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Bie erste Hiilfte des sechszehnten yahrhunderts ist reich an 
ausserordentlichen Erscheinungen. Dies gilt nicht etwa Dom 

Suden, von Italien allein, wo man sich ais den eigentlichen Erbcn 
der antiken Kultur betrachtete, sondern audi vom Norden, nor 
allem von Deutschland — obglcidi zugegeben werden muss, dass 
die Wiedergeburt von Kunst und Wissensdiaft sich auf italienischem, 
sagen wir richtiger auf toscanischem Boden, nollzog. Wenn audi 
in Deutschland die Kunstbestrebungen nicht in dem Simie wie in 
Italien geilbt wurden und wir z. B. das Zusammenwirken von 
Gelehrten und Kunstlern schmerzlich nermissen oder mir in wenigen 
Fallen im Stande sind es zu constatiren, so muss anderseits her- 
vorgehoben werden, dass gerade iii der Blilthezeit der deutschen 
Kunst, zu Anfang des sechzehnten fahrhunderts, Kunst und 
Wissensdiaft rege Fbrderung durch zwei heruorragende Fursten 
genossen, ich meine den Kaiscr Maximilian 1. und den Cardinal 
Albrecht von Brandenburg. Und so mbge uorliegende Arbeit, der 
sich bald eine zweite iiber „die Miniatur en Cardinal Albrechts“ 
anschliessen soli, dazu beitragen, die Kunstthatigkeit ant Hofe 
dieses damals machtigsten Kirchenfursten des Nordens schatzen 
zu lernen.

Forliegende Arbeit behandelt das Verhaltniss des Halle'schen 
Heiligthumsbuches von 1520 zu dem Halle'schen Domschatz. Sie 
ist auf Anregung der in Hubert JamtscheE s Geschichte der 
deutschen Malerei gemachten trefflichen Bemerkung entstanden: 
„Die Auseinandersetzung zwischen Granach und der Aschajfen- 
burger Schule ist noch lange nicht abgeschlossen, ernster ais bisher, 
wird dem von Albrecht beschaftigten Kunstlerkreise nachzuforschen 
sein. Dass infolge der Doppelstellung des Albrechts ais Erzbischof 
von Magdeburg und Halberstadt ein lebendiger Verkehr der unter 
Granach blilhenden Wittenberger Schule mit den von Albrecht am 
Ober- und Mittelrhein herangezogenen Kunstlern stattfand, ist 

* 
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einleuchtend.“ Der erste Theil der Untersuchung ist dem Halle 'schen 
Domschatz, der zweite dem Halle’’schen Heiligthumsbuch non 1520 
gewidmet. Wenn auch archinalische Forschungen in Bezug auf 
Kilnstlernamen mis wiederum im Stich gelassen haben, so muss 
kier ausdrilcklich bemerkt werden, dass jener Kunstler, den wir 
mit Pseudo-Grunewald zu bezeichnen pflegen, und der nach Nie der - 
mayer mit Simon non Aschajfenburg identisch sein soli und non 
ihm ais Kunstler des Halle' schen Domschatzes hingestellt wird, aus 
slilistischen Grilnden mit diesem nicht identisch sein kann. Die 
Kunstler des Halle'schen Domschatzes bleiben norlaufig uns un- 
bekannt. Besser steht aber die Sache mit dem Halle'schen Heilig- 
thumsbuch non 1520. Der Hauptkunstler desselben ist Wolf Traut. 
Zuerst hat Nagler das nerschlungene Monogramm W. und T., 
das er auf den heiligen Petrus norfand auf diesen Kunstler ge- 
deutet. R. Muther wieś (an der weiter unten angefilhrten Stelle) 
sammtliche Holzschnitte dem Wolf Traut zu, aber W. Schmidt 
erkannte mit scharfsinnigem Blick, dass ein Theil derselben mit 
unserem Nurnberger Meister nichts zu thun habe. Yerfasser hofft, 
diesen zweiten und mibekannten Kunster mit dem Pseudo- Granach 
d. h. einem jener Kunstler, den wir ais Gehulfen des Pseudo- 
Griinewald erkennen milssen, richtig identificirt zu haben.

Wahrend der Drucklegung sind dem Yerfasser drei auf 
Wolf Traut Bezug nehmcnde Abhandlungen zu Gesicht gekommen. 
Die erste derselben ist non W. Schmidt’. „Ueber den Antheil 
W. Traut's, H Springinklee's und A. Altorfer's an der Ehren- 

pforte Kaiser Maximilians I.“ (Chronik f. nemieIf. Kunst 18gi 
pg. 11). Yerfasser mbchte an dieser Stelle bemerken, dass die 
non ihm erzielteil Resultate in Bezug auf den Antheil Wolf Traut's 
an der „Ehrenpforte“ und am „ Theuerdank" mit denen des ge- 
nannten Aufsatzes genau ubereinstimmen, obgleich er den Aufsatz 
W. Schmidt's bei Anfertigung seiner Arbeil noch nicht hat benutzen 
kbnnen (unsere Abhandlung war bereits Ende Februar l. J. ab- 
geschlossen). Die Gest alt Rudolphs des Streitbaren ist Springin
klee zuzuweisen. — Die zweite Abhandlung ist die Max Fried- 
landers. {Altorfer der Maler n. Regensburg. Leipzig 1891. 
A. Seemann). Er ist geneigt, mit Bayersdorfer und Hauser das 
Gemalde in Aufhausen bei Straubing dem Wolf Traut zuzuweisen. 
Mit dieser Neu-Taufe ist Yerfasser leider nicht einnerstanden.



Die Composition im Hintergrunde im Bogenfelde, nor allem aber 
die antikisirenden Costilme weisen nicht auf W. Traut hin. 
W. Schmidt in seiner Besprechung der soeben erwahnten Altorfer 
Monographie findet „besonders in der Farbengebung" Yerwandt- 
schaft mit W. Traut (auch mundlich hat Verfasser non sachner- 
standiger Seite die gleiche Ansicht nernommen), filgt aber hinzu : 
„Das Bild non 1514 (Artelshofer) zeigt iiberall die Yorzeichnung, 
das Aufhausener nicht, in er sterem ist zu Verzierungen Gold ner- 
wendet, im letzteren nicht, und ganzlich weicht die Landschajts- 
und Baumbehandlung ab. Es lasst sich mcht leugnen, dass die 
Wiedergabe des Laubwerks in dem Aufhausener Bilde eine 

tauschende Aehnlichkeit mit der auf Springinklee's Holzschnitt hat." 
Verfasser, der das Aufhausener Bild leider nur ans Photographie 

kennt, muss in diesem Punkte W. Schmidt beipflichteń. In der 
„Landschafts und Baumbehandlung" ist die stilistische Yerwandt- 
schaft unleugbar. Die Yermuthung, dass Hans Springinklee der 
Kilnstler sei, ist wohl denkbar, umsomehr, da dieSer, wie Neu- 
dórfer (Q- f. K. X. 144) berichtet, Dur er's Hausgenosse war 
und auch zu seiner Aufhausener Madonna eine Zeichnung non ihm 
beniltzte. (Heil. Familie Mus. Basel\ abgebildet in A. Springer's 
Durer). W. Schmidt bemerkt mit nollem Recht, das Wolf Traut 
nur in zweiter Linie in Betracht kommen kann.

Ań gleicher Stelle (Chronik f. nemieIfaltigende Kunst IV. 
^6 ff.) filhrt W. Sshmidt zwei Holzschnitte an, die er dem Wolf 
Traut zuweist: „„Die eine (figurenrciche") befindet sich in den 
Uffizień unter Nr. 288 alz „Ignoto" ausgestellt, er trdgt das 
Datum 11, der andere ist das Titelblatt zu dem „Nutzbarlichen 
Buchlein" des Johamm non Staupitz, Nurnberg ifilf Yerfasser 
kennt den Uffizi- Holzschnitt nicht. Dagegeń hat er den in 
Muther's Bucherillustration (Tafel 214] abgebildeten Holzschnitt 
des „Nutzbarlichen Buchlein" untersucht. Derselbe ist non all den 
Holzschńitten des Wolf Traut so nerschieden, dass er diesem 
Kilnstler nicht zugewiesen w er den kann. Der Typus ist ein so ganz 
anderer, der Kopf ist langlich, die Hande żart und schmal, nor 
allem aber fehlen jene fiir Wolf Traut so characteristischen kleinen 
Querstiche im Gesicht. Der auf derselben Tafel reproducirte Holz
schnitt (Strabi fuldensis monchi — — hortulus — •—• ifiz) des 
W. Traut wird unser Urtheil bestatigen', oder mań nergleiche 
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den in Frage stehenden Holzschnitt mit dem h. Augustin {repro- 
ducirt bei Hirthund Muther, Meisterholzschnitte. Liej. VIII. Taj. 60}, 
oder mit dem h. Stephanus ans dem H. H. 1520 (s. unsere Ab- 
bildungf oder mit dem ebenfalls bei uns wiedergegebenen Holzschnitt 
aus dem „Missale Pataniense^, so wird man den Unterschied auch 
deutlich erkenneń kbnnen.

Ueberall wo es heisst: Anm. 8. I. od. II. od. III. od. IV. 
od. V. nerweisen wir auj pag. 5. Anm. 1.

Zum Schlusse aber sei im Interesse der Wissen- 
s chaft ein scharf zu rilgender Missstand erwahnt. 
Derjenige Leser, welcher sich fur den Cardinal Albrecht non 
Brandenburg interessirt und anlasslich der Besprechung des Xlllten 
Bandchens der „Liebhaber-Bibliothek alter IIlustrator en in Facsi- 
mile-Reproduction^ {Halle' sches Heiligthumsbuch non 1520. G. Hirth 
1889) im liter. Centralblatt (Jahrg. 18^0) die hier norliegende 
Arbeil angekimdigt fand, wird sich wundem, warum dieselbe erst 
jetzt erscheint. Der Grund hiernon ist folgender. Da fur die 
Benutzung der k. Hof-Bibliothek in Aschajfenburg nur zweimal 
w o chent li ch je eine Stunde festgesetzt ist und unter die sen 
Umstanden die Vergleichung des Halle' schen Heiligthumsbuchcs 
non ryzo mit dem dort befindlichen sogenannten „Mainzer Dom- 
schatz" nicht ausgefuhrt w er den konnte, so richtete Verfasser an 
die Regierung non Unterfranken und Aschajfenburg das Gesuch, 
zu erlauben, dass der in Frage stehende Codex zur Benutzung 
dem Lesesaal der Landes- und Uninersitatsbibliothek in Strassburg 
oder Wilrzburg zugesandt wiirde; falls aber die Regierung darin 
nicht einwilligen w o Ile denselben der Post anzunertrauen, erklarte 
sich Yerfasser bereit, sammtliche Kosten fur cinen non dem Herm 
Hofbibliothekar in Aschajfenburg bestimmten Boten zur Ueber- 
bringung und Abholung des Codex zu bestreiten. Die Kammer 
des Innem der Regierung non Unterfranken und Aschajfenburg 
leistete dem Ge suche keine Folgę; denn es besteht eine „unbe- 
dingt massgebende B i b li o the k e ninstr u c tion nom 
fahre 1866“! Diese Antwort Hess sehr lange auf sich war ten. 
Verfasser hatte sich desshalb inzwischen mit dem Herm k. Hoj- 

bibliothekar Englert in Aschajfenburg nerstandigt, welcher sich 
bereit erklarte, non seinen Gymnasialsommerferień 17 Tage zu 
opfern. In der kurzeń Zeit musste unter grossen Schwierigkeiten 
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und Anstrengungen die oergleichende Arbeit ausgefilhrt werden', 
dieser Umstand mbge auch etwa norgekommene Irrthiimer ent- 
schuldigen. Sodann wurde im September ein neues Gesuch an die
Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg gerichtet, in welchem 
um Erlaubniss fur j photographische Aufńahmen aus dem „Mainzer 
Domschatz" ńachgesuckt wurde. [£? sollten die lllustrationeń zu 
Beispicl I fg. 23) U fg. zf), III (pg. 23) ueróffentlicht werden^ 
D a s Gesuch wurde w eg en der ob en erw ahnte n 
Bib li o t he kv e r o r dnung wie de rum uerweigert. Im 
Interesse der Wissenschaft, ganz besonders aber in dem unserer 
jilngsten Wissenschaft: der Kunstgeschichte, filhlt sich Verfasser 
uerpflichtet auf diese neralteten, bilreaukratischen und unzuliing- 
lichen Bibliotheksnerhaltnisse non Aschaffenburg sowie auf die 
Dringlichkeit der Abhilfe hinzuweisen. Diese Einrichtungen passen 
nicht mehr in unsere Tage, sie passen nicht zu den raschen Fort- 
schritten und Bestrebungen der Wissenschaft, sie leg en nur 
Schwierigkeiten dem wissenschaftlich Arbeitenden in den Weg. 
Aber wem gehbrt die Wissenschaft? Si e s o l Ite a llen 
zuganglich sein und so auch Codices und Kunst- 
w er ke nicht hinter Sc hloss u n d Rieg e l gehalten werden.
In eine so schwer zugangliche Bibliothek geltóren wichtige Codiccs 
nicht, ihr Platz ist in einer grossen zuganglichen Bibliothek, wo 
sie auch beniltzt werden kónńen, w o man ung e hin d c r t sie 
bearbeiten kann. Die in der Aschaffenburger Hof- 
bibliothek befindlichen wichtigen Codices sollten 
daher im Interesse der Wissenschaft am zweck- 
mas s ig sten nach Mil nc hen o der Wiir zburg ubergefiihrt 
werden. Das hohe k. bayr. Staatsministerium filr Kirche und 
Schulangelegenheiten in Milnchen kónnte von fachmannischer Seite 
des aufrichtigsten Dankes nersichert sein, wenn es auf eine der- 
artige Veranderung hinwirkte.

Denjenigen Herren aber, welche so giltig waren, die vor- 
liegende Arbeit zu fordem, spreche ich hiermit meińen uerbind- 
Uchsten Dank aus. Vor allem gilt dieser Dank meinem hochge- 
schatzten Lehrer, Herm Professor Dr. Hubert Janitschek.

Strassburg im Dezember i8()r.

Der Yerfasser.
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I. THE1L:
«Der Hallesche Domschatz».





Historische Vorbemerkungen.

Nachdem ani 3. August 1513 Erzbischof Ernst von Magde

burg mit Tod abgegangen war, hatte der Markgraf Albrecht II. 
von Brandenburg,1 welcher bis jetzt die Ziigel der Regierung mit 
seinem Bruder gefuhrt hatte, sich vom Magdeburgischen Dom- 
kapitel zum Nachfolger wiihlen lassen ; und ais im folgenden Jahre 
der Erzbischof von Mainz, Uriel von Gemmingen, starb, da regten 
sich in Albrecht die ehrgeizigen Triebe, auch noch diese hohe 
Wiirde fur sich zu gewinnen, und da er sich fiir bereit erklarte, 
die fiir das Pallium zu entrichtenden Kosten, die sich in diesem 
Falle auf 24,000 Florins beliefen, aus eigenen Mitteln zu be- 
streiten, so war seine Wahl gesichert. Von Hause aus stand ihm 
aber eine so hohe Summę nicht zu Gebote. Desshalb musste 
diese bei den Fugger entlehnt werden. Doch womit konnte Al
brecht diesem machtigen Bankhause die nóthige Garantie leisten? 
Er liess die von Julius II. angefertigte Ablassbulle von Leo X. er- 
neuern. Der Papst war ihm gerne zu Willen, stellte jedoch die Be- 
dingung, dass Albrecht die Halfte der Ablasseinktinfte nach Rom 
abliefern musse. Der Bau der Peterskirche ging nur langsam voran, 
und jede Beisteuer konnte nur erwunscht sein. Ais nun Tetzel im 
Auftrage Albrechts im Lande umherzog, das Ablasskreuz auf- 
richtete und zu dessen Fuss den Ablasskasten setzte und sogar 
bis in die Niihe von Wittenberg gekommen war, da entbrannte 
im Herzen Luthers der Zorn. Wenn er aber im „Anfang" in 
aller Demuth um Abhilfe der Missbrauche bittet, so verandert 
sich wesentlich das Yerhalten Luthers, ais nun der in der Zwischen- 

1 J. May, <Der Kurfiirst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz 
und Magdeburg, Administrator des Bisthums Halberstadt, Marggraf von Branden
burg und seine Zeit>. Miinchen, G. Frantz, 1869 und 1875. — J. II. Hennes 
<Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von Mainz und Magdeburgi. Mainz, 
F. Kirchheim, 1858.

t
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zeit zum Cardinal1 ernannte Erzbischof Albrecht die Idee seines 
Vorgangers,2 eine Stiftskirche in Halle a. S. zu griinden, verwirk- 
licht und mit der Ausstellung der Reliquien daselbst reichlichen 
Ablass gegen Geldabgabe verkiindigen lasst.3 Da sehen wir, wie 
Luther den Cardinal wegen des von ihm errichteten „Abgottes" 
in derben Ausdriicken atif’s Scharfste angreift — und der hohe 
Kirchenfiirst, nachdem er lange mit seiner Antwort gezbgert hatte, 
dieselbe mild und edel abfasst. Aber gewiss wiirden wir par- 
teiisch urtheilen und die Sachlage verkennen, wenn wir meinten, 
der Cardinal habe die Stiftskirche einzig und allein nur dess- 
wegen errichtet, weil er hoffte durch die Ablasseinkiinfte leichter 

1 A. Wolters in seineni «Abgott zu Halle* (Bonn, A. Marcus, 1877) Anm. 
53 zweifelt daran, dass Albrecht, Cardinalpriester von S. Piętro in vincnlis 
gewesen sei und bezieht sich darauf. dass weder der kleine noch der grosse 
Cardinal von Dtirer diesen Titel tragen, dagegen : sanc. romanae ecclae. ti. san. 
Chrisogoni prb. cardina. Wolters fiigt dann dazu : <Albrecht selbst unterscbreibt 
erst 3 Marz 1526 ais ecclesiae tit. s. Petri ad vincula presbyter Cardinalis* 
(Erhard, <Ueberlieferungen» 1828, III, pg. 38). Darauf móchten wir erwidern, 
dass Albrecht von 1518—21 Cardinal des Titels S. Chrysogoni d. h. Cardinal- 
presbyter oder Hauptpriester der in der Rione di Trastevere ani rechten Ufer 
der Tiber liegenden Kirche San Crisogoni in Rom war, und erst nachher den 
neuen Titel erhielt (vgl. Ciacconii vitae pontif. I, 4'3- 416). Wir sehen wie 
Albrecht noch ani 14. Juli 1520 ais der roni. Kirche des <Titels S. Crisogoni 
priester Cardinal* genannt wird (Dreyhaupt I, pg. 266), aber schon ani 14. Mai 
1521 den neuen Titel fiihrt (Dreyhaupt I, Doc. 265). Dass der cgrosse Car
dinal von Dtirer* noch den alten Titel fiihrt, hat keine Bedeutung fur uns. — 
Verfasser mochte gleichzeitig hier eine Stelle aus <L’Antichita di Roma* ... di 
Giacomo Pinarolo milanese. In Roma per A. Rossi 1703 erwahnen, wo es bei 
der Besprechung der Chiesa di S. Piętro in Vincula also heisst: <<E nell’ ultimo 
Altare e un quadro eon la pieta, e le marie e bella fatiga di Alberto Durero 
Tedesco dipinto eon gran studio.*» Die Móglichkeit ist nicht ausgeschlossen, 
dass Albrecht, ais Cardinal des Titels dieser Kirche ein solches Bild stiftete. 
Dasselbe ist uns nicht erhalten.

2 J. C. v. Dreyhaupt: Beschreibung des zum ehemaligen Primat und 
Ertz-Stifft nunmehr aber durch den westphalischen Friedens-Schluss secularisirten 
Herzogthum Magdeburg gehorigen Saalkreyses. Halle in Verlegung des Waysen- 
hauses 1755- Part. I, 845.

3 Albrecht hatte laut papstl. Dekret vom 15. April 1515 (vgl. Erhard‘s 
Ueberlieferungen 3, 14) die Erlaubniss erhalten, in der Mainzer und Magdeburger 
Provinz, sowie in dem weltlichen Gebiet der Stifte Mainz, Magdeburg und 
Halberstadt. sowie in den Landem des Hauses Brandenburg auf die Dauer 
von 8 Jahren (bis 1. August .1522), Ablass verkiindigen zu lassen.
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seine grossen Schuldenlasten tilgen zu konnen. Er hatte viel 
grossere und edlere Absichten: sein wissenschaftlicher Sinn und 
seine religiose Gesinnung miissen ebenso sehr, wie der pecuniare 
Gewinn in Betracht gezogen werden. Wohl wusste der Cardinal, 
welchen Feind er wie der Humanismus in Luther hatten, er wusste 
ebenso wie Erasmus, dass Luther kein Humanist war, und der 
Cardinal selber, ein begeisterter Verehrer und Fbrderer des Hu
manismus, hatte schon liingst die Absicht, nicht nur eine mit 
gelehrten Canonici besetzte Stiftskirche zu errichten, sondern mit 
ihr eine Hochschule zu verbinden, welche ais Nebenbuhlerin neben 
der Wittenberger1 zu hoher Ehre gelangen sollte. Aber noch 
einen viel wichtigeren Zweck, der sonst so oft mit Absicht iiber- 
sehen wird, hatte er: fur das Seelenheil seiner glaubigen Schaar 
zu sorgen. Den besten Beweis dafur haben wir in Capito’s Brief2 
vom 4. August 1521 an Zwingli: „Der bochwiirdigste Cardinal 
von Mainz dringt so viel in seinen Kraften steht darauf, dass 
das Evangelium gepredigt werde, aufrichtig, ohne dass das Volk, 
ohne dass die Leidenschaften aufgeregt werden, und er will nicht, 
dass ein Geschrei erhoben werde gegen Luther. “

1 Es sei hier in Erinnerung gerufen, dass mit der Wittenberger Hochschule 
die Schlosskirche verbunden war, wo jahrlich einmal die Heiligthiimer gezeigt 
und der Ablass verkfindigt wurde (vergl. Wittenberger Heiligthumsbuch 1509, 
wiederherausgegeben von G. Hirth. Miinchen 1884). Wie wenig die neue Lehre 
im Jahre 1520 in Wittenberg Wurzel gefasst hatte, beweist der Umstand, dass das 
Heiligthum, welches 1509 in 8 Gange eingetheilt war. so sehr anwuchs, dass es im 
Jahre 1520 12 Gange aufweist. Aus diesem Jahre bewahrt das Grh. Archiv in Weimar 
(Reg. O pg. 94 EE 3 zu O pg. 94 EE) eine neue Verordnung: «Verzeichniss 
des Heyligthumbs, so In dieszen XVc vnnd XX Jar zu Wittenberg, In XII 
gangen geweist soli werden :

Erstlich wirdet in demselben zwolff gangen In yedem angezeigt wievil 
das stuck Inn sich hat.

Zum anderen so wirdet verwendt, das im yeglichem gang vff ein stuck 
Heiligthumbs, Hundert Jar, Hundert tag, vnnd Hundert vnnd ein quadragen 
gerechent werden, Wievil desshalb ablas vff alle stuck eines yeden gangs In ein 
Summ macht.

Zum dritten Wirdet zu solchen Sum eins yeden gangs noeh Hundert tag 
vnnd ein quadragen gelegt vnnd gerechent

Was dan mit solcher Zulegung, ein yeder gang fur ablas hat, Wirdet 
durch eine sonderliche Sum nach der Ersten augentlich vertzeichnet,»

2 J. May, a. a. O. I, 417.

O o



Die neue Stiftskirche in Halle a/S.

Domino, dilexi decorum domus tuae. 
(Card. Albrecht.)

sn Halle gegen Westen, wo die Saale die Mauern der Stadt 
bespiilt,

Ragt aus niachtigen Steinen gefiigt, ein Heiliger Tempel; 
Albrecht, der edle Fiirst, baute das herrlichc Werk!

Dir, Mauritius, ist es geweiht, und jener Maria, 
Die des erstandenen Herrn Zuge vor Andern geschaut!

Also gedenkt Georgius Sabinus1 ani Anfange seines Ge- 
dichtes der ani 28. Juni 1520 vom Cardinal Albrecht in eigener 
Person gegriindeten, der Heiligen Maria Magdalena und Moritz 
geweihten neuen Stiftskirche.2 Nicht ais ubertriebene Yerherr- 

1 Poemata G. Sabini. Lips. 1578. Hodoeporicon itin. ital. V, i 14 ff. vergl. 
fur die deutsche Uebersetzung des fur uns in Betracht kommenden Gedichtes : 
J. Merkel, «Die Miniaturen und Manuscripte der k. bayr. Hofbibl. zu Aschaflen- 
burg>. Th. Pergay 1836, pg. 2 ff.

2 Dreyhaupt I, 847. — Ob es sich um einen Neubau oder nur um einen 
Umbau einer bereits vorhanden gewesenen Kirche handelt. ist nicht bekannt, 
vergl. W. Liibke, «Geschichte der Renaissance in Deutschland». Stuttgart, Ebner 
und Seubert 1882, Bd. II, 355, ferner Schónemark in seinen Bau- und Kunst- 
denkmaler. Es steht fest, dass die Weihe 1523 statt fand; die noch vorhan- 
dene Inschrift lautet : Deo . opt . max . Divoq . mauricio ac Magdalenae 
tutel ARib . Albertus . cuius . haec . signa . dignitate . genusq . declarant . 
hanc . aedem . ipse . dedicavit . an . Christi . MDXXIII . IX . KAL . septemi. 
An der Ausschmiickung der Kirche wurde lange gearbeitet; so heisst es an 
einem Thurgebalk : 1525 Domum tuam decet sanctitudo D. N. E.> Die Kanzel 
stammt aus dem Jahre 1526. — Ferner sei bemerkt, dass ais dritter Schutz- 
patron der Kriche der heil. Erasmus galt. Das Kloster U. L. Frauen in Halle 
schenkte den Leib dieses Heiligen, welcher in einem kostbaren Sarg aufbewahrt 
wurde (H.D. Gg. VI, Zt. 6ten). Der heil. Erasmus tritt uns bereits aufdem Titelblatt 
des H.IL 1520 in der Gesellschaft von der heil. Maria Magdalena und Moritz, 
ais Schutzpatron der Kirche entgegen. — Spater wohl trat die h. Ursula in die



lichung oder phantasievolle Verschbnerung darf jener Theil des 
Gedichtes aufgefasst werden, welcher auf die neue Stiftskirche und 
ihre Gegehstande Bezug ninunt, im Gegentheil haben wir eine 
getreue und zutreffende Schilderung vor uns. Den deutlichen 
Beweis dafiir finden wir in den uns erhaltenen Registern1 der 
Gegenstande, aus ihren Zeilen lesen wir die Bestatigung unserer 
Aussage heraus. So erfahren wir aus dem Bamberger Brevia- 
rium,2 wie viele Teppiche und an welchen Tagen dieselben auf- 
gehangt waren und wieder herabgenommen wurden;3 wir er-

1 1. <Das Halle’sche Heiligthumsbuch von 1520. >
11. «Inuentariu vber die Kelche, Ornat, Antependia vnnd andere Cleynot 

szo in der Sacristei der loblichen Stifftkirchenn alhier tzu Halle enthaltenn vnnd 
gebraucht werdenn. Gemacht In XVc vnnd XXVte Jhare Dinstags nach Mi- 
chąele.s (K. Kreisachiv Wurzburg.)

111. <1526 Register aller cleynoth dess Hochwurdge Heiligthumbs der 
loblichen Stifftskirche zew Halle die seynt getheilt in IX Genge.» (K. Kreis- 
aichiv Wurzburg.)

IV.) «BReviarius gloriose et prestantissime ecclesie Collegiate Sanctos 
Mauritij et Marie Magdalenę: Hallis: ad Sudariu : domini: 1 . 5 . 3 . 2> 
(Bibl, Bamberg) ; theilweise mitgetheilt von P. Wolters: «Neue Mittheilungen 
aus dem Gebiete historisch antiąuarischer Forschungen. Im Namen des mit der 
k. Universitat Halle-Wittenberg verbundenen Thuringisch-Sachsischen Vereins» 
etc. Halle. In Com. bei E. Anton 1882. Bd. XV, p. 97 ff.

V. <Inuentarium was von guldenn vnd silbern kleinoten Tapezerey 
Ornaten Reliąuien sambt darzcu geordenthen andern sachen durch den hoch- 
wirdigsten durchleuchtigsten hochgebornen fursten vnd hern hern Albrechten 
der heiligen Romischen kirchen priester Cardinalen vnd gebornen legaten zcu 
nientz vnd mageburk Ertzbischoffenn Churfursten primaten etc. Administratoren 
zcu Halberstadt marggraffen zcu brandenburgk etc. vnsernn gnedigsten hern in 
dem dhumstyfft zcu mentz Mittwoch nach letare jme XVc XXXX jare gegeben 
vnd disponiret.» Herausgegeben von H. Bosch in den Mittheilungen aus dem 
germanischen Nationaltnuseum Bd. II. Jahrgange 1887—1889, pg. 123 ff.

2 Die wenigen Rankenverzierungen und das Wappen des Cardinals, sind 
von einem ganz unbedeutenden Uluministen, welcher sich GS zeichnete.

3 <Der alte Hans in der Silber Kammer vnd fedder Balthasar mit sampt 
den Custern sollen die Teppicht hengen, abnehmen, reynigen, zcusammenlegen 
Vnd yn yre trugen legen, Daitzu der alt Hanss alleyne die slussel bey sich

Reihe der Schutzpatrone, was wir aus dem Bamberger Breviar ersehen : «De- 
dicationes Ecclesie. Prepulsatio maior. Die zwólff Plenaria vnd die vier Brust- 
bilder der Patronen> und ebenda an einer anderen Stelle «Festum Patronorum : 
Die silbern brustbilde S. Mauritij. S. Marie Magdalenę. S. Erasmi. S. Vrsule.»
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fahren, dass an hohen Festtagen der ganze Chor, der Lettner
in- und auswendig, ferner der „Gange vor vnsers gnedigste Herre 
Hausse" mit Teppichen bedeckt war und dass „Acht stucke Tep- 
piche zwischen den Pfeylern an dem gange vff beiden seitten“ 
ausgespannt wurden. Die meisten Teppiche enthielten alt- und 
neutestamentliche Darstelhingen, aber es gab auch solche mit 
Heiligendarstellungen, und hier interessirt uns besonders „Das 
tuch mit des Keysers Controfact in der gestalt sancti Eustachij“. 
Wir kbnnen uns von der Wirkung der Teppiche durch die treue 
Schilderung des Dichters leicht eine Yorstellung machen:

Ringsum wallet herab von den Wanden der Teppiche Zierde, 
Welche des belgischen Yolks kiinstliche Nadel gestickt;

Faden von strahlendem Gold durchziehen das reiche Gewebe, 
Die feinbildende Hand heli in die Flachę gewirkt.

Nicht minder reich war auch der Bilderschmuck der Kirche, 
das Inventarium der Kelche etc. giebt uns reichlichen Aufschluss 
dariiber; und da unseres Wissens dasselbe noch nicht verbffent- 
licht ist, so sei hier gestattet, denjenigen Theil, welcher sich auf 
den Bilderschmuck bezieht, im Anhange anzufuhren.1 Man be-

1 Wir mbchten darauf hinweisen, dass gewiss nicht alle vorhanden ge- 
wesenen Bilder der Kirche im <Invertariu der Kelche* etc. aufgezeichnet worden 
sind; das sehen wir deutlicli aus den auf pg. 55 durchstrichenen Worten: «Uff 
dem Altare Im Cleynen Chor Eyne gemahlte taffell» und «2 gegossene Leuchter*. 
Mit diesen Worten endigt das nicht zu Ende gefuhrte Inventarium. Auch ver 
missen wir in dem Inventarium die von Sabinus erwahnten Bildnisse Karls V. 
und Cardinal Albrechts, ferner die Bergpredigt; den am Kreuze hangenden 
Christus. Dagegen diirfen wir wohl die Worte des Dichters :

Wie er am Ende der Welt einst naht ais machtiger Richter, 
Wagend Yerdienst und Schuld, gottlich bestrafet und lohnt 

ohne Zweifel mit dem Gemalde: «Eine hubsche gemalte taffel mitt dem Jungsten 
gerichte* identificiren. Auch vermissen wir im Inventarium jenes Gemalde. 
welches der Dichter folgenderweise besingt:

Casta repraesentat tabulis pictura, luerunt
Quam grave supplicium turba professa fidem :

haben vnd behalten sali. Darfur audi rede vnd antwort gebenn» (vergl. 
P. Wolters, a. a. O„ p. 37). Wir werden unwillkurlich an den ehrwurdigen 
alten Mann hinter dem h. Erasmus auf Griinewalds Gemalde: «der heil. Mau- 
ritius> etc. in der Munch. all. Pinac. Catal. 1886, Nr. 281, erinnert. 



gniigte sich nicht damit, die Altare allein mit Bildern zu schmiicken; 
auch an den Pfeilern und Wanden waren solche angebracht:

Mit den Gemiilden, die hier voll Anmuth prangen, verglichen, 
Schwindet der Gottin Gestalt, welche Apelles erschuf;

Doch kein sinnebethórendes Werk ist hier zu erblicken,
Venus, der loekenden, sind heilige Orte versagt —

Wie von Oualen zerfleischt, starkmiithig die Glaubigen litten, 
Zeigt dem ergriffnen Gemuth riihrend das reine Gebild —

Wie uns der Jungfrau Sohn, dem Himmel und Erde gehorchen,
Heilig in Leben und That lehrte des Vaters Gebot,

Wie sein heiliges Blut hinstrbmt am Stamme des Kreuzes,
Welches von Siinde und Tod loset der MenSchen Geschlecht, 

Wie er am Ende der Welt einst naht ais machtiger Richter,
Wagend Verdienst und Schuld, góttlich bestrafet und lohnt. —
Dieses erwahnte „Inventariu vber die Kelche“ etc. fesselt aber 

auch nach einer anderen Seite hin unsere Aufmerksamkeit. Es 
zahlt, wie der uenaue Titel angibt, die in der Sacristei aufbe- 
wahrten Gegenstande auf (einige ans dem „Heiligthume“ inbegriffen), 
dereń Zahl 600 bei weitem iibertraf; da finden wir, um nur 
Einiges anzufiihren : eine Reihe von Silber- und Goldgerathen, eine 
uhgeheure Zahl von Ornaten,1 von denen viele in „meyns gnste

II. Janitschek in seiner Geschichte der deutschen Malerei (Berlin, Grotę 1885, 
pg. 397), sieht darin das Martyrium der elftausend Jungfrauen.

Bei dieser Gelegenheit sei auch angefuhrt, dass auf dem in der Aschaffenb. 
Gallerie befindlichen, dem Altorfer zugewiesenen Bild : «DieMarter des h. Erasmus* 
(Catalog 1883, Nr. 29l) die Jahreszahl 1516, ferner das Wappen Cardinal 
Albrechts, iiber welchem der Cardinalshut schwebt, sich befindet. Da aber 
Albrecht erst 1Ó18 Cardinal wurde, so ergibt sich ein scheinbarer Widerspruch. 
Bei genauerer Untersuchung stellte sich heraus, dass Jahreszahl und Wappen 
gleichzeitig sind und dass der Cardinalshut erst eine spatere Zufiigung ist.

1 <Welche kolossale Summen allein fiir die von Albrecht eingefiihrten 
Uniformirung und Kleidung verwendet wurden, zeigt eine Rechnung der Welser 
von Augsburg, die sich nach Albrechts Tode unter den Forderungen findet» : 
«<Summa Summarum 1500 duggaten vnd zehen vendj gulden*» und nochmals ; 
«(Summa hundert vnd achtzig gulden Venet in guld u. S. kreutzer>» — fiir 
gekaufte *«Seyden und wullin gewand>>. (Vergl. F. Niedermayer im Archiv 
des hist. Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. Bd. XXVII, p. 2Oi ff.) 
Es ist nicht anzunehmen, dass diese Schuld einzig und allein auf die fiir die neue 
Stiftskirche angeschafften Gewander zuruckzufiihren ist.
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Hem Hoffarben" oder in „Ertzbischof Albrechts vnd Ernesti
Hoffarben" waren; die Zahl der Antependien tibertraf 100; wir 
hbren von nicht weniger ais 32 rothen, braunen und weissen 
Fahnen aus Damast und Seide; es wird uns von 35 „guldener 
vnd seydener tucher (die oben erwahnten Teppiche) szo vmb den 
Hoen altar Inwendig vnd auswendig an dem letner In der Kirchenn 
pflegen zew Hangen An der hohen festenn" gemeldet; dann sehen 
wir Atlaskissen, auf welche bei hohen Festen auf dem hohen
Altar die 12 Plenarien gesetzt wurden;. „das rot gulden kussen 
vff meyns gte Hern Stuell“; die vielen Kronleuchter und zum 
Gottesdienst gehorenden Bucher; auch 3 Traghimmel1 werden 
uns erwahnt u. s. w. Und wie getreu schildert uns Sabinus eincn 
Traghimmel!

1 1 Kotli Sammet guld. Hymmel mitt Ertzbischof Albrechts Wapen
1 Braun Sammet guld. Hymmel Ernesty (des Erzhischof Ernsts)
1 Schwarz Sammet guld. Hymel Ernesty ( » » » )

Wie es scheint, sind diese drei Traghimmel 1540 nach Mainz tibergefuhrt worden 
(vergl. Inv. v. 1540 a. a. O., pg. 149, wo es heisst: «Drey gulden himel»).

2 Ein Blatt aus dem Nicol. Glockendon’schen Missale (H. Bibl. Aschaff.) 
enthalt eine sorfaltige und gut componirte' Darstellung, wie der Cardinal, um- 
geben von seinem Hofstaale, das Sanctissimum durch die Strassen tragt. Wir 
sehen ihn unter dem Traghimmel, auf welchem die Brustbilder der heil. Maria 
Magdalena und Moritz, ferner die Wappen der Erzbisthumer Mainz und Magdę- 

Sehet, der Fiirst naht selber in feierlichem Zug; es erklinget 
Heller Trompete Geton, schallender Pauke vereint!

Langsam ziehen die Reih’n andachtiger Priester zum Donie, 
Und dichtstehendes Volk bildet die Straszę dem Zug;

Albert schreitet, bedeckt von dem kostbar strahlenden Himmel, 
Hohes Geleit umgiebt dienend den fiirstlichen Herrn;

Wappen der Markgrafschaft, uralten Regentengeschlechtes, 
Sind in des Baldachins Rand kiinstlich mit Perlen gcstickt;

Drohender Adler Gestalt und furchteinflóssende Leuen, 
Greife, von Indien her stammendes Zwittergebild —

Ritter in festlicher Tracht und des Hofstaats reiches Gefolge 
Schliessen, in buntem Gewiihl wandelnd, dem Zuge sich an.

Die Schilderung stimmt vollstandig mit dem uns erhaltenen 
Blatt des Nicolaus Glockendon 2 iiberein.



9

Doch der Hauptschatz der Kirche bestand weder in den 
Gegenstanden der Sacristei, noch in dem Teppich- und Bikier- 
schmuck, sondern in dem „Heiligthum“.

Dort, wo mitten im Tempel empor zur atherischen Wblbung, 
Rastlos wechselnder Chor sendet den frommen Gesang,

Hemmet die eiserne Schranke den Schwarm andranglichen Volkes, 
Und reichschimmernde Pracht glanzt dem erstaunten Blick,

Rbthliche Flammen umgluhn zahllos die erhabnen Altare, 
Wie von der Sterne Gewuhl der Himmel ergliiht.

Was ans Minen zu Tag Pannonien fbrdert an Silber,
Was von Gold ihm gewahrt nimmerversiechender Schacht, 

Was in der Wellen des Tagus walzt und der reiche Paktolus,
Scheinet, den einzigen Ort herrlich zu schmucken, vereint. •— 

Endlos reihen sich goldne Gefasse an goldne Gefasse,
Kelche, zum frommen Gebrauch heiligen Diensten geweiht, 

Nicht so zahlreich leuchten die Tage im kreisenden Jahre,
Ais die Gewander, die hier starren von edlem Metali.
Ueber dieses „Heiligthum" sind wir vorzuglich unterrichtet. 

Wir besitzen nicht nur das „Halle'sche Heiligthumsbuch von 1520“, 

burg, das des Bisthums Halberstadt, der Markgrafschaft Brandenburg, des 
Hauses Hohenzollern, angebracht sind. — Wegen Traghinunel vergl. die Ab- 
handlung von Bosch a. a. O., pg. 125, worin unter anderm der Traghinunel, 
welcher zur Procession gebraucht wurde, Erwahnung findet.

Die reiche Thatigkeit Nicolaus Glockendons fur Albrecht ist allbekannt, 
jedoch finden wir nirgends eine Erwahnung von jenem herrlichen Gebetbuch 
Albrechts, welches Nicolaus Glockendon fiir ihn illuminirte; dasselbe befindet 
sich in der Bibliotheca Estense zu Modena und ist gewiss des Meisters feinstes 
und reichstes Werk. Verfasser wird nachstens Bericht daruber erstatten. — 
An dieser Stelle mochte Verfasser noch auf eine seltene, nur in 50 Exemplaren 
gedruckte Abhandlung hinweisen: <The hours of Albert of Brandenburg*. 
Some Account of a Manuscript Book of Hours formely in the possession of 
Albert of Brandenburg, Elector of Mainz, Cardinal etc. executed by the artists 
of the Grimai Breviary 1514—23 compiled by F. S. El lis a. with a notice 
of the miniaturę painters a. illuminators of Bruges 1437—1523 by W. H. James 
Weale etc. London, Ellis a. Wbite 29 New Bond Street. W. Herr F. S. Ellis 
theilt mir Folgendes iiber dieses kostbare, leider fiir uns unzugangliche Werk 
mit: <T purchased it from E. Joseph fóimely of Bond Street London. He bought 
the book from a antiquarian dealer in Milan. I sold the book to Mr. J. G. Ashor 
of New York for £ 2100 (42000 Mk.). To the best of my remeinbrance my 
description of the book was printed in 1883.*
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sondern auch jenen Miniaturcodex, untcr dem irrigen Namen der 
„Mainzer Domschatz"1 bukannt, ferner ein Yerzeichniss der Heilig- 

1 Die uncorrecte Bezeichnung «Mainzer Domschatz», kann nur dadurch 
entstanden sein, dass der noch damals zum Theil vórhandene Kirchenschatz 
der Stiftskirche im Jahre 1540 in Folgę der eingetretenen Reformation von Halle 
nach dem Mainzer Donie iibergefuhrt wurde. Der sog. <Mainzer Domschatz* 
ist nicht etwa, wie man glauben kbnnte, das Register des Schatzes des Mainzer 
Domes, im Gegentheil: er bildet das illustrirte Verzeichniss mit genauer Text- 
angabe der Heiligthiimer der Stiftskirche zu Halle, und zwar, wie weiter unten 
auseinander zu setzen ist, das Verzeichniss des im Jahre 1526 bestehenden 
Kirchenschatz.es der neuen Stiftskirche. Die irrige Bezeichnung «Mainzer Dom- 
schatz* stammt unseres Wissens von Jos. Merkel |Die Miniaturen und Manuscripte 
der k. bayer. Hofbibl. Aschaffenburg, Pergay 1836) her; beseitigen wir sie 
wieder und setzen an ihre Stelle die correcte Bezeichnung <Der Halle’sche 
Domschatz». — Diese Bezeichnung sei gestattet, denn die neue Stiftskirche- 
galt ais Mutterkirche in Halle.

2 Dreyhaupt, a. a. O. 1, 848.
3 Dreyhaupt, a. a. O. I, 189.
4 Dreyhaupt, a. a. O. I, 848.
5 Dieses S. Moritzbild konnen wir mit H. D. Gg. VII, Zt. 3ten identificiren.

thumer ans dem Jahre 1526 (Anin. 8. IV) und das Inventarium 
von 1540 (Anm. 8. V). Doch sehen wir zunachst zu, wie das 
„Heiligthum“ zusammengekommen ist: Der Yorganger2 Cardinal 
Albrechts hatte bereits auf seiner Residenz, der Moritzburg zu 
Halle a. S., einen bedeutenden Schatz zusammengebracht, Albrecht 
hatte ihn betrachtlich vermehrt,3 indem er 1514 im Erzstift Mainz 
etliche 1OO Stuck Heiligthiimer nebst 3 ganzen Kbrpern sam- 
melte und sie ins Kloster zum Neuen-Werck, von da nach der 
Kapelle auf seiner Moritzburg uberfuhren liess. Ais er nun die 
Kapelle, um sie in ein Collegiatstift zu verwandeln, fur zu klein 
erachtete, grundete er, nachdem er die seinem Yorganger ertheilte 
papstliche Genehmigung sich hatte erneuern lassen, die oben ge- 
nannte neue Stiftskirche, zog das Kloster St. Moritz4 ein und 
liess den Kirchenschatz ani Marcustage, den 25. April 1520, in 
feierlicher Procession nach der Moritzburg uberfuhren. Besonders 
werden da zwei Gegenstande hervorgehoben, „ein schweres 
Saluatorbild und des heiligen Moritz bildniss",5 welch letzteres 
Sabinus also erwahnt:

Kirchenschatz.es


II

Doch vor sammtlichen ragt ein silbergetriebenes Bildwerk, 
Panzergeschmeide bedeckt schiitzend die Rittergestalt;

Held Mauritius ist es; im Bild auch zeiget die Krafft sich, 
Seine Gebeine bewahrt sorglich der innere Rauni. —

Im Spatherbst desselben Jahres erhielt der Cardinal von Leo X. 
ais hohe Auszeichnung fiir seine erprobte und unermiidliche An- 
hanglichkeit zu dem alten Glauben und gleichzeitig zum Zeichen 
der Aufforderung, die im Wachsen begriffene neue Lehre energisch 
zu unterdrucken, die goldene Rosę.1 Im Jahre 1523 am 3. July 
schenkte das Kloster Hillersleben2 den Kopf der heil. Barbara 
„nebst einem Kastlein Heiligthum". Im Jahre 1526 ist der Schatz, 
gemass den vorhandenen Registern, auf 353 Gegenstande ange- 
wachsen.3 1527 wurden bei Gelegenheit der Abtretung des 
Servitenklósters 4 s in Halle a. S. an den Cardinal, die Reliquien 
und Kostbarkeiten in die neue Stiftskirche ubergefiihrt. „Ais nach- 
mals der Convent des Closters zum Neuen Werck 1528° dasselbe 
mit allen Giitern und Einkommen dem Cardinal tibergab, wurden 
auch die daselbst befindlichen vielen Reliquien und Kostbarkeiten 
in das neue Stift gebracht, desjenigen zu geschweigen, so aus der 
abgebrochenen Maria und Ulrichskircken0 und vielen Capellen 
genommen ward.“ Am 5. August 1530 schenkte der Vetter 
Cardinal Albrechts, der Markgraf Georg zu Onoltzbach,7 eine 
silberne Tafel mit Reliquien und „unter gewissen Bedingungen 
2 goldene Creutze mit Edelgesteinen besetzt“, am 28. Sept. 1531 
das Magdeburger Domkapitel8 „eine silberne vergult Monstrantz 
mit dem Wunderblut und zwei darzugehbrige Leuchter" und in 

l May, a. a. O. Bd. I, Beilage XXXVI u. Anin, zu H. D. Gg. I, Zt. iten.
2 Dreyhaupt, a. a. O. I, pg. 205 Nr. 271.
3 Vergl. Anmkg. 8. 111 und Halle’scher Domschatz.
4 Dreyhaupt, a. a. O. I, 848.
“ Dreyhaupt, a. a. O. I, 848.
6 Dreyhaupt, a. a. O. I, 848. — Wegen Silberbild des heil. Ulrich vergl. 

II. Wolters, a. a. O. Anm. 36. Dreyhaupt a. a. O. I, 870. (Siehe Amnerkung 
zu H. D. Gg. VII Z. I7ten.)

7 Dreyhaupt, a. a. O. I, pg. 923 Nr. 283.
s Dreyhaupt, a. a. O. I, pg. 924 Nr. 284.
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demselben Jahre das Kloster Berge1 „einen silbernen Sarg mit 
den Córpern S. S. kidantii, Terentii und Fclicis". Ausserdem wird 
uns eine „vbergulte neue Taffel“ im Bamberger Breviarium2 ge- 
nannt, sowie „die neue grosse Monstrantz von Lorkh". Diesen 
Gegenstanden reiht sich eine fernere Anzahl von Schenkungen 
an, theils von kirchlichen, theils von weltlichen Furstlichkeiten; 
besonders zeichnete KaiserMaximilian den Cardinal aus, soschenkte 
er ihm ais Ausdruck besonderer Freude bei der Gelegenheit der 
Annahme des Cardinalats das auf dem Reichstage zu Augsburg 
1518 vom Papst erhaltene geweihte Schwert3 und einen kost- 
baren Hut. Unter weiteren Geschenken des Kaisers befindet sich 
cin St. Martinsbild,4 * 6 ferner ein grosser Salvator,:> welchen Maxi- 
milian wohl zum Andenken an seine zu friih verstorbene Ge- 
mahlin bianca Maria Sforza gab. Die Stiftskirche wurde auch mit 
eineni „Crucifix mit Maria und Sanct Johannes bilder vnd stol- 
bergischem Wappen“,B ferner von der Stadt Halle 7 u. s. w. be- 
schenkt. Endlich horen wir, wie der damalige Bischof von Trier 
die Reliquien aus dem hohen Altar der St. Mathiaskirche vor 
Trier an den Cardinal schenkte.8

1 DreyhaUpt} a> q_ g2& N(. 28-_

«Octua Epephanie dni. Xtu der hohen Messę alleyn Die silber vber- 
„u t<. t.illcl mitt denn, gescl*rneltzten erhabene dreien konigen yn der Mitte> 

oltcrs a. a. O„ pg. 2o); ebenda auf pg. 33: <Martini Episcopi : Plenaria 
v supia Epiphanie domini Vnd scjn silbern vbergult bilde. Die Newe grosz 
Monstrantze von Lorkh, etc.

3 H- H. 1520, 3 Rs
4 U- D. Gg. VIII, Zt. ’°ten.
0 U- D. Gg. Hi, Zt 2ten.
6 P. Wolters a. a. O., PS- 30
7 U- D. Gg. u, 7i jpen.
8 U- D. Gg. I, 2t 6teI),

Dieses Heiligthuni, welches durch unermudliches Sammeln 
colossale Dimensionen angenommen hatte (jedenfal.s war es

153- im Zuwachs begriffen), wie es innerhalb der Grenzen 
f es deutschen Reiches kein zweites gab, sollte gegen Abgabe 
einei festgesetzten Summę, welche je nach dem Stande des Ab- 
lasssuchers berechnet war, Ablass gewahren; fur solche, die nicht 
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im Stande waren ihren Seelenzustand durch Geldesabgabe zu ver- 
bessern, war die Regel aufgestellt: „ihren Betrag durch Gebet 
und Fasten" zu ersetzen, denn : „das Himmelreich solle den 
Reichen nicht mehr, ais den Armen offen sein.“ Die Einleitung 
zum Halle’schen Heiligthumsbuche von 1520 gibt uns Aufschluss, 
dass ani Sonntage nach dem Feste der Geburt der Maria die 
„einfuhrunge des merglichen hochwiirdigste heiligthumbs" und ani 
folgenden Tage darauf die „zceigunge desselbtigen hochwirdigen 
heiligthumbs śtuckweise" stattfand. Diese Schilderung findet ihre 
Erganzung durch das Bamberger Breviarum,1 indem ausdriickhch 
bemerkt wird, dass ani Sonntage nach dem Feste der Geburt 
der Maria nach dem Friihstuck ein geeigneter Ort zugeriistet 
werden soli mit Teppichen, Kerzen und Lampchen „circa Eccle- 
siam nostram", und sofort um die zehnte Stunde soli drei Mai 
ein Lauten mit der grossen Glocke in dem gehbrigen Zwischen- 
raum stattfinden. Zugleich soli die Predigt an das Volk ani 
festlich geschmuckten Orte iiber Anbetung der Reliquien und der 
Heiligen stattfinden, worauf die allgemeine Beichte folgen soli. 
„Deinde ostensio, de qua vide in libro Ostensionis Reliquiarum.“ 
Ausserdem erfahren wir an gleicher Stelle, in welcher Weise die 
Heiligthiimer, welche in neun Gangen eingetheilt waren, gezeigt 
wurden, was beim Anfang und Ende eines jeden Ganges ge- 
sungen wurde ; und zum Schluss heisst es: „Ostensione finita, 
Predicator faciet orare populum pro vniversali ecclesia : pro Im- 
perio, pro Diocesi Mageburgensi et pro Ecclesia nostra, pro ciui- 
tate, pro fructibus terre. Et publicentur indulgentie etc. Ouo 
finito sequetur Responsorium: Ite in orbem. Et fiet solennis 
compulsatio cum omnibus Campanis. Et sic deinceps vnosquisque 
redibit ad propria."

1 a. a. O., p. 38—40.



14

Der Halle’sche Domschatz.

Der Halle’sche Domschatz, zu welcbem wir min iibergehen, 
bildet einen Pergamentcodex in gr. Folio, 1 und wenn man so 
sagen darf, den grossen illustrirten Catalog der Behiilter der 
Reliquien der neuen Stiftskirche, mit genauer Inhaltsangabe der 
einzelnen Partikeln der in diesen Behaltern enthaltenen Reliquien 
— er legt uns deutlichen Beweis von dem ungeheuren Reichthum 
und von der Pracht des einst vorhandencn und vom Dichter so 
richtig gewiirdigten Kirchenschatzes ab.

1 Es finden sich 56 Lagen, wovon Lagę I und LVI je drei Dog en odei 
sechs Blatter, Lagę XI zwoi Bogen und die iibrigen Lagen je vier Boge» 
enthalten.

Ani Schhisse eines jeden Ganges beOndct sich eine Anzahl leerer Blatter. 
zwischen diesen Spuren von ausgeschnittenen Blattern ; die Rtickseite des letzten 
leeren Blattes cnthalt jeweilen die erste Abbildung des nachsten Ganges und
zwar findet sich :
die ite Abbildung des LIten Ganges auf der letzten Rtickseite der Xlten Lagę

» » Illten » » » XlXten >
» » lVten » » » XXLIIten >
» » Vten > » » XXVIten *
» » VIIten » » > XLten *
» » Ylllten > » » XLIVten *
» » IXten » » > LIYten »

und friiher fand sich die erste Abbildung des VIten Ganges auf der ersten
Riicks/ęite der XXXten Lagę (fehlt jetzt).

Alle Blatter (429) sind auf der Stirnseite rechts oben von alterer Zeit her 
vor den Ausschnitten einzelner Blatter (siehe weiter unten) mit Tinte nume- 
rirt; die leeren nach den einzelnen Giingen; doch fehlen die Blatter 70, 80, 8[ 
(in den leeren Blattern nach dem ersten Gange) ; 123 (wo ich keine Spur voa 
einem Ausschnitte fand); i4c- i4b, 147, 148 (in der 1. BI. nach dem 2ten Gange); 
168, 171, 172 (nach dem 3ten Gange); 190, 191, 192, 193 (nach dem 
4ten Gange); 198 (Paulus); 222, 224, 225 (nach dem 5ten Gange); 227, 236, 
262, 277; 301 (nach dem 6ten Gange); 339, 355, 378, 379 kommen je zwei 
mai vor; 392, 406, 407 (nach dem 8ten Gange). — Diese letzte Notiz verdanke 
ich, nachdem ich die meinige verloren habe, dem Herrn Prof. Englert in 
Aschaffenburg.

Das 429te Blatt ist zum Deckel geklebt.
Es braucht nicht noch besonders erwahnt zu werden, dass die obenge- 

nannten leeren Blatter dazu bestimmt waren, dem Schatze neu zukommende 
Reliquiarien in Miniatur sammt Text aufzunehmen.



Die Form dieser Reliquienbehalter ist eine mannigfache : 1 
Stand- und Anhangekreuze, Altaria portatilia, Kuppel-, Kopf- 
und ciborienformige Reliquiarien, vier-, sechs- und achteckige 
Cassetten, Hermen, Plenarien, Ostensorien, Patenen, Pyxen, cibo
rienformige Gefasse, Emailcassetten, Schwerter, Sarge u. s. w. 
Sie bestanden in den meisten Fallen aus Silber und waren ver- 
goldet, doch gab es auch Gegenstande ans Gold ; meistens waren 
sie mit Edelsteinen und Perlen besetzt. Niedermayer2 hat eine 
Anzalil von Namen deutscher und italienischer Gold- und Silber- 
schmiede ausfindig gemacht, jedoch konnen wir nicht controlliren, 
ob die Arbeiten dieser Kiinstler gerade fiir Halle ausgefuhrt 
wurden. Ausser diesen Silber- und Goldgegenstanden gab es auch 
solche aus Elfenbein, Alabaster u. s. w., haufig waren die grossen 
Sarge, welche ganze Leiber von Heiligen bargen, aus vergoldetem 
oder versilbertem Holz gefertigt, so z. B der einzige noch vor- 
handene Gegenstand des Heiligthums: der Margarethasarg3 4 in der 
Stiftskirche zu Aschaffenburg. Noch sei hier jener in kleiner 
Zahl vorhanden gewesenen Gegenstande gedacht, die, obgleich sie 
heilige Reliąuien enthieken, deutlich weltlichen Charakter trugen.' 
Die Zeit der Entstehung der Gegenstande reicht vom 1O. Jahr- 
hundert bis in die 1520 er Jahre hinein, doch stehen im Vorder- 
grunde die Gegenstande, welche aus der 2. Hiilfte des 15. und 
dem Anfang des 16. Jahrhunderts stammen ; in letzterer Periode 
tritt das deutsche Kunstgewerbe auf seinem Hohepunkt uns ent- 
gegen. O o

1 Im Halle’schen Domschatz werden die iiblichen Bezeichnungen fiir die 
verschiedenen Reliąuiarien nicht gebraucht, man begniigte sich damit Ausdriicke, 
wie z. B. : Kestleyn, ledleyn, ronde Buchse, cleynott, eyn Berlenniutter in Silber, 
Kopii (fiir ciborienfórmiges Reliąuiar) etc. zu gebrauchen.

2 F, Niedermayer im Archiv des hist. Yereins von Unterfranken und 
Aschaffenburg Bd. XXVI. pg. 341.

3 Abgebildet im Halle’schen Heiligthumsbuch vom Jahre 1520, theilweise 
publicirt von Ilirth in der Liebhaber-Bibliothek alter Illustratoren in Facsimile- 
Reproduction. Munchen, G. Ilirth, 1889. Bandchen XIII. pg. 64 — vergl. unsere 
Anmerkung zum Halletschen Domschatz. Gg VIII Zt 3ten.

4 Eine Probe finden wir bei v. Hefner-Alteneck: Trachten, Kunstwerke 
und Geriithschaften etc. Frankfurt a./M., H. Keller. 1886. Bd. VII. Taf. 4^4-
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Dieses Heiligthum, welches in neun Gange eingetheilt war,
enthielt 353 Reliquienbehalter1 mit heiligen Partikeln. Von diesen 
Reliquienbehaltern sind nur 3502 in Miniatur wiedergegeben 
worden, indem man sich begniigte,-von den drei3 ubrigen Ge- 

1 Und zwar der Ite Gang 73 Reliquiarien, der lite 57, der Illte 16, der 
IVte 12, der Vte 23- der VItc 64, der VIIte 37, der VIIIte 52, der ncunte oder 
letzte Gang 19 Reliquiarien. — Ueber den Inhalt der Reliquiarien der einzelnen 
Gange siehe die Einleitung zum Verzeichnis: „Der Halle’sche Domschatz".

2 Proben in der Publication von J. Schmitt, Lithograph in Aschaffenburg, 
ebenda 1846; er wollte die Rcproduction anf eine Auswahl von 110 Blattern 
beschranken ; wegen geringen Absatzes sind nur 16 Miniaturen reproducirt wor
den: Namlich die Abbildungen zu Gg I Zt 2óten, Gg II Zt i iten, Gg II Zt 9ten, 
Gg VII Zt llten, Gg I Zt 12ten, Gg II Zt 25ten, Gg I Zt 43ten, Gg VI ólten, 
Gg II Zt 29ten, Gg VI Zt 5Qten, Gg V Zt 17ten, Gg V Zt 12ten, Gg VIII Zt 
34ten, Gg VI Zt 55ten. Gg V Zt 2iten.

Genauere Proben giebt v. Ilefner-Alteneck a. a. O. Bd VII, Taf. 484 und 
485. — Conturproben im Programm der Landwirthschafts- und Gewerbeschule 
in Aschaffenburg 1838. —Ch. Louandre. „Les arts somp.“ Paris 1858. II. 212 
und d. dazu gehórige Tafel.

3 Halle’scher Domschatz Gg II Zt 54, 55, 56ten, (Abbildung 122) vergl. 
das vergleichende Register.

4 In Naumann’s Archiv fur zeichnende Kiinste. Leipzig 1857. Bd III 
pg 1 ff.

3 Wie wir aus Anmerkung 37 wissen, befindet sich nach den Miniaturen 
eines jeden Ganges (mit der Ausnahme des IXten Ganges, siehe Anm. 37) eine 
Anzahl leerer Blatter, so auch nach den Miniaturen des Vten Ganges. Nur findet 
sich auf der Riickseite des letzten leeren Blattes nach den Miniaturen des Vten 
Ganges, die Abbildung 174, welche Becker ais letzte Miniatur des Vten Ganges 
auffasst. Dies beweist, dass Becker den Halle’schen Domschatz nur ganz fluchtig 
sich ansah und den Text zu den Miniaturen nicht gelesen hat. Abbildung 174 
bildet vielmehr die ite Miniatur des VIten Ganges, Becker hat dies nicht er- 
kannt; es ist ihm nicht aufgefallen, dass das folgende Blatt, welches auf der 
Stirnseite den Text zu dieser Miniatur (174) enthielt, ausgeschnitten ist. (Wie

genstanden nur den Text anzufiihren. In seinem Originaleinband 
ans der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts, ist der Halle'sche
Domschatz glucklich den vielen Gefahren der Feinde entgangen; 
nur hat eine unbefugte Hand neun Miniaturen herausgeschnitten. 
C. Becker4 constatirte das Fehlen von nur zweien, gewiss hat er 
den Text mit den Abbildungen nicht verglichen, sonst waren dieser 
und andere Irrthiimer5 bei ihm nicht vorgekommen. Somit sind
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341 Miniaturen uns erhalten geblieben, wovon auf Blatt 71 und 
121 je 2 fallen. Durch das Herausschneiden dieser Blatter sind 
zwei Uebelstande erwachsen. Diese lernen wir kennen, wenn 
wir uns zu der Betrachtung wenden: Wie ist der Text*zu den 
Miniaturen angebracht ? Der gewóhnliche Fali ist der, dass die 
Abbildung die Riickseite des Blattes einnimint, und auf der 
Stirnseite des folgenden Blattes befindet sich der dazu passende 
Text. Wenn wir aber nach der Ursache fragen, warum die 
Abbildung gewohnlich die Riickseite des Blattes einnimint, so hat 
das seinen einfachen Grund 1. darin, dass die drei ersten Seiten 
des Codex die Einleitung enthalten, 2. darin, dass der Text in 
den meisten Fallen auf einer Seite gegeben werden konnte. 
Wird nun ein Blatt herausgeschnitten, so ergibt sich von selber, 
dass ein doppelter Schaden entstehen muss; denn auf der 
Stirnseite des ausgeschnittenen Blattes findet sich der Text zu 
der Miniatur der Riickseite des vorhergehenden Blattes — und 
auf der Riickseite die Miniatur zu dem Texte der Stirnseite des 
folgenden Blattes. Sehen wir zu, in welcher Weise wir den 
erhaltenen Schaden ersetzen konnen. Bei der Reconstruction 
der neun fehlenden Texte komint vor allem das bis jetzt 
vollkommen unbeachtete Register der Heiligthumer aus dem 
Jahre 1526 (Ann. 8. III) uns zu gute. Dasselbe stimmt mit 
dem Texte des Halle’schen Domschatzes Stiick fur Stiick 
vollkommen tiberein, die Anordnung und die An- 
zahl der Gegenstiinde (353) ist ganz dieselbe, der 
einzige Unterschied ist der, dass der hagiologische Theil fehlt. 
Ein Vergleich dieser zwei Texte ergibt uns den fehlenden Text 
zu den neun Miniaturen, welcher also lautet :

1) Gg. I. Zt. 66 ten : „Eyn rondt hultzern ausgeschnitten 
Kestleyn mitt vbergulten silber be- 
schlagen.“

2) Gg. II. Zt. 40 ten : „Eyn guldenn Taffell mit Steynen vnd 
Berlen vnd dem Stamm Jhesse.“

2

der reconstruirte Text zu 174 lautet, siehe unten.) Es komint uberhaupt nie 
vor, dass in den einzelnen Gangen zwischen den einzelnen Miniaturen leere 
Blatter sich finden — die leeren Blatter finden sich nur ani Schlusse ein es jeden 
Ganges. (Gg IX macht eine Ausnahme.)
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3) Gg. V. Zt. andern : „Eyn Silbernn viereckicht vergult 
Monstrantz.“

4) Gg. VI. Zt. ersten: „Eynen grossen schonen silbern vnd 
vergulten Sarcb, der stehet offen hoen 
altar zur der linken seytten desz 
Bildes der Barmhertzigkeit. “

5) Gg. VI. Zt. 10ten: „Eyn vergulter Sarch mitt glase 
durchsichtig."

6) Gg. VI. Zt. 29 ten: „Eyn gross Silbernn cleynot wye eyn 
knopff mitt vill Augen, vff der decken 
Sanct Pancrucius Brustbilde. “

7) Gg. VII. Zt. 34ten: „Eyn Silbernn Cleynot mitt dreyen 
buchsen vill vbergulten Patronen vnd 
eyn hoen durchbrochenen fusslen."

8) Gg. VIII. Zt. 5ten : „Eyn Silbern brustbilde Sancte Marthe, 
getzieret mitt eyner Vergulten Cronen. “

9) Gg. VIII. Zt. 43ten: „Das mittlere Silbern kestleyn sub- 
tiler Arbeit.“

Gróssere Schwierigkeiten aber bietet es uns, eine Vorstellung 
von den Miniaturen, dereń Texte nur noch vorhanden sind, zu 
gewinnen, und da ist der Erfolg unserer Bemuhungen auch 
keineswegs ein vollstandiger. Um uns eine Idee von diesen ver- 
lorenen Miniaturen zu verschaffen, wurde ihr Text mit dem des 
Halleschen Heiligthumsbuches von 1520 verglichen, und da ergab 
sich, dass drei von den Texten der fehlenden Miniaturen (Gg. V. 
Zt. 3ten ; Gg. VII. Zt. 35ten; Gg. VIII. Zt. 45ten) mit drei 
Texten des Halle’schen Heiligthumsbuches von 1520 (Gg. V. Zt. 
2ten; Gg. VII. Zt. 9ten; Gg. VIII. Zt. 2óten) indentificirt werden 
konnten, dagegen kónnen tiber die iibrigen sechs Miniaturen 
keine naheren Angaben gemacht werden, da sich im Halle’schen 
Heiligthumsbuche entsprechende Paralleltexte nicht fanden. Bis zu 
welchem Grade der Genauigkeit die drei Holzschnitte die Gegen- 
stande wiedergeben, ist freilich nicht mehr zu entscheiden, doch 
kónnen wir uns wenigstens ein ungefahres Bild von drei ver- 
lorenen Miniaturen machen.

Die oben geschilderte Regel, dass der Text zu einer Miniatur 
gewóhnlich nur eine Seite einnimmt, ist in solchen Fallen einer 
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Ausnahme unterworfen, wo der Text in Folgę von einem reich- 
haltigen hagiologischen Inhalt auf einer Seite nicht Platz hat, 
sondern zwei, drei oder mehr Seiten hedeckt.1 Diese interessante 
Thatsache ergibt aber die Folgerung, dass Miniatur und Text des 
Halle’schen Domschatzes nothweudiger Weise miteinander ent- 
stehen mussten, dass also die Maler und der Textschreiber (der 
ganze Text ist von einer und derselben Hand geschrieben)2 
gleichzeitig und gemeinschaftlich gearbeitet haben.

1 Bei folgenden Abbildungen nimmt der Text mehrere Seiten ein : Gg I 
Zt 3ten 2 Seiten, Gg I Zt 6ten, 19ten, 27ten, jeweilen 2 Seiten ; Gg VI Zt t3ten 
I5ten, 16ten. 2óten, je 3 Seiten. eben in deniselben Gange Zt t9ten und 2lten, 
jeweilen 2 Seiten und eben in demselben Gange Zt 14ten, sogar 5 Seiten ; Gg VIII 
Zt 8ten 3 Seiten.

2 Gg VI Zt 39ten ist der Text herausgestriehen und von anderer Hand 
ersetzt, in Gg VII Zt 20ten ist noch eine andere Hand zu erkennen, ebenfalls 
Gg VI Zt 4"ten.

3 In der Vorbemerkung zuni oben erwahnten Hallischen Heiligthumsbuch 
(vergl. Anm, 39). — F. Niedermayer Kunstchronik XVII No. 9, pg i3l.

“t S. F. Waagen: Kunstwerke und Kilnstler im Erzgebirge und Franken. 
Leipzig 1843. — Waagen folgt hier der Ansicht J. Merkels a. a. O. pg 11,

Der Halle’sche Domschatz enthielt, wie wir oben sahen, 
ursprunglich 350 Miniaturen, und da das Halle’sche Heiligthums- 
bnch von 1520 nur 237 Holzschnitte enthalt, so folgerten F. Nie- 
dermayer und R. Muther3 ohne Grund mit Bestimmtheit, — was 
friiher nur fur wahrscheinlich 1 galt, — dass das Miniaturwerk ais 
Vorlage fiir das Holzschnittwerk gedient habe; Muther niinmt 
also an, dass nur „ein Theil der Reliquien“ in Holzschnitt aus- 
gefiihrt wurde.

Diese Annahme findet in folgenden Beweisen ihre Wider- 
legung:

Erstens kann der Halle’sche Domschatz im Jahre 1520 
nicht vollendet gewesen sein: Beweis dafiir ist der vom Kloster 
Hillersleben ani 3. Juli 1523 an die neue Stiftskirche geschenkte 
Kopf der heil. Barbara (vergl. Dreyhaupt, a. a. O., I. 2O5\ 
welcher im Halle’schen Domschatz im Gg. VIII, Zt. 2ite abee- 
bildet ist und ein deutliches Zeugniss davon ablegt, dass der Schatz 
im Jahre 1520 keine 353 Gegenstande enthalten konnte.

Zweitens hat die Textvergleich'.ing zwischen Miniatur- und 
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Holzschnittwerk das Resultat ergeben, dass der Halle’sche Dom- 
schatz nicht ais Vorlage fur das HH. von 1520 hat dienen konnen. 
Der Weg, welcher zur Erbringung dieses Beweises eingeschlagen 
wurde, ist ein ebenso sicherer, ais auch langer. Zunachst wurden 
die Holzschnitte mit den Miniaturen identificirt, dies war bei 197 
moglich, also sind die 40 tibrigen Holzschnitte nicht identifi- 
cirbar und stellen Gegenstande dar, die im Halle’schen Dom- 
schatz weder abgebildet noch verzeichnet sind.1 Bei 
dem Textvergleich stellte sich heraus, dass bei drei Gegenstanden 
des Halle’schen Domschatzes (Gg. I, Zt. ite; Gg. II, Zt. 32te u. 
33te) der Donator Leo X. war. Der erste Gegenstand ist nun 
auch im Halleschen Heiligthumsbuche (Gg. I, Zt. 1 te) abgebildet — 
die beiden anderen dagegen nicht.

1 Am ehesten wiirden wir fiir die Reproduction dieser 40 Reliquiarien 
in dem Holzschnittwerke den Grund darin zu suchen haben, dass die Zeich- 
nungen zu den Holzschnitten zu der Zeit verfertigt wurden, ais sammtliche Re- 
liquiarięn noch auf der Moritzburg aufbewahrt wurden. Die 40 Gegenstande, 
welche nur in Holzschnitt reproducirt wurden. konnen wir am sichersten ais 
Privateig e n t hu m des Cardinals betrachten, welche allerdings im Halle’schen 
Heiligthumsbuche von 1520 mit abgebildet wurden, weil die Gegenstande sich 
noch auf der Moritzburg befanden, aber nach der Ueberfuhrung der Reliquiarien 
von der Moritzburg nach der neuen Stiftskirche nicht in den grossen illustrirten 
Catalog Aufnahme fanden, weil sie nicht F.igenthum der Kirche 
waren.

Yergleichen wir die Texte miteinander:

Halle’sches Heiligthumsbuch:
Erstlich wird hie gezeiget ein 

ganz guldene Rosę die Babst 
Leo der tzehend vnserm gne- 
digsten Herrn dem Cardinal zu 
bsunder Ere dieser lobliche Stiffts- 
kirchen gegebe vn geschickt 
hat.

Halle’scher Domschatz:
Zum Ersten wirdt ewer liebe 

vnd andacht getzeiget, eyne 
Roszę gemacht vonn golde, 
Byesen Balsam vnnd edeln ge- 
steynenn dye hat gesegnet vnnd 
gebenedeyet gutseliger ge- 
dechtnus der allerheyligste in 
got vater vnnd Herr, vnnser Herr, 
Leo ausz gbttlicher vorsichtig- 
keit, der zehende Babst desz
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nahmens, zew mittfastenn vnnd 
dormitt begebet, vnnserm gne- 
digstenn Herrn dem Cardinal zew 
eyner besundern ehre Dyeszer 
Stifftkirchen der Heyligen Sankt 
Moritz, Vnnd Maria Magdalenen, 
alhyer zu Halle. Neyget ewer 
Hertz vnnd Heupt vnnd ent- 
pfahlt dormitt dye Benedeyunge.

Die beiden anderen Gegenstande kommen im Halleschen 
Heiligthumsbuche nicht vor. Ihr Text lautet im Halle’schen Dom- 
schatz:

Gg. II. Zt. yten: Das gros- 
sere weisz Alabasternn Mon- 
stranzlen Cum Spina, Dor Innen 
ist Eyn gantzer Dorn von der 
Cronen Christi, welchem Bebst- 
liche Heyligkeit seliger ge- 
dechtnus Leo X. Vnszerm 
gnedigsten Hern Zew besondern 
gnaden Zew ehren der loblichen 
Stifftskirche mitt sampt andemn 
trefflichenn Heiligthumb hierher 
geschickt.

Gg. II. Zt. 33MI. Das Cleynere 
Weysz Alabastern Monstrenzlen, 
Der Inne ist vom Hare vnnszers 
selig machers Jhesu Christi, 
Welchs vorgenannte Bebstliche 
Heyligkeit auch Hyeher geschickt.

Wir lesen in diesen drei Texten den deutlichen Beweis flir 
unsere zweite Behauptung. Cardinal Albrecht erhalt am 25. Oktobcr 
1520 die goldene Rosę, und ihre Abbildung wird rasch im 
Halle’sehen Heiligthumsbuche von 1520 sammt Text veroffentlicht; 
es wird ausdriicklich darin bemerkt, sie sei ein Geschenk Leo X, 
Aber dieselbe goldene Rosę findet sich auch in dem Halle’schen 
Domschatze abgebildet, nur lautet der Text dazu anders : der 
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Donator wird nami ich ais verstorben angefuhrt— 
Leo X. starb am 1. Dezember 1521. 1

1 Leben und Regierung des Papstes Leo X von W. Roscoe, Deutsch von 
R. F. G. Glaser, Leipzig 1808, bei S. L. Crusius part III. pg 455.

Mithin miissen wir die bis jetzt allgemein gehegte Ansicht, 
dass das Miniaturwerk ais Vorlage tur das Hallesche Heiligthums- 
buch von 1520 gedient hat, aufgeben indem wir dabei von der 
oben bewiesenen Thatsache ausgehen, dass Miniatur und Text 
gleichzeitig entstanden sind — wir haben also eine vollstandige 
Unabhangigkeit in Bezug auf die Entstehung bejder Werke con- 
statirt. Wir miissen also mit Bestimmtheit annehmen, dass der 
Halle'sche Domschatz nicht vor Ende Dezember 1521 begonnen 
wurde; ferner sehen wir, dass er im Juli 1523 nicht abgeschlossen 
war, da der vom Kloster Hillersleben am 3. Juli geschenkte 
Barbarakopf ais 21ster Gegenstand des Vlllten Ganges abgebildet 
wird. Fur die Datirung der Entstehung muss ferner das oben 
erwahnte Wurzburger Verzeichniss ans dem Jahre 1526 (Anm. 8.111) 
beriicksichtigt werden. Dasselbe stimmt genau Stuck fiir Stiick in 
Bezug auf Anordnung und Zahl der Gegenstande (353), wie be- 
reits oben erwahnt, mit dem Halleschen Domschatz vollkommen 
uberein, nur fehlt beim ersteren der hagiologische Theil. Wir 
haben also den Beweis, dass die Miniaturen uns den Bestand des 
Schatzes der Stiftskirche im Jahre 1526 vor Augen fuhren : Wir 
bezeichnen somit den Halle’schen Domschatz ais das „Illustrirte 
Register der H e i 1 i g t h um er der Stiftskirche im 
Jahre 1526.“ Gerne móchten wir glauben, dass es um diese 
Zeit abgeschlossen war, weil wir doch wissen, dass der Schatz 
in den nachsten Jahren noch bis 1532, wie wir constatirt haben, 
in Zunahme begriffen war; und wiire der Halle'sche Domschatz 
spater ais 1526 vollendet worden, so waren doch gewiss die dem 
Schatze neu zugekommenen Gegenstande auch abgebildet worden. 
So lange also archivalische Forschungen uns kein neues Materia 
bringen, gehen wir, glaube ich, nicht sehr fehl, wenn wir an
nehmen, dass derselbe 1526 vollendet war. Es erscheint allerdings 
merkwurdig, dass wir zwei Register aus einem und demselben 
Jahre besitzen sollen, aber das Wurzburger Register von 1526 
(Anm. 8. III) ist unseres Erachtens wegen der vollstandigen Weg- 
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lassung des hagiologischen Inhalts nur ais ein Register aufzufassen, 
welches durch die Revision des Schatzes, vielleicht vor oder 
wahrscheinlich unmittelbar nach dem Vorzeigen des Schatzes ent- 
standen ist. Es steht also fest, dass der Halle’sche Donischatz 
keine Gegenstande ans spaterer Zeit ais 15'26 enthalt und gewiss 
ist die Annahme Beckefs, dass der Halle’sche Donischatz in 
Halle begonnen und in Mainz vollendet wurde, eine unrichtige, 
dagegen spricht schon der Umstand, dass die seit 1526 zum 
Schatze zugekommenen Gegenstande nicht abgebildet wurden, eben
falls die Thatsache, welche Becker allerdings unbekannt war, 
dass laut Register von 1540 (Anm. 8. V) nur ein kleiner Theil 
des Schatzes der Halle’schen Stiftskirche nach Mainz ubergefiihrt 
wurde, weil der grossere Theil bereits verkauft war; es sind nur 
72 von jenen 353 in dem Wiirzburger Register von 1526 und 
im Halle’schen Domschatze abgebildeten Reliquiarien nach Mainz 
ubergefiihrt worden.

Gestiitzt auf die eben erwahnten Resultate, ist der Vergleich 
zwischen Miniatur und Holzschnitt ein unnbthiger geworden. Da 
wir aber denselben ausgefuhrt haben, sollen hier einige deutliche 
Beispiele angeftihrt werden, welche unsere Annahme, dass Miniatur- 
und Holzschnittwerk vollig unabhangig von einander entstanden 
sind, bestatigen:

Beispiel I. Wir sehen, dass im Halle’schen Donischatz zu 
den Texten Gg. II. Zt. 53, 54, 55, 5óten nur eine1 Abbildung 
gemacht worden ist. Der Grund liegt — bei der sonstigen pein- 
lichen Genauigkeit in der Wiedergabe der Gegenstande — offenbar 
darin, dass alle vier Kreuze ganz gleich aussahen. Im Halle’schen 
Heiligthumsbuche (Gg. II. Zt. 27ten (32 Sts.), Zt. 28ten (32 Rs.), 
Zt. 29ten (33 Sts.), Zt. 3Oten (33 Rs.) sind aber alle vier Kreuze 
abgebildet,2 * * * und zwar sind sie ais Stehkreuze charakterisirt, wo- O 7

1 Der Text zu den vier Reliquiarien lautet : „Vyer Creutze vonn Berlen- 
mutter geschnitten, Inn Silber gefast vnnd vbergult Dorinn seyndt VIII Partickel 
vom heyligen Creutze".

2 Der Text zu diesen 4 Kreuzen lautet:
Gg II Zt 27ten: Eyn Creutz vo pcrlenmutter yn silber gefasst vń vbergult /

Dor Inne sein zwey stuck vom heiligen creutz. Summa
II partickel.
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gegen das Kreuz des Halleschen Domschatzes ein Vortragekreilz 
vorstellt; ferner sind bei einem jeden Kreuze die in Perlmutter 
eingravirten Darstellungen verschieden, und da durfte die Phantasie 
des Kunstiers frei walten; auch ist der Fuss bei einem jeden 
andersartig; dass es trotzdem dieselben Kreuze. sind, beweist die 
Identitat in Text und Partikelzahl und die Gleichheit der Wappen.

B e i s p i e 1 II. Gegenstand Gg. VI. Zt. 6ten des Halle’schen 
Domschatzes konnte nur durch Textvergleich identificirt werden, 
weil eine so grosse Abweichung zwischen Miniatur und Holzschnitt 
(Gg. VI. Zt- 4ten., 58 Sts.) vorhanden ist. Der Gegenstand stcllt 
den „sarch mit kostlichen perlen vnd vil edler steynen gestickt, 
Dor Inne der Córper des heiligen bischoffs vnd merterers Erasmi/ 
der Mitpatron dieser lobliche Stifftkirchenn“, dar (Hirth, pg. 35). 
In der Miniatur sehen wir einen prachtigen mit Perlen und Edel- 
steinen gezierten sechseckigen Sarg (wobei vier Seiten schmal 
und zwei Seiten lang sind) mit einem sehr hohen Deckel. Die 
Mitte der sichtbaren Langseite des Sarges nimmt die stehende 
Gestalt des syrischen Bischofs Erasmus ein, in der Rechten die 
Windę mit seinen Eingeweiden, in der Linken den Bischofsstab 
haltend. Der ausgebreitete Mantel, unter welchem auf jeder Seite 
aeht Heilige knieen, wird von Engelu gehalten. Auf der Schmal- 
seite sehen wir den heil. Augustinus mit Krummstab und durch- 
bohrtem Herz — auf der anderen Schmalseite den Evangelisten 
Johannes und eine Heilige — auf dem hohen Deckel eine zier- 
liche Darstellung Georgs ais Drachentbdter — ais kleinere Dar
stellungen auf der Langseite : Die heil. Veronica mit dem Schweiss- 
tuch und Christus ani Kreuze mit Maria und Johannes. Ueberdies 
ruht der Sarg auf rothem Sammetboden, die Fusse des Sarges 
sind rund. Wie ganz anders der Holzschnitt! Da ruht der Sarg

Gg II Zt 28ten : Eyn ander Creutz von perlinmutter / yn silber Gefasst / vn 
vbergult / Dor Inne sein ij Stuck vom heilige Creutz. Summa 
II partickel.

Gg II Zt 29ten: noch ein Creutz von berlinmutter / yn silber gefasst vnnd vber- 
gult / Dor Inne sein auch II Stuck vom heyligen creutz. 
Summa II partickel.

Gg II Zt 3oten: aber ein Creutz von perlinmutter gefaszt vnd vbergult / Dor 
Inne sein abermals II partickel vom heiligen Creutz. Summa 
II partikel.
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nicht auf einem Sammetboden, die Fiisse sind nicht rund, sie 
bestehen aus phantastischen Lowen mit langer Malinę. Der Sarg 
selber ist nicht sechseckig, sondern viereckig. Die Hauptdarstellung, 
welche in der Miniatur durch die blassen Farben sehr fein wirkt, 
ist im Holzschnitt in die rohe Scene des Herausreissens der Ein- 
geweide umgewandelt; die Scene spielt sich im Innem des Sarges 
ab. Auf dem unvollendeten flachkuppelfórmigen Deckel findet sich 
keine Darstellung.

Beispiel III. Die Art und Weise, wie die vier folgenden 
Gegenstande des Halle’schen Domschatzes im Halle’schen Heilig- 
thumsbuche wiedergegeben sind, ist sehr charakteristisch. Sie 
sind im Halle’schen Heiligthumsbuche Gg. VIII. Zt. 20 ten, 33ten, 
25 ten und 34 ten verzeichnet und auf pg. 103 St., 108 St., 
105 St. und 109 St. abgebildet. Die Texte in beiden Werken 
stimmen ganz uberein. Sammtliche vier Cristallglaser des Halle’- 
schen Domschatzes1 haben die ganz gleiche Form; es sind un- 
gemein feine venezianische Fliigelglaser mit drei Henkeln an 
jeder Seite und einem Deckel (Gegenstand Gg. VIII. Zt. 50 ten 
hat auf jeder Seite nur zwei Henkel). Vergleichen wir nun die 
Miniaturen mit den Holzschnitten, so ergibt sich, dass nicht die 
geringste Aehnlichkeit vorhanden ist. Der Kiinstler hat vier von 
einander ganzlich verschiedene Glaser dargestellt, kann also 
weder die Miniaturen, noch die Originale copirt haben. Der 
erste Gegenstand hat die Form eines Pokals mit hohem Fuss, 
rundem Nodus, und das eigentliche Glas ist breit und bauchig, 
Der zweite ist zu einem plumpen Gefiiss mit zwei Henkeln und 
grossem Knopf auf dem Deckel geworden. Der dritte zeigt 
ahnliche Form wie der erste, nur hat der Bauch zwei Ranken- 
ornamente erhalten, dagegen sind die Henkel weggefallen; endlich 
der vierte ist nach dem Schema des zweiten gearbeitet.

1 Gg VIII Zt 47ten : Eyn Cristallenn glasz mitt rother Seyden..........
„ „ „ 48ten: Eyn ander Cristallenn glasz mitt gruner Seydenn.........
„ „ „ 49ten: Eyn cristallenn glasz mit Brawner Seyden........
„ „ „ 50ten:..Eyn ander glasz von Crystallenn mit Gehler Sey

denn 

Diese wenigen Beispiele mogen gentigen. Aber es ware un- 
richtig, wenn wir glauben wurden, dass alle Holzschnitte so stark,
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wie die ebengenannten, von den Miniaturen abwichen. Es gibt 
■auch viele Abbildungen von Gegenstanden, besonders sind es die 
der Apostelfiguren, welche sich in beiden Werkeii wenig unter- 
scheiden, das hat aber scinen Grund darin, dass der Zeichner des 
Halleschen Heiligthumsbuches an einzelnen Gestalten, wir meinen 
besonders die der Apostel, eine besondere Freude fand und uns 
seine volle Kraft zeigte, machtige, wiirdige Gestalten im Geiste 
Diirefs zu schaffen ; aber im Allgemeinen miissen wir in den 
Holzschnitten doch eine unbeschrankte Freiheit der Wiedergabe 
der Gegenstande constatiren, es galt nicht mit peinlicher Ge- 
nauigkeit die Originale zu copiren, sondern dem Volke die Ge
genstande in Holzschnitt vor Augen zu fiihren und es zum Ablass 
einzuladen. Besonders zeigt sich die unbeschrankte Freiheit der 
Wiedergabe in jenen drei Holzschnitten (1111. 15'20, Gg. VI. Zt. 
53 ten, dl Sts. ; Gg. VIII. Zt. 9ten, 111 Sts. ; Gg. VII. Zt. 8ten, 
112 Sts.), welche, obgleich sie drei verschiedene Sarge darstellen 
— man sich damit begntigte, sie durch einen einzigen Holzschnitt 
wiederzugeben.

Die kiinstlerische Ausstattung.1

1 Die iu diesem Abschnitte citirten Zahlen beziehen sich auf die zweite 
Columne der Iten Abtheilung des vergleichenden Registers I.

Was die kiinstlerische zkusstattung des Halleschen Dom- 
schatzes anbelangt, so miissen wir stets im Auge halten, dass 
die Ktinstler an das Materiał, d. h. an die Reliquiarien, welche 
ihnen vorgelegt wurden, gebunden waren. Ihre Arbcit war nur 
eine mechanische. Es handelte sich einzig und allein darum, die 
Gegenstande mit móglichster Treue wiederzugeben, desshalb 
miissen wir mit Bestimmtheit voraussetzen, dass ihre Wiedergabe 
bis in die einzelnen Theile hinein mit grósster Wahrheitsliebe und 
peinlichster Genauigkeit ausgefiihrt wurde. Diese Annahme ist 
eine berechtigte. Wahrend die Holzschnitte des Halle’schen 
Heiligthumsbuches von 1520 nur den Zweck erftillen sollten, dem 
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so ist beim Halle’schen Domschatze das ins Auge zu fassen, 
dass die Gegenstande sammtlich genau und getreu abgebildet 
werden niussten; sollte es doch ein genau illustrirter Catalog des 
Schatzes mit Angabe der Reliquienpartikeln eines jeden Reliquia- 
riums sein. Und in der That, — dank der strengen Genau igkeit, 
besitzen wir in dem Halle’schen Domschatz eines der wichtigsten 
Docuniente fiir die Kleinkunst.1 — Wenn wir zu der eigent- 

1 Von besonderem Interesse ist die Abbildung zu Gg III 7A 8ten. Es 
findet sich darauf das Monogramm (zwischen L und K ein Krug mit Blumen) 
des bei Neudórfer (Quellenschriften X. 125) ruhmlichst erwahnten Nurnberger 
Goldschmiedes Ludwig Krug. Dasselbe ist sehr blass aber immerhin deutlich 
genug, uni es zu erkennen. Von dem Gegenstand findet sich eine Contur- 
zeichnung in dem bereits oben erwahnten J. H. v. Hefner’schen Programm 
(Hefner deutet das Monogramm auf Lucas Krug, was falsch ist) der Land- 
wirthschafts- und Gewerbeschule zu Aschaffenburg fiir das Schuljahr 1837-38. 
Von Ludwig Krug ist unseres Wissens kein einziges Goldschmiedewerk erhalten 
(Kupferstiche bezeichnet er bereits 1514 vergl. Bartsch VII 535). Es ist daher 
von um so grbsserem Interesse wenigstens eine getreue Abbildung von einem 
solchen zu besitzen. Da die archivalischen Forschungen von Niedermayer (Ar- 
chiv des hist. Vereins fiir Unterfranken und Aschaffenburg Bd XXVIII 201 II.) 
weder den Namen Jamnitzer, noch den des Ludwig Krug zu Tage gefórdert 
haben, weist er die Vermuthung Mays, C. Becker’s (a. a. O.) zurOck, dass 
diese beiden Goldschmiede die meisten Arbeiten zu dem Schatzc Albrechts aus- 
fubrten. Ihm folgt ein mit E bezeichneter Referent in einer Notiz „Gold
schmiede im Dienst des Kardinals Albrecht von Mainz“. (Kunstgewerbeblatt von 
H. Pabst 1885. pg 55 s). Durch die Auffindung des obengenannten Mono- 
gramms ist der deutliche Gegenbeweis dafiir gebracht, dass sich in dem Schatzc 
des Ćardinals ein Werk des Ludwig Krug befand. Was die Datirung dieses 
Gegenstandes anbelangt, so ist er dem Stil nach um i52O anzusetzen. Von 
Ludwig Krug ist bekannt (Neudórfer a. a. O.), was uns hier interessirt, dass 
er am 10. Mai 1522 das Meisterrecht erwarb. Da unser Gegenstand nun auch 
im Wiirzburger Register von i52ó erwahnt wird, so ist seine Entstehungszeit 
mit ziemlicher Sicherheit zwischen 10. M a i 1 5 2 2 u n d 1 5 2 6 anzusetzen ; 
und wenn diese letztere Annahme eine berechtigte ist, so haben wit darin einen 
weiteren Beleg fiir die Datirung der Entstehung des Halle’schen Domschatzes. 
Herr Prof. Marc Rosenberg hatte die Liebenswurdigkeit mir Folgendes mitzu- 
theilen : „Die Bezeichnung auf dem bei Hefner abgebildeten Stiicke ist kein Gold- 
schmiedestempel im eigentlichen Sinne der Zunft, sondern eine MeisterZeichnung 
im Sinne des Kiinstlers. Bei dem gut organisirten Nurnberger Gewerbe wird er 
wohl vor seinem Eintritt in die Zunft auf eine Goldschmiedearbeit seinen Namen 
nicht haben setzen durfen — er habe denn das Stuck nicht in Niirnberg, sondern 
im Hause des Bestellers gemacht“.
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lichen Ausfiihrung iibergehen, so bemerken wir, dass alle Gegen
stande mit der Feder gezeichnet und diese Conturzeichnungen mit 
einer Art von Dcckfarben ausgefiillt sind. Im ganzen miissen 
wir sagen, dass eigentlich zwei Farben vorherrschen: gelb fur 
Gold, hellblau fur Silber. Und bei all den Gold- und Silber
gegenstanden durfen wir die Oxydation nicht ausser acht lassen, 
sic macht sich bei der Wiedergabe der Gegenstande geltend. 
Gold- oder versilberte Goldgegenstande, welche wenig oxydirt 
sind, werden heller gegeben, da kommt bei der Reproduction von 
Gold eine hellgelbe Farbę zur Geltung ; dagegen solche, welche 
starker oxydirt, sind in etwas dunklerem Gelb dargestellt, der 
Schatten ist bei beiden von einem róthlichbraunen Ton. Oft ist 
diese gelbe Farbę dermassen dick aufgetragen (z. B. 124, 290), 
dass die Federzeichnung kaum oder nur wenig sichtbar ist. An 
solchen Stellen, wo es galt Gravirungen, Ranken u. s. w. (z. B. 
192) besonders stark zu markiren, was sowohl bei Gold- ais 
auch bei Silbergegenstanden der Fali ist und wo sich ein ziemlich 
dicker Farbenauftrag vorfindet, wurde noch nachtraglich mit der 
Feder gezeichnet. Dieser dicke Farbenauftrag kommt aber nur 
selten bei Silbergegenstanden vor. Bei Silbergegenstanden (meistens 
sind es die vielen Figuren und Brustbilder von Heiligen) wird in 
der Regel die ganze Gestalt oder Halbfigur oder Herme in him- 
melblauer Farbę gegeben, der Schatten ist ebenfalls durchwegs in 
blauer Farbę, aber dunklerer Nuance. Was die Incarnation bei 
weiblichen Gestalten anbelangt, so ist sie eine zarte und blasse, 
oft ins graulich-blaue gehende (275), doch kommen auch etwas 
rothlich gefarbte Wangen vor (besonders fein gerothet bei 325), 
mit grbsster Raffinirtheit ist ein Mai die Farbę des Weibchcns 
gegeben, wo durch das dunne Hemd die Fleischpartien hindurch 
schimmern (302). Bei den mannlichen Gestalten ist die Gesichts- 
farbe je nach der Oxydation verschieden. Bei 154 erscheint sie 
uns ziemlich naturlich, bei 161 begegnet uns eine rothlich-braune. 
Oft sind Gesicht, Hande, Fusse fast ohne irgend welche rothe 
Farbę, so z. B. bei 168, wo sie uns blau erscheinen. Was die 
Lippen anbelangt, so haben sie in den meisten Fallen ein unangenehm 
unnaturliches Colorit; dieses Roth erscheint auch an der Windę 
mit den Eingeweiden des heil. Erasmus, aber besonders unange
nehm berilhrt es uns an dem Futter des Mantels des heil. Simon 
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(167). Dieses Roth ist tupfenweise, wie geschmiert, an der 
unteren Partie des Gesichtes angewandt (156) und erreicht den 
Hóhepunkt der Unnatiirlichkeit an den Lippen, welche mit Vor- 
liebe schwulstig gebildet sind. Die Stirne bleibt blass. Bei 
solchen Figuren oder Brustbildern, wo die Gesichtsfarbe eine 
braunlich-rothliche ist (161), sind die Lippen weniger gerdthet, 
auch sind die Hiinde und Fiisse auf die gleiche Weise wie das 
Gesicht gemalt. Eine starkere rothlich-braune Farbę ist bei 223, 
324 zu constatiren. Wo die Anbringung jener unangenehmen 
rothen Farbę auch auf die Fiisse und Hiinde ausgedehnt wird, 
geschah es ebenfalls tupfenweise, doch mischen sich weiss und 
hellbraune Tóne oft dazwischen. Die Gesichtsfarbe kann auch 
róthlich-violett sein (127), daran hat das grobkornige Pergament 
wohl seinen Antheil. Wenn ein glaserner Bischofsstab und das 
daran hiingende Sudarium dargestellt werden, so erscheinen sie 
uns wie die silbernen Gewander und Gestalten hellblau und mit 
dunkelblauen Schatten. Die Gewander der silbernen Gestalten 
sind mit Vorliebe mit gebrochenen Falten dargestellt, ebenfalls 
wird eine durchsichtige Glasscheibe oder Glas (so z. B. bei Sargen 
oder Glasern der Monstranzen) hellblau gegeben. Elfenbein ist 
weiss mit schmutzigbrauner Farbę, die zwei Alabasternen Mon
stranzen (103 und 104) in Weiss mit Tusche reproducirt. Ausser 
diesen Farben kommen noch andere vor, besonders bunte bei 
den „taffeln“, so z. B. roth, blau, gelb, weiss und schwarz, 
ebenda zwischen bunten Rosen und Nelken die Reliquien mit 
bunter Aufschrift Sehr h:iufig sieht man in den Reliquiarien die 
Reliquien, die schwarze oder rothe Inschrift tragen. Knochen 
sind dunkelbraun dargestellt (313), Strausseneier gelblich-braun 
mit kleinen Punkten, Glasgefasse gran mit Weiss schattirt, oft der 
Inhalt sehr deutlich sichtbar, so z. B. bei 315, wo wir im 
Bauche des Gefiisses rothe Seide erblicken und den Eindruck er
halten, ais ob das Glas roth ware. Die Anwendung von Gold- 
farbe ist ausserst selten, sie kommt z. B. bei den rothen Aermeln 
der Magdalena (321) vor, welche mit Goldblumen gestickt sind. 
Die Edelsteine sind stark hervorgehoben, Perlen sind in weisser 
Farbę ausgefiihrt und moglichst dick aufgetragen, manchmal so 
stark, dass Figuren (178) oder Ornamentik zurticktreten.

Dass eine so grosse Aufgabe von einem einzigen Kiinstler 
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ausgefiihrt wurde, ist kaum anzunehmen; wir kónnen deutlich 
zwei verschiedene Hiinde erkennen. Verfasser mbchte den gróssten 
Theil der Federzeichnungen einem und demselben Kunstler zu- 
weise.i, und nur die geringere Anzahl von Gegenstanden, wobe 
die einfacheren besonders in Betracht kommen (wie die „taffeln“ 
und Sarge, die mit Buchstaben versehen sind), ais Gehiilfenarbeit 
ansehen; wo sich aber dieser Gehiilfe auf einen complicirten. 
schwer wiederzugebenden Gegenstand einlasst, wie z. B. bei der 
grossen „Brandenburgischen taffell", zeigt sich, dass seine Arbeit 
nur eine ganz handwerksmassige ist. Es ist ohne Zweifel die 
grósste Zahl der Miniaturen dem Hauptkiinstler zuzuweisen; seine 
Fahigkeit aber uberschreitet auch die Grenzen eines mittelmas- 
sigen Kiinstlers nicht. Wenn er auch mit aller Treue und Ge- 
wissenhaftigkeit die Gegenstande copirte und auch besonderen 
Werth darauf legte, den Zeitcharakter derselben wiederzugeben, 
so erweist er sich doch ais unbeholfen in der Pinselfuhrung, er 
bekundet keinen kunstlerischen Sinn, er tritt uns etwas trocken 
entgegen. Besonders fallt uns dies auf, wenn wir die Silber- 
gestalten und Hermen betrachten. Da gibt er die Faltenlinien und 
Furchen der Gesichter ungemein hart, er kann nicht eine Farbę 
in die andere ubergehen lassen, er erweist sich in der Abtónung 
ganz ungeschickt, und aus diesem Grunde ist seine Incarnation 
eine unschóne, ja sogar eine unnatiirliche; er begniigte sich, die 
natiirliche Fleischfarbe in den meisten Fiillen (die Ausnahmen 
kennen wir bereits) in einem grossen Tupfen von jener unange- 
nehmen rothen Farbę zu geben. Das gleiche gilt auch von den 
Handen und Fiissen. Niedermayer1 ist der Ansicht, dass diese 
Miniaturen von dem vielbesprochenen Pseudo-Griinewald, den er, 
ohne irgend welchen zwingenden Grund, mit Simon von Aschaffeil- 
burg ftir identisch halt, herruhren. Die archivalischen Forschungen 
von Niedermayer haben den Namen „Simon von Aschaffenburg“ 
zu Tage gefórdert, und es ist begreiflich, dass man mit diesem 
Namen, weil man keinen anderen und also den richtigen noch 
nicht aufgefunden hat, alle Werke des Pseudo-Griinewald verbinden 
móchte. Doch welches Recht hat Niedermayer, ihn mit dem 

1 Kunstchronik XVII. pg l31 und 336.
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Pseudo-Grunewald zu identificiren? Kennen wir doch kein einziges 
Werk dieses Meisters 1 Und wenn Niedermayer den Kiinstler des 
Halle'schen Domschatzes mit Simon von Aschaffenburg und diesen 
mit dem Pseudo-Grunewald identificiren will, so verkennt er die 
Sachlage. Denn der gleiche K instler, welcher den gróssten Theil 
der Miniaturen ausgefiihrt hat, kann mit dem Pseudo-Grunewald 
nicht identisch sein. Aschaffenburg selber ist ein giinstiger Ort, 
um die Miniaturen des Halle’schen Domschatzes mit den Werken 
des Pseudo-Grunewald zu vergleichen. Nehmen wir z. B. das 
St. Valentinianbild des Pseudo-Grunewald in der Stiftskirche zu 
Aschaffenburg und vergleichen wir es mit einer jener Miniaturen, 
welche eine Silbergestalt darstellt. Hier sehen wir einen Kiinstler, 
welcher eine so grossartige Gestalt im Sinne Griinewalds von 
vollster Lebenswirklichkeit darstellen konnte, dabei eine Kraft der 
Zeichnung, eine vollkommene Modellirung, eine meisterhafte Pinsel- 
fiihrung aufweist, wenn er die Hande in jenen schillernden Farben- 
tonen malt, aber coloristisch das Bunte vermeidet, indem er 
oconomisch zu sein versteht. Wie anders der Hauptktinstler der 
Miniaturen! Wenn auch jede Phantasie schwinden musste und der 
Kiinstler sich an die Originale zu halten gebunden war, so fehlt 
doch jede Frische in der Auffassung und Darstellung. Doch 
miissen wir auch anerkennen, dass er nicht jene peinliche, mikros- 
kopische Art und Weise befolgte, sondern breiter, ais sonst 
Miniaturmaler es pflegen, ausfiihrte. Dies riihrt jedenfalls daher, 
dass er eine so grosse Zahl von Miniaturen zu machen hatte; 
diesem letzteren Umstande ist daher die oft wiederkehrende Fliich- 
tigkeit in der Ausfuhrung zuzuweisen. Aber seine Unbeholfenheit 
in der Pinselfuhrung, der dicke Auftrag von Farbę, besonders bei 
den Gold- oder versilberten Goldgegenstanden, jene Unebenheit 
und unzureichende Kraft in der Wiedergabe der Gesichter, das 
Ungewandte in der Ausfuhrung der Fleischfarbe sprechen gegen 
die Annahme Niedermayers. Wenn man sich wiederholt mit den 
Miniaturen beschaftigt hat und sie direkt mit den Bildern des 
Pseudo-Grunewald in der Aschaffenburger Galerie und Stiftskirche 
daselbst vergleicht, so kommt man mehr und mehr von der An- 
sicht ab, einen Durchschnittskiinstler, wie dies der Anfertiger der 
meisten Miniaturen ar, mit dem Pseudo-Grunewald fur eine Person 
zu erklaren. Es ist vielleicht anzunehmen, dass die Kiinstler der
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Niirnberger Richtung angehbren. Es braucht nicht niiher darauf 
hingewiesen zu werden, dass Cardinal Albrecht Niirnberger Kiinstler 
wiederholt mit Auftragen bedachte, kennen wir doch die Thiitig- 
keit von Mannem wie Durer, Yischer, Nicolaus Glockendon, 
Sebald Beham, Ludwig Krug u. s. w. Die Aufgabe drlingt sich 
uns mehr und mehr auf, den Niirnberger Illuministen mit Eifer 
nachzugehen.

Bemerkungen zum Niirnberger Register von 1540.
Aber man kann ein Ding lange 

gebrauchen, aber nicht ewig.
Shaekespeare.

Der alte Glauben war auch in Halle durch die sich yerbrei- 
tende netie Lehre verdr;ingt worden. Da sah sich Albrecht ge- 
nbthigt, die neue Stiftskirche zu schliessen und ihren Schatz, 
welcher im Laufe .der letzten Jahren bedeutend abgenommen 
hatte, sammt einigen Gegenstanden aus der Sacristei nach dem 
Mainzer Dom uberfiihren zu lassen.1 Von diesen besitzt das 
Germanische Museum ein vom 10. Marz 1540 datirtes Register 
(vergl. Anin. 8. V). Hans Bosch a. a. O. versuchte auf Grund 
eines Vergleich.es desselben mit dem Texte des Halle’schen Heilig- 
thumsbuches von 1617 2 (welches mit dem von 1520 ganz genau 
ubereinstimmt) festzustellen, welche und wie viele Gegenstande 
nach Mainz gebracht worden sind. Selbstverstandlich kann diese

1 Wegen Eingehen der neuen Stiftskirche yergl. Dreyhaupt a. a. O. I 
85 1. — Ludewig soli 1715 diese Gegenstande gesehen baben!? (s. P. v. Ludewig 
Gelehrte Anzeigen. Halle 1743 Part. I 460 ff.)

2 Historischer Erzelhing DER Beyden Heiligthumen / nemlich eines / So 
in der Schlosskirche zu Wittenberg im Anfang der Reformation Herrn D. LUTHER / 
vorhanden gewesen. Das Ander / So zu Hall in Sachsen nach der angefangenen 
Reformation Herrn D. LUTHER / yollkommentlicher gemacht worden etc. Zum 
Druck befordert / Durch WOLFGANG FRANZIUM, Der Heiligen Schrifft Doc- 
toren Professoren und Praepositum zu Wittenberg. Zu behnden bei Paul 
Hebrigen Anno 1618. (Das Halle’sche Heiligthumsbuch erschien 1617. das Witten- 
berger 1618.)

Vergleich.es
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Untersuchung von Bosch, die ubrigens in Folgę von Fehlen jeder 
Numerirung der einzelnen Gegenstande ganz uniibersichtlich und dess- 
halb ausserst schwierig zu beniitzen ist, keine vollstandige sein ; 
(lenn er verglich nicht den Text des Halleschen Domschatzes, 
sondern den des Halle’schen Heiligthumsbuches mit dem Register 
von 1540, aber gerade jene Gegenstande, welche im Halle’schen 
Domschatze verzeichnet sind, aber im Halle’schen Heiligthumsbuch 
nicht vorkommen, konnte er zur Vergleichung nicht heranziehen. 
Verfasser konnte desswegen eine Reihe der im Nurnberger Re
gister aufgezahlten Gegenstande noch mit Gegenstanden des 
Halle’schen Domschatzes identificiren (vgl. das vergleichende 
Register). Ausserdem sind einige Gegenstande unrichtig identifi- 
cirt worden. Es sei desshalb gestattet, auf dieselben hinzuweisen:

Pg. ly. Z. jo—J2 : „Eyn Silbern Sarch mit einer hohen 
decken darin leit ein gantz unschuldigk kindlein, oben im dach 
von ICXXXIX partickel. Summa 1 gantzer corper ICXXX1X 
partickel. “ Dieser Gegenstand kann unmbglich mit Bosch mit 
HH. Gg. VI. Z. 49 ten identificirt werden, wo es heisst: „Eyn 
Sarg darinne liegt ein gantzer vnvorwesener Corper eines vn- 
schuldigen Kindes, darinne auch oben im Dach ein Heupt eines 
vnschuldigen Kindes, doran ein Wunde vnd Blut gemarckt wird. 
Summa iij Partikel.“ Dieser Sarg ist mit Halle’scher 
Domschatz Gg. VI. Z. 9ten zu identificiren.

7^-. ijj. Z. 11—ij: „Eyn Silbern vbergult heubt mit einer 
Cronen sancte Barbarę darin ist das gantz heubt Sancte Barbarę. “ 
Dieser Gegenstand kann mit HH. Gg. VIII. Z. 5ten unmbglich 
identificirt werden, weil er im Halle’schen Heiligthumsbuch (wie 
bereits oben gemeldet) uberhaupt nicht vorkommen kann, da er 
erst am 3. Juli 1523 an die neuę Stiftskirche geschenkt wurde, 
also im HH. 1520 noch nicht vorkommen kann. Ueberdies 
lautet der Text zu HH. Gg. VIII. Z. 5ten anders : „Eyn Silbernn 
S. Barbara Bild, darinne ist ein mercklich stuck von ihrem Hei
ligen Haupt. Von ihrem Kleide. Summa IX. Partickel.“ pg. 135 
Z. 11—13 ist mit Halle’scher Domschatz Gg. VIII. 
Z. 21 ten zu identificiren.

Pg. 141. Z. J2 — pg. 142. Z. j: „Eyn Silbern vergult 
kleinoth mit 5 buchssen von silber vnd gold dorin ist oben in 
der gantzen buchssen die oben stehet S. Catherinen Oel, vff der 

3
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rechten Seiten 7 partickel von irem corper, vff der lincken, honig, 
biut [BI. 46/a| vnd milch, in den zweien vntersten korbelin von 
jrem grabę vnd vom berge sion 4 partickel, im tusz aber ist auch 
honigs 12 partickel viers bluts, vom schleier vnd kleider sanct 
agatha, 3 partickel von S. lucia, 2 partickel von S. Regina, ein 
schon partickel von S. agatha, 1 partickel von S. agnes, von 
S. Eureliana, von S. Jastena, von S. Emerenciana, 3 schoner 
partickel von S. Cecilia, 2 schoner partickel von S. Sabena
1 schon grosz partickel von S. perpetum, von S . Kungundt 3 par
tickel. Summa 47 partickel.“ 
HH. Gg. VIII. Z. i8ten nicht 
Text ist gfmzlich abweichend, er 
oben mit einem Creutz. Darinne

Dieser Gegenstand kann mit 
identificirt werden, denn der 

lautet : „Eyn silbern Kleinodt, 
ist das Oel aus dem Grabę der

Heiligen Jungfrawen Catharinae geflossen. Summa 1 partickel.“ 
Die Identificirung ist ferner auch desshalb unrichtig, weil der 
Gegenstand mit Gg. VIII. Z. 2Oten des Halle’schen Domschatzes 
identificirt werden konnte.

Pg- 146. Z. 32—36 ; „Das grosse weisz alabastern Mon- 
strenzlin cum Spina, dorin ist ein gantzer dom von der Cronen 
Christi wellichen bebstliche heiligkeit seliger gedechnusz Leo X: 
vnserm gnedigsten hem ertzbischoff albrechten mit sampt anderen 
trelflichen heiligthum geschickt.” Dazu bemerkt Bosch : „Nach 
dem Verzeichniss S. 23 Gg. II. Z. 22ten. (HH. 1617) wurde 
dieser heil. Dorn friiher in einer silbernen Tafel aufbewahrt.” 
Eine Behauptung, dereń Beweis Bosch uns schuldig bleibt. Da 
Bosch die silberne Tafel mit dem Dorn im Register von 154° 
nicht verzeichnet und unter den Heiligthinnern eine Alabaster 
Monstranz einen Dorn enthaltend aufgezahlt findet, so schliesst er 
ohne irgend welchen Grund, dass dieser Dorn einst in der silbernen 
Tafel autbewahrt wurde 1 Die Alabaster-Monstranz findet sich im 
Halle’schen Heiligthumsbuche nicht verzeichnet (sie ist wohl eine 
Schenkung nach 1520), dagegen im Halle’schen Domschatz Gg. 11. 
Z. 32te (Abbild 103). Vergleichen wir ihren Text (siehe oben) 
mit dem auf pg. 146 Z. 32—36 des Niirnberger Registers von 
1540, so finden wir eine vbllige Uebereinstimmung. Im Halle’schen 
Domschatze und dem Bamberger Breviarium finden sich noch 
verschiedene Gegenstande, die ais Inhalt einen Dorn von der 
Dornenkrone aufweisen, und gewiss durfen wir keine falsche Con- 
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jecturen machen. Es liegt kein Grund vor, dass dieser Dorn ans 
der silbernen Tafel in die Alabaster-Monstranz versetzt wurde. 
Er ist vielmehr mit der Monstranz (welche eine volliy italienische 
Arbeit ist) von Leo X. an den Cardinal geschenkt worden, und 
es liegt kein Grund vor anzunehmen, dass er ans ihr entfernt 
wurde, um in die silberne Tafel eingesetzt zu werden und dann 
wiederum nach wenigen Jahren (zwischen dem Tod des Papstes 
und 1526) in die Alabaster-Monstranz zuriickgesetzt zu werden, 
wo er noch 1540 seinen Platz einnahm. Jedenfalls steht es fest, 
dass Niirnberger Register pg. 146 Z. 32—36 nur mit 
Hallescher Domschatz Gg. II. Z. 32te identificirt werden 
kann.

Pg. jy. Z. 8—16 „Eyn silbern getribne taffel Ertzbisćhoffs 
albrecht mit einem runden bogen vnd 2 silbern knopffen, dorin 
seint 2 partickel vom heiligen Creutz, ein grosz oartickel von dem 
furhangk des tempels da in passione et morte xpi gerissen, Eyn 
grosz partickel von dem weissen kleidt dorin Cristus vom Herode 
vnd sein hoeffgesindt verspottet. Eyn grosz partickel des tysch- 
tuches darauff der herr das heilige Sacrament an Grundorns- 
tags consecriret, vom Tuch dorane der here den Jungern die 
fusz gedrucknet 1 partickel. Summa 6 partickel.” Bosch macht 
die Anmerkung dazu : „Vgl. Verzeichniss S. 22 (Gg. II) Schluss 
von — Zum Zwanzigten.“ Dieser Gegenstand ist ebenfalls un- 
richtig identificirt. Allerdings heisst es unter andern Partikeln auch: 
„Vom weissen Kleid, in welchem der Herre von Herodes ver- 
spottet ist,“ aber sonst stimmt keine andere Partikel mit dem 
Inhalte von pg. 131 Z. 8—16 iiberein: schliesslich kann sich, 
wie dieses Beispiel deutlich zeigt, in einem anderen Gegenstande 
auch ein Partikel vom weissen Kleide Christi finden. Der Ge
genstand ist yielmehr mit Halle’scher Domschatz 
Gg. 11. Z. tyten identificirbar, wo der Text also lautet : „Eyn 
Silbern Taffel Erzbischof Albrechts mitt eyn ronden bogenn vnnd 
3 silbernn knopfflen Dor Innen seyndt 2 partickel vom Heyligen 
Creutz. Eyn grosz partickel vonn den fahrhange desz tempels. 
Eyn grosz partickel von dem weyszen Cleyde Dor Innen Christus 
verspottet. Eyn grosz partickel desz tischtuchs szoerln abent- 
essen gebracht. Vonn dem Hanttuche darin er den Jungern dye 
Fusse getrucknet. Summa 6 Partickel.“ Wir bemerken eine geringe
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Textabweichung, dagegen stimnit die Zahl der Partikeln vollkommen 
iiberein.

Ein Vergleich des Ntirnberger Registers von 15-1-0 mit dem 
Texte des Halle’schen Domschatzes hat ergeben, dass im Ganzen 
72 im Halle’schen Domschatze erwahnte Gegenstande von Halle 
nach dem Mainzer Donie tibergeftihrt wurden. Anderseits weist 
das Ntirnberger Register eine Reihe von Gegenstiinden auf, welche 
aus der Sacristei der neuen Stiftskirche in Halle stammen, ferner 
solche, dereń Ursprung uns unbekannt ist. Dies letztere wird sich 
daraus erklaren, dass die meisten Gegenstande des Halle’schen 
Schatzes mit der Ausnahme jener 72 verkauft werden mussten 
und spiiterhin in geringerer Zahl wieder ersetzt wurden.



Kurzer Text der im «Halle’schen Domschatz# er
wahnten. Gegenstande mit Weglassung des hagio
logischen Theiles.

©ie(je ^eigunge onb UBepfiinge beg allerbod)iuirbigfłen <§ei)ligtbumbś 
ift geteilet unnb uerorbnet in 9łen>n teile ober ®enge.

Sm erftenn ®ange roirbt ®iuer liebe unnb anbacbt ge^enget merbenn 
^eyligtbumb ber lieben ^epligen, tueldjer gebeune burd)e»nanber gemifdjt 
liegenn. 31(3 merterern 3n?ólfbotl)enn unnb anbcre liebenn ^epligenn be^ 
glet^enn ^ewligłbumb weidjer Odjrift unnb Rebelii uorbliĄen unb uor 
alter gan^ unleglid; worbenn feynbt. Sind) SlgnuS 2)ey, ®nnb £ei)ligtf)umb 
»om l)eyligen ?anbe, ®nnb wad ®ebftlid;e ^enligfeit S^erlid) benebicirt, 
SJnnb ^enige unnb gurften bomitt Uerefyret.

Sm 2lnbern ®ange §ep(igtl)umb uon góttlidjen SBunberroirfungen 
Snn ber alten ®^e, 2)nb uon SBirfunge unnperd ^errn Sbefu 6&ri|ti, 
Q3nb uit anber epedigtbumb oon ben 2Baffen 6l)rifti Ohinb Stettcn baran 
er gemanbert 53nnb ba^ allerOódjfte iBnnb tijeroerburiidjfte <§ei;ltg= 
tbumb feynenn ^eoligenn maren Seidjnam.

Sm ^ritten @ange nnrbt ge^eigt £ei)ligtl)umb mad angebett vnnb 
beiangt ®ye ^jodjiobte ffeoferin !Lve Sungfrumenn Warien.

Sm SBprben @ange $ei)ligtbumb ber §e»ligen ^atriardjenn onnb 
^ropljetenn-

Sm funften @ange 2Birbt ange^eigt <&eidigt[)umb oon ben beyligen 
Suangeliften- B^oiffboten onnb mittridjternn ^brifti am Sungften tage.

Sm fediften ®ange ^)c»ligtbumb uon ben ^)ei)ligenn merterern, bpe 
umb ©jriiti wiUen yr blutt oergoffen unnb le^lid) pr leben baromb ver* 
loren.

Sm Subenbe ®ange ^ei)ligt^umb uon ber ^euligcnn ©cidjtigernn 
5Bi|d)eroen unb Sebften.

Sm Sldjtenn ®ange tuirbt 6mer Siebe unnb 2lnbad) <g>ei)(igtbumb 
getjeiget roerbenn, uon ben ^enligenn, reynen, fetufdjen Sunffraruen.

Sm 9?eroten unnb le|ten @ange ^epiigtbumb uonn ben ^eutigenn 
Slnbcdttigen SBittmen unnb Slu^enuelten.

@tuer liebe unnb anbadjt Sotlen and) mijfen bad alle menfdien 
bepbed @efd)led;t ^o allf^e erfcbepnenn, marę reme uhb lepbe uren 
Sunben Ijaben unnb ben SubrfaO Sre Gunbe jetu beiditen 23nnb jem

4 
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buebernn, ®orbienen oor Sęiidjen partifel bc£ ^otbwtrbigen ^epligtbumb 
onb (Slepnot bo geęeiget onnb oerfunbigt wirbt. 93iertbaufent 3b«r, bret)* 
tbaufent epn b^nbert »nnb oieręid tage SlblaS ŚSnnb 2ld)tbunbert 
Duabragen- ©ebgleidjen oonn epnem iblid)enn ®ange ®lepnotb, 23per« 
tbaufent 2ld)tb»nbert Sbar, 3wet)bonbert onnb 2ld)t onnb 3'oenętg tage 
Snnb 2ld)tbonbert Guabragen.

Sluff bad wir nubn mogenn gefdjid werben fu(d)enn mergiicbenn 
grogen 2lblad jewoorbpnnen 2lud) wirbigiicbenn an Sewf^aorenn bad 
wirbige nambafftige ^epligtbOmb, Sjo fnpet nubber onnb jeidtnet and) 
mit bem Betdenn beb beodgen (Sreuęed, onnb fpred)tt mir nad) bne ge* 
meune fdjuit, Sd) armer funbiger iWenfcb etc. Seąuttur SRigeratur et 
Snbuigenciam etc.

<5tei)et frótid) wibber auff.
Stebet ftiile onnb bringt nidjt epnanber, onnb ob ftd) epnicberiep 

auffrur, gefd)rep oon Sewer ober anberm begebe, baś got gnebigiid) oer» 
buete onnb perware, Sollet Sr eud> taran nidit ferenn, 23ip fo iange 
man eud) abjewgeben erlewbbt, bann eó ift oon onn^erm gute «§ern bem 
®r^bifd)ow jeyner Sburfurfilidten gnaben ?lmptlentben 2lud) bem Srbaren 
Dtatbe albper alle S)ingt nitt oleiffiger porbebadjt notburfftiglidje vnnb 
woli befteliett, SBurbe aber temanbt anffrur onnb gefdjrep madjenn, »nnb 
bpe^e ermanunge Poradjtenn, Sft ernftlid) befoblen benfelbigenn fdjwerltd) 
onnb onn aller gnabe jew beftraffenn.

■Del’ ®rfte ®anqf.
3tum Srftenn . . . epne 9lo^e gemadjt oonn ®olbe . . . ©pe 

bat gefegnet onnb gebenebepet gutfeiiger gebed)tnu3 ber allerberdigfte in got 
pater onnb <§err, onnfer ^>crr ?eo . • . ber jebenbe 23abft, beg nabmen^ 
3ew mittfaftenn onnb bormitt begebet onnferm gnebigftenn <^ernn, ben 
Sarbinal jew epner befunbern ebre ©peger Stiftfirdienn ber ^epligen 
<5anft IDlorib ®nnb SRarien SRagbaicnnen 3ew ^alie.

3tum 2lnberen: ©pe grofte Silbernn Sranbenbttrgifdje ©affei. 
3tum ©rittenn: ©a|j fdwne newe ftibernn Saframentgebewb.
3 tum 93 i er b en n: @pn gro^ ftbonn Silbernn oergult 6reu^ mitt 

funff iBrillen, 23nb im fueffe 4, ŚSttb bpubeun 5 Słotber Śtepne.
31 u m S u u f f t e n : ©ad grofte gant guibettn marggraotfdje 6reub 

mitt ®beln ftepnenn onnb SSerlen.
3tum Śecbftenn: ©er oberftlberte Sard) mitt epnetn fuldjenn 

3eud)enn * . . .. biefe abgefcbriebenn 9teliquien aliefampt, fepnbt burd; 
Sabft Sugenium bett britten, Sm britten Sb^re fepner regirunge, Sn ben
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I)oen SUtar Sand Wiattjie Slojter nor Srier mit eygenenn .^enDen ge* 
legt, bo fenu ^jeyligfeitbenfelbtenn attar confacrirtte, 2Inno bmi M.C XLVIII,
SBeldid §cyligtE)Omb ber Srgbifdjoff Senbart jem $rier non griffenflago 
mittfampt anbern trefflid)enn 9ieliquien, mye emer anbadjt nod) Ijorenn 
mirbt jem funberlid)er greuntfdafft, Bnngerm guete ^ern bem Sarbin al. . . 
®nnb jem e^re bie^er Stifftfirdjen l)yel)er gefd)idt l;att. . . .

3tum vnten: Syn obergolter Sard) mitt Slffenbeynen bilbernn, 
oben cyn brauner Wiermelidjter fteyne. . ..

3tum vinten: Syn Slffenbeyncnn Sercbleyn mitt jtme.enn 5Bud)« 
ftaben AA ge^eidjnett..........

3tumixten: Slbermafd eyn Slffenbeynenn Sard; mit Ętweyenn 
®ud)ftabenn BB ge^eidmett..........

3 tum xten: Syn alt Sibbernn Bergult ^lenarium mitt Sanct 
^aulud ŚBilbe. ....

3 tum xiten: Sun Silbernn Bergult plenarni mit bem geftrengenn 
geridite..........

31 u m xnten: Syn Silbernn Bergult ^lenarium mitt eynem 
Slffenbeynenn Sruciftr mitt fdjmarjem Sammet Bbergogenn . . -

3 t u m XInten: Syn Bbergulte Safett mitt 5Ber(enmutter boreyn 
bad lenben Sbrifti gefĄnitten...........

3tum xivten: Syne ®rune gema^elte Saffel. ....
3 tum xvten: ®ye grofte 9?ot^e gemaljelte Uajfetl...........
3 tum xviten: ®ne grofte 93ieredidte !£affel mitt eym glafe, 3nn 

ber mitte cyn gemabelt Sruciftg onnb borinnbcn eyn gefdjnittenn ®?arien 
23ilbe........... '

31 u m xvnten: ®ye gemablte Tafell mitt rier ^lugeln oben ba« 
rauff on^er liebenn gramen, Sund Sngeld SJnnbSanct Slijabedjen bilber, 
Snnemenbig geftirft, 3nn ber Witte eyn gefcbmel^t Sruciftg . . .

3tum xvniten: Syn ybergulte Śaffel 3nn ber 9JHtte on^er 
liebenn ^ramenn 58ilbe Bonn gel)lem glafe...........

31 u m xixten: Syn Saffel mitt ber erfd)eynunge 9J?arte, gefdje^en 
nad) ber auferftefjunge...........

3tumxxten: Syn groffe gemal)lte Saffel mitt bem Snglifdjen 
...........
3tumxxiten: Syne Sleynere gemablte Saffel mitt bem Snglifdjenn

grud...........
3tum xxnten: Syne lenglidjte gemelbte Saffel, mye enn giebel 

nff ber feytetm mitt fcbmer^emjlamafdłfenn Bff eym gehenn SJobenn . . . .
31 u m xxmten: Syne SBieredidjte Siaffell mit eym gla^e 3nn 

ber SWitte Bimber liebenn grawenbilbe SUuminniret...........
31 u ni K«ivten: Syn Xaffel mitt roiłem Sammet ober^ogen.«, m
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31 u m xxvten: Gyne Saffel mit Pbergogenn, Sn
ber SRitte 3nnewenbtg fanct Slnnen Bilbe...........

3tum xxviten: Gyn Silbernn perguit Greug mitt cum Ijoen 
ronben fueffe pnnb eym Grifiallen ifnopffe. ....

31 n m xxvnteii: Syn Silbernn perguit aOionflrenjleon pff bem 
fueffe mit breyen gefdimelęten Bilber...........

3tum xxvmten: Gon Glffenbeynenn Sercblcin pff ber becfenn 
fRenner. ....

3 tum xxixten: Gone fRonbe ©ffenbepnen Budjfe, obenn mitt eym 
geljlenn ffnopffe...........

3 t u m xxxten: Gyn groffenn tpeyffenn pbergulten Sard welfdjer 
arbeyt...........

3tum xxxiten: Gyn Gleynncrnn tpeyffenn pbergulten punnttenn 
Sard) tpeldier arbeyt...........

3 tum xxxiiten: Gyn Glffenbeynenn ©affeleyn mitt bilbern wie 
ein ©l)orm...........

3tum xxxmten: ©ag tyeyffe SlUabafternn feftleyn mitt bem 
Budtftabenn A gegeidmet. ....

3tum xxxivten: ©as Sdjmar^e buntte Sllabafternn feftleyn.......
3tumxxxvten: ©a-3 Slnbere weig 2llabafternn feftleyn mitt 

bem Bud)ftabenn B gegeidjnet. ....
3 tum xxxviten: ©a3 ©ritte weyffe 2llabafternn feftleyn mitt 

bem Budiftabenn C ge^eidmet..........
3tum xxxvnten: (Spn fiepn Sitbernn fanct Slnnett biibe, bor* 

nebeiut ®anct ^obanned ber ©auffer ftefjet- ....
3tum xxxvinten: Stjn gan$ f^neroepg oieredidjt ©ffenbeynenii 

feftieyn..........
3 t u m xxxixten: @yn Silbernn oerguit SRonftran^teynn, SSorne 

mitt emn groffenn brillen, bpnben eyn Gru,lift): mitt vier Guangeliftenn 
geftodienn, ®nnb (jat vff ber feyttenn eyn ©ormiepn oertorenn..........

3tumxLten: Gyn Silbernn pergutt SRonfłrenjlenn auff ber 
fpitje eyn Gruciftr, bynbenn eyn er^oben fanct granciScudbilbe, $n eynem 
biawen gefdjmel^ten felbe..........

3tum xLiten: Gyn Silbernn oberguit Greu^len, ^orne mitt 5 
'Brillen, »nb eynem yergulten fupffern fueffe..........

3tumxLnten: Syn Glem ftlbernn gan$ yergult SRonftrenjlenn 
mitt fanct ?Innen »nnb fanct 2luguftin bilbernn vff ben feyttenn. . . .

3tum xLinten: Gyn (Straugeye Snn Silber gcfaft »nnb Pbergult 
mitt piel fteyncnii pub Gborellenn..........

31 u m xLnuten: Gyn ©ilbernn Perguit SSiaticum ^orne mitt cym 
ronben berill »nn© oben eyn grog perguit Gruciflr. . . , ,



41

3tum xLvten: (Son ftlbernn Wionftranb mitt eonem ©roftallenn 
SSogel..........

3tum xLviten: ®)n ®epn Silbernn Siaticum mitt epner kng« 
litbenn Spi^e, ©orauff eon (Sbeyn ®eu§e..........

3tum xLvnten: ®me ronbe ftlbernn oergulte bucbfjc mitt ftepnenn 
onnb au^getriebenenn bilbern auff ber Skibę eon SBogel...........

3tum xlviiiten: (Sonę ronbe gefticfte bucbffe mitt Serlen ®;orellenn 
onnb fteonenn..........

3 tum xLixten: (Son (Silbernn oergult 6rucift);(en, ©orneben 
onnper lieben ^ramenn onnb Sanct Sobonnedbilber..........

3 tum T.ten: @nn Silbernn ^aciftcal off einen burdtbrod)enen 
^oen ffuffe mitt fanct ©eorgen bilbe oonn Serlenmutter gefdmittcn onnb 
iv fteonen..........

3tum Liten: (Sw Silbernn oergult Sruciftjlen mitt eonem ^oen 
fueffe onnb an^angenben ©aluator onnb iv (Steonenn..........

3 t u m Luten: (Son Silbernn SBergult ronbt ^aciftcal mitt eonem 
Jooen fueffe 93nnb 'auffgejcegenen tabernadel. Sn ber mitte fanct ©eorgen 
bilbe oonn Serlenmutter gefdmittenn..........

3 t u m r.mten: Son Sriftallenn ffopflenn Sn Silber gefafit obenn 
mitt eonem ftlbern Sergultenn ®eu(den, Snnfjer liebenn fjramenn onnb 
fanct SobanneS Silbern..........

3 tum tnten: @on ®eon ronbt ftlbernn obergult ^?aciftca( mitt 
v Steonen mitt eonem ^oen burcbbrocbenem fueffe...........

31 u m Lvten: ©ilbernn oergult nergittert llaciftcal...........
3tumT.vIten: ®aS Suntte ®ffenbeonenn feftlen, an ftabt be§ 

fcbloffeei eon ftlbernn oergult Sdjilblenn, mitt Seober <5tifftd onnb fecfcfnfcben 
SBappen...
3 t u m Łvnten: (Jon anber bunt (Slffenbeonen ffeftlenn ....
3 tum T.vniten: @nn ®ffenbeonenn Seffeleon mitt enm Seóper 

IBilbe Sun (Silber gefaft onnb oergult. . . . •
3tum iixten: @on Silbernn oergult ®reu§ mit groffen grttncn 

Steonenn. ....
31 u m Lsten: (Son Silbernn oergult ®epnot geftalt ropę eon 

Slpffel...........
3 t u m Łxtten : (Son SriftaHenn gefdjmel^t glad mannidjerleo farbenn 

mitt jmeoen ftlber oergultenn ®onen...........
3’tum i.xTiten: ®m Siibernn ®eube mitt ernem oergultenn an^ 

bangenben Saluator mitt iv (Suangeliften...........
31 u Lxmten: @pn anberd ftlbern ®eu0 audi mitt epn an()ang« 

enben oergultenn (Saluator off bem gueffe cpn geftmbenn SWarien SBiloe 
Snu bef Śónne. ....



42

31 u ni Lxivten: (Syn Silbernit Sreu^e alg efte mitt eynem oer*
giiltenn anbangenbenu ©afamtor ynnb yergultem tittel...........

3 tu m Lxvten: Snu Sleyn ftlbernn yergult Sreu§ mitt iv Srillenn, 
^mitben in bne Sier ortter geftod;enn ber ©ittel Sbefu Słajarenu...........

Hier felilt ein Blatt mit dem Texte zu »3tum Łxviteil" und der Ab-
bddung zu «3(Um Lxvnteil«.

3 t u m Lxvnten: Syn Sdimartj beynenn lebleyn mitt ftlber be* 
fdilagenn uff ber beden eyn n?eig beynenn Sonet Siertindbilbe ....

3 tum Lxvmten : Syn ronbe gemabite Slffenbeynen Sudjffe. . . - .
3 tum Lxixten: Synt Sleynere ronbe Slffenbeynen Sudiffe. . • .
3 tum Lxxten : Syne Srillenn Sudifee, Sn Silber gefaft . . . .
3 tum ixxiten: Syn ^lenarium mitt Silber befdjlagenn mitt eym 

yergultenn Sruciftę, mitt S. SRarien S. Sobanneg S Śenebicty ynnb 
cmberer ^eitigenn Silber ynnb iv Suangeliften, olled yergult. . . .

3tum Lxxnten unb Lxxmten: 3^eH ffupffernn gefdjmel^te 
feftleyn...........

tuber ©angt
3 t u m S r ft e n n: Syn gan^e gulbenn SRonftran^ mitt fbftlidjenn 

Sbeln Steynen ynnb Serlenn. . . .
3 tum Slnberenn: Syn Siibcrnn uieredidit feftleyn uff ber 

beden bye aufferftebunge Sbrifti geftodienn...........
3tum Dritten: Syn Silbern yergult SRonftrantj ©or Snncn 

cyn ftlbernn yergulte fiatem barauff bat ber a(med)tige barmber^ige got 
bieO munberjeicben mitt Syner SbebreĄerin gemirdt- Ś?ota: SUtjyer foli 
angejeigt merbenn, mye ynnb moc, aud’ yntter meldiem Srt)bifd)oye jem 
sD?en§ bie^ munberjeidjen gefdicbenn. mye ba6borff,ber $farl;er ynnb bye 
gramen perfon genannt feynb gemeft...........

3 t u m ivten: Syne gan^ gulbene Saffel mitt trefflidjenn Sbeln 
fteynen ynnb Serlenn gejieret. ...

31 u m vten: Syn groffer Sngel mitt §aft trefflidjenn Sbeln Steynenn 
ynb Serlen. ....

3tum vden: Syn gan^ gulbenn ^eld) mitt merglidienn foftlidjenn 
ftcyneun ynnb Serlenn gejieret............

31 u m vnten : Syn gan^ gulbenn Sreu^len mitt eyn anbungen 
Saluator an Stabt ber 9iegel, m ftitjige ©emutl), ber guc^ gejieret mitt 
Sbeln fteynenn Serleit ynnb gefdjmel^te...........

3 tum vinten: Syn gani} gulbenn gaceni mit eynem erbobenem 
gueffe...........

3 tum wtent Svn ganę gulbenn Wlonftrenęienn mitt yiel Sbeln 
fteynenn ynb Perlen gefdnnfitft m . i
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3 t u m sten : (Syn gantj gulbcnn Sleynot mitt faft ftboenenn SDeln* 
fteynenn pnb Serlcn 3n Der SRitte eyn 3nmabu mitt Der ^gur SSeronica......

3 tum xiten : Syn groffe Silbernn 9Jfonftran$ mitt Der ponn §alle 
®ayenn...........

3tumxnten: Syn groffer Silbernn ocrgulter Smbernatfel mitt 
®itbernn. ....

3 tum xmten: (Sun Dorckrunge Sbrifti oonn Silber pnnD Silbernn 
Sręe...........

3tum xnten: Stm fdwne groffe neue filbernn yergulte SRon# 
ftranę...........

3tum xvten: Syn grofte Silbernn uergulte Saluator...........
3tumxviten: (Syn groffe Sitbernn ŚRonfłran|, 3u Der SDiitte 

eyn 33armber§igfeit, pff Der Seitten eine pergulte Slnnuntiacio 2ln ftatt 
Dep gla^eó eim uergulte bucfjffe mitt eyn eyngeftodiencm Sruciftj.

3 tum XVIiten: Syn Śilbernn Buffet Srfjbifdmff 2UbrecbtS mitt cym 
ronDen bogenn pnnD m filbernn fnemfflen-

3 tum xvmten: (Syn Śilbernn Saffel mit vm gefibmel^ten 
ferii...........

3tum xixten: Syn grop Sriftalknn Sreu^ 3u Siiber gefa^t PnnD 
pcrgult, ®or 3nnen ift nod) cyn Sreu$ mm lauterm golDe mitt fteynen 

s-BnnD SBerlen gejieret. ....
3 t u m xxten: Syn grofi filbernn Sreug mitt eynem §oen fueffe, 

3n Der fDlitte cyn runDer bal, meld)d man alle greitage pflegt »mb jem 
tragen..........

3 tum xxiten: Syn Silbernn ycrgult Sreu^ pff Die fitten Dye vi 
Suangeliften 3n blaiv gefibmcl^t, Durne eyn brillenn Śreuę, OynDen eyn 
ronDer Srill. ....

3 tum xxiiten: Syn gro^ Siibernn Sreu^ mitt eym groffenn vcr= 
guitenn smijangenDem Saluator iv Suangeliften fuyffern vnnt> Derguitem 
fueffe oben eyn langcr Sriftall..........

3 t u m xxmten: Syn Silbernn rerguiter §Baum oben mitt eynem 
yergulten Sruciftg ....

3tumxxivten: Syn Silberne DcrgiUt taffcll mitt Den beyligen 
Dreyen fonigen »nnD anDcren bilDern 3n cyttel golD gefdmielgt...........

3tum xxvten: Syn Silbernn oergult SRonftranfj, ©orinnen ift 
3m glafe Der SBeyn Den Sbriftud auti maffer gemadjt, Dbcn 3m Saber* 
nacfel pon Denn fteynen fruge Dor 3nnen fuld) meyn au^ maffer ge= 
madjt..........

31 u m xxviten: Sim Silbernn SSbergult fOłonftrenęlen ©or 3unen 
3emne gefticftc Sngel Dne ópaitenn eyn (englid) ftucf Pom tifd)tud)e Ded 
^lerrn. Dbenn 3n Der ronDen brill vom Ijeyiigenn Sreu^e..........
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3tum xxvnten: (Syn Silbernn oberguite Saffel mitt bem Sontra# 

fact Sbrifti mitt 12 3ttuminirren Sngeln ®nb ben xu SIpoftein 
fdnndgt..........

3 t u m xxvrnten: (Syn Silberne Pergulte yiereefidjte 9Jfonftran$ 
mitt Bici ^atronen. . . .

3tum xxixten: Syn Silbernn yerguit ^(enarinm mitt ber @eburt 
Sbrifti...........

3tum xxxten: (Syn Siibentn yerguit $Ienarium mirt bem 93rufh 
bilbe Sbrifti ynnb 4 Suangeliften...........

3tum xxxiten: (Syn gan$ guiben Sreu^ mitt Sbeinnfteynen 9?nnb 
53erien gejieret. ....

3 tum xxxnten: Dad groffere meiy Sllabafternn SJfonftrenjlen, (Sum 
Spina, Dor 3nnen ift eyn gan^er Dorn oon ber Sronen Sljrifti, weldien 
33ebftlidie <§eifigfeit feliger gebedjtnud Seo ber x. SSn^erm gnebigften £ern 
3 eto befynbern gnaben 3bU> e^ren ber loblidien Stifftfird)en mitt fampt 
anbernn trefffid,enn §eiligti)»mb fyieber gefdjicftt...........

3 t u m xxxmten: Daś Sfeynere ® eyy Sliabafternn Wfonftren^ien, 
Dor 3nne ift »om ^>are on^erS feligmacberd 3t)efu Sbrifti, SBeldjd yor> 
genanntte Sebftiidje £eyligfeit and; ^tyeijer gefd)itft...........

31 u m xxxrvten: (Son Silbernn yerguit fieyn ronbt s)Jłonfłren^(en ....
3 tum xxxvten: (Syn anber fleynerS Silbernn Wlonftrenjlen 3m 

Dabernacfei eyn Sarmber|igfeit, 3n ber SRitre eyn rotonbe mitt eynem 
gla^ »nnb eynem grunen buiben atlafj ....

3tum xxxvtten: (Syn Siibernn 3&eM uiitt guiben fet^en 
vnnb Serlen ge^iret...........

3 tum xxxvnten: (Snu Siibernn yerguit fWonftrenjten mitt jmeyen 
(Sngeln ®nnb (Srgbifdjoff (Srnft SBapenn. ....

3rum xxxvintcn: Syn gantj roti) Sljorelienn Sruciftu 3n <5ilber 
gefaft ynnb yerguit. ....

3tum xxxixten: Syn Siibernn aufferfteljynge mitt eynem »berguiten 
grabę...........

Hier fehlt ein Blatt mit dem Texle zu „3tum XLtCU“ und der 
Abbildung zu „3tum xLiten“.

3tum xLiten: Syn ftlberne yergulte Daffel 3« ber SRitte eyn go# 
fdimelęt Sruciftr mitt eym gebrenge ynnb 3m fueffc bersem »onSd)on> 
bcrgf waycn gefdjmel^t..........

3tumxLnten: Syn Sitbernn yergulte taffel 3u ber mitte eyn 
gan& guiben Sreu^e borbey ynnb 3« ben ^iugein erijobene bilber..........

3tum xunten: Syn Silbernn yergulte geponcionirte Daffel..........
3tumxLivten: Syn Silbernn yerguitbilbe ber Sarmljer^igfeit. . . . .
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3tum xi.vten: Syn gulbcn Sdnfffcyn mitt SJcrlen Sbeln gefteiy 
nenn ynnb gefdgnelyte gejiret. ....

31 u m xLviten : Syn Silbernn yergult Seffcleyn uben mitt cym 
gutbenn Sreufce..........

3tum xLvnten: Syn weyO Slffenbeynen ^eftlcyn bef^iagenn unnb 
yergult..........

3tum xLvmten: Syn lenglidit $ilbernn yergult Sleynot mitt iv 
ftibernn fueffen, an beyben urttern (ternie. ....

3 tum xuxten: Syn Silbernn uergnlt W?unftran$ mitt eynem 
groffenn ®nb deynen Sriftallen mitt eynem uergultenn fupffern ftteffe, 
oben bie fpi$e abgebrodjenn..........

3 tum Lten: Syn grafie ronbe 53riUenn budtffe Snu Silber ge* 
faft Knnb ubergult..........

3 t u m Liten unb mten: 3^cy ubergulte Sreut^e mitt fteynenn 
ynnb tBertenn, 3e’m Saljnen fteljenn..........

3 t u m liii, uv, lv unb Lviten: ®yer Sreu^e uonn Serlenmutter, 
gefdinitten. Sun Silber gefaft unnb oberguit..........

3 tum wnten: Sbn uierectidjt gulbenn Gaceni mitt Sbeln fteynnen 
iBnnb 2)er(en ynnb cyner gulten fetd;en. ....

©er britte ®angt.

3 tum Sr (ten n: Son gro^ Siibernn yberguttd SJiarienbilbe yff 
ben feitten ©orotifea vnb Sat^erina..........

3 tum Slnbernn: Syn gro^ ftebenbed ftlbern 9)farienbi(be mitt 
cyner gan§ guibenen Sronen mitt fteynen »nb Serien gejiret..........

3tum«iten: Syn groffe Silbernn vergu(te Wtonftranę..........
3 tum ivten: Syn Śitbernn gantj »ergult Warienbilbe..........
3 tum vten: Sun anber Silbernn ybergult Wiarienbilbe uff i^lidjen 

feytten eyn uerguiter Sngel..........
3tumviten: Syn Śfejłlen mitt [djroar^em Sammct ubcręugenn, 

®nb mitt SBcrien geftirft..........
3tum vuten: Syn Siibernn ucrguite ©affel. 3n ber SJiittc cyn 

gan§ gulbcn gefdnneitjt iBeSper ®i(be..........
3tum viuten: Syn ćilbernn uergult Sleynot mitt eyner au^ge^ 

triebenen pafjton, »ff ben ftteffe cyn narfenb biib uff eynem beyne ftebenbe, 
Sn ber <§anbt .... Uff ber ©eefenn cyn SWarien bilbe..........

3tum ixten: Syn Silbernn uerguit SJlonftrenyien..........
31 u m xten: Syn SUbernn 4Varien 33iibc mitt cynen ftibernn 

uerguitenn flafdjenn am Ralfie, in ber .t^ant eyn gulbcn Sieynot. ...
5



46

3 t u m xitcn: 9?od) eon Sleyn Silbernn SJJarienbilbe nmbgurttet 
Bnnb mitt 3cWfammen gelegtenn auffgebebten ^enbenn. ....

3tum xnten: Syn Silbernn Bergult JPeftlen $ff ber betfenn au^ 
getriebenn bilbe eynś Sruciftg S3nnb Sanct goren^en marter...........

3tum sinten: Syn Strau^ Sye 3n ftlber gefaft oben eyn 
ftibernn SJfarienbilbe. ....

3 tum xivten: Snn Sucern 3n Silber gefaft Binib Bergult Bonn 
SBrillenn. ....

3 tum xvten: Smt gan£ guiben $acem mitt Sbelngefteonenn Bnnb 
Serien, $n ber fUJitte eytt ©amabue. ®or Snnen eyn WJartenbilbe- . . . .

31 urn xviten: Syne Sienne ftibernn oberguite Sronunge -Sfarie. ...

T>er SSierbe

3tum Srftenn: Son fcbonn grofj ftibernn oberguit bruft 33ilbe, 
baran eyn gulbenn ^alObant mitt fteynenn nnb SBerlenn, O^ff bem ójeupte 
eyne ganb golbene Srone, bor 3nne trefflicbe fteyne Bnnb ®erkn. ....

3tum Slnbernn: Swe altformifdje groffe Silberne ycrgulte 
3J?onjłran$..........

3 tum mten: Syn Silberne Bberguite SJJonftranb oben mitt cpnem 
fĘeiican Sfnb forne epn Sngel mit eoner 3ccbeln..........

31 u m ivten: Spn Bbergult Slennot mitt ftepnen Bnnb Serlen 
ge^iret, 3nn ber ®iitte epn langer auffgericbter 23rill...........

3 tum vten: Sini Siiberner Sard) afientbalbenn mitt glaff burd)* 
fidttig...........

3 t u m vden: St)n gani) gulbenn Serdjlen mitt ftennenn Bnnb 
Serlen. 3n ber SJfitte uff ber Śecfe epu langer Bicrerfid)te SSlamer 
fteijn..........

3tum vnten: Syn Silbernn DJfonftranlj mitt eyner Slffenbepnen 
budjffenn, ftibernn Bnnb oergultem arme ber baltcn 3en>ene Sngel..........

3tum vniten: Son Slepn Silbernn SUonftrenjicyn mitt et)nem 
gemunben Srillenn. ....

3tumixten: Syn Silbernn Tfonftrenbfen mitt breyen glefern, 
oben etnt Srucifig mitt Bnn^er gratBcn onnb Sanct 3ol)anne§ Silbern......

31 u m xten: Syn Silbernn Bergult Sedjerleynn mitt jmetten 
obren. ....

3 tum xiten: Syn Silbernn Bergult Semlenn mitt eyncm Sriftallen 
Sorpuś- ....

3tum xnten: Syn Sipreffenn feftlenn mitt ftlber beftblagenn vff 
ber bedenn rotl)e Steynlen...........
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©er ^unffte ©aniit
3 tum Srftenn: Syn Silbernn Sanct ©eterfibilbe. ....
Hier fehlt ein Blatt mit dem Texte „3tltlU 2lnbereil“ und der Ab

bildung zu „3tum intett“.
3tum mten: (Syn Silbernn Sanct ©auló ©ilbe...........
31 u m nteii: Syn Silbernn Sanct SeanniS ©iIbe be^ Suange# 

liften. ....
3tum vten: Syn groffe Silbern SRonfłranę mitt eym ftupffern 

fueffe oergult...........
3 tum vuen: Syn Silbern Sanct ©art^olomauó ©ilbe. ....
3 tum vuten: (Syn Silbernn Sanct U^omaS ©ilbe...........
3 t u m vinten: Syn Silbernn 2lrm mitt eynem SBinrfel oltje........
3 t u m ixten : Syn Silbernn Sanct SlnbreaS 93ilbe- ....
3tum xten: Syn gro^ Silbernn oergult fanct 2lnbrea$ Sreu^e 

mitt fteynenn..........
31 u m xiten : Syn SĄonn Silbernn Sanct ©iat^iaS 23ilbe...........
3tum xuten: Syn Silbernn »ergult ©fonftrenjlenn mitt 3weyen 

ronben brillenn, ©orymbe blame rogleyn. ©ff ber feytten SRaria minb 
Sanct So^anne^ »ff ber Spięć eyn Sreuęlen...........

3tum xmten: Syn Silbernn Sanct ©fyilippen ®ilbc...........
3 tum xivten: Syn Silbernn ©ilbe beg deynernn fanct Sacoby....
3tum xvten: Syn Silbern 23ilbe beg groffenn fanct Sacobś. •.. .
31 u m xviten: Synen groffenn Silbern Sanct Sacob^arm mitt 

yergulten ©lumen...........
3 tum xvi.ten: Syn Silbern Sanct SimonS ©ilbe...........
3 tum xvmten: Syn Silbernn ©ilbe Sanct Subc...........
3 tum xixten: Syn Silbernn Sanct SRatbeuó ©ilbe. ....
3tumxxten: Syne groffe ftlbernn Saffel mitt bem Sontrafact 

S^rifti ©nnb funft xvni bruftbilbern »onn Slarenn golbe..........
3tumxxiten: Syne fdjone groffe ftlberne ©bergulte fĄale mitt 

eyner Sriftallenn becten...........
3tum xxnten: Syn Silbernn yergulter Sard) mitt brei weyffenn 

fueffenn, ©ff ber becfen bye Steynunge fanct Steffanś...........
3 tum xxmten: Syn Silbernn yergult fplenarium mitt figur ber 

Slnnuntiacion. ....

©er <Sed)1łe ©angt
Hier feldt ein Blatt mit dem Texle „3tum Sfftenn" und der Ab

bildung zu »3tum 2lnbernu;
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3tum Slnbern: 3C° follenn Smere liebbenn audhSBiffen ba5 
3m groffenn ftlbern Woritj, bo 3m Sl)ore oor bem §oen altar, Sm 
Sabernacfel ftebet, trefflidjeti vil partidel ^coligtbumbd feynbt, meld)e 
3etv 3ec(cn faft jem longf mttrbe. ....

3tum mten: Syn fdjon grób ftlbern Sruftbilbe beb eSjeyltgettn 
iDZauricy gejieret mitt gulben freut^en vntib fetben, 9ludj treflidjen 
fteynen 93nb Serlen..........

3tumivtcn: Syn Silbern Stab, oben mitt eyncm yergultea 
Sreuę, baran ^>engt eyn fabne uon guibenem tudje gemadjt...........

3 tum vten: Syn grób Silbernn Sand Sradmuebruft 23i(be. ....
3tum viten: Son f^oner Sard) mitt foftlidjen Serlen vnnb 

oielctt Sbcln gefteynen geftidt. ....
3tumvnten: Son ©rober Silberner Sard), mitt Sr^bifcboff 

?llbred)t3 onnb Srbbifdtoff Srnftd SBapenn uff ben ortern vnb beybenn 
langen feytten uff Stieber tv auggetriebene bilber..........

3tum vnrten: Syn Silbernn ganb ybergulter Sard)..........
31 um ixten: Sun Silbernn Sard) mitt eyner ^ob«n bedenn. . . .
Hier fehlt ein Blatt mit dem Texte «3tllm xten« und der Abbil- 

dung zu w3tum xiten«.
3tum xiten: Syn faft groffe Silbernn s)JZonftran$. ....
3 tum xnten: Syn Silbern yergulte ronbe WZonftranb mitt etmer 

gefdjmelbten lenglidjen blamen ;Dad)e, 5?nb oben eyn gebupelt Sruciftg..........
3 tum xmten: Syn gro^er ybergulter Sard) mitt eyner gemolbtenn

fladjenn becfenn..........
3tum xtvten: Syn 9Zemer Sbergulter fard) 

aubgebogenn 2)ede..........
3 tum xvten: Syn Sbergulter Sard; mitt bem 

beidmet..........
3tum xviten: Son Sberfillbertter Sard) mitt 

gejccidmet..........

mitt eyner ^oen

Sudiftaben D ge*

bem Sud)ftaben B

3tum xvnten: Syn cleyn yergulter Sard; mitt eyner rontten fd)m 
pidjten berfenn..........

3tum xvmten: Syn groffer Slffenbeynenn Sard) mitt gemadttenn 
53nb ybergulten Silbernn. ....

3tum xixten: Son fdjonit grób ftlbernn $ulpt. ....
31 u m xxten: Syn Silbernn ybergulter lenglidjer Sard) mitt ber 

$af|ton Sbrifti..........
3tum xxiten: Syn Silbernn langer Sard), bor 3nnen geftodjen 

ift, bye ^iftoria ber xm Witter..........
3tum xxnten: Syn Sleyney nemeS ftlbern feftleyn mitt eym fpifcb 

®gen adje, , . i i
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3tum xxmten: Syn grof? Silbernn ft^enbeS Sand SonifaduS
33i(be...........

3 tum xxivten: Syn Sergult bruftbilbe be^ ^eyligenn Sgnadj........
3tum xxxten: Syn febr grog filbernn SBilbe Sanct ®eorgy ges 

jderct mitt eynem gutben Sleynot, bor $nnen fteyne vnb SSerlen...........
3tum xxviten: Syn f^on gro§ filbernn fand Sriftoffd bilbe..........
3 tum xxvnten: Syn gro^ Silbern bruftbilbe fand SSictorS..........
3tum xxvniten: Syn grofjer Silberner gan^ uergulter ?lrm, mitten 

Sn ber ^ant eyn ronber 53rill..........
Hier fehlt ein Blatt mit dem Tcxte »3tUin xxixteil" und der Abbil- 

dung zu „3 tU 111 xxxten«.
3tumxxxtcn: Syn grofj Silbernn gani) yergultt SBilbe Sand 

^andacij..........
3tum xxxiten: Syn fdion fitbernn Sand gribericbó Silbe..........
3 tum xxxnten: Syn Silbernn yerguker ?lrm mitt eyner fitbernn 

ó^ant mitt eyn Sayljir bep §eitigenn fand SteffanS be§ Srften mers 
tereró..........

3tum xxxmten: Syn SrifłaHenn Sebajłian $nn Silber gefaft 
ynnb yergult..........

3tum xxxivten : (Syn Silbernn fand gabianS ®ilbe..........
3tum xxxvten: (Syn Silbernn Sand Soren^ SBitbe..........
3tum xxxviten: (Syn Silbernn arm mitt eyn fdimertte..........
3tum xxxvnten: (Syn »ergulter arm Steffan be^ ^eyligenn 

iBabftd..........
3 tum xxxvmten: (Syn Silbetnn ffibergutter arm mitt »id fteynenn 

Sandi Sigidmunbi. ....
3tum xxxixten: ®nn groff Sitbernn yergutt Seynotb Sn gcftatt 

eynd fnopffS mitt vie( fteynenn Sff ber bede eyn bruftbilbe Sande Gris 
fogony..........

,3 tum xxxxten: (Syn Si(bernn»berguttbeuytSandi ©ereonid..  
3tum xxxxiten: (Syn Sitbernn Sruftbitbe Sandy (Slementid..  
3tum xŁnten: (Syn Sitbernn Sruftbitbe Sandi Sebaftiani...  
31 u m xLinten: (Syn Sitbernn Sruftbitbe Sanct ®a(entiny. . . . . 
3tum xLivten: (Syn Sitbernn bruftbilbe mitt einem Sranie Slcba* 

cif..........
31 u ni xlvten: Syn gitbernn Sruft bitbe mitt eynem rotben ^annet 

ancti s?J?obefti..........
3 t U 111 XLVden: Syn Silberne DJfonftran^ Sancti fRuperti..........
3tum xLvnten: Syn Silbernn Wonftran^ mitt »ier Sriftatlenn 

Sreu^en, ynnb roelĄffenn bogenn, Siei baran yerguHt, ©benn »nn^er 
lieben ^rawen Silbe, SJorneben S8ier Sngel. ....
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31 u m xLvmten: Syn Silbernn yergult fopff mit ftlbern vnnb 
oergultenn Sręe...........

3tum xLixten: Syn Serlenmutter Sn Silber gefafft Snnb oer* 
gult, off ber becfenn cyn gercappneter man mitt gefaftem fdjilbe ynnb 
fd^rcertte..........

3tumLten: Syn Silberner Sard) mitt Sytel fanct SRorię Sil* 
bern..........

3tum Liten: Syn Silbernn SRonftranę. Sm Smbernarfel cyn ver* 
gult Sanct 2luguftinudbilbe, yff ben Seytteim Sanct SRorih »nb Sanct 
Srfulen bilber..........

3tum Lnten: Syn Silbernn yergult Sleynotl), obenn wie cyn 
Sirn mitt cym §oen fueffe..........

3tum Linten: Syn groffer Sriftallenn Sedjer Sn Silber gcfaft 
vnnb yergult gejciertt mit Serlen..........

3tum Livten: Syn Silbern SRonftranę off ben feyten Sanct Srad* 
mud ynb S. SotjanS Suangeliften Silber..........

3tum Lvten: Syn Silbernn yorgulter Sionftranę yff ben feyttenn 
fanct Siorię Snb (and SJaria Tlagbalenen Silbe..........

3tumŁviten: Syn ronbcr nieberiger filberner ybergulter Sedjcr 
Sff ber becfenn eon eynborn..........

3tum LTiiten: Son grog ronbt ftlbernn yergult ^acem 3«w vude 
mitt eyner perlenmutter yff bem fueOe Sifdjoff Soljand oonn ber SReynu 
burgf wapen..........

3tum i.vinten: Sonę greyffenn Siarce Sn Silber gefafft mnb ber* 
gult, Sff ber bede fanct SRori^ bilbe..........

3tum Lixten: Snn furę fdjrcert mitt eyner ftlbernn f^eybcnn 
onnb yergult, ©ormitt bye ^eylige gelicitaS mitt pren fobnenn entbaupt 
ift nwrbenn..........

3tum Łxten: Syn SBeiS ftlbernn SRonftrenęlen mitt breyen gle* 
fernn..........

3tum Lxiten: Syn Sleyn filbern yergult SRonftrenjleyn mitt m 
Slffenbeynen bilbcrnn Sn breyen glefern, onben eyn ronbe glefertt 
fdteybe..........

3 tum truteń: Syn Silbernn ybergulter Sard) mitt aupgetrieben 
Silbernn, yff ber betfen bad Sungfte geridjte, Snnb forne bye ^eyligenn 
brey JRonigc. ....

3tum Lxinten: Syn Silbernn ybergulter Singer yff eynem ^oen 
burd)brod)enen fueffe. ....

3 tum Lxivten: Son langf Silbern obergult fleynn Steblcyn, bar* 
an, eyn fleyn gennleyn mitt Serlen gefticft. . t . i
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S)er ©ieknbe

3 tum Srftenn: @pn gro^ Siibernn rergult (Sleynot Sn geftalt 
epn3 SbnopffeS..........

3 tum Sini? er nu: ®m fifbernn uergulter Sard? mitt au^getriebenn 
Silbern..........

3tum mten: ®?n Sdjoner groffer Siibernn Sarcb mitt ®r^ 
bifdwff @rnft mapen..........

3tum Men: (Sun SSberftlberter Sard? mitt bem Su^fłabenn O 
getceidinet..........

3tum 'ten: ®?n Sbergulter Sard? burd)fid?tigf nonn ®(afe..........
3tum viten: @wn grofj Siibernn Silbc fand Sluguftini..........
3tum ynten: (Spn gro^ Siibernn Silbe Sand SBollfangP. . . .
3tum vniten: ®vn grof; Siibernn s43ellican...........
3 tu m ixten : @»n groffer Silberner fReittenber Sand DJłedtin....
3tum sten: ®?n Siibernn bergult Sancr SRertinS Silbe, bud 

Senfer Siasimilian onferm gnebigften §ernn gegeben. ....
3tumxiten: ®t)n Silbern oergulter au^getriebener Sedjer Sff 

ber Secfen epn gro^ uergult Sruciftg. . . .
3tum xnten: ®pn Siibernn Sand Slnt^oniu^ Silb..........
3tum xmten: ®on gro^ Silbernn Sdjijf mitt ©boreKen vnnb 

(Sr^bifdjoff 6rnft3 mappenn..........
3tum xivten: ®pn fdjon Siibernn Sand S^eronimuś 23ilbe........
3tum xvten: @vn Siibernn Sand ^epfer ^einridjS 53ilbe.. . • .
3tum xviten: ®pn Siibernn Sanct 9licolaud 33ilbe..........
3tum xvnten: (Spn Siibernn Sand Ulri^g S3tlbe...........
3 t u m XVIIden: @pn fanct StodjuS SBilbe...........
3 tum sisten: ®pn Siibernn Sruft Silbe epne^ ®ifd?offd mitt 

siei Steijnen...........
3 tum xxten: @pn Siibernn uergulte SRonftran^ mitt brepen ®ffen* 

beynenn feftlen ....
3tum xxiten: ®?n Siibernn rergult OTonftranę Sm Sabernadel 

Dnnger liebenn frawen bilbe mitt bem fpnblepn SWu, SSnnb oben epn 
®uciftr...........

3tum xxnten: @pn Straufj @ve Sn Silber gefaft snb oben mitt 
epnem Erucifip, borbeo rn^er gramen »nb S- SoljanSbilber...........

3tum xxniten: ®?n Slffenbepnen Serdjlepn oben fand ©eorgen 
23ilbe...........

3 tum xxivten: (Sun Siibernn Saffell mitt Slffenbepneiin Siibernn 
Snnb epnem bergulten jfupffernn gueffe...........
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3 tu m xxvten: Sun Sriftallenn fopff in Silber gefafł funftHc^
ontib troi geft^mel^t...........

3 tum xxviten: Syn fdjon alt Silbernn mgult Slepnot mitt Piel 
figuren, pff ber betfen Sanct ©eorgen Silbe...........

3tum xxvnten: Spn Sriftallenn Sedjer. ...
3tum xxvmten: @pn Sriftatlenn fopjflepn Sn Silber gefafł oben 

mit epner Silbern Decfen...........
3tum xxixten: Sun alter Silberner Sbergulter feld) SSnben pff 

bem gueffe mitt aujjgetriebenn Silber, Snnb ftepnen gcjciret...........
3tum xxxten: (Si)n 2llter Silberner obergulter feld) mitt Scweijen 

oljren...........
3tum xxxiten: ®)n Silbernn ronbe Sudjffe mitt epnem ^oen 

gueffe pff ber S)ede Sanct Worię Sruftbilbe...........
3tum xxxnten: Spn Stepnernn Serpentinnen Sedjer Sn fttber 

gefafł pnnb pbergult..........
3 tum xxxmteii: Senglidjt geroelbt pbergult ftlbernn gaceni

mitt ftepnen Snnb ®)orellen. ....
Hier lehlt ein Blatt mit dcm Tcxte «3tUin xxxnten« und der 4b- 

bildnng zu //3tum xxxvten«.
3 tum xxxvten: ®)tt Silbernn pbergult Serdjlepn mitt piel 

^atronen, Dben mitt cym Sruciftg Snnb Stolbergifdjem SBapenn........
3tum xxxvitea: @yn ®epn Silbern Glepnot uff ber becfen epn 

Sfjef u5 óhtnblepn uff ben fepttenn 3wei) bruftbilber Sngeftalt ber 
S if djoune..........

3tum xxxvnten: Snn Siaro ^eftlepu mitt gulbenn Slumen, ges 
roed)f|e Snnb Silberen...........

©er 3ld)te
3tum Srftenn: follenu Sroer liebbenn roiffenn bad Sm

Silbernn rbergultem groffenn Sardje, Sjo offen §oen 2lltar fte^et 3«w 
ber red)tenn be^ SilbeS ber Sarmljertugfeit..........

3tum anbern: Sn ben rbergultenn Snnb pberftlbcrtten feftlcn 
So Sm Sanctuario »mb ben ^oen altar fteljenn. ....

3 t u m niten : Sn benn groffenn langenn Sbergulten Sardte Sjo 
3ero ben <§oen feftenn pflegt Sn ber firtben Por bem Gl)ore ;roe ftel)cnn.... .

3 tum ivten: ®i)ti Silbernn Sanct Srfulen Sruftbilbe...........
Hier lehlt ein Blatt mit dcm Texte 7>3tUttl yteil“ und der Abbildung 

zu „3tum viten“.
3tum 'ifen: Spnn Silbernn obergulter Sard) mitt vm Slffens 

beynen teffelepn. ....
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3tum vnten: Der qx*ofte buntte Slffenbeynen Sard). ....
3tum vmteH: Syn ubergulter Sard) mitt bem Sucbftaben G ge> 

tceiebnet..........
3 tum ixten: Syn uberfilbcrtter Sard) mitt bem Sucbftaben F ge* 

jceidmet- ....
3 tum xten: Syn nemer uberfilberter Sard), uff ber betfen eati 

ubergmter Ałnoyff, uff ber feyttenn ein SUuminirtd fanct Slnbreag 
SBilbe ....

3 tum xiten: Syn groffer Siibernn Senig.
3tum xnten: Syn Siibernn ybergult ©fonftran^ mitt uiel Slffen* 

beynen fdjeiubenn, Dor 3nnen oiel ftguren, 25nnb ^eyligen gefdjnittenn.
3tum xmten: Son Siibernn ■JHonftranfj mitt Sanct Sarbarcnn 

onnb Satbarinnen 53ilbern uergult, jm Dabernadel eyn uergult unnfer 
frawenn Silbe, SJff ber Spi^en eyn Uergult Sruciftr...........

3tum xivtcn: (Son Siibernn uergulte ®ionftrant} S. Slnaftage......
3tu m XVten: Son Siibernn SJionftranb S. Sllbegunbid ....
3 tum XVI ten: (Syn Siibernn uberguiter arm mitt eynem Stral)el .
3tuni xviitcn: Syn Siibernn 53bergu t Sdjieff mitt viel ©arna- 

bucn. SJnnb fanct ^rfulen 35ilbe ....
3 tum xviHtcn: Syn febr grog Siibernn Sanct Dorotbeen ®ilbe.
3tum xixten: Syn grog Siibernn Sanct Satberinen Silbe........ .
3tum xxten: (Syn Siibernn uergult Sieonott mitt v ®ud)ffenit 

uon Silber unnb non ®olbe. Dor 3nnen ift ©benn 3n ber ganę 
gulbenen $3ud)ffen bye 3cw oberft ftebet Sanct (Satberinen Del..........

3 tum xxiten: (Sun Siibernn SSergult ^eupt mitt eyner Src.ien 
Sanct Sarbareen, Dor Snnen ift bad ^eupt uonn Sanct Sarbareen....

3tunixxnten: (Syn groffe Silbercnn uergulte ©lonftran^ (Sum 
3icliquiit> S. Sarbare. . . . •

3tum xxmten: (Syn Siibernn fanct 91'argarctben Stlbe..........
3tumxxnten: (Syn gro^ Siibernn ubergult Eleynotl) mye eyn 

^nopff mitt ftconen QJff ber becfenn Sanct Slppolonien Sruftbilte ....
3 tum xxvten: (Syn gro^ Siibernn Sanct Slpyolonienbilbe. ...
3 tum xxviten: (Syn grofj Siibernn 33ruftbiibe eyner SJiórin ....
3 t u m xxvnteu : (Syn Siibernn Sanct Slgatben Sruftbilbe..........
3tum xxvmten: Syn Siibernn Suncffraiuen SSruftbilbe S. 

Slgalifen..........
3 tum xxixten: Son gron Siibernn Sleynot mitt fteynen wye eyn 

fnopff uff ber Decfenn Sanct Sriftinen 53ruftbilbe...........
3 tum xxxten: Syn obergulte Wonftrany mitt eyner Sronneu, ge= 

jcuet mitt fteynen unnb IBerlenn.........
6
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3tum xxxiten: Syn ronbt grof; ftibernn yberguft $atem mitt 
3>W’n Sngeln uff ben feytten. ....

3tum xxxnten: Syn ®tram§ Sye 3n Silber gefaft uff ber becfeun 
eyn obergutt Sn net Sarbaren ®ilbe...........

3 tum xxxmteu: Syn Serlcnmutter $n Stlber gefaft $nb ybergutt 
93ff ber becfeun, eyn SBenbkyn eym ^embbe mitt cym fcbwnrjenn 
Sammet ^tannet..........

3 tum xxxtvten: Syn ©ilbernn yerguft Wconftran^ vff ber becfen 
Sanct fatl)crinen 53ilbe. ....

3tum xxxvten: Syn Silbernn uergult SRonftran^ mitt eymgulbenn 
Sat^erinenn 33itbe. ....

3tum xxxnten: Syn cleyn Sitbernn obergult Wfonflrenjfeyn mitt 
eym gemunbenen 93nb Sud)id)tem Srillenn. . . . .

3 tum xxxvnten : Syn Sitbernn SBbergult Sreu^ mitt eym Slcy* 
nenn ronben 33rill..........

3tum xxxvniten: Syn Oionbt ©iibernn patent mit eyner ober* 
gutten er^obenen ^affton, ^ynben ein fel)r groffe SBerlenmutter. . . .

3 tum xxxixten: Syn Silbernn Sleynot oben mitt eynem yergub 
tenn Sreu^e, off ber feyten Sanct Satljerinen 5Bilbe geftodjen..........

3 tum xxxxten: Syn ronbt Sriftallenn Sleynot, oben mitt eym 
Sriftadenn Sreu§, adey Sun filber gefaft onnb oergult. ....

31 u m xLiten: Syn anber SleynerS ftlbcrnn ronbeS tĘacem mitt 
eyner Sbergulten cr^obenen paffton Sttnb §vnbenaud) mitt eyner ronben 
Śerllennmutter...........

3 tum xLnteu: Sad grofte Silbernn <ieftleyn <5ubtiler Shbeyt.....
Hier fehh ein Blatl mit dem Texte M3tum XLinten“ und der Ab- 

bildung zu „3tllm XL1Vtcn“.
3 tum xLtvten : ®nd Sleynfte Silbernn ^eftleyn fubtiler arbeytt. ...
3tum xi.vten: Syn Slrmrore Sancte 2Silt)ilben..........
3tum xi.viten: Syn ®anne son Sriftadenn glage..........
3tum xLvnten: Syn Sriftnllenn gta^ mitt fRotijer Seyben..........
3tum xLvmten: SynanberS^riftallenngla^mittgrunerSeobenn ..
3 t u m xLixten; Syn Sriftadenn gla^ mitt śBraroner Seobenn.-....
3 tum Lten: Syn anber gla§ son Sriftadenn mitt (Setjler 

(Scybenn. ■ . .
■ 3 tum Liten: Syn glafj obenn mitt fd)war^em Sammet 3tdv 

gemadjt..........
3 tum Lutea: Syne Sdjeybe mitt ix jfreuęenn jem Sammen ge= 

madjt von ben ^eyligenn X1m Su.ndframenn..........
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ncwnbe vnnb k$te ©an^t.

Sn bneger fReunbe »nnb ?e£ten gange SEirbt @tver liebben SJnnb 
anbacbt ge|eigt..........

3 tum (Erftenn: @nn f^on grog ftlbern Sruftbitbe <5. SWaria 
SRagbalenen mitt (Ebelngeftennen SBnb Serlen ge^iret, Dne^e Stifftd 
mitt ^atronen- ....

3 tum Ślubem: @9:1 Silberne gan^ nergulte'PJonftran^ Srnefti, 
SBeldje nile bonnerStage mirbt vmbi)ergetragenn. ....

3tum mten: (Eyn groffe Silberne nergulte Daffell mitt Sand 
Slnnen iBilbe non iBerlen geftitft...........

3tum rden: (Spn (Eleynerc gcfłitfe ®erlen Sanct SInna Xaffel Sn 
Silber gefaft..........

3tum 'ten: (Enn fdjon gro^ Silbernn Sanct Slnnen SBilbe. . . . .
3tumviten: (Eyn Silbernn sbergulter SRonftranę mitt Sand 

Slnnen Dawmen. ....
3tum vnten: (Sun alt Silbernn ybergult (Eleynotb nff »ier ver= 

gultenn (Engeln. ....
3tum vmten: (Eyn ^yberiger fteynener ©erpentinener fopff 3n 

Silber gefaft »nb ybergult mitt fteynen, pff ber betfenn eyn atter 
3cungenn. ....

3tum ixten : ®pn Sd;one groffe Sreitte Silbernn SJionftranę, Sm 
Tabernatfel enn nergutt Sanet Slnnen SSilbe vnnb funft mitt SJielen »er« 
gultenn 23ilbernn. ....

3 tum *ten: (Enn ©ilbernn Sand (Elifabetben S3ilbc..........
3 tum xiten: (Eyn fcbon Silbernn (Sand ^elenen Silbe...........
3 t u m XIIten: Śnn iBerlen SJiutter, Sn <Silber gefaft vnnb 98er* 

gult mitt tonigfteinif^enn SBapenn. ....
31 u m xmten : @»n ronbe (Elffenbeunenn SBudjffe mitt nielen alk 

geftodjenen SSilbern. . . .
3tum xivten: (Syn Glenner Silbernn Slrm, Der §elt be^ SJieffer 

ber §e»ligenn graroen (Elifabeti). ....
31 u m xvten: @nn gro^ glad Sn Stlber gefaft mitt etyner Silbernn 

betfenn, meld)8 Sand (Elijabet gebraudjt b«t...........
3 t u m xviten: (Enn (Eleijner @la(3 Snn Silber gefaft mitt eyner 

ftlbernn betfenn, roedjó fęe and) gebraudjt. ....
3 tum xvnten: (Ern fdjone (Eriftallenn beden sberebnanber gefturfjt 

Snn Silber gefaft mitt eynem ópoen fueffe obenn eyn (Ereuęe..........
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3 tum xvmten : @vn Silbernn ®erd)Iei)n mitt filbcrtt ynnb Glffctp 
beyncnn 33ilber, yff ber beden enn SBieredidjt gla^ borunber gefdtrtebenn 
fte^t Scapula Sancte gelicitatid...........

31 u m xixten: (Syn fe^r fdjone groffe funftlidje Uajfel vonn 
3anifl[)men gefd^nittcn 3n Silber gefaft vn nbrbergult, 2)or 3nnen eyn 
®reu^ von Śncinten, mitt geftirftenn flugeln vonn Perlen vnnb erljobencnn 
SBilbern vff bem altar bef? Settnerd ber redjtenn feyttenn ber xiv 9?oty-- 
Ijelffer.



Anmerkungen zu dem «Halle’schen Domschatz».

Gg. I. Zt. i ten : Die Schenkung der goldenen Rosę durch Leo X. 
an Cardinal Albrecht geschah am 25. Oct. i5zo (vergl. J. May a. a. O. 
Bd. I. Beilage XXXVI pg. 89) : Alberti Archiepiscopi Moguntini ad 
epistolam Leonis X. Responsio, wo es also lautet: . . . «Vicesimo quinto 
die Octobris accepi quinque brevia, qua decet, reverentia et observatione 
a reverendo D. Marino Caracciolo et a D. Hieronymo Aleandro, nunciis 
Sanctitatis Vestrae. Primo significatur, quemadmodum Sanctitas Vestra 
D. Caracciolo negotium dederit et abmandaverit nuncium ad Caes : 
Majestatem quod illum mihi gratum intellexisset, simulque rosam au- 
ream consecratam gratissimum munus dono mittit.o Aus dem Bam- 
berger Breviarium entnehmen wir, dass die goldene Rosę am Dominica 
letare wuhrend dem Gottesdienst am Altar ausgestellt war: «Domenica 
letare: Plenariu vt supra Sebastiani Vnd dye gantz guldcne Rossę.» 
Im Nurnberger Register von 1540 (Anm. 8. V) ist sie nicht mehr 
erwiihnt.

Es sei hier erwahnt, dass im Jahre 1480 bei seiner Anwesenheit in 
Rom, Kurfiirst Ernst, Grilnder der Ernestinischen Linie des sachsischen 
Hauses, die goldene Rosę erhielt. Ferner lesen wir im Schatzregister 
des Baseler Munsters t5u: «Rosa aurea, cum triginta octo foliis, 
quinque parvis rosis, duobus modis (soli wohl nodis heissen) et tribus 
clipeis» (Mittheilungen der Gesellschaft fur vaterKindische Alterthumer- 
kunde, Vol. IX. pg. 21). Sodann erhielt im Jahre 15r8 Friedrich der 
Weise ais besondere Auszeichnung fiir seine Anhiinglichkeit an den 
alten Glauben und zur Ermunterung, an demselben festzuhalten, die 
goldene Rosę.

Gg. I. Zt. 3ten : Mit dem Brustbilde Cardinal Albrechts II. von 
Brandenburg.

Gg. I. Zt. 11 ten: Mit Erzbischof Ernsts von Magdeburg Wappen 
und der Jahreszahl i5og.

Gg. I. Zt. i4ten: Mit den Wappen Albrechts und seiner Erzbis- 
thumer Mainz und Magdeburg, des Bisthums Halberstadt. (Zweimal 
quer getheilt, oben und unten zweimal, in der Mitte einmal gespalten, 
wodurch sich 8 Felder ergeben. An der Herzstelle ruhen drei (2 zu 1) 

7
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aufgestellte Schilde: Mainz, Magdeburg und Halberstadt. Die 8 Felder 
des Hauptschildes sind durch folgende Wappen besetzt : Erstes Feld 
das Wappen des Burggrafthums Nilrnberg ; im zweiten das des Mark- 
grafthums Brandenburg; im dritten ein r. Greif in S. ; im vierten ein 
r. Greif in B.; im funften ein von R. und Gr. quergestreifter Greif in 
S.; im sechsten noch ein solches in S.; im siebenten das Wappen des 
Hauses Zollern; im achten das von Riigen.)

Gg. I. Zt. 3 7 ten: Mit den Wappen der Erzbisthiimer Mainz und 
Magdeburg, des Bisthums Halberstadt und des Markgrafthums Bran
denburg.

Gg. I. Zt. 56ten : Mit vierfeldigem Wappen, in dessen Herzschild 
der sachsische Rautenkranz. Die vier Felder des Hauptschildes ent- 
halten: ites und 4tes Feld Wappen des Bisthums Magdeburg; 2tes 
und 3tes das des Bisthums Halberstadt.

Gg. I. Zt. 66ten: Der Text im Wiirzburger Register von i526 
(Anm. 8. III) lautet folgendermassen: ^Gg. I. Zt. 66ten: Eyn rondt 
h u 11 z e r n ausgeschnitten Kestleyn mitt vbergulten 
silber beschlage n.»

Gg. II. Zt. 4ten : Mit dem vierfeldigen Wappen Albrechts, in dem 
Herzschilde die Wappen der Erzbisthiimer Mainz und Mageburg und 
des Bisthums Halberstadt. Die vier Felder des Hauptschildes ent- 
halten: i) den Adler Brandenburgs, 2) den pommerschen Greifen, 
3) das Wappen des Burggrafthums Nilrnberg, 4) das von Zollern. 
Ausserdem das Bischofskreuz und einen Krummstab.

Gg. II. Zt. Sten: Mit dem gleichen Wappen wie Gg. I. Z. i4ten; 
nur kommt der Cardinalshut, welcher iiber dem Wappen schwebt, 
noch dazu. Ferner findet sich die Jahreszahl 1518.

Gg. II. Zt. i3ten: Mit dem gleichen Wappen wie Gg. II. Z. 4ten. 
Auf einem anderen Schilde die Inschrift: «Albertus Cardinal.#

Gg. II. Zt. iSten: Mit dem Wappen Kaiser Maximilians I. und 
der Jahreszahl i5to und mit der Inschrift: Maximilian Romanorum 
Imperator.

Gg. II. Zt. r8ten: Durch Textvergleichung mit dem HH. 1320 
Gg. II. Z. 32ten (29 Rs.) erfahren wir Folgendes : «Ein śilbernn tafell 
mitt VIII geschmeltzten glesern. Dor Inne ist ein gantzer dorn vó der 
Kronen Christi, welchen babst Leo der zehend vnserm gnedigsten Herren 
zu Eeren Ins new Stiftt geschickt, Summa 1 partickel.o Im HD., wo 
der Text viel langer ist, tinden wir keine Erwilhnung von diesem Dorn.

Gg. II. Zt. 23ten : Mit Wappen, bestehend aus sf.chsischem Rau
tenkranz.

Gg. II. Zt. sgten: Mit Erzbischof Ernsts von Magdeburg Wappen.
Gg. II. Zt. 3oten: Mit Erzbischof Ernsts von Magdeburg Wappen, 

Bischófliches Kreuz und der Jahreszahl 1492.
Gg. II. Zt. 3iten : «Diese gfddene Creutz samt einer silbern 

Kafel mit Heyligthum, so die im ersten Gange Zt. 22ten zu seyn scheint, 
hat Cardinal Albrecht von Markgrat Casimir zu Brandenburg und 
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Onoltzbach erhalten.» (Dreyhaupt a. a. O. I. 858.) Die Quelle gibt 
Dreyhaupt nicht an. Gegen diese Behauptung spricht: i) Das Kreuz 
trilgt kein Wappen, was doch wohl zu erwarten wiire, 2) kann Drey
haupt die silberne Tafel mit HH. ,520 Gg. I. Z. 22ten nicht identifi
ciren, weil es da heisst: "Gg. I. Ztum zwey und twenzigsten die griine 
gemalte tafella etc.

Gg. II. Zt. 3'2ten: Wir erfahren durch das Bamberger Breviarium, 
dass diese Monstrantz bei folgenden Festlichkeiten gebraucht worden 
ist: I) Spinee corone domini: Plenariu ut supra Sebastiani. Die grosse 
silbern Monstrantz cum spinis .... Das guldene cleynoth mit dem 
stamm Jesse. Der clein silbern Saluator mitt den heyligen funff 
Wunden. Das Alabaster Monstren^lein cum Spina ... II) Eusebij 
Martyris : Zew der messe de spinea corona domini. Die grosse silberne 
Monstrantz mit den dornen. Das silbern cleynoth Erzbischoff 
Ernsten, daryn auch eyn dorn enthalten wirdet. Vnd das Alabaster 
Monstren^eleyn cum spina Welches Bebstliche Heyligkeit hierher ge- 
geben. Ili) Bona Sexta feria. In altari sancte Crucis . . . Die cleyne 
silbern Monstrantz Ernesti cum spina sponte divisa. Vnd das Ala
baster Monstren^lein cum Spina . . . (Im Niimberger Register 1240 pg. 1 |G 
Z. 32—36). IV) Octaua Yisitationis Marie . . . Vnd das Alabaster 
Monstrentzlyn.

Gg. II. Zt. 33ten: Niirnberger Register 1540 pg. 146 Z. 3y—40.
Gg. II. Zt. 3yten : Mit Erzbischof Ernsts von Magdeburg Wappen. 

Gegenstand abgebildet bei C. Becker und J. v. Hefner : Kunstwerke 
und Gerathschaften des Mittelalters und der Renaissance. Frankfurt a. M.,
Keller 1852. Bd. I, Taf. 7.

Gg. II. Zt. 3gten : Mit Erzbischof Ernsts von Magdeburg Wappen. 
Am Sargdeckel : E. H. Z. I. Z. S. P.

Gg. II. Zt. 4oten: Der Text im Wilrzburger Register von i5z6 
(Anm. 8. III) lautet: «Eyn gulden n Taffell mitt S t eynen v n d 
Beri en v n d dem Stamm J h e s s e.»

Gg. II. Zt. 45ten: Durch Texvergleichung mit HH. i52o Gg. 
II. Zt. 3oten erfahren wir, dass dies «klein gulden schiff mit Perlen vn 
edelngesteynen | welche Keiser Maximilian seliger gedechtnus Ertzbi- 
schofwen Erneste lóblicher gedechnus geschanckb hatte.

Gg. II. Zt. 53ten: Mit dem gleichen Wappen wie HD. Gg. I. 
Zt. 56ten. Bischbfliches Kreuz kommt noch dazu.

Gg. III. Zt. 2ten : Mit den vereinten Wappen Kaiser Maximilians I. 
und seiner Gemahlin Bianca Maria Sforza und der Kaiserkrone daruber. 
Ausserdem finden sich B. L. und M. A. Buchstaben (BL. NA.), welche 
fur Bianca Maria (Bianca Maria) sprechen; da sich im Gebetbuch der 
Kaiserin neben dem Wappen rechts BL. M. befindet, ferner auch aul 
ihrem Portrait, welches sich im Besitze des Graveurs Herrn J. Seitz 
zu Munchen befand, auf ihrem Kleide MB. gestickt findet, so wird 
unser Monogramm fur Bianca Maria zu erklaren sein. Die Kaiserin 
liebte entweder das Wappen oder das Monogramm liberall anzubringen 
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(vergl. Jahrbucher der kunsthistorischen Sammlungen des allerhóchsten 
Kaiserhauses. Wien 1886, Bd. IV. pg. 58). Da die Gemahlin Kaiser 
Maximilians I. bereits am 11. Dezember i5ii zu Innsbruck verstarb, 
so ist es kaum anzunehmen, dass sie persónlich dieses Geschenk Alb. II. 
schenkte, vielmehr mussen wir glauben, dass der Kaiser ihm diesen 
Gegenstand zum Andenken an seine Gemahlin an Erzbischof Ernst 
von Magdeburg schenkte.

Gg. IV. Zt. i2ten: Mit vielen M. und B. Buchstaben.
Gg. V. Zt. 2ten: Der Text im Wiirzburger Register von 1526 

(Anm. 8. III) lautet: <Eyn Silbernn viereckicht vergult 
M o n s t ra n t z.»

Gg. V. Zt. ^ten: Mit dem Wappen Erzbischof Ernsts von Mag
deburg.

Gg. V. Zt. 8ten: Dessgleichen.
Gg. V. Zt. i4ten : Mit kursachsischem Wappen.
Gg. V. Zt. i5ten : Mit dem Wappen der Stadt Halberstadt.
Gg. V. Zt. f/ten: Mit Herzog Georgs des Reichen Wappen und 

der Inschrift H. Jorg i5oz.
Gg. V. Zt. igten: Mit Erzbischof Ernsts von Magdeburg Wappen.
Gg. V. Zt. 23ten: Dessgleichen.
Gg. VI. Zt. iten: Der Text im Wiirzburger i52Ó Register lautet: 

• Eynen grossen schonen silbern vnd vergulten S a r c h, 
der stehet vffen hoch altar z u r Der linkę n seytten 
desz Bildes der B a r m h e r t z ig k ei t.»

Gg. VI. Zt. 3ten : Bei Dreyhaupt a. a. O. I. 847 finden wir fol- 
gende Bemerkung: «Das Kloster zu St. Moritz (Halle a. S.) wurde 
eingezogen, Albrecht liess die in selbigem befindlichen Heiligthumer 
und Kostbarkeiten, unter welchen sonderlich ein schweres silbernes 
Saluatorbild und des heiligen Moritz Bildnisz war, am St. Marcustage, 
den z5. April i52o, in Begleitung des Probsts und Convents zu St. 
Moritz, in Procession auf die Moritzburg tragen und hernach von der- 
selben in die neue Stiftskirche.»

Gg. VI. Zt. Sten: Den Leib des heiligen Erasmus schenkte das 
Kloster U. L. Frauen an die Stiftskirche in Halle.

Gg. VI. Zt. 8ten: Mit den Wappen der Erzbisthilmer Mainz 
und Magdeburg und dem des Markgrafthums Brandenburg.

Gg. VI. Zt. loten: Der Text im Wiirzburger Register i5z6 lautet:
• Eyn vetgulter Sarch mitt glase durchsichtig.»

Gg. VI. Zt. i3ten: Mit dem gleichen Wappen wie HD. Gg. I. 
Z. i4ten und Schwert.

Gg. VI. Zt. 1 gten : Mit dem gleichen Wappen wie HD. Gg. II. Z. 4ten.
Gg. VI. Zt. i6ten: . . . «hat Babst Julius Erzbischof! Ernesten 

gegeben. . . .»
Gg. VI. Zt. 2iten: Mit 2 Wappen: 1) vierfeldiges Wappen: 

Feld 1 und 4: Wappen des Erzbisthums Magdeburg ; 2 und 3 : das des 
Bisthums Halberstadt. 2) Wappen mit sachsischem Rautenkranz.
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Gg. VI. Zt. 2f)ten : ber Text im Wurzburger Register iśeó lautet: 
« E y n g r o s s S y 1 b c r n n c 1 c y n o t w y e e y n k n o p f f mitt v i 1 1 
Augen, vft der becken Sanct Pancratius Brustbilde.u

Gg. VI. Zt. 3tlen: Mit kurs”chsischem Wappen.
Gg. VI. Zt. 32ten: Mit der Jahreszahl 1516.
Gg. VI. Zt. 36ten: Mit H Zeichen und dem Wappen der Stifts

kirche in Halle.
Gg. VI. Li. 38ten : Mit 2 Wappen: i) bas des Erzbisthums

Magdeburg. 2) bas des Grafen Friedrich von Beichlingen.
Gg. VI. Zt. 46ten: Mit verschlungenen N. S. oder N. T. und 

Krone daruber.
Gg. VI. Zt. 4jten: Mit gleichem Wappen wie Hb. Gg. II. Zt. 

4tcn. Ausserdem Krummstab, bischótiiches Kreuz und Schwert.
Gg. VI. Zt. Soten: Mit 2 Wappen: bas erste ist gleich Hb. 

Gg. II. Z. 4ten; das zweite ist das des Erzbischofs Ernst von Mag
deburg. Ausserdem finden sich beim ersten zwei bischofliche Kreuze 
und Krummstab; beim zweiten ein bischbfliches Kreuz.

Gg. VI. Zt. Syten: Wappen fehlt.
Gg. VII. Zt. 2ten : «. . . biese obengeschriebenen Reliąuien alle- 

sampt seyndt durch Babst Eugenium den dritten Im dritten Jhare 
seyner regierung (regierte von 1143—53) In den Hoen Altar S. Mathias 
Closter von Trier mitt eygening Henden gelegt, do szynę heyligkeit 
denselben Altar consacriret Anno dmi MICXLVIII, welchs Heilig- 
thumb itzt regierenden Bischoffzew Trier mitt sampt anderen trefllichcn 
reliąuien wye cwer andacht noch horen werdet zur sunderlichen freund- 
schaft unsern gnMe Hrn. den Cardinal vnd Ertzbichown zew Magde- 
burgk vnd Meintz Vnd fiir ehre diesser Stifftkirchenn alhieher ge- 
schickt hat.» (Aus dem Texte des Halle’schen bomschatzes Gg. VIII. 
Z. 2ten.)

Gg. VII. Zt. 3ten: Mit der Inschrift: «Ernest P. Fundato Ecclesie 
Ano MCCCCV.»

Gg. VII. Zt. 4ten: bieses ist der silberne Sarg, in welchem 
unter andern : «bas haubt und der cflrper des heiligen Rąbaniu aul- 
bewahrt wurden. Friiher befanden sich die Gebeine des Rhabanus 
Maurus zu St. Urban in Mainz; Albrecht iiess diese i5i5, da er fand, 
dass man die Gebeine der Bischofe wenig ehrte, «unter grosser 
Feierlichkeit in der Moritzburg beisetzenu. (Vergl. J. H. Hennes, a. a. O. 
pg. 18.)

Gg. VII. Zt. 8ten: Mit dem gleichen Wappen wie Hb. Gg. II. 
Z. ąten.

Gg. VII. Zt. 1 oten: Mit dem Wappen Kaiser Maximilians I.
Gg. VII. Zt. i4ten: M. d. gleichen Wappen wie Hb. Gg. II. Z. 4ten.
Gg. VII. Zt. 15ten: u » u » u » »
Gg. VII Zt. 16ten: » » » » » » »
Gg. VII. Zt. i-]ten » » » » » » »
Gg. VII. Zt. i8ten: » » » » » » »
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«Dieses S. Ulrichs Bild hat vorher in der S. Ulrichs Kirche zu Halle 
gestanden, und ist zu Erzbischof Giinthers Zeiten verfertiget worden, 
da es dann dessen Vicarius in Pontificalibus, Petrus Bischoff zu Bersaba 
in partibus infidelium geweyhet. und Ablasz darzu ertheilt den 14. Sept. 
i428.» (Dreyhaupt, a. a. O. I. 870.) Jedenfalls ist zu bemerken, dass 
der Stil auf ein Werk vom Anfang des XV. Jahrhunderts hinweist, und 
dass sich das Wappen Albrechts darauf findet.

Gg. VII. Zt. Ii ten: Am Fusse steht: Sifrid Salemarth.
Gg. VII. Zt. 34ten : Der Text im Wiirzburger Register 1526 

lautet: «Eyn Silbernn Cleynot mitt dreyen buchssen vill 
vergulten Patronen vnd eym hoen durchbrochencnn 
f u ss 1 e n.»

Gg. VIII. Zt. 3ten : Undeutliches Wappen. Protestantische Theo- 
logen behandeln diesen Sarg mit besonderer Vorliebe, und ohne irgend 
welchen Beweis wird angenommen, dass derselbe den Kórper einer 
gewissen Magdalena, Margarethe oder Ursula Rudinger, der sogenannten 
Geliebte des Cardinals, enthalte.

Er ist im Halle’schen Domschatz Abb. 273, ferner in HH. 1320 
96 Rs. abgebildet; das Original bewahrt noch die Stiftskirche in 
Aschaffenburg und bildet den einzigen ubrig gebliebenen Gegenstand 
der Halle’schen Heiligthumer. Seit Vogt (Rheinische Geschichten und 
Sagen, Frankfurt a. M. i836. Bd. IV. pg. 35) bis in unsere Tage hinein 
beschóftigt man sich viel mit diesem Sarge — er wird kurz der Mar- 
garethensarg genannt, und keiner von denen, die dasThema behandelten 
und sich die unniitze Mtihe gaben, uber jedes heilige Partikelchen des 
Heiligthums sich auszulassen, hat sich zur Aufgabe gemacht, den Test 
zu dcm Sarge durchzulesen ; er lautet (HH. 1020 96 Rs.): «Ein langer 
ubergulter Sarch | Darinne leyt der gantz cfirper der heilige Margarethe 
| ausz der gesellschaft sancte Ursule. Der Cfirper sancte Juliane. Vnd 
sunst ein cfirper aus derselben gesellschafft. Der Cfirper der heiligen 
Junfrawen Aldegunde Vnd der Córper der heiligen Anastasie. Summa 
V partikel.» Also dieser Sarg enthalt eine Reihe von Korpern aus 
der Gesellschaft der heil. Ursula, darunter auch den der heil. Marga- 
retha, welche zu den 11,000 gehórte — und weil der Cardinal eine 
Geliebte gehabt hat, dereń Namen aber nicht einmal festzustehen 
scheint, indem sie manchmal Margaretha, manchmal Ursula genannt 
wird, so móchte man ohne Begrlindung und Beweis einen im Sarge 
cnthaltenen Kórper mit dem der Geliebten Albrechts identificiren! 
Es ist gewiss nur eine Erfindung, wenn man glaubt, dass der Cardinal 
seine eigene Geliebte in der Kirche verehren liess. Endlich erscheint 
es hóchst blasphemisch anzunehmen, dass der Cardinal seine Geliebte, 
welche nur wenige Jahre vorher verstorben war, ausscharren und ihre 
Gebeine ais heilige Reliąuie verehren liess! Die ganze Geschichte des 
Margarethensarges ist sagenhaft, legendarisch, und ein Stiick der Ent- 
wickelung davon kónnen wir auch verfolgen. Bekanntlich ward dieser 
Sarg von dem Cardinal nach Aschaffenburg, seinem Lieblingsaufenthalt, 



63

ubergefiihrt und daselbst in der Stiftskirche aufgestellt. Noch im 
Jahre 1532 finden wir ihn in Halle, was wir aus dem Bamberger 
Breviarium erfahren, wo es heisst: i) «Vndecim milium virginem : 
Prepulsatio maior . . . Das silberne Brustbilde S. Agalisen. Die vber- 
gulte Monstrantz mit eyner Kronen, daryn stehen auch perlen. Die 
cristallen kann. Das glasse der elff tausend Junffrawen. Die scheibe 
mitt yren Kreutze. In medio autem ecclesie der gross sarck mit dem 
corper S. Margarethen ex eadem societate. Vnd der silbern vorgult, 
vnd so vff dem hohen altar stehet, mit yren liechtenn# etc. 2) «Dedi- 
cationis Ecclesie: Prepulsatio maior. Die 12 Plenaria vnd die 4 Brust- 
bilder der Patronen. Spatere Randbemerkung: nota vexillum sancti 
mauricij vnd dy andere fhanen. In summo Altari vnd letner et corpus 
margarethe et maior argentea crux deaurata cum berillis.» 3) «Anastasie 
virginis: X Plenaria, vt supra Circumcisionis domini, vnd der langc 
,vbergulte Sargk cum corpore sancte Margarethe in medio Ecclesie. Et 
in summo altari die silbern vorgulte Monstrantz cum Reliquiis sancte 
Anastasie.n 4) «Aldegundis virginis: Plenaria vt supra Circumcisione 
domini. Vnd der lange vbergulte sargk cum corpore sancte Margarethe 
in medio ecclesie. Vnd die silbern Monstrantz cum reliquiis eius.» — 
Dann liess der Cardinal in der Vischer’schen Werkstatt jenen pr"chtigen, 
wenn auch etwas schwerfalligen Baldachin in Renaissansestil (Vergl. 
Kittel, die Bauornamente aller Jahrhunderte u. s. w. Programm der 
k. b. Landwirthschafts-und Gewerbeschule zu Aschaffenburg. Aschaffen- 
burg 1843—68. Lief. 14) machen, unter welchem einst dieser vergoldetc 
hólzerne Sarg stand ; jetzt ist der Sarg (welcher an den Langsseiten aus 
Glas besteht, so dass die Skelette sichtbar waren und sind) auf den Balda
chin gestellt. An der unteren Seite der Deckplatte des Baldachins findet 
sich ausser der Jahreszahl 1536 und einem Spruch des Psalmisten 
• ein Herz mit einer Stichwundeo, und da behauptet Becker (Kunstblatt 
1846 pg. 138), das sei ein Symbol eines verwundeten Herzens. Es 
miisste also das Symbol des Herzens der Rudinger sein 11 Nun be- 
findet sich aber in derselben Stiftskirche im hohen Chor eine aus Erz 
gegossene Grabplatte Cardinal Albrechts (Opus petri ńscher norimberge 
1525). Da sagt Albrecht Wolters in seiner angefiihrten Schrift, dass 
der Sarg in der Nahe der Grabplatte Albrechts aufgestellt war und 
Hugo Albertz (Der Dom und die Domgcmeinde zu Halle a. S., 1888, 
pg. 64) geht sogar soweit, dass er sagt, «den (Margarethensarg) Albrecht 
spater neben seinem eigenen, von ihm selbst erbauten Grabę in Aschaffen
burg aufstellen liess.» Jedermann weiss, dass Albrecht sich in Aschaffen
burg kein Grab erbauen, sondern nur die oben erwilhnte Erzplatte 
aufstellen liess. Wie hatte sich denn dort Albrecht ein Grab erbauen 
lassen kónnen, da doch nach althergebrachter Sitte die Erzbischofe 
von Mainz in dem Dome daselbst ihre Begrilbnisstatte hatten. Wir 
sehen also, wie binnen wenigen Jahren — ich meine von 1877 (Wolters) 
bis 1888 (Albertz) — die Legendo sich entwickelt hat. Wenn Albertz 
sich griindlicher mit den Heiligthilmern der Stiftskirche beschiiftigt 
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hCtte, hiitte er erfahren, dass der Cardinal die Reliquien der 11,000 
Jungfrauen hoch verehrte; wissen wir doch, wie wir oben gesehen, 
dass spater die h. Ursula Mitpatron der neuen Stiftskirche in Halle 
war. Er besass unter anderem jenes herrliche silberne Brustbild der 
h. Ursula (HI). Gg. VIII. Z. 4ten); er hatte auch in Koln a. Sp. ein 
Collegiatstift gegrundet, und in dem Siegel des Stiftsherrn war ausser 
dem heil. Mauritius noch die heil. Ursula abgebildet.

Gg. VIII. Zt. 4ten: Glciches Wappen wie HD. Gg. I. Zt. 14101. 
Ausserdem drei Bischofshiite. Ueber dem Ganzen schwebt der Car- 
dinalshut.

Gg. VIII. Zt. 5ten: Der Text im Wiirzburger Register 15’20 
lautet: «E y n Silbern hrustbilde S a n c t e Marthe getziert 
mitt eyner Vergulten Cronen.s

Gg. VIII. Zt. 21 ten: Es ist dies der Kopi der heiligen 
Barbara, welcher bei Dreyhaupt (a. a. O. 1, >>o5) Erwahnung findet. 
Da derselbe fur uns von Wichtigkeit ist, sei hier gestattet, die Schen- 
kungsurkunde wiederzugeben : «Wir hirnach geschrieben, Blasius Abt, 
Hinricus Prior, Mattheus senior vnd gantze Versamelung des Closters 
zu Hillersleuen, Bekennen vor Vns vnd vnsere nachkommen gegen 
allermenniglich, nachdem wir befunden, das der Hochwirdigst in gott 
vater Durchlauchtigster Hochgeborner Furst und Herr, Herr Albrecht, 
Rómischer Kirchen des Titel sancti Petri ad vincula priester Cardinal, 
Ertzbischoff zu Magdeburg vnd Meintz etc. Vnser gnedigster Herr zum 
Dienst Gottes des almechtigen vnd erwiederunge seiner heyligen sun- 
derlich andacht hat, welchs sein churfiirstlich Gnade mit erhebung vnd 
begifftigung einer Stifftskirche in der Statt zu Halle, darein sein chur- 
furstlich Gnade nicht allein aus Welschen, sundern auch teutschen 
Landen, manichfaltiges Hochwirdiges Heiligthumb vnd Zierde Zusam- 
menbracht, ertzeiget vnd beweiset, Haben wir obgenannte Apt, prior, 
Senior, vnd gantzes Convent zu Hertzen gefuhret das uns ais seiner 
churfurstlichen Gnaden vnterthunigen Caplan vnd hintersassen auch 
getziemen vnd zustehen woltę, seiner Churfurst. Gnaden andacht vn- 
dertheniglich zu vornehmen, Vnd darauff mit zeitigem Rathe, wohlbe- 
dechtig vnd sunderlicher Wissenschaft seiner Churfurstlichen gnaden 
das Haupt der heyligen Junckfrawen sanct Barbara in 
silber vbergult gefaszt neben einem Kestlein Heilig
thumb s mit Silber beschlagen, darumb das dcmselbigen Hey- 
ligthumb bei S. C. G. Kirchen zu Halle meher erwirde denn in vnserm 
Closter geschehe, in aller unterthenigkeit eintrechtigk zugestellt vnd 
solichs Heyligthumb mit jrem Geschmuck vorehret, Ais wie es auch 
S. C. G. hiermit vnterthaniglich zustellen vnd vorehren, Des zu Ur- 
kunde vnd nehern Bekentnis haben wir Vnser Eptey vnd Closters 
Sigill an dissem brieff wissentlich hengen lassen, Der gegeben ist zu 
Hillersleben nach Chrfsti vnsers Herrn geburt, Im funfftzehen 
hundert vnd drey vnd twentzigsten Jhare nach Visitationis 
Marie Virginis gloriosissime (3. Juli i5z3). — Im Wiirzburger Register 
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i5z6 finden wir diesen Gegenstand unter Gang VIII. 7.. 2iten; im 
Bamberger Breviarium 1532 wird dieser Barbarakopf crwuhnt bei dem 
Feste : «Barbare virginis : Plenariu vt supra Sebastiani. Die vbergult 
Monstrantz cum dentibus sancte Barbarę vnd eyn silbern vorgult 
haupt.u Noch im Nurnberger Register 1540 finden wir ihn auf pg. 141 
Z. 32—pg. 142 Z. 3 verzeichnet. Vergl. ferner betreff des Barbara- 
kopfes Prof. D. W. Neumann: «Der Reliquienschatz des Hauses 
Braunschweig-Luneburg.o Wien, A. Hólder 1891, pg. 217.

Gg. VIII. Zt. z5ten: Mit Cardinalshut und folgender Inschrift: 
Cardin. Archiep. Magdeb.

Gg. VIII. Zt. 43ten: Der Test im Wiirzburger Register i52b 
lautet: «D as m i t tler e Siibernn Ke stl e y n Subtiler Arbeit.»

Gg. VIII. Zt. 52ten: Der Test ist gewiss vcrschrieben. Richtiger 
steht er im Bamberger Breviarium a. a. O. pg. 32 : «Die schrebc (sollte 
Scheibe heissen) mit yren kreutzen.a

Gg. IX. Zt. iten: Mit Erzbischof Ernsts von Magdeburg Wappen 
und der Jahreszahl i5t3.

Gg. IX Zt. 2ten: Mit Erzbischof Ernsts von Magdeburg Wappen.
Gg. IX. Zt. 3ten: Mit dem gleichcn Wappen wie HD. Gg. II. 

Zt. gten. Ausserdem Krummstab, bischolliches Kreuz und Cardinalshut.
Gg. IX. Zt. (iten: Mit dem gleichen Wappen wie HD. Gg. II. 

Zt. gten. Ferner zwei bischófliche Kreuze und Krummstab.
Gg. IX. Zt. 11 ten: Mit dem gleichen Wappen wie HD. Gg. II. 

Zt. gten.
Gg. IX. Zt. 1 2ten : Vergl. «Neues allg. deutsches Adels-Lexicon», 

herausgegeben von Prof. D. E. H. Kneschke. Bd. HI, pg. i3os.
Gg. IX. Zt. 1/)ten : Mit 2 Wappen: 1) Gleiches Wappen wie 11 D. 

Gg. 1. Zt. i4ten. Ausserdem Cardinalshut ; 2) Wappen der Stilts- 
kirche zu Halle a. S. (Vergl. Dreyhaupt, a. a. O. I, 903s. N’ 269.) Da 
heisst es also: «Kaisers Caroli V. Confirmation der Vertrage und Artikul, 
die der Cardinal Albertus mit dem Dom-Kapitel und Rath zu Halle, 
wegen des neuen Stiffts, errichtet, samt Ertheilung eines Wappens; 
d. 14. May Ao i52i. E. Chartular. Eccles. Colleg........... Preterca 
Decano & capitulo prenominate eęclesie hec Arma & insignia, videlicet 
Clypeum, cujus campum celestini coloris crus aurei seu crocei coloris 
in estremitatibus suis bifurcata, in cujus medio sunt insignia inclitc 
familie Brandenburgensis, videlicet scutum albi seu argentei coloris, in 
se aquilam rubram ut consueverunt deferre, continens, in quatuor 
equales partes dividit, quarum superior ad destram tres pisides, quas 
alabastra vocant, Et interior ad sinistram totidem pisides, Superior 
autem ad sinistram et inferior ad destram partes, tria salina viminea 
in se continent, eumdemque clypeum a destro sancti Mauricii, a sinistro 
autem latere dive Magdalenę jmagines servant, Preposito vero pro 
insignibus prepositure sue eisdem per omnia, superimposita tamen 
Clypeo Infuła, pro intersignis sive divisione, prout opificis artificio et 
manu in presentibus depicta sunt, de cetero perpetuis futuris temporibus 
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deferenda, gerenda & illis in suis negotiis, supellectili, actibusque solitis 
4 consuetis concessimus & elargiti sumus ac tenore presentium conce- 
dimus & elargimur . . . Datum in civitate nostra Imperiali Wormatia 
die decima quarta Mensis May, Anno domini Millesimo quingentesimo 
vicesimo primo, Regnorum nostrorum Romani Secundo, ceterorum 
vero Sexto . . .» Dieses Wappen kehrt auch wieder auf dem Titel des 
Halle’schen Heiligthumsbuches von 1220 und ist bis jetzt vollkommen 
unbeachtet geblieben. Wir haben hier einen hóchst interessanten, aber 
auch merkwiirdigen Fali vor uns ; die Wappenverleihungsurkunde ist 
vom 14. May 1521 und das Wappen kommt bereits auf dem Titelblatt 
des im Jahre 1520 gedruckten Halle’schen Heiligthumsbuches vor. Diese 
Thatsache beweist uns nur die intimen Beziehungen Cardinal Albrechts 
zu Karl V. Wir wissen z. B., dass, ais der Konig nach den Kronungs- 
feierlichkeiten (20. Oct. 1520) in seinen Palast zuriickgekehrt war, der 
Kurfiirst von Mainz — zu seiner Rechten der Kurfiirst von Koln, zur 
I.inken der von Trier — dem Kbnige sich nahte, und Cardinal Albrecht 
legte die Reichssiegel auf die Tafel. Der Konig gab sie dem Kurfiirst 
zuriick, der sie um den Hals hing und den ganzen Tag nicht ablegte. 
Nach der Tafel zog sich der Konig in seine Gem"cher zuriick. „Der 
Kurfiirst von Mainz sandte sogleich die oben erwahnten, an silbernem 
Stab hJngenden Reichssiegel nebst dem prachtigen weissen Ross, das 
er geritten, dem Kónige. Dieser schickte sie zuriick und liesz ihm 
sagen, keinem konne er sicherer die Siegel anvertrauen, ais dem Kur- 
fiirsten von Mainz, dessen Treue sich so erprobt habe.» (Vergl. Hennes, 
a. a. O. pg. i3os.) — Cardinal Albrecht hat gewiss selber das Wappen 
vorgeschlagen und ohne die kaiserliche Bestiltigung abzuwarten, dasselbe 
bereits 1520 auf dem Titelblatte des Halle’schen Heiligthumsbuches an- 
bringen lassen.

Die Wappen zu Gg. I. Zt. 2ten, 43ten; Gg. II. Zt. 24ten, zyten ; 
Gg. 111. Zt. loten, iGten; Gg. V. Zt. iten, 4ten, 6ten, yten, i3ten; Gg. VI. 
Zt. <jten, z8ten. 34ten, 35ten, 38ten; Gg. VII. Zt. óten; Gg. VIII. Zt. 
3yten, konnten leider mit Sicherheit nicht ermittelt werden.



Vergleichende Register: I und II.

Bemerkungen zu den vergleichenden Registern.

Das erste vergleichende Register zerfallt in 5 Abtheihmgen: 
1) Sogen. Mainzer Domschatz oder Halle’scher Domschatz. 
2) Halle’sches Heiligthumsbuch von 1520.
3) Wurzburger Register von 1526.
4) Nurnberger Register von 1540.
5) Halle‘sches Heiligthumsbuch von 1520. Ausgabe Hirth. 

Munchen 1889.
Bei Abtheilung I und II giebt wiederum die erste Columne 

die Nummer des Ganzen und des Textes an, d. h. die fortlaufende 
Nummer der Gegenstande eines jeden Ganges. Die zweite Co
lumne der I. Abtheilung gibt uns die fortlaufende Nummer der 
Abbildungen der Gegenstande an, wobei 71 und 121, wic er- 
sichtlich, je 2 Abbildungen erhalten. Die zweite Columne in 
der II. Abtheilung giebt uns die Seiten an, auf denen die Ab
bildungen sich befinden. Wenn wir diese beiden z\btheihmgen 
neben einander betrachten, so bekommen wir eine Uebersicht 
dariiber, welche Gegenstande sowohl in dem Halle’schen Dom
schatz ais auch in dem Halle’schen Heiligthumsbuche von 15-0 
verzeichnet und abgebildet sind.

Die III. Abtheilung bedarf keiner naheren Erklarung, es 
wird ersichtlich sein, dass ihre Angaben mit der ersten Columne 
der I. Abtheilung iibereinstimmen, mit dem einzigen nichtssagenden 
Unterschied, dass im Gang VI zwischen „Ztum 8ten“ und „Ztum 
9ten“ ein „Ztum 8iten“ vorkommt, so dass im VI. Gange von 
nun an die Nummer iin Wurzburger Register um eins zuriick- 
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bleibt; vom VII. Gange an aber tritt wieder vollkommene 
Uebereinsfimmting in der Aufzahlung beider Register ein. Dieser 
kleine Fehler beruht offenbar auf einem Versehen des Verfertigers 
des Wiirzburger Verzeichnisses.

Wenn wir die IV. Abtheilung mit der ersten Cólumne der 
I. Abtheilung oder, was das gleiche ist, mit der 111. Abtheilung 
vergleichen, so ersehen wir daraus, welche von den im Halle’schen 
Domschatze erwahnten Gegenstanden 1540 nach Halle ubergefiihrt 
worden sind.

In der V. Abtheilung ist die Seitenzahl der Holzschnitte in 
Hirths „Halle’sches Heiligthumsbuch von 1520“ angefiihrt, soweit 
sie Gegenstande abbilden, die im Halle’schen Donischatz abge- 
bildet sind.

Der Vollstandigkeit halber schliesst sich an dieses Ites ver- 
gleichende Register noch ein Iltes an. Dasselbe besteht ans zwei 
Abtheilungen. Die erste, welche in zwei Cohimnen nach dem 
Schema des ersten Registers Abtheilung 11 getheilt ist, fiihrt uns 
diejenigen Gegenstande mit kurzem Text, d. h. Weglassung des 
hagiologischen Theiles des Halle’schen Heiligthumsbuches von 1520 
vor Augen, welche im Halle’schen Donischatz weder verzeichnet 
noch abgebildet sind. Die II. Abtheilung gibt die Seitenzahl 
derjenigen Holzschnitte in Hirths „Hallesches Heiligthumsbuch von 
1520“ an, soweit sie Gegenstande darstelien, die im Halleschen 
Donischatz nicht abgebildet sind.



REGISTER I.

sog. Mainzer Domsch.: H.H. 1520: W.R. 1526: N.R. 1540: Hirtli:

Test. A
b

bi
ld

un
g.

Test.

'"""PIN
-w

'

Test. Test. A
b

bi
ld

un
g.

Gg. LZum i. I Gg. I. Zum 1. 3 Sts. Gg. I.Zum i.
> >2. 2 » » 2. pg. 13o, Z. i6-35.
» » 3. 3 > » 3. pg. i32, Z. 39-

• pg. i33, Z. 24.
• » 4. 4 . . 4.
* » 5. 5 > . 5.
> » 6. 6 » » 6.
» » 7. 7 > > 3. 4 Sts. (0) » » 7.
» >8. 8 » » 4. 4 Sts. (u) » » 8.
> » 9. 0 . . 9.
> > i o. 10 * » 5. 4 Rs. » » 10. Pg- 7
» »n. 11 » » 6. 5 Rs. » » i I. Pg- 28
» > 12. 12 » » *7. 6 Sts. » >12. Pg- 8
» » 13. i3 > » 2 I . 12 Sts. » » 13. Pg-
» *14. 14 > » 22. 12 Rs. » » 14.
* > 15. i5 » » 2 3. 13 Rs. » » 1 5.
» » 16. 16 » » 16.
» » 17. '7 » . 17.
» » 18. 18 » » 18.
> >19. ‘9 > » 24. 14 St. > >19.
> > 20. 20 » » 26. i5 St. » » 20.
» >21. 2 I » » 2 5. 14 Rs » >21. Pg- 36
» > 22. 22 > >22.
» » 23. 23 » » 23.
» * 24. 24 ’ . 27. 15 Rs. . . 24.
» » 2 3 • 25 » .25-
» > 2 6. 26 . » 8. 6 Rs. . , 26. Pg- 9
> » 27. 27 » >27.
» * 28. 28 » >28.
. » 29. 29 » . 29.
» » 3 o. 3o » » 3o.
> > 31. 3i . . 3i.
> > 32. 32 » » 32.
» . 33. 33 , . 33.
» > 34. 34 . > 34.
» » 35. 35 » » 3 5.
» » 36. 36 » » 36.
. » 37. 37 > >10. 7 Rs. > . 37. pg.69, Z. 33-37. Pg- 10
> . 38. 38 . . 38.
— . 39. 39 > » 39.
’ > 40. 40 > > 40.
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sog.MainzerDomsch.: H.H. 1520: W.B. 1526: N.R. 1540: Hirth:

Text.
I Ab- 1 Iii

ld
un

g

Text. A
b-

 
bi

ld
un

g.

Text. Text. A
b-

 
bi

lli
 nn

g

Gg. 1. Zum 41.
» » 42.
» » 43.
» » 44 •
» » 45.
» » 46.
» » 47.
> » 48.
- » 49-
» » 5o.
» » 5 1.

41
42
43
44
4 5
46
47
48
49
5o
5 1

Gg. 1. Zum 1 1 ■ 8 Sts.

Gg. I. Zum 41.
» » 42.
» » 43.
» » 44.
» » 45.
» » 46.
» * 47-
» » 48.
» > 49.
» » 5 0.
» » 5 1. pg. 11

>» » 52. 52 » » 18. 1 1 Sts » >52. Pg- ’4
Pg- 13» » 53. 53 » » 17. 10 Rs. > >53.

» » 54.
» » 5 5.
» » 56.
» » 5 7.

54
55
56
57

» » 16.
» » 14.
» » 1 5.

10 Sts.
9 Rs. (0)
9 Rs. (u)

» » 54.
» » 5 5.

» 5 6.
» >>57.

pg- 12

» » 58.
» » 5 9.
» » 60.
» » 61.
» » 62.
» » 63.
» » 64.
» » 65.

» » 67 •
> » 68.
» » 69.
» » 70.
» » 71.
» » 72.
» » 7 3 •

Gg. 11. Zum 1.
» >2.
» » 3.

58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
7'

74

» >>28.
» » 12.
» » I Q.
» » 2 O.

i6Sts.(o)
8 Rs.

11 Rs.(o)
11 Rs. (u)

» » 5 8.
» » 5 9.
» » 60.
» » (> 1
» » 62.
» » 6 3.
» » 64.
» » 6 5.
» » 66.
» >-67.
» » 68.
» * 69.
» » 70.
» » 71.
» » 7 2.

Gg. II. Zum 1.
» » 2.

» » 3. Pg- '47, 7- '-7-

pg- 1 6

» » 4. 7^ Gg. 11. Zum 2. 18 Sts. » » 4> Pg- 7°» » 5. 76 » » 4. 19 Sts. » » 5. Pg- 149, Z. 10-29. Pg- 21» » 6.
» » 7.
» » s.
* » 9-
» » 10.
» » 11.

78
79
80
81
82

» » 3.

» » 6.

18 Rs.

20 Rs.

» » 6.
» » 7 •
» » 8.
» » 9.
» » 10.
» » 1 1.

PS- i49.Z.3o-33.

pg. 2 0

» » 12. 83 » » 7. 21 Sts. » » 12. ig. 18
» » 13.
» » 14.

84
85

» . 8. 22 Sts. » » 13.
» » 14.

Pg- 81

» » 15.
> » 16.

86
87

» » Q. 22 Rs. » » 15.
» » 16.

’g- 2 4
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sog. Mainzer Domscli. : H.H. 1520: W.R. 1526: N.R.1540: Hirth:

Text. A
b-

 
bi

hl
an

g.
Text.

*£linp]tq

•IV
 ’

Text. Text. A
b-

 
bi

kl
un

g.

Gg. II.
»

»

*
»
»

»
»
»
»
>

»
»
>

>
»

»

»
>
>
»
>

>
*

Gg. III 
>
>
»
>
>

*

Z. 1-. 
> 18. 
» 19. 
» 20. 
> 21. 
» 22. 
» 2 3. 
» 24. 
> 25. 
> 26. 
» 27. 
» 28.
» 2Q. 
> 3ó. 
» 3i. 
» 32. 
» 33. 
’ 34. 
» 35. 
» 36. 
’ & » o 8. 
» 39.

» 41. 
> 42. 
» 43. 
* 44- 
> 45. 
. 46. 
’ 47- 
» 48. 
’ 49. 
» 5o. 
» 5i. 
» 52. 
. 53. 
» 54. 
» 55. 
. 56. 
» 57. 

.Z. 1.
* 2. 
» 3.
* 4- 
. 5.
. 6.
’ 7- > 8.

88
89
90
91
92
93
94
93
96
97
98
99100

101
102 
io3
104 
io5
106
107 
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117 
118
119
120
12 1

. 122

1 23
124 
125
126
l27 
128
129 
13o 
i3i

Gg. II. Z. 22.

» » 10.

» » 11.

> » 15.

’ * >7-» >19.

» >21.
» >16.

> >12.
» » 20.

» >14.
> > 18.
> » 24.
» >23.
> » 26.

> > 3i.
» > 32.
» » 28.
» » 27.
» » 29.
» > 3o.
» >25.

Gg. 111. Z. 1.
> >2.

> > 8.

29 Rs.

23 Sts.

23 Rs

2 5 Rs.

26 Rs.
27 Rs.
20 Sts.

29 Sts.
26 Sts.

24 Sts.
28 Sts.

25 Sts.
27 Sts.
3o Rs.
3o Sts.
3i Rs.

34 Sts.
34 Rs.
3i Rs.
32 Sts.
33 Sts.
33 Rs.
3i Sts.
36 Sts.
36 Rs.

39 Rs.

Gg. II. 
>
» 
>

»

» 
»

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»

> 
»

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»

»

» 
»

Gg. II 
» 
> 
» 

> 
>

Z. 17.
» 18.
» 19.
» 20.
» 21 .
» 22. 
» 23.
» 24. 
»• 25.
» 26.
» 27. 
» 28.
» 29. 
» 3o.
» 3i.
» 32.
» 33.
» 34.
» 35.
» 36.
. 37.
» 38.
» 39.
. 40. 
» 41. 
» 42. 
» 43. 
. 44. 
» 45. 
» 46. 
’ 47- 
» 48. 
» 49. 
» 5o.
» 5i.
» 52. 
» 53.
» 54.
» 55-
» 56.
. 57.

I. Z. 1.
» 2.
» 3.
» 4.
» 5. 
. 5.
’ 7- » 8.

pg. 1 31, Z. 8-16.

Pg. i37, Z. 1-7.

Pg- i43, Z- 4-7-
pg. 142, Z. 4-9.

pg. 149, z. 34-39.
pg. 146, Z. 32-36.
pg. 146, Z. 37-40.

pg. 1 34, Z. 8-1 1.
pg. i37,Z.4i-45 
pg. 139,Z. 24-32. 
pg. 143, Z. 19-23.

pg. i5o, Z. 1-7. 
pg. 149,Z. 37-42.

pg. 141, Z. 19-21.

Pg- f’9

Pg- 7'

Pg- 29

Pg- 33

Pg- >9

Pg- f’7
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sog. Mainzer Doniscb.: H.H. 1520: W.R. 1526: N.R. 1540: Hirth:

Text. A
b-

 
ild

un
g.

Text. A
b-

 
ild

nn
g.

Text. Text. A
b-

 
ild

un
g.

Gg.ni. z. 9- I 32
» » IO. ■ 33 Gg.ni. z. 5. 38 Sts.
» » I I. 1 ^4» » 12. i35
» » 13. 1 36 » » 4- 37 Rs.
» » >4- i3? .» » 6. 38 Rs.
» » 15. i 38
» » 16. i39 » » 7- 39 Sts.

Gg. IV. Z. ]. 140 Gg. IV. Z. 6. 43 Rs.
» > 2. 1'41 » » 4- 42 Rs.
» » 3. 142
» » 4- 143 » » 5. 43 Sts.
» » 5. 144 » » 0 41 Rs.
» » 6. 145 » » 3. 42 Sts.
» » 146 » » 8. 44 Rs-» » 8. 147 » » 9- 45 Sts.
» » 9- 148 » » l I. 46 Sts.
» » 1 0. 149» » I I. 1 5o
» » 1 2. i5t

Gg. V. Z I . 1 52 Gg. V. Z I. 47 Rs.
» » i53
» » 3. » » 2. 48 Sts.
» » 4- 154 » » 3. 48 Rs.
» » 5. 1 55
» » 6. 156 » » 4- 49 Sts.
» » 7- i5? » » 5. 4<j Rs.
» » 8. 1 58 » » 6. 5o Sts.
» » 9- 1 5q » » 7- 5o Rs.
» » IO. 160
» » 11. 161 » » 8. 5i Sts.
» » 12. 162
» » i3. i63 » » 9- 5t Rs.
» » 14- 164 » » 10. 52 Sts.
» » 15. i65 » » 11. 51 Rs.
» » 16. 166 » » I 2. 53 Sts.
» » '7- 167 » » 14. 54 Sts.
» » 18. 1 68
» » '9- 169 » » 15. 54 Rs.
» » 20. 170

21. 171
22. 172

» » 23. 173 > » 17. 55 Rs.
Gg. VI. '74» » 2.

» » 3. i-5 Gg. VI. Z. ]. 56 Rs.
* > 4- 176 » » 2. 57 Sts.

Gg.lII. Z. 9- pg. 142, Z. 28-3o.
» IO.
» » 11.
» » I 2.
» » 13.
» » •4 pg. 145,2.35-40.
» » i5. pg. 15o, Z. 8-11.
» » 16.

Gg- V. z. I. pg. 133, Z. 38 bis 
Pg- i34, Z. 6.

» 2.
» » 3.
» » 4-
» ■ » 5 pg. 131, Z. 37-40.

» 6. pg. 15o, Z. 1 2-22
» » 7- pg. 142, Z. 10-16.
» » 8.
» » 0-
» » IO. pg. 146, Z. 10-13.
» » 11.
» » 12.

Gg- V. Z. 1. Pg- 27» 2.
» » 3.
» » 4-» » 5.
» » 6.

» 7- Pg- 26
» » 8.
» » 9-

IO. pg. 136, Z. 21 -2 3.
» » I I.
» » I 2.
» » i3.
« » >4-» » 1 5.
» » 16.
» » ■7-» »
» » 19.
» » 20.

» 2 I. pg. 135, Z. 14-28
» » 2 2.
» » 2 3.

Gg. VI. Z. 1.
>5 » 2.

3.
4- pg. 147, Z. 43 bis 

pg. 148, Z. 14. Pg 72
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sog. Mainzer Domsch.: H.H. 1250: W.R. 1250: O. 1540: Hirth:

8

Text. A
b-

 
bi

ld
un

g.

Text. A
b-

 
bi

ld
un

g.

Text. Text. A
b-

 
bi

ld
un

g.

Gg. VI. Z. 5. 177 Gg. VI. Z. 3. 57 Rs. Gg. VI. Z. 5. Pg- 2 3

iAod
 

A 
A 

A
 

A 
A 

A

178
179
180

» » 4.
» » 20.

58 Sts.
66 Sts.

0A 
A 

A 

A 
A 

A

pg. 13o, Z. 6-12. Pg- 35

» » 9.

» » 11.
» » 12.
» » 13.
» » 14.
» » i5.
» » 16.

181 
182

i83 
184
185
186 
.87

» » 49.

» » 5 2.

» » 53.
» » 48.

79 Rs.

80 Rs.

81 Sts.
78 Rs.

» 8l.
» » Q.
» » I O.
* » I I.
> >12.

» » 13.
» >14.
» >15.

Pg- 65

» » 17. 188 » » 5o. 8oSts.(o) » » 16. Pg- 79
» » 18.
» >>19.
» » 20.
» » 21.
» » 2 2.
» » 23.

189
190
191
192
193
194

» » 51.
» » 13.
> » 8.
» » 12.

8oSts.(u) 
62 Rs. 
60 Sts. 
62 Sts.

> >>17.
» » 18.
» >19.
» » 20.
» » 21.
» » 2 2.

Pg- 37

» » 24.
» » 2 5.
>. » 26.

195
196
197

» » 47.
» » 22.
» » 14.

78 Sts.
67 Sts.(l)
63 Rs.

» » 23.
> » 24.
» » 2 5.

Pg- 22

» » 2 7 •
» » 28.

» » 3o.
» » 31.

19$ 
199 
200

201

» » 44.

» » 43.

76 Rs.

76 Sts.

» » 26.
» » 27.
» » 28.
» » 29.
» » 3o.

pg. 140, Z. 9-1 1. 
pg. 135, Z. 32-34. 
pg. 138, Z. 16-22.

Pg- 74

» » 32. 202 » » 6. 59 Sts. » » 31.
pg. 138, Z. 40 bis 
pg. 139, Z. 7.

Pg- 3i
» . 33.
» » 34-

203
2O4j

» » 18.
» » 19.

65 Rs. (r)
65 Rs. (1)

» » 32.
» > 33.

» » 35. 205 » » 11. 61 Rs. » » 34. Pg- 46
» » j6.
» » 37.
> » 38.
» » 39.

206
207
208
200

» » 9. 60 Rs. > > 35.
> » 36.
» » 37.
> > 38.

Pg-140, Z. 21-24. 
pg.t40,Z. !2-i5.

Pg- 3o

» » 40. 2 10 » » 45. 77 Sts. » » 3g. pg. 134, Z. 37 bis 
pg. i35, Z. 6. Pg- 55

» >>41. 2 I I » » 46. 77 Rs. » » 40. pg. 134, Z. 1 S-ig. pg- 39
» » 42. 212 > >>17. 65 Sts. » >41. pg. 134, Z. 33-36.
» » 43. 213 » » 33. 72 Sts. » » 42. pg. 134, Z. 20-22.
» » 44.
» » 45.
» » 46.
* » 47.

214 
2l5
216
217

» » 26.
» » 21.
» > 3g.

68 Rs.
66 Rs.

74 Rs. (1)

» » 43.
» » 44.
» » 45.
> » 46.

pg. 134, Z. 28-32.

» » 48.
> » 40.

218
219

> » 41. 75 Sts ’ ’ 47-
» » 48.

pg. 144, Z. 9-12.

Pg- 34» » 5o. 220 » » 7. 59 Rs. » » 49.
» > 51. 22 I » » 31. 61 Sts. » » 5o. Pg- 15
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sog. Mainzer Domsch.: H.H. 1520: W U. 1526: O., 1540: Hirth:

Text. A
b-

 
bi

ld
nn

g.

Text. A
b-

 
H

ld
tm

g.

Text. Text. A
b-

 | 
bi

ld
un

g.
 j

Gg. VI. Z. 
» »
> »
» »

» >2
» »
» »
» »
» »
» »
» »

Gg.VII.Z 
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

» »

52' 
53 
54 
55 
56 
57 
58?
59. 
60. 
61. 
63. 
63, 
64.

1.
2 
3’ 
4*
5 
6' 
i 
8‘ 
9' 

io- 
11' 
12' 
i3‘ 
i4’ 
15. 
16.
*7- 
18.
19. 
20.
21.
22. 
23. 
24. 
25. 
26.
27- 
28.
^9- 3o.
31. 
32.
33.

35.

222 
223
224 
225
226
227
228
229 
230 
23l 
232 
233
334 
235
236 
237 
238 
239
240 
241
242
243 
244 
245 
246
247
248 
249 
25o
25i
252 
253
254 
255
256
257 
258
259 
260 
261
262 
263 
264 
26Ś
266 
267 
268

Gg. VI. Z.

» » 
» » 
» » 

» » 

» »

Gg.vn.z 
» »

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» » 

» ■ »

» »
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» »

» » 

» » 
» » 
» > 
» »

3o.

16.
34.
42.
37.
3i.

38.
40.

3o.
29.

1.

16.
4-
5.

10.

13.
11.
15.
6.

22.
8. 

’7-

24.

20.
21.

23.
19.
28.

9-

70 Rs.

64 Rs.
72 Rs.
75 Rs.

74 Sts. (1) 
71 Sts.

74Sts.(r)
74 Rs.(r)

95 Sts.
94 Rs.
82 Rs.
S3 Rs.
84 Sts.

89 Sts.(r) 
84 Rs.

85 Sts.

87 Sts.

88 Sts.(r)
87 Rs.

89 Sts.(l) 
85 Rs.

91 Sts.(r) 
86Sts.(u) 
89 Rs.

92 Rs.

90 Rs.(u)
91 Sts. (1)

92 Sts. 
9oRs.(o) 
94 Sts.
86 Rs.

Gg. VI. Z
» »
» »
» »

» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

Gg.VII. Z
» »
» »
» - »
» »

» »
» »
» »
» »
» »
» J>

» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

5i.
52.
53.
54.
55.
56.
57-
58.
59.
60.
61.
62.
63.

1.
2.
3.
4-
5.
6.
7-8.
9-

10.
11.
12.
1 3.
14.
15.
16.
17-
18.
19.
20.
21.
22.
2 3.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
3o.
31.
32.
33.
34.
35.

pg. 145, Z. 9-14.

pg. 145, Z. 3o-32.

pg. 140, Z. 41 bis 
pg. 142, Z. 3.

pg. i35,Z.29-3i.

Pg-129,z- 38-43-

pg. i36, Z. 1-6.

pg. 13z, Z. 26-38.

pg. 134, Z. 12-14.
pg. 142, Z. 31-34.

Pg- 6

Pg 57

Pg- 48 
Pg- 88
Pg- 23

Pg- 47

Pg- 56 
Pg- 54

pg. 62

Pg- 4
Pg- >7



sog. Mainzer Domscli. liii. 1520: W.R. 1526: O. 1540: Hiith:

Text. A
b-

 
bi

ld
un

g.
Text. A

b-
 

bi
ld

un
g.

Text. Text.

I 
"""PM

Gg.VII. Z. 36- 269 Gg.VII.Z. 14. 88 Rs. Gg VII. Z. 36.
» » 37. 270 » » 37.

Gg.VIII.Z. 1. 271 Gg.VIII.Z. 1. 96 Sts. Gg.VIII.Z. 1. pg. 129, Z. 1-12. pg.82
» » 2. 272 » » 2,
» » 3. 273 » >2. 96 Rs. » » 3. Pg-’>4
» » 4- 274 » » 4. pg. 133, Z.25-29.
» » 5. 275 » >3. 97 Sts. » » b. pg. 133, Z. 34-37. pg6i
» » » » 6.
» » 6. 276 » » 7*
» » 8. 277 » » 40. 112 Sts. » » 8.
» >9- 278 » » 38. 111 Sts. » » 9.
» » 10. 279 » » 10.

' » » I I. 280 » » 36. 110 Sts. » »ii. Pg- >4Ó, Z. 7-13. Pg-49
» » I 2. 281 » » 12.
» » 13. 282 » » i3.
» » 14. 283 » « 14.
» » 15. 284 » » i5.
» » 16 285 » » 10. 99 Rs- » » 16.
» » 17 286 » » 1 I. 100 Sts. » >17. pg.JO
» » 18. 287 » » 29. 106 Rs. . » 18. Pg-75
» » 19. 288 » >• 15. 101 Rs. » » J 9. Pg-45
» » 20. 289 » » 20. pg. 141, Z. 32 bis 

pg. 142, Z. 3.
» » 2 1. 290 » » 2 I. pg. i35, Z. 1 i-i3.
» » 22. 291 » » 2 2.
» » 2 3. 292 » » 24. 104 Rs. » >23.
» >>24. 293 » >>24. pg. 135, Z.35-38.
» » 2 5. 294 » » 32. 108 Sts. » » 2 5.
» » 26. 295 » » 4. 97 Rs- 0) > » 26. PS-7Ó
» » 27* 296 » » 7, 98 Rs. (1) » >>27. pg. 134, Z.23-27.
» » 28. 297 1 » » 8. 98 Rs. (r) » » 28. Pg- <34- Z. 7-11.
» » 29. 298 » » 29.
» » 3o. 299 » » 9. 99 Sts. » » 3o. pg.?8
» » 31. 3oo » » 3o. 107 Sts. » » 3i. pg. 143,Z.24-3o.
» » 3 2. 3oi » » 21. io3 Rs. > » 32.
» » 33. 302 » » 33. pg. 139, Z. 38 bis

Pg- 140, Z. 8.
» » 34. 3o3 » » 34.
» » 3 5. 3 04 » » 17. I02StS.(l) » >35. pg.2 2
» » 36. 3o5 » » 36.
» » 3y. 3ot> » » 19. 102 Rs. (r) » » 37,
» » 38. 307 > » 2 2. iO4Sts.(l) » » 38.
» » 39. 3o8 » » 8. 102 Rs. (1; » » 39.
» » 40. 3oq > » 40.
» >41. 3io » » 27. 106 Sts.(l) » >>41.
» » 42. 311 » >2 3. iO4Sts.(r) » » 42.
» » 312 » » 28. io6Sts.(r) » >43.
» » 44. » » 31. 107 Rs. » » 44 •
» > 45. 313 » » 26. io5 Rs. » » 45.
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sog. Mainzer Domscli.: H.H. 1520: W.R. 1526: N.R. 1540: Hirth :

Text. Text.Text.

Gg.vni.z. 4g. 3i4 Gg.VIILZ.37. 110 Rs. Gg.VIII. Z. 46. Pg-43
» » 47. 315 » » 20. io3 Sts. » ’ 47-» » 48. 3i6 » >33. 108 Rs. » » 48.
» » 49. 317 » » 25. io5 Sts. » » 49.
» > 5o. 3i8 » > 34. 109 Sts. » » 5o.
» » 51. 319 » » 39. 111 Rs » » 51.
» » 52. 320 » » 12. 100 Rs.(l) » » 52. pg. i32, Z. 1-14. Pg-42Gg. XI. Z. 1. 32 I Gg. IX. Z. 1. 113 Rs. Gg. IX. Z. 1. pg.6o
» » 2. 322 Gg. II. Z. 1. 17 Rs. > » 2. Pg-§4» » 3. 323 > » 3. pg. i3i, Z. i-3.
» » 4. 324 Gg. IX. Z. 4. 116 Sts. » » 4. Pg-85» » 5. 325 » > 2. 114 Rs. » » 3. pg. i38, Z. 1-15.
» » 6. 126 » » 3. 115 Rs. » » 6. pg. 141, Z. 2 8-3 1. Pg5'» » 7. 327 » » 5. 116 Rs. » » 7. pg.(i6
» » 8. 328 » » 8.
» » Q. 32p » » 9.
» » 10. 33o » » 10. pg. i38,Z.3o-3i.
» » 11. 33 1 » » 11.
» » I 2. 332 » » 6. 117 Sts. » » 12. pg. 144, Z. 20-28. pg.68
» » 13. 333 » » 7. 118 Sts. » » 13. pg.8o
» » 14. 334 » » 8. 118 Rs. » » 14. Pg-59» » 15. 335 » » 9. ii9Sts.(l) » » 15.
» » 16. 336 » » 10. 1 igSts.(l) » » 16.
» » 17. 337 » »ii. 119 Rs. » >>17. pg. 144, Z. 29-32.
» » 18. 338 » » 18. pg. 132, Z. iB-i 8.
» » 19. 339 » » 19.



REGISTER II.

§a(Ie’fcM ^eiligt^uin^buĄ A. D. 1520: ^irtb;

^bbilt>uiiib |
1

©cEt Mbbil ininfl.

1
2 eta. ©itelblatt mit Srjbifdjof Srnft unb Sarbina l PS- 3.

1

3 913.

SUbredit won SBranbenburg, meld)e fnieenb 
bie neue gtiftbfirdje ju 5>aUe emporfjeben. 
3n ben s2Bolfen bie gdjuępatrońe ber 
Stirdie : St. sDłagbalena, <S- iBiauritiub 
unb ®. Srabmub.

iter Sang. 3um 2ten: Sin filbern ner* Pg- 5.

7 etb.

9 ets.

16 etó.ao

24 9ib.

35 €tb.

37 eta.

guld) benebicirt Sdnoert, meldjs gnanter 
babft Se o belfer ŚRajimilian feliger gebed)- 
nub gegeben. ®eld)er ffeifer for ber folcb 
fdwert unferm gnebigften ^errn in annel)* 
mung beb SarbinalatJ noreret......

iier @ang. 3urn 9 ten: Sin obcrfilberter 
Sard)....

iter ®ang. 3um 13ten: ©ab filbern 
meife creu^ mitt ben funf ftemien .....

11 e r S> a n g. 3 u m 291 e n: Sin ronb 
cent mit rotpem fammet uber^ogen .....

nter ®ang. 3n>n 13ten: Sin filbern 
obergudte tafell in ber 9)Iitte epn gefĄmcl^te 
paffion....

nter @ang. 3um 33ten: Sin grod fib 
berneb obergult Sreuę mit ftepne vń ,v 
berillen.....

mter ®aug- 3um 3ten : Spn filbern tafel Pg. 32.
40 2tb.

41 Stb.

44 St3.

borpnn bab Sontrofact fDlarie........
ni t e r ® a n g. 3 u m 91 e n : Sin roeifj ober* 

gult feftlin mit mellifdjer arbeit....
ivter_@ang. 3uin erften: Sin filbern 

i bruftbilbe fanct 3oad)imb ....
n ter @ang 3 7ten: Sin ganbt

So^anneb be» temfferb bilb.......
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^aUe’fc£}e5 §eiliqtb umSbucb A. D. 1520: ^irtb :

abbilMing. £ e £ t. Slbbilbung.

45 3U ivter ®ang. lOten: Gin filbern
fant 3ofepbSbilb........

46 yis. ivter ®ang. Sum 12ten: Gin filbern I>g. 78-fercbleon mit iv meppern........
53 91’5. 'ter ®ang. 3um 13 ten: Gin filbern 

fanct SimonSbiib.....
55 <StS. vter ®a n g. 3um 16te n : Gyn gange ?lrnu 

roere beS bepligen Guangeliften 9ncaS...
58 9i '5. vi ter @ a u g. 3um 5 ten: Gin filbern 

bilb fant SteffanS beS bepligen erften 
merttererS....

64 ets. viter ®ang. 3um 15ten: Gin filbern 
monftren Klein ... .

67 StS.(r) viter ®ang. 3um 23ten: Gin filbern 
DJJonftrang mit Grbberen....

67 9{ 5. viter ®ang. 3um 24ten: Gin armroer 
beS beiligen ritterS ynb mertererS ©eorgt).....

68 Stó. viter ®ang: £um 25ten: Gin filberne 
SBpge....

69 StS. vi t e r @ a n g. 3 11111 271 e n : Gin mitteb 
meffiger filberner arm.....

69 9iS. ' i t e r ® a n g. 3 u m 281 e n: Gi 1 filbern 
9J?onfłrang mit einem langen SBerill .....

70 <StS. vi ter ®ang. 3um 29 ten: Gin filbern 
bilb beS beiiigen Slbalberti ...

71 9?*. vi t e r ® a n g. 3 u m 32 ten: Gin filbern 
bruftbilb beS beyligen fancti SBalentini...

73 ®t6 viter ®ang. 3um35ten: Gin reitenber 
fant 9J?orig....

73 9J» vi ter ®ang. 3 urn 36 ten: Gin filbern 
fanct GraSmuSbilo.....

86 StS.fo) vnter ®ang 3um 7ten: Gin filbern 
fardt barauff fanct Sacobs snb fant Gru 
ftoffelSbilb.....

Pg- 63.

88 StS. (t > vnter @ang. 3nm 12ten : 3ft fant 550 
ricbS Sllben .....

90 StS. vnter ®anq. 3uml8ten: Gyn filbern
93 (StS.

Wonfłren^lein mit Grbberen........
vuter ®ang. 3um 25ten: Gmi fd)ón 

filbern obergutt fleynott mit viel figuren. Pg- 53.
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^>alle’fd)ed ^eiligtfjumśbucb A. D. 1520: §irtl):

Stbbiltung. £e&t ?(bbitb uni).

93 3M. ({) 

93 9M. (r)
i
| 97 9ib. (r)

! 98 etd.

100 9JU. (i)

ioi ets.

402 Std. (r) 
109 315.

1
।
120 915.
121 9t5.

vuter ®ang 3mn 26[ten: Sin Sriftallen 
bedter »n ftlber aefafjt.....

vu ter ®ang. 3um 27te n : Sin ftlbern 
oergulter bedjer oben mit onfer lieben 
framen bilb.....

vmter ®ang. 3um 5te n : Spn ftlbern 
fand barbarabilb .....

nu ter ®anq. 3u|n 6 ten: Sin ftlbern 
gan§ fand Sarbara.....

mu ter @ang. Sum 13ten Sin ftlbern 
ciemnot mit gulben reiffen, obin mit epm 
ereu$.....

mu ter ®ang. 3 urn 14teti: Sin ftlbern 
Sreu^ auff et;m fuffe mit ben »ier Suan* 
geliften...

Muter ® a n g. 3 u m 161 e n : Sin ftlbern 
ronb gaceni auff ei^m fuffe......

mu ter ®ang. 3um 35 ten: 2)ie ribbe 
ber beiligen Śungframen ©tilien nn Silber 
uefafjt.....

Sarb. 2llbred)t$ SBappen
Srjbifdjof Srnftd Wappen.

pg- 40. i

Pg- 41.
i

Pg- 77. 
pg- 44 !

Pg- 73. j

Pg- 87.
pg. 86. , 

i



Register der im Jahre 1525 verzeichneten Bilder 
der Stiftskirche zu Halle a. S.

wiBff bem SUtar bep lettner ber red) ten feitten ber MT^otbelffer: 
Syne febr [dwie funftlitbe taffel eon Samabuen (Smali) gefdjnitten."

«2lm ^feiter §artt borneben: (Spn gemablte taffel mit ber bu 
poftcion.«

wffiff bem 2Utar 2lngela ber Unfen feitten: Sonę fcbone taffel von 
welfdier arbeitt mitt eyner funftlidje gemablte IBarmberęigfeit."

«2lm $feiler borbey: Syn gan^ 5?unftlid)e taffel mitt ber biftoria 
auS bem Suangelic, bpe befdjulbigung ber Sbefrau."

"33flr bem 2lltar ®?auricp in beg $robft feytten 3 tu auffgange ;
(Syne funftlicbe gemablte taffel inittfaict IJtjrii onb 5. Sraftne .«

"Doruben an ber OTewen Syne taffel gemak wne Sbriftuś am 
'^almentage ift eyngeritten. 9lod) ein anber taffel mi' bem 2lbenteffen.«

"23ff bem Shtar <5. Srafmt: Syn fdjoie gemablte taffel mitt 4 
glugeln onb ift 3n ber minę wye SbriftuS feitten Sngern bpe fueffe ge= 
wafdjen."

"2lm $fe»(er borneben @»ne fdmne gemabke nnb uergulte S. Jlnna 
taffel sJlod) eyn bubfdje gemabbe onb oergttke taffel mitt SWarter Srafmi 
vnb fetttbi benbe uff melfdte art aupbereitt vnb rerfafł.«

«33ff bem 2l(tar S. Xbo»’e: Syn foftlidje gemablte taffel, rore 
SbriftuS 3m Delberge gebett bat.«

w?3ff bem 2l(:ar Srinitate: Syn gang fdjone gemablte taffel, mi)e 
Sbriftnd 3m Delberge gefangen ift werben.«

wififf bem 2Iltar <5. 3obnnttU 2lpfi et Suangelifte: Syne fdjone ge* 
mablte taffel woe Sbriftuś 3cum Srften fubr 2lnnam gefubrt ift werben.«

wtBff bem 2lltar S. SSarbare: Syn merdlidje gemablte taffell, wye 
Sbriftud fubr SaypbaS gefubrt ift werben."

„93ff bem 2l(tar 2lppo(onie: Sonę ganb fdjone gemablte taffel, wpe 
Sbriftuś fubr ^tlatud gefubrt ift werben."

«23ff bem 2lltar 2luguitini; Syne |d;one gemablte taffel mi; ber 
geifcbelunge Sbrifti."

»2Jff ber Seitten an ber tlBawren ober ber Ąorlin tbuer jum erften



81

<Svn fdjon teffelepn mitt ben benHgen brnjen fonigen. (Sijn bubf^e ge, 
mablte taffei mitt e»n fcbonen fDłarienbilbe, borneben ®. Gatberinen onb 
futift eyner Sundfraroen bilbe. @pn gemabite taffel mitt S. Sentidlaud. 
bilbe ber cyn flonig gemeftift. Cyn anber taffeldten mitt eym Wlarienbilbe 
ganb fdjone gemablett."

"®ff bem Sllrar @briftofonv: Svn gan^ mercflicbe gemabite taffell 
wie ^itaruS nad) genffbelung 6briftum ben Suben ge^eigt ®nb ge* 
fprodjen Scce ^omo «

bem Slltar Martini: Sunę fdjone gemabite taffel, wije ^iiatus 
b»e bd»be gemafdjen.w

"3311 bem Ślltar Sobannid baptifti: @pne febr fcbone gemabite taffel, 
mitt ber aufffurunge Sbrifti«

"®ff ber feitren an ber mauren : @»n ^)ubfd)e gemabite taffel, mitt 
ber £pmmelfabrt Ebnfti "

»®ff bem Slltar Śrium fRegum: Spn funftlidjc gemabite taffell, wpe 
®)riftii$ an bad Sreube gefddagen."

»33ff ben Seitten an ben kawern: (Jęn taffel mit ber fenbunge bed 
^jeiligen geiftb, 2lm pfenler (5vn taffel welfdje arbeitt mitt e»m bruftbilbe 
6bi'ifti borbep mitt bucbftaben gefdmeben Scce bomo.«

"Ulff bem SUtar ^etri m.b partii: ®i>n fcbone gemabite taffell mitt 
4 flugeln, Sn ber SRitte wre (Sbriftues ift r>om 6reit$e genommenj-

ber feitten an ber Sliawern: Sine bubfdje gemabite taffel mitt 
bem Sungften gerid)te.«

«$ff bem Slltar 6ofme enb fDannant?: Gnne fcbone gemabite taffell, 
muc Gbriftud Sm grabę gelegenn, nnb bebutt ift rt>orben.„

»23ff bem Slltar beate fDłaria SSirginid: @tyne Sienne nberftlberte 
taffell mitt onfer lieben framen bilbe, Sn ben flugeln 4 tbeifilbert 
(Sngeln, (Sum armid (Sbrifti.

v23ff bem Slltar SR arie 9J?agbalene vor ben 6apelkn vfg ber flantS 
fentten : Gttne fcbone gemabite taffell mitt ber aufferftebunge Gbrifti, gatlb 
mirflid) gemucbtt."





II. TIIEIL:
«Das Halle’sche Heiligthumsbuch 

von i52O».

io





Die Werke des Wolf Traut.

Wir haben in dem ersten Theile unserer Untersuchung ge- 
sehen, wie die bis jetzt allgemein angenommene Ansicht, dass 
der Halle’sche Domschatz dem Halle’schen Heiligthumsbuche von 
1520 ais Yorlage gedient hat, sich ais unhaltbar erwiesen hat. 
Wir haben vielmehr constatirt, dass beide Werke vollkommen 
unabhangig nacheinander entstanden sind, und zwar das Hallesche 
Heiligthumsbuch zuerst, der Hallesche Domschatz erst spater.

Der zweite Theil unserer Aufgabe kann also ausschliesslich 
dem Halle’sehen Heiligthumsbuche von 1520 gewidmet sein. Seine 
Entstehung ist durch die Griindung der im ersten Theile unserer 
Untersuchung erwahnten neuen Stiftskirche zu Halle a. S. bedingt. 
Wie wir wissen, grundete Cardinal Albrecht in eigener Person 
ani 20. Juni 1520 die dem heil. Moritz und der heil. Maria 
Magdalena geweihte neue Stiftskirche. Binnen wenigen Monaten 
scheint der Bau 1 dermassen vorgeschritten zu sein, dass Sonntags 
nach dem Feste der Geburt der Jungfrau Maria die Heiligthiimer, 
welche bis jetzt auf des Cardinals Residenz, der Moritzburg, in 
der von seinem Yorganger gegriindeten Magdalenenkapelle aufbe- 
wahrt waren, in die neue Stiftskirche ubergefiihrt werden konnten. 
Dies geht aus einer Stelle der Yorrede des Halle’schen Heilig- 
thumsbuches von 1520 hervor, wo es also heisst: „Zu wissen 
kunt offenbar sey allen Christglaubigen / was wesens wirde / odder 
standes die seint / Das hinfurder zu ewigen zeiten / eines itzlichen 
Jares / Sontags nach dem Fest / der vnbefleckten allergebene- 
deigsten Gotsgeberin vnd Jungfrawen Marien geburdt / in der 

1 Da die Ueberfuhrung der Heiligthiimer bereits im September stattfand 
so diirfte es sich wahrscheinlich nur um einen Neubau einer bereits vorhanden 
gewesenen Kirche handeln.
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loeblichen Stadt Halle / Magdeburger Bisthumbs / vnd doselbst 
in der newen auffgerichten Stifftkirchen / wirdet das Fest / der 
einfuhrfig des merglichen hochwirdigen heiiigthumbs / so dorinnen / 
nicht sunder andacht / wirglich vorsainelt / vii mit gulden / silbern / 
auch andern hochgeschetzten Cleinothń vbertzirlich geschmuckt 
ist / vnd Montags1 domach folgende / ein eherliche andechtige 
vfi heilbare Station / mit Zceigunge desselbtigen hochwirdigen 
heiligthums stuckweise gehalten werde.“ Aber Niemandem lag 
mehr daran ais dem Cardinal selbst, móglichst schnell einem 
grossen Kreise bekannt zu machen, dass von nun an fiir ewige 
Zeiten alljahrlich einmal an dem eben erwahnten Tage sammtliche 
Reliquiarien stuckweise gezeigt werden sollten und dass diejenigen 
Andachtigen, welche Heil und Vergebung ihrer Siinden suchten, 
reichlichen Ablass fiir dieselben durch die in diesen Reliqiuarien 
autbewahrten Reliquien finden konnten.2 Zweier Mittel bediente 
sich Albrecht, urn das Volk zum Ablassfeste einzuladen. Erstens 
licss er durch óffentlichen Anschlag zu demselben einladen: 
„Dass man — zu Halle zeigen und ausrufen wird den Schatz 
des Heiiigthumbs und Reliquien der 1. Heiligen, so in derselbigen 
Kirche behalten werden. Darum welch Christlicher Mensch An
dacht wurde haben Gott in seinem Heiligen zu loben und Besserung 
vor Gott bitten, der mag daselbst erscheinen — und anhoren 
ausrufen, die Wunderwerk, die Gott durch seine Heiligen wirket 
zur Besserung unsres Lebens und ewiger Seligkeit.“3 Zweitens 
liess der Cardinal nach der damalig allgemein ublichen und be- 
liebten Sitte ein Heiligthumsbuch verfertigen, welches unter dem 
Namen „Halle’sches Heiligthumsbuch von 1520“ bekannt ist 
Dasselbe bildet einen Quartband aus 121 4 unnumerirten Blattern 

1 Unrichtig ist die Angabe H. Albertz’ (a. a. O. pg 65 Anm. *), dass de r 
Tag an dem die Heiligthumer dem Volk gezeigt wurden, identisch ist mit dem 
der UeberfOlirung nach der neuen Stiftskirche.

2 Im ganzen erhielten die 234 Reliąuiarien 8133 Partikeln und 42 Skelet e 
von Heiligen. (vergl. H. H. i52Q 120 Sts.)

3 Erchard, AUg. Archiv 1831. Bd II. pg 2.
4 Widmann-Kadow, Archiv f. Zeichn. Kiinste. 1855. I. pg 197 sagt un

richtig <122 Blatter>.
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mit einem Kupferstich und 237 Holzschnitten. Sehen wir uns 
dasselbe genauer an. Auf der Stirnseite des ersten Blattes findet 
sich der Titel :

Yortzeichnus vnd
Zteigung des hochlob 
wirdigen heiligthumbs 

der Stifftkirchen der heiligen 
Sanct Moritz vnd Ma 

rien Magdalena 
zu Halle;

die Riickseite dieses Blattes ziert der kbstliche, unter dem Namen 
der „kleine Cardinal" G bekannte Kupferstich Durers. Die folgende 
Seite ist durch den Titelholzschnitt ganz eingenommen. Er stellt 
Cardinal Albrecht und seinen Yorganger, welch letzterer zuerst 
den Plan gefasst hatte, eine neue Stiftskirche in Halle zu erbauen, 
dar, wie sie im bischoflichen Ornat knieen und das fingirte Modeli 
der neuen Stiftskirche, von welchem das Wappen herabhangt, 
emporhalten. Hinter dem Cardinal steht der Apostel Johannes 
mit Kelch und Schlange, hinter Erzbischof Ernst der Apostel 
Thomas, durch den Stab charakterisirt. Zu Fiissen der beiden 
Erzbischbfe die auf sie beztiglichen Wappen. Die obere Hiilfte 
des Holzschnittes zeigt uns aufWolken stehend die Schutzpatrone

1 Bartsch VII. pg 110 Nr. 102 begeht einen Irrthum. indem er diesen 
Kupferstich ais zu dem nicht existirenden Werke : <Das Heiligthum zu Sachsen, 
mprime a Halle en 1524 in 800 (voyez le catalogue de l’ceuvre d’Albert Diirer 

par un Amateur, Dessau 1805 in 800 pg 14) gehórend bezeiehnet. — Heller 
corrigirte ihn in seineni «Leben und Werke L. Cranachs>. Der Yollstandigkeii 
halber sei erwahnt, dass das Halle’sche Heiligthumsbuch von 1520 im Jahre 
1618 eine neue Auflage erhielt, wobei aber kein einziger Holzschnitt aus der 
ersten Ausgabe von 1520 verwendet wurde. Diese zweite veranderte (d. h. der 
Text ist unverandert geblieben) Ausgabe erschien unter folgendem Titel : <Histo- 
rische Erzehlung der Beyden I leiligthumen / nemblich eines / So in der Schloss- 
kirche zu Wittenberg im Anfang der Reformation Herrn D. Lutheri vorhanden 
gewesen. Das Ander So zu Hall in Sachsen nach der angefangenen Reformation 
Herrn D. Lutheri vollkommentlicher gemacht worden. . . . Zu befinden in 
Wittenberg bey Paul Helwigen Buchhend. Bey S. Marienkirchen Aide wonhafftig. 
Anno 1618>. — J. v. Dreyhaupt (a. a. O. I. pg 845 IT.) verólTentlichte Ao 1755 
sammtliche Holzschnitte mit der Ausnahme von 120 Rs. und 121 Sts. in sehr 
schlechten Kupferstichen,
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der Kirche mit ihren Abzeichen : In der Mitte Mauritius, zu seiner
Linken Erasmus, zu seiner Rechten Maria Magdalena. Ans den 
Wołk en blicken fiinf Engel hervor. Auf der Riickseite des zweiten 
Blattes folgt die Vorrede, welche sich zum Theil auch auf die 
folgende Seite ausdehnt. Mit der Stirnseite des dritten Blattes 
fangen die Abbildungen der Reliquiarien an — 234 an der Zahl 
— und reichen bis zur Riickseite des 1 19ten Blattes, diese inbe- 
griffen. Der jeweilige Text befindet sich je nach der Grosse der 
Holzschnitte (ofters finden sich auch zwei auf einer Seite) und 
des hagiologischen Inhaltes der Gegenstande entweder unter- oder 
oberhalb, oder neben den Abbildungen, oft auch auf der vorher- 
gehenden oder folgenden Seite; manchmal nimmt der Text mehr 
ais eine volle Seite ein. Auf der Stirnseite des 12Osten Blattes 
befindet sich nebst der Angabe des Inhalts sammtlicher Reliquia- 
rien auch Jahreszahl und Ort der Drucklegung des Halle’schen 
Heiligthumsbuches :

Gedruckt yn der loblichen stadt Halle / nach
Christi. Vnsers herrn geburt Funfftzehen hudert

Vnnd Im Zcwentzigsten Jhare.
Den Abschluss des Werkes bilden zwei blattgrosse Wappen : 

Auf der Riickseite des 12Osten Blattes das des Cardinals Albrecht, 
auf der Stirnseite des 121sten Blattes das Erzbischof Ernsts von
Magdeburg.

Was die Eintheilung der Heiligthumer anbelangt, so sind diesel- 
ben, wie in dem Halle’schen Domschatze, in neun Gange eingetheilt:

Der Ite Gang mit 29 Reliquienbehaltern, enthielt Reliquien 
„vo den lieben heiligen, welcher heiligthumb vermenget durch 
einander leyt / auch welcher namen verbliche vfi vnleserlich sein. 
Desgleichen von heiligen land / von agnus dei 'md was gewohn- 
lich Bebstliche heiligkeit Jerlich benedicirt vn hinwegk gibt.“

Der IIte Gang mit 33 Reliquienbehaltern, enthielt Reliquien 
„vó unserm herren Jhesu Vnd was yn von seiner menschheit 
wegcn vn leyden sunderlich zustendig."

Der III te Gang mit 9 „von der hochgelobten konigin Marie“
Der IVte Gang mit 11 „von den heiligen Patriarchen vnd 

Propheten“.
Der V te Gang mit 17 „von den heyligen tzwelfpoten vnd 

euangelisten".
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Der
Der

VIte Gang mit 53 „von den heyligen Merterern“.
VIIte Gang mit 31 „von den heyligen Bischoffen vnd

Reichtigern“.
Der VIIIte Gang mit 40 „von den heyligen Jungfrawen".
Der IX te Gang mit 11 „von den heyligen auserwelten 

Frawen vnd witwen“.
Fragen wir endlich : Wer waren die ausfuhrenden Kilnstler ? 

Die zahlreichen iilteren Autoren, welche sich mit dem Halle’schen 
Heiligthumsbuch 1 beschiiftigten (allerdings ohne stilkritische Unter- 
suchungen zu treiben), von denen hier nur die wichtigsten ge- 
nannt seien, waren in betreff der Kilnstler desselben verschiedener

1 Heller im Leben und Werke L. Cranach’s sagt irrig <8> statt 9 Gange.
2 J. v. Dreyhaupt a. a. O. part. I. pg 816 ff. § 52 und pg 848 ff.
3 Leben und Werke L. Cranach’s ite Ausg. pg 258 und 354 nnd 2te 

Auli, pg 49, 195 und 199. — Leben und Werke A. Diirers. Bd 11 pg 508 ff.
* a. a. O. Bd II. pg 12.
3 a. a. O. pg. 206.
6 a. a. O. pg li.

Meinung. Es konnte sich bei ihnen mir um Collectivnamen 
handeln, und so finden wir in der jetzt veralteten Literatur, dass 
Dreyhaupt2 fur Diirer, Heller3 fur Cranach ais Zeichner ein- 
traten. Dagegen betont Schuchard,4 der treffliche Cranach- 
Kenner, dass nach seiner „auf Autopsie gegriindeten Ansicht 
weder Cranach die Miniaturen (des Halle’schen Domschatzes) ge- 
malt hat, noch solche zu den Holzschnitten verwendet sind“. 
Endlich, um die Reihe dieser alteren Autoren zum Abschlusse zu 
bringen, hóren wir, was Wichman-Kadow5 6 sagt. Er will den 
gróssten Theil der Zeichnungen auf Cranach zuriickfuhren und 
halt Merkefs f> Annahme, dass „Cranach bei seinen Entwiirfen 
das Miniaturwerk benutzt babę, ans dem Grandę fiir sehr wahr- 
scheinlich, weil die Abbildungen der silbernen Apostel, welche in 
Diirer’s Manier gezeichnet sind, auch in dem Buche mehrfach 
an Diirer erinnern." Er ist ferner der Meinung, dass etwa zu 
„einzelnen Gegenstanden des Schatzes“ von Diirer oder seiner 
Schule Zeichnungen vorhanden gewesen seien, welche durch den 
Churfiirsten in Cranachs Hiinde gelangten und von ihm entweder 
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verandert oder mit Abanderungen zu den Holzschnitten benutzt 
wurden! Nagler1 vermuthete in dem verschlungenen Monogramm 
W und T, das er auf dem Holzschnitte „des heil. Petrus“ vor- 
fand, den Wolf Traut, erkannte aber nicht, dass dasselbe aus 
dem Halle’schen Heiligthumsbuche stammt. Zuletzt hat W. 
Schmidt, 2 welcher dieses Monogramm mit Recht auch auf Wolf 
Traut deutete, erkannt, dass die grosste Zahl der Holzschnitte 
diesem Kiinstler zuzuweisen ist; ferner haben wir ihm zu ver- 
danken, dass er die Hand unseres Meisters in verschiedenen min 
zu besprechenden Werken erkannt hat, dagegen weist er ihm 
die von S. Laschitzer3 4 richtig beurtheilten Holzschnitte zu der 
„Ehrenpforte“ und dem „Theuerdank" nicht zu (siehe unsere Vor- 
rede). R. Muther1 schliesst die Mbglichkeit nicht aus, „dass Erz- 
bischof Albrecht 1519 —■ zu derselben Zeit, ais er sein Kupferstich- 
portrait bei Diirer bestellte" — Wolf Traut den Auftrag gab, die 
Zeichnungen zu dem Halle’schen Heiligthumsbuch zu machen. Er 
geht sogar, ohne irgend welche Begrundung, so weit, dass er in dem 
Text zu Taf. 60 der „Meister-Holzschnitte aus 4 Jahrh.“ (Munchen 
1890) sagt: (Wolf Traut) „entpuppte sich hiermit ais der Meister 
des interessanten Heiligthumsbuches, das man friiher willkurlich bald 
dem Cranach, bald dem Grunewald zuwies.“ R. Muther nimmt 
willkurlich ais Meister des Gan z en den Wolf Traut an 1

« Bd V. Nr. 900.
2 Rep. f. Kunstwissenschaft. Bd XII. pg 300 ff.
3 Jahrb. d. kunsth. Samml. des allerh. Kaiserhauses. Bd VII. pg 79.
4 a. a. O. in der Yorrede. Die Bestellung geschah bereits 15;$ vergl. 

Thausing’s Diirer. Bd II. 36 s.
5 Quellenschriften fiir Kunstgeschichte. Bd X. pg r36 s.

Betrachten wir zunachst genauer den Hauptkuństler des 
Halleschen Heiligthumsbuches. Sowohl iiber sein Leben, ais 
auch iiber seine Thiitigkeit sind wir schlecht imformirt. Neudorfer5 
berichtet iiber ihn also : „Dieser Traut war des alten Trautens 
Hannsen, der den Kreuzgang zu den Augustinern gemalt und 
darin viel erbarc Herren conterfeyet, und in seinem Alter er- 
blindet nachgelassener Sohn, war dem Vater in der Kunst des 
Malens und R cis sens noch iiberlegen. Er malet (a° 15O-) 
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die Altartafel in der Capelle bei St. Lorenzen, so cunz Horn 
erbauet und mit grossen Ablass aus Rom seines Yerhoffens ge- 
ziert ist. Er, Traut, blieb ledig und war im Leben mit Herman 
Vischer Rothschmieden also einig, ais waren sie Briider gewesen. 
Darum er auch dabei war, ais dieser Vischer bei Nacht unter 
dem Schlitten zerstossen ward.“ Was seine Thatigkeit anbelangt, 
so kónnen wir sie sporadisch in dem Zeitraume von 1511 bis zu 
seinem im Jahre 1520 erfolgten Tode 1 verfolgen — das Materiał 
ist allerdings sehr liickenhaft und sparlich vorhanden, erst in 
seinem Todesjahre tritt es uns reichlich entgegen.

1 Vrgl. Mitteilungen aus dem germ. Nationahnuseum. Bd II. pg 72.
2 Gedruckt vnd vollendet | In der Kayserlichen stat / Nuremberg durch 

Hieronymus HSItzel / In Verlegung des Erbem Caspar Rosenthaler yetzundt 
wohnhafft zu Schwatz. Am sybenden tag des Monats Aprilis. Nach Christi vnsers 
herren gephrt Tausent Funffhundert | vń zwelfften Jare. — Dem Verfasser 
stand ein Exemplar aus der Landes- und Universitatsbibliothek in Strassburg zur 
Verfugung, von dcm aber das Titelblatt fehlt.

Zum ersten Małe begegnen wir ihm 15H und 1512 ais [Ilu
strator der „Legende des heyligen vatters Francisci nach der Be- 
schreibung des Engelischen Lerers Bonauenture".2 Es begleiten 
den Text 75 Holzschnitte, wovon aber der Titelholzschnitt noch 
zweimal wiederkehrt, der 2 te und 3 te Holzschnitt sind einander 
gleich, der 3 te Holzschnitt des 111 ten Cap. kehrt ais 1 ter 
H olzschnitt des IV ten und X ten Cap. wieder, endlich ist der 
2 te Holzschnitt des Iten Cap. gleich dem Iten des XII ten 
Cap. — so dass wir in Wirklichkeit nur 51 von einander 
verschiedene Illustrationen haben. Die Jahreszahl 1511 tragen: 
a) der Titelholzschnitt (welcher im ganzen dreimal wiederkehrt), 
b) der erste Holzschnitt des XIV ten Cap., c) der Holzschnitt : 
„von dem grossen Ablas.“ Die Jahreszahl 1512 tragen der 
1 te und 6 te Holzschnitt des Capitels von dem „Wunder- 
zaichen". Es wiirde unsere Darstellung zu sehr ausdehnen, 
wollten wir iiber einen jeden Holzschnitt einzeln berichten; 
es mogę genugen, das Nothwendigste anzufuhren. Im All- 
gemeinen kónnen wir bemerken, dass die Darstellungen, 
welche Scenen im Freien schildern, besser componirt sind, ais 
die in einem geschlossenen Raume. So sehen wir z. B. die 
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Scene (Cap. II. 3 ter Holzschnitt), in der Franciscus im Walde 
(nachdem er das Lob des Herrn gesungen) von Raubern tiber- 
fallen wird, ais eine lebendige, gut componirte Darstellung auf- 
gefasst; die Flucht des Franciscus und wie er von den Raubern 
angefallen wird, ist vortrefflich geschildert, wenn auch die Pferde 
keineswegs correct gezeichnet sind. Hinter dieser Composition 
steht keineswegs zuriick die Illustration zu den Worten (Cap. II ): 
Do der Diener Christi zu einer andern zeyt Predigt an dem 
gestat des Meeres dem volck / das sich dann drange In anzu- 
ruren / vn der man gottes verschmehet die erpietung der eer. 
Ist er allain gangen in ein Schiff / das an dem gestat stuendet. 
Aber das schiff (ais ob es vó ainem vernuffigen bewegt wurdt) 
hat sich an alle Rueder gezogen in das wasser, werr vó dem 
erdtrich. Aber all die das sahen / haben sich verwundert / wann 
so daz schiff ein wenigk komen was von dem gestat / ist es 
vnbeweglich so lange gestande vndter den Tunen / ais lang der 
heylig man dem wartende volck auff dem gestat gepredigt hat. 
Do aber die predigt vollendt ward und das volck gesehen het 
das wunderwerck / vnd auch empfangen den segen / vnd byn- 
wegk geschayden / ausz aygner layttung ist das schiff wider zu 
dem gestat gefuert worden.“ In dieser Darstellung schuf der 
Kiinstler mit wenigen Mitteln eine anmuthige und gefallige Illu- 
stration. Er beschrankt sich auf den im Schiff sitzenden Francis
cus, welcher predigt und dabei seine Linke gegen das Volk aus- 
streckt, welches am Aachen Ufer neben einem knorrigen Baum 
sitzt und in * lebhaftem Gesprach sich unterhalt. Wiirdig und 
ernst ist die in der weit offenen Landschaft sich abspielende 
Handlung (Cap. III. 3 ter Holzschnitt) : Franciscus ist auf die 
Kniee gesunken, und Gott Vater erscheint ihm in den Wolken, 
die Rechte segnend ausgestreckt und auf Franciscus niederblickend. 
Wenn aber der Kiinstler gezwungen war, ein Interieur zu schil- 
dern, so scheitert er an der mangelhaften Kenntniss der Perspec- 
tive ; er erweist sich unklar und unbeholfen. So sehen wir ihn 
auf dem 2 ten Holzschnitt des I ten Cap., wo es galt, den Traum 
des Franciscus zu schildern: „Ein grosser kostberlichen palast 
mit Ritterlichem harnisch / bezeichnet mit dem Kreuz Christi,“ 
recht unbeholfen ; wir befiirchten, dass der Heilige plbtzlich aus 
dem Bette herausfallt, oder der Harnisch von den Wanden herab- 
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sturzt, oder der fingirte Balast, in dem der Saal durch eine Sanie 
angedeutet ist, zusammenstiirzt. Das Gleiche gilt auch von dem 
1 ten Holzschnitt des XV ten Cap.: „Vó der erhebung des seligen 
Vaters.“ Auch gibt es Darstelhmgen, in denen Wolf Traut in 
Bezug auf die Composition die Mitte zwischen Landschaft und 
Interieur hiilt, so z. B. auf dem Holzschnitt: „Von seinen heiligen 
Wunden.“ Hier erkennen wir auch den Einfluss Diirefs. Unser 
Kiinstler beniitzte den bei Bartsch VII, pg. 138, 110 angefuhrten 
Holzschnitt mit derselben Darstellung, veranderte ihn, indem er 
den Ordensbruder des Franciscus und den zwischen ihnen stehen- 
den Baum wegliess, zeichnete den ganzen Verlauf der Handlung 
von der anderen Seite und riickte die Berge naher heran; dagegen 
anderte er nur wenig an der Korperhaltung und liess, wie Durer, 
den Heiland geflugelt1 in Wolken erscheinen : von seinen flint 
Wunden gehen Strahlen, welche in beiden Darstellungen durch 
starkę Linien angegeben sind, nach Handen, Fiissen und Brust 
des Franciscus.

1 «An einem morgen des fest der erhebung des heyligen Creutzs / So er 
bettet in ainer abseytten des perges / hat der gbtllich man gesehen vo der hoch 
der hvmcl herab steige einen Seraph / der do gehabt hat Sechs feuren scheinend 
flugel. Po abcr der Seraph mit schnellem behende fliegen komen wer an die 
stat des luffts / nahendt bey dem man gotes / ist erscheynen unter den flugeln / 
die gestalt eines Creutzigten meschens / in Creutz weiss auszgeprygt I hendt vń 
fuesz | vń angehefft an dz creuz zwen flfigeln waren afferhebt aber das haubt / 
Zwen auszgeprayt zuBiegen / Zwen bedeckten den ganzen leib. . . / erfrewdt 
sich in de genedigem ansehn / in welchem er sahe das er v5 Christo angesehe 
wardt vndter der gestalt des Seraphs*.

2 Strabi fuldensis monachi poete suavissimi: quonda Rabani Mauri audi- 
toris Hortulus nuper apud Helvetios in S. Galii monasterio repertus qui Car- 
minis elegantia tam est delectabilis et doctrine cognoscendarum quarundam her- 
barum varietate utilis Ad drymaldu Abbatem.

3 Reproducirt in : <Die d. Bucherilldst. der Gothik und Friihrenaissanco 
(1460-1530). Munchen. G. Hirth 1884.

In das Jahr 1512 gehoren noch zwei Holzschnitte : a) der 
Titelholzschnitt, b) der Schlussholzschnitt zu „Strabi fuldensis 
monachi. . .“ 2 Der erste 3 stellt einen mit niedrigem Zaun um- 
gebenen Garten dar, in welchem vier Jungfrauen beschaftigt sind : 
zwei pfliicken Blumen, die dritte windet einen Krauz und die
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vierte begiesst den Garten. Ein nackter Jiingling will durch die 
Gartenthiire eindringen. Der andere Holzschnitt stellt zwei knieende 
Engel dar, welche einen Schild mit Abzeichen des Johannes 
Weissenburger halten. Oberhalb finden sich die Worte:

Impressum Norinberge in oppido linperiali offi 
cinagz diii. Joannis Weyssenburger. Die nono.

Mensis Julij. Anno Salutis 1512.
Wenn uns auch aus dem Jahre 1513 bis jetzt kein Werk 

von Wolf Traut bekannt ist, so begrussen wir mit um so grosserer 
Genugthuung die Zeugnisse seiner Thatigkeit aus dem Jahre 1514; 
hier treffen wir ihn nicht nur ais Zeichner fur den Holzstock, 
sondern auch ais Maler. Ihm gehóren zwei Illustrationen zu dem 
„Missale Pataviense“1 an. Der erste von Bartsch falschlich dem 
Diirer zugewiesene Holzschnitt2 findet sich auf der Riickseite3 des

1 vergl. Panzer VII. pg 455 Nr. 108.
2 Nagler. Bd V. pg 180 s. Nr. 900.
3 Muther-Hirth: Die deutsch. BUcheriU. d. Gothik und Frilhren. Bd I. 

pg 267, Nr. 1150 und pg 263. — Was die Deutung des Monogram mes 
H und F anbelangt, so bleibt uns nichts anderes ubrig, ais dasselbe 
fur das des Formschneiders zu erklaren. Bartsch (VII. pg 452 Nr. 1.), wcist 
unrichtigerweise demselben Meister auch die Holzschnitte 2—7 zu. Es sind dies 
die Illustrationen zu «Die Brosamlin Doct Keiserspergs vffgelesen von Frater 
Johann Pauli Strassburg l517 Bei Johann Gruninger.» Sie haben aber, wie auch 
W. Schmidt (Rep. XI. pg 353) bereits bemerkte, mit unserem Monogrammisten 
nichts gemein ; auch ist das Monogramm ganz anders gegeben. Der Mono- 
grammist der <Brosamlin» ist hauptsachlich fur Kaiserbergs von «Gruninger be- 
sorgtem Drucke thatig> (vergl. Gesch. d. deutschen Kunst Bd IV. pg 172.: 
Kupferstich und Holzschnitt v. C. v. Liitzow. Grotę 1891). W. Schmidt hat die 
Verinuthung ausgesprochen (Rep. f. Kunstw. XI 355.', dass der Formschneider, 
der sonst unbekannte Niirnberger Fritz Hamer (vergl. F. F. Leitschuh in Rep. 
f. Kunstw. IX. 68 ff.) sei. Verfasser kann ihm in diesem Punkte nicht bei- 
pflichten. Wir finden eine ganz andere Strichfuhrung in beiden Holzschnitt- 
werken. In den Holzschnitten der Bamberger Halsgerichtsordnung sind z. B. 
die Finger einfach durch Conturen gegeben, auf dem Holzschnitt (Nagler V. yoo) 
des Missale Patavien.se dagegen durch Querstriche; die Gesichter auf jenem 
so z. B. auf dem Blatte mit dem Verse:

Betretten hab ich hie das mein
Schafft nur das ais es sol sein

zeigen nur die allernothwendigsten Striche — auf diesem ist eine viel reichere 
Strichfuhrung zu bemerken.

Patavien.se
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Titelblattes und stellt den heil. Stephan dar, wie er unter einem
Rundbogen steht, der auf zwei mit friichtetragenden Reben um- 
sponnenen Saulen ruht; zu beiden Seiten des heil. Stephan steht je 
ein Bischof. Seine Lorica hat er schurzfbrmig mit beiden Handen 
in die Hohe gehoben und halt darin die aufgelesenen Steine ais 
Symbol seines Martyrerthums, ausserdem in seiner Rechten einen 
Palmenzweig. Die beiden Bischofe sind in vollem Ornate mit 
Pluviale, grossem Pluvialschhiss, Infuła und Krummstab dargestellt, 
der rechte halt ausserdem mit der rechten Hand ein offenes Buch, 
in das er mit grosser Aufmerksamkeit hineinsieht Der Blick des 
anderen Bischofs und des heil. Stephans ist zu Boden gerichtet. 
Auf den Capitalen der zwei Saulen steht jeweils ein Engel, und 
beide Engel halten uber den Hauptem der drei Gestalten eine stilisirte 
Guirlande. Eine Infuła ist uber den Wappen des Bisthums Passau 
und des Bischofs Yirgil Frbschel angebracht. In der rechten Ecke de

Błattes fmdet sich folgendes Monogramm IX
und in der Linken folgendes auf den Holzschneider zu deutcndes 

Monogramm y | — beides bei Hirth und Muther ganz falsch 

reproducirt — auch lasst er die Jahreszahl 1514 ganzlich weg. 
Wir sehen, wic hier unser Kiinstler sich anschliesst an D(irer’s 
1 lolzschnitt: 1 „Der Papst Gregor der Grosse zwischen den Miir- 
tyrern Stephan und Laurentius", „eines jener Blatter, auf dereń 
Herstellung weder in der Zeichnung noch im Schnitt jene Sorgfalt 
verwendet wurde, wie auf die Apokalypse und die ersten grossen 
Holzschnitte.“ Wir werden Gelegenheit finden, naher auf die 

Wenn wir endlich uns die Frage vorlegen, ob Wolf Traut selbst in Holz 
geschnitten hat, so miissen wir uns an die Aussage Neudórfers erinnern, dass 
er nur ais <Maler und Reisser» genannt wird. Wir haben keinen Beweis 
dafiir dass Wolf Traut selbst in Holz geschnitten hat; vielmehr konnen wir in 
Anhetracht der Thatsache, dass auf dem eben erwahnten Holzschnitt des Missale 
Pataviense ausser des Zeichncr’s Monogramm noch ein anderes sich befindet, 
welches wir nach anderen analogen Fallen ftir das des Formschneiders zu halten 
geneigt sind, nicht annehmen, dass Wolf Traut selbst in Holz geschnitten hat.

1 Bartsch VII. pg 138 Nr. 109.
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Verwandtschaft dieser zwei Blatter zuriickzukoinnien. Der zweite 
Holzschnitt des Missale Pataviense stellt den gekreuzigten Heiland 
dar in landschaftlichen! Hintergrund und Maria und Johannes, die 
zu Seiten des Kreuzesstammes stehen — wiirdige und edle in 
Diirer’s Geiste gedachte Gestalten. Das Blatt tragt die Jahreszahl 
1514. Ausser diesen zwei grossen Holzschnitten finden sich noch 
eine Anzahl von grossen und kleinen illustrirten Initialen, die 
W. Schmidt1 ebenfalls fiir Wolf Traut in Auspruch nehmen 
mochte. Sie efscheinen uns aber alle dermassen verschieden von 
der Art der Zeichnung unseres Kunstlers, so viel roher und un- 
geschickter. dass wir sie ihm nicht zuweisen konnen.

1 W. Schmidt, Rep. fiir Kunstw. XII. pg 300 ff.
2 Nagler V. 1932. Unrichtig spricht hier Nagler auf dem Mittelbilde von 

den h. drei Kónigen, sie sind richtig von G. Hagen (siehe Aniu. 30) ais: „Die
3 Manner der h. Anna" gedeutet.

3 Lauser’s Chronik XI. pg 814 ff.
4 Berichtigung von W. Schmidt in Rep. fiir Kunstw. XI. pg 353.
5 Kunstchronik XXIV. pg 579 ff. und 598 ff.
6 Miinchen, alte Pinakothek Nr. 292a. — Ulrich Abt, geb, urn 1460, 

gest. 1532.

In dasselbe Jahr gehort das aus der Kirche zu Artelshofen 
in Mittelfranken stammende, im National-Museum zu Miinchen 
aufgestellte Altarwerk 2 Da dasselbe wiederholt beschrieben wurde, o
so wollen wir eine ausfuhrliche Beschreibung desselben unterlassen 
und verweisen fiir das Nahere auf Stiassny,3 W. Schmidt4 und 
G. Hager.5 6 Das Altarwerk stellt in offenem Zustaude ais kleeblatt- 
formiges Mittelbild die heil. Sippe dar. Auf dem linken Fliigel 
sind die heil. Laurentius und Stephanus, und in einer Nische 
unterhalb von ihnen halt ein Engel das Wappen der Harsdbrfer. 
Auf dem rechten Fliigel sind die heil. Christophorus und Sebastian, 
und wiederum halt in einer Nische unterhalb von ihnen ein Engel 
das Wappen der Yiatis; rechts neben der Nische ist das bei 
Nagler (V. Nr. 1932) wiedergegebene Monogramm und die Jahres
zahl 1514 angebracht. Diese drei Bilder haben landschaftlichen 
Hintergrund; besonders żart und in der Perspective vorzuglich 
ist das Mittelbild. In Bezug auf landschaftlichen Reiz konnen 
wir W. Traut am besten mit Ulrich AbtG vergleichen. Klappen 
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wir nun die beiden Fliigel des Altarwerkes zu, so sehen wir 
auf dem linken Fliigel den heil. Bernhard mit Kette und einen 
anderen Heiligen, mit offenem Buch und Palmzweig dargestellt; 
zu ihrcn Fiissen kniet der Donator. Auf dem rechten Fliigel 
sind wiederum zwei Heilige : Conrad mit Kelch und Spinne 
und ein Bischof ohne Abzeichen mit Krummstab und Sudarium ; 
zu ihren Fiissen die knieende Frau des Donators. An den fest- 
stehenden Seitentafeln bemerken wir links die heil. Catharina und 
das Wappen der Harsdbrfer, rechts die heil. Felicitas und das 
Wappen der Viatis. Sammtliche Gemalde sind auf Kreidegrund 
gemalt und ncuerdings von Hauser in Miinchen vortrefflich res- 
taurirt. Das Colorit ist in hellen Farben gehalten und gibt den 
Bildern etwas Heiteres und Anmuthiges. Wolf Traut erweist sich 
in denselben ais ein geiibter Meiser in der Composition und 
Pinselfuhrung; bei dem Mittelbilde tritt noch dazu eine ein- 
schmeichelnde liebenswurdige Auffassung zu Tage. Mit anmuthiger 
Gcschicklichkeit gruppirt er, und obgleich er auf dem Mittelbilde 
funf fiir sich ganz geschlossene Gruppen bildet, hat man doch das 
Gcfuhl der Zusammengehbrigkeit aller Personen. Einen besonderen 
Zauber weiss er zu erreichen durch prachtige Blicke in eine ferne 
Landschaft und durch die in Wolken Gott Vater umgcbcnden, 
musicirenden Engel.

Zu den Kiinstlern, welche an der „Ehrenpforte des Kaisers 
Maximilian I.“ mitgearbeitet haben, gehort auch Wolf Traut. 
Seine Thatigkeit diirfte wohl in das Jahr 1515 fallen; denn wir 
kbnnen mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass sammtliche 
Zeichnungen in diesem Jahre fertig gestellt waren. S. Laschitzer1 
hat richtig erkannt, dass jene von E. Chmelarz2 „vermuthungs- 
weise“ dem Hans Springinklee zugewiesenen elf historischen Dar- 
stellungen in Bezug auf die Zeichnungen von der Hand Wolf 
Trauts herriihren. Sie befinden sich aut Tafel 19, 20 und 26. 
Es sind dies folgende Holzschnitte :

1 a. a. O. Bd VIII. pg 79 s.
2 Jahrb. der kunsth. Sammlungen des allerhóchsten Kaiserhauses. Bd IV.

pg 307 s.

Nr. 1 stellt Maximilian dar: „der uns hier entgegentritt in 
ganzem Harnsich mit Scepter und Reichsapfel“ etc.
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Nr. 4 schildert Maximilians Sieg bei Grunegate und Tero- 
vanne in der Picardie.

Nr. j schildert den „Kampf gegen Karl den Geldern".
Nr. 6 schildert Kampfscene gegen die Flandrer.
Nr. 7 und 8 schildern Kampfscenen gegen die Elandrer.
Nr. ii und 12 schildern „die Schmach, welche dem deutschen 

Konige personlich durch Karl VIII. von Frankreich 
angethan wurde“.

Nr. 16 : Die deutschen Stiinde beschliessen wohl den Reichs- 
krieg gegen die Schweizer.

Nr. r-j : „Yertreibung der Franzosen aus Italien (1495).“
Nr. 18: „Maximilian macht dem bairisch-pfalzischen Erb- 

folgekrieg ein Ende.“
Unseres Erachtens ist Wolf Traut ferner der Holzschnitt

Nr. g : „Das rOmische Reich um solche that“ etc. zuzuweisen. 
Wir kommen auf diese Holzschnitte im zweiten Abschnitt zuriick.

Wenn wir der weiteren kilnstlerischen Thiitigkeit von Wolf 
Traut nachgehen, so ware aus dem Jahre 1516 das Blatt „Jesus 
nimmt Abschied von seiner Mutter“1 zu nennen. Die fruheren 
Abziige sind in der linken Ecke mit des Kiinstlers Monogramm 2 
und der Jahreszahl 1516 bezeichnet und bringen in drei Abthei- 
lungen darunter das Gedicht:

1 Abgebildet bei A. v. Derschau, Holzschnitte alter deutscher Meistef in 
den Original-Platten. Gotha bey dem Herausgeber 1808 — unter B 4 erwahnt.

2 Zani, Eneiclopcdia metodica-critico-ragionata delle belli arti Part II.,VoI. II. 
(Parma 18'21). pg 80.

3 Bartsch VII. pg 132 Nr. 92. — Nagler V. Nr. 900.

O Mensch gedenk in deinem Herzen u. s. w.
Wir finden wiederum Diirer ais Geber und Wolf Traut ais 

Empfanger. Letzterer beniitzte fiir seine Darstellung aus Diirefs 
Leben der Maria3 das Blatt mit der gleichen Darstellung, aber 
die be'den Blatter zeigen Abweichungen von einander. Diirer 
wiihlt den Augenblick, wo Christus bereits von seiner Mutter, 
welche zu Boden gesunken ist, sich entfemen will und ihr die 
letztcn Worte zuruft, seine Rechte emporhaltend. Die zu Boden 
gesunkene Mutter wird am vblligen Hinsinken durch eine hinter 
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ihr stehende Frau gehindert. Eine dritte Frau steht wiederum 
hinter ihr. Die Handlung geht unter einem Thursturz vor sich. 
Im Hintergrund erhebt sich die Stadt Jerusalem, wobei fiir uns 
am meisten das grosse Hans mit dem dreieckigen Giebelfeld, 
ferner ein Rundbau in Betracht kommen. Auf der andern Halfte 
des Blattes befindet sich rechts (vom Beschauer aus) neben 
Christus ein grosser durrer Baum. Hier offnet sich eine weite 
Thalsicht. In des Thales Tiefe ist eine Stadt mit einem Rundbau 
bemerkbar. So weit die Darstellung bei A. Diirer. Und wie stellt 
Wolf Traut den Abschied Christi von seiner Mutter dar? Das 
Compositionsschema behalt er bis zu einem gewissen Grade bei, 
wahlt aber den Moment, wo Christus seiner Mutter die Hand zum 
Abschied gereicht hat. Sie ist auf das recbte Knie gesunken; ein 
gewaltiger Mantel, ganz ahnlich dem auf der Kreuzigungsdarstel- 
lung des Missale Pataviense, umhullt die ganze Gestalt. Drei 
Frauen stehen hinter ihr. Die Handlung findet vor dem Thursturz 
statt, von dem nur ein Theil sichtbar ist. Aber die gleiche Stadt 
wie auf Diirefs Darstellung (wenn auch etwas verandert und dem 
Beschauer naher geriickt) erscheint ais Hindergrund; das Haus 
selber mit dem dreieckigen Giebelfeld und der Rundbau sind bei- 
behalten; am Hause selber erscheinen die ftinf Rundfenster wie 
bei Diirer, sind aber hier besser sichtbar, weil der Thursturz nur 
angedeutet ist. Auf beiden Bildern steigt aus zwei Kaminen Rauch 
auf. Aber ein neues, bei Diirer nur angedeutetes Motiv tritt hinzu 
und wird mit der Abschiedsscene in nahere Verbindung gebracht: 
die zwólf Apostel, welche bei Diirer nur in der Ferne sichtbar 
sind, stehen hier in unmittelbarer Nahe bei Christus. Bei Diirer 
erscheinen sie ganz winzig klein, sich in das Thal herabbewegend, 
hier sind sie direkt hinter Christus am Fusse eines Hiigels grup- 
pirt. Der grosse diirre Baum ist beibehalten, tritt aber in die 
Mitte der Composition; auch fehlt der den Garten umgebende 
Zaun in beiden Darstellungen nicht, — und wiederum in Fern- 
sicht erhebt sich die uns bekannte Stadt mit dem Rundbau. So 
sehen wir, wie Wolf Traut die Composition Diirer’s stark beniitzt, 
sie aber in der geschilderten Weise verandert. Dass er sich ge- 
rade bei diesem Blatte an Diirefs Composition gehalten hat, steht 
ohne Zweifel. Fiir die Darstellung des Mantels der Maria geht er 
sogar so weit, dass er den machtigen Mantel der Madonna mit
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briichigen Falten
von seiner Mutter

aus Durer’s Darstellung
1 iibernommen bat.

des Abschieds Christi

In dasselbe Jahr oder spatestens zu Anfang des Jahres 1517 
gehóren drei Holzschnitte von ihm. Es sind dies Arbeiten fur 
den „Theuerdank". Laschitzer 1 2 hat mit Recht die Hand unseres 
Kunstlers in denselben erkannt. Es sind dies die Holzschnitte 
Nr. 40 und 79: ferner Nr. 123 (Schultesche z\usgabe von 1679). 
Noch zu Ibsen ist das Riithsel, wie diese Holzschnitte zu dem 
Theuerdank gekommen sind. Es ist aber kein Zweifel, dass sie 
von unserem Kiinstler herriihren, wie dies noch spiiter erortert 
werden soli.

1 Bartsch VII. pg 119 Nr. 2r.
2 a. a. O. VIII. 79 s.
3 Rep. f(ir Kunstw. XII. 300 ff.
4 Passavant III. pg 203 Nr. 245. — Publicirt in: «Meister-Holzschnitte 

aus vier Jahrhunderten herausgeg. von G. Hirth und R. Muther Munchen, Leipzig 
1890. G. IIirth’s Kunstverlag Taf. 60.

Das Jahr 1518 weist den sauber ausgefuhrten Holzschnitt 
auf, den W. Schmidt3 auf Wolf Traut deutete; derselbe ist 
eine vortreflliche Illustration zu der bekannten Legende des heil. 
Augustinus: 4 „Ais derselbe (Augustinus) eines Tages ani Strande 
des Meeres nachdenkend iiber das Geheimniss der Trinitat wandelte, 
soli er nach der Legende einen Knaben erblickt haben, der bemuht 
war, mit einem Lóffel das Meer auszuschópfen. Ais Augustinus 
dies fur unmbglich erklarte, erwiderte ihm der Knabe, ebenso 
unmbglich sei die Ergriindung des Geheimnisses der Dreieinigkeit, 
und verschwand.“

Die letzten Arbeiten des Wolf Traut, nach dereń Vollendung 
er bald starb, galten dem Halle’schen Heiligthumsbuch von 1520. 
Wohl auf direkte Empfehlung Diirer’s hin erhielt er den Auftrag, 
die Zeichnungen zu demselben auszufiihren. Er ist der Haupt- 
kunstler derselben, denn ihm kónnen wir von den 237 Holz- 
schnitten nicht weniger ais 194 zuweisen. Es sind dies folgende:

5 Rs.; 6 Sts ; 6 Rs.; 7 Sts.; 8 Sts.; 9 Sts.; 9 Rs. o. und u.;
10 Sts.; 10 Rs.; ll Rs. o. und u.; 12 Sts.; 12 Rs.; 13 Rs ;
14 Sts.; 15 Sts.; 15 Rs.; 16 Sts. u.; 17 Rs.; 18 Sts.; 18 Rs.;
19 Sts.; 20 Sts.; 20 Rs. ; 22 Rs.; 23 Sts.; 23 Rs.; 24 Sts.;
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24

33
39
46 Sts.
59 Rs.
54
58
63
67
70
74
78

Rs.; 
Sts.
Rs.;
Rs.;

Rs.; 
Rs.;
Sts. 1. 
Rs.;

Rs.

25 Sts. ; 25 Rs.; 26 Sts.; 26 Rs.; 27 Sts.
29 Sts.; 30 Rs.; 31 Sts.; 32 Sts.; 32 Rs.:

36 Rs.; 37 Sts.; 37 Rs.; 38 Sts.; 38 Rs.:
40 Sts.; 41 Rs.; 43 Sts. ; 44 Sts.; 44 Rs.
47 Rs-; 48 Sts.; 48 Rs.; 49 Sts.; 49 Rs. :
51 Sts.; 51 Rs-; 52 Sts.; 52 Rs.; 53 Sts.
54 Rs-; 55 Sts.; 55 Rs.; 56 Rs.; 57 Sts.;
59 Sts.; 59 Rs.; 60 Sts.; 61 Rs.; 62 Sts.
64 Sts.; 64 Rs.; 65 Sts.; 65 Rs. r. ; 66। Sts.

. und r.; 67 Rs. ; 68 Sts.; 68 Rs.; 69 Sts.
71 Sts.; 71 Rs.; 72 Sts.; 72 Rs.; 73 Sts.

. und r.; 74 Rs. 1 . und r.; 75 Sts. ; 77 Sts.
80 Sts. u .; 81 Stsl; 82 Rs .; 83 Rs. ; 84 Sts.

27
33
39
45
50
53

58
62
66
70

84

Rs.; 
Sts.; 
Sts.; 
Rs.; 
Sts.; 
Rs.; 
Sts. : 
Rs.: 
Rs.: 
Sts.
Rs.: 
Rs.; 
Rs.:

85 Rs.; 86 Sts. o.; 86 Sts. u.; 86 Rs.; 87 Sts.; 87 Rs.; 88 Sts.
r. und 1.; 88 Rs.; 89 Sts. 1.; 89 Sts. r.; 90 Sts.; 90 Rs. o. und u.; 
91 Sts. 1. und r.; 92 Sts.: 92 Rs.; 93 Sts.; 93 Rs. 1. und r.; 
94 Sts.; 94 Rs.; 95 Sts.; 96 Sts ; 97 Rs. 1. und r.; 98 Sts.; 
98 Rs. 1. und r.; 99 Sts.; 99 Rs.; 100 Sts.; 100 Rs. r.; 101 Sts.; 
lot Rs.; 102 Sts. r.; 102 Sts. 1.; 102 Rs. 1. und r.; 103 Sts.;
103 Rs.; 104 Sts. 1. und r.; 104 Rs.; 105 Sts.; 105 Rs.; 106 Sts.
I. und r.; 106 Rs.; 107 Sts.; 107 Rs.; 108 Sts.; 109 Sts.; 109 Rs.;
HOSts.; noRs.; 111 Sts.; 111 Rs.; 112 Sts.; 113 Rs.; 114 Rs.;
115 Rs.; 116 Sts.; 116 Rs.; 117 Sts.; 118 Rs.; 119 Sts. 1. und r.;
119 Rs.; 120 Rs.; 121 Sts.

Die Arbeiten des Wolf Traut und die Fertigstellung der 
194 Holzschnitte war wohl bis ungefahr October des Jahres 1520 
vollendet; denn der Holzschnitt, welcher die goldene Rosę dar- 
stellt, ist nicht nach der Zeichnung von Wolf Traut. Wir wissen, 
dass Cardinal Albrecht ani 25. October 1520 die goldene Rosę 
erhielt. Um diese Zeit muss Wolf Traut bereits. nicht mehr in
Halle gewesen sein; denn er verfertigte die Zeichnung zu dem 
Holzschnitte nicht. Sie ist von dem bald zu besprechenden unbe- 
kannten Kunstler, den wir mit „A“ bezeichnen wollen, herge- 
stellt.

Die Drucklegung des Halle’schen Heiligthumsbuches muss 
wegen der goldenen Rosę erst ganz gegen Ende des Jahres 1520, 
jedenfalls nicht vor November erfolgt sein.

Endlich sei noch der von Passavant, Bd. IV, pg. 173,'1
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unserem Kiinstler zugewiesene Kupferstich: „L’a<loration des 
rois“ erwahnt. Yon WolfTraut kennen wir keinen Kupferstich. 
Durch die Freundlichkeit der Direction der University Galleries 
in Oxford habe ich eine Photógraphie in Originalgrósse derselben 
erhalten. Der etwas derb und schwach ausgefiihrte Kupferstich 
tragt den Charakter eines wenig geiibten Kiinstlers, hat mit Wolf 
Traut nichts zu thun und erscheint uns ais eine Copie nach einem 
Holzschnitt. Leider konnte Yerfasser iiber denselben keinen 
naheren Aufschluss erhalten. Herr Dr. Max Lehrs wird an den 
niederrheinischen Monogrammisten W. J. (verschkmgen) erinnert.

Der Stil des Wolf Traut.

Fassen wir den Stil unseres Kiinstlers naher in’s Auge, so 
finden wir, dass er mit Yorliebe die Kbpfe klein und rundlich 
(manchmal ganz rund) und zu klein bildet. Eine Schbnheit, 
geschweige eine ideale Schbnheit, ist ihm fremd geblieben, im 
Gegentheil liebt er seine Typen recht hasslich darzustellen. Dies 
geht deutlich aus seinen Arbeiten fur die „Legende des heil. Vaters 
Franciscus” hervor. Hier zeichnet er gerne die Nase stumpf, 
so z. B. auf der Darstellung von 1511, wo Franciscus die Stigmen 
erhiilt. Denselben Franciscustypus finden wir auf dem Blatte des 
„heil. Augustin” von 1518 wieder. Diesen Zug und diese Yorliebe 
fiir hassliche Nasenzeichnung und kleine Augen behiilt er lange 
bei; sie kehren ausser auf dem eben genannten Holzschnitte 
des,,heil. Augustin” wieder in seinen Arbeiten fiirdie„Ehrenpforte“ 
des Kaisers Maximilian, z. B. auf Blatt Nr. 11 ferner auf Blatt 
Nr. 79 des „Theuerdankes4’. Yergleichen wir z. B. den Typus 
des knieenden Mannes auf Blatt Nr. 11 mit dem des Franciscus 
auf dem oben genannten Blatte, so bestatigt sich hierdurch unsere 
Ansicht. Aber ebenso gerne zeichnet er eine grosse und gebogene 
Nase und hasslichen Typus gleichzeitig, so sehen wir dies an 
dem sitzenden Bischof (2ter Holzschnitt des II. Cap.) der 
„Legende des heil. Yaters Franciscus”; vergleichen wir ihn mit 
einem der Bischofe des Holzschnittes (Nagler V, 900) des Missale 
Pataviense, oder mit den Holzschnitten des H H. von 1520, 
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70 Sts. ; 71 Rs.; 73 Rs. etc., oder mit dem Holzschnitt Nr. 9 
der „Ehrenpforte", so finden wir diese Vorliehe fiir hassliche 
Gesichtszeichnung. Diese unschone Bildung der grossen und ge- 
bogenen Nase ist iibrigens nicht nur allein bei Wolf Traut vor- 
handen. Wir finden sie in Niirnberg um diese Zeit ebenfalls in 
ganz analoger Weise auf den Yerwandtschaftsbildern des Kaisers 
Maximilian auf der Ehrenpforte, ganz besonders auf dem Holz- 
schnitte mit der Darstelhmg des „Bonifacius gebore von Sachse 
Ertzbischof zu Maintz" etc., und „Jacob geboren von baden ertz
bischof zu Trier" etc., und „Ludwig pfalzgraf bey Rein“ etc. 
Wir mussen hier aber auf einen ferneren, vielleicht den schbnsten 
Typus Wolf Traut’s aufmerksam machen, bei welchem wir nicht 
nur den direkten Einfluss von Diirer’s St. Stephan- und Laurentius- 
typus, sondern auch den Einfluss seiner Gestalten nachweisen 
kónnen. Es ist dies der Typus des heil. Stephanus auf dem Holz- 
schnitte (Nagler, Bd. V, Nr. 900) des Missale Pataviense. Hier 
sehen wir, wie Wolf Traut sich eng an die heil. Laurentius und 
Stephanus auf Diirer s ETolzschnitt: „Der heil. Georg zwischen den 
Martyrern Stephan und Laurentius" (Bartsch VII, pg. 138 Nr. 109) 
anschliesst. Denn er ftihrt uns den heil. Stephanus ganz auf die 
gleiche Weise vor wie Diirer; um dies zu constatiren, geniigt 
es, diese beiden Holzschnitte nebeneinander zu halten; und wenn 
wir die Hand des Wolf Traut in dem H. H. v. 1520 constatiren 
wollen, so vergleichen wir den heil. Stephan des bei Nagler Bd. V, 
900 citirten Holzschnittes des Missale Pataviense mit dem heil. 
Stephanus des H. H. v. 1520 58 Rs. Das gleiche gilt von dem 
heil. Stephan auf dem Artelshofer Altarwerke. Bei den eben 
erwahnten vier Darstellungen des heil. Stephanus finden wir nicht 
nur die Typik, sondern auch die Darstelhmg der Lorica ist die 
gleiche, und wir sehen, dass Wolf Traut entweder die Figur 
des heil. Stephanus oder des heil. Laurentius von Durer’s oben ge- 
nannten Holzschnitten vor Augen hatte.

Finden wir aber auch auf dem Artelshofer Altarwerke (be
sonders wenn die Seitenflugel zugeklappt sind) etwas allzusehr in 
die Hohe geschossene Gestalten mit allzu kleinen Kópfen dar- 
gestellt, so ist dies nicht zu verwundem; sehen wir doch, wie 
Wolf Traut sich nicht darauf beschrankt, die Gróssenverhaltnisse 
seiner Gestalten stets auf die gleiche Weise zu geben. Yorherr- 

12
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schend sind bei ihm die etwas gedrungenen Gestalten, wie au 
den Holzschnitten zu der „Legende des heiligen Vaters Franciscus" 
und bei den erwahnten Blattern des „Theuerdankes". Aber ebenso 
hat er Sinn und Yerstandniss fiir das Erhabene und Grosse, wenn 
wir auch zugeben miissen, dass er sich darin an Diirer eng an- 
schliesst; wir denken hierbei an die wiirdige Gestalt der Maria 
auf dem 2ten Holzschnitt des Missale Pataviense; auf demselben 
erscheint nicht nur die Mutter Christi, sondern auch der Johannes 
gross und edel. Die Mitte zwischen gedrungenen und erhabenen 
Gestalten nehmen die Figuren auf den Holzschnitten „St. Augustin" 
„Jesus nimmt Abschied von seiner Mutter“ und die Apostel- und 
ganzen Heiligen-Gestalten aus dem Halle’schen Heiligthumsbuch 
ein. Wir sehen Wolf Traut in der Darstellung der zwblf Apostel- 
gestalten des HH. von 1520 ais einen ausgezeichneten, in jeder 
Weise geiibten Kiinstler. Seine Apostelfiguren sind machtige und 
gewaltige Erscheinungen, sicher in der Zeichnung und auch mit 
wenigen Abweichungen an die Originale angescblossen. Bereits 
in den Aposteln des Holzschnittes „Jesus nimmt Abschied von 
seiner Mutter" sehen wir, wie Wolf Traut dem Ideał Dilrefs, 
wiirdige und grossartige Apostelgestalten darzustellen, nach- 
strebt; aber dasselbe erreicht er erst in den einzeln auf Posta- 
menten stehenden Apostelgestalten des HH. von 1520. Da schuf 
er jene ausgezeichneten Bliitter, welche die besten Arbeiten unseres 
Meisters ausmachen. Der Kiinstler musste sich an seine schonen 
silbernen und vergoldeten Modelle halten, er wusste aber aus 
diesen starren Metallfiguren lebendige Gestalten zu schaffen. Yer- 
gleichen wir die Gestalt des Apostels Petrus (HH. 47 Rs. = H. 27) 
mit der Petrusfigur auf dem Blatte „Jesus nimmt Abschied von 
seiner Mutter", so finden wir die frappanteste Aehnlichkeit; das 
gleiche gilt von Paulus im HH. von 1520, 48 Sts. und auf dem 
Blatte des Abschieds Christi von seiner Mutter. Vielleicht wiire 
die allzu kleine Bildung der Augen in diesen wiirdigen Apostel
gestalten des HH. von 1520 zu tadeln, und ebenfalls das etwas 
allzu starkę Spreizen der grossen Zehe.

Charakteristisch ist ferner fiir Wolf Traut die Art und Weise, 
wie er seine Putti’s darstellt. Sie sitzen oder ruhen auf einem 
Knie und sind meistens ais Wappenschildtriiger aufgefasst. Wir 
sehen eine eigenthumliche, wenig natiirliche Beinstellung, wobei 
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der Fuss verhaltnissmassig zu gross ist und die grosse Zehe von 
den anderen merklich absteht, so z. B. auf 54 Rs. des HH. von 
1520 oder bei den zwei Wappenschilde haltenden Putti’s des 
Artelshofer Altarwerkes. Das gleiche gilt von den ein Reliquia- 
rium tragenden Putti’s auf 66 Sts. des HH. von 1520 und von 
denen auf dem Schlussholzschnitt des „Strabi fuldensis monachi — 
hortulus“, — ferner von dem Knaben auf dera Holzschnitte 
„St. Augustin", welcher das Meer ausschopfen will.

Was die Ornamentik, insbesondere das Rankenwerk, die Mas - 
carons, die Voluten etc. des Halle’schen Heiligthumsbuches anbe- 
langt, so gibt sie Wolf Traut durch kraftige und schwungvolle 
Linien und zeigt dabei eine grosse Sicherheit in der Zeichnung. 
Mit Vorliebe verwandelt er die gothischen Formen (besonders die 
der Monstranzen) in vegetabilische, indem er Beerenfruchten mit 
Blattern den Yorzug gibt. Ebenso umzieht er haufig die Sockeln 
der Heiligengestalten, nach Analogien des Wittenberger Heilig
thumsbuches von 1509, mit Trauben und Blattern oder stilisirtem 
Laubwerk, ófters in Yerbindung mit Yoluten. Wir sehen seine 
Yorliebe fiir R.ebge windę (Trauben mit Blattern) auch an den 
Saulen des Mittelbildes des Artelshofer Altarwerkes und in ganz 
analoger Weise wiederum auf dem im gleichen Jahre entstandenen 
Blatte des „Missale Pataviense“. (Nagler V, 900.)

Noch sei das Landschaftliche hier erwahnt. „Ganz besonders 
charakteristisch fiir diesen Kunstler ist aber die Darstellung der 
Baume und Gebiische, erstere mit kahlen Aesten und letztere mit 
den knorrigen, gebogenen und gewundenen Stammchen und der 
daran angesetzten eigenartigen Schraffirung, die stets nach oben 
ausyebouen erscheint.“ 1 Unseres Erachtens hat S. Laschitzer mit 
grossem Scharfblick auch aus der Darstellung der Landschaft er- 
kannt, dass dem Kunstler, welchem das Blatt „Jesus nimmt 
Abschied von seiner Mutter“ gehort, auch die oben angefiihrten 
Illustrationen zum „Theuerdank" und zur „Ehrenpforte“ zuzu- 
weisen sind. Das kleine krumme Gestrauch, die knorrigen Baume 
treffen wir bereits in seinen landschaftlichen Darstellungen in der 
Legende des heiligen Vaters Franciscus (welche Laschitzer nicht 
zu kennen scheint) an; wir sahen bereits, dass auf dera 2ten

1 S. Laschitzer a, a. O. Bd VIII, pg 78 ff.
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Holzschnitt des XII. Cap. ein 
vorkommt, ferner sehen wir 
VII. Cap. Der durre Baum

solcher Baum mit knorrigem Stamm 
dies auf dem iten Holzschnitt des 
auf HH. 63 Rs. und die auf dem

Holzschnitte Nr. 123 der Schultes’schen Ausgabe des, „Theuer- 
dankes" von 1679 sind auf gleiche Weise gegeben. Vergleichen 
wir ferner den Baumschlag auf dem Holzschnitte mit der Dar- 
stellung: Franciscus erhalt die Stigmen, mit dem des Blattes Nr. 18 
der „Ehrenpforte“, so miissen wir in beiden Blattern die Hand 
eines und desselben Ktinstlers erkennen. Die Darstellung des 
Tannenbaumes ist z. B. auf Nr. 18 der „Ehrenpforte“ und auf 
dem 2ten Holzschnitt des IV. Cap. der genannten Franciscus- 
jegende ganz dieselbe, ebenso auf Blatt Nr. 79 des „Theuer- 
dankes“.

Noch sei hier etwas erwahnt, was fur Wolf Traut ebenfalls 
bezeichnend ist. Er setzt namlich genie eine kleine Kirche mit 
verhaltnissmassig zu grosser Absis in seine Landschaften hinein, 
so auf den Holzschnitten der Legende des heil. Vaters Fran
ciscus (Holzschnitt Nr. 2 des X. Cap.), ferner auf dem mit der 
Jahreszahl „1514“ bezeichneten Holzschnitt des Missale Fata- 
viense, ferner auf dem Blatte „St. Augustin“. Vielleicht ist dies 
ans Diirers Holzschnitt, Bartsch VIII, pg. 138, Nr. 11O (Fran
ciscus erhalt die Stigmen) ubernommen.

Die Thatigkeit anderer Kiinstler an dem 
Halle’schen Heiligthumsbuch.

Der K ii n s 11 e r A :
Bei der Betrachtung der Holzschnitte des Halle’schen Heilig- 

thumsbuches von 1520 erkennt man auf den ersten Blick, dass 
eine Reihe derselben eine ganz besondere Gruppe fiir sich bildet 
und mit Wolf Traut nichts gemein hat. Es sind dies folgende 
37 Holzschnitte: 2 Sts.; 3 Sts.; 3 Rs.; 4 Sts. u.; 4 Rs.; 7 Rs.;
11 Sts.; 16 Sts. o.; 21 Sts.; 22 Sts.; 29 Rs.; 30 Sts.; 34 Sts.;
34 Rs.; 35 Sts.; 41 Sts.; 42 Sts.; 42 Rs.; 43 Rs. ; 46 Rs.; 
57 Rs.; 60 Rs.; 61 Sts.; 63 Sts.; 65 Rs. 1.; 75 Rs.; 76 Sts.;
76 Rs.; 78 Sts.; 79 Rs.; 80 Sts. o.; 80 Rs.; 85 Sts. ; 96 Rs.;
97 Sts.; 1OO Rs. 1.; 118 Sts. Wenn sie auch Cranach nicht 
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selbst zuzuweisen sind, so miissen wir zugeben, dass sie „sehr 
dem Cranach verwandt sind“; und sie mogen friiher Anlassung 
dazu gegeben haben, das ganze Halle’sche Heiligthumsbuch Cranach 
zuzuweisen. Sehr zutreffend schildert W. Schmidt 1 die dem 
Cranach nahe stehenden Holzschnitte: „Eine gewisse Unregel- 
massigkeit, kleine Krummungen der Striche, verzwickte Typen 
sind in diesen Blattern theilweise sichtbar, dann ist charakteristisch 
die eigenthumliche, hassliche Fingerzeichnung “ Die kleinen Kriim- 
mungen treten besonders haufig an den Gesichtern auf, so z. B. 
auf 2 Sts. (H. 3); 7 Rs. (H. 10); 22 Sts. (H. 8); 35 Sts.; 36 Sts. 
(H. 67); 41 Sts.; 42 Rs. ; 43 Rs. ; 57 Rs. (H. 23); 60 Rs.; 
65 Rs. 1.; 76 Sts.; 76 Rs. (H. 74); 79 Rs. (H. 65); 97 Sts. 
(H. 61); aber ebenso wenig lehlen die „verzwickten Typen": 
siehe z. B. den heil. Erasmus auf dem Titelblatt 2 Sts. (H. 3), 
ferner 7 Rs. (H. to); 16 Sts. o. (H. 16); 22 Sts. (H. 81); 42 Rs., 
ganz besonders aber 57 Rs. (H. 23); 65 Rs. 1.; 76 Sts. und 
76 Rs. (H. 74). Bei manchen dieser Typen finden wir die 
frappanteste Verwandtschaft mit Typen aus dem Wittenberger 
Heiligthumsbuche von 1509, und es ist nicht zweifelhaft, dass der 
Zeichner unserer Blatter ein direkter und zwar begabter und dem 
Meister nahe stehender Schiller oder Gehtilfe gewesen sein muss; 
dass er dem Cranach so nahe steht, beweist der Umstand, dass 
zwischen manchen Holzschnitten des Wittenberger Heiligthums- 
buches und des Halleschen Heiligthumsbuches so grosse Aehnlich- 
keit vorhanden ist. So sehen wir z. B. das Morose und Asketische 
vorziiglich zum Ausdruck gebracht in W. H. Gg. VIII, Zt. 5 ten 
Gg. VII, Zt. 9ten und wiederum im H. H. 43 Rs.; 65 Rs.; 76 Sts. 
Eine vbllige Uebereinstimmung in der Behandlung der Typen und 
des Haares gibt sich kund in den Blattern W. H. Gg. VII, Zt. 
2ten, Gg. VI, Zt. toten und wiederum in Johannes H. II. 17 Rs. 
(H. 10), oder man betrachte die Haarbildung des Bartholomaus 
W. II. Gg. VI, Zt. 11 ten und die von II. II. 4 Rs. (II. 7). Aber 
arn allermeisten bestiitigt sich unsere Annahme in Bezug auf die 
Bildung des Typus und des Haares, wenn wir II. II. 16 Sts. o. 
(II. 16) und 22 Sts. (II. 81) mit W. II. Gg. VIII, Zt. to ten ver- 
gleichen; die Bildung des Haares stimmt vbllig tiberein, das Haar

1 Repr. fiir Kunstw. Bd XII, pg 300 ff.
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ist krausig, beinahe wollig, mit móglichst viel Lichtpartien ge- 
geben. Auch die hassliche Fingerzeichnung tritt in beiden Werken 
auf, so z. B. W. II. Gg. VI, Zt. 2 ten, 3 ten und H. H. 36 Sts. 
(II. 67). Aber noch in einem Punkte sind Analogien zwischen 
dcm Wittenberger und Halle’schen Heiligthumsbuche zu konsta- 
tiren: in der Bildung der Ornamentik und der fingirten Thiere. 
Wahrend wir bei der Ornamentik des Wolf Traut eine kraftige 
Linienfuhrung wahrnahmen, so ist hier gerade das Entgegengesetzte 
zu sagen. Deutlich wird uns dies, wenn wir z. B. die Edelsteine 
mit ihren Gehausen an dem Pluviale des Erzbischofs Ernst auf 
dem Titelholzsęhnitt 2 Sts. (H. 3) betrachten oder die Ornamentik 
an den Sockeln zu den Heiligengestalten, so z. B. 36 Sts. (II. ó7); 
4 Rs. (II. 7); 22 Sts. (H. 81); ganz besonders sind die vielge- 
zackten Blatter mit scharfen Spitzen charakteristisch: 79 Rs. (II. 65}; 
96 Rs. (II. 64); 97 Sts. (H. 61); man vergleiche damit die Blatter 
an dem Sockel des Gegenstandes W. H. Gg. V, Zt. 4 ten; doch 
erscheinen uns diese Blatter in der Zeichnung etwas diirr und 
zaghaft. Dagegen sind um so vorziiglicher und mit der ganzen 
Sicherheit des Kiinstlers die an vielen Gegenstanden angebrachten 
Mascarons: 11 Sts. (II. 14); 34 Rs.; 57 Rs. (H. 23), sie ver- 
rathen eine grosse Geschicklichkeit in der Zeichnung und Sinn 
fiir das Groteskę. Ihnen verwandt und nicht nachstehend sind 
die verschiedenen Thiere, die entweder ais Trager der einzelnen 
Gegenstande dienen oder mit den Fiissen derselben direkt ver- 
bunden sind: 142 Rs.; 41 Sts.; 57 Rs.; 77 Rs. (II. 65); 34 Rs.; 
11 Sts. (H. 14); 35 Sts.; 42 Sts., sie verdienen, neben die ahn- 
lichen Darstellungen im Wittenberger Heiligthumsbuch gestellt zu 
werden, so z. B. neben W. H. Gg. IV, Zt. 11 ten oder Gg. III, 
Zt. 6 ten und 9 ten, etc.

Wir ersehen also, dass ein inniger Zusammenhang zwischen 
dem Halle’schen und dem Wittenberger Heiligthumsbuch vorhan- 
den ist; es geniigt uns constatirt zu haben, dass unser Kiinstler, 
dem die 37 Holzschnitte zuzuweisen sind, entweder ein direkter 
Schiller oder vielleicht besser gesagt ein Gehiilfe Cranach’s ge- 
wesen ist. Unseres Erachtens ist er identisch mit einem jener 
Kiinstler, welche mit dem Pseudo-Griinewald zusammengearbeitet 
haben. Denn unter dem in neuester Zeit gebrauchlich gewordenen 
Namen „Pseudo-Griinewald“ verbergen sich verschiedene Kiinstler.
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„Dass infolge der Doppelstellung des Albrechts ais Erzbischof 
von Magdeburg und Halberstadt ein lebendiger Verkehr der unter 
Cranach bluhenden Wittenberger Schule mit den von Albrecht 
vom Ober- und Mittelrhein herangezogenen Kiinstlern stattfand, 
ist einleuchtend.“1 Es miissen' innige Beziehungen zwischen 
Aschaffenburger Kiinstlern und Cranach und seiner Werkstatte 
stattgefunden haben. So erkennen wir, uni hier nur ein Beispiel 
anzufuhren, deutlich, dass an den 6 Bildern der Aschaffenburger 
Galerie (Catalog von 1883: Nr. 2Ó2, 266, 286, 287, 295 und 296) 
zwei verschiedene Hiinde gearbeitet haben und dass der Cranach sche 
Einfluss auf einen Theil derselben ein sehr bedeutender war. Be- 
sonders zeigt sich dies auf Nr. 263 und 287. Die heil. Magdalena 
erscheint uns in der ublichen Cranach’schen Tracht, das An- 
heben des Obergewandes in dieser Weise ist bei Cranach sehr 
ublich, man vergleiche damit z. B. die Ehebrecherin 2 in der 
Aschaffenburger Galerie Nr. 277. Weiterhin vergleiche man die 
Ornamentik an den beiden Gewandern. Sowohl bei Nr. 263 ais 
auch bei Nr. 287 ist die Landschaft fur Constatirung Cranach’- 
schen Einflusses charakteristisch : die hohen Berge oder das auf 
tiberhangenden Felsen gebaute Schloss erinnern uns sofort an 
Cranach’s Manier. Ferner weist die Haarbildung des heil. Ste- 
phanus (Nr. 287) auf einen Kunstler hin, welcher dem Cranach 
nahe gestanden hat; gerade das gekrauselte Haar, die etwas 
gezerrte Koptbildung, die hiissliche Zeichnung der Finger fuhrt 
uns zu dem Meister, welchem wir die 37 Holzschnitte zugewiesen 
haben. Die gleichen Eigenthumlichkeiten, wie z. B. das Aufheben 
des Obergewandes mit der linken Hand (Nr. 262) sind auch un- 
serem Meister „ A“ eigen; so sehen wir dies auf 36 Sts. (H. 67) 
bei der heil. Anna, oder bei der heil. Ursula auf 42 Rs., oder bei der 
heil. Magdalena auf 29 Rs. Dass dies charakteristische Eigenthum
lichkeiten des Ktinstlers sind, beweist der Umstand, dass auf den 
Miniaturen des Halieschen Domschatzes bei der gleichen Dar- 
stellung dies nicht der Fali ist. Sehen wir z. B. die Kopfbildung 

1 Ueber das Niihere vergl. H. Janitschek. Geschichte der deutschen Malerei. 
pg. 395 ff.

2 Die Gestalt der Ehebrecherin abgebildet bei v. Hefner-Alteneck : Trachten, 
Kunstwerke und Geratschaften. Bd VII, Nr. 496.
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der heil. Magdalena (Nr. 2ó2)an, so stimmt sie vollkoinmen iiberein 
mit der heil. Ursula auf 42 Rs. und 36 Sts. (H. 67.)

Wie ganz abweichend ist dagegen die ganze Behandlung des 
Gesichtes und der Hiinde auf dem Bilde Nr. 266 der Aschaffen- 
burger Galerie, das den heil. Erasmus darstellt. Hierin erkennen 
wir wiederum den Pseudo-Griinewald, welcher mit wahrer Kunst- 
fertigkeit Hiinde malt. wir erkennen in ihm leicht den gleichen 
Kiinstler des St. Victorbildes in der Stiftskirche zu Aschaffen- 
burg, obgleich wiederum die Wolken (auch auf den Miinchner 
Bildern) nicht von ihm. sondern von seinem Gehiilfen, dem 
Pseudo-Cranach, gemalt sind, und zwar auf iihnliche Weise, wie 
auf Cranach’s Kreuzigungsbilde (Catalog von 1888: Nr. 87) des 
Stadefschen Instituts. Wir kommen also zu dem Schlussresultate, 
dass der Gehiilfe des Pseudo-Griinewald, welcher ebenfalls starken 
Antheil an den iibrigen Gemiilden (besonders an dem der Bam
berger Galerie Nr. 57 und den Bildern in der Marktkirche zu 
Halle a. S.) hat, sich bei Granach gebildet hat und bei den regen 
Verbindungen zwischen Halle, Wittenberg, Aschaffenburg und 
Mainz sich mit dem Pseudo-Griinewald verband, und dass er der 
Mitarbeiter am Halle’schen Heiligthumsbuche von 1520 war.

Der Kii n stler B :
Zuletzt seien noch die Holzschnitte: 31 Rs., 45 Sts., 89 Rs. 

und 10S Rs. erwiihnt. Sie unterscheiden sich von den bis jetzt 
betrachteten durch die grosse Ungeschicklichkeit in der Wieder- 
gabe der Gegenstande und durch die unsichere Zeichnung. Sie 
sind von so roher Natur, dass wir sie weder dem W. Traut 
noch dem Kiinstler „A“ zuweisen kbnnen; am ehesten kbnnten die 
Zeichnungen von einem Formschneider herriihren, welcher im 
Zeichnen keine Gewandtheit besass.

Nachtrag.

Zum Schlusse dr3ngt sich uns eine Frage auf. Wer war der 
Drucker des Halle’schen Heiligthumsbuches von 1520? Dasselbe 
ist, wie wir wissen, 1520 zu Halle ohneAngabe des Namens des
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Schwetschke2 3 4 5

1 Auf die volle Seite kommen 33 Zeilen. Ais Wasserzeichen dient ein 
Ochsenkopf mit Kreuz und Stange.

2 Gustav Schwetschke, Vorakademische Buchdruckergeschichte der Stadt 
Halle. Halle 1840. Cap. VIII, pg 20 1T.

3 J. H. Leich, De Origine et incrementis typographiae Lipsensis liber 
singularis cult-Lipsiae, in aedibus B. Ch. Breitkopfii. Anno typ. sel III 4ten pg 18

4 Es ist ein Rundbild mit dem Portrait des Georg Rhaw; rings um das 
selbe ist sein Name und Alter (54) angebracht. Unterhalb desselben lindet sich 
ein auf G. Rhaw bezuglicher lateinischer Vers. Passavant schreibt falschlich in 
der ersten Zeile statt: «Qui iuuit studio* — <qui jussit studio.* Der Holzschnitt 
dtirfte aus dem Jahre 1542 sein; er befindet sich auf der Stirnseite des letzten, 
Blattes des wohl im Jahre 1542 gedruckten <Hortulus animae.*

5 Ausser diesem grossen Schnbrkel finden sich zu oberst zwei kleinere; 
dann folgen die Worte:

Gedruckt zu Wit-
temberg durch

Georgen 
Rhaw, 

unterhalb ein Epheublatt und zuletzt unser grosser Schnbrkel.

Druckers gedruckt.1 „móchte die Annahme, dass
ein auswartiger Typograph eigens nur zur Ausfuhrung dieses Ver- 
zeichnisses“ nach Halle berufen wurde, fur wahrscheinlich halten, 
weist jedoch mit Recht die Ansicht Leich’s3 zurtick, dass das 
Halle’sche Heiligthumsbuch von Martin Landsberg gedruckt sei, 
indem er die nothigen Beweise bringt, dass die damals viel ge- 
brauchten Schwabacher Typen auch von anderen Typographen 
angewandt wurden, so in Leipzig selber in den Drucken von 
Nicolaus Schmidt, von Michael Bhim; Mauritius Brand in Magde
burg (1495), Wolfgang Stbckel in Leipzig (1519 u. 1520), Joh. 
Grunenbergk in Wittenberg (1520), ferner in einem gleichzeitigen 
undatirten Niirnberger Drucke etc. Schwetschke neigt sich ohne 
Beweis der Ansicht: „dass die Schrift zu unserm Yerzeichniss 
in Leipzig gegossen wurde“ zu.

Bei meinem jiingsten Aufenthalt in London fand ich in dem 
„Printroom“ des British Museums den von Passavant 4 (Vol. IV, 
pg. 20) unter Nr. 202 erwahnten Holzschnitt mit dem Brustbilde 
des Typographen Georg Rhaw. Uns interessirt hier nur die Riick- 
seite dieses Blattes,5 wo sich zu unterst ein grosser Schnbrkel 
befindet. Es ist ntimlich mit geringer Abweichung der gleiche,

1 3
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welcher im Halleschen Heiligthumsbuche von 
kehrt und sieli durch seine flotte und sichere 
muthige Form auszeichnet.

1520 bfters wieder- 
Zeichnung und an-

Doch sehen wir uns zunachst genauer das Leben Georg 
Rha\v’s1 an. Er stammt aus der kleinen Stadt Eisleben, wo er 

1 Vergl. F. W. E. Rost, „Was hat die Łeipziger Thomasschule fiir die 
Reformation gethan?“ Programm der Łeipziger Thomasschule 1817. Leipzig. 
bei W. Staritz.

2 <Die so nothig ais niitzliche Buchdruckerkunst und Schriftgieszerey* 
Leipzig, 1740-8. part. II: pg 374.

im Jahre 1484 das Licht der Welt erblickte. Wir finden ihn ais 
Cantor im Jahre 1519 an der Łeipziger Thomasschule und im 
folgenden Jahre sowohl in Leipzig ais auch in Eisleben, in welch 
letzterer Stadt er ais Schullehrer thatig war. Nun folgt eine 
Periode seines Lebens, die fiir uns in Dunkelheit gehiillt ist: die 
Jahre von 1520—25. Plótzlich taucht er 1525 ais Buchdrucker 
in Wittenberg auf. Man fragt sich unwillkurlich, warum er 
Leipzig und Eisleben verlassen hat; aber ebenso wenig ist es 
bekannt, wo er die Buchdruckerkunst erlernte, ob er sie bereits 
in Leipzig betrieb? Hager2 aussert sich dahin, dass Rhaw bereits 
1521 gedruckt habe, „bleibt aber die Belege schuldig“. Sein uns 
bekannter erster Druck stammt aus dem Jahre 1525. Aber gewiss 
ist es beachtens- und erwahnenswerth, dass der grosse Schnbrkel, 
welcher sich im Halle’schen Heiligthumsbuche vorfindet, auch in 
dem „Hortulus animae" vorkommt. Und man legt sich die Frage 
vor, ob Rhhw etwa bereits in Leipzig die Buchdruckerkunst er
lernte und aus Łfiir uns bis jetzt unbekannten Griinden die Stadt 
verliess, um bald darauf eine eigene Offizin in Wittenberg zu 
griinden. Aber in Uebereinstimmung mit der Yermuthung Rosts, 
dass die Schrift zu dem Halle’schen Heiligthumsbuch in Leipzig 
gegossen wurde, denken wir vielleicht nicht mit Unrecht daran, 
dass der Drucker desselben ein Łeipziger und dass Georg Rhaw 
entweder ais Lehrling oder ais Gehiilfe bei ihm thatig war, und 
wir wiirden somit eine Erklarung fiir das Yorkommen des 
Schnbrkels in den beiden Werken haben. Dass der Drucker des
H. H. v. 1520, dessen Drucklegung gewiss auf eigene Kosten 
des Cardinals geschah, ein auswartiger war, konnen wir keinen 
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Augenblick bezweifeln; wir kennen iiberdies aus dem Jahre 1520 
keinen in Halle ansassigen Drucker.

Und vergleichen wir endlich die Schnorkel mit einander, so 
muss zuerst darauf hingewiesen werden, dass im H. H. v. 1520 
selbst zwei Holzstbcke eines und desselben Schnbrkels in An- 
wendung waren, wir wollen sie mit „1“ 1 und „11“ 2 bezeichnen. 
Wir sehen also, dass zwei von einander in der Zeichnung nur 
wenig abweichende Holzstbcke benutzt worden sind. Vergleichen 
wir dieselben mit dem Schnorkel aus dem „Hortulus animae“, 
den wir mit „111“ bezeichnen wollen, so sehen wir, dass „1“ und 
„111“ sich am nachsten kommen und dass die Zeichnung von „111“ 
nur etwas kraftiger gehalten ist und der nach oben ausgehende 
Strich des Schnbrkels eine horizontalere Richtung ais der von „1“ 
erhalten hat. 3

1 1" H. H. 1520 41 Rs.
2 II" H. II. 1520 107 Rs.
3 Siebe unsere Abbildung der drei Schnorkel.

Wir kónnen also mit Bestimmtheit nicht entscheiden, pb 
G. Rhaw bereits in Leipzig die Buchdruckerkunst erlernt hatte; 
die Móglichkeit ist aber keineswegs ausgeschlossen. Es ist aber 
kaum anzunehmen, dass er der Drucker des 11. H. v. 1520 ist, 
weil er 1520 in Eisleben thatig ist, doch denkbar ware, dass es 
ein Leipziger Drucker und gerade derjenige war, bei welchem 
G. Rhaw die Buchdruckerkunst erlernt hatte.
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