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V o n B r u n o B u s h a r t , S t u t t g a r t 

D e r T ü b i n g e r P a s s i o n s a l t a r * i s t e i n b e m a l t e s T r i p t y c h o n 
m ä ß i g e r G r ö ß e ( M i t t e l t a f e l 1 5 3 X 1 5 2 c m , F l ü g e l j e 1 5 3 X 7 0 cm) 
(Abb.) m i t C h r i s t u s a m Ö l b e r g auf d e n A u ß e n s e i t e n d e r 
F l ü g e l (Abb.) , der K r e u z t r a g u n g ( l inks) (Abb.) u n d B e w e i 
n u n g C h r i s t i (rechts) (Abb.) auf d e r e n I n n e n s e i t e n u n d d e r 
K r e u z i g u n g a l s M i t t e l b i l d . V o m Z u s t a n d v o r der B e s c h ä d i 
g u n g e x i s t i e r e n n u r u n z u l ä n g l i c h e , v o n d e n A u ß e n s e i t e n k e i n e 
F o t o s . L e t z t e r e w a r e n d e r L i t e r a t u r z u f o l g e s e i t l a n g e m 
s c h l e c h t e r h a l t e n . D e r B e s c h ä d i g u n g w ä h r e n d d e s K r i e g e s z u m 
O p f e r g e f a l l e n z u s e i n s c h e i n e n auch d a s D a t u m 1520 i m 
S o c k e l s t e i n d e s r e c h t e n K r e u z e s d e r M i t t e l t a f e l u n d d a r u n t e r 
e i n e „ n a t u r g e t r e u a u s g e f ü h r t e S c h a u f e l m i t a b g e b r o c h e n e m 
St i l" ( T h i e m e ) , w e l c h e in s o l c h a u f f ä l l i g e r V e r b i n d u n g m i t der 
J a h r e s z a h l , t ro tz i h r e r u n g e w ö h n l i c h e n F o r m , a l s S i g n a t u r 
H a n s S c h ä u f e l e i n s a n g e s e h e n u n d n o c h v o n H. M a h n 1939 als 
v o r h a n d e n b e s t ä t i g t w u r d e . U n e r k l ä r l i c h ist , d a ß v o n D a t u m 
u n d S c h a u f e l 1960 k e i n e S p u r m e h r z u e n t d e c k e n w a r (auch 
n i c h t auf d e n v o r d e r E r g ä n z u n g a n g e f e r t i g t e n F o t o s ) (Abb.) , 
o b g l e i c h d i e in der L i t e r a t u r g e n a n n t e S t e l l e i h r e r A n b r i n 
g u n g t e i l w e i s e e r h a l t e n g e b l i e b e n w a r . 
D i e e r s t e E r w ä h n u n g u n d w o h l b e r e i t s Z u s c h r e i b u n g a n 
S c h ä u f e l e i n i s t C. G r ü n e i s e n in s e i n e m „ S e n d s c h r e i b e n " a n 
F r a n z K u g l e r v o n 1810 z u v e r d a n k e n . S i e w u r d e v o n der 
ä l t e r e n F o r s c h u n g (Foers t er , N a g l e r , W a a g e n ) ü b e r n o m m e n , 
e b e n s o v o n U. T h i e m e in s e i n e r S c h ä u f e l e i n  M o n o g r a p h i e 
(1892), v o n E. B u c h n e r i m S c h ä u f e l e i n  A r t i k e l d e s T h i e m e 

Anläßlich des Auft rags , einen kuns th is tor i schen Beglei t text zur Re
s t au r i e rung des Tübinger Pass ionsal tars zu schreiben, stel l te es sich 
heraus , daß die entscheidenden Fragen der wissenschaft l ichen Be
s t immung u n d Einordnung des Werkes weder bisher bean twor t e t 
sind noch vermut l ich k ü n f t i g h i n bean twor t e t werden können . Der 
Fall beweis t deutl ich die dr ingende Notwendigke i t einer großzügi
gen, systemat ischen A u f a r b e i t u n g bzw. Revision des ü b e r k o m m e n e n 
Kuns tdenkmä le rbe s t andes unseres Landes über die Erfordern i s se 
von Denkmalpf lege u n d Inven ta r i sa t ion hinaus, wie sie f ü r Öster
reich z. B. seit l angem von dem dem B u n d e s d e n k m a l a m t angeschlos
senen Ins t i tu t f ü r österreichische Kuns t fo r schung durchge füh r t wird . 

B e c k e r (1935) u n d v o n H. M a h n in s e i n e m F ü h r e r durch die 
T ü b i n g e r S t i f t s k i r c h e (1939). H i n g e g e n k e n n e n w e d e r die 
O b e r a m t s b e s c h r e i b u n g v o n 1867 n o c h K e p p l e r (1888), d a s 
K u n s t d e n k m ä l e r i n v e n t a r (1897) o d e r D e h i o s H a n d b u c h (auch 
nicht in der N e u b e a r b e i t u n g 1956) d e n N a m e n d e s M a l e r s . D i e 
„ K u n s t w a n d e r u n g e n in W ü r t t e m b e r g u n d H o h e n z o l l e r n " b e 
r i c h t e n n o c h i n der d r i t t e n A u f l a g e 1955 l a k o n i s c h v o n „ A l t a r 
f l ü g e l n in S c h ä u f e l e i n s Art". O b d a h i n t e r e c h t e Z w e i f e l a n der 
E i g e n h ä n d i g k e i t o d e r n u r U n k e n n t n i s der F o r s c h u n g s e r g e b 
n i s s e s t e h e n , g e h t a u s d e n j e w e i l s k n a p p e n A n g a b e n nicht 
h e r v o r . H. W a l l a c h s A b l e h n u n g u n d Z u t e i l u n g d e s A l t a r s a n 
e i n e n G e s e l l e n S c h ä u f e l e i n s , d i e n u r i m u n g e d r u c k t e n T e i l 
s e i n e r M ü n c h n e r D i s s e r t a t i o n v o n 1927 a u s g e s p r o c h e n w u r d e , 
d ü r f t e a l s U r s a c h e a u s s c h e i d e n . S i e i s t in i h r e r B e g r ü n d u n g 
a u c h n i c h t s t i c h h a l t i g , da d a s dort z u s a m m e n g e s t e l l t e O e u v r e 
d e s „ G e s e l l e n " ( T ü b i n g e r A l t a r , K u n s t h a l l e K a r l s r u h e Nr. 84 
u n d 85, S t a a t s g a l e r i e S t u t t g a r t Nr. 58) h e u t e z u m i n d e s t in 
T e i l e n f ü r S c h ä u f e l e i n s e l b s t g e s i c h e r t ist . 
V o m g e g e n w ä r t i g e n Z u s t a n d h e r l ä ß t s i ch d i e M e i s t e r f r a g e 
k a u m m e h r e n t s c h e i d e n . S e l b s t die w e n i g e r m i t g e n o m m e n e n 
P a r t i e n d e r I n n e n s e i t e n b i e t e n k e i n e G e w ä h r , d a ß d a s M i n 
d e s t m a ß a n o r i g i n a l e r P e i n t u r e e r h a l t e n b l i e b . Z w e i f e l l o s w ä r e 
s e l b s t d a n n die E i n o r d n u n g i n S c h ä u f e l e i n s W e r k p r o b l e m a 
t isch, da e i n e R e i h e s t i l i s t i s c h e r U n t e r s c h i e d e g e g e n ü b e r d e s 
s e n g e s i c h e r t e n A r b e i t e n nicht z u ü b e r s e h e n ist . D i e K o m p o 
s i t i o n i s t b e w e g t e r u n d erreg ter , der B i l d r a u m flacher, die 
E i n z e l f i g u r u n k ö r p e r l i c h e r u n d ü b e r d e h n t , der F a l t e n f a l l 
s c h e m a t i s c h e r , der U m r i ß schärfer , die B i n n e n z e i c h n u n g d a 
f ü r s c h w ä c h e r , die F a r b i g k e i t s c h w e r e r . A u c h d i e g l e i c h m ä ß i 
g e n g r o ß e n F a r b b a h n e n , der f e i e r l i c h e G o l d g r u n d u n d g e w a l t 
s a m e F a r b z u s a m m e n s t e l l u n g e n , w i e die w e c h s e l n d e n R o t u n d 
B l a u i m H i n t e r g r u n d der K r e u z t r a g u n g , s i n d f ü r S c h ä u f e l e i n 
u n g e w ö h n l i c h . A m f r e m d a r t i g s t e n m u t e n d i e I n n e n s e i t e n der 
F l ü g e l m i t d e m T u r m der K l a g e n d e n auf der B e w e i n u n g o d e r 
d e m R a d v o n K ö p f e n u n d H ä n d e n auf der K r e u z t r a g u n g an, 
w ä h r e n d die ö l b e r g d a r s t e l l u n g auf d e n A u ß e n s e i t e n s c h l e c h 
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Aufn . Foto-Kle infe ld t , Tüb ingen 
Tübingen. Sti f tski rche. Pass ionsa l ta r 

Einzig ü b e r k o m m e n e photographische A u f n a h m e des geö f fne t en Altars aus der Zeit vor der Beschädigung im 
le tz ten Kriege. Bilder vom unbeschädig ten Zustand der Flüge laußense i te sind le ider nicht erha l ten . 

te rd ings schüle rhaf t ungelenk, unsicher u n d verzeichnet aus 
gefal len ist. 
Will m a n den Alta r t ro tzdem f ü r Schäufele in r e t t en — auch 
die einstige Signa tur scheint leider nicht über j eden Zweife l 
e rhaben gewesen zu sein —, so bleiben zwei E r k l ä r u n g e n : Ein 
— vielleicht vorübe rgehende r — Sti lwandel , wie ihn Buchner 
a n n i m m t und S. Lus tenberger wenig spä te r bei Schäufele ins 
Zeitgenosse Mar t in Schaf fne r bes tä t ig t f indet (Katalog der 
Schaf fner Auss te l lung , Ulm 1960, S. 178), oder die Betei l igung 
der Werks ta t t . Letz tere ha t insofern m e h r Wahrscheinl ichkei t 
f ü r sich, als der ganze Altar , vor al lem aber die Innense i t en 
der Flügel, weniger einen echten St i lwande l als einen äuße 
ren Einfluß, den Jörg Ratgebs nämlich, e rkennen lassen. An 
ihn er innern Längung u n d Windung der Figuren , die Vor
liebe f ü r scharfgeschni t tene, auch bru t a l e Gesichter im Profil, 
die reduzier te Binnenzeichnung, die l au ten F a r b e n u n d die 
eigenar t igen bizar ren Landscha f t s  u n d Arch i t ek tu r fo rmen 
des Hinte rgrunds . 
Ratgebs Haup twerk , der Hochal tar der benachbar t en H e r r e n 
berger Stif tskirche, w a r ein J a h r zuvor (1519) aufges te l l t w o r 
den, seine W i r k u n g w a r nach kurze r Zeit vieleror ts in der 
schwäbischen Malerei , auch in der SchäufeleinSchule , zu v e r 
spüren, jedoch nicht in Schäufele ins e igenhändigen Arbei ten . 
Zudem en t f e rn t sich das von Buchner zum Vergleich h e r a n 
gezogene Brigelsche Epi taph Schäufele ins von 1517 (Reichs
s t ad tmuseum Nördlingen) von seiner sonstigen Ar t ungleich 
weniger als e twa der Tübinger Altar . Stell t m a n vol lends die 
1521 dat ie r te Beweinung Christ i des Zieglerschen Alta r s in 
der Georgskirche zu Nördl ingen unse re r Tafe l gleichen The
mas gegenüber , so wird die Vermutung , daß es sich dabei u m 
zwei verschiedene Hände handel t , zur Gewißhei t . Schäufele in 
bleibt seiner Schulung bei Düre r immer t reu . Seine Gesta l ten 
sind immer plastischer, ruhiger , s tandfes ter , seine Gesichter 
edler u n d würdevol ler , die Zeichnung kla re r u n d sorgfäl t iger , 
das Kolori t harmonischer u n d sat ter als in unse rem Altar . Ob 
dieser nach einem Entwur f Schäufele ins u n d in seiner W e r k 
s ta t t ganz von Schülern a u s g e f ü h r t wurde , wobei die u n g e 
wöhnliche einstige Signierung als Firmenzeichen zu vers t ehen 
wäre, oder ob Schäufelein die Mit te l ta fe l selbst a u s f ü h r t e u n d 
nur die dieser sichtlich f e r n e r s tehenden Flügel seinen Ge
sellen überl ieß, wird heu te nicht m e h r entscheidbar sein. 
Eine andere Frage ist die H e r k u n f t des Altars . Das anonyme 
St i f t e rpaa r mit den drei K i n d e r n auf der Außense i te des 
rechten Flügels gibt d a r ü b e r ke ine Auskunf t . Wappen u n d 
Inschr i f ten fehlen, die Tracht weis t auf eine bürger l iche F a 
milie. H. Mahn beanspruch t den Alta r f ü r die v o r r e f o r m a t o 
rische Auss ta t tung der Tübinger Stif tskirche, die nachweislich 
einen „Hl . KreuzAl ta r vor dem Chore" besaß (Th. Schön, 

Tübinger Blä t te r V, 1902). Die A l t a r s t i f t u n g von 1520 ist aber 
ni rgends e rwähn t , auch berecht igen die Nachrichten übe r die 
r igosore A u s r ä u m u n g der St i f t sk i rche 1536 u n d 1540 (Demm
ler, die G r a b d e n k m ä l e r des Würt t . Fürs tenhauses , 1910, 4 ff.) 
k a u m zur A n n ah me , einer der Al tä re könn te dem Eifer der 
Bi lde r s tü rmer en tgangen sein. Da der Pass ionsa l ta r jedoch 
spä tes tens seit 1810 a m je tzigen Ort bes tä t ig t ist u n d im 
17. oder 18. Jh . k a u m e rworben sein dür f t e , k o m m t f ü r seinen 
Einzug am ehes ten der Ze i tpunk t der U m w a n d l u n g des Cho
res in die Grablege der W ü r t t e m b e r g e r 1554 in Betracht . Mit 
seinen Themen j edenfa l l s f ü g t er sich dem R a h m e n des f ü r s t 
lichen Mausoleums t re f f l ich ein, u n d es w ä r e denkbar , daß er 
zugleich mit den G r a b d e n k m ä l e r n aus einer ande ren Kirche 
des Landes herbe igeschaf f t worden wäre . 

B. D i e I n s t a n d s e t z u n g u n d a u s n a h m s w e i s e 
z u g e l a s s e n e E r g ä n z u n g d e r B i l d r u i n e 

Von Adolf Rieth, Tübingen 

Als der Krieg im Apri l des J a h r e s 1945 im mit t l e ren Neckar 
gebiet zu Ende ging, a tme ten auch die Tübinger Bürge r auf. 
War doch ih re Stad t bis auf einige Außenv ie r t e l vor schwerem 
Schaden verschont geblieben. Außer dem Gebur t shaus L u d 
wig Unlands w a r kein K u l t u r d e n k m a l zers tör t worden . Es 
hä t t e auch ander s ausgehen können, u n d n u r einem glück
lichen Zufa l l w a r es zuzuschreiben, daß die L u f t m i n e des 
J a h r e s 1943 zwe ihunde r t Meter östlich der St i f t sk i rche u n d 
nicht auf diese selbst gefal len ist, d. h. auf das h e r v o r r a g e n d 
ste B a u d e n k m a l Tübingens , das 1945 noch e inmal durch eine 
im le tz ten Augenblick ve rh inde r t e Sprengung der Neckar 
brücke bedroh t war . 
Man h a t t e in der St i f t sk i rche bei Kriegsbeginn die no twend ig 
sten L u f t s c h u t z m a ß n a h m e n get rof fen , h a t t e die Sarkophage 
im Chor mit Sandsäcken abgedeckt, die spätgotischen Glas
fens te r ausgebau t u n d das wertvol l s te bewegliche K u n s t d e n k 
ma l der Kirche, den großen Flüge la l ta r von Hans Leonha rd 
Schäufelein, in ein Kel lergewölbe des Gemeindehauses v e r 
lagert . Alle diese M a ß n a h m e n w a r e n durchaus sinnvoll u n d 
haben sich im Fal le der Glasfens te r auch gelohnt, die sonst 
durch den Luf td ruck der Minenexplosion vernichte t worden 
wären . 
Auch der Flügela l ta r h ä t t e den Krieg an seinem Ver lage
rungsor t gut übers tanden , w ä r e dort nicht unglückl icherweise 
ein Wassere inbruch erfolgt , der die Tafe ln völlig durchnäßte . 
Vermut l ich ha t m a n dann nach der Entdeckung des Schadens 
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die Tafe ln e inem zu schnellen Trockenprozeß u n t e r w o r f e n , so 
daß der Holzgrund arbei te te , Blasen warf u n d die Malschicht 
auf bre i t e r Fläche abb lä t t e r t e . Wenn m a n von einer Verke t 
t u n g unglückl icher U m s t ä n d e sprechen kann , dann in diesem 
Fall . Z w a r w u r d e noch w ä h r e n d des Krieges ein Res t au ra to r 
zugezogen, der die nöt igs ten Sicherungen t r e f f e n konnte . An 
eine In s t andse t zung der Schäden w a r damals nicht zu denken. 
H ä t t e nach dem Krieg die Entsche idung allein bei den deu t 
schen Stel len gelegen, d a n n w ä r e der Al ta r bis zur Normal i 
s ie rung der Verhä l tn i sse an se inem zwei ten Bergungso r t Be
b e n h a u s e n geblieben, wohin er le ider erst nachträgl ich v e r 
brach t w o r d e n war . Da k a m im H e r b s t 1946 von der Section 
„Beaux Arts" bei der f ranzös ischen Mil i tä r reg ie rung , die sich 
sonst in vieler Hinsicht u m die E r h a l t u n g ve r l age r t e r K u n s t 
schätze verd ien t gemacht hat , die nachdrückl iche Anweisung , 
die In s t andse t zung des Al ta r s sofor t in die Wege zu lei ten. Es 
w ä r e n u n nahe l i egend gewesen, diese Arbe i t in den W e r k s t ä t 
ten der S t u t t g a r t e r Staa t sga le r i e v o r n e h m e n zu lassen. Ein in 
dieser Richtung von u n s gemachter Vorschlag w u r d e aber von 
f ranzös ischer Seite abge lehn t (vermutl ich l ießen die in j enen 
Mona ten zwischen der f ranzös ischen u n d amer ikan i schen Mi
l i t ä r r eg ie rung bes t ehenden „Spannungen" einen T r a n s p o r t 
nach S t u t t g a r t nicht zu, eine Erwägung , die h e u t e n u r schwer 
zu ve r s t ehen ist). Damals aber bl ieb nichts anderes übrig, als 
den dre imal wei te ren , die Bilder zusätzlich g e f ä h r d e n d e n 
T r a n s p o r t w e g nach F r e i b u r g zu wählen , zumal hier auch ein 
f ü r eine so schwier ige Arbe i t in F r a g e k o m m e n d e r R e s t a u r a 
tor, Professor P. H. Hübner , t ä t ig war . 
Dort stel l te sich nach A b n a h m e des Seidenpapiers , mit dem 
der M a l g r u n d ü b e r k l e b t war , die Schwere der Schäden ers t 
richtig he raus : A m bes ten e rha l t en w a r noch die K r e u z t r a g u n g 
des l inken Seitenflügels (Abb.). Wesentl ich s t ä rke r beschä
digt w a r die Innense i t e des rechten Flügels m i t der Bewei 
nung . Hier f eh l t e das Gesicht u n d große Teile des Gewandes 
der Magda lena (Abb.). Die Kreuz igung des Hauptb i ldes wies 
besonders in der u n t e r e n H ä l f t e große Lücken auf. Fas t völlig 
ver lo ren w a r die Figur der z u s a m m e n g e k a u e r t e n Klagenden 
a m l inken Bi ld rand (Abb.). A m s t ä rks t en in Mit le idenschaf t 
gezogen w a r e n die Außense i t en der Flügel : Die Szene in 
Gethsemane . Es w a r ein Glück, daß auf dem l inken Flügel das 
Gesicht Chris t i n u r wenig gel i t ten h a t t e (Abb.). Dagegen w a r 
auf dem rechten Flügel die Figur des schlafenden J a k o b u s 
bis auf einen kle inen G e w a n d r e s t abgeb lä t t e r t (Abb.). Die 
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e rha l t enen Malereien w a r e n großentei ls 
verschimmelt . „Durch lang anha l t ende 
Einwi rkung von Feucht igkei t h a t t e der 
Leim i nne rha lb der G r u n d i e r u n g seine 
K l e b e k r a f t verloren, so daß r u n d 2 0 % 
der Malerei abgeblä t te r t waren . " — Der 
Res taura to r m u ß t e zunächst, nach vor
sichtiger Austrocknung, die Grund ie rung 
hä r t en u n d die losen Farbschol len befes t i 
gen. „Um die noch vorhandene Malerei 
der Nachwel t zu erhal ten , blieb nichts an
deres übrig, als die Farbschicht von der 
G r u n d i e r u n g u n d dem verzogenen Bild
t räger abzulösen, u m sie auf neue, ge
sunde Bildträger , d. h. Holztafeln, zu 
über t ragen" , ein sehr komplizier tes Un
te r fangen , das Res taura to r H ü b n e r vor
züglich gelungen ist. Diese Arbei t kommt 
dem Über t r agen eines Abziehbi ldes gleich: 
Die Farbsch ich t wird dabei, von der Vor
dersei te her, in eine lösliche Substanz ge
bet tet . Dann wird von der Rücksei te her 
die alte Holztafel b e h u t s a m ent fern t , bis 
die Rückseite der Farbschicht freil iegt . 
Anschl ießend wird die Farbschicht in u m 
gekehr te r Folge auf den neuen, en tspre 
chend vorp räpa r i e r t en Bildt räger übe r 
t ragen. 
Im Zuge dieser höchst kompliz ier ten In 
s tandsetzung w u r d e auch der alte oxy
dier te Firnis, der die Malerei s ta rk ver 
dunkel te , abgenommen u n d Reste f r ü h e 
rer Übermalungen ent fe rn t . Von einer Er
gänzung der vielen Fehls te l len w u r d e da
mals abgesehen. Sie w u r d e n in einem ein
heit l ichen graugelben neu t ra len Ton an
gelegt, der sich der jeweil igen Umgebung 
natür l ich anpassen konnte. Das w a r vom 
s t reng denkmalpf leger ischen S t a n d p u n k t 
aus richtig, u n d bei diesem nüchte rnen 
„Bekenntn is zum F r a g m e n t " wäre es 
wohl auch geblieben, wenn der Altar Mu
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seumsbesi tz gewesen wäre . (Ob m a n ihn in einer S a m m l u n g 
al lerdings in so bruchs tückha f t em Zus tand gezeigt hät te , ist 
eine ande re Frage.) 
Nun s teht der Alta r aber hier in Tübingen in einem kirch
lichen R a u m u n d ist in dieser Umgebung m e h r noch als in 
einem Museum ein Bi ldwerk andächt iger Versenkung, ein 
Werk, das hier als einziges Stück spätmi t te la l te r l icher Malere i 
von vielen Besuchern eingehend bet rachte t wird . Daß sich 
hier in dieser Umgebung die großen, s t a rk ins Auge f a l l en 
den Fehls te l len (zumal beim Nichtfachmann) s törend aus
wi rken mußten , ist vers tändl ich. So ist der i m m e r wieder u n d 
auch von kirchlicher Seite her vorgebrachte Wunsch zu e r 
k lären , die Bildlücken, w e n n i rgend möglich, zu fül len, d. h. 
eine Rekons t ruk t ion des Verlorenen zu wagen, ein höchst 
schwieriges Unte r fangen , das an sich den Grundsä tzen der 
Denkmalpflege, die nur das Originale e rha l t en will, zuwide r 
lief. Wenn wir u n s nach l anger Über legung ausnahmsweise 
t ro tzdem entschlossen haben, in diesem Fal le besonders 
schwerer Zers tö rung von Tafe lb i lde rn Ergänzungen a m Ori
ginal in diesem U m f a n g v o r n e h m e n zu lassen, dann n u r des
halb, weil die „Bildruine" im Zus tand der re inen I n s t a n d 
setzung k a u m noch beachte t worden wäre . Den Plan einer 
ergänzten Kopie des Alta r s m u ß t e n wir angesichts der hohen 
Kosten fa l len lassen. 
Vor der Ergänzung w u r d e der originale Bes tand in zahl 
reichen Farbfo tos (im Archiv unseres Amtes) u n d Schwarz
WeißBi ldern fes tgehal ten . Bei der Suche nach al ten A u f 
n a h m e n des noch i n t ak t en Altars er lebten wir al lerdings eine 
Ent täuschung. Es exis t ie r te n u r eine einzige A u f n a h m e in 
geöf fne tem Zustand, auf der ein Flügel sogar noch leicht v e r 
kü rz t abgebi ldet ist. Ein wei te res Bild, die Kreuzigung, u n d 
die einzige genauere Beschreibung ist in U. Thiemes Arbei t 
über „Schäufeleins maler ische Tät igkei t" aus dem J a h r e 1892 
enthal ten . Diese beiden Abbi ldungen w a r e n f ü r die E r g ä n 
zungsarbe i ten von großem Wert . Leider exis t ier te von den 
Außensei ten der Flügel, der Szene in Gethsemane , kein Bild, 
sondern n u r eine Bildbeschreibung. Auf diesen Tafe ln w a r e n 
aber besonders schwere Fehls te l len zu überbrücken , deren Be
wäl t igung dem Res tau ra to r nicht le ichtfal len würden . 

Die wichtigste Frage war , welcher Spezialist die Ergänzungen 
der Bild tafe ln d u r c h f ü h r e n sollte. Dieser M a n n m u ß t e be
sondere nachschöpferische Fähigke i ten haben, er m u ß t e sich 

möglichst in die „Handschr i f t " Schäufele ins e in füh len können , 
m u ß t e seine Ergänzungen in derse lben Maltechnik e in fügen 
u n d vor al lem Ü b e r m a l u n g e n vermeiden . Dieser Spezial is t 
w u r d e uns von H a u p t k o n s e r v a t o r P e t e r m a n n ( W ü r t t e m b e r 
gische Staatsgaler ie) in der Person von Professor C. B. Lucki 
(Stut tgar t ) vorgeschlagen, der auf diesem Gebiet über j a h r 
zehnte lange E r f a h r u n g e n ver füg te . I h m w u r d e dann schließ
lich diese schwere u n d zum Teil k a u m m e h r lösbar erschei
nende A u f g a b e über t r agen . Lucki n a h m zunächst den gelb
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grauen F a r b t o n der Fehls te l len u n d le tz te Res te f r ü h e r e r 
Ü b e r m a l u n g ab, wobei er b e m ü h t war , auch die winz igs ten 
or iginalen Teile der Malere i in die R e k o n s t r u k t i o n der Bi lder 
einzubeziehen, nachdem zuvor leichte H o l z w u r m s c h ä d e n 
mit X y l a m o n b e h a n d e l t w o r d e n w a r e n . „Nach diesen Vor
arbe i ten" , he iß t es in dem Bericht des Res t au ra to r s , „begann 
die D u r c h a r b e i t u n g der Fehls te l l en mit T e m p e r a f a r b e n , weil 
diese F a r b e n nicht nachgi lben u n d die e rgänz t en Fehls te l l en 
sich der al ten Malere i anpassen ." 
Besonders schwier ig u n d m ü h e v o l l ges ta l t e t e sich die nach 
scha f fende E r g ä n z u n g der f e h l e n d e n Gesichter . Das Ant l i t z 
der Magda lena durchlief fün f versch iedene Fassungen , bis es 
den je tz igen Z u s t a n d er re ich te (Abb.). Wir se tz ten u n s in 
i m m e r e r n e u t e n Gesprächen, an denen auch die H e r r e n P e t e r 
m a n n u n d B u s h a r t von der Staa t sga le r i e bete i l ig t w a r e n , 
mit dem R e s t a u r a t o r ause inande r . W a r es Lucki noch möglich, 
in den zu e rgänzenden F i g u r e n des Mit te lb i ldes (Abb.) u n d 
der Innense i t en der Flügel (Abb.) noch die M a n i e r des Mei
s ters zu t r e f f e n , so erwies sich dies im Fal le der zu 80 P r o z e n t 
f eh l enden Figur des sch la fenden J a k o b u s in der Ölbergszene 
als k a u m d u r c h f ü h r b a r (Abb.). Nach versch iedenen u n b e f r i e 
d igenden Versuchen legten wir dem K ü n s t l e r schließlich nahe , 
sich an die in ähnl icher Ste l lung s i tzende J ü n g e r f i g u r des J a 
kobus aus e inem 1516 e n t s t a n d e n e n Ölbergb i ld Schäufe le ins 
zu hal ten , das sich im Besitz der M ü n c h e n e r P i n a k o t h e k b e 
findet. Diese Figur w u r d e aber nicht „wört l ich" ü b e r n o m m e n . 
Einige e rha l t ene G e w a n d p a r t i e n ermögl ich ten es hie r w e 
nigs tens noch im großen u n d ganzen, den r icht igen F a r b t o n 
des Mante l s zu t r e f f e n . Trotz al ler B e m ü h u n g e n des K ü n s t l e r s 
ist diese Figur a m le ichtes ten als n e u e H i n z u f ü g u n g zu e r 
k e n n e n (Abb.). 
Wesent l ich le ichter w a r e n die E r g ä n z u n g e n an der A u ß e n 
seite des a n d e r e n Flügels d u r c h z u f ü h r e n . Hier l agen die U m 
risse des sch la fenden P e t r u s wenigs t ens noch e i n i g e r m a ß e n 
fest . Die H a u p t f i g u r dieser Tafel , der b e t e n d e Chris tus , h a t t e 
n u r Schäden a m G e w a n d u n d k o m m t j e tz t w i e d e r zu e in 
dr ingl icher W i r k u n g (Abb.). 
In e i n j ä h r i g e r k o n z e n t r i e r t e r A r b e i t h a t P r o f e s s o r Lucki 
sein Werk am Tüb inge r Schäu fe l e in A l t a r abgeschlossen. Er 
gab sein Bestes, u m aus e inem großen F r a g m e n t wieder ein 
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Ganzes zu machen , das se inen Eind ruck 
auf die K i r c h e n b e s u c h e r sicher nicht 
v e r f e h l e n wird . 
Nach d e m Absch luß der male r i s chen Re
k o n s t r u k t i o n u n d Schl ießung a l le r F e h l 
stel len, die w i r m i t Absicht nich t durch 
„St r iche ln" m a r k i e r t e n (dem F a c h m a n n , 
der den or ig ina len B e s t a n d sehen will , 
s t ehen die F a r b f o t o s zur V e r f ü g u n g , die 
vor Beginn der A r b e i t e n a n g e f e r t i g t 
wurden) , mußte  auch das ve rgo lde t e 
S p r e n g w e r k a m obe ren T a f e l r a n d nach 
geschni tz t w e r d e n , eine Arbe i t , die von 
Holzb i ldhaue r H a n s e l m a n n , S t e i n e n 
b ronn , ver läß l i ch a u s g e f ü h r t w u r d e . U n 
sere E r f a h r u n g e n z u s a m m e n f a s s e n d , 
m e i n e n wir , daß der T ü b i n g e r S c h ä u f e 
l e i n  A l t a r n u n w i e d e r ein Ganzes ge
w o r d e n ist, o b w o h l es Lücken gab, die 
k a u m zu schl ießen w a r e n . Wir s ind u n s 
auch völl ig im k l a r e n d a r ü b e r , d a ß E r 
g ä n z u n g e n von d iesem U m f a n g n u r in 
ganz se l tenen A u s n a h m e f ä l l e n vorge 
n o m m e n w e r d e n d ü r f e n . 
Ob der F l ü g e l a l t a r nach der I n s t a n d s e t 
zung des Schif fs auf d e m H a u p t a l t a r 
der St i f t sk i r che au fges t e l l t w e r d e n kann , 
w i e von kirchl icher Sei te schon ange reg t 
w u r d e , m u ß noch a b g e w a r t e t w e r d e n . 
Sicher is t aber , daß er an so h e r v o r r a 
gende r Stel le e r s t recht nich t als F r a g 
m e n t ersche inen d u r f t e . Vor läuf ig wird 
er i m Chor der Kirche a u f g e h ä n g t w e r 
den u n d dor t in j e d e m Fall , z u s a m m e n 
mi t den i n s t a n d gese tz ten S a r k o p h a g e n 
u n d G r a b p l a t t e n , eine beacht l iche Bere i 
che rung des G e s a m t b e s t a n d e s an K u n s t 
w e r k e n bi lden, in e inem Kirchenchor , 
dessen Gewölbe die mit t e l a l t e r l i che F a r b 
gebung so wei t als möglich zurückgege
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ben wurde, hier allerdings unter Verzicht auf eine Rekon
struktion der spätgotischen Zwickelmalereien, die nur noch in 
einem Feld erhalten waren. Darüber wird ein späterer Auf
satz in den Spalten dieser Zeitschrift berichten. 
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