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14,4x20,0 cm. Titelillustration, Augustinus oben nach
links vorn im Pult schreibend, unter ihm, sich gegenüberliegend,
die Engelsstadt links und die Teufelsstadt rechts, vor jeder in
der unteren äußersten Ecke ein nach innen stehender Mann,
links ein Schäfer, rechts ein Bauer. 1489 bei Amerbach in
Augustinus Civitas Dei erschienen, wiederabgedruckt von der
Gemeinschaft Amerbachs, Pétris und Frobens 1505/06 in „Divi
Augustini libri de civitate Dei XXII.", fol., und bei Adam Petri
1515 in „Augustini de civitate Dei opus digestum", fol.

15,6x22,2 cm. Gerson als Pilger, ein Wappenschild auf
seiner Linken tragend, geht gefolgt von seinem Hündchen nach
rechts vorn durch eine einfache Landschaft; bei Nicolaus Keßler

1489 erschienen, wiederabgedruckt 1518 bei Adam Petri in

„Joannis Gersonis operum pars prima", fol.
Keine Wiederabdrucke von Inkunabelbildern, sondern

neuangefertigte Kopien nach denselben aus dem XVI. Jahrhundert,
sind unter den im „Anhang" dieser Studie gesammelten
religiösen Einzelholzschnitten des XVI. Jahrhunderts die Nummern
E. 42 und E. 45.

Die Erbauungsbücher und ähnliche Schriften
des XVI. Jahrhunderts

A. Die Gebetbücher und Verwandtes

Für die Anordnung der im Folgenden zu behandelnden
illustrativen Unternehmungen lagen zwei Möglichkeiten vor,
entweder möglichst chronologisch den wirklichen Buchausgaben
zu folgen, was sich sicher empfohlen hätte, wenn die
Illustrations-Serien unvermischt vorkämen, oder aber die Editionen
nur in zweite Rücksicht zu stellen und die Illustrations-Zyklen
als erstes herauszuarbeiten. Bei der mehrfach vorkommenden
Vermischung der Serien hätte sich im ersteren Fall aber ein

kompliziertes, wenig übersichtliches Hin-und-her-Verweisen
ergeben, durch das man sich nur schwerlich mit der nötigen
Klarheit hindurchgefunden hätte. So entschloß ich mich, die
innere Ordnung lieber gleich selbst herzustellen, statt sie dem
Benutzer zu überbürden, und wählte die Anordnung nach

Illustrations-Zyklen, unter steter Verweisung auf die Buchaus

gaben, in denen sie vorkommen.

Zyklus I. Es handelt sich hier eigentlich noch einmal um
einen Wiederabdruck einer Serie aus der Inkunabelzeit; da si«

es aber bedauerlicherweise weder vor noch nach 1500 zu einer
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wirklichen Buchausgabe gebracht hat, jedoch ihre wichtigsten
Ergänzungen erst im XVI. Jahrhundert publiziert wurden, so
nehme ich sie als würdige Eröffnung ganz in meine Betrachtung

herüber. Lange Zeit sind diese vereinzelt in Inkunabeldrucken

der Offizin des Johann Bergmann von Olpe
herumirrenden Gebetbuchholzschnitte in ihrer Zusammengehörigkeit
nicht erkannt worden, was ohne Kenntnis der bei Furter und
Lamparter publizierten Nachträge auch nicht leicht war; jedenfalls

haben sich Furter und Lamparter mit der Konservierung
der Reste dieser Folge ein Verdienst erworben, denn es handelt
sich um nichts Geringeres, als um eine Gebetbuchfolge vom
jungen Dürer aus der Zeit seines Basler Aufenthaltes. Ein Teil
dieser Gebetbuchfolge begegnet zuerst in unzusammenhängender

Weise in zwei Ausgaben von Sebastian Brants varia
carmina bei Bergmann von Olpe 1494, man gewinnt daraus den
Eindruck, Brant habe schon damals, kurz vor 1494, einen ersten,
vermutlich deutsch gedachten „Hortulus animae" geplant, der,
wenn zustande gekommen, die deutsche Urausgabe dieses
weitverbreiteten Gebetbuchs geworden wäre, denn in einem der
frühesten wirklich zustande gekommenen „Seelengärtlein", dem
bei Johann Wähinger in Straßburg 1502 gedruckten, wird
ausdrücklich der sonst unbekannt gebliebenen Bemühungen
Sebastian Brants um dies Gebetbuch gedacht, wo es auf dem
Titelblatt heißt: „Ortulus animae. Der seien gärtlin wurde ich
genant, Zu Strassburg in seym vatterlant, Hat mich Sebastianus
Brant, Besehen unnd vast corrigiert, Zu tütschem ouch vil
transferiert". Ums Haar hätte Basel schon um 1494 diesen
Straßburger Ruhm vorausgeerntet, noch dazu von des jungen
Dürer erwählter Hand geschmückt, statt daß wir uns jetzt
mit der Sammlung fragmentarischer Reste begnügen müssen.

Bergmanns von Olpe hypothetischer Hortulus animae,
gegen 14Ç4, mit Unterstützung Sebastian Brants und einer
Holzschnittfolge vom jungen Dürer, nebst einer ergänzenden Bilder
reihe von einem geringen Basler Lokalmeister.

Die Holzschnittreihe des jungen Dürer, in einfachen
Linieneinfassungen, vor landschaftlichen oder Interieurgründen,
4,24 bis 4,6 cm breit, 7,25 bis 7,65 cm hoch. — 1. Madonna in
der Sonne, nach vorne links stehend. — 2. Verkündigung an
Maria, nach rechts vorn, Maria vor Ornamentteppich. —
3. Christi Geburt unter dem Sparrendach, die Eltern zu beiden
Seiten nach "\ innen vorn kniend. — 4. Die Messe Gregors,
dieser als Rückenfigur vor dem Altar kniend. — 5. S. Sebastian

vor dem Baumstamm, nach vorne etwas rechts. — 6. S. Ono-
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frius im Blättergewand aus einem Wald, nach 3/4 rechts vorn
kommend. — 7. S. Katharina, nach vorn etwas rechts stehend,
mit offenem Buch und Schwert, das Viertelsrad links am
Boden. — 8. S. Hieronymus in einer Stadtstraße, nach vorne
stehend, der Löwe vor ihm aufgerichtet nach rechts. — 9. David

kniet s/4 nach rechts hinten gegen den herabschwebenden
Racheengel; links Einblick in ein offenes Haus. — 10. Besuch
der hl. Dreikönige unter dem Sparrendach nach rechts vorn,
Maria sitzt rechts nach links. — 11. Begegnung der drei Toten
mit den drei Lebenden zu Pferd, alle nach rechts vorne. —
12. S. Dorothea, nach vorn links, schaut nach rechts vorn auf
die Überreichung des Rosenkörbchens herab. — 13. S. Margaretha,

mit der Linken ihren Mantelsaum haltend, steht von vorn
auf dem Drachen. — 14. S. Christophorus, mit der Rechten
sein Untergewand haltend, geht ruhig durchs Wasser nach

vorn. — 15. S. Laurentius, in der Linken den Rost, in der
Rechten den Palmzweig, steht in einem gewölbten Gang nach
3/4 links vorn. — 16. S. Martin zu Pferd nach links vorn
haltend, wendet den Oberkörper zum Abschneiden des Mantelzipfels

nach rechts vorn gegen den rechts knienden Bettler. —
17. S. Nikolaus als Bischof, die drei Steine auf dem Buch in
der Rechten, steht s/4 nach links vorn vor einem ornamentierten
Teppich. — 18. S. Maria Magdalena, das Salbgefäß beid-
händig vor sich haltend, steht in einer Stadtstraße nach vorn.—
Das Vorkommen dieser Holzschnitte verteilt sich wie folgt:
Bei Bergmann von Olpe in Brants varia carmina kamen vor die
Nummern 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei Bergmann von Olpe 1496 in Jacob
Lochers Epigramma de diva Katherina Nr. 7; bei demselben
1496 in Lochers theologica emphasis Nr. 8. Bei Bergmann von
Olpe 1499 im Diurnale Basiliense die Nummern 9, 10, 11. Bei

Mich. Furter im Hortulus animae 1515 die Nummer 7, und die

neuen Nummern 12, 13. Bei Nicolaus Lamparter 1518 im
Hortulus animae die Nr. 2 und die neuen Nummern 14, 15, 16,

17 und 18. — Einzelverwendungen sind außerdem bekannt bei

Mich. Furter in der „Lucerna beate Marie virginis" 1513, die
Nr. 1, 2; ferner bei Furter 1506 und 1507 in den Sammel-
bändchen von Ludwig Mosers Traktaten (siehe die
Bibliographie bei Zyklus XXXVII.), darin die Nummern 5, 10;
ferner bei Furter 1504 im „Textus sequentiarum" Nr. 10; bei

Furter 1505 in Joh. Henlin „Expositio Antiphone" Nr. 10; und
bei Furter ohne Jahr (nach 1513) in: „Hymnarius cum Anti-
phonis", 80, gleichfalls die Nr. 10. — Bei Nicolaus Lamparter
ohne Jahr in: „Daz ist die bruderschafft genant von zehen
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Auemaria", 8°, die Nr. i ; ferner bei Lamparter ohne Jahr
(um 1509) im: „Lobliche Bedechtnis und ermanung der geburt
und des lydens unsers herren", 120, die Nr. 2, 3. — Bei Thomas

Wolff 1520 im: „Hortulus animae tütsch", 8°, die Nr. 2.

— Ferner in dem Basler Druck ohne Offizin und Jahr (1503):
„Epistola Ja. Wymphelingi de inepta et superflua verborum
resolutione", 40, die Nr. 2 und 3.

Von der Gebetbuchsfolge des jungen Dürer gab der
Verfasser einen ersten Bericht im Repertorium für Kunstwissenschaft

XXXV und hat dann die ganze Folge im Gutenberg-
jahrbuch 1926 in guten Abbildungen veröffentlicht, wo man
sich von dem kräftigen, im Einzelnen kurz abhackenden
Holzschnittstil, und von der jugendlichen, leicht herben Schönheit
dieser heiligen Männer und Jungfrauen ein höchst erfreuliches
Bild machen kann. Die Charakterisierung der Gestalten kommt
trotz der beschränkten zeichnerischen Mittel des Holzschnittes
ganz aus dem Inneren, denn der Künstler hat ihnen nicht nur
ausfahrende Umrisse und Bewegungen, sondern beinahe schon
die Gebärden verweigert; jugendschön, still und gelassen, aber
unvergleichlich ernst, wie man das von Dürer schon in seiner
Jugend erwarten darf, tritt uns die ganze Reihe mit dem heiligen
Anstand der frommen Auserwähltheit entgegen.

Zyklus II. Die Ergänzungsreihe zu der Dürerischen
Originalfolge, die man vermutlich, weil der junge Nürnberger
Künstler schon fortgewandert war, bei einem kleinen Basler
Lokalzeichner bestellte, ist ziemlich kunstlos und dürftig und
verstand es auch gar nicht, in der Manier an die Hauptreihe
auch nur entfernt anzuknüpfen. — Holzschnitte mit einfacher
Linieneinfassung, vor weißen Gründen oder kümmerlichen
Landschaften, Größe 4,25 bis 4,5 cm breit, 7,24 bis 7,67 cm
hoch. Nr. 3, Christi Haupt, hat abweichende Maße von 5,29
mal 6,68 cm.

1. Christus links, auf seine Brustwunde zeigend, Maria mit
einem Schwert in der Brust, beide in Halbfiguren, vom Kreuz
überragt. — 2. Maria steht mit über der Brust gekreuzten Händen,

im Kapuzenmantel % nach links vorn im Rosen-Dornen-
kranz, fünf Schwerter stecken in ihrer Brust. — 3. Der
Schmerzensmann mit der Dornenkrone, als Bruststück, Kopf nach

rechts geneigt, zwei Spruchbänder, rechts unten klein Brustbild
eines betenden Mönches. — 4. „S. Valentinus" steht als Bischof
nach links vorn, der Fallsüchtige liegt hinter ihm, Kopf links,
rechts hinten Bäume. — 5. „S. Jüo." steht als Doktor im pelz-
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verbrämten Mantel 3/4 nach rechts vorn, einen rechts gegen
ihn knienden kleinen Jüngling segnend; Berglandschaft. —
6. Der hl. Bruno wächst als Halbfigur von vorn aus einem
Palmbaum heraus. — 7. Überführung der Leiche der hl. Cri-
schona im offenen Ochsenwagen über eine Landschaft nach
links hinten, ohne Begleitpersonen. — Die Reihe war um 1494
bei Bergmann von Olpe erschienen in: „Sebastiani Brant... in
laudem Virginis Mariae... carmina", 40; in einer zweiten
gleichzeitigen Ausgabe mit demselben Titel kommen nur die
Nummern 1—5 vor. Im XVI. Jahrhundert wieder verwendet
bei Furter um 1513 in „Lucerna beate Marie virginis", 8°,
Nr. 1; bei Furter 1515 im „Hortulus animae", 8°, die Nr. 2, ,3;
und bei Lamparter im „Hortulus animae" 1518 die Nr. 4. —
Maria mit den fünf Schwertern und Christi Dornenhaupt sind
gefälliger, die übrigen völlig minderwertig; St. Valentin
abgebildet bei W. Weisbach, die Basler Buchillustration, 1896.
Abb. 15.

Zyklus III. Eine ganz kleinformatige Bildchenreihe zum
Leben Jesu und Heiligengestalten, meist in einfachen
Räumlichkeiten hinter primitiven Arkaturen; in jeder Hinsicht
anspruchslos, doch nicht ganz reizlos. Auch diese, noch auf die
Bergmannsche Offizin im Ende des XV. Jahrhunderts
zurückgehende Unternehmung, zielte deutlich auf ein volkstümlich
bescheidenes Gebetbuch, gelangte aber nicht über Anfänge
hinaus. — Holzschnitte mit einfacher Linieneinfassung, Größe
3,62 bis 3,72 cm breit, 4,3 bis 4,6 cm hoch.

1. Besuch der Dreikönige; zwei kommen hinten links durch
einen Türbogen in den Hof, der dritte vorderste kniet nach
rechts gegen die hinter einem Mäuerchen und unter einem
Stückchen Strohdach nach links sitzende Madonna. — 2.
Sebastian an dem dürrästigen Baum zusammensinkend,
Körperrichtung 3/4 nach rechts vorn. — 3. Verkündigung an Maria
unter Doppelbogen, der Engel aufrecht stehend rechts, dicht
dabei die im Betpult unter rundem Baldachin 3/4 nach rechts
kniende Maria mit den dem Engel halb entgegengehobenen Händen.

— 4. Johannes der Evangelist 3/4 nach rechts vorn den
Kelch segnend, steht in gewölbter Halle hinter Dreipaßbogen.
Nr. 3 und 4 eingeklebt in dem Band F. G. IX. 99 der
Universitätsbibliothek Basel. — 5. Christi Himmelfahrt vor
wagrecht schraffiertem Luftgrund. — 6. Antonius mit dem
Schwein an seiner linken Seite voraus, geht durch einen Innenraum

nach rechts vorn, links eine Türöffnung. — 7. Die hl.
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Agathe mit geschlossenem Buch und der brennenden Kerze
aufrecht in der Linken, geht unter einem Tonnengewölbe 3/4

nach rechts vorn. — 8. Die langlockige hl. Apollonia mit der
großen Zahnzange geht im Freien :!i nach rechts vorn. —
9. Die hl. Agnes mit geschlossenem Buch und das Lämmchen
am Band in der Linken führend, steht unter Tonnengewölbe
hinter Dreipaßbogen 3/4 nach rechts vorn.

Bei Joh. Bergmann von Olpe waren die Nr. 1 und 2 schon
1498 in „Seb. Brants varia carmina" erschienen; die Folge muß
dann Furter übernommen haben, denn ihre Ergänzungen findet
man fortab in seinen Druckwerken, nämlich im „Hortulus
animae" 1515 die Nummern 6, 7 und 8. Bei Nikolaus Lamparter
ohne Jahr findet man Nr. 9 in: „Catho in latin durch Seba-
stianu Brant getütschet", 40. Endlich findet man Nr. 5 in dem
Oktavdruck ohne Offizin und Jahr: „Hymnarius cum Anti-
phonis super Vesperis notatus", wiederholt bei Adam Petri
1518, Cai. Marcii, in der „Postilla Guillermi", 40. — Der
Holzschnittstil entspringt der Basler Lokalschule der letzten
1490er Jahre, ist sehr bescheiden und bei höchster Einfachheit
mit einem bisweilen etwas lieblichen Untergrund. Fertig
durchgeführt, wäre daraus ein nicht anmutloses Büchlein geworden.

Zyklus IV. Dasselbe könnte man kaum mit ausreichendem
Recht von der zeitlich bald anschließenden nächsten
Gebetbuchfolge in Minimalformat sagen, die zahlreicher gediehen
ist, aber auch nicht entfernt bis zu einer Buchausgabe. Stilistisch
bedeutet sie eine Anleihe bei der benachbarten Straßburger
Bücherillustration, ihre Entstehungszeit fällt wohl in die
allerersten Jahre des XVI. Jahrhunderts.

Ungeschickte, aber mit Absicht den feiner detaillierenden
Metallschnitt imitierende Holzschnittechnik, einfache
Linieneinfassungen, Bodenstücke vor etwas Luftgrund, auch vielfach
Landschäftchen und Interieurs, oft Arkaturrahmen mit
einfachen Maßwerken. Durchschnittsgröße 3,1x4,65 cm.

1. Verkündigung an Maria I. — 2. Christus als Weltenrichter

(später bei Lamparter etwas überarbeitet). — 3.
Johannes der Täufer unter Bogen a4 nach rechts vorn. — 4.
Sebastian unter Eselsrückenbogen, nach rechts vorn. — 5. Stephanus

als Bischof. — 6. Eine Heilige mit Salbgefäß. — 7. St.
Peter. — 8. Apollonia mit kleiner Zange in der Linken, »

< nach
rechts vorn unter Bogen (später etwas überarbeitet). — 9. St.

Georg zu Fuß, 3/4 nach links vorn auf dem Drachen stehend

(später etwas überarbeitet). — 10. Verkündigung an Maria IL,
Basler Zeitschr. f. Gesch. u. Altertum. 39. Band. 5
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nach links vorn, unter zweigeteiltem Bogen. Gleichsinnkopie
nach Zyklus IL, Nr. 3. — 11. Messe Gregors. — 12. Christus
als Schmerzensmann im offenen Sarkophag, Kniestück s/, nach
links vorn. — 13. Anna selbdritt, frontal thronend, unter Krab-
benwerkbogen. — 14. Hieronymus steht 3/4 nach links vorn, der
Löwe springt an ihm hinauf. — 15. Christus am Kreuz
zwischen den Leidtragenden links, und den Juden rechts. —
16. Christi Geburt.— 17. Besuch der Dreikönige nach links, unter
zweigeteiltem Bogen. — 18. Darstellung im Tempel. — 19.
Michael auf dem Teufel. — 20. S. Erasmus, 3/4 nach links vorn
stehend. — 21. Augustinus als Bischof, 3/4 nach rechts vorn
stehend. — 22. Barbara mit Kirche steht 3/4 nach rechts vorn.
— 23. Heimsuchung von Maria und Elisabeth. — 24. Pfingsten,
unter zweigeteiltem Bogen. — 25. Veronika steht ein wenig
nach links vorn. — 26. Johannes auf Patmos, 3/4 nach links
sitzend. — 27. Der Tod mit dem Stachel sticht nach links auf
einen Mann. — 28. Steinigung Stephani nach rechts vorn. —
29. Christus als Weltenrichter über zwei Auferstehenden. —
30. Madonna auf Holzthron von vorn, unter einem Eselsrücken-
bogen. — 31. Der Tod der Maria, •''4 nach rechts vorn, links
vorn ein Apostel, rechts die Gruppe der übrigen nach links
vorn.

Die Folge verwendet Michael Furter nachweislich seit
1505, wohl gleich nach 1501 entstanden. Man findet die Nummern

1 bis 5 eingeklebt in den Band A. II. 13 der Frey-Gry-
näischen Bibliothek in Basel; eingeklebt in den Manuskriptband
A. XI. 70 der Universitäts-Bibliothek in Basel die Nummern
7,8,9; eingeklebt in den Band Aleph E. X. 61 der Universitäts-Bibliothek

in Basel die Nummern 1 und 11. -- Als Buchillustrationen

begegnet man bei Furter 1505 in: „Joh. Henlin, Expositio

Antiphone" der Nr. 1; bei Furter 1506 1507 in den Ludwig

Moser-Traktätchen (vgl. bei Zyklus XXXVII) den Nr. to,
13, 14, 15; bei Furter in der „Postilla Guillermi" von 1511 den
Nr. 16, 17; bei Furter 1513 in der „Postilla Guillermi" ebenfalls

den Nr. 16 und 17. Eine größere Anzahl begegnet sodann
in Furters „Hortulus animae" von 1515, nämlich die Nummern:
Nr. 14 Hieronymus (p. 139 h.); Nr. 19 Michael (p. 113);
Nr. 20 Erasmus (p. 130); Nr. 21 Augustinus (p. 139); Nr. 22
Barbara (p. 151 h.i; Nr. 23 Heimsuchung (p. 160); Nr. 24
Pfingsten (p. 161); Nr. 25 Veronika (p. 165); Nr. 26. Johannes
Patmos (p. 208); Nr. 27 Der Tod (p. 229 h.); Nr. 28 Stephanus

(p. 233 h.); Nr. 29 Weltenrichter (p. 252 h.). In dem zum
Hortulus animae zugehörigen „Sant Brigitten gebettlv" von
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1515 verwendet Furter auch Nr. 15; und in seiner ohne
Jahresangabe erfolgten Ausgabe der „Postilla Guillermi" (Exemplar

„S. 29" der Bürgerbibliothek in Luzern), die Nr. 12. —
In Nik. Lamparters „Hortulus animae" von 1518 kommen vor
(teilweise etwas überarbeitet) die Nummern 2. Weltenrichter
(p. 198);.Nr. 4 Sebastian (p. 96); Nr. 8 Apollonia (p. 109);
Nr. 9 Georg (p. 97). Lamparter bringt 1519 die Nr. 30,
Madonna auf Thron, als Nachtrag in: „Magnus Basilius de poeta-
rum legendis libris", 8°, wiederverwendet in dem Druck von
1523 ohne Offizin „Luther, Ein Sermon am tag unser Fröwen
liechtmess". — Endlich nimmt noch Adam Petri an der
Verbreitung dieser Folge etwas teil, mit den Nr. 16 und 18 in der
„Postilla Guillermi" von Cai. Marcii 1518, 40; und als Nachtrag

mit dem Marientod Nr. 31 in „Luther, Ein nützlich und
fast tröstlich predigt, wie sich ein Christenmensch bereiten soll
zu sterben", 1520, 40, ein Druck, dem man noch gar manchesmal

als Sammelstätte verschiedener unserer Erbauungs-Holzschnitte

begegnen soll (siehe bei Zyklus XXXIX.).
Der durchschnittliche Straßburger Charakter dieser kleinen,

wenig bedeutenden, aber künstlerisch noch nicht ganz zu
verachtenden Folge lehnt sich ziemlich deutlich an Vorbilder
der Grüningerischen Offizin in Straßburg an, zum Teil als
unmittelbare Kopien nach Grüningers Hortulus animae von
1501, womit auch der Terminus post quem für die kleine
Basler Folge gegeben sein wird, die sich offenbar Michael
Furter für ein Gebetbuch mit Zwergbildern bereitstellte, und
damit, wie man aus dem Katalog sieht, auch schon ziemlich weit
gekommen war, schließlich die Angelegenheit als zu
unbedeutend aber doch liegen ließ.

Zyklus V. Eine Folge ganz gleichen Charakters und
Zwergformates, in der Ausführung aber ein wenig holzschnittmäßiger,

von der Straßburger Grüninger Manier etwas
abrückender, hat sich auch Niklaus Lamparter 'bereitzustellen
begonnen, ist aber damit nicht weit gekommen, besonders als
er von Furter noch Teile seines Zyklus IV übernahm und dann
beide Folgen vermischt verwendete, nicht mehr als in der Aufgabe

von Lückenbüßern; an ein eigenes Gebetbuch dürfte er
wohl dabei kaum gedacht haben. Lamparters Reihe kopiert
den Furter Zyklus IV bisweilen genau.

Folge von Holzschnitten mit einfachen Linieneinfassungen,
meist die Figuren in einfachen Arkaturen stehend, Bodenstücke
mit etwas gestrichelten Luftgründen oder einfachsten Land-
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Schäften. Größen 3,13 bis 3,35 cm breit, 4,65 bis 4,9 cm hoch.
1. Christus am Kreuz zwischen Leidtragenden und Volk rechts.
In Lamparters Hortulus animae von 1518 auf p. 29 (Kopie
nach Zyklus IV, Nr. 15). — 2. Evangelistensymbol des Lukasstieres

nach links in einem aufrechten Oval von gotischem
Astwerk mit Eckblättern; Kopie nach dem Straßburger Hortulus
Grüningers von 1501. In Lamparters Hortulus auf p. 95. —
3. Stephanus steht unter dünnem Krabbenwerk-Bogen nach links
vorn; auf p. 101. — 4. Antonius, ohne das Schwein, steht mit
Kreuzstab und Glöckchen daran unter Dreipaßbogen nach
links vorn; auf p. 103. — 5. Dorothea mit Körbchen in der
Linken, eine Blume in der Rechten, steht auf Plättchenboden
unter einfachem Bogen nach links vorn; auf p. 109. — 6.

Margaretha steht über dem Drachen unter Dreipaßbogen nach
links; auf p. 110. — 7. Anna selbdritt, genaue Kopie nach
Zyklus IV, Nr. 13; auf p. 112. — 8. Barbara, genaue Kopie
nach Zyklus IV, Nr. 22; auf p. 115. — 9. Der Tod sticht nach
links einen zusammensinkenden Mann, unter zweigeteiltem
Bogen, genaue Kopie nach Zyklus IV, Nr. 27; auf p. 178. —
10. Fast sicher zu dieser Folge gehörend: David kniet im
Freien nach links vor Gottvaters Halbfigur, die Harfe spielend.

Wie man sieht, kommt fast die ganze bekannte Folge, Nr. 1

bis 9, in Lamparters „Hortulus animae" von 1518 vor; doch
ist das nicht das erste Vorkommen, denn Nr. 1 kam schon in
der gleichen Offizin in dem gegen 1509 gedruckten Andachtsbuch,

in dem „Bedechtnis des Lydens" vor, das uns gleich im
Folgenden beschäftigen wird. Doch wird die Entstehung des

Zyklus V noch etwas weiter voran, vermutlich beim Jahr 1505
liegen. Nr. 1, der kleine Kalvarienberg, kommt auch noch kurz
nach 1550, in dem letzten in Basel innerhalb der hier
abgesteckten Zeitgrenze gedruckten Andachtsbuch vor, in den bei
Jakob Kündig ohne Jahr gedruckten „Die figure vom Christi
laben vnd lyden". Nr. 10, der harfende David, begegnet im
Verlag des Balthasar Lasius ohne Jahr (1538) in „Andreas
Osiander, Wie und wohin ein Christ die grusamen plaag der
Pestilenz fliehen soll", 8°.

Zyklus VI. und VII. Nikolaus Lamparter hat sich, teils
aus älteren Metallschnitten, teils mit Anschluß an die Basler
und auswärtigen Inkunabelillustrationen zur Postilla Guillermi,
endlich mit Benützung anderer oberrheinischer, vielleicht
Straßburger Vorlagen, im Anfang des XVI. Jahrhunderts zwei
Zyklen zum Leben und Leiden Christi zusammenstellen lassen,
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die bei stattlicherem Format in ihrem plumpen, ungeschlachten
Erscheinen mit Kunst eigentlich nichts mehr zu tun haben und
einen viel unbeholfeneren und altertümlicheren Eindruck
machen, als ihrer vermutlich nicht gar so alten Entstehungszeit
entspräche; aber gerade diese beiden am wenigsten erfreulichen
Zyklen VI und VII haben es zu einer geschlossenen Buchausgabe

in einem richtigen Andachtsbuche gebracht, dessen Drucklegung

wegen der gleichfalls darin enthaltenen Folge zu den
zehn Geboten (Zyklus XXXVI) nicht gar so früh angesetzt
werden kann, etwa auf die Jahre zwischen 1505 und 1510. Das
Büchlein heißt: „Lobliche bedechtnyss un ermanung der geburt
und des lydens unsers herren jhesu...", 120.

Zyklus VI. Metallschnitte in einfachen Linieneinfassungen,
mit primitiven landschaftlichen oder baulichen Gründen, 4,5
bis 4,65 cm breit; 7,75 bis 8 cm hoch.

1. Flucht nach Ägypten. — 2. Christus nach rechts befreit
die Verdammten aus dem Höllenrachen. — 3. Auferstehung
Christi aus der Grabtumba, links ein Engel, zwei Wächter
davor, einer dahinter. — 4. Dem ungläubigen Thomas, im Freien
nach rechts kniend, führt Christus die Hand zur Berührung
seiner Wundmale, leere Bandrollen. — 5. Auffahrt Christi, von
dem man nur das Fußstück sieht; im Halbkreis der Apostel
kniet Maria zu vorderst links. — 6. Pfingstfest, zentralsymmetrisch,

auf schwarz-weißem Plättchenboden. — Bei

Lamparter selbst kommen die Nummern 3 und 5 in seinem „Hortu-
tulus animae" von 1518 wieder vor, bei Jakob Kündig in Basel

kurz nach 1550 in dem 8° Andachtsbuch „Die figure vom
Christi laben und lyden" die Nummern 2, 3, 4, 5. — Diese
Metallschnitte gehen auf die sehr bekannten Metallschnitte
flandrischen Ursprungs um 1460 zurück und sind das

hochaltertümlichste, das man im gesamten Basler Buchdruck finden
kann (vgl. Schmidt Wilh., Die frühesten und seltensten Holz-
und Metallschnitte in München, Tfl. 78, 79; vgl. auch den

Meister des Dutuitschen Ölbergs).

Zyklus VII. Die wesentlich jüngere Holzschnittreihe,
einfache Linieneinfassungen, Gründe einfache Landschaften oder
ebensolche Interieurs, vereinzelt, z. B. Nr. 33, auch wagrechte
Schraffierung. Größe 4,55 bis 4,75 cm breit; 7,6 bis 7,9 cm
hoch.

1. Sündenfall, hinten Gartenmauer. — 2. Austreibung aus
dem Paradies, nach rechts. — 3. Begegnung von Maria und
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Elisabeth, rechts Felsen. — 4. Beschneidung Christi, Komposition

aus fünf erwachsenen Personen, frontal und symmetrisch.
— 5. Besuch der Dreikönige, nach rechts im Gemach. —
6. Darstellung im Tempel, Komposition von fünf Erwachsenen.
— 7. Bethlehemitischer Kindermord. — 8. Christi Einritt ins
Stadttor nach rechts, nur Jüngergefolge, kein Volk. —9. Abendmahl

der Apostel, eng, fast im vollen Rund komponiert. —
10. Fußwaschung, Christus kniet vorn nach links gegen Petrus,
die anderen 11 Apostel stehen hinten. — 11. Ölberg, Christus
kniet vor Felsen nach rechts, links ein, vorn zwei schlafende Jünger.

— 12. Gefangennahme, der Judaskuß vorn in der Mitte,
dahinter drei Krieger, die Petrusepisode vorn rechts; nach einem
besseren Vorbild etwas bewegter. — 13. Christus vor Annas.—
14. Christus vor Kayphas. — 15. Christus vor Pilatus. —
16. Christus vor Herodes.— 17. Christus vor Pilatus, Kopie von
Nr. 15. — 18. Geißelung an der Säule. — 19. Dornkrönung. -
20. Ecce homo, Christus rechts nach links, im Ganzen fünf
Personen. — 21. Pilati Handwaschung, sieben Personen, der
Knabe mit dem Becken kniet vorn als Rückenfigur. —
22. Kreuztragung. — 23. Christus sitzt nach rechts auf dem Kreuz.
— 24. Annagelung ans Kreuz. — 25. Der Gekreuzigte
zwischen Maria und Johannes, Kopie nach Wilhelm Schaffners
Straßburger Hortulus animae von 1498. — 26. Kreuzabnahme,
die Leiter lehnt links an, links von ihr stehen noch zwei Frauen.
— 27. Beweinung am Kreuzfuß, vier Figuren, links hinten
Felsen. — 28. Grablegung, sechs Figuren, links vorn und hinten

Felsen. — 29. Die drei Marien am Grabe. — 30. Noli me

tangere, Christus links, hinten in Mitte ein dichter Baum. —

31. Christus als Weltenrichter. — 32. Veronika mit dem
Schweißtuch steht 3/4 nach links vorn. — ^^. Gottvater von vorn
auf verziertem Holzthron sitzend, hält ausgespannten Kruzifixus

vor sich, die Taube des Geistes kommt von links. --
34. Priester, rechts vor Altar, reicht die Hostie nach links an
vier kniende Beter. — 35. Jesusknabe sitzt hinten in Mitte
frontal lehrend, vor ihm links und rechts je drei sitzende
Juden. — 36. Christi Geburt unter halbem Strohdach links, hinten
zwei Zinnen einer Mauer; im Stil ganz gleich Nr. 3. —
37. Apostelversammlung unter Ast- und Blütenbogen stehend,
links vorn Johannes. — 38. Maria, von Papst und Kaiser mit
Rosenkränzen verehrt. — 39. Zwei Engel und zwei Beter. —
40. Wahrscheinlich dazu gehörend: David in Landschaft nach
rechts kniend, unter Eselsrückenbogen.

Im „Bedechtnis" Lamparters kommen vor die Nummern
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i bis 35. - Dann übernahm Lamparter in seinen „Hortulus
animae" von 1518 die Nummern 3, 4, 5, 6, 32, 34 und fügte
als bisher unbekannte Ergänzungen die Nummern 36, 37, 38
und 40 hinzu. Kurz nach 1550 brachte Jakob Kündig in Basel
in seinem schon mehrfach erwähnten Andachtsbüchlein der
„Figuren vom Christi laben und lyden" die Nummern 1, 4, 6,

9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 35, wieder und konnte
dazu als noch unbekannte Ergänzung Nr. 39 hinzufügen. —
Sonst kommen vereinzelt aus diesem Zyklus vor, bei Lamparter
ohne Jahr (um 1509; in „Schöne und nutzbare Betrachtung des
Leidens Jesu Christi", 8°, die Nr. 11, 19 und 25; bei Lamparter
1517 in „Hymni, Psalmi, Versiculi etc." 8° die Nr. 35 und 40;
bei Lamparter 1519 in „Hugbaldus, Ecloga de calvis" Nr. 1.

Wahrscheinlich bei Jak. Kündig, 1546 in: „Lutherus M„
Septuaginta propositiones disputandae ..." 8° die Nr. 40, und bei

Jak. Kündig 1550 in „Valentin Boltz, Weltspiegel", Nr. 1.

Bei dem ganzen Zyklus VII ist weniger die an und für
sich geringe Linienkunst verwunderlich, sondern wie man so

langweilig, so fern ab von jeder dichterischen Anregung aus
den Vorgängen zeichnen kann; das hat etwas undeutsches,
und namentlich dem Oberrhein fernliegendes an sich.

Zyklus Vili. In Lamparters „Hortulus animae tütsch",
vom Weinmonat 1518, 8°, finden sich Teile von verschiedenen
Zyklen zusammen, einiges Schöne und viel Geringes, aus den
Zyklen I, II, IV, V, VI, VII und IX. Einiger Beiträge von Urs
Graf wird noch in dem besonderen Zyklus XV gedacht werden.
Was den Hauptstock von Lamparters Hortulus animae
ausmacht, und hier auch zuerst erscheint, ist eine Folge von
künstlerisch gleichfalls recht wenig erfreulichen Kopien nach
Straßburger Gebetbuchillustrationen um die Jahrhundertwende; sie
bilden einen eigenen Zyklus VIII.

Holzschnitte, einfache Linieneinfassungen, meist einfache
Bodenstücke mit weißem Grund, vielfach Maßwerkeinrahmungen.

Größen 4,1 bis 4,25 cm breit, 6,2 bis 6,36 cm hoch.

A. Nach dem Hortulus animae des Wilhelm Schaffner von
1498 direkt und genau kopiert:

1. St. Michael mit der Waage, geflügelt und in Rüstung,
3/i nach links vorn stehend, p. 84. — 2. Johannes der Täufer
steht unter reichem gotischen Maßwerk 3/4 nach rechts vorn,
p. 85. — 3. S. Mathis steht unter Dreipaßbogen 3/4 nach links
vorn, p. 86. — 4. S. Peter mit Schlüssel und Buch steht unter
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Krabbenwerkbogen 3/4 nach rechts vorn, p. 88. — 5. S. Paul
steht unter Krabbenwerkbogen nach links vorn, p. 89. — o.
S. Jakob steht unter Krabbenwerkbogen 3/4 nach links vorn,
p. 90. — 7. S. Simon mit der Säge steht unter Krabbenwerkbogen

3/1 nach links vorn, p. 91. — 8. S. Thomas mit der
Lanze, steht unter Krabbenwerkbogen nach vorn etwas links,
p. 93- — 9- Johannes der Evangelist steht unter einfachem
Bogen 34 nach rechts vorn, p. 94 (erheblich vereinfachte Kopie).
— 10. S. Erasmus als Bischof mit dem Gedärmhaspel, steht
unter einfachem Astbogen 3/4 nach links vorn, p. 98. — 11.
Dornenmarter am Berge Ararat, fünf Figuren nach links vorn,
p. 98. — 12. Hieronymus sitzt 34 nach links vorn im Gemach
im Lehnstuhl, p. 105. — 13. S. Agnes mit Palmzweig, das
Lamm hinter ihr, steht 3/4 nach links vorn unter Maßwerkbogen,

p. 108. — 14. Eine Monstranz, p. 122.

B. Ungefähr nach den Straßburger Hortulus animae
Ausgaben W. Schaff?iers von 1498 und Johann Wähingers von
1502 und 1503, und nach der Grüningers von i§or kopiert:

15. Messe Gregors, Papst und Kardinal vor Altar, p. 35.
— 16. Christus kniet am Ölberg nach rechts, die drei Jünger
als Kopfgruppe links, p. 42 (auch von Grüningers Hortulus
1501 abhängig). — 17. Maria steht mit gekreuzten Händen
und einem Schwert in der Brust unter Bogenzwickeln nach
links etwas vorn, p. 74. — 18. S. Philipp mit Kreuzstab und
Buch, steht unter Blütenbogen nach vorn etwas rechts ziemlich
leblos da, p. 87. — 19. Mathäus, der nach rechts kniende
Heilige wird von einem links stehenden Soldaten mit dem
Schwert ins Genick gestochen, p. 91. — 20. Engel von links
oben kommt zu drei Personen im Fegefeuer, p. 196.

C. Ohne bekannte Vorbilder, aber im gleichen Stil:
21. Madonna in der Sonne, einen Blütenzweig in der

Rechten, steht nach vorn etwas rechts unter Maßwerkbogen,
p. 78. — 22. S. Judas mit Keule und Buch steht :!

4 nach links
vorn, p. 92. — 23. S. Andreas mit dem schrägen Kreuz steht
34 nach links vorn unter Bogenzwickeln, p. 92.

Von dem straffen, langzügig geführten Linienstil der
Straßburger Vorlagen hat der Kopist schon einiges zu wahren
verstanden, aber schon die Straßburger Vorlagen litten unter
dem Mangel, daß das statuarische Motiv in den vielen
einzelstehenden Gestalten recht wenig betont war. Um die betrübliche
Tatsache, daß durch den Wiederabdruck der langweiligen
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„Bedechtnis" Illustrationen aus Zyklus VI und eine gleichfalls
nicht anregende Kopienreihe nach auswärtigen Vorlagen der
Basler Hortulus animae Lamparters ein eigentliches Armutszeugnis

geworden ist, kommt man leider nicht herum; enthielte
er nicht die paar Nachträge vom jungen Dürer aus Zyklus I,
so wäre er wertlos.

Als abgesprengte Holzschnitte, von denen ich sonst nichts
weiß, kommen noch vor: ia. Marientod, Maria liegt auf dem
Bett, nach rechts vorn schauend, vor dem Bett zwei kniende
Apostel, p. 123, Größe 4,5x6,97 cm, in einem blockartigen
Schnitt, der wie unfertig aussieht, jedoch in der aus dem Basler
Kreis stammenden künstlerischen Grundlage nicht ungut. —
2a. Die heilige Pilgerin Brigitte betet im Freien vor dem Kruzifix

nach rechts kniend, p. 207, Größe 3,1x4,45 cm, in feinem
Umrißstil, achtbare Durchschnittsarbeit.

Das Titelblatt des Hortulus animae zeigt die sitzende
Madonna unter zwei Engeln, von Papst und Kaiser verehrt.
(Siehe Anhang, Einzelholzschnitte E 8.)

Zyklus IX. Der hypothetische Hortulus animae Adam
Pétris, kurz vor 1514. — Es ist deutlich zu erkennen, daß Adam
Petri kurz vor 1514 ein reich illustriertes Gebetbuch
vorbereitete, das Bildmaterial ist zustandegekommen, aber keine
entsprechende Buchausgabe, die nicht unerfreulich gewirkt haben
könnte, obwohl es Basel abermals nicht zum Ruhm gereicht,
daß einer seiner namhaftesten Verleger dabei nichts originelleres

zu tun wußte, als wiederum eine Straßburger Serie von
Andachtsbildern einfach kopieren zu lassen. Das fertige
Bildmaterial hat Ad. Petri darauf seinem 1514 gedruckten
Evangelienbuch „Das neu Plenarium" einverleibt, das in Folioformat
zwei schöne und originalbestellte Zyklen von Evangelienholzschnitten

von Hans Schäuffelin brachte; zwischen diesen
machen dann, in dem großen Buchformat ertrinkend, die
eingestreuten vorbereiteten kleinen Hortulus animae Bildchen eine

nur ganz unbeachtliche Wirkung, so daß es zu bedauern ist,
daß ihre Ausgabe in einem angepaßten Taschenformat
unterblieb, falls wir hier nicht vor dem Fall einer gänzlich
verlorengegangenen Auflage stehen sollten.

Adam Pétris kleine Gebetbuchsfolge setzt sich aus 28

Stücken mit einfachen Linieneinfassungen und meist landschaftlichen

Gründen zusammen, die sich meist Straßburger Illustrationen

von Hans Baidung Grien und ältere, aus dem Hortulus
animae bei Knoblauch 1507, zum Vorbild nahmen, also we-
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nigstens sehr gute Vorlagen. Die Größen betragen 4,75 bis

4,95 cm breit, 5,8 bis 6,15 cm hoch.
1. Matthäus im Freien nach links kniend, wird von einem

Soldaten hinter ihm mit dem linkshändig geführten Schwert
ins Genick gestochen. — 2. Markus im Gemach nach links
vorn sitzend. — 3. Lukas sitzt im Gemach nach rechts, das
Brustbild einer Heiligen malend, oben Krabbenwerkbogen. —
4. Johannes der Evangelist in reichem Mantel, geht den Kelch
segnend nach rechts durch Landschaft. — 5. Andreas mit dem
schrägen Kreuz, von vorn. — 6. Versammlung aller Heiligen,
in Mitte ein Bischof mit Steinen auf dem Buch. — 7. Der bärtige

Thomas kommt nach links vorn aus dem Wald. — 8. Agnes
von vorn, etwas nach rechts. — 9. Paulus geht mit aufrechtem
Schwert vor einer Mauer nach rechts. — 10. Sitzende Dorothea

und das Kind. — 11. Matthias mit Hellebarde nach links
vorn. — 12. Papst Gregor auf dem Thron, nach links vorn. —
13. Bischof Erasmus sitzt von vorn auf Nischenthron. — 14.

Philippus mit dem großen Kreuz, geht vor Landschaft nach
links vorn. — 15. Johannes der Täufer nach rechts vorn. —
16. Petras steht 3/4 nach rechts vorn. — 17. Die hl. Anna ,selb-

dritt, sie und Maria stehen, rechts Bäume. — 18. Kruzifixus
umarmt nach rechts den knienden S. Bernhard. — 19. Bartholomäus

mit Messer, Buch und getragenem Haupt, geht im
Freien nach rechts. — 20. Hieronymus kniet büßend nach
rechts in größerem Landschaftsstück. — 21. Franziskus kniet
mit halberhobenen Händen nach links in größerem
Landschaftsstück. — 22. Das Ursulaschiff. — 23. Simon, etwas nach
links, Kopf von vorn, steht vor Gartenmauer. — 24. Zwei
Engel holen einen Mann und eine Frau unter fünf Personen
aus dem Fegefeuer. — 25. Leonhard mit Kette und im Buch
lesend, steht nach links vorn vor Seelandschaft. — 26. Elisabeth

geht im Garten nach rechts, sich zum kleinen Bettler
zurückwendend. — 27. Katharina steht von vorn, Kopf etwas
nach rechts. — 28. Judas mit Keule und offenem Buch steht
von vorn, Kopf nach rechts vorn. — 29. Ottilia nach links im
Gemach betend, rechts holt ein Engel einen Kaiser aus dem
Fegefeuer.

Die Straßburger Vorlagen dieser Heiligenbilder gehen letzten

Endes auf die in der altdeutschen Graphik hochangesehene
Nürnberger Gebetbuchfolge des „Salus animae" bei Hieronymus

Höltzel 1503 zurück, doch wurden die Basler Kopien
nicht direkt nach den Nürnberger Vorlagen genommen, sondern
nach jener Umarbeitung, die sie bereits in dem Straßburger
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Hortulus animae bei Knoblauch 1507 erfahren hatten. Nach
diesem Straßburger Gebetbuch sind kopiert die Nummern 3,
9, 10, 14, 16, 17, 20, 21 und 26 des voranstehenden Verzeichnisses.

Eine noch größere Menge der Adam Petrischen Heiligenbilder

folgt aber in recht genauer Weise den schönen
Gebetbuchsholzschnitten von Hans Baidung Grien, wie sie in den

Straßburger Hortulus animae Ausgaben bei Martin Flach 1511
und 1512 erschienen waren; diese Baldungschen Vorlagen
kopieren die Nummern des voranstehenden Verzeichnisses: 1, 2,
4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23; 24, 25, 27 und 29,
vielleicht auch Nr. 12. Die Nummer 7 des Verzeichnisses, S. Thomas,

kopiert das entsprechende Bild des Straßburger Hortulus
animae von 1512 bei Martin Flach. Da nachmals Thomas
Wolff in Basel für seine Hortulus animae Ausgaben seit 1519
die schönen Baldungschen Originale direkt übernahm, und
Adam Petri seine kopierte Folge in seinen verschiedenen
Auflagen des Neu-Plenariums weiter verwendete, so kam der eigenartige

Umstand zusammen, daß man ab 1519 für eine Reihe
von Jahren in Basler Drucken sich gleichzeitig die Straßburger
Originale und die bescheideneren Basler Kopien vor Augen
führen konnte. — Die Nummern 20 und 21 des Verzeichnisses,
Hieronymus und Franziskus, machen wohl einen -wesentlich
altertümlicheren Eindruck, als die übrigen, aber das lag
größtenteils schon an den Vorlagen; eine Nötigung, sie von der Serie
abzutrennen, sehe ich daher nicht.

Fast die lücknlose Serie, Nr. 1 bis 27, hat Adam Petri,
wie schon gesagt, dadurch bekannt gemacht, daß er sie in sein

„Neu Plenarium oder Evangelienbuch" von 1514 einstreute, in
dessen folgenden Ausgaben sie sich ebenfalls gehalten haben,
in der Ausgabe von 1516 vollzählig, in der Ausgabe von 1518
ohne Nr. 7, in der Ausgabe von 1522 ohne Nr. 13, 21, 24. Nur
Nr. 28 des Verzeichnisses, der Judas, kam im Neu-Plenarium
nicht vor, sondern wurde vereinzelt aus Ad. Pétris „Neuem
deutschen Testament" in Folio von 1522, p. 170 h., bekannt,
und Nr. 29 aus Lamparters Hortulus animae von 1518. —
Sonst verwendet Ad. Petri von der Folge die Nr. 21 in dem
um 1514 offenbar für seine Offizin anzusetzenden Druck
„Gilbertus Nicolai, Questio super Regulam sancti Francisci";
Nr. 20 in dem im Juni 1514 für Joh. und Lukas Alantsee in
Oktav gedruckten „Hieronymianus"; Nr. 24 kommt vor bei
A. Petri 1520 in „Luther, Ein nützlich predigt... bereiten
soll zu sterben", 40; die Nr. 9, 16, 21 bei Petri im „Neuen
Testament deutsch" 1522 Folio und ebenso in der Folioaus-
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gäbe von 1523; die Nr. 28 endlich in Pétris „Neuem deutschen
Testament" in Folio von 1525. — Von anderen Basler
Offizinen hat nur Nikolaus Lamparter ein paar Blätter aus dieser
Folge benützt, nämlich in seinem „Hortulus animae" von 1518
die Nummern 22, 26, 27, und als neuen Nachtragsbeitrag die
sonst unbekannte Nr. 29 (auf p. 115).

Die Adam Petrische Gebetbuchfolge des Zyklus IX ist
von einem achtbaren Basler Holzschnittmeister nach erwählt
guten Vorlagen in eine etwas vereinfachende volkstümliche
Haltung umgezeichnet worden und macht noch immer eine ordentliche

Wirkung, zumal sie holzschnittmäßig vollkommen
einheitlich geraten ist. Lieber hätte man freilich Originalarbeiten
gesehen, selbst auf bescheidener Stufe.

Zyklus X und XI. (Dazu später Zyklus XIV). Der
Hortulus animae Michael Furters von 1515. — Die Forderung nach

Originalbetätigung, wenn auch größerenteils von wenig hohem
Rang, erfüllt der deutsche Hortulus animae, mit seinem
Anhang von „Sant Brigitten gebettly", den Michael Furter 1515
in kleinem Oktavformat herausgab; leider konnte ich von ihm
noch kein ganz komplettes Exemplar auftreiben. Zu Furters
Hortulus animae hat als Wichtigstem der Zyklus I des jungen
Dürer Beiträge geliefert, etwas dann der Zyklus II und III,
ziemlich umfangreich der Zyklus IV. Drei Illustrationen auf

p. 153 Beschneidung Christi, auf p. 155 der Besuch der
Dreikönige, auf p. 158 h. das Pfingstfest, gehören nicht zum
originalen Bestand des Buches und stammen aus der von Furter
1511 herausgegebenen illustrierten Postilla Guillermi. Ein wichtiger

Beitrag zu Furters Hortulus sind einige sicher von Urs
Graf, dem bekannten Basler Goldschmied, Federzeichner und
Buchillustrator stammende Blätter, die später unter Zyklus XIV
noch besonders angeführt werden. Nach Abzug aller dieser
Ausnahmen sondern sich von der großen Durchschnittsmenge
der Furterschen Hortulus Illustrationen noch zwei besondere
Blättchen ab, die ich hier als Zvklus X vorausnehme.

Zyklus X. Holzschnitte in einfachen Linieneinfassungen,
Grund Interieurs, Größen 6,2 bis 6,3 cm br., 8,8 bis 8,9 cm h.

1. In Art einer Titelillustration, auf dem Blatt mit der
Bogensignatur c) verwendet. Verkündigung an Maria, der Engel
links im Profil nach rechts, Maria kniet rechts im Betpult nach
vorn. Der Einblick in das Gemach wird durch eine Art
gewölbten Türrahmen gewonnen, der an drei Streifen mit Kan-
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delaberornament verziert ist. — 2. Als Titelillustration des
zweiten Teils „Sant Brigitten Gebettly". Brigitte kniet als Nonne
im Inneren einer säulengestützten Kapelle nach rechts vor
einem aus dem Boden wachsenden Kruzifixus, rechts neben
dem Kreuzfuß Urs Grafs verschlungenes Monogramm. Der
Künstler ist auch bei der unsignierten Illustration Nr. 1 Urs Graf.

Zyklus XI. Die Masse der offenbar von Furter eigens
für seinen Hortulus animae bestellten Illustrationen bildet eine
in der Manier einheitliche, leicht kenntliche Folge in dreierlei
nur wenig abweichenden Formaten. Dichtschraffierte
Holzschnitte in einfachen Linieneinfassungen, mit Landschaften oder
Interieurs, die Luftgründe eng waagrecht schraffiert, so daß
die Nymben der Heiligen nicht selten als weiße Vollmonde
davor stehen.

Format a. 6,36 bis 6,45 cm breit, 8,9 bis 9,1 cm hoch.

1. In Landschaft befindet sich Christus am Kreuz links,
rechts davon stehen Maria und Johannes als Gruppe beisammen.

Eigentlich ein Gemäldemotiv Lukas Cranachs um 1503,
von Springinklee in die Graphik aufgenommen und hier offenbar

auch nach Springinklee kopiert. — 2. Christus kniet am
Ölberg vor Felsen nach links, rechts hinter ihm die eingeengte
Gruppe der drei Jünger. — 3. David, die Harfe vor sich im
Gras, kniet mit betend hoch erhobenen Händen nach links in
Landschaft.

Format b. 4,12 bis 4,36 cm breit, 5,5 bis 5,8 cm hoch.

4. Papst Gregor, in architektonischem Stuhl ganz von
vorn sitzend, liest ein Buch. — 5. Thronender Gottvater hält
den Kruzifixus vor sich ausgespannt (ungefähre Kopie nach
Knoblauchs Straßburger Hortulus von 1507). — 6. Krönung der
nach rechts knienden Maria durch langbärtigen Gottvater
rechts, und Christus links; sehr charakteristisch. — 7. Ein Beter
kniet nach rechts, links hinter ihm steht sein Schutzengel,
dahinter Gartenmauer. — 8. Johannes der Täufer, in seinem
Mantel ganz versunken, steht im Freien nach vorn;
charakteristisch. — 9. St. Jakob der Minder mit der Tuchwalkerstange

und offenem Buch, steht nach links vorn vor Gartenmauer.

— 10. Petrus steht unter Krabbenwerkbogen % nach
rechts vorn. — 11. Paulus geht im Profil nach rechts mit dem
Schwert wie mit einem Wanderstab. — 12. Symon von vorn
vor einer Teppichbrüstung stehend. — 13. Langbärtiger Judas
Thaddäus, mit Keule und Buch, steht von vorn etwas nach
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rechts vor getreppter Gartenmauer. — 14. Johannes der Evangelist

geht in Landschaft nach rechts, etwas vorn. — 15. Markus

sitzt im Gemach mit einem offenen Fenster nach rechts,
im teppichbehangenen Lesepult. — 16. Lukas, 3/4 nach links
hinten über Rücken gesehen, sitzt im Gemach, die Halbfigur
einer Heiligen malend. — 17. Sebastian in der Marter am
Baum nach links, Kopf nach rechts vorn; recht charakteristisch.
— 18. S. Valentin, der liegende Fallsüchtige bei ihm, steht
3/4 nach rechts vorn vor einer Ziegelmauerbrüstung. — 19. Marter

der 10 000. — 20. Kilian als Bischof, mit Schwert über die
rechte Schulter, steht von vorn in Baumlandschaft. — 21.
Laurentius steht 3/i nach links vorn, vor einer Ziegelmauerbrüstung.

— 22. Fünf Nothelfer, Ägidius in Mitte, Christophorus
rechts, stehen in dichter Vordergruppe (sieht nach einer
Baldungschen Vorlage aus). — 23. Ambrosius als Papst, sitzt
schreibend im Holzthron nach rechts vorn. — 24. S. Bernhard
kniet auf Bodenstück nach links, vom Kruzifixus umarmt (sehr
summarische Gegensinnkopie nach dem Straßburger Hortulus
Knoblauchs von 1507). — 25. Franziskus stigmatisiert nach
rechts. — 26. Leonhard mit Buch steht vor Ziegelmauer 3,
nach rechts vorn, die Kette geht in die rechte untere Ecke
(vereinfachte Gegensinnkopie nach Zyklus IX, Nr. 25). —
27. S. Martin zu Fuß, von vorn vor einer Brüstungsmauer. —
28. Nikolaus mit Buch und Steinen in der Linken, steht als
Bischof von vorn in Freilandschaft. — 29. S. Gertraud sitzt
spinnend in Landschaft, :i

1 nach links vorn. — 30. Maria
Aegyptiaca, in nach links kniender Betstellung, von drei Engelchen

in Wolken erhoben (sehr charakteristisch). — 31. Anna
selbdritt, die Maria rechts, stehen in Baumlandschaft
(charakteristisch; etwas Zusammenhang mit Zyklus IX, Nr. 17). -

32. Ursula mit Jungfrauen dicht gedrängt im Schiff, am Ufer
vorn links ein Bogenschütz, vorn rechts ein Mann mit Schwert.
— 33. Elisabeth steht vor Ziegelmauer nach vorn links, Kopf
nach rechts gegen den kleinen Bettler zurück (deutlicher
Zusammenhang mit Zyklus IX, Nr. 26 und damit zu den
Baidung Vorbildern). - 34. Ottilia kniet im Gemach nach links,
rechts holt der Engel einen Kaiser aus dem Feuer (Kopie nach

Zyklus IX, Nr. 29 und seiner Baidung Vorlage). — 35.
Monstranz im Gehäuse. — 36. Allerheiligenbild nach vorn, in
Mitte Johannes der Täufer im Fellgewand (sieht nach einer
Baldungschen Vorlage aus, ist aber im Strich sehr
charakteristisch). — 37. Christi Geburt rechts vorn klein vor der
Strohdachhütte (für den Meister äußerst charakteristisch). — 38.
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Kirchweih, als Bild nur eine ummauerte Kirche mit starkem
Achteckturm, aus dem zwei mächtige Kreuzfahnen wehen. —
39. Ohrenbeichte, der Priester links mit einem Tuch vor dem
Mund im Baldachinstuhl sitzend, dicht gegen ihn kniet nach
links gerichtet ein betender junger Mann (sieht nach einer
Urs Grafsehen Vorlage aus). — 40. Priester kniet nach rechts
betend vor Altar, von links kommt eine Gruppe von drei
Männern; unter zweigeteiltem Mauerbogen. — 41. Madonna
steht auf der Mondsichel und im Flammenmantel etwas nach
links vorn (recht charakteristisch). — 42. Mönche tragen in
einem ummauerten Hof einen Sarg in Prozession nach links
hinten, rechts steht ein Paar unter einem Torbogen.

Format c. 3,56x4,3 cm.

43. S. Georg in Rüstung galoppiert, das Schwert über sich

schwingend, nach rechts über den Drachen, hinten rechts
Gemäuer (sehr charakteristisch).

Format d. 4,65x6,7 cm.

44. Christophorus steht aufrecht und unbewegt nach rechts
im Wasser, sein Kopf schaut •'j nach links vorn; vielleicht ist
das geringwertige Blatt dem Zyklus überhaupt fremd.

Michael Furter bringt in seinem Hortulus animae von
1515 die ganze Folge von Nr. 1 bis 44. Merkwürdigerweise
findet bei Furter selbst keine Wiederverwendung statt, sondern
fast nur bei Adam Petri; dieser bringt wieder 1518 im „Neu
Plenarium" Nr. 16; 1519 in „Luther, Ein gut trostliche Predig

von der bereitung zu dem sacrament", 40, die Nr. 1 ;

1520 in „Erasmus, Ein fast nützlich Uslegung des ersten
Psalmen", 40, die Nr. 3; und ebenfalls 1520 in „Staupitz und
Luther, von der liebe Gottes", 40, die Nr. 5; und wieder 1520 in
„Luther, ein nützlich predigt, wie sich ein Christenmensch
bereiten soll zu sterben", 40, die Nr. 35, 39, 42; 1522 im „Neu
Plenarium" fol., die Nr. 25 auf p. 271. — Henricus Petri
bringt 1545 in „Seb. Münsters Cosmographie deutsch", fol.,
auf p. 619 die Nr. 1, desgleichen in der entsprechenden Ausgabe

von 1546. — Einmal kommt einer der Holzschnitte, die
Nr. 38 die Kirchweihe, auch bei Thomas Wolff vor, 1519 in
dessen Hortulus animae, Bogen q.

Viele von den stehenden Heiligen halten sich in einem sehr

beiläufigen oberrheinischen Durchschnittsstil, sind unbedeutend
und nicht einprägsam, direkte Vorlagen können dabei nur selten
nachgewiesen werden. Anders steht es mit den kleinen Vor-
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gangsbildern und besonders mit den im Verzeichnis schon als
charakteristisch hervorgehobenen Stücken, denn diese besitzen
eine ausgesprochen persönliche Note, ja sogar öfters eine
unverwechselbare Eigenart. Der Meister ist, glaube ich, der auch
in Basel tätige, sonst in der Hagenauer Buchillustration
nachweisbare Monogrammist G. Z., oder, um sich ganz sicher zu
verständigen, jener eigentümliche Holzschnittmeister, der im
Mai 1517 für Jak. von Pfortzheim in Basel das Titelblatt mit
Peter und Paul für das Missale Numburgense geliefert hat
(siehe im Anhang Einzelholzschnitt E 61), und für Froben im
April 1517 die bekannte Druckermarke mit der dreistufigen
Treppe links hinten in einer verschatteten Halle (Heitz und
Bernoulli, Basler Büchermarken Nr. 32), von dem man auch
seit März 1517 ein zahlreiches Zieralphabet bei Froben mit
Flügelkindern und allerlei hockenden Männchen kennt. Die
dicht schraffierten Luftgründe, und überhaupt ein schattiges
Wesen, hervorgerufen durch Häufung krummer kräuselnder
Strichelungen, geben den charakteristischen Illustrationen des
Furterschen Hortulus und den anderen genannten Arbeiten des
Meisters, eine dunkeltonige, an das eigentliche Helldunkel
heranreichende Haltung. Zu der verschatteten Haltung paßt
dann vorzüglich eine Zeichnung mit oft gebrochenem Gliederbau

und einer verhutzelten, unter schwersten Gewandmassen
fast verschwindenden, geradezu gnomenartigen Gestaltung. Was
ihm an Formrichtigkeit abgeht, weiß der Meister durch seinen

eigenartigen Stimmungsgehalt zu ersetzen; er ist auf jeden Fall
eine künstlerische Persönlichkeit. Von seiner Hand dürften
auch die Illustrationen des gleich anzuschließenden Andachtsbuches

von der ewigen Weisheit Betbüchlein hervorgegangen
sein.

Zyklus XII. Von Heinrich Süeß (Suso) verfaßt: ,,l)er ewigen

wiszheit Betbüchlin", in Basel auf Kosten Marx
Werdmüllers von Zürich durch Jakob von Pfortzheim im Brachmonat

1518 in Oktav gedruckt; Pfortzheim hat auch die

Bildausstattung, die deutlich dem Basler Kreis angehört, besorgt,
immerhin wird das Anrecht des Geldgebers dadurch nicht
uninteressant beleuchtet, daß kein Holzschnitt des Betbüchleins je
wieder einmal in einem Basler Druck Verwendung fand,
sondern daß sie den Weg nach Zürich nahmen, wo man wenigstens
die Illustrationen 3, 4, 7, 10, 24 und 28 seit 1522 wieder in
Druckwerken der Froschauerschen Offizin antreffen kann.

Die einlinig eingefaßten Holzschnitte zeigen die Szenen

auf weißen Gründen mit sehr knappen Landschaftsandeutungen,
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oder gehen in tonigen Innenräumen vor sich, doch ihre durchweg

geringen Größen variieren so beständig, daß man auf jede
serienweise Unterteilung nach den Maßen verzichten muß.

i. Krönung Marias durch die hl. Dreifaltigkeit, frontal
und symmetrisch, 4,5x6,02 cm. — 2. Christus nach rechts hinten

am Ölberg kniend, ganz vorne nebeneinander die drei
schlafenden Jünger, genau nach Albrecht Altdorfers bekannter
Holzschnittserie „Sündenfall und Erlösung des Menschengeschlechts"

kopiert; 4,5x6,2 cm. — 3. Christus am Kreuz, links
stehen als Gruppe Maria und Johannes beisammen, rechts sitzt
Maria Magdalena betend nach links am Boden, 3,5x5,05 cm.
— 4. Gottvater nach vorn sitzend, hält Kruzifixus ausgespannt
vor sich, 4,05x4,62 cm. — 5. Kruzifixus allein, hoch und
schlank vor weiter Seelandschaft, 4x6,35 cm. — 6. Madonna
steht vor Strahlengrund auf der Mondsichel, nach rechts vorn,
3,95x6,4 cm. — 7. Beweinung Christi am Kreuzfuß, Christus
liegt nach rechts gerichtet, sein Oberkörper etwas an der
kauernden Maria Schoß aufgerichtet, von rechts beugt sich
eine andere Matrone nach links vorn herab; links vom Kreuzstamm

steht Johannes nach rechts vorn, sein linkes Auge
wischend, 4,65x6,4 cm. — 8. Einsargung Christi in einer Höhle
durch drei Männer, hinter der Grabtumba, vor der Lichtöffnung

der Höhle, umarmen sich drei Leidtragende, 4,02x4,7 cm.
Unmißverständliche Kopie nach der gleichen Szene aus
Albrecht Altdorfers Holzschnittserie vom Sündenfall und der
Erlösung des Menschengeschlechts. — 9. Christus, nur mit
flatterndem Lendentuch bekleidet, steht nach rechts vorn mit seitlich

halberhobenen Händen, 3,85x6,25 cm. — 10. Verkündigung

an Maria, die im Gemach im Betpult unter Baldachin 3/4

nach links vorn kniet, ihr Kopf in Gegendrehung nach rechts

vorn; der Engel kommt von rechts her, 3,98x6,23 cm. —
11. Christi Geburt im ganz ummauerten Hof, Maria kniet vorn
rechts, nach links betend vor dem im geflochtenen Korb
liegenden Kind, um das sich zwei nackte Engelchen bemühen,

4x4,7 cm. Vereinfachte aber deutliche Kopie nach der Geburt
Christi in Altdorfers genannter Holzschnittserie. — 12. Hl.
Anna selbdritt unter der Taube des Geistes, frontal und
symmetrisch, das Kind steht auf der rechts sitzenden Maria
Schoß, 4x6,4 cm. — 13. Veronika, das Schweißtuch vor sich

frontal ausgespannt, steht nach links vorn, 4x6,42 cm. —
14. Begrüßung von Maria und Elisabeth, die sich stark
gegeneinander neigen, 4x6,38 cm. — 15. Dornenkrone, innerhalb
deren das „JHS" zu sehen ist, das durch die den Buchstaben

Basler Zeitschr. f. Gesch. u. Altertum. 39. Band. Q



82 Hans Koegler

vorgestellten Kleinfiguren von Maria, Kruzifixus und Johannes,
zum Kanonbild wird, 5,5x5,9 cm. — 16. Verhüllt 3/4 nach
rechts sitzende Maria mit fünf Schwertern in der Brust, innerhalb

des Rosenkranzes, die Figur nach Altdorfers Serie
kopiert, 3,65x4,3 cm. — 17. Brustbild des Bruder Klaus, s/4 nach
links vorn, 4,35x5,95 cm. — 18. Vorn bauen zwei nackte Knaben

sich Spielhäuschen, dahinter links stehen zwei Mönche im
Gespräch, rechts hinten eine Mühle, 4,5x5,38 cm. — 19. Messe
Gregors nach links hinten, vor dem Altar, im Ganzen drei
geistliche Personen, 4x6,35 cm. — 20. Besuch der Dreikönige
im geschlossenen Raum unter dem Sparrendach; vorn links in
schräger Flucht die sitzende Madonna und der kniende älteste
König, rechts dahinter die beiden anderen, der linke zeigt zum
Stern hinauf, der rechte kommt eben erst über die Torschwelle
herein, 4,5x5,2 cm. Sehr reizvolle kleine Komposition. —
21. Einritt Christi am Palmsonntag nach rechts vorn, unter
einer Torbogenwölbung durch eine dichte Menge. Ganz deutliche

Kopie nach der gleichen Szene aus Altdorfers genannter
Holzschnittserie, 3,65x5,23 cm. — 22. Geißelung Christi an
der Säule im Innenraum, Christus :!'i nach links vorn, links ein
stark bewegter Schläger nach rechts vorn, rechts zwei andere,
4,6x5,5 cm. — 23. Ausführung des kreuztragenden Christus
an Spitze einer dichten Menge, 3', naoh rechts vorn durch einen
tiefen Torbogen, 4,6) 6,3 cm. Nicht nach Altdorfer, man

mag es gar nicht glauben, so echt ist es anempfunden. —
24. Annagelung Christi an das schräg nach hinten liegende Kreuz,
vor dichter Menge, 4,05x4,62 cm. — 25. Mannalese, sechs

Personen, 4,46x6,1 cm; flüchtige Arbeit. — 26. Passahmahl,
4,48x6,15 cm; flüchtig. — 27. Abraham und Melchisedeck;
rechts vorn kniet ein Bischof, Kelch und Brot einem von links
herankommenden Geharnischten darbietend, hinten in Mitte
Stadtblick, 4,4x5,92 cm.

Abgesehen von den flüchtigen und ganz durchschnittlichen
Illustrationen Nr. 25 und Nr. 26 scheint es mir nicht sicher, ob
alle Bilder des Betbüchleins von einer Hand seien; wenn man
trennen will, so würden die Nummern 1, 4, 7, 10, 12, 13 und

17 eine Gruppe bilden, deren Manier man ganz stufengleich
auch sonst in der Basler lokalen Illustration wiederbegegnen
kann, nämlich unter den erst im Dezember 1523 bei A. Petri
erschienenen, aber gewiß schon um 1515 bis 1518 vorbereiteten
Bibelillustrationen zum „Alten Testament" in Folio, z. B. der

Auffindung der Moses-Wiege (Testament fol. 43), dem
Salomonischen Urteil (Testament f<jl. 93), dem Bad „Naaman's"
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(Testament fol. 118 h.) und den liegenden Männern und Frauen
vor Häusern (Testament fol. 51 h.). Die Holzschnitte aber, die
dem Betbüchlein am meisten seinen Charakter geben, stammen
von dem stimmungsstarken, verhüllenden, formbrechenden Meister,

der auch die am meisten charakteristischen Bildchen im
Furterschen Hortulus animae von 1515 (Zyklus XI) gemacht
hat, von dem Monogrammisten G. Z„ oder der ihm ganz
nahestehenden Basler Künstlerpersönlichkeit, die schon im Text zu
Zyklus XI näher analysiert wurde ; diesem Meister gehören
im Betbüchlein von 1518 mit Sicherheit die Nummern 3, 8, 11,
15, 16, 21, 22 und 23 an. Die Stimmung tief vertrauerter
Gedrücktheit, der Flucht vor Licht und Glanz des Tages, der
leidhaften Gebrochenheit bis in die Körperformen hinein,
kommt dem mystischen Versenkungswesen solcher Andachtsbüchlein

kongenial entgegen und macht diese Bildchen, so wenig
hochstehend sie im rein Formalen sein mögen, zu einem
eigenartigen Erlebnis. Das Betbüchlein zeigt uns in mehreren Fällen
auch den Weg, auf welchem der Meister seine eigenen Anlagen
noch vertieft hat, indem er sich einen wesensverwandten größeren

Künstler noch zum Vorbild nahm, nämlich den
Hauptmeister der stimmungsmächtigen Donauschule, Albrecht
Altdorfer; nach diesem sind, wie schon im Verzeichnis bemerkt
wurde, die Nummern 2, 8, 11, 16 und 21 ganz oder teilweise
kopiert worden. Die Nr. 5, der Kruzifixus vor Landschaft,
fällt zwar aus dem Durchschnittsstil des Büchleins nicht
sonderlich heraus, dennoch kann ich die Vermutung nicht
unterdrücken, daß sie irgendwie auf eine Vorlage von Ambrosius
Holbein zurückgehe.

Außer der Reihe kommt im Betbüchlein noch ein Trini-
tätsholzschnitt vor, ich denke von Urs Graf (siehe darüber bei

Zyklus XV).

Zyklus XIII. Gebetbuchfolge mit Urs Grafs Monogramm
und den Initiale?! F. M. S. — Bei dem bekannten Basler
Goldschmied, Federzeichner und Holzschnittmeister Urs Graf, hat
sich der Drucker und Verleger, und nebenher auch deutsche
Dichter Pamphilus Gengenbach eine Folge von
Gebetbuchholzschnitten bestellt, die es augenscheinlich auch zu einer
geschlossenen Buchausgabe gebracht hat, wenn ich auch nicht so

glücklich war, dieselbe auffinden zu können, sondern für die
Kenntnis auf Fragmente und vereinzelte Buchausschnitte
angewiesen blieb. Alle zehn bekannten Blätter sind mit Urs Grafs
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verschlungenem Monogramm, einige noch dazu mit der
Boraxbüchse, einem Lötwerkzeug des Goldschmieds versehen, das
Urs Graf sehr oft seinem Monogramm beifügte; auf Nr. 2,
dem Hl. Augustinus, steht auf einem Meilenstein in der Landschaft

auch noch xylographisch : ,,-j- Basi/liea" und der Baselstab.

In höchst auffälliger Weise sind dann neun Blatt außer mit
dem Künstlermonogramm des Urs Graf noch mit den fast eben
so großen Majuskeln „F. M. S." oder „FMS" bedacht, die
jeweils nahe dem unteren Einfassungsstrich auf den Bodenstücken
der Landschaften oder Interieurs angebracht sind; bei Nr. 6,
der Verkündigung an Maria, steht das „F. M. S." etwas
bescheidener auf dem Ringband der Blumenvase.

Holzschnitte mit einfachen Linieneinfassungen, landschaftlichen

oder Interieurgründen, Größe 5,5 bis 5,69 cm breit,
7,9 cm hoch.

1. Links steht die hl. Anna selbdritt, rechts eine Frau in
Nonnentracht, im Buch lesend, vor ihr kniet in Stifter-Kleinheit
ein nach links betender Mönch. Die rechte Frau wird durch ein
Spruchband über ihr als ,,S. Monika" erklärt. - - 2. Drei
jugendliche männliche Heilige stehen unter einem Kranzbogen
nebeneinander, links Stephanus, mitten Sebastian, rechts ein
Diakon mit Buch und Palmzweig. — 3. Links Petrus, rechts
Paulus, stehen sich in Landschaft :i

s, nach innen vorn gegenüber,
unter einem Astbogen mit gotischem Blattwerk. — 4. Kirchweihe,

vor der Kirche steht rechts als Rückansicht ein Bischof
mit Weihwedel, links ein Pfarrer mit offenem Buch. — 5. David

kniet harfenspielend im Freien, nach links etwas rückwärts,
unter einem gezahnten Rundbogen. - 6. Verkündigung an
Maria im Gemach, der Engel kommt von links nach rechts

vorn, rechts kniet Maria hinter dem Buchständer, in Richtung
nach rechts vorn, hinter ihr zurück steht groß ihr Bett. —

7. Der Tod läuft nach rechts, mit Stachel und einem großen
Sarg auf seiner linken Schulter, links ein Grabstein. -- 8. Ein
Bischof steht vor Seelandschaft nach links vorn und segnet einen
in Stifterkleinheit links unten nach rechts kniend betenden
Mönch. Rechts zurück der große Meilenstein mit der Inschrift
„Basiliea" und Baselstab, oben im Spruchband „S. August D."
— 9. Der jugendlichen Maria Tempelgang, sie steigt fünf große
Stufen nach rechts hinauf, links steht eine nonnenartige Heilige
nach rechts, mit einer Taube in Händen. — 10. Der hl.
Laurentius steht in einer Arkatur nach vorn rechts, Hintergrund
Seelandschaft mit Wasserschloß.
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Die Nummern i bis 8 finden sich in der Urs Graf-Mappe
des Berliner Kupferstichkabinetts als lose Blätter aus einem
Gebetbuch in Oktavformat mit Textdruck auf den Rückseiten,
dem Fragment eines leider ganz unbekannten Gebetbuchs; Nr. 8

in etwas beschnittenem Zustand auch eingeklebt in dem Band
A. N. VIII. 7 der Universitäts-Bibliothek in Basel. Die Nummern

6, 9, io kommen in Büchern aus der Presse des Pamphi-
lus Gengenbach vor, und geben uns somit den Hinweis, wer
der Besteller dieser leider nur unvollständig bekannten Serie

war, Nr. 6 im Jahr 1519 in seinem „Hortulus animae und
Brigittengebet", 12°; Nr. 9 im Jahr 1521 in seinen „Sieben Altern
oder Bilgerschaft Marias", 8° (vergleiche Zyklus XVIII); die
Nr. 10 in dem Quartdruck ohne Ort und Jahr: „Latinum
Idioma Magistri laurentii Coruini". Die festen Datierungen
liegen somit nicht vor dem Jahr 1519, in der Stilentwicklung
Urs Grafs reiht sich die Folge aber mit einer Entstehungszeit
um 1510 bis 1512 ein.

Was bedeuten aber die merkwürdigen Initialen F. M. S.

auf allen bekannten Blättern der Folge Man ist wohl
gewohnt, bisweilen die Signaturen der ausführenden Holzschneider

neben den Monogrammen der entwerfenden Künstler auf
Holzschnitten zu finden, man kennt auch eine Formschneider-
Signatur „M" in bescheidener Weise in Verbindung mit Urs
Graf, aber ganz selten, oder vielmehr nie, treten Formschneider
Signaturen so konsequent Blatt für Blatt auf, und schon gar
nicht so aufdringlich groß; Urs Grafs oft betontes Selbstgefühl

schiene uns außerdem am wenigsten geeignet, sich durch
das Signum eines Hilfsarbeiters übertrumpfen zu lassen, die
Sache muß daher anders liegen. Die Erklärung scheint mir ein
Einblattholzschnitt unbekannten Künstlers, etwa aus der Zeit
um 1510, in der Graphischen Sammlung in München an die
Hand zu geben, indem man die stehende hl. Anna selbdritt
zwischen zwei anderen stehenden weiblichen Heiligen sieht und
am unteren Rand einen Spruchstreifen mit der Inschrift: „Sancta
Clara De. Monte. Falco. F. M. S.", und vor der rechten
Heiligen kniet ein kleiner Mönch mit einem Wappenschild, darin
der Markuslöwe mit dem abermaligen „F. M. S." zu sehen ist;
an ein Formschneiderzeichen kann hier schon gar nicht gedacht
werden, schon wegen der doppelten Anbringung des F. M. S.,
aber wegen der hl. Clara von Monte Falco kommt man auf den
Carissen Orden, einen Schwesterorden der Minoriten, und so
möchte ich das F. M. S. als „Fratrum Minorum Sorores"
auflösen. Jedenfalls weist das F. M. S. auf die Clara von Monte
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Falco, und so glaube ich, daß wir in dem von Urs Graf
illustrierten Gebetbuch ein solches für den Ciarissen Orden vor
uns haben, wozu in Basel der Anlaß nicht gefehlt hätte.

Zyklus XIV. Den beliebten Holzschnittzeichner Urs Graf
hat dann nach Gengenbach auch Michael Furter für die
Illustrierung seiner Andachtsbücher ins Brot gesetzt; zwei normalguten

Gebetbuchholzschnitten Urs Grafs für Furters Hortulus
animae von 1515 sind wir schon in Zyklus X begegnet. Furter
hatte sich bei Urs Graf aber noch andere kleine Gebetbuch-
illustrationen machen lassen, vermutlich erste Versuche für
seinen geplanten Hortulus animae, die der Künstler — es ist
doch offenbar Urs Graf, Nr. 1 trägt sein Monogramm, — so

flüchtig und interesselos behandelte, teilweise auch seinen
Gesellenhänden zuschob, so daß man den Verleger begreifen mag,
wenn er diese Unternehmung abbrach und nicht zur vollständigen

Reihe und bis zur Buchausgabe fortführte. Es sind bei
diesem mißglückten Anlauf 13 Holzschnitte um 1513 herum
entstanden, von denen Furter nachmals 11, schlecht und recht, in
seinem mit einem anderen Zeichner dennoch durchgeführten
Hortulus animae von 1515 aufnahm.

Holzschnitte mit einfachen Linieneinfassungen, dürftigen
Landschaftsgründen oder ebenso dürftigen Interieurs. Größen
4,12 bis 4,39 cm breit, 5,62 bis 5,79 cm hoch.

1. Philippus mit Kreuzstab und geschlossenem Buch, geht
auf einem Grasbodenstück nach rechts, Kopf nach links vorn
zurückgewendet; in der rechten unteren Ecke das verschlungene
Monogramm Urs Grafs. — 2. Jugendliche Heilige mit Pfeil
in Händen, als Symbol für die 11 000 Jungfrauen steht auf
einem Grasbodenstück nach vorn, ein wenig nach links. -—

3. St. Matthis der Zwölfbott steht mit Hellebarde unter einem
Torbogen, mit ein wenig Landschaftsdurchsicht, nach links. -

4. St. Jakob der Mehrer steht als Pilger, in seinen Mantelsaum
greifend, vor Seelandschaft nach vorn etwas rechts. — 5.
Bartholomäus mit geschultertem Messer, im Buch lesend, steht vor
Seelandschaft nach rechts vorn, in den oberen Ecken Krabbenwerk.

— 6. S. Matthäus nach rechts kniend betend, wird von
einem links von ihm in Profil nach rechts stehendem Mann mit
dem beidhändig geführten Schwert ins Genick gestochen. —
7. Andreas steht auf einem Bodenstück hinter dem großen
schrägen Kreuz nach links. — 8. Thomas mit der diagonalen
Lanze steht nach links vorn, Kopf nach rechts vorn gegengewendet,

rechts zurück Bäume. — 9. Agnes mit Palmzweig und
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geschlossenem Buch, das Lamm hinter ihr nach rechts, steht
von vorn, Kopf etwas nach links vorn, unter einem Torbogen.
— io. Auferstehung Christi, er steht mit der Siegesfahne im
Sarkophag, segnend nach links vorn, davor sitzt ein schlafender
Geharnischter nach links, hinten links erscheint ein Oberkörper
nach rechts. — ii. Langlockiger Priester in einem Kapellenraum

vor dem Altar, reicht nach links vorn einem knienden
Beter die Hostie. — 12. Auferstehung von vier Halbfiguren
aus dem Gräberfeld, hinten eine Bergwand. — 13. Das leere
Kreuz, der Querbalken links von der Schlange umwunden,
steht vor einer etwas reicheren Seelandschaft.

Das erste Vorkommen, und damit die zeitliche Anweisung
auf die Entstehung kurz vor 1513, läßt sich in Furters
Neudruck des „Ritters vom Turn" 1513, 40, festlegen, darin finden
sich die Nummern 1 und 2. Im „Hortulus animae" von 1515
verwendet Michael Furter die Nummern 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11 und 12, also fast den ganzen Bestand der Serie. — Nachher

scheinen die Holzstöcke in die Adam Petrische Offizin
gewechselt zu haben, in ihr findet man verwendet Nr. 4 und Nr. 8

im „Neu Plenarium" von 1518, fol.; 1519 die Nummer 11 in
„Luther, ein gut trostliche Predig von. bereitung zu dem

sacrament", 4°; 1520 in „Luther, ein nützlich... predigt, wie
sich ein Christenmensch bereiten soll zu sterben", 40, darin die
Nr. 12 und 13, Nr. 13 als bisher unbekannter Nachtrag; Nr. 12

auch im „Neu Plenarium" von 1522, fol.
Anfänglich hatte der Auftrag den Künstler Urs Graf noch

etwas interessiert, er skizzierte einfache Heiligengestalten in
jenem zwar sehr abgekürzten, aber heiter hellen und von
Schönheit berührten Erscheinen, das seine Hortulus animae-

Folge für Knoblauch 1516 auszeichnet (Zyklus XVI); in dieser
Art halten sich die Nr. 1, 2, 5, 7 und 11, nachher kam er in
die Gleichgültigkeit, die sich jeden Rücksichtsmangel gestattete.

Zyklus XV. Eine dem vorausgegangenen Zyklus XIV im
Format ähnliche, ihn an innerer Gleichgültigkeit noch
übertreffende Gebetbuchsfolge hat Urs Graf auch für Nikolaus
Lamparter begonnen, sie brachte es aber nur auf ganz wenige
Stücke.

Holzschnitte mit einfachen Linieneinfassungen, leeren
Gründen oder einfachsten Interieurs, Größen 4,36 bis 4,78 cm
breit, 6,05 bis 6,95 cm hoch.

1. Dreifaltigkeit, Gottvater mit der Weltkugel links und Christus

rechts sitzen nebeneinander, jeder 3/4 nach innen vorn, oben die
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Taube des Geistes. — 2. Ottilie betet in Kapelle nach rechts,
oben fliegt der Engel zu der Kaiserhalbfigur im Feuer. —
3. Priester sitzt im Stuhl mit Holzdeckel, besegnet nach rechts
einen gegen ihn knienden betenden Mann, rechts steht eine
betende Nonne mit Rosenkranz in Richtung nach links;
einfacher Innenraum mit zwei Fenstern. — 4. Christus mit Weltkugel

in der Linken, sie mit der Rechten segnend, steht nach
rechts vorn zwischen zwei betenden Engeln, deren linker im
Profil nach rechts steht.

Zuerst kommt Nr. 1 allerdings im Brachmonat 1518 bei
Jakob von Pfortzheim in dessen „Betbüchlein der ewigen wiß-
heit, 8°, vor (vgl. Zyklus XII). Sodann bei Nikolaus Lamparter

im Weinmonat 1518 in dessen „Hortulus animae Tütsch",
8° (vgl. Zyklus VIII), die Nummern 1, 2, 3. — Bei Jakob
Kündig in Basel kurz nach 1550 in „Die figure vom Christi
laben vnd lyden", 8°, kommen dann die Nr. 1 und 4 vor, .Nr. 4
als sonst unbekannter Nachtrag.

Zyklus XVI. Urs Grafs Hortulus animae-Folge, für Knoblouch

i?i Straßburg 1516. — Nicht in Basel erschienen, leider,
aber ganz mitten aus der Basler Stimmung und Übung
entstanden, ist hier einer ausnehmend reizvollen, zahlreichen und
glücklich zur einheitlichen Buchausgabe gelangten kleinformatigen

Heiligenfolge zum lateinischen Hortulus animae Johann
Knoblouchs von 1516 zu gedenken, mit der Urs Grafs Kunst
die benachbarte zweite oberrheinische Kapitale, Straßburg,
beschenkt hat, und zwar in der künstlerisch glücklichsten Weise.

Holzschnitte, einfache Linieneinfassungen, Gründe weiß,
oder einfachste Landschaften oder ebensolche Innenräume.
Größen 3,1 bis 3,35 cm breit, 4,18 bis 4,5 cm hoch.

1. Pietà. — 2. Kanonbild. — 3. Messe Gregors. — 4.
Ölberg. — 5. David kniet nach rechts. — 6. Trinität. — 7. Maria
mit Schwert in der Brust. — 8. Madonna in der Sonne.

9. Michael. — 10. Engel und Beter. — 11. Johannes der Täufer.

— 12. Matthias mit Hellebarde. — 13. Philippus. —
14. Jakobus minor. — 15. Petrus. — 16. Paulus. — 17. Jakobus
major. — 18. Bartholomäus. — 19. Simon. — 20. Judas. —
21. Andreas. — 22. Thomas. — 23. Johannes der Evangelist.
— 24. Markus Löwe. — 25. Lukas Stier. — 26. Sebastian. —
27. Valentin. — 28. Georg. — 29. Erasmus. — 30. Marter der
10 000. — 31. Kilian. — 32. Christophorus. — 33. Laurentius.
— 34. Stephanus. — 35. Alle Heiligen in Halbfiguren. —
36. Antonius. — 37. Ambrosius. — 38. Bernhard. — 39. Hie-
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ronymus. — 40. Franziskus. — 41. Leonhard. — 42. Martin.
43. Nikolaus. -- 44. Agnes. — 45. Dorothea. — 46. Apollonia.

- - 47. Margareta mit Drachen. — 48. Magdalena mit
dem Salbgefäß. — 49. Anna selbdritt. — 50. Marter der 11 000
Jungfrauen. — 51. Elisabeth. — 52. Katharina. — 53. Barbara.
54. Ottilia. — 55. Die Dreikönige. — 56. Verkündigung an
Maria. — 57. Auferstehung Christi. — 58. Pfingstfest. —
59. Christi Geburt. — 60. Kirchweih. — 61. Beichte. —
62. Hostie nach rechts durch einen Priester gereicht. — 63. Hostie

durch einen Priester erhoben. — 64. Veronika. — 65.
Johannes Adler. — 66. Sargtragung nach rechts. — 67.
Fegefeuer. — 68. Weltenrichter.

Drei Holzschnitte, die Nummern 52. Katharina, 53.
Barbara, und 68. Weltenrichter, sind mit Urs Grafs verschlungenem
Monogramm bezeichnet. Das Maß der zeichnerischen
Ausführlichkeit, die rasch, doch ohne jede Flüchtigkeit auf eine
jeweils klar in der Komposition herausgehobene Hauptsache
losgeht, hält sich in glücklicher Übereinstimmung mit dem
gewählten Minimalformat. Urs Graf, sonst für äußerst
großzügiges und allzu ausfahrendes Wesen bekannt, hat in den
schon 1509 bei Adam Petri in Basel erschienenen Postillen-
und Passio domini-Illustrationen und hier in dem für Straßburg
gelieferten Hortulus animae in beachtenswerter Weise der
Klein- und Feinarbeit die Wege vorbereitet, in der man sonst
mit Recht ein besonderes Verdienst von Hans Holbeins
Buchschmuck sieht; der abgekürzte, und doch so liebenswürdige
Vortrag in diesen kleinsten Gebetbuchillustrationen, hat auch
sichtbar auf die Basler Illustrationskunst zurück gewirkt, man
wird ihm bald wieder in Ambrosius Holbeins kleiner
Gebetbuchfolge für den deutschen Hortulus animae des Pamphilus
Gengenbach begegnen (siehe Zyklus XIX). Urs Grafs
Straßburger Gebetbuchholzschnitte sind von beispielhaft leichter,
heller und freundlicher Erscheinung im Licht, volkstümlich
schlagend in ihrer knappen Bildauffassung, fromm und meist
ausgesprochen liebenswürdig, wie er uns für Basel selbst in
dieser Art eigentlich nichts Gleichwertiges geliefert hat.

Zyklus XVII. Fragment mit dem Ölberg und der Fuß-
ivaschung, aus einer Gebetbuch- oder kleinformatigen Passionsfolge,

die bei Gengenbach in Basel um 1515 erschienen sein
muß. Ich kenne nur drei Blätter, eingeklebt in dem Band A. N.
VIII 7 der Universitäts-Bibliothek Basel; am Schluß eines dieser

Buchblätter liest man die bekannte Gengenbachsche Devise:
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„S. R.F. Pamphilus Gengenbach", 8°. Es sind nur zwei, noch
dazu in beschnittenem Zustand erhaltene Holzschnitte, mit
einfachen Linieneinfassungen, Landschafts- und Interieurgrund,
5,8 cm breit.

i. Fußwaschung. Im Gemach mit linkem Türausblick
sitzen in flachem Viertelsring über links nach hinten, elf
Apostel, ihre Köpfe in Gesprächen gegeneinander wendend.
Dem links vorn nach rechts sitzenden bärtigen Petrus, der sich
mit der Linken an die Stirn faßt, wäscht Christus, der sich von
rechts her stark nach links vorbeugt, beidhändig das weit
vorgestreckte linke Bein. — 2. Christus kniet vor einer Felswand
betend nach etwas vorne links am Ölberg; vorn befinden sich
die drei schlafenden Jünger, und zwar rechts zwei nach vorn
links und nach ganz links sitzende, während Johannes in
vorderer linker Ecke nach vorn gerichtet beide Arme unter seinem
Haupt auf einen hackblockartigen Felsstein auflegt.

Es ist im Interesse der lokalen Kunstgeschichte heftig zu
bedauern, daß man von der Folge nicht mehr weiß, denn die
wenigen Reste verraten den besten Holzschnitt-Frühstil unserer
Gegend kurz nach 1500, eventuell das Ausgangsstadium für
die uns in Basel heute so sehr am Herzen liegende Kunst des
immer noch rätselhaften Holzschnittmeisters mit dem
Monogramm D. S.

Zyklus XVIII. Gengenbachs Sieben Alter, von 17,21. —
Ein Erbauungsbuch, das wir wegen des Wiederabdrucks der
Amerbachschen Zeitglöcklein-Bilder aus der Inkunabelzeit schon
in der Einleitung dieser Studie erwähnen mußten, gab Pamphilus

Gengenbach mit 28 zeitgenössischen Holzschnitten
vermehrt, die sich nur in diesem Büchlein vorfinden, 1521 in
Oktav heraus, es heißt: „Die siben Alter oder Bilgerschaft der
junckfraw Marie". Aus Amerbachs Zeitglöcklein von 1492
verwendete er nochmals 28 Illustrationen, leider ohne die
munteren Zierleisten, nachdem er schon abgesprengt zwei von den
Zeitglöckleins Holzschnitten in seinem auf 1521 anzusetzenden
Quartdruck, der von Eberlin von Günzburg verfaßten „Eyn
klägliche klag an keyser Carolum von Doctor Luthers und
Ulrich von Hütten... (die 15 Bundtsgenossen)" zu Ehren
gezogen hatte. — Gengenbach hatte sich vorgenommen, sein also
aus einem alten und einem modernen Holzschnittzyklus sich
zusammensetzendes Buch „der siben Alter oder Bilgerschaft"
durch fortlaufende Einrahmung sämtlicher Seiten mit
Zierleisten so prächtig auszustatten, wie das der Basler Buchdruck
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in älteren Zeiten bei Amerbachs Zeitglöcklein und in Sebastian
Brants Narrenschiff erlebt hatte, und erst neuerlich bei der
Murnerschen Geuchmatt von 1519 wieder sah, und so bestellte
er bei dem gleichen Meister der 28 neuen Illustrationen eine
umfangreiche Ausstattung von Zierleisten, deren Geschmack
wir freilich kein besonderes Lob zu spenden wüßten.

Die 28 neuen Illustrationen aus der Basler Lokalschule
sind: Holzschnitte einfacher Linieneinfassungen, mit einfachen
Landschaften, ganz weißen Luftgründen oder sehr einfachen
Innenräumen, Größen 4,55 bis 4,9 cm br., 6,1 bis 6,57 cm h.

1. Maria geht an der Spitze einer Pilgerschar nach links
und zeigt zu einer Tafel hinauf, die links oben in Wolken zwei
Engel halten. — 2. Joachim und Anna, in Mitte der Engel,
kommen frontal nach vorne. — 3. Umarmung von Joachim
und Anna unter einem tonnengewölbten Torbogen, Anna als
Rückenansicht. Kopie nach der entsprechenden Szene in
Albrecht Altdorfers Holzschnittfolge vom Sündenfall und der
Erlösung des Menschengeschlechts. — 4. Geburt der Maria. —
5. Maria und zwei Jungfrauen arbeiten im Tempel. — 6.

Vermählung von Joseph und Maria, in Gegenwart mehrerer
Personen und eines Hohenpriesters. — 7. Begegnung von Maria
mit Elisabeth. — 8. Joseph sitzt links hinter dem Tisch, mit
aufgestützten Ellenbogen, rechts sitzt Maria das Kind säugend
nach links, darüber im gewölbten Gemach ein waagrecht nach
rechts hinten fliegender Engel. — 9. Im Freien links Joseph
einen Balken behauend, rechts das Späne sammelnde Christkind
nach links vorn, hinter dem rechten Balkenende sitzt die
spinnende Maria nach links. — 10. Hinter dem quergestellten
Eßtisch, im Gemach mit flachgewölbter Holzdecke, sitzen
nebeneinander Joseph, Jesus als Jüngling, und rechts die betende
Maria. — 11. Ganz links vorn sitzt Maria, Profil nach rechts
auf den Knien schreibend, rechts kniet Jesus als junger Mann
im Buch nach rechts lesend; zeltförmig bedachtes Gemach. —
12. Christus in linker vorderer Ecke beruft den durchs Wasser
mit sichtbarem Oberkörper auf ihn 3/4 nach links vorn
zukommenden Petrus; rechts in der Seelandschaft zurück das Fischerschiff

mit drei Aposteln. — 13. Die Hochzeit zu Kanah. Hinter
dem quergestellten Eßtisch sitzen nebeneinander vier Personen,
die rechten davon sind Christus und Maria; vor dem Tisch
gießt ein junger Diener in eine Doppelreihe von Krügen. —
14. Bergpredigt. Links steht Christus nach rechts, rechts die
Apostelschar, vor ihr sitzen zwei Bettler am Boden nach links;
im Grund ein großer Weidenstrunk. — 15. Vor einer Höhle
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links sitzt Lazarus im Totenlaken nach vorn rechts, von rechts
kommt die Apostelschar mit Maria an ihrer Spitze, zwischen
beiden Gruppen steht Christus besprechend nach links. —
16. Links die betende von einer Frau gefolgte Maria, 3/4 nach
rechts vorn, gegen sie spricht von rechts her der von Petrus
gefolgte Johannes, 3/4 nach links vorn. — 17. Beweinung am
Kreuzfuß. Christus ungeschickt über den Schoß der weinenden
Maria nach rechts sitzend, von einem Mann hinter ihm im
Oberkörper aufrecht gehalten. Hinten, links vom Kreuz
Johannes, rechts die augenwischende Magdalena mit Salbgefäß,
nach links vorn. — 18. Christus mit der Siegesfahne tritt von
links in das Gemach zu der zwischen Vorhang und Betpult
nach links knienden Maria. — 19. Noli me tangere. — 20. Christus

gefolgt von Petrus, nach rechts gehend, berührt die Stirne
und besegnet die rechts vor einer Türöffnung nach links kniend
betende Maria, hinter der eine betende Begleiterin steht. —
21. Petrus predigt aus einer Holzkanzel, Profil nach links. —
22. Johannes an der Spitze von zwei anderen Jüngern, kommt
nach rechts vorn zu der rechts im Betpult nach links knienden
Maria im Gemach. — 23. Verkündigung an Maria, der Engel
mit Laubzweig kommt besprechend von rechts, Maria mit
halberhobenen Händen kniet hinter dem Betpult nach vorn,
hinten eine Ziegelmauer. — 24. Maria im Kopftuch sitzt im
Bett etwas nach rechts vorn mit vor Brust gekreuzten Händen,
von rechts kommen Petrus und Johannes. — 25. Tod der Maria.
— 26. Nach links vorn stehende, betende verjüngte Maria wird
von fünf Engelchen getragen, ohne Wolken. — 27. Maria
zwischen allen Heiligen. — 28. Krönung der nach vorn knienden
Maria zwischen Gottvater links und Christus rechts; sehr roh
geschnitten. — Vielleicht gehört zu dieser Folge noch der
Beter mit dem Schutzengel, Nr. E 11 der Einzelholzschnitte im
Anhang zu dieser Studie. — [29-] Weder dem Stil noch dem
Format nach mehr zu dem Zyklus XVIII direkt gehörig, doch
aus der Basler Lokalschule der gleichen Zeit stammend, kommt
auf Blatt kiiii—1 hinten eine 4,88x6,7 cm messende Illustration

des Anrittes Christi gegen das Stadttor von Jerusalem am
Palmsonntag vor. Im Stadttor rechts steht ein tücherbreitender
Mann nach links, hinter Christus folgen zwei Apostel, und im
Grund sieht man einen in die Baumkrone gekletterten Mann. —
Beim Zyklus XIII, Nr. 9 wurde schon vermerkt, daß von der
Bilderfolge des Urs Graf mit Aufdruck „F M S" ein Blatt in
den Siben Altern, (Bl. c iiii -f 4) vorkommt, und zwar als
einziges bekanntes Erscheinen.
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Wie das bei solchen Bilderfolgen oft geht, erleidet das
Stilistische oft Abwandlungen, deren äußerste Grenzlagen man
wohl noch gut voneinander absondern, dazwischen aber keine
klaren Trennungsstriche mehr führen kann; man muß auch
irnmer mit der Mitarbeit von Gehilfenhänden rechnen. Dennoch
glaube ich in den Illustrationen der Siben Alter folgende
stilistische Gruppen bilden zu können: a) Nr. i und Nr. 18, und
die Menge der einrahmenden Zierleisten, sind in den Proportionen

schlanker, haben auch geschlossener geführte Umrisse
und toniger gehaltene Schraffierung; ich finde bei ihnen eine
sichere Übereinstimmung mit dem Basler Lokalgraphiker mit
dem Monogramm F. G., bekannt aus einigen Druckermarken
Andreas Cratanders, darunter der signierten Nr. 94a bei Heitz
und Bernoulli; vom gleichen Meister stammt wohl auch unter
den Illustrationen zur Murnerschen Geuehmatt von 1519 der
Venusberg (Geuehmatt Bogen H). — b) Am meisten
charakteristisch, und den Ton für die Sieben Alter angeoend, ist die
Illustrationsgruppe aus Nr. 8, 10, 13, 22, 26, wozu wohl auch
Nr. 9 gehört; sie ist in den Umrissen etwas gebrochener, in der
Gesamtwirkung heller, der Bildauffassung nach besonders kindlich

naiv, sie stellt mit den markantesten Blättern des Besuches
der Apostel bei Maria und der Himmelfahrt Marias (Nr. 22
und 26) den Typus eines neuen Basler Lokalmeisters auf, des
„Siebenalter-Meisters", den man sonst kaum typisch nachweisen
kann, es sei denn in Handzeichnungen (Basler Kabinett U. 6. 8).

- c) Eine Gruppe flüchtig und derb, auch mit auffallend
kurzen Proportionen, zerfasert und ausfahrend in Umrissen und
Gebärden, vertreten durch die Nr. 12, 14, 15, wozu noch um
einen Grad geringer Nr. 2 und 17 kommen. Die sehr geringe
Hand dieses Zeichners läßt sich in Basel sonst deutlich wiederfinden,

glücklicherweise aber nur selten, sie hat die Illustration
zur Apokalypse in Adam Pétris „Neuem Testament in Folio,
vom Hornung 1525" verübt, z.B. Testament fol. 180 und fol.
176 h; auch in Ad. Pétris „Passional, niederdeutsch" von 1517
dürfte die gleiche Hand zu finden sein, z.B. fol. in ein
Gewappneter im Engelsschiff, und fol. 129 die Verklärung auf
Tabor. Illustration Nr. 17 der „Sieben Alter", die Beweinung
am Kreuzfuß, zeigt auch nahe stilistische und kompositioneile
Beziehungen zu der gleichen Darstellung in Gengenbachs
Brevierillustrationen von 1517, Zyklus XXIX. — d) Illustration
Nr. 29 der „Siben Alter", Christi Einritt am Palmsonntag,
scheint mir fast mit Sicherheit von dem Monogrammisten H.
F. 1518 zu stammen, gleichbedeutend mit dem Basler Maler
und Graphiker Hans Frank.
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Zyklus XIX. Gengenbachs deutscher Hortulus animae von
1519, illustriert von Ambrosius Holbein. — Im Jahr 1519 tritt
Pamphilus Gengenbach mit einem deutschen Hortulus animae
samt Brigitten Gebet in Kleinoktav auf den Plan, ein ganz
komplettes Exemplar ist mir auch hievon noch nicht
aufzutreiben gelungen. Die Bildausstattung zielte auf ganz kleine
Illustrationen ohne Anspruch auf kompositioneil reichere
Gebilde, die schlagworthafte kurze aber deutliche Charakterisierung

der bekannten Marienszenen und der Einzelheiligen, die
Urs Graf in seiner Gebetbuchfolge für Knoblouch 1516 so

glücklich angeschlagen hatte (Zyklus XVI), machte jetzt in
Basel weitere Schule.

Holzschnitte mit einfachen Linieneinfassungen, vielfach
mit sehr knappen aber anregenden Landschaftsandeutungen
oder kleinen Architekturmotiven, vor meist weißen Luftgründen;

Größen 2,74 bis 2,95 cm breit, 3,3 bis 3,5 cm hoch.

1. Begegnung von Maria und Elisabeth. — 2. Christi
Geburt, die Eltern ganz vorn gegeneinander kniend, unter dem
offenen Bretterdach. — 3. Verkündigung an die Hirten. —
4. Beschneidung Christi. — 5. Besuch der Dreikönige, Maria
links unter Strohdach. — 6. Flucht nach Ägypten. — 7. Maria
Aegyptiaca nach links betend stehend, von vier Engelchen
erhoben. — 8. Kruzifixus zwischen Maria und Johannes, vor
Seelandschaft. — 9. Christus am Ölberg. — 10. David büßend.
— 11. Gottvater nach vorn etwas links, hält Kruzifixus vor sich

ausgespannt, Kniestück. — 12. Maria mit sieben Schwertern in
der Brust, steht nach links vorn. — 13. Maria mit einem
Schwert in der Brust steht nach links zwischen zwei Säulen. —
14. Madonnenhalbfigur in Strahlen, nach vorn etwas links. —
15. St. Michael mit Waage, nach links über eine Wölbung
stürmend. — 16. Engel und stehender Beter. — 17. Johannes der
Täufer. —- 18. Matthias mit Hellebarde. — 19. Philippus mit
Buch und Kreuzstab. — 20. Jakobus mit der Tuchwalkerstange,

lebhaft bewegt nach rechts. — 21. Petrus mit riesigem
Schlüssel, stark bewegt nach links. — 22. Paulus, das Schwert
über seine rechte Schulter, steht vor Berglandschaft ruhig nach
links vorn. — 23. Jakobus der Mehrer. — 24. Bartholomäus.
— 25. Matthäus mit Beil, geht vor einer Mauer nach rechts. —
26. St. Simon. — 27. St. Judas mit der Keule vor sich, geht
hochmütig nach rechts. — 28. Andreas. — 29. Thomas mit der
schrägen Lanze, geht etwas nach rechts vorn, nach links
zurückschauend; rechts hinten Bergspitze in Strahlen. — 30. Jo-
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hannes der Evangelist, dicke Figur, steht nach vorn rechts vor
Seelandschaft mit spitzen Bergen. — 31. Markus schreibt im
gequaderten Gemach, der Löwe zwischen Stuhl und Pult nach
links. — 32. Lukas nach links im Gemach. — ^^- Sebastian. —
34. Valentin. — 35. Georg. — 36. Erasmus. — 37. Marter delio

000. — 38. Christophorus, hochmütig gesteigert, nach links
ausschreitend. — 39. Stephanus, die Steine im Gewand vor der
Brust haltend, steht nach rechts vorn unter Kranzfeston. —
40. Laurentius. — 41. Alle Heiligen, erste Fassung. — 42. An-
thonius. — 43. Ambrosius. — 44. Bernhard mit offenem Buch,
steht nach rechts vorn, hinter ihm liegt der Teufel nach links,
in den oberen Ecken Füllhornornament. — 45. Augustinus. —
46. Hieronymus kniet in Landschaft nach links vorn. —
47. Franziskus. — 48. Leonhard. — 49. Martin. — 50. Nikolaus.

— 51. Agnes steht nach links vorn, unter einem linken
halben Torbogen. — 52. Dorothea. — 53. Apollonia. —
54. Gertraud sitzt als spinnende Nonne 3/4 nach rechts vorn, vor
Seelandschaft. — 55. Margaretha. — 56. Barbara steht
geschwungen nach links, mit schöner Gewandraffung. —
57. Magdalena mit Puffärmeln geht vor Berglandschaft 3/4

nach rechts vorn, Kopf 3/4 nach links vorn. — 58. Anna
selbdritt. — 59. Elisabeth in starker Gegenbewegung
nach rechts vorn, der Bettler links unten. — 60.

Katharina, das Rad auf der Linken, steht schön geschwungen
nach rechts. — 61. Ottilia. — 62. Besuch der Dreikönige,
zweite Fassung, Maria hier thronend. — 63. Verkündigung an
Maria. — 64. Auferstehung. — 65. Pfingstfest, dicht gedrängt,
symmetrisch und frontal. — 66. Monstranz zwischen Säulen.

— 67. Alle Heiligen, zweite Fassung mit dem links befindlichen
Christophorus. — 68. Veronika. — 69. Eine Kirche mit Fahne
steht querüber. — 70. Ohrenbeichte, der Priester rechts sitzend,
links zurück steht eine Gruppe von drei Personen. — 71. Priester

vor Altar nach rechts stehend, reicht einem knienden Paar
die Hostie. — 72. Bernhard nach rechts kniend, wird vom
Kruzifixus umarmt, der sich rechts von einem Baumstamm
herabbeugt. — 73. Weltenrichter. — 74. Priester als Rückenfigur

nach rechts hinten vor dem Altar stehend, erhebt die

Hostie, hinter ihm knien links drei Personen. — 75. Der Adler
des Johannes steht nach rechts. — 76. Begräbnis im Hof vor
einem links zurückstehenden Beinhaus. — 77. Zwei Engel
schweben über fünf Gestalten im Fegefeuer.

Außer dieser langen und einheitlichen neuen Reihe kommt
in Gengenbachs Hortulus von 1519 abgesprengt die Verkündi-
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gung an Maria aus der Urs Graf-Folge mit dem Aufdruck
„F. M. S." vor Zyklus XIII, Nr. 6), und ferner von
namenlosen geringeren Lokalmeistern: ia. Messe Gregors mit
drei Personen nach rechts vorn, 3,75x5,5 cm. — 2a. Brigitte
als Nonne in Kapelle nach rechts den Kruzifixus anbetend.
4,7x6,45cm. — Diese Brigitte wird bei Gengenbach 1523
wiederholt in „Eine kurtze Antwort einer Ordensschwester...", 40.

Gengenbach hat diesen zahlreichen Gebetbuchzyklus nur
einmal in seinem Hortulus animae von 1519 beisammen
gehalten, einzelne Holzschnitte daraus aber gar nicht so selten
in anderen seiner Druckwerke wiederverwendet, wo sie
bedeutungslos herumirren, ohne daß man den Zusammenhang erkennen

oder das Erscheinungsdatum 1519 vorverlegen könnte. So
kommen bei Gengenbach (1521) vor, in „Eberlin von Günzburg,
Ein kläglich klag... im 7. Bundsgenossen" die Nr. 74, 76. Bei
Gengenbach 1522 im „Novum testamentum latine ex versione
Erasmi" 120, die Nummern 20, 21, 22, 25, 27, 31, 32, 65 und
75. Bei Gengenbach ohne Jahr in „Die fromme hussmagt" die
Nr. 54; und gleichfalls ohne Jahr in „Luther, Sermo de
Penitentia", 4°, die Nr. 70; und gleichfalls ohne Jahr in „Der spie-
gel sancti Pauli", 4", die Nr. 21, 22; und wieder ohne Jahr in
„Ein christlich biechlin Hieronymi... Der pfaffen Spiegel",
4°, die Nr. 46; und endlich ohne Jahr in „Das Lob der Pfarrer",
die Nr. 76.

Die schön einheitliche Gebetbuchfolge Gengenbachs, die das
Wesentliche immer kurz, treffsicher und in oft sehr originellen
Fassungen hervorzuheben versteht, poesiereich mit den so oft
behandelten Gegenständen umgeht, und neben leichter
Romantik doch einen heiteren und namentlich kindlich unschuldigen

Ton zu halten versteht, hat einen trefflichen Basler Künstler

zum Urheber, es ist Ambrosius Holbein, bisweilen mit
Unterstützung eines Werkstattgehilfen. Ambrosius Holbein stand

ja mit der Gengenbachschen Offizin in freundschaftlichem
Verkehr, hatte für sie 1517 das reizvolle Titelblatt in Quart mit
Szenen vor der Weibermacht gezeichnet und für Gengenbach
auch den Druck seines Nollhart-Spieles illustriert. Die Holz
schnitte der Gengenbachschen Gebetbuchfolge sind ein sehr
erwünschter Zuwachs zur Kenntnis des wenig umfangreichen
Werkes des Ambrosius Holbein, und für die Entwicklung der
Bildgedanken und der statuarischen Motive in der Jugendzeit
des Brüderpaares Holbein von einiger Wichtigkeit. Ungemein
frisch, locker und bis zu einem leichten Grad kecker, als man
sie durchschnittlich gewohnt ist, zeigt sich hier in den besten
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der Einzelgestalten, die Bewegungslust des Ambrosius Holbein,
z. B. in dem St. Michael, Christophorus, Thomas und anderen,
während Barbara und Katharina für ihn einen Höhepunkt
statuarischen Schwunges in prächtiger Gewandentfaltung bedeuten,

alles in allem einen noch nicht genügend ausgeschöpften
Beitrag zur liebenswürdigen Kunst dieses frühverstorbenen
feinen Meisters.

Zyklus XX und XXI. "Chômas Wolffs Ausgaben des
Hortulus animae von i$iç und ,1520 mit den Baldungschen und
anderen Straßburger Holzschnitten. — Der früheste bekannte
Hortulus animae bei Thomas Wolff in Basel, dem Sohn und
Geschäftsnachfolger des besonders für prächtige liturgische
Drucke bekannten Jakob von Pfortzheim, datiert von 1519 und
ist eine lateinische Ausgabe; da es aber auf ihrem Titel heißt
„denuo, diligenter et exacte castigatus", so müßte man schließen,

daß es schon eine frühere, unbekannt gebliebene Wolffsche
Ausgabe gegeben habe. Mit dem Bildschmuck für seine ersten
Ausgaben des Hortulus animae machte Thomas Wolff es sich

zwar leicht, aber das damalige Basler Publikum konnte ihm
dennoch dankbar sein, weil er ihm immerhin einen künstlerisch
erwählten Bildschmuck in die Hände legte, indem er die
hervorragend schönen Gebetbuchillustrationen von Hans Baidung
Grien aus den Straßburger Hortulus animae-Ausgaben bei Martin

Flach 1511 und 1512 erwarb und in Basel wieder abdruckte.
Er erreichte damit, wenn auch nicht originell, so doch eine

völlig einheitliche Buchwirkung, fast ganz ohne störende
Zutaten.

Zyklus XX. Wiederabdruck der Baldung-Folge. —
Holzschnitte mit einfachen Linieneinfassungen, meist mit schönen

Landschaften vor schraffierten oder weißen .Luftgründen.

Serie a) 4,65 bis 4,96 cm breit, 5,9 bis 6,2 cm hoch.

1. Messe Gregors. — 2. Christus am Kreuz zwischen Maria
und Johannes, der betet. — 3. Christus am Ölberg, mit seitlich
erhobenen Armen, nach rechts vorn kniend, vorne lagern die
drei Jünger. — 4. Gottvater hält Christus am Kreuz vor sich

ausgespannt. — 5. Maria mit Schwert in der Brust, steht nach

rechts vor Berglandschaft (etwas anderes Format, 3,78x6,3 cm).
— 6. Madonna steht auf der Mondsichel von vorn, in Wolken.
— 7. Erzengel Michael nach links vorn den Drachen
bekämpfend. — 8. Johannes der Täufer mit Lamm und Fahne,

s/j nach rechts vorn. — 9.
Basler Zeitschr. f. Gesch. u. Altertum. 39. Band.
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nach links vorn. — io. Philippus mit Kreuz und Buch,
3/4 nach rechts vorn. — 11. St. Jakob mit der Tuchwalkerstange

im Buch lesend, nach links. — 12. Petrus mit Schlüssel
und offenem Buch, geht nach rechts. — 13. Paulus langbärtig,
auf das Schwert gestützt, steht vor Zinnenmauer nach rechts. - -

14. St. Jakob als Pilger steht breit, fast ganz von vorn. —
15. Bartholomäus mit Messer, Buch unter dem Arm, und mit
einem an Hautstück getragenem Kopf, steht 3/4 nach rechts vorn. —
16. Matthäus, ein Kniender wird von einem Soldaten ins
Genick gestochen. — 17. S. Simon mit Schwertsäge und
geschlossenem Buch, steht von vorn vor Gartenmauer. — 18.

Judas, Heiliger mit Keule steht 3/4 nach rechts vorn. — 19.
Andreas mit dem schrägen Kreuz steht ganz von vorn. — 20. Thomas

kommt aus dem Wald, 3/4 nach links vorn. — 21. Evangelist

Johannes mit Kelch, fast nach rechts. — 22. Markus sitzt
lesend nach links im Gemach, oben Krabbenwerk. — 23. Lukas

malt im Gemach nach links sitzend, oben krauses Blattwerk.
— 24. Sebastian, lehnt nach rechts vorn am Baum. - 25.
Valentin und der Fallsüchtige, 3/4 nach rechts vorn. — 26. Georg
galoppiert nach îechts vorn, den Drachen spießend. — 27. Erasmus

als Bischof sitzt von vorn, Putten an seinem Thron. —
28. Dornenmarter der 10 000, stark landschaftlich, die Körper
liegen links unten. — 29. Kilian, schmale Figur, geht als
Bischof mit Stab und Schwert nach rechts vorn. — 30. Christophorus,

schön breit entfaltet, geht durch den See nach rechts
vorn. — 31. Laurentius geht im Buch lesend •"

f nach links
vorn. — 32. Stephanus mit Palmzweig und Stein, steht nach
links. — 33. Alle Heiligen, sieben Figuren stehen geschlossen
beisammen, in Mitte ein Bischof mit Steinen auf dem Buch nach
vorn. — 34. S. Antonius steht von vorn, das Schwein links
von ihm. — 35. Bischof Ambrosius sitzt lesend im Gemach
nach rechts vorn, in den oberen Ecken Blattwerk. — 36. Der
nach links hinten kniende hl. Bernhard wird vom Kruzifixus
umarmt. — 37. Hieronymus kniet betend nach rechts in der
Waldschlucht. — 38. Franziskus, eine wundervolle Zeichnung,
kniet mit halbgebreiteten Armen nach rechts vorn vor besonders
schöner Landschaft mit Kirche. — 39. Leonhard, im Buch
lesend, steht 3/4 nach links vorn. — 40. St. Martin hält zu Pferd
in Seitenansicht nach rechts. — 41. Agnes, das Lamm in den
Armen, steht von vorn vor Gartenmauer. — 42. Gertraud als
Spinnerin, sitzt nach links. — 43. Margaretha mit Buch und
Kreuzstab, steht nach vorn vor dem Drachen. — 44. Maria
Aegyptiaca steht betend nach rechts, von fünf Engelchen in



Basler Erbauungsbücher 99

Wolken gehoben. — 45. Die hl. Anna selbdritt, das Mädchen
Maria betend rechts neben ihr, stehen von vorn, ein wenig nach
links. — 46. Ursula und Jungfrauen im Schiff, unter mächtigem

Segel. -- 47. Elisabeth, nach rechts gegen den Bettler
gerichtet, steht vor Gartenmauer. — 48. Katharina, mit Schwert
und einem Viertelsrad, steht von vorn, Kopf 3/4 nach rechts
vorn. — 49. Barbara, schlank, steht nach rechts, links von ihr
der große Turm. — 50. Ottilia kniet in der Kapelle betend
nach links, der Engel holt rechts einen Kaiser aus Flammen. —
51. Die Dreikönige rechts, links sitzt Maria nach rechts vorn,
links hinter ihr groß die Köpfe von Ochs und Esel. — 52. Christus

steigt nach rechts vorn aus der Grabtumba, rechts dahinter
ein Gewappneter in Gegendrehung. — 53. Priester, die Hostie
erhebend, steht nach rechts vor dem Altar, links der kniende
den Priesterrock anhebende Ministrant. — 54. Christi Geburt
vor Strohdach, beide Eltern nach rechts, Joseph stehend, Maria
kniend. — 55. Veronika von vorn, das Schweißtuch in ganzer
Breite vor sich ausspannend. — 56. Ohrenbeichte, der Priester
sitzt rechts im Stuhl auch :i', nach rechts vorn, ein Tuch vor
den Mund haltend (anderes Format, nur 4,1x6,25 cm). —

57. Der Johannes-Adler steht nach rechts (anderes Format, nur
3,86x4,12 cm). — 58. Christus als Weltenrichter über aus

Gräbern Auferstehenden.

Serie b) Baldungsche Holzschnitte ganz gleicher Art, aber
etwas abweichender Größe, 5,05 bis 5,12 cm breit, 7,62 bis

7,7 cm hoch.

59. Kruzifixus zwischen Maria und Johannes, der sich mit
seinem Mantel Tränen wischt. — 60. Bärtiger David kniet
betend ganz links nach rechts, die Harfe liegt links hinter ihm am
Boden, links hinten eine Burg, rechts oben Gottvaters Halbfigur.

— 61. Zwei Männer senken rechts eine Leiche ins Grab,
links Gruppe von Leidtragenden mit einem Priester mit Weihwedel

an ihrer Spitze, hinten ein Beinhaus.

Der nächstfolgende deutsche Hortulus animae bei Thomas
Wolff, von 1520, enthält konform mit dem lateinischen von
1519 nahezu die lückenlose Baidungserie von Nr. 1 bis 61 wieder,

dazu neu noch einige Ergänzungen von Hans Baidung,
nämlich in Fortzählung des obigen Verzeichnisses die Nummern:

62. St. Wolfgang steht als Bischof in Landschaft nach links
vorn, die Kirche auf seiner rechten Hand, halb unter dem
Mantel. — 63. Apollonia sitzt nach rechts, zwischen zwei Man-
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nem, die an ihren Zähnen hämmern. — 64. Ein Priester erhebt
die Hostie nach rechts vor dem Altar, ganz vorn in der linken
Ecke kniet der den Mantel hebende Ministrant, links hinten
steht noch ein junger betender Kleriker (anderes Format, nur
3,8x5,9 cm). — In seinem lateinischen Hortulus animae von
1522, der sonst ein ganz anderes in Metallschnitten in Basel
hergestelltes Bildmaterial enthält (siehe Zyklus XXII.),
verwendet Thomas Wolff nur noch nebenher acht Holzschnitte
aus seinem Baldung-Zyklus, nämlich die Nummern 1, 4, 5, 22,
23> 33. 48 und neu Nr. 65: Bischof Nikolaus blickt nach links
durch ein Fenster in ein Gemach, in dem einige Personen in
einem Bett liegen. — Ähnlich verwendet Wolff in seinem
deutschen, 1523 für den Buchführer Wattenschnee gedruckten
Hortulus animae nebenher wieder neun Blatt seiner Baldungschen

Holzschnitte, doch nicht ganz dieselben wie 1522, nämlich

die Nummern 1, 12, 21, 22, 23, ^^, 48, 61, 65. — Die
Nr. 12 und 13, Petrus und Paulus, verwendete Thomas Wolff
außerdem noch vereinzelt 1523 in seinem „Neuen Testament,
deutsch" in Oktavausgabe und im „Neuen Testament, deutsch"
in Quartaüsgabe, ebenso 1524 in seinem „Neuen Testament,
deutsch" in Oktavausgabe und im „Neuen Testament, deutsch"
in Quartausgabe. Der Petrus, Nr. 12 allein, kommt dann noch
in Lyon 1541 bei den Brüdern Frellon in ihrem Hortulus
animae in Kleinoktav einmal vor.

Von dem bei Wolff verwendeten Bestand der Baldungschen

Illustrationen stammten die Nummern 1 bis 19, 21, 24,

25, 43 bis 52, 54 bis 57, 59, 60, 61 und 64 aus dem
Straßburger Hortulus animae bei Martin Flach vom Jahre 1511,

dagegen die Nummern 20, 22, 23, 26, 27, 30 bis 38, 40 bis 42,
58 und 62 aus dem Straßburger lateinischen Hortulus animae
bei Martin Flach vom Jahre 1512, zuletzt die Nummern 28,

29 und 63 aus dem Straßburger deutschen Hortulus animae
bei Martin Flach, ebenfalls von 1512. — Von den Nr. 39,
St. Leonhard, und Nr. 53, Hostie erhoben, kenne ich kein

originales Erscheinen in Straßburg, so daß es möglich ist, daß

uns diese beiden Baldungschen Illustrationen nur durch den

Wiederabdruck der Baldung-Serie bei Thomas Wolff in Basel

erhalten sind.

Zyklus XXI. Wiederabdruck von Illustrationen bei
Johann Knoblouch in Straßburg von 150J. — Holzschnitte mit
einfacher Linieneinfassung, 4,8 bis 5 cm br., 6,12 bis 6,24 cm h.
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Außer der Hans Baldungschen Serie druckte Thomas
Wolff in seinem Basler Hortulus animae von 1519 noch einige
ältere, gleichfalls recht künstlerische Straßburger Holzschnitte
wieder ab, die einst im Jahr 1507 schon in dem deutschen
Hortulus animae bei Johann Knoblouch erschienen waren und
ihrerseits auf die bekannte Nürnberger-Folge von
Gebetbuchillustrationen in dem Salus animae von 1503 zurückgingen.
Aus dem Knoblouchschen Besitz von 1507 stammen also die
Nummern :

1. Ein Beter kniet nach links vor einer Gartenmauer, sich
nach seinem hinter ihm stehenden Schutzengel umsehend. —
2. Dorothea sitzt im Freien nach 3/4 links vorn. — 3. Pfingsten,
Maria sitzt nach vorn links im Kreise der Apostel. — 4.
Kommunion, vor dem Altar nach links gereicht. — 5. Zwei Engel
holen zwei unter vier Seelen aus dem Fegefeuer.

Es sei erinnert, daß die Holzschnitte der Straßburger
Kunst aus den Zyklen XX und XXI die Vorlagen für die
Adam Petrischen Basler Kopien bildeten, die wir im Zyklus
IX beschrieben haben. Mit dem Baldung-Zyklus XX hielt
etwas Neuartiges seinen Einzug in die Illustration der Basler
Gebetbücher, nicht nur die bei ausreichendem Format sich geruhsam

in aller Breite auslebenden und hochkünstlerisch gezeichneten
Kompositionen, sondern auch eine modern malerischen
Anschauungen entsprechende tonige Durchschraffierung. Die Stufe
des Schematischen und auch die Stufe des, selbst bei guter
künstlerischer Erfindung, nur Andeutenden, ward zugunsten einer
vollkommenen Bildmäßigkeit verlassen, die nun Blatt für Blatt
die Büchlein mit vollkommener Illusion erfüllte, wie wenn in
dem Büchlein eine gleiche Zahl von kleinen Altargemälden
eingeschlossen wäre; das sollte nur noch einmal wiederkommen,
und leider nicht direkt im Basler Druck selbst, nämlich bei Hans
Holbeins Hortulus animae-IUustrationen, siehe Zyklus XXV.

Außer der Reihe, abgesprengt, kommen in Thomas Wolffs
Hortulus animae von 1519 noch vor: ia) Papst Gregor sitzt
mit offenem Buch nach vorn etwas rechts, rechts hat man
Durchblick durch ein säulengeteiltes Fenster; 3,8 x 6,3 cm.
Wiederabdruck eines älteren Straßburger Gebetbuchholzschnittes

bei Wähinger, ich glaube von 1503. — 2a) Eine schöne

Verkündigung an Maria, die links mit gekreuzten Händen hinter

dem Betpult kniet, Kopf 3/4 nach rechts vorn geneigt;
4,7 x 6 cm. Unter Grundanlehnung an die Verkündigung in
Knoblouchs Straßburger Hortulus animae von 1507 in gutem
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Straßburger Stil, unmittelbar an der Schwelle Hans Baidungs
ausgeführt. — Dann kommt noch als Kirchweihbild die
fahnengeschmückte Kirche aus Furters Basler Hortulus animae von
1515 vor (Zyklus XI, Nr. 38). — In Wolffs deutschem

Hortulus animae von 1520 kommen außer der Baldung-Serie, wie
schon gesagt, auch von diesem Zyklus XXI noch Nr. 2 und 4,
und die angeschlossenen Nr. ia und 2a wieder vor. Ferner noch
ein abgesprengter Holzschnitt vom jungen Dürer, die
Verkündigung an Maria (Zyklus I, Nr. 2.). Im Hortulus animae

von 1522 die Nr. 1 und 4 des Zyklus XXI.

Zyklus XXII. A, B, C, D. Die geringwertigen Metall-
schnitte in Chômas Wolffs Hortulus animae von i$22. — In
der lateinischen Ausgabe dieses Gebetbuches von 1522 spielen
die bei Zyklus XX und XXI schon angemerkten insgesamt
11 früheren Holzschnitte gar keine Rolle, denn diese Ausgabe
bekommt ihren Charakter, ebenso wie die anschließende von
1523, durch eine neue, aber sehr unschöne, aus Basel hervorgegangene

Bildausstattung in Metallschnitten, die eine etwas
umständliche Beschreibung nötig machen, nur eines fast
durchgängig ganz beiseite lassen, nämlich die Schönheit und die
Kunst.

Serie A. Metallschnitte mit doppelten Linieneinfassungen
und einfachen Landschaften, die Luftgründe dicht geschrotet
und mit kleinen weißen Nagelköpfen versehen; ab und zu
wurde bei späteren Verwendungen der Metallstöcke der
geschrotete Grund auch wieder weggeschnitten und wirkt dann
weiß. Größen 3 bis 3,25 cm breit, 3,9 bis 4,15 cm hoch.

1. St. Michael. — 2. Johannes der Täufer. -- 3. Matthias,
mit Hellebarde über seiner rechten Schulter, geht nach rechts.

— 4. Philippus mit Kreuzstab. — 5. Jakobus minor. — 6.

Jakobus major als Pilger, geht nach rechts vorn. — 7. Bartholomäus

mit Messer und Buch, steht nach vorn rechts. — 8. Paulus

mit senkrecht aufgestütztem Schwert, steht Profil nach
links unter Bogen mit Eckblättern. — 9. Simon mit der Schwertsäge.

— 10. Judas mit Keule und Buch, steht vor Gartenmauer
nach vorne etwas links. — 11. Andreas vor dem schrägen
Kreuz, geht vor Gartenmauer im Buch lesend nach rechts. —
12. Thomas mit Lanze und offenem Buch, steht 34 nach rechts

vorn unter Bogen mit Eckblättern. — 13. Johannes Evangelista
geht den Kelch segnend nach rechts (in Lyon 1541 der Schrotgrund

weggeschnitten). — 14. Sebastian mit zwei Schützen. —
15. St. Blasius. — 16. Valentin mit zwei Fallsüchtigen. —



Basier Erbauungsbücher 103

17. Erasmus sitzt im Freien. — 18. Laurentius. — 19. Dionysius
mit abgeschlagenem Kopf. — 20. Stephanus. — 21. Rochus
mit Engel. — 22. Leonhard im Buch lesend, die Kette nach
rechts unten, steht nach vorne, Kopf nach rechts geneigt. —
23. Agnes mit Lamm. — 24. Dorothea. — 25. Apollonia. —
26. St. Gertraud. — 27. Anna selbdritt, das Christkind
zwischen den frontal und symmetrisch in offener Halle sitzenden
beiden Frauen. — 28. Gekrönte Heilige mit Pfeil. — 29. Elisabeth

nach rechts vorn, sich zum Bettler nach links zurückwendend,

vor Zinnenmauer. — 30. Ottilia.
Serie B. Metallschnitte in völlig gleicher Manier, nur um

geringes größer, 3,55 bis 3,85 cm breit, 4,3 bis 4,6 cm hoch.

31. Bernhard kniet links vorn nach rechts betend, rechts
hinten an Hauswand Halbfigur eines Madonnenbildes, das mit
seinem Strahl den Heiligen bespritzt. — 32. Franziskus. —
23- Martin. — 34. Brigitte. — 35. Ohrenbeichte. — 36. Der
Tod nach rechts, sticht einen auf dem Kirchhof niederfallenden
Mann.

Serie C. Metallschnitte in völlig gleicher Manier, nur
wiederum um ein Geringes größer; 4 bis 4,48 cm breit, 4,32 bis
4,68 cm hoch.

37. Pietà frontal, mit links und rechts einer Heiligen. —
38. Veronika steht mit groß ausgespanntem Schweißtuch von
vorn unter einem Astbogen mit Eckblättern. — 39. Der Engel
des Matthäus nach links. — 40. Der Markus-Löwe nach links.
— 41. Der Lukas-Stier nach rechts. — 42. Der Johannes-Adler
nach links. — 43. St. Georg zu Pferd. — 44. Dornenmarter der
10000. — 45. Papst Gregor schreibt im Gemach im Pult nach
rechts. — 46. Bischof Augustinus schreibt im Gemach nach
rechts. — 47. Hieronymus als Kardinal liest im Gemach im
Pult nach links. — 48. Ambrosius schreibt von vorn gesehen
(kommt erst in der Ausgabe von 1523 auf p. 119 vor). —
49. St. Wolfgang. — 50. Purificatio beatae Mariae. — 51. Tod
der liegenden Maria, vor dem Bett zwei Apostel, die übrigen
dahinter. — 52. Heimsuchung von Maria und Elisabeth, vier
Personen, Elisabeth kniet nach links vor Maria (kommt erst in
der Ausgabe von 1523 auf p. 139 vor).

Serie D. Metallschnitte gleicher äußerer Verhältnisse wie
Serie A, B, C, stilistisch ähnlich, doch nicht ganz so eng
zugehörig; 5,12 bis 5,48 cm breit, 7,18 bis 7,61 cm hoch.

53. Calvarienberg mit einem Kreuz, der Lanzenstich wird
von links geführt. — 54. Christus kniet am Ölberg nach rechts,
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von den drei schlafenden Jüngern im Halbkreis über vorn
umringt, hinten sieht man eine gekurvte Gartenplanke. — 55. Der
auferstandene Christus steht segnend vor der Grabtumba,
zwischen zwei schlafenden Wächtern.

Alle Illustrationen Nr. 1 bis 55 sind nicht von einem freien
Künstler entworfen, sondern von einem Professionisten des
Formschnittes, dem in Basel tätigen lothringischen
Metallschneider mit den Initialen J. F., gleichbedeutend mit Jakob
Faber, aus eigenem geringen Können gezeichnet und auch
geschnitten, in einer einfallslosen und temperamentlosen
Durchschnittsmanier; auch die Serie D zeigt trotz des reichlicheren
Formates die gleiche kunstlose, trockene und spröde Haltung.
Viele der kleinen und kleinsten Illustrationen des Meisters J. F.
sind so unpersönlich und abgeschliffen, daß man Vorlagen für
sie, wenn sie überhaupt nötig waren, nicht mehr nachweisen
kann. Daß der, samt seiner ganzen Technik aus Frankreich
stammende Metallschnittmeister, dessen Beruf das Entwerfen
ja überhaupt nicht war, in seiner Zeichenmanier ganz von der
Nachblüte der Pariser livres d'heures, etwa des zweiten
Dezenniums des XVI. Jahrhunderts bestimmt gewesen ist, habe
ich schon in meiner Studie über die Wechselbeziehungen
zwischen dem Basler und Pariser Buchschmuck (in der Festschrift
zur Eröffnung des Basler Kunstmuseums 1936, Abbildungen
25 und 26) nachgewiesen; so mögen für die Visitatio und den
Marientod (Nr. 52 und 51) auch französische Gebetbuchvorbilder

näher liegen, während vieles andere, namentlich die
männlichen Einzelheiligen, schlecht und recht mehr aus dem
oberrheinischen Einzugsgebiet der Vorlagen stammen wird. Für
den kleinen Thomas (Nr. 12) hat Dürers entsprechender
Kupferstich (B. 48) Pate gestanden, die Elisabeth Nr. 29 ist nach

der Basler Elisabeth des Zyklus IX oder deren Straßburger
Vorbildern direkt kopiert, in der Bernhardszene Nr. 31

scheint eine sehr verderberte und flüchtige Entlehnung aus

Hans Holbeins d.J. Bernhard in seinem Hortulus animae um

1522 vorzuliegen (siehe Zyklus XXV, Nr. 20), den der
Metallschneider J. F. ja kennen mußte, weil er die Schnittausführung
für Holbein besorgt hat; leider ist die Abhängigkeit nicht deutlich

genug, um sie für die Datierung des Holbein-Zyklus XXV
sicher benutzen zu können.

Zyklus XXIII. A, B. Die besseren Metallschnitte in Chômas

Wolffs Hortulus animae vo?i 1522, teilweise ?iach Ambrosius

Holbein.
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Serie A. Metallschnitte, geschnitten vom Meister J. F.,
doppelte Linieneinfassungen, mit Landschaften oder Interieurs,
überall Stücke von weißen Luftgründen; 4,96 bis 5,05 cm breit,
6,8 bis 6,98 cm hoch.

In Weiterzählung der Schnitte vom Meister J. F.:

56. Christi Geburt, die Eltern knien zu beiden Seiten
voider Hütte, in Mitte hinter dem Kind kniet ein betender Engel,
Landschaftsgrund. — 57. Verkündigung an Maria, diese links
hinter dem Betschemel nach rechts vorn, der Engel kommt von
rechts nach links, das Knie beugend, Astbogen mit Trauben
in den Ecken. — 58. David kniet rechts, nach links gerichtec:
betend, Landschaftsgrund. — 59. Madonna steht im Strahlenschein

auf der Mondsichel, von vorn ein wenig nach rechts. —
60. Hinter einem Bogen auf Pfeilern stürmt Christophorus nach
vorne links durch den See. — 61. Margaretha im Buch lesend
steht von vorne, etwas nach rechts, auf dem Drachen. —
62. Magdalena steht vor Landschaft nach links vorn, in ihrem
Nymbus „S. Maria Magdalena". — 63. Die Dreikönige kommen

hintereinander rechts hervor, Maria sitzt links in der
Ruine nach 3/4 rechts vorn. — 64. Pfingsten, dicht gedrängt,
symmetrisch und frontal, ohne irgend eine Raumdarstellung. —
65. Katharina mit Schwert und großem 'Rad, steht :?) nach
links vorn unter derbem Säulenbogen (kommt erst 1541 in
Lyon vor).

Serie B. Bei gleichen äußeren Verhältnissen mit waagrecht
schraffiertem Luftgrund.

66. Petrus links 3/4 nach rechts vorn, und Paulus im Profil
nach links, stehen sich in einer offenen Torhalle mit Durchblick

auf Berge gegenüber. — 67. Antonius, das Schwein links
von ihm, steht von vorn gesehen, aber mit Schrittstellung nach
rechts vorn zwischen zwei ornamentierten Halbsäulen, ein
wenig Landschaftsdurchblick, oben Feston mit drei Putten. —
68. Barbara, im reich gefältelten Gewand, steht etwas vorgebeugt

nach links, auf den links unten in der Berglandschaft
stehenden Turm zeigend; oben Feston mit zwei Putten.

Außer diesen zusammenhängenden Illustrationsserien Nr. 1

bis 68 enthält Thomas Wolffs Hortulus animae von 1522 noch
einige nicht zur Serie gehörende Bilder, gleichfalls in
Metallschnitten.

ia. Titelillustration, 6,89x9,14 cm. Hinter einer Fensterbank

sitzt die Madonna 3/4 nach links vorn, legt einem links
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betenden Adoranten ihre Rechte auf die Schulter. Das Christkind

auf ihrem Arm dreht sich nach rechts vor, und schlägt
mit einem Hämmerchen die Glocke einer auf der Fensterbank
stehenden Standuhr (das „Zeitglöcklein"), wobei ihm ein rechts
befindlicher großer Engel an die Hand geht. Das Ganze ist
von einer Portalarchitektur in Renaissanceformen eingefaßt.
Das von Jakob Faber nach einem guten, vielleicht Augsburgischen

Künstler, mit mehr wie üblichem Geschick nachgezeichnete
und auch geschnittene Blatt geht in seinen ursprünglichen

Grundlagen auf einen Stich des Israhel van Meckenem zurück;
es ist hier übrigens keine Neuerscheinung, sondern war schon
das Jahr zuvor (1521) in Basel in der Offizin des Nikolaus
Lamparter erschienen, in „Determinatio theologicae facultatis
Parisiensis super doctrina Lutheriana", 40. — 2a., 2b. Rund-
zifferblatt mit flammender Sonne in Mitte, und Rundzifferblatt
mit Mondgesicht 3/4 nach rechts vorn und feinen Eckornamenten,

zwei feinausgeführte Metallschnitte von 4,43^4,43 cm,
die nach meiner Ansicht von Hans Holbein d.J. direkt
vorgezeichnet und von Jakob Faber authentisch geschnitten wurden.
— 3a. Halbfigur Christi des Schmerzensmannes nach links vorn,
vor dem waagrecht schraffierten Grund die Passionswerkzeuge,
unter einer Arkatur aus Halbsäulen und Blätterbogen, 4,4x6,8 cm.
Sicher von Hans Holbein vorgezeichnet und vom Meister J.F.
in Metall geschnitten, auch dies kein Erstvorkommen, sondern
schon im August 1520 in der Frobenschen Offizin veröffentlicht,

in „Sebast. Münster, Proverbia Salomonis". - - Von der
Wiederverwendung einzelner Baldung-Holzschnitte wurde schon
bei Zyklus XX und XXI Notiz genommen. (Vgl. über den
Wolff Hortulus von 1522 auch des Verfassers Ausführungen
mit Abbildungen in Baer's Frankfurter-Bücherfreund, 12. Jg.
1914, N. F. 1, Heft 1.)

Die Metallschnitt-Serien des Meisters J. F. aus dem Hör
tulus von 1522 sind in Basler Drucken verschiedentlich wieder
verwendet worden, zunächst im fast ganzen Umfang das Jahr
darauf in der von Thomas Wolff für den Buchführer Johann
Wattenschnee gedruckten deutschen Ausgabe des „Hortulus
animae 1523"; es kommen darin nochmals vor die Nummern
1 bis 14, 16 bis 18, 20, 22 bis 35, 43 bis 45, 47, 48 50 bis 54,
59 bis 62, 64, 67 und 68, wobei die Nr. 48 und 52 in dieser
Ausgabe zum erstenmal auftauchen. Ferner verwendet Th.
Wolff im Jahr 1523 in „Das gantz newe Testament, Ausgabe
vom August" in Quart die Nr. 6, 8, 10, 13, 39, 40, 41, 42, 64,
66. Gleichfalls 1523 in „Das gantz neuw Testament, Ausgabe
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ohne Monat" in Oktav die Nr. 6, 8, io, 13, 39, 40, 41, 42, 64.
Im Jahr 1523 1524 in „Das newe Testament gantz", 40, die
Nr. 6, 8, 13, 39, 40, 41, 42, 64. Im Jahr 1524 in „Das newe
Testament gantz, Ausgabe vom August", in Quart, die Nr. 6,
8, 10, 13, 39, 40, 41, 42, 64, dazu den Schmerzensmann Nr. 3a.
— Wieder 1524 in „Das newe Testament gantz" in Oktav, die
Nr. 6, 8, 10, 13, 39, 40, 41, 42, 64. Wieder 1524 in ,,Das newe
Testament ietz ganz klärlich" in Oktav die Nr. 6, 8, 10, 13, 39,
40, 41, 42, 64. — Bei Thomas Wolff 1527 in „Kinderbericht
und fragstück", 8°, die Nr. 66. — Andreas Cratander in Basel
verwendet im März 1523 in „Jacob Faber Stapulensis,
Commentarii initiatorii", fol., die Nr. 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47,
48. — Wie ein französischer Formschneider Basel diese wenig
erfreuliche Bilderreihe einst beschert hatte, so ist in späteren
Jahren fast der ganze Bestand wieder nach Frankreich
zurückgewandert, wo er sich in der dort gewohnten Produktion auch

weniger absonderlich ausnehmen mochte; man findet nämlich
in Lyon 1541 bei den Brüdern Joh. und Franziskus Frellonius
in deren lateinischem Hortulus animae in Kleinoktav folgende
Nummern wieder: 1 bis 35, 37 bis 45, 49 bis 51, 54 bis 57,
60 bis 64, 65, 66 bis 68, wovon neu waren ein bisher noch
nicht mitgezählter in Landschaft nach rechts kniender Hieronymus

3,85s 4,6 cm (im Hortulus von 1541 auf p. in) und die
stilistisch wichtige Nr. 65, Katharina. Auch die Holbeinsche

Halbfigur des Schmerzensmannes ist mit dem ganzen Schub
nach Lyon mitgewandert, nur findet man sie dort im Hortulus
von 1541 mit weggeschnittener Schraffierung des Grundes,
also auf weiß. Auch in den „Horae in laudem beatissimae
virginis Mariae", in Lyon 1548, findet man als Titelillustration
noch ein Stück aus unserer Metallschnittserie des Meisters J. F.,
nämlich Nr. 59, die Madonna im Strahlenschein. Sogar eine

Rückwanderung nachdem Oberrhein durfte ein Teil der
Metallschnittserie des J. F. aus dem ursprünglichen Wolffschen Hortulus

noch 1553 erleben, nämlich nach Freiburg i.B., in den
„Hortulus animae teutsch" des Ludouig Perrin, 8°.

Stilistisch gibt der Zyklus XXIII interessantere Anlässe für
Beobachtungen, weil sich hier der Kreis der Vorlagen des
Meisters J. F. viel deutlicher erkennen läßt, als in dem aus
unpersönlichen Durchschnittsanschauungen gespeisten und auch
im Format wesentlich kleineren Zyklus XXII. Die Nummern 56,
Christi Geburt, 58 David, und 63 Dreikönige, bleiben zunächst
auch noch reichlich unpersönlich und halten sich im Bereich
der französischen Erinnerungen des Meisters, etwa in der Zei-
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chenart der Illustrationen des Pariser Hortulus animae des

Johann Kerbriand und Johann Adam von 1516. Andere der
Metallschnitte, obwohl sie in der Darstellungsmanier sehr
verwandt aussehen können, gehören aber schon dem oberrheinischen

Einzugsgebiet der Vorlagen des Meisters J. F. an, so ist
Nr. 57 die Verkündigung an Maria eine absolut deutliche
Gleichsinnkopie der Marienverkündung aus Knoblouchs
Straßburger Hortulus animae von 1507, und aus dem gleichen
Gebetbuch hat der Meister sein Pfingstfest, Nr. 64, in etwas
vergröbernder Weise, aber bis in die vielen kleinen Knitterfältchen
abhängig kopiert, obwohl es jetzt einen so ganz anders gearteten

Eindruck als die Verkündigung macht, so daß man schwerlich

auf die gleiche Quelle raten könnte. Auch die Madonna
im Strahlenschein, Nr. 59, ist eine deutlich nachweisbare Kopie,

wenn auch ungeschlacht genug, nach Dürers entsprechendem

Kupferstich B. 32. So suchte sich der Meister J. F., wenn
er sich selbst überlassen war, seine Vorlagen aus Nah und Fern
zusammen und verballhornte sie ziemlich ohne Erbarmen. Er
leistete nur dann Gutes, wenn er ohne eigene zeichnerische
Aspirationen gehorsam in seinem Formschneiderberuf blieb
und die entwerfenden Künstler ihm nahe genug waren, um
ihn bei der Stange zu halten, wie es z. B. Hans Holbein dem

Jüngeren mit ihm gelang. — Bei den recht gefällig wiedergegebenen

Blättern der Maria Magdalena, Nr. 62, und der
Margaretha, Nr. 61, sieht man sofort, daß bessere oberrheinische
Vorlagen, vielleicht Altarflügel, in wesentlich getreuerem Sinn
benützt wurden, und bei der hl. Katharina, Nr. 65, darf man,
glaube ich, sogar die Vermutung wagen, daß uns in ihr
wenigstens das Ungefähr einer sonst verlorengegangenen Holbeinschen

Vorlage, etwa einer der getuschten großen Scheibenrisse
erhalten sei, denn in ihrem stolzen, freien Stand, sowie in der
dekorativ großzügigen Entfaltung des Umrisses und der
Gebärden weht etwas von der charakteristischen Größe Hans
Holbeins nach; die architektonisch ornamentalen Details der
Umrahmung darf man freilich nicht befragen, da hat der
Meister J. F. wieder geglaubt, seinen eigenen fragwürdigen
Geschmack walten lassen zu können.

Unter der gleichen Voraussetzung, daß sich der Meister
J. F. in den Einzelheiten, namentlich des baulichen Ornaments,
große und verunzierende Freiheiten herausgenommen habe, bin
ich nun auch überzeugt, daß er bei vier weiteren seiner
Metallschnitte heute in der Hauptsache noch gut kenntliche
Vorlagen des Ambrosius Holbein vor sich gehabt habe, wahrschein-
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lieh nicht zufällige, sondern eigens für den Zweck gelieferte
Vorzeichnungen, nämlich für die Nummern 60, 66, 67 und 68,

Christophorus, Peter und Paul, Antonius und Barbara. Wessen
Blick geschult genug ist, durch die Versteifung der Formen
unter der Hand des noch wenig an die authentische Treue
geschulten Formschneiders und seine willkürlichen Verschlimmbesserungen

hindurchzusehen, der trifft auf den liebenswürdig
gefälligen Geist, auf das kindlich Unschuldige und auch auf
die zarte Krausheit des Ambrosius Holbein, auch auf seine

unter allzuschwerer Stoffverhüllung oft lastenden und sich
übertrieben bückenden Bewegungen. Ohne Zweifel findet man
in der Graphik des Ambrosius Holbein die nächsten Parallelen
für das nach weltabgeschiedner Klausnerei schmeckende
vermooste Wesen und Gehaben des Christophorus, Antonius und
Peter-Paul, als Beispiele wären in erster Linie die Erzählung
des Hythlodäus in Thomas Morus Utopia, der untere Streifen
in dem Foliotitel des Hoflebens, beide von 15 18, und verschiedene

unter seinen Illustrationen zum Nollhardspiel zu nennen,
auch der äußerste rechte Apostel auf Ambrosius Holbeins
Gemälde des Marientodes in Wien. Einen durchschlagenden
Beweis für die gleiche Autorschaft würde schon allein die gleiche
überkreuz ausladende Schrittstellung und die sich rückwendende

Stürmischkeit des Christophorus in dem Metallschnitt
hier und in dem kleinen Christophorus-Holzschnitt in Gengenbachs

Hortulus von 1519 erbringen (Zyklus XIX, 38). Der
Metallschnitt der Barbara, Nr. 68, kann schon dem Kostüm
nach kaum anders als aus dem Holbeinkreis stammen, wofür
man die Barbara aus Hans Holbeins Hortulus animae (Zyklus
XXVI., Nr. 59.) vergleichen möge, zur Stellung aber und der

ganzen liebenswürdig zarten Bewegung spricht deutlich wieder
die Wesensverwandtschaft des Ambrosius Holbein, zu
vergleichen mit der „Spes" rechts unten wiederum in dem Titelblatt

mit dem Hofleben, und mit der zarten Grazie des

Lieblingsjüngers Johannes in dem Wiener Marientod.

Zyklus XXIV. Wolffs Hortulus animae von 1523 mit den
ausdrücklich mit „J. F." signierten Metallschnitten. — Bei dem
deutschen Hortulus animae, den Thomas Wolff 1523 für den

Basler Buchführer Johann Schabler, genannt Wattenschnee,
druckte, bleibt man ganz im Kreis des vorausgegangenen
Zyklus, denn diese Ausgabe wiederholt, wie schon in der
Bibliographie des Zyklus XXIII vermerkt wurde, nahezu das

gesamte Metallschnitt-Material des Jakob Faber aus der Wolff-
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sehen lateinischen Ausgabe von 1522, doch kommen jetzt
einige wenige neue Ergänzungen hinzu, die nun endlich den

Schleier der Anonymität lüften, indem diese Nachträge meh-

rerenteils mit den Initialen ihres Verfertigers ,,J. F." signiert
sind, die sowohl den entwerferischen wie den reproduzierenden
Anteil im Schnitt zu beschlagen scheinen.

Metallschnitte, mit doppelten Linieneinfassungen, als

Gründe Interieurs oder einfache Landschaften mit Wolkenluft.

Größen (abweichend von den bisherigen des Zyklus XXIII)
6,1 bis 6,18 cm breit, 7,99 bis 8 cm hoch.

Unter Fortzählung der Nummern des vorherigen Zyklus:

69. Verkündigung an Maria, der Engel schön aufrecht
rechts im Profil nach links, Maria links hinter dem Betpult
unter Baldachin :'/t nach rechts vorn kniend; auf der Stufe
des Pultes mit „1519 J.F." signiert. -- 70. Der bärtige David,
auf ein Knie niedergelassen, betet im Freien nach rechts zu
einem mit Flammenschwert von rechts herabschwebenden
Engel, hinter David eine zeigende Frauenhalbfigur, ganz links
steht ein schlanker Hellebardier im Profil nach rechts; in
unterer linker Ecke in einem besonderen Viereckchen bezeichnet
„J.F." — 71. Besuch der Dreikönige nach links, der vorderste
kniet, Profil nach links, der linke rückwärtige zeigt zum Stern
hinauf; Maria sitzt links nach rechts etwas vorn gerichtet,
Joseph steht hinter ihr, Profil nach rechts, alle bis auf den
rechts stehenden König unter dem Sparrendach; auf dem
Boden in der rechten unteren Ecke bezeichnet „J.F." -- 72. Christus,

auferstanden, mit der Siegesfahne und segnend, steht von
vorn vor der geschlossenen Grabtumba, an jeder von deren
vier Ecken sitzt ein schlafender Grabwächter, hinten
Landschaft; unbezeichnet. — 73. Christi Geburt, Maria kniet vor
einem mächtigen Mauersockel allein nach links, das Kind
liegt vor ihr auf ihrem Mantelzipfel; hinter einer bogentragen-
den Viertelssäule links schauen Ochs und Esel herein. Auf der
hellen Schmalseite des Mauersockels bezeichnet „1519 und Urs
Grafs verschlungenes Monogramm".

Warum diese zweimal mit „1519" datierten Schnitte bis
1 523 liegen blieben, ist unerklärt, ebenso, warum der Meister
Jakob Faber sich nur gerade hier durch seine Initialen zu
erkennen gab. Der Charakter einer Urs Grafschen Vorzeichnung
ist bei der Geburt Christi, Nr. 73, ziemlich verwischt, so daß
man sich ohne das unterstützende Monogramm in der Zu-
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Schreibung wahrscheinlich recht unsicher fühlte; das ist auch

für die vorgeschlagenen Zuweisungen an Ambrosius Holbein
im Zyklus XXIII sehr zu beachten. — Für den Besuch der
Dreikönige (Nr. 71) ist eine direkte Vorlage des Urs Graf zwar
nicht anzunehmen, doch soll nicht verschwiegen werden, daß
Urs Graf dreimal beim Besuch der Weisen aus dem Morgenland,

in den kleinen Postillenholzschnitten bei Ad. Petri 1509,
in dem vergrößerten Postillenzyklus bei Furter 1511, und
in der wahrscheinlich 1513 datierten Handzeichnung des
Berliner Kabinetts, jedesmal den linken der beiden stehenden
Könige zum Stern hinaufzeigen ließ; auch sonst kann man
kompositioneile Grundübereinstimmungen zwischen der
Berliner Dreikönigszeichnung des Urs Graf und dem J. F.
signierten Metallschnitt des Hortulus von 1523 beobachten, so
daß man zum Resultat doch so viel sagen mag, Jakob Faber
habe die Anregung für seinen Schnitt der Dreikönige aus dem
Umkreis des Urs Graf geholt. — Hingegen geht seine Vorlage
für die künstlerisch ziemlich bedeutende Verkündigung an
Maria, Nr. 69, gewiß nicht auf den Urs Grafkreis zurück; der
Engel ist schon im typischen Engelshabit der Holbeiinschule
angezogen, aber eine irgendwie faßbare Vorlage aus dem
Holbeinkreis für die Verkündigung des J. F. kann dennoch nicht
nachgewiesen werden; für die großartige, erzengelhafte
Auffassung des Verkünders und seine überragende Aufrechtheit
könnte man von ferne an Grünewalds Isenheimer Altar denken.

— Gegenüber den klar gerundeten Körpern und ihrem
statuarischen Volumen in Dreikönigsbesuch und Verkündigung
führt der büßende David, Nr. 70, in eine ganz anders
geartete Anschauungswelt des Unplastischen, schlecht gesondert
Gedrängten, und Standschwachen, es hat viel Verlockendes,
für diesen Metallschnitt eine ziemlich getreu befolgte
Vorzeichnung des Basler Malers und Graphikers Hans Frank
anzunehmen. Ich kenne einen kompositioneil völlig übereinstimmenden

Doppelgänger dieser Darstellung in dem „Missale
Cisterciense", in Paris von Johann Kerbriand auf Kosten des

Ambroise Girault 1555, doch dürfte die dortige Illustration
eher eine Rückübersetzung ins Französische nach dem David
des J. F. sein, als ein Vorbild dafür. — In dem auferstehenden
Christus endlich, Nr. 72, finden wir den Meister J. F., ohne
direktere Vorlagen, wieder sich selbst überlassen, wie bei der
geringwertigen Masse seiner Blätter im Zyklus XXIII; es liegt
wohl eine oberdeutsche Grundauffassung dahinter, doch so

allgemein, daß sich nichts Stilistisches darüber sagen läßt.
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Die neben der Metallschnittmenge im deutschen Hortulus
Wolff-Wattenschnee von 1523 noch verwendeten Baldungschen
neun Holzschnitte sind schon bei der Bibliographie des
Zyklus XX erwähnt worden. Gegen Erwarten enthält der in
jeder Hinsicht so ähnliche Hortulus animae von 1523 nicht die
gleiche Titelillustration eines Zeitglöckleins, wie die Ausgabe
von 1522 (siehe Zyklus XXIII, Nr. ia), sondern eine etwas
mager geratene Kopie danach, ebenfalls aus der Zeichnungsund

Schneidekunst des Meisters J. F., sie sei hier als Nr. ia
des Zyklus XXIV beschrieben.

ia. Metallschnitt, doppelte Linieneinfassung, weißer Grund,
6,91x9,1 cm. Die obere Umrahmung bildet diesmal ein
Astbogen mit gotischem Blattwerk in den Ecken, den Grund
beleben zwei gerollte leere Spruchbänder. Maria steht wieder
hinter der Fensterbank, s/4 nach links vorn, das Kind auf ihrem
linken Arm, die Rechte legt sie wieder einem links im
Pelzmantel stehenden Adoranten auf die Schulter, das Kind wendet
sich wieder nach rechts zurück, dem Spiel mit dem Glöckchen auf
der ganz nach rechts herausgerückten Standuhr zu, der früher
großfüllende rechte Engel ist diesmal aber zu einer ganz
bescheidenen Nebenfigur ganz an den rechten Rand heraus
geschoben; die Ausführung hält sich im waschechten Pariser
Metallschnittstil des zweiten Dezenniums des XVI. Jahrhunderts.
Als Vorlage kommt der Rundstich des Monogrammisten H. mit
dem Messer in Betracht (Lehrs VII. Bd. Tfl. 212, Nr. 508).

Zyklus XXV und XXVI. Hans Holbeins d. J. kleiner
Hortulus animae in Lyon. — Irgend einer der Basler Verleger, der
bestberatene jedenfalls, hat in den Jahren 1521 bis 1523 einen
Hortulus animae vorbereitet, und sich dafür der hervorragendsten

Kraft bedient, die sich überhaupt dafür finden ließ, Hans
Holbeins des Jüngeren, und zwar ausgerechnet in dem
glücklichsten Moment, in dem dieser große Meister an der Schwelle
zu seiner monumentalen Entwicklung noch jugendlich-heiteren
Sinn genug für eine so fromme, und auch an volkstümliche
Gemütseinfalt sich wendende Aufgabe besaß, zugleich aber schon

über ausreichende künstlerische Erfahrungen verfügte, um
einfache, aber innerlich schon von wahrem Kunstreichtum
durchdrungene, unvergeßlich einprägsame Kompositionen zu schaffen,

den herkömmlichen Durchschnitt der Erbauungsillustration
weit überragend. Das Unternehmen ist zustande gekommen,
aber doch nicht bis zur Publikation gediehen; es läßt sich denken,

daß die Kampfjahre, die dem Durchbruch der Reformation
vorausgingen, die verlegerische Lust und die Stimmung für
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ein katholisches Erbauungsbuch untergruben. Die fertigen
Metallstöcke sind später nach Lyon gewandert, und haben dort
erst späte und dann auch noch unvollständige Bucheditionen
erlebt, derart im Verborgenen, daß bis vor einem Menschenalter

die allgemeine Kunstgeschichte und die lokale Basler
Holbeinforschung überhaupt nichts von diesem kostbaren
Vermächtnis aus Holbeins frühmeisterlicher 'Zeit wußten. Das
innigste und schönste deutsche Gebetbuch, das es überhaupt
gibt, ist von Basel ausgegangen, aber Basel hat nichts davon
gehabt, nicht einmal die Kenntnis, nur ein in seinem
Zusammenhang bis in neueste Zeit nicht verstandenes Probedruckblatt

aus alter Basler Zeit, mit acht der Holbeinschen Illustrationen

darauf, in unserem Kupferstichkabinett verwahrt, blieb
uns als der kümmerliche Rest von einer seelenvollen Schöpfung,
die eigentlich in aller Leute Hände gehörte, namentlich in die
der Jugend, zu deren Verständnis sie besonders spricht. Es ist
ja überhaupt ein eigenartiges Verhängnis, daß die drei aller-
vollkommensten Illustrationsfolgen, die sich überhaupt denken
lassen, mit denen Basler-Kunst die Welt beschenkt hat,
Holbeins Gebetbuch, sein Totentanz und seine biblischen Bilder,
auswärts in Lyon, und noch dazu mit großer Verspätung ans
Licht traten, ohne daß der Basler Büchermarkt auch nur im
geringsten davon berührt wurde. Der Verfasser, dem es

geglückt ist im Laufe langer Jahre die Holbeinsche Gebetbuchfolge

aufzuspüren und zusammenzustellen, bisher aber nur zur
Hälfte zu publizieren, trägt sich mit der Absicht, den ganzen
Zyklus in Basel zu einem Neudruck zu bringen, um so einem

vergessenen Schatz nachträglich noch zu seinem Heimatrecht
zu verhelfen.

Holbeins Hortulus animae setzt sich aus zwei Reihen von
Metallschnitten zusammen, deren eine der Metallschneider J. F.,
gleich Jakob Faber, in Basel unter Holbeins sicher strenger
Aufsicht geschnitten hat, die andere der ebenfalls in Basel für
Holbein vielfach tätige Metallschneider mit dem Monogramm
C. V., dessen Auflösung in einen bürgerlichen Namen bisher
noch nicht gelungen ist.

Zyklus XXV, A, B. Die vo?n Meister J. F. geschnittene
Holbeinserie.

A. Mit doppelten Linieneinfassungen. Metallschnitte vom
Meister J. F. geschnitten, reiche Landschaften mit natürlichen
Luftgründen, oder Interieurs. Größen 4,3 bis 4,45 cm breit,
5,7 bis 5,93 cm hoch.

Basler Zeitschr. f. Gesch. u. Altertum. 39. Band. o
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i. Rechts vorn Umarmung von Maria und Elisabeth, von
links folgt Joseph, hinten Felslandschaft. — 2. Verkündung an
drei Hirten auf dem Feld durch einen schwebenden Engel mit
Spruchband: „Gloria - in excelsis - deo"; in rechter Ecke ein
sitzender Hund. — 3. Christi Geburt, Maria kniet rechts,
Joseph mit der Laterne kommt von links, zwischen beiden zurück
Ochs und Esel; Strohdach und Ruinenhof. — 4. Besuch der
Dreikönige, der älteste mit Hermelinkragen kniet vorn nach
links, gegen die nach rechts vor einer hochragenden Hausflucht
sitzende Maria.— 5. Flucht nach Ägypten, nach links vorn durch
Palmenwald. — 6. Darstellung Christi im säulenschweren Tempel,

im Halbkreis hinten um den Altar das Volk, links vorn der
Hohepriester, rechts vorn als halbe Rückansicht Maria. —
7. Christus kniet nach rechts am Ölberg, vorn zwei liegende
Jünger, gleich rechts dahinter der dritte sitzende; hinten links
kommt durch das Gartentor die lebendige Kleingruppe der
Häscher. — 8. Calvarienberg mit drei Kreuzen, im Halbkreis
über hinten dichte Volksgruppe, links vorn Johannes hinter
der zusammensinkenden Maria. — 9. Maria, mit fünf Schwertern

in der Brust, kniet vor dem Kreuzstamm % nach links
vorn betend. Über reicher Stimmungslandschaft vier Engelsköpfe

in Wolken. — 10. Auferstehung Christi, mit gebreiteten
Armen nach links vorn; drei schlafende Wächter um das Grab,
in halber Höhe ein schwerer Wolkensaum. ¦— 11. Gottvater im
prächtig schweren Mantel, nach vorn etwas links, hält über
Wolken den Kruzifixus ausgespannt; Scharen von kleinen
Engeln, namentlich links und rechts oben. — 12. Pfingsten; im
Halbkreis über hinten die sitzende dichte Apostelversammlung,
Maria in ihrer Mitte, von vorne etwas nach rechts, betend. —
13. Tod der im Bett nach rechts vorn mit der Kerze
aufsitzenden Maria, links vorn Petrus nach vorn, rechts am Bettende

ein nach links kniender Jünger, rechts zurück die Menge
der übrigen. — 14. Krönung der in Wolken nach vorn etwas
links kniend betenden Maria, durch Gottvater rechts und Christus

links. — 15. Christus als Weltenrichter zuoberst nach vorn
etwas links sitzend, darunter knien gegen ihn betend links
Maria und rechts Johannes der Täufer; oben zu beiden Seiten
Halbkreis der kleinen Seligen. — 16. Lukas rechts als 3/4

Rückenfigur nach links hinten sitzend, malt ein Madonnenbrustbild

nach dem ihm in Wolken durch ein Fenster erscheinenden

Modell. Rechts unten in weißem Täfelchen bezeichnet

„JF". — 17. Sebastian in stiller Marter vor dem mächtigen
Baum in Bildmitte stehend, Richtung nach links vorn; dahinter
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weite Seelandschaft. — 18. Der hl. Rochus in Pilgertracht,
steht nach rechts vorn, ein Engel rechts, in 3/4 Richtung nach
links vorn, salbt ihm den Oberschenkel. — 19. Antonius, das
Schwein hinter ihm nach links, steht vor flacher Mauernische
nach links vorn. — 20. Bernhard kniet betend nach rechts, vor
einem ihm durch Fensteröffnung 3/4 nach links vorn erscheinenden

Madonnenbrustbild in Wolkensaum. — 21. Brigitte,
die Pilgerausrüstung vor sich auf den Boden gelegt, kniet
betend nach links vor der Halbfigur des schmerzhaften Christus

in Wolken; hinten Stimmungslandschaft. — 22. Priester
vor Altar mit brennender Kerze, teilt 3/4 nach rechts vorn die
Hostie an zwei gegen ihn kniende Männer aus. — 23. Priester
vor Altar nach links in säulenschwerer Kirche stehend, reicht
die Hostie an drei gegen ihn kniende Männer. — 24. Messe
Papst Gregors zwischen zwei knienden Priestern vor dem Altar,
alle als Rückenansichten nach rechts hinten gerichtet; hinten
gewölbter Kirchenraum. — 25. David kniet rechts vorn als
Rückansicht nach 3', links hinten vor dem von links oben aus
Wolken kommenden Racheengel; in der Landschaft links hinten

eine kleinfigurige Schlacht. — 26. Begräbnis, rechts Priester
mit Buch und ein Ministrant nach Jinks; links zurück zwei
Totengräber nach vorn, hinten links Beinhaus. — 27. Auf
erweckung des Lazarus, der 3'4 nach links vorn mit Hilfe von
Petrus aus der Grube befreit ist; Christus rechts vorn als 3/4

Rückansicht nach links hinten. In der Landschaft nach links
zurück ein starker Baum und ein Haus, am Boden unten
geschrieben „Lazare veni foras".

Die drei folgenden Nummern sind Einzelheilige in
ornamental-architektonischen Umrahmungen nach Art der
Holbeinschen Scheibenrisse :

28. Papst Gregor sitzt im Gemach im Pult nach rechts
lesend, vor Baldachinvorhang. — 29. Veronika I. als Nonne,
steht das Schweißtuch vor sich ausgespannt, von vorn unter
Pfeilerbogen. — 30. Magdalena, in kostbarer Gewandraffung,
das Salbgefäß in der Rechten, geht unter einem Säulenbogen
mit Kranzfestons nach links.

B. Mit einfachen Linie?ieinfassungen. Größen 4,25 bis 4,4 cm
breit, 5,7 bis 5,85 cm hoch.

31. Verkündigung an Maria, die links hinter kleinem Pult
3/4 nach rechts vorn betend kniet, der Engel mit hochgestellten
Flügeln kommt von rechts zwei Stufen herab. — 32. Beweinung

Christi, der vorn nach rechts schauend liegt, ein bärtiger



116 Hans Koegler

Mann links hinter ihm, 3/4 nach rechts vorn gerichtet, hält
seinen Oberkörper aufrecht; rechts knien Maria und eine
andere Frau, 3/4 nach links vorn, während Johannes hinter dem
Paar der Maria unter die Arme greift. Im Landschaftsgrund
das kahle Golgatha. — 33. Batseba sitzt links, die Beine im
Bassin badend, nach rechts, hinter ihr steht die Dienerin im
Barett, von rechts aus Palastaltane, über Laubhecke, sieht
Davids Halbfigur 3/4 nach links vorn herab. — 34. Maria steht
betend nach vorn etwas links, umgeben von den Lobsprüchen
und Bildzeichen der lauretanischen Litanei auf Spruchbändern,
oben erscheint Gottvaters segnendes Brustbild nach vorn links.
Auf dem obersten Spruchband der rechten Seite steht das

wichtige Datum: „M.D.XXII".
Wie man aus diesen Beschreibungen ersieht, besteht dit

vom Meister J. F. geschnittene Reihe in der großen Haupt
sache aus den die Vorgänge erzählenden eigentlichen Bildern,
und nur zum kleineren Teil aus repräsentierenden Einzelgestalten.

Die Erzählungen umfassen auf durchweg hohem Kunst
rang einen beträchtlichen Spielraum von kindlich-lieblichen
und gläubig-naiv hingenommenen Szenen, die zugleich die
plastisch gerundesten und im Licht glänzenden sind, wie die

Hirtenverkündung, die Dreikönige und die Flucht nach Ägypten,

mancherlei Übergänge zu lockerer gesehenen und auch
ebenso geschnittenen Kompositionen, wie die Eucharistie und
die Gregorsmesse, bis zu erstaunlich frei gelösten, momentan
gesehenen Lebensausschnitten, etwa der Lazarus-Erweckung
und dem Begräbnis, die für jene Zeit verblüffend modern ge
wirkt haben müssen. Wieder bei anderen ist das Stimmungselement,

auch im Landschaftlichen, überwiegend betont, wie
bei der Brigitte und der schmerzhaften Maria; wo sich
vollkommenste Stimmung mit erlesener Komposition verbindet,
wie bei den krönenden Blättern des Sebastian und der Beweinung

Christi, sind im kleinsten Format unvergeßliche Kostbarkeiten

entstanden, die Großwerke an Wert aufwiegen; man
muß sie sich einmal im Lichtbild an die Wand werfen, um
ihre volle Bedeutung einzusehen.

Zyklus XXVI. Die vo?n Meister C. V. geschnittene llol-
beinsche Heiligenfolge. — Metallschnitte in weichem Metall,
einfache Linieneinfassungen, in den Gründen Architekturen
oder einfachere Landschaften mit natürlich getönter Luft.
Größen 4,3 bis 4,4 cm breit, 5,75 bis 5,9 cm hoch.
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Die Folge umfaßt nur Einzelheilige; eine leichte
Unterteilung ergibt sich, indem bei einer stattlichen Anzahl von
Blättern die Gestalten in direkten baulichen Räumlichkeiten
verankert erscheinen, bei einer anderen Anzahl nur von
architektonisch-ornamentalen Scheinrahmen umfaßt sind, die aber
wie die Vollarchitekturen auf die Figurenstellungen- und
Bewegungen bewußte Rücksicht nehmen und dieselben wesentlich
steigern; nur fünf Blätter kommen in dieser reichen
architektonischen Musterkarte bautenlos aus.

A. Reihe mit Voliarchitekture??. Mit Fortzählung der
bilderzählenden Kompositionen:

Nr. 35. Der langbärtige Jakobus minor tritt aus einer
säulengetragenen Halbrundnische mit starker und auch kontra-
postischer Bewegung nach rechts vorne heraus, Kopf 3/4 nach
links vorn. — 36. S. Simon mit der Bandsäge und einem offenen

Buch vor sich, geht quer durch eine gewölbte Halle mit
einer linken Säulenstellung, nach links. — 37. Der langbärtige
Thomas mit der starken Lanze in der Linken, schreitet vor
einer von Rustikapfeilern eingefaßten Rundnische nach links. —
38. Johannes der Evangelist über den Kelch segnend, steht
nach vorne leicht rechts, unter einem Torbogen mit vorgelegten

Säulen. — 39. Bischof Erasmus mit nach unten glockenartig

erweiterter Gewandung, steht auf einer Platte in einer
spitzgiebeligen Nische nach links. Bezeichnet mit dem (wie
immer!) verschlungenen Monogramm „CV". — 40. Bischof
Dionysius, sein Haupt in Händen tragend, steht in Spitzbogennische

nach links vorn; bezeichnet mit Monogramm „CV". —
41. Der hl. Martin zu Fuß, mit großen Reitersporen, stürmt
aus einer halbseitigen Tonnenhalle nach rechts vorn vor, von
seinem Mantel einen Zipfel für den unmittelbar vor dem
Torausgang nach links querliegenden Bettler abschneidend;
bezeichnet mit Monogramm „CV". — 42. Veronika II steht als
Nonne, das Schweißtuch vor sich, nach etwas links vorn, vor
einer in gotischen Flachkehlen profilierten Öffnung, über die
oben ein Kranzfeston hängt; bezeichnet mit Monogramm „CV".
— 43. Apollonia, mit beiden Händen die mächtige Zahnzange
vor sich tragend, steht auf einer Platte nach links, vor einem
spannenden Torbogen mit Zwergsäulengalerie darüber. —
44. Margaretha steht von vorn auf dem nach vorn kriechenden
Drachen, unter einer spitzbogigen Renaissance-Arkatur mit
Zwickelmedaillons. Ganz rechts oben mit dem Monogramm
„CV" bezeichnet. — 45. Elisabeth, dem Bettler mit der Linken
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einschenkend, geht nach links, vor einer nach links in die Tiefe
verschwindenden großartigen Renaissance-Arkatur; bezeichnet
mit Monogramm „CV".

B. Reihe mit Blendrahmen.

46. Petrus, mit nach rechts fliegenden Locken und Mantel,
den riesigen Schlüssel in beiden Armen haltend, geht nach
links vorn; Astumrahmung mit traubenartigen Blüten. —
47. Der langbärtige Paulus, mit Schwert und offenem Buch,
steht von vorn, Kopf nach rechts abgedreht, in Palmbaumeinfassung,

in der vier Putten klettern. — 48. Jakobus major geht
als Pilger stürmisch nach links, Kopf und Bewegung des linken
Armes nach rechts zurück; Kandelabereinfassung und Delphinbogen.

— 49. Judas mit der Keule, die Linke auf ein Mauereck

gelegt, steht nach rechts vorn, mit kontrapostisch nach
links oben erhobenem Angesicht; im Hintergrund zwei
Palastgebäude. Einrahmung blattgeschmückte Stämme unter
Füllhornbogen. — 50. Johannes auf Patmos sitzt schreibend nach
links gegen den stehenden Adler, in Wolken oben Halbfigur
der Madonna; Einrahmung Pilaster und darauf flacher
Dreieckssturz. — 51. Matthias mit breitem Zimmermannsbeil in
beiden Händen, geht nach rechts; im landschaftlichen Grund
ein stark geschwungenes Bäumchen. Einfassung Vasen und
Füllhornbogen, daraus Halbputten. — 52. Philippus mit schlankem

Kreuzstab, steht nach rechts, Kopf 3'4 nach links vorn
zurückgewendet; Einrahmung gotische Flachbogentüre mit
Astwerk und Bandrollen. Bezeichnet mit Monogramm „CV". —
53. Bartholomäus mit dem krummen Messer, geht nach rechts,
hinter ihm biegt sich ein Bäumchen nach links; Einfassung
Kandelaber mit brennenden Feuerpfannen. — 54. Andreas geht
in seinem mächtigen Schrägkreuz nach links, unter einem
gotisierenden Rundportal mit Bandwerk in den Eckzwickeln. —
55. Ritter Georg zu Fuß, steht mit Federhelm, Fahnenlanze
und Schwert nach vorn etwas rechts, mit seinem linken Bein
den Schwanz des hinter ihm nach links liegenden Drachen
niedertretend. Umrahmung Astwerk mit traubenförmigen Blüten,

bezeichnet mit Monogramm „CV". — 56. Christophorus
geht klafternden Schritts nach links vorn durchs Wasser, den

langbärtigen Kopf 3/4 nach rechts gegengedreht, die Linke auf
die Hüfte gestemmt; Astwerkeinrahmung, bezeichnet mit
Monogramm „CV". — 57. Laurentius mit Buch und großem Rost,
steht nach links vorn, Einfassung geschuppte Säulen mit
Palmbogen, mit Monogramm „CV" bezeichnet. — 58. Stephanus
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mit dem Palmzweig in der Rechten, die Steine im angehobenen
Mantel, steht auf einer Platte nach rechts, hinten Berglan.d-
schaft; Einfassung säulengetragener Spitzbogen, bezeichnet mit
Monogramm „CV". — 59. Barbara mit dem Kelch, steht in
reicher Gewandraffung nach rechts, hinten der große Rundturm

im Bau; Einfassung ornamental, lyraförmig geschwungen,
mit Monogramm „CV" bezeichnet. — 60. Ottilia als Nonne
mit Palmzweig, und einem geschlossenen Buch, worauf zwei
Augäpfel liegen, in beiden Händen, geht nach rechts; Einfassung

geschwungene Kandelaber mit Blumenkörbchen, bezeichnet

mit Monogramm „CV". — 61. S. Gertraud als Nonne, mit
Ratten an der Spindel, geht nach links leicht vorne; Einfassung
geschwungene Balluster mit Schotenfüllung und oben
Spiralornament, mit Monogramm „CV" bezeichnet. — 62. Dorothea
geht nach rechts und gibt dem ihr entgegengreifenden Kind
den Rosenkorb; Einfassung laubumwundene Ballustersäulen
und Delphinbogen, mit Monogramm „CV" bezeichnet. —
63. Jugendliche Heilige mit Pfeil, steht ieicht kontrapostisch
geschwungen vor einer Mauer, nach vorn etwas rechts, Kopf
3/4 nach links vorn; Einfassung Schuppensäulen, Füllhornbogen
und reiche Festongehänge, bezeichnet mit Monogramm ,,CV".

C. Reihe ohne Architekturen.

64. Erzengel Michael, antik gerüstet, steht mit gesenkt
gebreiteten Flügeln vor Wolkengrund nach rechts, die gesenkte
Waage in der Linken, das Schwert über den Kopf geschwungen;

bezeichnet mit Monogramm „CV". — 65. Franziskus
steht als Mönch 3/4 nach links vorn vor niederer Ziegelmauer,
von rechts biegt sich ein Baum herein; von dem links oben in
Rückansicht schwebenden Kruzifixus reichen die Stigmatisie-
rungsschnüre zu den vier Extremitäten des Heiligen, bezeichnet
mit dem Monogramm „CV". — 66. Leonhard, gesenkten Hauptes

im Buch lesend, steht 3/4 nach rechts vorn, hinter ihm halten
zwei Engelchen einen Vorhang in ganzer Bildbreite
ausgespannt; mit Monogramm „CV" bezeichnet. — 67. Katharina,
beide Hände auf das Schwert gestützt, steht 3/4 nach links vorn,
rechts unter ihr liegt ein Viertelsrad, links zurück erhebt sich
ein hochragender Palast; bezeichnet mit Monogramm „CV".—
68. St. Gudula geht mit der brennenden Kerze nach rechts
vorn durch ein finsteres Gewölbe, der Teufel folgt hinter ihr
und sucht das Licht auszublasen, darüber fliegt ein Engel mit
dem Vorratslicht nach rechts.



120 Hans Koegler

Fraglich in ihrer vollen Zugehörigkeit zu Holbein sind
vier etwas reichlich mit Einzelheiten angefüllte Darstellungen
von Evangelisten und Kirchenvätern in Gemächern:

ia. Der schreibende Matthäus nach rechts. — 2a. Bischof
Ambrosius schreibend nach links. — 3a. Bischof Augustinus
lesend, über Rücken nach rechts hinten gesehen. — 4a. Lukas
schreibend nach rechts. Größen 4,3 X 5,85 cm. — Den echtesten
Eindruck macht noch der Evangelist Matthäus; beim Ambrosius
bin ich sogar schwankend, ob es sich nicht um einen
Holzschnitt handle.

Vor der Fülle großartiger Charaktererfindungen, schönster
kontrapostischer Bewegungen, von genialen Architekturgedanken

und von dem immerwährenden geistvollen Wechselspiel
zwischen dem Figurenstand und den Funktionen der rahmenden

Zierglieder, kann man sich nur in Bewunderung verneigen.
Gestalten wie der Michael, Jakobus minor, Thomas, Martin
und Leonhard gehören zu den meisterhaftesten Standfiguren
der gesamten deutschen Renaissance und würden alle kraft
ihrer inneren Größe eine Monumentalisierung im Maßstab von
Altarflügeln oder fast lebensgroßen Wandbildern nicht nur
vertragen, sondern geradezu verlangen; was Holbein in der
ersten Periode der Basler Rathausmalereien an einzelnen
Standfiguren geschaffen hat, reicht offen bekannt, nicht entfernt
an die Großartigkeit der Gestalten aus seinem spielkartenkleinen

Hortulus animae heran. — Die vom Meister J. F. im
Schnitt ausgeführten bildmäßigen Kompositionen, aus dem
Quell von Holbeins glücklicher Jugendphantasie, mögen die
Jahre 1521 bis 1522 umspannen, — das Datum „1522" kommt
ja einmal darauf vor —, die der beginnenden monumentali-
sierenden Meistergröße entsprechenden Einzelfiguren, die der
Monogrammist C. V. im Schnitt besorgt hat, dürften vorwiegend

ins Jahr 1523 fallen, nach Vollendung der ersten Periode
der Rathausmalereien.

Das Vorkommen des ganzen Zyklus XXV und XXVI
verteilt sich wie folgt: Das Basler Probedruckblatt enthielt die
Nummern 4, 12, 19, 20, 23, 24, 29 und 30. — Der „Hortulus
animae" mit dem lateinischen Text des Jo. Amplexor,
verlegerisch auf Lyon „apud Joannem et Franciscum Frellonios"
festgelegt, aber in Lyon durch Dionysius de Harsy 1546, ohne

Monatsangabe in Kleinoktav gedruckt, enthält die Nummern
1 bis 8, 11, 12, 14, 24 bis 27, 31 bis 34, und 59. — Die im
gleichen Jahr von den gleichen Verlegern herausgegebene er-
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weiterte Ausgabe „Hortulus animae per Amplexorem repurga-
tus, apud Joannem et Franciscum Frellonios, excudebat
Dionysius de Harsy, 1546", Kleinoktav, enthält dann erst den

eigentlichen, nahezu kompletten Bestand der beiden Zyklen,
namentlich des Zyklus XXVI; in dieser Ausgabe kommen vor
die Nummern 3, 4, 6, 9 bis 13, 16 bis 21, 23, 24, 28, 30, 31,
35 bis 49, 51 bis 58, und 60 bis 68, außerdem die Nr. ia, 2a,

3a und 4a. — Die Frellons in Lyon verwenden außerdem
1546 in „Testamenti novi editio vulgata" unter dem „Matura"-
Signet, Kleinoktav, die Nr. 46 bis 50. — Ebenso 1550 in
„Testamenti novi editio vulgata, Lugduni excudebat Joannes Frel-
lonius", 8°, die Nr. 46 bis 50; ebenso 1553 in „Testamenti novi
editio vulgata, Lyon apud Joannem Frellonium, excudebat
M. Sylvius", 8°, die Nr. 46 bis 50; ebenso 1568 in „Biblia sacra,

Lugduni apud Guliel. Rovillium", 40, die Nr. 46 bis 49. —
Endlich begegnet man, nach Rückwanderung der Holbeinschen

Metallstöcke an den Oberrhein, in dem „Hortulus animae

teutsch, bei Ludouig Perrin zu Freyburg in Brisgaw 1553" in
Kleinoktav nochmals einer beträchtlichen Reihe von Hans
Holbeins Illustrationen zum Hortulus animae, hauptsächlich aus

der vom Meister J. F. geschnittenen bildmäßigen Reihe, nämlich

den Nummern: 1 bis 6, 8, 10 bis 12, 14, 15, 22, 25, 27,

29> 31» 33> 5°' darunter Nr. 15 Christus als Weltenrichter als

einem bisher unbekannt gebliebenen Nachtrag.
Die Hälfte des Holbeinschen Gebetbuchs hatte ich 1908 und

1909 in der Zeitschrift für bildende Kunst publiziert, zwei
Nachträge dazu im Jahresbericht der öffentlichen Kunstsammlung

Basel über 1919 20. Die andere Hälfte mit den genialen
Standfiguren ist noch unpubliziert.

Zyklus XXVII. Wyßgärbers Underwißung 1338, ?nit
auswärtigen Holzschnitten. — Textlich mehr zu den Katechismen
zu zählen, dem Bildwesen nach aber zu den Gebetbüchern alten
Herkommens, wäre in Basel als Nachzügler aus protestantischer

Zeit das Oktavbüchlein zu nennen: „Ein Kurtze
Underwißung der Jugent jm Vatter unser, Glauben, Tauff, Herren
nachtmal, Zehen gebotten von Christoffel Wvßgärber
Lehrmeister zu Basel bey S. Martin. Gedruckt zu Basel bey Wolff-
gang Frieß, am sprung by dem Spitalbrunnen, 1538".

Das Büchlein enthält Teile aus einer in hartem Holz
geschnittenen Folge von Gebetbuch- und Leben Jesu-Illustrationen,

mit einfachen Linieneinfassungen, Größen 4,1 bis 4,5 cm
breit, 5,45 bis 5,6 cm hoch.
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I. Ein Beter kniet, den Hut vor der Brust gehalten, nach
rechts vor einer niederen Ziegelmauer, blickt sich 3/4 nach
links vorn zu seinem ihn belehrenden Schutzengel um. — 2.
Ohrenbeichte in Kapelle mit Maßwerkfenster, rechts der Beichtstuhl

mit dem Priester 3/4 nach links vorn, links kniet 3't nach
rechts vorn ein junger Mann. — 3. Begräbnis, rechts wird von
zwei Männern ein Toter im Laken ins Grab gelassen, links
steht 3/4 nach rechts vorn der Priester mit offenem Buch, hinten

links Volk, hinten rechts Beinhaus. — 4. Allerheiligenbild,
in der Mitte steht zwischen zwei anderen ein Heiliger im
Pilgerhut, darüber fünf Heiligenhalbfiguren. — 5. Christus kniet
am Ölberg nach links vor einem isolierten Felsen betend, vorn
die drei schlafenden Jünger, deren vorderster auf dem Bauch
nach links liegt. — 6. Verkündigung an Maria, der Engel rechts
nach links, Maria mit gekreuzten Armen kniet links hinter dem

Betpult 3/4 nach rechts vorn. — 7. Christi Geburt, in Mitte
kniet Maria 3/4 nach links vorn, links vor dem ruinösen Eck
kniet Joseph nach rechts, von rechts schauen die Köpfe von
Ochs und Esel herein. — 8. Christus am Kreuz zwischen Maria
und Johannes, Landschaftsgrund. — 9. Auferstandener Christus
mit der Fahne steht segnend vor der Grabtumba nach vorn,
in den Ecken rechts und links je ein schlafender Wächter, der
linke mit Armbrust. — 10. Kirchweihbild, Kirche mit einem
Turm und zwei Dachreitern, aus welch letzteren zwei Kreuzfahnen

stecken. — 11. Besuch der Dreikönige, Maria sitzt vorn
links nach rechts, der älteste König kniet gegen sie, hinter ihm
stehen die zwei andern 3/4 nach links vorn. — 12. Christus als
Weltenrichter auf doppeltem Regenbogen von vorn, links
kniet Maria, rechts Johannes der Täufer, beide betend 3/4 nach
innen vorn. — Dazu offenbar gehörend: 13. Bischof Ambrosius
sitzt im Gemach 3/4 nach rechts vorn in einem Buch auf dem
Pult lesend, hinten liegen auf einer Fensterbank zwei Kissen.

In Wyßgärbers Underwysung 1538 kommen die Nr. 1

bis 12 vor, die offenbar zugehörige Nr. 13 begegnet erst 1580
bei Henricpetri, zusammen mit Nr. 10, in „Ludw. Guicciardini
und Dan. Federmann, Niederlands Beschreibung" fol. — In
dem sehr bald nach 1550 in Basel bei Jakob Kündig gedruckten

Erbauungsbuch „Die figuren vom Christi laben und lyden",
8 °, kommen auch noch drei Illustrationen dieses Zyklus vor,
die Nr. 5, 6 und 12.

Die Bildanordnungen gehen auf oberrheinische, namentlich

Straßburger-Formeln zurück, so Nr. 3 und 12 auf Johann
Wähingers Hortulus animae von 1502, die Nr. 1, 6 und 12
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auch auf den Straßburger Hortulus animae bei Knoblouch 1507;
die Nr. 9 und 11 sind nach den bekannten Nürnberger
Gebetbuchholzschnitten des „Salus animae" von 1503 in direkterer
Weise kopiert; doch bezieht sich das alles nur auf die
kompositioneilen Grundlagen, nicht auf die speziell graphische Manier

der Fertigzeichnung. Letztere würde ich fast sicher bei
der Mainzer Buchgraphik der 1520er Jahre suchen, z.B. bei
dem graphisch ganz identischen kleinen Kanonholzschnitt in
„Fridericus Nausea contra universos Cath. fidei adversarios",
Mainz bei Johann Schöffer, März 1529, 40. Ich würde auch
ohne Schwanken bei dieser Ansicht bleiben, wenn ich nicht in
einem Antiquariatskatalog gefunden hätte, daß der Ambrosius,
meine Nr. 13, schon 1515 in Leipzig bei Melchior Lotter
vorkommen soll. Ich konnte diese Frage noch nicht nachprüfen,
sie ist für uns auch unwichtig, da sowieso feststeht, daß die
Illustrationen des Zyklus XXVII von auswärts zugezogen und
nicht Baslerischen Ursprungs sind.

Jak. Kündigs Figuren von Christi Leben und Leiden, Basel
etwa 1332, 8 °. — Es ist das vielleicht das spätest in Basel
herausgekommene Andachtsbuch fast mittelalterlicher Art, da es
aber nicht mehr in die von mir gewählte Zeitgrenze fällt, zähle
ich es nicht mit, sondern mache bloß darauf aufmerksam. Es

enthält in der Hauptsache den äußerst unerfreulichen
Bilderbestand aus Zyklus VI und VII, dem Lamparterschen „Be-
dechtnis". Auch der älteren Beiträge aus den Zyklen V, XV
und XXVII wurde schon an seinen Stellen gedacht. Soviel man
sehen kann, sind allerlei ältere Basler Erbauungsbücher die
Kontribuenten für den Bildschmuck dieses Büchleins, daneben
kommen noch zwei mir gänzlich unbekannte Serien von sehr
alten Inkunabelholzschnitten kleinsten Formats vor; da Kündig
auch zum Welschland Beziehungen hatte, sind das vielleicht
über Genf gekommene alte französische Bildbestände; vielleicht
würdigt sie einmal ein Inkunabelkenner seiner Aufmerksamkeit
(Exemplar im Kupferstichkabinett Basel)'.

B. Die Brevier-Illustrationen.

Illustrierte Breviarien, meist in stattlichem Quartformat,
sind am Oberrhein überhaupt selten gedruckt worden, eher
findet man sie in Augsburg, in Frankreich und in Venedig.
Jakob von Pfortzheim in Basel, der für den Druck von prächtigen

Missalien zwischen 1510 und 1520 den weitesten Ruf
genoß, hat uns auch die einzigen illustrierten richtigen Breviere


	Die Gebetbücher und Verwandtes
	Reihe mit Vollarchitekturen
	Reihe mit Blendrahmen
	Reihe ohne Architekturen


