher im Dom aulgestellt waren. aber bei 
der tlurch Kiini.~; Ludv-.i,g I. veranla8ten Wiederher.tellung des.elhen ,im ur priing-
lichen tile" im Au~ust des Jahre 1818 in Jie Michael kirche tran·feriert wurden, 
weil nach dt>r kuniglichen WeLun~ \Olll 22. Mai 18)7 die.elben \\egen ihrer kolo -
alen Gruf3e im Kreuz~ange ohne Verstiimmelun.e: nicht unterzubringen waren 24). 

Heute an der Wand de· nordlichen eiten chiffes der Michael kirche aufgerichtet, 
nimmt es, was Ehenm;i13ie;l3eit de Aufbaues und Mannigfaltigkeit der Einzelau -
hildun,g anhetrifft, unter den aus dem Dom hierher ver etzten Grabdenkmalern 
die er::-1e ~ telle ein. Man ieht e · auf den er ten Blick, ial3 dem Kiin tier hier keinerlei 
Be.chrankung auferleg1 war. f::r hrauchte nicht Mal3 zu halten in den Mitteln 
uml in dcr Materiaherwendulll!;. e. war ihm volle Freiheit gegeben. o konnte er 
.:einer ·chiipferischen Phantasie ungeztigelten pielraum las en und seinem Konnen 
einen ~Hinzenden Au druck verleihen 2 5). Hinzu kam ' oh l we iter noch. daf3 ~ :ich 

23) B i e d e r m an n, Geschlechts- Register der Reichs- Frey-unmittelbaren Ritterschafft 
Landes zu Francken loblichen Orts-Geburg, 17~7- bringt Taf. CCLIII folgende Notiz tiber ihn . 
.. Siegernund von Wie enthau, Conventualis des Klosters Pantz und Probst de selben Refiers. 
resignirte, i" an no 1596- und liegt in du Kirche zu Kirch- Ehrenbach begraben... Die Jahrzahl 
1596 ist auf Grund der lnschrift am Grabdenkrnal zu >er be· ern in 1595. Auch Georg De h i o. 
H andbuch der deut eh en Kunstdenkmakr, Bd. I. s. 158, bringt die richtige JahrzahL 

24) V!(l. M. P fist e r, Geschichte der Restauration der Domkirche zu Bamberg in den 
Jahren 1828-1 44, S. 17-18. Siehe auch M. Landgraf. Der Dom zu Bamberg mit seinen 
Denkmalern, lnschnften, Wappen und Gemtilden, Barnberg 1836. s. 85 f. Demnach befand es 
ich irn rechten Seiten chiff an der Wand, d. h. i m nordlichen Seitenschiff. und zwar im allerauOersten 

Westen der Wand. Siehe t P fist er, Der Dom zu Bamberg vor der Restauration (182 -1837). 
in dem Bericht des lustor. Ver. Bamberg 1893 am SchluLl. 

25) Erwahnt ist das Grabmal bei Wilh. Lot z. Kunst-Topographie Deutschlands I I, S. 37, 
und zwar unter den bi choflichen Grabsteinen aus dem Dom ai· ,Ern t v. Mengersdorf -f 1591. 
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tnn das Grabdenkmal eines seiner bedeutsamsten Forderer handelte und der Klinstler 
sich darum einer besonderen Mlihewaltung befleil3igte. 

Schon dem Unterbau ist deswegen eine kunstgerechte Au bildun,g zuteil ge-
worden (Taf. XXX) . Trauben- und Fruchtgirlanden sowie kleine Putten in plastischer 
Au flihrung umziehen die gro13e Mittelflillung, in die eine Bronzetafel mit der er-
haben ge?:os_enen Grahinschrift eingelassen ist. Sie lautet: 

EPITAPHIVM 
REVERENDISSIMI CHRISTO PRINCIPIS ET DOMINI , D, ER EST!, 

PIENTISSIMAE 
MEMORIAE EPISCOPI BAMBERGENSIS, 
ETC : QV! DECESSIT ANNO SALVTIS : 
M. D. XCI. XII. CAL. NOVEMB: AETA-
TIS VERO SVAE. XXXVII. 
QUISQUIS VIATOR TRASIS HIC SISTENS GRADU 
MENGRSDORPII GENERIS SACRATO ANTISTITI 
ERNESTO HONORIS ERGO, QUAE DICAUIMU 
MONUMENTA CER E. IS HUIC EPISCOPATUI 
OCTENNJUM (DIEBUS INDF QUINQUIES 
DEMPTIS DECEM) QUAM PRAEFUIT FIDELITER. 
F.CCLESIAE FLOREM SUAE PASTOR VELUT 
TREMENDUS HERCULES ET ARAS COELITUM, 
ET GLORIAM PARENTIS AETERNI, ET SACRAM 
CANAMQ3 DEFE DIT FIDEM SPECULUM VIAE 
VITAEQ'3 CASTUM SE VIDENDUM DETULIT. 
ALTA ERUDITIONE CLARUS ENGENIJ, 
FACUNDIA GRATA ET LATINA MAXIME 
POLLEBAT : HISTORICASQ3 RES, TANTUM SACRA 
QUANTUM PROFANAS NORAT EXACTE. OMNIB1• 

MITIS; BENJGNAM PRAEBUIT MANUM ORPHANIS 
NEC NON MAGIS RES FLOREANT VT PUBLICAE, 
PERAMPLA MUSIS DESTINAUIT ATRIA: 
HAEC CUJUS OLIM VIUUM HABEBAT PRAESULI 
NU C ET EPULTUM COR FOUET ET VISCERA. 
QUID MULTA? PROTEXIT, PATRE VELUT DECET, 
TOTUM SUO SUB TEGMINE ALARUM GREGEM 
DEOQ'3 EUNDEM REDDIDIT PLANE INTEGRUM. 
QUANTA FIDE ET CONSTANTIA ID DURAUERIT, 
OMEN NOTAT FATALE PRINCIPIS PIJ: 

von Hans Werner 1596, aus Alabaster" ; ferner bei Georg De hi o, Handbuch der deutschen 
Kunstdenkmaler, Bd. I, S. 34, auch hier mit dem Datum 1596 als Jahr der Anfertigung; dann 
in Bd. VI der Zeitschrift fiir Heimat. und Volkskunde , Deutsche Gaue", S. 68; hier ist ebenfalls 
1596 als Entstehungsjahr des Grabmals angegeben. Friedrich Stein, Geschichte Frankens, 
Bd. I I, S. 79, schildert den Bischof als hochgebildet. Er kam im jugendlichen Alter von 30 J ahren 
zur Regierung, war Griinder eines Gymnasiums in Bamberg und Vollender der fiirstlichen Woh-
nung auf dem Geyersworth . 

I 
J 

I 
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VI !NU VT LETHO, PROPINQUUM TERM! UM 
UB E TIE UTU DEI ADUERTIT CAPUT 

PO T E OUUM PRAEORDI ATUM ECCLESIAE. 
HAEC LAU OLO RE TAT. VOLAUIT I POLUM 
J'v1E GLORIO 0 AD BEATORUM CHORO . 
TU QUI QUI E , BE E HIS PRECATE (!) MA IBUS 

EO ET YDHARDI DIG ITATE PROXIMI 
HOC AXO HO ORE VLTIMO QUI FRIGID! 
FERT ARTUBU . PJJ MEMOR VOTI VALE2 6). 

Aus dem chlu(Latz ~eht hervor. daf3 es eidhart von Thtingen (1591 bi 
1598), der Nachfolger Ernsb von Meng-ersdorf, war, der ihm dieses prachtige Monu-
ment errichten lieO. ach freundlicher Mitteilung des Kg1. Krei archiv in Bam-
herl!,' findet sich in der fur ·thi ·chOflich bamber~i chen Hofkammerzahlamtsrechnung 
de 1595/96 unter de m Titel ., Pro Di uer i ·• an markierter telle folgender Eintrag: 
.. Weiland Bi choff Ernsten Hocloblicher eli,ger gedechtnu Epitaphium vnnd de.-
. ell en verlag betreffent. I 11 1 c guldein .·eindt Hannszen Werrner Bildtht~ uern AI hie 
fur .ein arbeit .o er an nochgedachb meine gnedig-en fur ten vnnd herrn hoch-
Johlicher eeli,ger gedechtni · Epitaphio vermog Mei ter A zmu zen Braun Paumei ters 
in nahmen fl. gl. mit ime verglichenen verdings, gethun zu vnnter chidtlichen 
mahln :Jus fur. tlicher cammer nlt worden" (cf. BiographLche kizzen Uber Ern t 
von Menge1.dorf. Hir ·thi.chof vu:1 Bamherl.':. mn J. Metzner. Domkapitular in Bam-
hen~. 1886. . 20 Anm.). 

un folgt eine kraftige, gerundet vortretende, hi.ib eh ornamentierte Au -
ladun.~. aut der i.iber :chra~; ~;e. tellter Platte die marmorne Ge talt de Bi chof · ruht 

ein Haupt wird von zwei Btichern ge ti.itzt. Das hartige Antlitz mit den tark 
eingefallenen Augen und der charf vortretenden a:-e la en darauf chlieOen, da!3 
der Ki.in tier nach der Totenmaske d Ent chlafenen gearbeitet hat. Die Hande 
halten i.iher dem Leib den Krumm tab und ein aufgeschlagenes Buch ( tab 
und Buch sind . tark Hidiert. Auch \Oil der Mitra fehlt ein tUck). Die Alba ist 
reich dama ziert. Drei wehklal!,'ende. ehenfall in Marmor gearbeitete Engel mit 
Kandelahern in den Handen sitzen zu FiiOen, zu Haupten und zur eite des Bi choL. 
A ngebracht . ind sie Uher run den an 1 ·tein ockeln, die unterhalb de. Ran des der 
A u. kral("unl(" in pla ti:ch g-earheiteten Marmorknaufen endigen. 

Den wichtil!,' ten Be tandteil des MonumenL hildet die ·ich iiber chlichtem 
and teinunterhau erhehende, ~anz in Marmor au gefi.ihrte Rtickwand. ie ist 

dmch iiulen mit Kompo itkapitalen in ein grciOeres Mittel tilck und zwei chmale 
eitenteile aufgelo. t. die in per pektivischer Oar tellung das lnnere einer dreischif-

figen Kirche zeigen. Um zunach t beim Mittelteil zu bleiben, so blicken wir bier 
in einen ilber acht aulen gewolbten Raum hinein, dessen Rtickwand durch ein 
Rosenfen ter erhellt und der an den eiten von Emporen mit Dockenbalu traden 
umzogen wird. Die Rippen durchdringen . ich in den cheiteln der tichkappen. 
An den tirnflachen der nach vorn verlaufenden Rippen sinct die Buch taben H 

26) Die W1edergabe der lnschrift bei Land g r a fa. a. 0. 1st in vielen Einzelheiten fehler-
haft. Statt ,precate'· i t wohl ,.precare" zu lesen. wies es schon La n d g r a f get:J.n h:tt. 
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und W ( Hans Werner) angebracht. Hoch oben vom Gewolbe schwebt ein Engel 
mit flatterndem Schriftband in den Handen herab. Aus den spitzbogigen Nischen 
der seitlichen Emporen schauen links zwei, rechts drei kleine Figuren dem sich unten 
im Mittel chiff der Kirche abspielenden Vorgang zu. Vor der Rtickwand thront der 
zwi.ilfjahrige Jesu knabe, zu dem eben die Eltern, die ihn gesucht, herantreten. Mit 
den Gebarden der Rede wendet er sich der Mutter zu, scheinbar die Worte sprechend: 
, Warum habet ihr mich gesucht? Wu8tet ihr nicht, daJ3 ich in dem sein muJ3, was 
meine Vaters ist ?" (Luc. 11, 49). ach dem Vordergrund zu sitzen bezw. stehen 
die .,Lehrer", welche sieben an der Zahl in Mienen und Gebarden ihrer staunenden 
Verwunderung Ausdruck geben tiber seine Ein icht und seine Antworten. In ihren 
Antlitzen ist eine auffallend derbe Charakteristik des israelitischen Typus angestrebt. 
Leider sind die im Ausdruck und in der Gewandung mit Fleif3 durchmodellierten kleinen 
Figuren in vielen Einzelheiten beschadigt auf uns gekommen. Der eine und andere 
Defekt lief3e sich vielleicht beheben, da noch verschiedene Trtimmer vorhanden sind. 

Die schmaleren Seitenschiffe sind durch die vom Mittelschiff durchlaufende 
Dockenbrti tung in zwei Geschosse geschieden. I m unteren wird links ein bettelnder 
Krtippel in sitzender Stellung mit dem Hut in der Hand, rechts ein olcher, der 
auf Krticken sich sttitzend sich au dem Inneren herau zubewegen bestrebt ist, be-
merkt. Die Einwolbung der Emporen ist noch nicht abgeschlossen. Links sehen 
wir Maurer bei der Arbeit. Einer von ihnen tragt das mortelgefi.illte FaJ3 auf dem 
Kopf. Ein anderer teht auf dem Geri.ist neben einem Mortelfa8, an dessen Rand 
die Kelle teckt, und hilft einem weiter oben befindlichen Kollegen, der ein grof3eres 
Werksti.ick emporwindet. Es handelt sich scheinbar darum, den noch unfertigen 
Bogen zu schlief3en. Der Bogen der oberen Empore des rechten Seitenschiffs steht 
jedoch bereits fertig da. Unten helfen drei Manner einem anderen tiber dem Bogen 
einen grof3en Balken heraufbefordern. Im Gegensatz zum Mittelschiff sind die 
Seiten chiffe mit Sandsteingesimsen abgeschlossen, welche schrag nach auf3en em-
porsteigen. Auf den Schragen ruhen in Marmor gearbeitete Putten mit Toten-
schadeln. Auch das Kranzgesims Uber dem Mittelsttick ist in Sandstein ausgefi.ihrt 
und wie diejenigen tiber den Seitenteilen mit einem zierlich reliefierten Akanthus-
hlaitfrie geschmtickt. Die Zwickel der Hauptarkade weisen zwei kleine Figtirchen 
auf, das eine mit Schwert und Wage, das andere mit einer Schlange. Wir 
haben in ihnen symboli che Andeutungen der Hauptcharaktereigenschaften des 
Entschlafenen zu sehen. Aufmerksam zu machen ist weiterhin auf die sinnreich 
reliefierten Sockel der vier vorderen Saulen, wo wir, umgeben von naturalistischem 
Rankenwerk, kleine Putten finden. Von links begonnen, h~Ut der erste einen Zirkel 
und eine Kugel in Handen, der zweite eine Viola und ein otenbuch, der dritte 
eine Leier und eine Harfe, der vierte ein aulenbi.indel und ein Winkelmaf3. Es 
ist unschwer, hieraus symbolische Beziehungen zu der Personlichkeit des Verstorbenen 
abzuleiten. Unter anderem ist von ihm bekannt, daf3 unter seiner Regierung das 
heute noch bestehende Priesterhaus (Ernestinisches Klerikalseminar), sowie das 
alte Gymnasium gegrtindet und die ftirstliche Wohnung auf dem Geyersworth 
vollendet wurde. Auch in der Hauptdarstellung konnte man einen Bezug hierauf 
sehen, zum minde ten aber in dem noch unvollendeten Gewolbebau der Seitenteile 
vgl. auch hierzu M. Landgraf a. a. 0. . 86). 
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Wir kommen nunmehr zum Auf atz, dessen rechteckig vertiefter unterer Teil in 
andstein ausgefiihrt ist. In der FUIIung haben, in Marmor gearbeitet, da Wappen 

des Bistums Bamberg und das Familienwappen des Bi chofs 2 7) Platz gefunden. Dar-
tiber chwebt die Bi chof mutze. Den tibt igen Raum nehmen, diagonal ge tellt. 
ein Kreuzstab und ein Krumm tab ein. An den Leibungen der Filllun,gen sind die 
Agnatenwappen des Bischofs, von denen jedoch eins fehlt, angebracht. Nach 
M. Landgraf sind bezw. waren es folgende: Menger dorf, Wallenfels, Trautenberg, 
Redwitz, WUrzburg (fehlt}, Redwitz, Thann und Fuch . Aus der Mitte de turze 
chaut aus einer Kartusche ein Kopfchen heraus. Vielleicht ist es der Ki.instler 

selbst, worauf die Ahnlichkeit mit seinem Selbstbildni am Forchheimer Grabmal 
schlief3en lassen mochte. Vor den mit Voluten konturierten Seitenwangen tehen, 
wiederum in Marmor gearbeitet, die allegorischen Figuren der Liebe und Hoffnung, 
links eine jugendliche Frauengestalt mit einem Kind auf dem Arm, ein zweites an 
der Hand, rechts eine Frau in reiferen Jahren mit dem Anker (zerbrochen) in der 
einen und einer Taube auf der anderen Hand; ihr Antlitz i t sinnend empor-
gerichtet. Die fast bi zum Scheitel des Schildbogen emporwac!Lende Bekronun.~r 

i t ganz in Marmor ausgeflihrt. Sie verjilngt sich in Form eines spitzen Winkel-
nach oben. Als Stiltzpunkt des Ganzen dienen die da Grab umlagernden Wachter, 
aus dem soeben, von einer Strahlenglorie umrahmt, der Auferstandene empor::.chwebt. 
Den obersten Abschluf3 bildet die schlanke Figur des Glaubens, die in der Rechten 
einen Kelch, in der Linken ein Kruzifix halt. 

Das Monument hat eine Hohe von nahezu 7 Metern. eine grof3te Breite 
betragt rund 2,20 m. Es ist sowohl in techni cher wie in kilnstleri cher Beziehung 
eine hervorragende Leistung. Dadurch, daf3 die tragenden Architekturteile gleich-
sam als das umrahmende Gerilst in Sandstein, die figilrlichen Teile in Marmor aus-
gefilhrt sind, ergibt sich von selbst ein imposantes Gesamtbild. Hinzu kommt die 
klar ausgepragte Idee, die folgerecht durchgefilhrt erscheint. Eine heute nur 
in Resten vorhandene teilweise Vergoldung muf3 die auch jetzt noch ehr annehm-
bareMaterial-Wirkung nicht unwesentlich gesteigert haben 28). Die von Hans Werner 
gewohnte scharfe Akzentuierung in der Charakteristik des OrnamenL tritt auch 
hier pragnant zutage. Sehr umfangreich aber war bei d i e s e m Denkmal die 
figurale Arbeit. Die im Tode ruhende Hauptfigur ist von ergreifender Wilrde. Er-
taunlich ist der realistische Zug im Wesen des Meisters, der sich hier wie sonst an 

keinem anderen Werk in so nachhaltiger Weise auf3ert. Man vergegenwartige sich 
nur den Gegensatz zwi chen der Gruppe des zwolfjahrigen Je usknaben im Tempel 
und den durchaus dem alltaglichen Leben entnommenen kleinen Szenen in den 
eitenschiffen. Wir haben in Han Werner einen Ktinstler vor uns, der seine eigenen 

Beobachtungen macht, der sich nicht scheut, eine lebensfrische Auffassung zu paaren 
mit dem Ernst, dem gerecht zu werden ilnn in erster Linie oblag. Sein person-
liches Moment kommt gerade hier stark impulsiv zum Ausdruck. 

27) Das Schild ist durch eine zehnzackige Linie horizontal geteilt. Das obere Fcld ist 
durch eine Vertikale in zwei Halften geschieden und zeigt links eine bl:me Rose in weiOem Feld, 
rechts eine weiOe Rose in rotem Feld. Das untere Feld enthalt iiber blauem Grund eine rote Rose. 
Siehe Si e b m a c h er I, 106, und M. Land g r a f a. a. O. S. 86. 

28) Das Grabmal scheint bei seiner Versetzung eine Sauberung erfahren zu haben, denn 
wir lesen in dem erwahnten, 1836 von M. Land g r a f herausgegebenen Buch uber den Barn-

Mitteilunl:'en aus dem Oerman. Nationalmuseum. 1909. 8 
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Nr. 6. 
Orabdenkmal des Hieronymus Kre8 in der Pfarrkirche zu Kraftshof b. Niirnberg. 

Nach 1596. 
I m Langhaus der Kirche zur Linken des Chorbogens aufgestellt, weist dieses 

Monument2 9) in seinem Aufbau manche Eigentumlichkeiten auf, die sonst bei Hans 
Werner nicht haufig vorkommen - ein Zeichen fUr das wenig schablonenhafte Ar-
beiten des Ki.instlers. Maf3gebend fi.ir die Gesamtgliederung war die vertikale Mitte. 
Schon der Unterbau ist geteilt (Taf. X X X I). Seine Mitte bildet eine Pilastervorlage m it 
kraftig vorspringender Facette, die sich nach oben zu einer bauchig herausschneidenden 
Kartusche mit plastisch gearbeiteter Maske weiter entwickelt. Die e halt in ihrem 
Maul frei gemeif3elte Lorbeergirlanden, welche eitlich an Ohren aufgehangt sind. 
Die beiden Halften des Sockels sind ebenfalls mit stark vortretenden Facetten belebt. 
Nach oben ladet der Unterbau beiderseits aus und wird von einem derben Zahn chnitt-
fries mit dari.iber lagerndem Wulst abgeschlossen. Es la!3t sich nicht leugnen, da!3 
er infolge seiner kraftigen Durchbildung den Charakter eines tragenden Gliedes deut-
lich zur Schau tragt. 

An dem Kampfer der Pilastervorlage das Zeichen Hans Werners (siehe Abb. 5). 
Die vertikale Mitte scheint durch die Figur des Verstorbenen unterbrochen, 

denn dieser steht mit ausgebogener Hi.ifte da. ieht man jedoch genauer hin, so 
wird man finden, da!3 die Fi.if3e und der Kopf die einmal festgelegte Gerade weiter-

Abb. s. Zeichen Hans Werners 
an dem Orabdenkmat in Kraftshof. 

fiihren. Hans Werner war ki.instlerisch nicht so einseitig, daf3 er mit starrer Energie 
die Durchfi.ihrung eines Prinzips verfolgt hatte. Er mochte belebender Faktoren 
nicht entraten, und das hier um so mehr, als er nur mit einer Figur Zll operieren hatte. 

Diese hat eine Hohe von 1,75 m und steht in einer kleeblattbogig geschlossenen 
Nische, die seitwarts von Saulen begleitet wird. Das Antlitz tragt portratmii!3ige 
Zi.ige. Es ist vor allem auf die Falten an der Stirn, auf die energisch vortretenden 
Schlafen, auf das Fleischige der Backen und die Form des Knebelbartes aufmerk-
sam zu machen. Die Figur ist geri.istet. Der Harnisch weist reiche ornamentale 
Verzierungen auf. Ober ihn ist eine Scharpe gelegt, die von der linken Schulter 

berger Dom, S. 86: ,Das Monument dieses so wichtigen Mannes ist sehr beschadigt und von dem 
ewigen Lichte, welches friiher da brannte, ganz von Rauch iiberzogen, und konnte mit wenigen 
Kosten aus dem ernestinischen Priesterhausfonde wieder hergerichtet werden, wofiir sich die Ver• 
waltung friiher schon ausgesprochen hatte". 

29) Vgl. Dr. Fritz Traugott S c h u I z, Die St. Georgenkirche in Kraftshof, Stra(.lburg, 
J. H. Ed. Heitz ( Heitz & Miindel) 1909, S. 60-61, m it Ab b. auf Taf. XVII I. 



Mitteilungen aus dem German. ationalmuseum. 1909. Taf. XXXI. 

Hans Werner: 
Orabdenkmal des Hieronymus KreB in der Pfarrkirche zu Kraftshof. 

Nach 1596. 
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nach der rechten Hi.ifte herabHiuft. Dadurch dal3 die Rechi.e Lien mit einem Ranken-
hand umwundenen Feldherrnstab gegen die Seite stemmt, ist ein leichtes HeratL-
treten der linken Hi.ifte bedingt. Wie schon angedeutet, wurde hierdurch eine vorteil-
hafte Belebung des Ganzen herbeigefi.ihrt. Die Linke ruht i.iber der Hi.ifte. Recht 
unten hat der m it zwei Federn ge chmi.ickte Helm Platz gefunden. Die Figur L t 
in Dreiviertelpla tik gearbeitet. 

Der Nischenbogen schliel3t oberhalb der Figur nicht etwa ab, ~ondern win! 
hier zu einer ornamentierten Pilastervorlage mit eitlichen Ohren weitergefi.ihrt, 
die sich nach oben in drei Arme scheidet, von denen der mittlere als Kartu che i.iber 
da Kranzgesims hertiber chneidet und mit einem fi.ir Han Werner so recht charakte-
ri tischen gefli.i eli.en Engel kopf versehen ist. 

In den so ent tehenden Zwickeln haben die Wappen Kre13-Freydel Platz ge-
funden 30). ie ind mit der Helmzier und Helmdecken ver ehen. Nach aul3en 
hangen diese i.iber die seitlichen aulen heri.iber, die in ihrem unteren Teil durch 

tabe verstarkt und oben zu kelchfOrmi en Kapitalen mit halbrunden Platten au -
gebildet sind. Ein tehender Akanthu blattfries belebt ·owohl diese, wie das Kranz-
ge im. 

ollte ein Grabdenkmal wie da vorliegende- und noch dazu mit nur einer Figur 
- zu wirklich monumentaler Wi.irde gereift werden, o hedurfte e seitlicher Glieder, 
die dem Auge den Obergang nach oben vermitteln helfen uml zugleich als Hii.zender 
Hali. erscheinen. ehen wir zu, wie Han Werner die em a i.heti chen Bedlirfni 
Rechnung getragen! Er nahm die Figur al Mitte und umgab ·ie mit reichem orna-
mentalem Beiwerk, das un wie ein Au klingen der Figur anmutet und lloch de· 
Charakters eines kon truktiv notwendigen Faktors nicht entbehrt. chon die aulen 
hati.en unten eine V er tarkung erhalten. Hans Werner versieht ie aber weiterhin mit 
ockelfOrmigen eitengliedern, die mit Rollwerkkartu chen und hornartigen Gliedern 

au gestattet ind, und baut ilber ihnen machtige Karyatiden auf, die fa t um 40 cm 
i.iber die Saulen heraustreten und durch ihre massige Wucht Eindruck machen. Unten 
sind sie zu Schnecken aufgerollt, nach innen zu dreiteiligen Slattern weitergeftihrt 
und auf3en mit einem Perlenband und aufgelegten cheiben verziert. Hinter den 
Kopfen hangt an Ringen pia ti eh gearbeitetes Fruchtwerk herab. Eine chmale 
Tuchdraperie lauft nach uni.en fort und endet hier in einem lang durch chnittenen 
Pinienzapfen. Es ist nicht zu leugnen, dal3 das Grabdenkmal er t durch die seitlichen 
Zierglieder eine wirk ame Silhouette erhalten hat, dal3 die e ihm er t seine impo ante 
Gesamter cheinung gegeben. Und merkwi.irdig genug i t e , dal3 der Ki.instler, der 
an den Helmdecken und den chmuckteilen des Harni ches mit solch ang tlichem 
Fleil3 gearbeitet, hier in o ki.ihner Art au ich herau gegan~en ist und ein frei chopfe-
ri ches chalten m it den For men einer Zeit entfaltet, das wir sehr wohl al virtuo · 
bezeichnen konnen. Dal3 er dabei da rechte Mittelmal3 nicht ganz innegehalten 
hat, mi.i en wir auf Rechnung seine Temperaments ,etzen. 

30) Hieronymus Krefl hatte Rosina von Freydel, Herrn Christophs von Freydel zu Har-
hofen, und Frauen Mariae von Freydel, einer gebornen Schweickerin, Tochter zur Frau. Diese 
wurde am 19. Juni 1554 geboren und starb i. J. 1607. Sie heirateten am 29. April1577· B i e de r-
m ann, Taf. CC XCIV. 
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Der Aufsatz erscheint im Vergleich zu dem reich bewegten Mittelteil etwas 
gedrungen und einfach. Er war in erster Linie zur Aufnahme der Schrifttafel bestimmt. 
Ein volles harmonisches Ausklingen wird durch ihn nicht herbeigeflihrt. Zu den 
Seiten der Schrifttafel, deren Inhalt wir weiter unten mitteilen werden, finden wir 
eine Sanduhr und das Zifferblatt einer richtigen Uhr angeordnet. Dann folgen zwei 
hornartige Glieder, die nach oben emporleiten. Die Bekronung tritt zur Fortflihrung 
der vertikalen Mitte Uber einer Muschel mit einem halbrunden Sockel heraus, auf 
dem ein Totenkopf in einer muschelartig ausgebildeten Nische ruht. Schnecken 
und Voluten bilden die Weiterleitung nach oben. Die abschliel3ende Spitze fehlt. 
Dal3 eine solche ehedem vorhanden, lehrt die oben befindliche Konsole. Wahrschein-
lich bestand sie in einem Obelisken. 

Die in erhabener Arbeit aut einer Bronzeplatte angebrachte I nschrift hat 
folgenden Wortlaut3 1): 

HIERONIMO KRESS A KRESSENSTEIN. 
PATRICIA CONSVLARIQVE APVD NORIBERGENSES DIGNI: 
TATE: POLITICA PRVDENTIA: RERVM MILITA: VSV: MORVM 
ELEGANTIA ATQVE DF.XTERITATE INSIGNI VIRO: 
QVEM SVB PHILIPPO AVSTRIACO HISPANIAR: INDIARVM: 
Q: REGE MILITAR: DISCIPLINIS TERRA MARIQ: INSTRV: 
CTVM: AD VRBANOS MAGISTRAT') TOGATAQ: REI BEL: 
LICJE CONSILIA PATR: VOTIS PROVECTVM: PRINCIP: OR: 
DINVMQ: FRANCIJE SVFFRAGILIS AD COPIARVM EQVE: 
STRIVM DELECTVS QVJESTORIO MVNERE HABENDOS: 
PANNONIA TVRCORVM ARMIS PENE CONFLAGRATA: ANNO 
M·D· IIIIC. VI ARDENTISSIMJE FEBRIS: IPSA NATALI DIE XV. 
CAL·AVG· QVINQVAGENARIVM. 

PATRIJE ET BONIS ERIPVIT. 
VXOR CVM LIBERIS MOESTISSIMIS. M·H·P·C. 

MENS DATA EST JETERNITATI. 
Hieronymus Krel3 wurde am 18. Juli 1546 geboren und diente in seiner Jugend 

unter der deutschen Garde Konig Philipps I I. in Spanien, der ihn namentlich wegen 
seiner wider die Ti.irken zu Wasser und zu Lande geleisteten Dienste i . J. 1572 an 
den Grafen Albrecht von Ladron zu einer Hauptmannsstelle bei dessen Regiment 
rekommandierte. In seinem Vaterlande bekleidete er hohe Ehrenstellen. Er war 
Kriegsrat des frankischen Kreises, Pfennigmeister, Pfleger der Reichsfeste und Mit-
glied des inneren geheimen Rats. 1596 zog er als Kreisobrister Uber 1000 Pferde 
nach Ungarn ab, wo ihn am 18. Juli zu Prel3burg der Tod ereilte. Sein Leichnam 
wurde nach NUrnberg gebracht und am 4. August unter Begleitung von 200 Mann 
Kavallerie in der Kirche zu Kraftshof beigesetzt. Hieronymus Krel3 war der Stamm-
herr der NeunhOfer Linie a 2). 

Das Grabdenkmal hat eine Ho he von 4,15 m und eine grol3te Breite von 2,85 m. 
Es ist in Untersberger Marmor und in Sandstein gearbeitet. Die Verwendung des 

31) Die Wiedergabe derselben bei Wiirfel ist sehr fehlerhaft. 
32) B i e de r man n, Taf. CC XCIV. 
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Marmors beschrankt sich aber auf das Mittelsttick mit der Figur, also auf die Teile, 
die eine besonders feine Detaillierung erforderten. Da wo eine freiere, mehr deko-
rative Arbeit am Platze war, ist ein grobkorniger grauer Sand tein zur Anwendung 
gebracht, der jedoch, urn eine geschlossene Einheit zu erzielen, der Farbe des Mar-
mors ent prechend rot angelegt wurde. Storend wirkt nur die verhaltni mal3ig grol3e 
I nschrifttafel, die m it ihrer schwarzen Far be den Gesamteindruck beeintrachtigt. 

Die Figur des V er torbenen steht in Korrespondenz zu derjenigen des Chri toph 
Krel3 (t 1535), dessen Grabdenkmal an der gegenuberliegenden Seite des Chorbogen 
aufgestellta 3) ist. In der Grundanlage hatte der Kunstler auf dieses Rlicksicht zu 
nehmen und er hat es auch getan. Daher die einzelne Figur und die lnschrifttafel 
liber dieser. Auch das Material war ihm damit gegeben. Aber weitere Grenzen hat 
er ich nicht ziehen lassen. S e i n Grabdenkmal redet die Sprache s e i n e r Zeit 
und atmet seine n Geist. In vorteilhafter Art ist das Sttirmische seines Tempe-
raments zum Ausdruck gekommen. Die Architektur ist nur ein notwendiges Ge-
rlist. In erster Linie kam es ihm auf die Figur an. Er hat sie lehen voll zu charakte-
ri ieren gewul3t. Aber er hat sie nicht wie der SchOpfer des Gt abdenkmals des Chri toph 
Krel3 flir sich allein gegeben. Er hat sie in einen ornamentalen Rahmen hineinge-
stellt und durch dessen versHindnisvolle Ausgestaltung ein wirkungsvolles, eindrucks-
reiches Ganzes geschaffen. Wie dieses Grabmal eine hervorstechende Zierde des 
auch sonst interessanten Kirchleins bildet, so ist es fUr uns ein besonders sprcchendes 
Beispiel der Art des Meisters gerade in dieser Zeit. 

Nr. 7. 
Grabmal des Christoph TruchseB von und zu Pommersfelden und seiner vier 

Gemahlinnen in der Pfarrkirche zu Pommersfelden. 1599. 
Da Grabmal i t an der slidlichen Chorwand in einer eigens zu diesem Zweck 

vertieften Nische untergebracht3 4). Wahr,cheinlich erhielt es diese Stelle nach 
dem i. J. 1751 vorgenommenen Neubau des in schlichten Form en gehaltenen Gottes-
hau es. Beim Versetzen ergaben sich wie meist kleinere Defekte in den Einzelheiten. 
Doch Jal3t im librigen die Erhaltung nichts zu wi.inschen librig. 

Als Grundprinzip des etwa 2,80 m breiten und 3,50 m hohen Monuments er-
·cheint die Dreiteilung beobachtet. In den rechteckigen, mit der Mitte vor pringen-
den, von einem Zahnschnittfries abgeschlo en en Sockel sind drei marmorne In-
schriftplatten eingelassen. Die Inschriften sind vertieft und lauten von links begonnen. 

1. ,A 0. 1574 35). DE 29. OCTOBRIS//IST GESTORBE DIE EDLE 
VND//TVGE DTSAME FRA V KV GVNDT,/TRVCHSESSIN EIN GE-
BOR E//VOITIN VON RI ECK DER//SEELEN GOTT GENAD 
AMEN". 

33) Abgebildet bei Dr. Fritz Traugott S c h u I z a. a. 0. Taf. XVII. 
34) Kurz erwahnt wird es mit Angabe seines Verfertigers von Wilh. Lot z, Kunst-Topo-

graphie Deutschlands I I, S. 380, und von N a g I er, Monogrammisten Il I, Nr. 1703. 
35) B i e de r man n, Geschlechts-Register der Reichs-Frey unmittelbaren Ritterschafft 

Landes zu Francken, liiblichen Orts Steigerwald, Nilrnberg 1748, Taf. 156, gibt 1575 als Todes-
jahr an. Die Heirat fand i. J. 1572 statt. 
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2. ,ANNO. 1576. 36) DEN. 20. APRILIS//IST IN GOTT VERSCHIEDEN 
DIE//EDEL VNND TVGENDTSAM FRAV//MAGDALENA TRUCH-
SESSIN//GEBORNE VONN KINDTSBERG DER//SEELEN GOTT 
GNEDIG SEJN WOLLE". 

3· ,AN 0 1597. DEN 20. JY JY IST//GESTORBEN DIE EDLE VND// 
TVGENDSAME FRAY ELISABETH//TRVCHSESSIN GEBORNE VON/ 
RABENSTEIN DER SEELEN//GOTT GNEDIG SEIN WOLLE". 

Darliber zieht sich ein 18 cm hohes Friesband hin, das 12 erhaben heraus-
gemeil3elte kleine Wappen aufweist. Ober diesem kniet linker Hand der Truchsess, 
mit betend erhobenen Handen nach rechtshin gewandt, von wo aus ihm seine vier 
Gattinnen korrespondieren. Er tragt die volle Rlistung. Links neben ihm liegen sein 
Helm und seine Handschuhe. Seine Frauen gleichen einander in Haltung und Tracht. 
Nur die Antlitze variieren infolge der verschieden individualistischen Behandlungs-
art. Den Frauen sind je zwei kleine Wappenschildchen mit dem Truchsessischen 
und ihrem eigenen Wappen beigefligt. Die von links erste ist von drei jugendlichen 
Tochtern, die dritte von im ganzen skben Kindern begleitet, die w ihren Fi.il3en 
knien. 

Die Dreiteilung pricht sich nach oben in zwei Dreiviertelsaulen aus, welche 
sich i.iber hilbschen Kon olen aus der in Dreiviertelplastik gearbeiteten Figuren-
gruppe herau entwickeln und denen seitwarts in der Mitte vertikal durch.chnittene 
Siulenvorlagen entsprechen. Letztere sind mit je vier erhaben herausgearbeiteten 
Wappen versehen. So erfahrt das Monument eine sehr wirkungsvolle Gliederung, 
die ihren Hohepunkt in der flachbogig geschlossenen Nische des gcofJeren Mittel-
teil erreicht. In diese hat der Klinstler in fast freier Plastik eine le ben dig bewegte 
Auferstehung hineinkomponiert (Abb. 6). Zu den Flil3en des Liber dem Sarkophag 
empor chwebenden Heilandes windet sich zum Zeichen des Sieges ilber das Bose eine 
Schlange. llm das Grab lagern, !eider teilwei e stark ladierP 7), die Wachter, von 
denen die beiden oberen in Bewegungen und Gebarden sehr erregt erscheinen. Den 
A uferstandenen begleiten seitlich zwei in Wolken schwebende Engel. Die das Mittel-
stilck begrenzenden Saulen mit hiib chen Kompo itkapitalen tragen ilber hohen 
K ampfer tilcken ein kraftig vorspringendes Gebalk. Vor diesem lagert, die Aus-
kragung fast in ganzer Breite ausfilllend, eine gro13e Kartusche mit dem vertieft 
eingegrabenen Spruch aus Johannis, Kap. 9: ,lch bin die Auferstehung etc.". 

Was die Seitenteile anbelangt, so teigen diese nach oben in auswarts 
gerichteten Schragen empor und enthalten zwei ebenfalls schrag gelagerte I nschrift-
tafeln. Auf der linken lesen wir: ,ANNO. 1: 600 DEN 24 MAII// IST INN GOTT 
VERSCHIEDEN DER//EDELL VNND. ERNVEST CHRISTOFF//TRVCHSES. 
VON, VND, ZV, POMMERS-//FELDEN. REICHMA SDORFF VND//ROT-
TENBACH. DESSEN. SEELEN//DER ALMECHTJG. GOTT GNEDIG//VNND 
BARMHERTZIG SEIN WOLLE." Die Inschrift ist gleichzeitig mit den Sockel-
inschriften eingefilgt worden, nur die Ziffern ,601)" deuten in ihrer chreibart auf 

36) Nach B i e de r man n a. a. 0. 1577. Er taCt beide sich i. J. 1576 vermahlen. Kindts-
berg ist gleichbedeutend mit Kilnsperg. 

37) Die fehlenden Stilcke dilrften sich zum Teil aus den noch vorhandenen Trilmmern 
wieder anfilgen lassen. 
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eine patere Einfi.igung hin. Demnach is1. die Anfer1.igung Ue,) GrabmaJ · in die Zeit 
zwi chen den Jahren 1597 (dem Todesjahr der dritten Frau) unLl dem Jahre 1600 
( einem eigenen Todesjahr) anzunehmen. E wurde i. J. 1599 aufge tellt. 

Auf der Tafel des rechten Seitenteils le en wir· ,A 0 1. .... DE ... /1 
I T GE TORBE DIE EDLE VND//TVGE DT AME FRAY MARIA38

)// 

TRVCH E I El GEBOR E//VO WVRTZBVRG DER EE-//LE GOTT 
G EDIG EY. AMEN." 

Ober den chragen der eitenteile lagern, anscheinend in schlummernder 
Haltung, zwei Frauen, die eine mit den Ge e1.ze tafeln. die andere mit Kelch und 
Kruzifix. Als au13ere Begrenzung der eitenteile dienen zwei stark herau tretende 
Voluten, owie Band- und Rollwerk. 

Abb. 6. Hans Werner : 
Auferstehungsrelief an dem Orabmal in Pommersfelden. 1599. 

··her dem Ganzen baut ~ich eine sehr dekorativ wirkende Bekronung auf. Au 
ihrer Mitte tritt eine mit Zahn,chnitt verzierte Kon ole !maLL. i.iber welcher in Voll-
pla tik der Pelikan mit einen Jungen. Zwei kraftig- gerollte Voluten an den eiten, 
zwi chen denen je ein Engel. strehen in ge chwungenen Linien nach oben empor, 
woselh 1. wir zwei chlafende Engel, die Truch es i che Helmzier und eine anduhr 
bemerken. Der eine der Engel ·tutzt ich mit dem linken Ellenbogen auf einen Toten-
schadel. Da Zeichen der Ki.in. tier. (H W) ist unterhalb cler Schrage de linken 

eitenteiles angebracht. 

38) Nach Biedermann ;t. a. o. Anna. 
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Das Grabmal ist zum grtil3ten Teil in gelblichem Kalkstein, zum kleineren 
in grauem Sandstein ausgefiihrt Es imponiert durch die massige Schwere seine 
Aufbaues. Man filhlt deutlich das Nahen eines neuen Stils, dessen Einwirkungen 
ich der Ki.instler durchaus nicht zu verschliel3en trachtet. So sind auch die Einzel-

formen des Monuments wuchtiger behandelt als seither. Der Kiinstler hat eine 
minutiose Durchbildung nach der ornamentalen Seite hin sogar direkt vermieden. 
Die Hauptfigur erfreut durch ihre vortreffliche individuelle Charakteristik. Lebendig 
in der Bewegung ist auch die Auferstehungsgruppe in der Mittelnische. Jm Ganzen 
ist der Eindruck ein befriedigender. Wi.irdig reiht sich das Denkmal den i.ibrigen 
rnonumentalen Schopfungen des Meisters an. 

Leider war es mir nicht moglich, eine Gesarntansicht des Denkmals anzufertigen, 
da es durch einen Kirchenstuhlvorbau mit Gitterabschllissen zum grol3ten Teil ver-
deckt ist. Hochst bedauerlich aber ist es, dal3 drei weitere hochinteressante Grab-
steine der gleichen Familie aus dem 14. Jahrhundert an der Slidwand des Langhauses 
durch den Treppenaufgang zur Empore teilweise ganz den Blicken entzogen worden 
sind 

Nr. 8. 
Orabdenkmal des friedrich von Oobschiilz in der johanniskirche zu 

Niirnberg. (1601.) 
Das Monument ist im lnneren der Kirche, und zwar etwa in der Mitte der 

Slidwand liber einem schlichten Socket aufgerichtet. Dieser hat eine Hohe von 
1,20 m, so daf3 sich jenes frei i.iber den Sitzen erhebt und darum voll zur Geltung 
kommt. Oben an dem Sockel ist ein kleines Bronzeschild mit dem Dobschi.itzschen 
Wappen und dariiber ein SchrifWi.felchen mit der Aufschrift ,FRIEDERICH. V. 
DOBSCHOTZ" angebracht. Es handelt sich offenbar urn das friiher i.iber der 
Gruftplatte befestigt gewesene Epitaph, das man hierhin versetzte, als jene aus 
dem Boden der Kirche entfernt wurde. Eine Bestatigung daflir gibt uns Trechsel 
in seinem erneuerten Gedachtnis des Ni.irnbergi chen Johannis-Kirchhofs (1735). 
Dort heil3t es auf S. 833: ,Und endlich halt der, gegen der untern Kirch-Thlir hinge-
legene letzte Leich tein, die Gebeine des, zur lincken Hand der Kantzel an der Wand, 
Lebens grol3, und mit vollem Kliral3 im Bildnil3 stehenden T. Herrn Herrn Friede-
rich von Dob chutz, in dasiger Grufft verschlos en, wie solches aus dem oben iiber 
befindlichen Wappen-Schild, samt dem in einem darob fliegenden Zettel stehenden 
Namen zu ersehen". 

Das Grabdenkmal besteht in der Hauptsache aus einem niedrigen Unterbau, 
einem grol3en Rahmen und dem bekronenden Aufsatz (Abb. 7). 

Der Unterbau tritt in der Mitte als Wulst vor, der an den Seiten zu Schnecken 
aufgerollt ist und oben in der Mitte ein aufwarts blickendes Engelskopfchen zeigt. 
Von diesem geht beiderseits ein durchbrochenes Band aus, das in zwei schwungvoll 
gedrehten Voluten endigt, die zu den Knaufen unter den Seitenwangen des Rahmens 
iiberleiten. Links oberhalb des Wulstes in vertiefter Schrift die Buchstaben: H W39). 

39) Das Grabdenkmal ist bislang noch nirgends als Arbeit des Hans Werner erwahnt 
worden, und zwar weder bei T re c h se I und W ii r f e I noch bei D eh i o. 

( 
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Die seitlichen Voluten dienen zugleich als Trager de unteren Rahmengliedes. 
Die es etzt . ich zusammen au · einer mit einer Art Zahnschnitt ornamentierten 
Platte und einem dari.iber laufenden Wul t, der mit flach aufliegendem Blattwerk 
verziert i t. Platte und Wulst sind oberhalb der erwahnten Knaufe al Rundungen 
weitergefiihrt. 

Der Rahmen wird gebildet au zwei schrag gestellten, flach gedri.ickten aulen 
(Grundrif3 ellip enfOrmig), die nach innen zu einer Kehle geoffnet und auf3en mit 

Abb. 7. Hans Werner: 
Orabdenkmal des friedrich von Dobschiitz in der johanniskirche 

zu Niirnberg. (1601.) 

einem g-ewunden ,l!'efiihrten. gebuckelten Ornament band, innen mit Akanthusblattwerk 
Yer ehen .ind. Oben .chlief3en ie _ich durch einen in gleicher Art ge~liederten 

Horizontalbalken zu einem Rechteck zu ammen. eitwart lehnt ich an die Saulen 
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aufsteigendes Volutenwerk, das nach vorn zu einer durchbrochenen Saule mit herab-
hangendem Pinienzapfen entwickelt ist. Auf dieser steht beideLeits je ein 
Putto, der ein Schild halt. Auf dem linken bemerken wir da Wappen der ,DOB-

CHVTZ"40), auf dem rechten das der ,METZROD". Weiter nach unten hangen 
noch Z\\ ei weitere Schilde, von den en das linke das Wappen der , VCHTRITZ", 
das rechte dasjenige der ,DOBERSCHZ" zeigt. 

Die innere RahmenfHi.che i t vertieft, urn die in Vollplastik gearbeitete, 1,80 m 
hohe Figur des Yerstorbenen in markanter Weise in die Erscheinung treten zu lassen. 
Die wenig nach links gewandte Figur ist ganz geri.istet. Das linke Bein i t vor das 
rechte gestellt. Der linke Ellenbogen stiitzt sich auf den seitwarts stehenden Degen. 
Die Rechte stemmt den treitkolben gegen die Htifte. Links unten liegt der Helm. 
Das innvoll durchgefiihrte Antlitz zeigt portratmaf3ige Ziige. Bezeichnend sind die 
kraftig: vortretenden Augenbrauen, die etwas stark ausgepragte Nase und die flei-
schigen Polster zu deren eiten. Man hat die innere Rahmenflache in spaterer 
Zeit wiederholt im Bronzeton i.iberstrichen, an,cheinend. urn die plastische Wirkun~ 
noch zt, erht:ihen. Daf3 das Monument dadurch in seiner Wirkung tark beein-
trachtigt werden muf3te, hat man dabei iibersehen. Auch die Polychromie der 
Wappen ist nicht mehr die ur pri.ingliche, wie denn weiterhin der iiber der ganzen 
Umrahmung liegende sandsteinmaOige Ober tricb sich wenig vorteilhaft ausnimmt 
Werner hat stets mit dem Stein allein gewirkt und in diesem chon hinreichende 

chatten und Lichter zu erzeugen gewuf3t. Gerade das ist typisch flir ihn. Er 
bedurfte der Farbe nicht, um Gegensatze, die in Wirklichkeit nicht vorhanden, vor-
zutauschen. Auch die es Grabdenkmal zeigte urspriinglich den reinen Stein. 1 ur 
der Ki.iraf3 war mit Gold bordiert, wie auch die Wappen farbig angeleg;t waren 41 ). 

Ober dem Haupt der Figur ist au der Mit1e des Schlu8balken- ein be-
.:;chwingtes Engelskopfchen in reizvoller Art h :rau gearbeitet. 

Streng folgerichtig entwickelt si eh a us dem Rahmen der he kronen de A ufbau. 
Als stiitzende Trager dienen zwei derb behandelte Muscheln, die i.iber den Ecken 
des Rahmens vorkragend aufsitzen. Dann folgt in der Mitte eine breit gestellte, 
ovale Inschriftkartusche, die von den Halbfiguren zweier Engel gehalten wird. Den 
0beren AbschluO bildet ein kleiner Aufbau, auf dem ein Putto mit tundenglas 
und Totenkopf lagert. Zwei Voluten vermitteln das Aufstreben zu einem pitz 
verlaufenden Schluf3, der in dem Kopf des Engels sein Ende findet. 

40) Die Dobschiitz, Dobschiitz, Dubschiitz waren nach K ne s c h k e, Neues allgemeines 
deutsches Adels-Lexikon I I, S. 518 f., ein altes schlesisches Adelsgeschlecht, das a us Polen ein-
gewandert war und zu den Patriziern der Stadt Breslau gehorte. Doch fiihrte dieses als Wappen 
in Rot einen schragrechts schwebenden silbernen WasserfluLl, welcher rechts oben am Ende 
mit einem goldenen Kreuze besetzt ist. Siehe auch den neuen S i e b m a c h e r, Der Adel von 
Osterreichisch-Schlesien, Taf. 8. Unser Dobschiitz gehort also wohl einer Seitenlinie an. Nach 
K n e s c h k e war die Familie im 16. und 17. J ahrh. auch im Brandenburgischen begiitert, der 
Hauptbesitz Jag aber immer in Schlesien. 

41) Vgl. T re c h se 1, verneuertes Gedachtnis des NGrnbergischen Johannis- Kirch-
Hofs, 1735, S. 810, und W ii r f e I, Beschreibung der iibrigen Kirchen, Kloster und Capellen in 
Niirnberg, S. 283 f. Es kann nur als erfreulich bezeichnet werden, daLl man zur Zeit damit 
beschaftigt ist, das Grabmal cturch sachversUindige Reinigung auf seinen urspriinglichen Zu-
shnd zuriickzufiihren. 
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Die In chrift i t vertieft und mit Gold au·gelegt auf einer chiefertafel an-
gebracht und hat folgenden Wortlaut: 

DE 18 IVLI DE MDC.I IARS 42) I T I GOTT 
ZV VRMBERG VER CHIEDE DER GE TRE G 
EDEL VND VEST FRIDERICH VO DOBSCHVTZ, VF 
CHADEWALDT V D HARTMA DORF, ERBHERR ZVR 

MARCKLISSA AM QVEI I DER SCHLE I G GELEGE : V D 
DEN 21. DIS IN DIE ER KIRCHEN EHRLICH BEGRABEN WORD. 
DEM AV BRYDERLICHER LI EB DER AVCH GE TRE G, EDEL 
V D VE T GEORG VO DOB CHVTZ. DIS MONVME TVM 
ZV CHRI TLICHER GEDECHTNV VERFERTIGEN 
LASSE : DEM GOTT GE EDIG SEIE AME . 

Das in grauem grobkornigem andstein gearbeitete Monument hat eine Hohe 
von ),SO m bei einer grol3ten Breite von rund 1,75 m. 

Abgesehen von dem etwas zu 11iedrigen Unterbau i t das Grabdenkmal von 
einer grol3en Gediegenheit in der Kompo ition. Alles i t in Beziehung zu der 
leben grol3en Figur des Verstorbenen gesetzt. ie dominiert, ohne aber die 1:1egleiten-
den ebenmomente direkt zuri.ickzudrangen. Die seitlichen ~liulen mit den Wappen-
child-haltenden Putten ind Beigahen. die man nicht mis en mochte. ie 

bilden eine aul3erordentlich wohltuencte Belebung des langgestreckten Rahmenkorper 
und helfen den Obergang zum Auf atz durch Herstellung weicher Linien in i.iberau 
dezenter Art vermitteln. Diese Ableitung von dem Zentrum des Ganzen verrat 
grol3es Geschick in der Gliederung der Massen. Wir fanden Ahnliches chon hei dem 
Grabdenkmal des Hieronymus Krel3 in der Kirche zu Kraftshof. Der Auf atz 
schliel3t nicht unmittelbar an. Erstrebt i ·t die Her! eifi.ihrun~ des Abschlu e durch 
eine pitze. Es ist interessant zu verfol~en, \\ie ie vom Ki.instler erreicht i t. 
Er gibt dem Auf atz durch die i.iber die Ecken de· Rahmens vorquellenden 
Mu cheln eine breite Basi . Dann Hil3t er durch die Engel, \\elche die Inschrifttafel 
halten, eine kraftige Unterbrechung der auf trebenden Linie eintreten. Mit einem 
~chwung leitet er a\ dann zu ctem oheren Postament i.iber, auf ctem in trauernder 
Haltung der Genius des Todes itzt. In einer Gesamtanlage mul3 das Grab-
denkmal entschieden al eine gli.ick\iche Lei tung hinge tellt werden. 

Noch etwas anderes er cheint mir von Wichtigkeit. Es fallt auf, ctal3 die Archi-
tektur so wenig auffa\Jig in die Er cheinung tritt. tark drangt sich die Figur des 
Verstorbenen in den Vordergrund. ie will als der mal3gebende Faktor angesehen 
werden und darf e auch. Antlitz, Korper, Ri.istung und Haltung muten uns so 
natiirlich an, dal3 wir Han Werner den Ruhm auch eines ti.ichtigen Figurenplastikers 
nicht treitig machen konnen. Auch die Putten unci Engel sind im einzelnen woh\-
geraten. Die quellenden Formen storen uns nicht. ie ind ein Zeichen des Ein-
flu se der Zeit. 

Die ornamentale Behandlung verrat die gewohnte orgfalt. Zwar konnte 
sie ange icht der Grobkornigkeit des Materials nicht zu der charfe der frlihen 
Arbeiten Werner au gereift werden. Doch Hil3t die Abgrenzung der Linien und 

42) T r e h s e 1 a. a. 0. und nach ihm W u r f e 1 a. a. 0. haben hier noch das Wort 
,Chnsti" eingefiigt. Auch sonst ist ihre Wiedergabe der lnschrift in Einze1heiten feh1erhaft. 
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die Auspragung der Formen nichts zu wlinschen librig. Die Profile und Friese, 
die Kanten und Unterschneidungen sind wie immer m it Exaktheit ausgeflihrt. I m 
librigen aber ist die Fonnengebung von einer angenehm berlihrenden Weichheit, ; 
die sich, wie wir noch sehen werden, bei Hans Werner in der spateren Epoche seines 
Schaffens immer mehr steigert. · 

Nr. 9. 
Grabdenkmal des Georg Wolff von Giech in der Pfarrkirche zu Kadolzburg. 1602. 

Das in feinkornigem grauem Sandstein (Nesselbacher Stein) 4 3) errichtete 
Monument, das bei einer Breite von 1,40 m eine Hohe von 2,50 m hat, ist heute 
1 n die Nordwand der unteren Sakristei der i. J. 1750 bis aut den Turm neuerbauten 
1 ,·otestantischen Pfarrkirche eingesetzt, woselbst es vom Ful3boden bis zur Decke 
reicht 44). Es entwickelt sich aus einem 44 etn breiten niedrigen Sockel, der mit 
einer kraftig vorladenden Au bauchung, die seitlich von Ohren eingefaf3t ist, zum 
Mittelteil liberleitet. Auf dieser sollte offenbar die Grabinschrift angebracht werden, 
was aber unterblieben ist. 

Im Sterberegister des Kadolzburger Pfarramts flir die Jahre 1545-1694 
findet sich beim Jahre 1600 folgender, auf den Verstorbenen bezliglicher Eintrag: 
,Den 18. Martij starb zu Nurnberg der gestreng Edel vnd Veste Georg Wolff von 
Gich zu Puchau vnd Pesten, fl. Br. Dhlt. zu Onoltzbach Rhat vnd Jn die 32. Jhar 
Ambtman alhier zu Cadoltzburg Ericl1tags zu Abend, zwichen fiinff vnd sechsz vhr. 
Ward darauff am Charfreytag, den 19. Martij, ehrlich mit der Procesz aus Nurnberg 
beleitet, gen Cadoltzburg (alda bey dem Schliffhoff mit der Procesz angenomen 
in viler leut gegenwart) gebracht, vnd ist folgendes Mittwochens nach Ostern, welcher 
war der 26. Martij, solenniter in der Kirchen zur erden bestattet worden. Dero 
Ehrn V. vnser lieber Gott ein froliche aufferstehung zum e. leben ver1eihe." 46 ). 

43) Kurz erwahnt von mir bei Georg D eh i o, Handbuch der deutschen Kunstdenk-
maler I I I, S. 582. 

44) Samuel Wilhelm 0 et t er, Gegriindete Nachrichten von dem ehemaligen burggraf-
lich Niirnbergischen und kurfiirstlich Brandenburgischen Residenzschlol3 Kadolzburg, Erlangen 
1785. S. 125. N esselbach liegt bei N eustadt a. d. Aisch. 

45) Der Tod erfolgte im Heilsbronnerhof zu Niirnberg. Siehe Akta betr. Georg Wolfs 
von Giech Ableben und Hinterlassenschaft 1600-1626 im Graflich Giechschen Archiv in Thurnau 
(Oberfranken). Am An fang des, Verzaichnus deren vonn Nurmberg, so Jungkherr Georg Wolffen 
von Giech seligen, das gleidt aus der stadt geben, als er tod nach Cadolzburg gefurt warden am 
heiligen Charfreitag anno 1600" heil3t es: ,Ao 1600 denn 19 (!) Marty verschitt der gestrenng 
edel vnnd ehrntuest J. Jerg Wolff vonn Giech zu Buchau vnnd Pestenn fl.irstlicher Branden-
burger durchleuchtigkheit gewessener Raht vnnd Amptman zu Carlzburg ( !), samlet sich das laidt 
(die Leidtragenden) bey dem ehrntuesten herren W o 1 f f J a cob S t r o me i r B a u me is t er 
hinder sanct Lorennzen". Die Bestellung Georg Wolfs von Giech als Amtmannes von Kadolz-
burg erfolgte am 22. Februar 1568. Siehe Akta betr. Georg Wollfs von Giech zu Presten, 
Buchau etc. Amt und Stellung in fiirstl. brandenburg. Diensten 1568-1607 im Graflich Giech-
schen Archiv in Thurnau. Dem sei noch hinzugefi.igt, dal3 Georg Wolf von Giech i. J. 1599 fiir die 
Kirche in Kadolzburg durch den Steinmetz Vetter Farenschon einen neuen Predigtstuhl anfertigen 
liel3, von dem noch ein Handril3 vorhanden. Siehe Akta betr. Erbauung eines Predigstuhls in 
der Kirche zu Kadolzburg im Graflich Giechschen Archiv zu Thurnau. Fiir das bereitwillige 
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Die erwahnte Au bauchung dient zugleich als ockel fUr die schrag ansteigende 
Bank, auf welcher der Ver torbene in Riistung betend vor dem Gekreuzigten kniet. 
Die Figur ist fast in Vollplastik aus dem rahmenartig behandelten Untergrun l heraus-
gearbeitet. Sie i t nach rechts gewandt, wo elb t das Kreuz, mit einem oberen 
Teil den Rahmen tiber chneidend, aufgerichtet i t. Charakteristi eh fUr das falten-
reiche, mit kurzg ·chnittenem Vollbart gezierte Antlitz i t der ungewohnlich lange 
chnurrbart. Die Nase ist wenig ladiert. Unten am Kreuzesstamm ruht tiber 

den Handschuhen der geoffnete Helm. Die Figur i t mit dem ftillung artig Yer-
tieften Rahmen au einem andsteinblock gearbeitet. 

Der Mittelschrein wird von zwei Dreiviertelsaulen begleitet, die ich nach 
unten tiber die ockelbank a! Knaufe, von denen der linke jedoch bei der Trans-
ferierung de Grabmals an seinen jetzigen I latz ahgeschlagen worden ist, fonsetzen. 

ie haben Kompositkapitale und sind im oberen Teil je mit drei Wappenschildchen 
behangt. Das obere Schild·der linken Saule ist an den eiten beschadigt, das mittlere 
entbehrt heute der Darstellung. Am unteren Teil der aulen bemerken \\ ir drei 
geflligelte Engelskopfchen, gezaddelte Stoffgirlanden im Mund haltend, in erhabene1 
Arbeit aus dem glatten Grund herausgemeil3elt. Die seitlichen, mit den Saulen 
au einem ttick gearbeiteten Abschliisse sind etwa oberhalb der Mitte zu Spiralen 
aufgerollt, von ctenen Fruchtbtindel herabhii.ngen. An der linken Einfassung ist 
unten das Monogramm des Mei ters ,H W" eingemeil3elt. 

Ober den Saulen baut ich, von Kampfern getragen, ein Gebalk mit einem 
Uber einem Zahnschnittfrie weit ausladenden Kranzge ims auf, das mit einer grol3en 
In chriftkartusche in Wellenform zu dem Mittelteil herableitet. Diese enthalt ver-
tieft eingegraben den bekannten Bibel pruch: ,AI o hat Gott die Welt geliebt etc." 

Was den Auf atz anbelangt, so zeigt er, von heraldischem Laubwerk um-
rahmt und von zwei aul3en gebuckelten groOen Ohren eingefa(lt, das Wappen der 
Familie Giech. Wir mti · en taunen tiber die lebendige Behandlung des Ornament· 
und die wirklich virtuo e Art seiner plasti chen Durchbildung. Zu den Seiten aut 
besonderen Postamenten zwei kleine Engel, die mit der einen Hand die auOere Ein-
fassung des groOen Wappens sti.itzen, wahrend sie in der anderen ein kleines Schild 
halten. Das Jinke zeigt das Giech che Wappen, das rechte anscheinend das der 
Familie Ki.insberg 46). Ganz oben Jesen wir auf einer chrifttafel: ,H EVDT 
AN MIR/MORGEN AN DIER". 

Entgegenkommen Seiner Durchlaucht des Grafen von Giech hinsichtlich der Durchsicht der Akten 
sei an dieser Stelle herzlicher Dank gesagt. Dank gebilhrt auch Herrn Senior Dietzel in Kadolz-
burg fUr die Bereitstellung der Pfarramtsakten. 

46) Naheres lieLl sich nicht feststellen. Auch die 1854 herausgegebene Sh.mmtafel des 
mediatisierten Hauses Giech gibt uns nach dieser Richtung keine Auskunft. Ober die Person 
des Georg Wolf von Giech sei noch folgendes bemerkt: In der Schrift von Michael Walther, Cadolz-
burgisches Denkmal bey Einweyhung dasiger neuen Pfarrkirche, Ansbach 1751, S. 17, findet 
sich eine kleine Notiz Uber sein Leben: ,Dieser hat Herrn Marggrafen Georg Friedrich anfanglich 
als ein Page gedienet und beym Leben erhalten, als Er auf der Prager Reise ins Wasser (in einen 
Weiher) gefallen". Auch erfahren wir dorther, daLl er in dem vormaligen Lang-haus der Kirche 
zu Kadolzburg gleich vor der Kanzel bestattet worden ist. Vgl. auch den 9. Jahresbencht des 
historischen Vereins in Mittelfranken fUr das Jahr 1838, S. 31. Georg Wolf von Giech war 
auch filrstlich-Brandenburg-Ansbachischer Rat. Der Markgnf soil sich seinem Lebensretter 
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Treten wir der ki.instlerischen Wi.irdigung des Monuments naher, so lal3t sich 
nicht leugnen, dal3 zwischen dem Hauptschrein mit der knienden Figur des Ver-
storbenen und dem Aufsatz keine befriedigende Harmonie besteht. Letzterer ist zu 
sehr fi.ir sich behandelt worden. Er tritt zu stark hervor, bei seiner reichen Aus-
bildung die Leere, welche der Ki.instler urn die Figur des Verstorbenen herum hat 
bestehen lassen, urn so starker fi.ihlbar machend. ur in etwa wird dieser Mi13-
klang ausgeglichen durch die Architektur des Denkmals, die das Ganze fest in sich 
zusammenschliel3t. An sich betrachtet ist der Aufsatz ein Meistersti.ick sowohl in 
teclmischer wie in kompositioneller Richtung. Das Antlitz des Verstorbenen ist 
gut charakterisiert. Im i.ibrigen aber bilden Architektur und Ornament die Haupt-
sache, und hier zeigt der Meister sein Konnen in gi.instigstem Licht. Der ti.ichtige 
Techniker, der er sonst ist, ist er auch hier. 

Interessant ist es, dal3 die auf die Anfertigung des Grabmals bezi.igliche Korre-
spondenz zum grol3eren Teil auf uns gekommen ist. Sie ist enthalten in den Akten 
des Graflich Giechschen Archivs zu Thurnau, die sich auf das Ableben und die Hinter-
lassenschaft Georg Wolfs von Giech beziehen. Zunachst liegt ein Schreiben des 
Ki.instlers selbst vor, aus dem ersichtlich ist, dal3 man ihn nicht unmittelbar mit 
der Anfertigung des Grabmals betraut, sondern dal3 er sich seinerseit mit der Bitte 
an den Bruder des Verstorbenen, ihm das Grabmal zu i.ibertragen, gewandt hat. 
lch lasse das Schreiben im Wortlaut folgen, weil es einerseits ein lehrreiches Streif-
licht auf das intimere Kiinstlerleben der damaligen Zeit wirft und uns andererseits 
wichtige Nachrichten iiber den Ki.instler selbst bietet. 

,Dem Gestrengen edlen vnnd ehrnvest junkern Hanns Georg von Giech zu 
Darnaw (Thurnau) meine11 besonnders gi.instige11 junkern zu handen 

Darnaw 
Meinen ga11nz willigenn diennst bevor 

Edler Ehrnuester junker nachdem Ewer Ehrnuest nechsten verschienenen 
heyligen karfreytag alhie zu Ntirnberg inn Halsbrunner hoff mitt samptt andere11 
junkern mitt Ewerer Ehrnuest bruder seeliger gedechtni13 layhtt vnnd begrebnisen 
sinndt ga1111gen da habe ich meinen gesellen dahin geschiktt vnnd lassenn nachfragen 
ob man ihrer Ehrnuest seeliger nichtt ettwann einen grabstein liese machen so habenn 
nun die junkern meiner begerdt vnnd ich bin in der predig gewesen so habe ich dar-
nach vonn wegen der begrebnus nicht konnen forkomnen. do E. Ehrnuest ihren 
bruder seligen ettwas wolltten machen lassen es wehre gleych von11 einem grabstein 
auff das grab oder vonn einem epithauium an die wanndt zu einer eintziglen ber-
sonn so w o I! t e i c h E. Eh r n u e t h i er i n g e b et ten h a b en, E. 
E h r n u e s t w o I 1 t e n m i r s f i.i r e i n e 11 a n d e r n v er g u n 11 e n, d a n n 
ich habe ietzunder ein jar den Truchssessen das seine 
auch auffgesetz vnnd babe der frau(aw)en von Rughein 
i h r s a u c h v n t t er h en n den 11 v n 11 d h ab e des b i s c h off E r n-

ten das sein auch gemacbtt. dan ich habe son11sten meine 

gegentiber stets sehr dankbar bezeigt haben. Ferner ist zu vergleichen Brandenburgischer Ceder-
Hein, Bayreuth 1682, u. von Falkensteins Nordgauische Altertumer, J. Teil, Schwabach und 
Leipzig 1743. 
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wonungen zu Bamberg gehabtt vnnd bin auch wegen des 
got t 1 i c hen w or t t · mU s en we y c hen v on den me in en. .o 
drd te ich mich des en das ich vnnder der rietter cbafftt also bekanndt bin d~ ich 
ihnen noch alwegen ihren pfennig mitt meiner arheytt hezaltt habe. da E. Ehrnue t 
nun ihren bruder eeli~en ettwa woltte machen las.en konntten mir e, Ewer Ehrn-
uest wieder herichtten o wolltte ich ettwann eine viesierung darzu tellen. larzu 
o hatt es ein chonen tein zue ew ·tadt den brauch ich auch zu der frawen von 
Ru!!;hain ihrenn hegrehnu hiemit Ewe1 Ehrnuest in Gottes .chutz vnnd .chirm 
hefohlen. anno 1600. 

vnnd bin ich Zl! Urnber,gk in der Kodt.l!;as.en zu erfragen 
Hanns Werner BiiHhauer ietzo in urnbergk." 

D r Auftrag erfolgte nicht sogleich, doch lieC ich Han Werner eine weitere 
Verfolgung der ache eifrig t angelegen ~ein. In einem eh rei ben des Han Fur ter, 
Gegenschreiher·, pater Vogts zu Kadolzhurg, an Han Geor~ von Giech vom zweiten 
PfinK·ttag 1600 hei!3t ~ namlich: ,Heut dato hat Ller mahler (irrtlimlich ·tatt Bild-
hauer) von ilrnberg, ·o vor die·em zu Bamberg gewohnet, einen g ellen hiehero 
g-eschicket, sich zu erkundtigen, ob E. Gestr. den> g-eliehten brudern eeligen ein 
Epitafium vnnd grab tain wollten machen las-en, vnnd weiln er nicht aig~ntlichs 

erfahren konnen, hat er begert, E. Ge tr. solche wi slicn zu machen". E dauerte 
tlann noch ein. Zeitlang, ehe H an Werner die Arbeit i.ibertragen ~rhieiL Ende 
April des Jahre 1601 batten die gegen eitigen Yerhandlungen bereit eine fe ·te 
Ge talt angenommen. Am 30. April dieses Jahre richtet namlich der gleiche Hans 
For ·ter an Han Georg von Giech fo\genden Brief: 

,Bei die er jetzi r habenden gelegenheit kann E. G~tr. ich in vil vnnderthenig 
nicht bergen, da!3 ich nach einandtworttung E. Ge tr. Jlingst den 2. Aprilio an mich 
ergangen chreiben trach zum Bildthauer nach Urmberg geritten, vnnd mich 
mit ihme berathen (weiln E. Ge tr. je einen ~aubern tain vf dero geliebten bruedern 
seeligen grab begehren vnnd haben wollen) wo doch ein tauglich zu bekommen, o 
konnen wir in die er gegendt, bei hochster wabrheit keinen bekommen, der sauber 
ein, auch die grab chrifft vnnd be rerte wappen einzuhauen hallten mag, esz weer 

dann, da!3 einer von estelbacl, bei aigner fuhr hiehero ~ebracht wlirde, welcher 
de bild thauer anzaigen nach, a us dem stainbruch blol31ich bei vier oder ftinff gulden 
eo ·ten wird, dieweiln mir dann hedencklich, einen olchen stain des orL, ohne E. Gestr. 
vorwL en abholen zu la. en. als bitt ich vnnderthenig, wes disfalls E. Gestr. geleg-en-
heil, ob ie den hieigen .~rohen sandtkornigen grab tein, oder aber der klaren estel-
bacher einen haben wollen otler nit, die geruhen mich de en hiebei gro!3glinstig zu-
uer tendtigen, dann weiln die andern tain zum epitaphio inner wenig ta~;en ge-
brochen werden, konnte der grabstain, (do E. Ge ·tr. einen des orL be~ehren). auch 
zug\eich aldo g;ebrochen, vnnd zu den andern, vf zwo fuhren vffgeladen vnnd hiehero 
geflihrt werden. a.llein dlincket ich tler bildtha.uer in deme be chwerdt zu sein, daf3 
er das haubtwappen vnnd vier annatten (Agnaten) vf den grab tain machen, vnnd 
al ·o beinahe zway Epitaphium vfrichten ,o\le, do ime doch nur eines verdinget worden . 
. intemaln er -ich des gra.h tain, halher and er. t nicht · verwilliget. all allein den elben 
zu behauen, vnnd gering · herum die grabschrifft darauff zumachen, jedoch wiird 
E. Ge tr. diener Albrecht olche am besten wi ~en, vnnd wann ich nur wu-te, wo 
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der grabstein zu nehmen, wollten wir alsdenn verhofflich mit den andern schleunigt 
vortkommen". A us einer Randnote geht hervor, daO sich Hanns Georg von Giech 
ftir den Nesselbacher Stein entschied. 

Hans Werner war es al o darum zu tun, auch filr die Grabplatte einen fein-
kornigen Sandstein zu bekommen. Wir finden dies begreifiich, wenn wir an die 
subtile Arbeit denken, die wir von dem Ktinstler als etwas Selbstverstandliches 
gewohnt sind. Und was das vorliegende Epitaph betrifft, so hatte es auch wohl 
kaum in dem grobkornigen Material der Umgebung ausgeftihrt werden konnen. 

Anfang Mai des Jahres 1602 war das Grabmal im wesentlichen fertig. Hans 
Werner will es aufstellen und wunscht die Anwesenheit des Hans Georg von Giech 
oder eines von ihm dazu Beauftragten zur Besichtigung und Abnahme der Arbeit, 
aber auch weiterhin die BefriediguQg seiner Ansprtiche. Noch fehlt eines von den 
seitlichen Wappen, namlich das Gottsfeldische, zu dessen Ausfi.ihrung der Ktinstler 
einer Vorlage bedarf, da er selbst einer solchen nicht hat habhaft werden konnen. 
Auch mochte er dartiber unterrichtet sein, ob Hans Georg von Giech die Wappen 
und andere Teile polychromiert zu haben wtinscht. Das hierauf beztiglich~ Schreiben 
des Hans Forster, der nun als Vogt zeichnet, ist vom 10. Mai 1602 datieJi. Jch lasse 
die betreffende Stelle im Wortlaut folgen: 

,E. Gestr. soli ich hiebei diesem aignen botten dinstlich nicht bergen, daf3 
gestrigs tags der bildthauer von Ntirmberg, mit dem ... Epitaphio anhero gelangt, 
vnnd nunmehro ob verferttigung des grabstains, als daD er in hoffnung stehet, solchen 
neben seinen gesellen, zwischen dato vnnd nechstem donnerstag nicht allein zum 
bestandt zuuerferttigen, sonndern auch zugleich vnnd inmittelst das Epitaphium 
allerdings vffzurichten vnnd den niderfall zuuerdienen, derowegen gemellter bildt-
hauer begert E. Ge tr. sobalden zu schreiben, daO sie wo moglich zwischen dato vnnd 
nechstem donnerstag, (wo dieselben selbsten nicht abkommen konnten), jemandten 
herabschicken, der solches besichtigen, vnnd ihme der bezahlung halb vollige ver-
gnugung thon mogt, dann er nicht Jang alhie zu wartterr, dero wegen, vnd weiln ime 
das Gottsfeldtisch wappen vnbekannih, vnnd solches bis dato nit erforschen konnen, 
als ist solchemnach mein selbst dinstlich bitten, E. Gestr. wollen nit allein sobalden 
bei diesem botten, das Gottsfeldtisch wappen herabsendten, sonndern auch jemandten, 
nach dero GroOgestr. belieben, hiehero verordtnen, der die arbeith besehen, vnnd 
dem bildthauer vollige auszahlung (weiln ich mit dem E. Gestr. zugehOrigen gelt 
nicht auslangen kann) thon vnnd sonsten allerdings mit ime abkommen moge, dann 
er des grabsteins vnnd der darauf gemachten wappen halben, sich ganz beschwerdt 
zu sein befindtet, als er dann dahero hoffen thuet, da8 E. Gestr. (nach ausweis dero-
selben schreiben), ihne disfalls nicht im schaden ligen lassen werden, wie dann auch 
seine gesellen zugleich begehren, E. Gestr. hiemit zuerinnern, das sie eines tranck-
.t;elts gegen ihnen, GroOgst., ingedenck sein wollen. 

Ob als dann E. Gstr. die wappen vnnd anders wollen von farben ausstreichen 
lassen, weiln es als ein schlecht ansehen, das stehet bei deroselben groOgtinstig will-
ktihr." 

Die Kosten ftir das Epitaph beliefen sich Jaut der Abrechnung des Hans Forster 
vom 17. Mai 1602 auf 61 f. 7 'ffi 10 ~-
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Nr. 10. 
Orabdenkmal des Schenken johann Limpurg-Schmidelfeld und seiner Oemahlin 
Eleonore in der ehemaligen Schlo6kirche in Schmidelfeld b. Sulzbach. 1603. 

Als i. J. 1837 die 1594/95 erbaute Kirche des chlo e chmidelfeld. da t.U-
Iich von Sulzbach auf einem von zwei Talschluchten eingefaOten Ber~rticken tiber 
dem Kochertal gelegen i t, in eine Wirt chaft verwandelt wurde, entfernte man die 
ehedem in ihr befindlichen Denkmaler. Zu diesen gehOrte auch das Grahmal de. 
chenken Johann Limpurg- chmidelfeld (t 16o8) und einer Gemahlin Eleonore 

(t 1606), das die Jahrzahl 16o3 tru,g und !aut Inschrift von Hans Werner zu i.irn-
herg, der sich elb t daran in itzender tellung mit Klopfel ab~ebildet hatte, ange-
fert igt war. Nach Heinrich Prescher, Geschichte und Beschreibung der zum franki-
schen Krei e gehOrigen Reich graf chaft Limpurg, Bd. Il, 1790, S. 255 ff., war e 
,das prachti.~ te" in der ~anzen Kirche, die al ErbbegrabnL des HatJSes Limpurg-

chmidelfeld diente und als ,recht artig" und ,inwendig ko tbar" bezeichnet wird. 
Es hatte eine telle linker Hand de Haupteingange, und war mit vergoldeten und 
gemalten Eisen~ittern eing;efaOt. 

Ober dem Ful3boden ruhten auf einem Paradebett der chenk und ~eine Gattin. 
in Lebensgro13e, mit betend ,g;efalteten Handen, aus einem harten Werkstein .~ehauen. 

Er terer war im Harni eh. Die Grafin trug ein langes geblumte:; Kleid. , E sind 
zwey auf3erordentlich korpulente Figuren, und schon urn de13wi11en sehenswi.irdig-, 
doch mit geistigen Blicken" (Prescher). Etwas hOller an der Wand waren ie noch-
mals darge tent, und zwar auf einer altarahnlichen Erhtihung, einander gegeni.iber 
mit gefalteten Handen i.iber Kissen kniend, und zwar in gleicher Grtil3e und Klei-
dung. Die Figuren waren amt den KL en je au einem tuck eines chonen grau-
weHlen Marmor gearbeitet, welcher der Oberlieferung; nach in der dorti~en Gegend 
gebrochen wurde. Auch der zwischen ihnen angebrachte Helm bestand aus diesem 
Material. 

Dahinter erhob ich die Rtickwand mit zwei ~chon modellierten aulen, die 
ein Gebalk mit darliber befindlichem Auf atz trugen, reichend bi an die Kirchen-
decke. Die aulen waren mit zahlreichen Wappen childchen behangt, die au einem 
\\ eiOen, mit Grau einge,prengten Alaba ter gearbeitet \varen. Ihre Po tamente 
waren mit bunten Achat tticken in Eiform eingelegt. Die Mitte der Ri.ickwand war 
in drei Felder geteilt, welche von unten nach oben, in Alaba_:)ter ausgefi.ihrt, Christu 
am Kreuz mit fi.inf klagenden Frauen, die Aufer tehung Chri ti und Gewcilk zeigten. 
In Ietzterem befand . ich ehedem ein ilbernes Kruzifix, das aber, da es hier nicht icher 
genug chien, nachher abgenommen und endlich noch pater verauOert wurde. 
Oben und zu beiden Seiten waren einige symbolische Figuren, verschiedene Tugenden 
in Alabaster vor tellend, angebracht. och zeigte das Grabdenkmal zwei In chrift-
tafeln, die je unter den knienden Figuren eingelas en waren. 

Von dem Meister, der das Monument gefertigt, bemerkt Prescher, daf3 er es 
verdiene, al ein sehr guter Ki.instler in gutem Andenken zu bleiben. Doch da. ge-
schah nicht. Denn heute sind von dem einst tattlichen und prunkvollen Grabdenk-
mal nur noch die knienden Figuren des Ehepaares erhalten, die jetzt im chlol3-
park zu Gaildorf aufgestellt sind. Sie zeigen die fli r Hans Werner charakteristi chen 

Mitteilun&"en aus dem Oerman. Nationalmuseum. 1909. 9 
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Eigenheiten, ohne aber zur Beurteilung seiner Kunst neue Momente zu bieten. 
Sie sind abgebildet im Wurttembergischen Inventar, Jagstkreis, 1. Halfte, S. 222. 
Vgl. hierzu auch den Text auf S. 202 und S. 224-225, sowie E. Gradmann, Altfran· 
ki che Kunst in Wurttembergisch Franken, in der Festschrift zum 50-jahrigen Jubi-
laum des Histor. Vereins f. Wurtt. Franken, 1897, S. 123. 

Nr. 11. 
Tetzelsches Grabmonument in der Pfarrkirche zu Kirchensittenbach. 1611. 

Dieses Grabmal, welches die im nordlichen Querschiff der Kirche erhOht ange-
legte Gruft des i. J.1736 mit Felix Jakob Tetzel erloschenen Tetzelschen Geschlechtes, 
einer Niirnberger Patrizierfamilie, schlief3t, hat abweichend von den sonstigen Arbeiten 
Hans Werners auf diesem Gebiet die Form einer geschlossenen Tumba 47). Wir sehen 

Abb. 8. Hans Werner : 
Tetzelsches Orabmonument in der Pfarrkirche zu Kirchensittenbach. 161 I. 

einen massigen Sandsteinsarkophag vor uns, dessen Wandungen nach unten in ge-
schweifter Form ausgebaucht sind, und der einen reich reliefierten Deckel tragt (Abb. 8). 
Er ist in grauem, rot getontem Sandstein gearbeitet und zeigt in den Mitten der beiden 
Langsseiten zwei grol3e, plastisch ausgefi.ihrte Kartuschen, die seitlich von Ohren 
eingefaf3t sind. Auf der einen lesen wir: ,CHRISTVS RESVRRE/ /-CTIO NOSTRA// 
H W", auf der anderen: ,STIPENDIVM PECCATI//MORS". Auch die Mitten 
der Schmalseiten sind reliefplastisch belebt. Am Kopfende hemerken wir einen 

47) Kurz erwahnt von mir bei Georg D eh i o, Handbuch der deutschen Kunstdenk· 
mater, Bd. Ill (1908), s. 584. 



VQ;'; DR. F RITZ TRAUGOTT SCH ULZ. 131 

beschwingten Engelskopf, am Fuf3ende eine zwischen zwei Ohren angeordnete and-
uhr. Die vertieften FHichen der Wandungen sind mit gekreuzten Linien und flach 
gehaltenem Blattwerk belebt. Den Sarkophag chliel3t eine braunrote Marmor-
platte, die der Klinstler ehr wirksam zu beleben gewul3t hat. Unten ruht auf einem 
Ki en ein alter bartiger Ritter, liber de en Leib ein child mit den Wappen Tetzei-
Vorchtel liegt, aus dem ich der mit der Linken gehaltene tammhaum entwickelt. 
Dieser wach t nach rechts hin empor, zieht sich an der rechten Uing __ eite. an der 
oberen chmal eite und an der linken Uing eite hin, urn ich al dann zu einem 
Lorbeerkranz aufzuroJJen, in den zwi chen den kleineren Wappen Groland unLI 
chllisselfelder das Tetzelsche Wappen mit Helmzier und heraldi cl1em Laubwerk 

eingeordnet ist. Die e drei Wappen beziehen sich auf Johst Friedrich Tetzel, den 
Stifter der Vor chickung zu Kirchensittenbach, der in erster Ehe mit Maria Grolandin 
(geb. 15 55, ge t. 27. Okt. 1 S83) und in zweiter Ehe m it Ann a Schllisselfelderin (geb. 
1565, gest. 11. Dez. 1639) vermahlt war. Er ~elb t starb am 27. Oktoher 1612. 

Den tibrigen Raum nimmt eine stark erhaben heraustretende Platte ein, die 
in vertiefter Arbeit folgende I nschrift enthalt: 

D. 0. M .. 
IODOCUS FRIDERIC:), 100. FIL. FRID// EP. !OD. PRO . GEORGII AB . 
100. AT . FRID//(QUI PATREM HABUIT IODOC. AVUM VERO//FRIDE-
RJCM) TRI EP. TETZELIUS, F.X A TI-//QUA ET PATRITIA GE TE ORI-
BERG. ORII/U DU , REIPUB. SENATOR, SEPTEMVIR, DU//UMVIR; CUIU 
MAIORE DE PATRIA ALI-//QUOT AB HI C ECULI OPTIME MERITI,/, 
QUORM VIRTUTES UT HONORI SIBI DUCIT, ITA//V:ESTIGIIS I HAERERE, 
EORUMQ DECU UO//TALE TO ADAUGERE EXOPTAT, DE CERTA//1 -
CERTAF MORT! CERTITUDINE CERP FRA//GILITATI HUMA AE ME-
MOR. PERPETUAE//HAEREDUM CUM MEMORIAE ERGA E ET GRA// 
TITUDINI, TUM UTILITATI CO SULE ; I RE-//TRIBUTIO EM EXHI-
BITI AB 11 DEM IBI VIVO//AMORI , OB ERVANTIAE, OB EQUII. NO. 
OLUM//HOC MONUME TUM, IBI UI Q EX TE TAME TO U//CUPA-

TI HAEREDIBUS EORUMQ Z POSTER!. CO-//MU E, EO CERTO ETI-
AM REDIP A NUO ,//TA Q~ ANIMI ERGA UO TE TE , PIAE//FU -
DATIO I AUTHOR EX LEGA-//TO RELICTURU ; HANC I SCRI-//PTIO-

EM ADHUC IN VIVI F. C//A 0 DNI MILLE IMO, EX-//CENTE !MO, 
U DECIMO. 

Der liegende Ritter, at o der tammvater des G chlechtes Friedrich Tetzel, 
der i. J. 1343 zum Blirgermei ter erwahlt wurde, umfal3t mit der Rechten ein Ianges 
chwert, dessen gewundener Griff in seinem Arm ruht. Hinter ihm schwebt ein 

Helm mit der Tetzel chen Zier, zu seinen Fi.il3en liegen ein Totenschadel und ein 
Knochen. 

An den Langsseiten sind i.iber dem Stammbaum beider eits je drei, am Kopf-
ende ein Wappen child angeordnet. Sie zeigen, der Reihenfolge gemaf3 begonnen, 
neben dem Tetzelschen Wappen dasjenige der Pfinzing, Schopper, Voit, lmhoff, 
Pef31er, Fi.irer und Volckamer. Die In chrifttafel wird von Rollwerkkartu, eh en und 
Ohren umrahmt. 

9* 
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Die Deckelplatte ist 2,105 m lang und 1,06 m breit. Der Sarkophag mi8t 1,50 m 
in der Breite und 2,56 m in der Uinge. 

Das Monument unterscheidet sich, wie schon erwahnt, in seiner Form sehr 
wesentlich von den anderen Arbeiten Hans Werners. Offenbar war angesichts der 
obwaltenden ortlichen Verhaltnisse eine andere Losung nicht moglich. Vielleicht 
war ihm auch die Aufgabe in ihrer Richtung bestirnrnt. So schlof3 sich der Ktinstler 
an die damals auf den FriedhOfen Ntirnbergs und seiner Umgebung gebrauchliche 
Form des liegenden Grabsteins an, bestrebt, auch hier eine monurnentale Wirkung 
zu erzielen. Er operierte mit schweren Forrnen. Den Sarkophag helief3 er als solchen, 
ihn nur in grof3en Zi.igen gliedernd. Urn so mehr Leben entwickelte er aut der Deckel-
platte. Das Motiv des Stamrnbaurns, der sich aus dern ruhenden Ritter entwickelt, 
ist in glticklichster Weise gelOst und obendrein wurde eine geraurnige Flache fi.ir die 
umfangreiche I nschrift gewonnen. Eine ungezwungene Symrnetrie waltet vor, 
sie drangt sich den Blicken nicht auf. Dern Stil der Zeit entsprechend ist eine Ver-
zettelung in Kleinigkeiten verrnieden. Es ist, wenn ich so sagen dart, aus dern 
Vollen heraus geschOpft. Die Arbeit als solche ist in technischer Hinsicht vollendet. 
Sie ist nicht so angstlich scharf wie bei den Werken der frtiheren Schaffenszeit des 
Meisters. Eine gewisse breite Weichheit macht sich in allern flihlbar. 

Die Deckelpl~tte ist durch eine tadellose Erhaltung ausgczeichnet. Es liegt 
dies daran, daf3 sie fUr gewohnlich gegen Beschadigungen und auf3ere Einwirkungen 
durch einen Holzkasten geschtitzt ist, auf dessen Deckel die reliefplastische Dar-
stellung in allerdings teilweise stark verblichener Malerei wiederholt ist. Auch die 
Inschrift kehrt hier wieder. 

Nr. 12. 
Orabdenkmal des Siegmund Marschalk von Ebnet an der Pfarrkirche 

zu Miihlhausen. 1613. 
Das Grabdenkmal, das zu den spateren Arbeiten Hans Werners gehort, 

hat heute, leider nur in Trtirnmern erhalten, seine Stelle an der irn Norden der Pfarr-
kirche entlang laufenden ehemaligen Friedhofmauer. Leidlich erhalten ist nur das 
Mittelsttick m it dem dieses tra()'enden Unterbau 4 8). Der Sockel fehlt. Der Aufsatz 
liegt. zum grof3ten Teil devastiert, rechts daneben. Wie die noch erhaltenen Reste 
(Abb. 9) erkennen lassen, handelt es sich urn eine Anlage von machtigen Verhaltnissen. 
Die Figuren sind lebensgrof3. Unterbau und Mittelteil messen in ihrem heutigen Zu-
stand 2,65 m in der Hohe und 2,70 m in der Breite. Der Unterbau ist zwiefach 
geteilt, urn links die Gedenkinschrift fUr den Verstorbenen, rechts diejenige fUr seine 
beiden Gattinnen aufzunehrnen. Die Schrift selbst ist stark ladiert. Doch laf3t 
sich soviel erkennen, daf3 das Grabdenkmal der Erinnerung zu dienen bestimrnt 
ist an Siegmund Marschalk von Ebnet, der in erster Ehe mit Anastasia von Helm-
stadt (t 1596), in zweiter Ehe mit Catharina Schenckin von Symau (t 14. Novbr. 
1622) vermahlt war. Siegmund Marschalk von Ebnet zu Ebnet, Wildenberg und 

48) Kurz erwahnt in der Zeitschrift fiir Heimat- und Volkskunde ,Deutsche Gaue" Bd. VII, 
S. 14, und bei Georg De hi o, Handbuch der deutschen Kunstdenkmaler, Bd. I (1905), S. 211. 
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Weingartsgereut war hochflirstlich Bambergischer Rat und Amtmann zu Wachen-
rod. Er starb am 15. Juni 1608 zu Bamberg und liegt in der Kirche zu Mi.ihlhausen 
begraben 49). 

Der Unterbau wird seitlich von zwei reliefplastLch gearbeiteten Ohren begleitet, 
von clenen das eine die Buchstaben H W, das andere die Jahrzahl1613 in vertiefter 
chrift zeigt. Als oberer Abschlul3 des Unterbaues dient eine stark vortretende, 

gerundete Platte, die mit Uingsbuckeln belebt i t. Auf dieser knien zu den eiten 
eines Crucifixus (die Chri tu figur fehlt heute) links der Verstorbene in Ri.istung, 
rechts seine beiden Gattinnen. Ersterer ist von drei ju~endlichen ohnen, letztere 
sind von einer bezw. drei Tochtern begleitet. Den leeren Raum hinter dem Gatten 

Abb. 9. Hans Werner: 
Grabdenkmal des Siegmund Marschalk von Ebnet in Miiblhausen. 1613. 

nimmt dessen Helm ein. Die Figuren sind fast in Vollplastik ausgefi.ihrt. Was 
ati.irlichkeit der Auspragung des Gesichtsausdrucks betrifft, so zeigt sich Hans 

Werner hier auf der hochsten Stufe seines Konnens. Die Behandlung der Gewandung 
49) B i e de r man n, Geschlechtsregister der Reichs-Frey-unmittelbaren Ritterschafft 

Landes zu Francken loblichen Orts-Gebiirg, Bamberg 1747, Taf. CCCXXXIl. Seine erste 
Gattin Anastasia von Helmstadt wurde 1575 geboren und starb am 22. Marz 1596. Nach einer 
freundlichen Mitteilung des Herrn Pfarrers M at t h e s in Miihlhausen enthalten die dortigen 
Pfarrbticher folgenden Eintrag: ,1596. Anastasia desz edlen vnd vesten Sigmund Marschalk 
von Ebnet zu Weingartsgreuth hausfraw alhie begraben d. 27. Marz." Das Rittergut Wein. 
gartsgreuth, ein Bamberger Lehen, kam 1574 an die Marschalk v. Ebnet. Die Vermahlung mit 
Katharina Schenckin von Symau fand i. J. 1597 statt. 
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der Frauen ist eine grol3ztigige und vortreffliche. Umsomehr ist es zu bedauern, 
dal3 gerade dieses Werk in solch tiblem Zustande auf uns gekommen ist, und dal3 es, 
falls man sich seiner Erhaltung nicht mehr annimmt als bisher, nach und nach 
einem vollkommenen Verfall ~ntgegengeht. 

Oberhalb des Mannes und oberhalb der Frau zur Rechten bemerken wir je 
einen Engel mit vier Wappenschilden, die Agnatenwappen zeigend. Das ab-
schliel3ende machtige Gebalk Jadet in der Mitte aus, urn hier in einer Kartusche 
den Spruch a us Johan. 3 ,Also hat Gott die Welt geliebt etc." aufzunehmen. Oar-
tiller waren in krafiiger Reliefplastik die drei Wappen der Hauptfiguren angebracht. 
Der Unterbau ist in rotlichem, alles tibrige in gra uem Sandstein gearbeitet, welch 
leizterer durch das Alter eine htibsche griine Patina erhalten hat. 

Nr. 13. 

Pfinzingsches Grabmonument an der Pfarrkirche zu Henfenfeld. 1613. 
In die Stidostecke der S. Nikolauskirche zu Henfenfeld bei Hersbruck in 

Mittelfranken ist zwischen dem Turm und dem gerade geschlossenen romanischen 
Chor i.iber der Familiengruft des mit Johann Sigismund i. J. 1764 ausgestorbenen 
Geschlechtes der Pfinzing von Henfenfeld ein von einer geschweiften, letzthin er-
neuerten Metallkuppel 5 0) tiberdachter Sandsteinbaldachin eingebaut, der eine Grund-
flache von 2,21 m : 2,56 m iiberspannt. Getragen wird er an der freien Ecke von 
einer Saule mit geschwelltem Schaft und Kompositkapital (Abb. 10). Diese sitzt auf 
einem quadratischen Sockelunterbau von 0,75 m Hohe auf. Es korrespondieren ihr 
ahnlich behandelte Halbsaulen im orden und Westen und ein Kragstein in Form 
eines jonisierenden Kapitals in der ordwestecke. Dari.iber spannt sich ein Rippen-
gewolbe mit ringfOrmigem, plastisch gearbeitetem und mehrfach gegliedertem Schlul3-
stein, den kleine, ktinstlerisch minder bedeutende Engelskopfchen in den Ecken 
der Rippenzusammenschli.isse beleben. Ober den Saulen ruht ein in neuerer Zeit 
auf Veranlassung des verstorbenen Obersts von Schwarz durch den Steinmetzmeister 
Johann Goschel erneuertes Gebalk mit Giebelaufbauten tiber den Seiten. Die 
Giebel steigen ziemlich steil an, sind in der Spitze unterbrochen und dort mit einem 
Postament ausgesetzt. Wie eine Kupferstichwiedergabe des Denkmals in einem 
ornamentierten Rahmen m it allegorischem Beiwerk von Georg Lichtensteger ( 1700 
bis urn 1780) nach Johann Jus tin Preil3Ier ( 1698-1771) 51) dartut, trugen die 
Postamente ehedem hohe Obelisken, deren Spitzen mit eiformigen Knaufen ver-
sehen waren. H:eraus ergab sich im Verein mit der Helmstange des Daches eine 
stark ausgepragte vertikale Tendenz, die jetzt minder kraftig betont erscheint. I m slid-
lichen Giebelfeld bemerken wir in stark vortretender Reliefplastik das Pfinzingsche 

50) Die ,Griindliche Beschreibung del.l Adelichen Schlosses vnd Vesten Henffenfeldt" 
vom Pfarrer Johann Georg Renner v. J. 1644 im Besitz der von Schwarzschen Familie, der 
jetzigen lnhaberin des Schlosses, bezeichnet sie als eine ,welsche, mit bley bedeckte Hauben" 
(S. 292 a). 

51) Stadtbibliothek, Norica-Kupfer, Bd. 95, Abb. 52. 
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Wappen, begleitet von zwei be ·chwingten Engel kopfchen, im ostlichen unter einer 
Muschel die einander schrag zugeneigten Wappen Pfinzing (vermehrte Wappen) 
und Beck. 

Diese beziehen sich auf Martin 11 I. P fin z in g v on H en fen f e 1 d, 
geb. 26. eptember 1560, gest. 9. Dezember 1619, welcher am 29. Juli 1588 Maria 
8 e c k i n heiratete 5 2). 

In dem zwi chen den Wappen ent tehenden" Winkel befindet sich ein be-
chwingtes Engel kopfchen. 

Abb. 10. Hans Werner: 
Pflnzingsches Orabmonument an der Pfarrkirche zu Henfenfeld. 1613. 

Die freie Ecke des Baldachins ziert i.iber einem Po tament mit grotesker Fratze 
al Wa er peier eine freigearbeitete Engelsfigur, welche zv.ei childe in den Handen 
halt. Auf dem einen i t das Pfinzing che Wappen (in tarker Uidierung) angebracht . 
Das andere zeigt die Wappen Loffelholz-Tetzel. Ersteres bezieht si eh auf Martin I. 
Pfinzing von Henfenfeld, geb. 1490, gest. 7. Augu t 1552, der i. J. 1530 SchloO und 
Dorf Henfenfeld mit dazu gehori~?:en Gerechtigkeiten von den Herren von Egloff-

52} Sie starb am 17. Jan. 1616. Bi e derm a nn, Tat. CCCCXIV. 
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stein kaufte und am 27. September 1532 von Kaiser Karl V. in Wien zum Ritter 
geschlagen wurde. Letztere beziehen sich auf seine beiden Gemahlinnen Anna 
Uiffelholzin von Colberg, geb. 12. April 1498, vermahlt 7. Februar 1515, gestorben 
14. Februar 1543, und Barbara Tetzlin von Kirchensittenbach, vermahlt 25. Okt. 
1543, gestorben 3· August 1587 53). 

Auf dem ArchitrJvbalken ist folgende, ehedem ver.e;oldete und mit ihm er-
neuerte Inschrift angebracht: ,APOC: XIV. BEATI MORTVI QVI//IN DOMINO 
MORIVNTVR M: DC: XIII·" 

Unter dem Baldachin befindet sich der sarkophagahnliche Eingang zur 
Gruft, der durch eine Kalksteinplatte geschlossen ist. Unter ihr fuhrt eine Treppe 
hi nab in den vor dem Altar der Kirche befindlichen Gruftraum 54). Der in Sand-
stein ausgefi.ihrte Sarkophag mif3t bei einer Hohe von 0,43 m in der Lange 1,905 m 
und in der Tiefe 1,}4 m. Die Profile der oberen Ausladung sprechen fi.ir die Gleich-
zeitigkeit mit dem Baldachin. Die rechte untere Ecke ist erneuert. Um den Sarko-
plng zieht sich folgende lnschrift herum: ,IOH XI IESVS CHRISTVS NOSTRA 
RESVRRECTIO ET VITA". 

Der plastisch aufliegende Deckel zeigt unten eine lnschrifttafel, wahrend 
im oberen Teil der Pfinzingsche Stammbaum erhaben herausgearbeitet ist. Von 
der I nschrift ist die rechte Halfte durch Abwitterung zerstori.. Sie lautete voll-
standig folgendermaf3cn 55): 

D. 0. M. S. A. D. M. D. C. XIII. 
IN HUNC CONCAVUM SUBTERRANEUM DILATATUM ET SUB//DIO CON-
TIGUUM CONDITORII REPLETI OSSIBUS GE TIS PATRITIJE JPFINZINGAE 
AB HENFEFELD IN HOC SACELLO LOCUM I FERE DJ SE//PELIE DIVE, 
IDEM IUS ET FAS ESTO, DEFUNCTI, EX AGNATIO E EJUSDEM// OBI-
LIS FAMILIAE UTRIUSQ SEXUS, UT SIMUL EORUM CORPORA PLA//CIDE 
TABE CANT, DONEC IN ULTIMO DECRETORIO, DIE EA, REDIVIVA//CUM 
SINGULIS SUIS ANIMABUS CONIUNCTA, ARCHANGEL! VOCE, IN//SOR-
TE BEATORUM, REDEMPTORI SUO, AD AETERNA//GAVDIA RECIPIENDA 
IN NUBIBUS OBVIAM//PRODEANT INCORRUPTA. 

Auch der Stammbaum ist nicht mehr in alien Einzelheiten erkennbar. Links 
ist derselbe mit 10 Schildchen behangt, rechts werden 5 Schildchen bemerkt. Die 
Wappendarstellungen . ind meist abgewittert. Erkennbar sind auf der linken 
Seite nur die Wappen: Pfinzing-Beck und Pfinzing-Harsdorf, auf der rechten Seite 
oben: fi.ir si eh allein das alte Wappen der Pfinzing: halber Adler oben, Ring unten; 
dann die Wappen Pfinzing-Holzschuher. Die Bedeutung der Wappen Pfinzing-Beck 
wurde schon oben beim Baldachin festgestellt. Die Wappen Pfinzing-Harsdorf 
beziehen sich auf Christoph Pfinzing von Henfenfeld, geb. 31. Mai 1566, gestorben 
13. Marz 1629, und auf Susanna Harsdorferin von Artelshofen, geb. 1579, vermahlt 

53) B i e de r man n, Taf. CCCCVIII. 
54) Miindliche Mitteilung der F r a u 0 be r s t v on Schwa r z. 
55) Nach der erwahnten Beschreibung des Schlosses Henfenfeld vom Pfarrer Johann Georg 

Renner v. J . 1644, S. 292a, deren Text ich nach den vorhandenen Resten verbessert und er-
~anzt habe. 



VO,' DR. FRITZ TRAUGOTT SCHULZ. 137 

2. Augu t 1596, gestor ben 19. ovember 1650 6 6). Die Wappen Pfinzing-Holz-
chuher sintl zu deuten auf Karl Pfinzing von Henfenfeld, Griindlach, Reutles und 

Leiten, geb. 14. September 1578, gest. 27. Juni 1629, der am 17. September 1599 
Klara Holzschuherin von euenbtirg zur Frau nahm, welche am 12. Marz 1627 
tarb 6 7). 

Eine besontlere Ausbildung hat das Kopfshick des arkophags erfahren, das in 
grauem andstein gearbeitet ist (Abb. 11). Ober einem Inschriftbalken ruht nach links 
hin ein wehklagender Putto, der die Rechte auf die Brust pre!3t, wahrend die Linke 
eine kleine Relieftafel mit einer Darstellung der Auferstehung Christi halt. Zwei 
Mu cheln chlie!3en recht · und links das Kopf tuck ab. Die rechte enthalt eine 

anduhr, die linke einen Totenkopf. Beide ind au!3en mit einem Perlfries verziert 
und unten zu beschwingten En.~el kOpfchen ausgearbeitet. An der rechten das 
Zeichen des Meister , H W." Die In eh rift auf dem Balken lautet: , PA VL V 

A.. 

IN· I· AD CORI THIO XV: ET SICVT ·I ADAM OM E //MORIVNTVR 
ITA ET I CHRI TO OMNE UIUIFICABVNTVR". Die Hohe die es freipla· 

Abb 11. Hans Werner: 
Kopfstiick des Sarkophags in Henfenfeld. 1613. 

tischen Zierstiicks betragt 0,65 m, die Breite 1,30 m. E ist im gro!3en und ganzen 
gut erhalten, wa von den ornamentalen und figi.irlichen Teilen des Baldachins nicht 
gesagt werden kann. Der Baldachin steht Wind und Wetter ausgesetzt da, so da!3 
eine tarke Abwitterung notwendigerweise eintreten mu!3te, weshalb auch eine Aus-
wechselung des Schaftes der freistehenden Saule notig geworden ist. Bemerkt sei 
noch, da!3 er mit einem rotlichen Farbton tiberzogen i t, der aber, was bei der ex-
ponierten telle nicht zu verwundern braucht, zum Teil weggewittert ist. Als 
Material i t grauer Sandstein verwandt. 

Bei der Wtirdigung des Ganzen ist im Auge zu behalten, da!3 die Moglichkeit 
zur Entwicklung reicherer Detailformen nicht gegeben war. Angesichts der ihm 
gewordenen Aufgabe war der Ktinstler vielmehr genotigt, ins Massige zu gehen und 

56) B i e de rm ann, Taf. CCCCXXI. 
57) Ebendort, Tat. CCCCI X. 
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figi.irlichen oder ornamentalen Schmuck in diskreter Weise nur an markanten Stellen 
anzubringen. So fehlt im allgemeinen die fi.ir Hans Werner charakteristische Zierlich-
keit des Ornaments. Vorhanden ist sie eigentlich nur an den Kapitalen der tragen-
den Saulen, und hier erkennen wir sofort seine Hand wieder. Man kann in Zweifel 
geraten, ob das ganze Monument eine Arbeit des Ki.instlers ist oder ob nur Einzel-
heiten von ihm herri.ihren. Wir sind diese Form des Gesamtausdrucks von ihm 
sonst nicht gewohnt. Aber jeder Zweifel mul3 bei einer Abwagung cter einzelnen 
Teile gegeneinander schwinden. Zunachst weisen die Kapitale in ihrer sorgfaltigen 
prazisen Durchbildung auf Hans Werner hin. Der str~nge Ornamentiker, der er 
sonst ist, ist er auch hier. Weiter sind der Putto des Kopfsti.icks und der wap· 
penschildhaltende Engel iiber der Ecke des Baldachins einander nahe verwanctt. Die 
in einzelnen Rollen gedrehten Haare kommen bei beiden, aber auch bei den Engels-
kopfchen im si.idlichen Giebelfeld vor. Und dann trug auch (siehe oben) der Sarko-
phag ehemals die Jahreszahl 1613. Kurzum alles verengt sich zu der bestimmten 
Feststellung, dal3 da ganze Monument eine Arbeit Hans Werners ist. Und da es 
ctas i t, wird es fi.ir die Charakterisierung seiner Ki.instlerpersonlichkeit ein neuer An-
haltspunkt, da bislang ein zweites Denkmal gleicher Form von seiner Hand 
nicht bekannt geworden ist. Es ist bezeichnend fi.ir seine monumentale Schopfer-
kraft und seinen selbstandigen Erfindersinn. Es offenbart seine hohe Fahigkeit in 
der kompositionellen Gestaltung. 

Der Vollstandigkeit halber fi.ige ich noch an, dal3 an der Westwand unter dem 
Baldachin ein gro!3es Tafelbild mit einer DarsteJJung Christi im Gebet am Olberg 
angebracht ist, das i. J. 1596 die sieben Sohne des Martin Pfinzing erneuern liel3en 
und das i. J . 1708 eine nochmalige Auffrischung erfuhr. wobei es seinen urspri.ing-
lichen Charakter so gut wie ganz einbi.il3te. Es befand sich fri.iher in der Kirche 
,,zwischen der weiber fenster vnd der gmein porthill" 58). 

Nr. 14. 
Marmorreliefs des friiheren Taufsteins in der Stadtkirche zu Bayreuth. 1615 . 

In den oberen achteckigen Teil de in den Jahren 1871 und 1872 in pseudo-
gotischen Formen errichteten, mit gri.iner Olfarbe angestrichenen Taufsteins sind acht 
kleine Marmorreliefs eingelassen, die noch von dem fri.iheren Taufstein herstammen. 
Letzterer trug folgende Dedikations- Inschrift: ,Zur Ehre Gottes, des Fi.irsten und 
der Kirche, auch seiner und der Seinen Gedachtnisz hat dieses Ao. 1615 machen 
lassen M. Math. Chytraus, Past. und Superint., durch Hans Werner, Bildhauer" 69). 

Er trat an die Stelle des alten Taufsteins v. J. 1562, den man als altmodisch in der 
neu hergerichteten Kirche nicht mehr sehen zu konnen glaubte. Er hatte acht-
eckig-e Grundril3form und hesa!3 ,einen grol3en Kessel in Vorbildern der Beschnei-
dung, Si.indfluth, rothen Meer, Kelter und Teich Bethesda". Auf dem Deckel be-

58) Siehe die Beschreibung des Schlosses Henfenfeld vom Pfarrer Johann Georg Renner 
v. J. 1644, s. 30]. 

59) Zeitschrift fiir Heimat. und Volkskunde ,Deutsche Gaue", Bd. VII, S. 15. 

l 
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fanden sich die vier Kardinaltugenden: Glauhe, Hoffnung, Liebe und Geduld, so-
wie auch die vom 23. Mai 1615 datierte Dedikation -In chrift. Unten herum waren die 
vier Elemente mit biblLchen prtichen, am Ful3 die Bildnis e des Stifters und seiner 
beiden Ehefrauen zu eh en 6 0). Dem ei noch angefiigt, dal3 sich nach freundlicher 
Mitteilung de~ kg\. KreLarchiv Bamberg in einem dort aufuewahrten Manu kript 
au dem 18. Jahrhundert ,Extract aus denen Brandenburg. G~chicht - und 
Historien-Calendern v. J. 1 i21 bi 1727" folgende, diesen Taufstein betreffende 

achricht vorfindet: , Unci damit das Gedachtni z de Verfertigers die es tein 
ni ht vergehen moge, lie et man fol~encJe ·: Hanmz Werner, Bildhauer, 1615". 

Zwar ind diese Reliefs nicht von hoher ktinstlerischer Bedeutung, doch mtis en 
ie zur Vervoll tandigung des Lebenswerkes un eres Meisters bier in Betracht gezogen 

werden. Sie haben eine Breite von 25 cm hei einer Hohe von 30 cm. Wie gesagt, 
es handelt sich um bescheidene Arbeiten, doch i t bei ihrer richtigen Wtirdi run~ 
wohl im Auge zu behalten, dal3 sie aus ihrem ur prtinglichen Zu ammenhang heraus-
gelb t und in einen anderen Korper eingegliedert ind, des en Formen bei frag-
wtirdiger Echtheit den Geist einer ganz anderen tilepoche atmen. V er ·tandlich 
sind sie eigentlich m.r im Konnex mit dem fri.iheren Tauf tein, fi.ir den sie ge\\iO eme 
zweck- und stilent prechende Belebun~ bezeichnel.en, in dessen Gesamtrahmen sie 
eine ganz andere Wirkung besal3en a! heute. Fal3t man sie o auf, so wird man 
damit den rechten Mal3 tab fiir die Beurteilung tier Fahigkeiten ihres Verfertiger. 
gewinnen, der doch kein chlechter Mei ter war! 

Kommen wir nun zu den Relief .elh. t, o finden ich in ih11en folgende 
Themata beha11delt: 

1. D i e ti n d f I u t. I 11 wenig 11attirlicher Wei e flu ten die breit gezeich-
neten Wogen. die 11ach dem Hi11tergnmd zu die plumpgeformte Arche trage11. Eine 
Frau umklammert vom recht eine au dem Wasser herausragende Fe! zi11ke. Oar· 
i.iber auf einem Felsvor prung ein kniender Mann. Ganz oben in der Ecke, eine 
Fel spitze umfasssend, eine Jungfrau. Vorn im Wa er sinct die Kopfe Ertrinkender 
sichtbar. Unmittelhar vor der Arche kampft ich ein Pferd, einen Ji.ingling tragend, 
durch die Wellen. Die BehandlungsweLe dies Relief i t eine sehr schematische. 
Namentlich gilt die von der Zeichnung des Was er und der Felsen. Einige der 
kleinen Kopfchen erfreuen durch gute Charakteri ierun~. 

2. D er D u r c h g a 11 g d u r c h s r o t e M e e r. Vorn link mit wehen-
dem Mantel und in bewegter Haltung- Mo~e , den tab in der erhobenen Rechten. 
Rechts neben ihm zwei Frauen, ~taunend die Hand an die Brust gelegt. Aus dem 
Hintergrunct schauen die hartigen Kopfe einer i.ibrige11 Begleiter hervor. Un-
mittelbar ne ben d r vordeJ en Frau ti.irme11 ich die Wogen hoch emror, um Pharao 
samt Rol3 und Rdtcrn zu verschlingen. Die Kompo ition darf al eine leidlich 
gute bezeichnet werden. Eine frische Bewegung durchzieht die Oar tellung. 
Gelungen im Au druck i t namentlich die kleine Figur des nach links chreitenden 
Mos~. 

60) Nach friedr. H. Ho f man n, Die Stadtkirche in Bayreuth, Archiv fiir Geschichte 
und Altertumskunde von Oberfranken, XXI. Bd., 3. Heft, S. 81-82, 85, 95, 97 u. 114; sieh~ 
auch des gleichen Verfassers Arbeit ,Bayreuth und seine Kunstdenkmale", Miinchen 1902. S. 19. 
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3· D i e B e s c h n e i dun g. Das dritte Relief bringt uns in sehr realisti-
scher Auffassung eine Darstellung der Beschneidung (Abb. 12) . Vorn links sitzt mit 
wallendem Bart der Hohepriester, den kleinen Jesusknaben vor sich auf den Knien 
haltend. Vor ihm kniet der Rabbiner, die rituelle Handlung vornehmend. Scheinbar 
widerstrebt der Knabe dem, was man an ihm vorzunehmen beabsichtigt. Hinter 
dieser Gruppe steht die jugendliche Maria, die Hande ergebungsvoll iiber der Brust 
gekreuzt, neben ihr Joseph. Auch Joachim und Anna sowie ein weiteres Ehepaar 
wohnen dem Vorgang bei, den nach hinten zwei rundbogige Nischen mit dariiber 
befindlichem Kreisfenster abschlief.len. Bei diesem Relief ist die geschlossene Ein-
heit der Komposition und die weiche Behandlung der Gewandungcn des Hohe-
priesters und des Rabbiners hervorzuheben. Trotz des kleinen Maf.lstabes ist den 
Antlitzen meist eine sehr individuelle Durchbildung zuteil geworden. 

Abb. 12. Hans Werner : 
~elief vom friiheren Taufstein in der Stadtkirche zu Bayreuth. 1615. 

4. C h r i s t u s a I s K i n d e r f r e u n d. Nun folgt eine Illustration des 
Spruches: ,Lasset die Kindlein zu mir kommen !" Vorn in der Mitte sitzt Christus, 
ein Kind auf dem Arm, ein zweites von links her kommendes segnend. Von rechts 
und links bringen Frauen weitere Kinder herbei. Vorn rechts spielen zwei Knaben 
zu den Fi.if.len des Herrn. Hinter ihm sind vier weitere Figuren sichtbar, von denen 
ein bartiger Mann mit dem Finger nach riickwarts weist. Als Abschluf.l des Ganzen 
dient eine Stoffdraperie. Von besonders grof.ler Sorgfalt zeugt dieses Relief nicht, 
doch kann ihm eine lebendige Gruppierung in der Szenerie nicht abgesprochen werden. 
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Was von dem Durchgang durchs rote Meer gesagt wurde, gilt auch von dieser Tafel. 
Ein frischer Zug durchweht die Darstellung. 

s. Heilun·g des achtunddrei/3igjahrigen Kranken. Der Vorgang pielt 
in einer felsigen Landschaft, die in flotter Aphori tik angedeutet ist (Abb. 1)). Die 
Casur der Oar tellung bildet die hoch aufgerichtete schlanke Figur des Herrn, der 
dem vorn links Uber Felsblocken sitzenden Kranken die Hand 61) auflegt. Die 
Berlihrung fUhrt die wunderbare Heilung unmittelbar herbei. Wir erkennen dies 
daran, da/3 der Geheilte d~ Haupt emporrichtet und die Rechte ergebungsvoll 
auf die Brust legt. Die Jlinger, von denen vier sichtbar in die Erscheinung treten, 
wohnen im Hintergrund links dem Vorgang bei. Unter den acht Darstellungen, 
von denen hier die Rede ist, teht dieses Relief entschieden ohenan. Die Figur des 
I lerrn ist durch eine vornehme Auffassung ausgezeichnet. 

Abb. 13. Hans Werner: 
Relief vom friiheren Taufstein in der Stadtkirche zu Bayreuth. 1615. 

6. C h r i s t u s i n d e r K e I t e r. Das echste Relief bringt eine in pro-
testantischen Kirchen nicht haufig begegnende Darstellung: Christus, das Kreuz 
tragend, in der Kelter. Das Mlihsame der Arbeit, der sich der Er!Oser in symbo-
lischer Bedeutung unterzieht, ist in Miene und Bewegungen sinnvoll zum Aus-
druck gebracht. Der gewonnene Saft stromt vorn in ein untergestelltes Gefal3 von 
kelchartiger Form. Links seitlich der Kelter sind Wein tocke mit daran hangenden 

61) Diese ist samt dem Unterarm abgebrochen. 
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Trauben sichtbar. An Flei!3 der Ourchfi.ihrung steht dieses Relief dem vorigen nicht 
nacll. Sein eigentlicher Wert aber ist in der Darstellung zu suchen 62) . 

7. 0 i e A u fer t eh u n g. Das Relief der Auferstehung ahnelt in etwa 
dem an dem Grabmal in der Kirche zu Pommersfelden, ohne allerdings dessen sttir-
mische Bewegtheit ganz zu erreichen. Die Wachter sind zu je zweien zu den Seiten 
des mitten in das Bild hinein gestellten Sarkophags verteilt. Zwei von ihnen schlafen, 
wahrend die beiden anderen in grol3ter Erregtheit aufwachen. Namentlich gilt 
dies von dem Krieger vom links, der gerade zu Speer und Schild gegriffen hat. Von 
den Ftil3en des Auferstandenen entwickeln sich in diagonaler Richtung aufwarts 
strebende Wolken. Ktihn flattert der Mantel nach rtickwarts. Der rechte Arm ist 
mit mahnendem Zeigefinger erhoben, wahrend die Linke die Kreuzfahne halt. Das 
stlirmische Temperament des Meisters hatte gerade hier Gelegenheit zu freier Ent-
faltung, und er hat sie nicht unbenutzt vortibergehen lassen. 

8. 0 a r s t e 11 u n g e i n e r T a u f e. Das achte Relief endlich bringt 
uns die Oar tellung einer wirklichen Taufe, wie sie dem damaligen protestantischen 
Ritus entsprach. In technischer Beziehung ist auf diese Tafel grol3e Sorgfalt 
verwandt. lhr Wert aber liegt in erster Linie auf kulturgeschichtlichem Gebiet. 
Die Mitte des Bildes nimmt der achteckige Taufstein ein, tiber welchem von links 
her der Geistliche das nackte Kind halt 6 3), und zwar hat er es m it der Linken unter 
dem Leib gefal3t, so dal3 es mit dem Gesicht nach unten gerichtet war. Hinter dem 
Taufstein steht der Pate, bereit, das Kind entgegenzunehmen. Neben ihm rechts 
eine Frau und im Hintergrunde fi.inf weitere Person:en. lm Vordergrund rechts ist 
die Hebamme damit beschaftigt, das Zeug ftir den Taufling zurecht zu legen. Die 
Antlitze sind durchweg mit gror3er Scharfe behandelt. Es fehlt nicht an pragnanter 
Charakteristik. Die Halskrausen sind mit Peinlichkeit durchgeftihrt. Die Figur 
des Geistlichen lal3t einen besonderen Fleil3 in der Durchbildung erkennen. Viel-
leicht sollte in ihr der Stift.er selbst dargestellt sein. 

Als Material fUr die Reliefs ist ein weil31ich-gelber Marmor verwandt, der 
von grau-hlauen Adern durchzogen ist. 

Nr. 15. 
Grabmonument des Wilhelm von Streitberg und seiner Gemahlin Anna 

in der Pfarrkirche zu Ahorn b. Coburg. 1616. 
Nachdem dieses Grabmal durch Lehfeldt im Thtiringischen Inventar 64) bereits 

in eingehender Art beschrieben worden ist, kann ich mich hier auf seine ktinstlerische 
Wtirdigung beschranken (Taf. XXX I I). E ist in der Haupsache in feinkornigem Zeiler 
Sandstein gearbeitet. Der Kruzifixus und die Figur des Auferstandenen sind in 
weil3em Marmor ausgeftihrt, die Inschrifttafeln zum Teil in schwarzem Schiefer. 

62) Abgebildet bei Friedr. H. H of m a n n, Bayreuth und seine Kunstdenkmale, Munchen 
1902, s. 19. 

63) Der rechte Unterarm des Geistlichen und der Kopf des Kindes fehlen. 
64) Bau- und Kunstdenkmaler Thiiringens, Heft XXXII, S. 389-392. Mit Abbildung 

des Mittelstiickes und des Aufsatzes (schlecht). 
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Mitteilungen aus dem German. Nationalmuseum 1909. Taf. XXXII. 

Hans Werner: 
Grabmonument des Wilhelm von Streitberg und seiner Gemahlin Anna 

in der Pfarrkirche zu Ahorn b. Coburg. 1616. 
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Die Kosten fi.ir die Her tellung werden in der lland.chriftlichen Pfarrchronik auf 
1500 franki che Gulden angegeben. Aufnillig i. t der dort hegegnende Zusatz ,Hans 
Werner v on M a c h e r a et (nicht Macheradt !) aus Ni.irnberg", ftir den ich eine 
befriedigende Erklarung nicht beizubrin.~en vermag. Moglicherwei e ist Macheraet 
nur nach dem Gehbr geschrieben und etwa fUr Mechenried im Amtsgericht Hal3furt 
oder Wachem oth im Amtsgericht Hochstadt a. d. Ai eh faJ ·ch ver tan den. Siehe im 
i.ibrigen S. 6. 

Das Grabdenkmal i t eines der grol3ten und prunkvoll ten, die der Ki.in tier 
geschaffen. chon das Hil3t es erklarlich er cheinen, dal3 er ich mehr al either 
der Beihilfe seines chwieger hnes Veit Di.impel au Alten tein (bei el3lach) be-
diente 6 5). Aber des en Anteil kann kein geringer gewe en sein. Er mul3 ich auch 
auf die k i.i n s t I er i c h e Durchfi.ihrung de Grabdenkmal ausgedehnt haben, 
son t wi.irde ihm kaum gestattet worden sein, seinen amen neben dem des Hans 
Werner, der fUr gewt1hnlich allein zeichnet, anzubringen. An der linken Volute 
des Mittelteil ist namlich tolgende ln.chrift ein~emeil3elt: ,,ARTIFICE IOHA E 
WER ER ORICU ET VITU DVMPEL ALTE T: F." Jedoch dtirfte es 
ein chwierige Unternehmen ein, wollte man den Anteil beider schart gegenein-
ander abgrenzen. Die Idee kann doch wohl nur von e in em von ihnen stammen. 
Und da das Denkmal ganz den Geist Hans Werner atmet, so wird der Entwurf 
auch von ihm herri.ihren. Aber von dem Entwurf bis zur Ausfi.ihrung bt noch ein 
weiter Weg. Er pflegt unter der Arbeit in vielen Dingen oft eine andere Ge tali 
anzunehmen. Und gerade hier mag die Tatigkeit Veit Di.impels eingesetzt haben, 
der in der Verfolgung der allgemeinen Richtlinien doch manches Eigene, Selbstandige 
hineinbrachte. Wo wir darum Zi.i~;en begegnen, die nicht direkt fi.ir Hans Werner 
. prechen, werden wir getrost Veit Di.impel als den nach eigener Idee 1usfuhrenden 
Teil betrachten konnen. lch denke hier z. B. an die eitlichen Grurpen der Maria 
mit dem Kinde und der Elisabeth mit dem jugendlichen Johannes, an die bei Hans 
Werner in dieser Art onst nicht begegnenden Fratzen an den Postamenten unter 
die en, an die den Hintergrundvorhang zu den eiten der Mittelnische haltenden 
Engel, an die Engel tiguren an den Ecken des Unterbaues, der !eider durch ein hohes, 
ur pri.inglich nicht hierhergehoriges Gitter den Blicken teilweise entzogen wird, an 
den marmornen Kruzifixus, an die Auter tehungsgruppe, an die Fratzen an den Pi-
lastern zu den eit n de Auter tandenen, an die beiden Putt en i.iber den In chrift-
kranzen zu den eiten des Aufsatzes nnd endlich an die das Ganze bekronende Figur 
der Lie be mit den Kindern . 

65) Dieser fertigte auch i. J. 1628 die Statue des Herzogs Joh:tnn Kasimir :tn der Ecke 
des Gymnasiums zu Coburg, und zwar anstelle einer solchen von Nicolaus Bergner. Ebendort, 
S. 260--261, mit Abb. auf S. 259. Auch am Niirnberger Rathausneubau war er tatig. 1622 er-
hielt er fiir die Befestigung von Wage, Schwert und Spiegel an den Portalfiguren der Justitia und 
Prullentia, sowie fiir Ergiinzungen, die er an den Figuren iiber den Portalen vorzunehmen hatte, 
10 Gulden. Vgl. Mu m men h off, Das Rathaus in Niirnberg, S. 136. Das sog ... Thiirgericht", 
ein Holzportal, das heute seine Stelle im Standesamtssaal h:tt, ist eine gemeinsame Arbeit von 
ihm und dem Schreinermeister Hans Heinrich Abbeck. Es war ihnen urn 300 fl., 3 fl. Trink-
geld und einen Thaler fiir das Firnissen angedingt worden. Siehe Mu m men h off a. a. 0. 
S. 147 f. mit Abb. auf S. 146. 
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So bleibt denn noch genug Ubrig, was uns berechtigt, dieses Grabdenkmal 
dem Werk Hans Werners einzugliedern. Ihm fallen zunachst die beiden Haupt· 
figuren zu. Er hat sie in voller LebensgroBe dargestellt. Beide sind wohl pro-
portioniert und wirk~n darum im Verein mit dem Kostiim der Zeit etwas massig 
und schwerfallig. Vortrefflich aber ist die Individualisierung des Gesichtsausdrucks. 
Der Mann erscheint von gutmlitigem Wesen, die Frau treuherzig und geistig hoch· 
stehend. Klinstlerisch schwacher sind die Sohne. Es ist ihm nicht gelungen, hier 
das traditionelle Schematisieren der Antlitze ganz zu unterdrlicken. Weit besser 
geraten ist die Tochter, deren Antlitz dem der Muttet nachgebildet ist, doch ohne daB 
die Ahnlichkeit direkt forciert erscheint. Die Einzelheiten der Gewandung verraten 
die dem Ktinstler eigene Sorgfalt, die sich selbst auf die Spitzen an der Haube und 
dem Halssaum der Frau erstreckt. Auch der Harnisch des Mannes ist peinlichst 
durchgeflihrt. Es fehlt keine Schnalle und kein Scharnier da, wo man sie erwartet. 

Diese peinliche, fast angstliche Sorgfalt dehnt sich auch aus auf die grandios 
komponierte Rtickwand. Wir sind es vom Ktinstler gewohnt, daB er seine Werke 
in klarer Weise gliedert. Auch hier ist dies der Fall, indem er im Dreiklang nach 
oben strebt. Energisch sind die Doppelsaulen vorgestellt und tiber ihnen die oval 
gestellten Inschrifttafeln mit den musizierenden Engeln aufgebaut. Aber ebenso 
energisch schieBt zwischen ihnen die breitere Mitte durch, die oben mit den Wappen 
des Ehepaares nochmals heraustritt, urn dann harmonisch zu enden. Das Kom· 
positionstalent Hans Werners offenbart sich also auch hier in gHinzender Art. Wir 
mtissen es bewundern. 

Aber nicht minder bewundern mtissen wir die reiche Einzelgliederung, die 
der Ktinstler innerhalb dieser Hauptlinien unternommen. Das Auge findet keine 
Ruhe, aber es ermtidet nicht, wird es doch immer wieder durch den straffen Zu· 
sammenhalt in der Komposition, durch das Machtvolle des Aufbaues auf das Wesent· 
liche des Ganzen hingelenkt. Mit gewohnter Scharfe sind die Kompositkapitale der 
Saulen, die zahlreichen Wapp~n mit ihren Helrnzierden und heraldischen Laubwerken, 
die plastischen Ornamentationen an den Sockeln der Saulen, die Glieder des Gebalks, 
die Blatter an den Inschriftkranzen, die Muschel Uber dem Mittelteil, die oben tiber 
der Auferstehungsgruppe heraustretenden Wappen herausg:!meiBelt und geschnitten. 
Hinzu kommen die vielen kleinen Figtirchen, die das Ganze auBerordentlich wohl· 
tuend beleben. 

Das Grabdenkmal ist eines der besten und reifsten des Meisters. Aber das 
nicht allein. Es gehOrt .auch zu den hervorragendsten Schopfungen, welche die 
deutsche Grabmalkunst zu Beginn des 17. Jahrhunderts hervorgebracht. Die Kunst· 
geschichte wird an ihm in Zukunft nicht mehr achtlos vorUbergehen konnen, ebenso 
wie sie auch seinen Schopfer wird beri.icksichtigen mtissen! 

---ooo 


