


Nils Büttner 

»Gut in kleinen Bildern« 
Albrecht Altdorfer 
als Landschaftsmaler? 

Albrecht Altdorfer gilt als Schöpfer der ers ten a u t o n o m e n Land

schaf tsbi lder der abend länd i schen Kunstgeschichte . »Mit seiner 

zwi schen 1520 u n d 1530 e n t s t a n d e n e n Donaulandschaft (Abb. 53) 

schuf er das vielleicht erste Landschaf tsb i ld o h n e j ede e r k e n n b a r e 

mensch l i che Staffage.«1 Diese vielfach ge t ro f fene Fests te l lung hat 

sich diskursiv so verselbsts tändigt , dass die Frage fast v e r w e g e n 

scheint , w o r a u f diese vermein t l i che Gewisshei t eigentl ich g r ü n d e t . 

In ers ter Linie sind es Altdor fe rs Bilder, die in den seit Wincke l 

m a n n ausgebi lde ten Kategor ien e iner Gesch ich te der Bildenden 

Küns te z u m visuel len A r g u m e n t w e r d e n . Die m e n s c h e n l e e r e Do
naulandschaft w i r d als Beweis d a f ü r a n g e f ü h r t , dass Altdor fe r als 

h e r a u s r a g e n d e r Ver t re t e r des >Donaustils< eine » a u t o n o m e Land

schaft« geschaf fen habe. 2 Altdorfers »Kunstweise« ziele w e n i g e r 

auf die exak te C h a r a k t e r i s i e r u n g e inze lne r N a t u r f o r m e n h in , so 

Max J. Friedländer , de r m i t seiner 1891 publ iz ie r ten Disser ta t ion 

z u m M i t b e g r ü n d e r der k u n s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r f o r s c h u n g Alt

dor fe r s w u r d e , als v i e l m e h r auf e ine maler i sche Er fas sung des Ge

samtbi ldes , das d u r c h die f l i r r enden Reflexe des Lichts b e s t i m m t 

wird . 1 Vergle ichbares en tdeck te der W i e n e r Kuns th i s to r ike r T h e o 

dor von F r i m m e l in der »Malerei des 16. J a h r h u n d e r t s in den Do

n a u g e g e n d e n u m Regensburg , Passau, Linz«. Sie habe , so schr ieb 

er in seiner Rezens ion von Fr iedländers Disser ta t ion , »etwas Ge

m e i n s a m e s an sich, w a s sie von der gleichzei t igen Malerei des 

übr igen D e u t s c h l a n d s un te r sche ide t u n d u n s d a z u berech t ig t , 

von e i n e m Donaus t i l z u sprechen.«4 Seither gilt e iner Kunstge

schichte , die das g e m e i n s a m e Kuns two l l en e iner bajuwar ischa l 

p inen Volksseele pos tu l ie r te , Altdor fe r als ein H a u p t m e i s t e r die

ses s o g e n a n n t e n »Donaustils«.5 M a n be t r ach te t e seine Bilder aus 

d iesem Blickwinkel u n d b e w u n d e r t e seine »Fähigkeit , das Wald

w e b e n z u be lauschen u n d die Palet te eines gewi t t r i gen S o n n e n u n 

t e rgangs z u bezwingen«." Selbst w o in j ü n g e r e r Zei t an den seiner

zeit m i t g e d a c h t e n Vors te l lungen von »deutscher Art u n d Kunst« 

53 Albrecht Altdorfer, Donaulandschafl mit Schloss Wörth bei Regensburg, 
1520 bis 1530, Alte Pinakothek, München 

Zweife l a u f g e k o m m e n sind, gel ten Altdor fe rs m i t M o n o g r a m m e n 

u n d teils mit D a t i e r u n g e n ver sehene Bilder n o c h i m m e r als schla

g e n d e r Beweis f ü r den »Donausti l« u n d die B e r e c h t i g u n g f ü r das 

Epi the ton des »Landschaftsmalers«. 7 D o c h der Beweis h ink t . D e n n 

die Exis tenz his tor i scher Bildzeugnisse k a n n o h n e die n o t w e n d i 

g e n diskurs iven B e g r ü n d u n g s z u s a m m e n h ä n g e nicht als Beleg f ü r 

die Kategor ien der O r d n u n g u n d E i n o r d n u n g dienen . Die Mo

n u m e n t e h a b e n eine ande re onto logische Qual i t ä t als die später 

etabl ie r ten sprach l ichen Kategor ien , auch w e n n u n d ge rade wei l 

diese als gle ichsam immate r i e l l e r Bestandtei l der Werküber l i e fe 

r u n g selbst his tor isch sind. Es ist l ohnend , diese i m geis teswissen

schaf t l i chen Kontex t seit den Zei t en Max W e b e r s u n d F e r d i n a n d 

de Saussures z u m G e m e i n p l a t z g e w o r d e n e Fes ts te l lung i m kuns t 

h i s to r i schen Kontext n o c h e i n m a l in E r i n n e r u n g z u r u f e n . Unsere 

Kategor ien der Beschre ibung u n d O r d n u n g , de r Blick auf das His

tor ische u n d das Sprechen u n d Schre iben ü b e r Gesch ich te gehö

r e n nicht d e m E n t s t e h u n g s z u s a m m e n h a n g der M o n u m e n t e an , 

die i h r G e g e n s t a n d u n d Anlass sind. Das Sprechen ü b e r die D i n g e 

u n d die Sprache h a b e n ih re eigene Gesch ich te . 

Betrachte t m a n die sprachl ich fixierte his tor i sche Ü b e r l i e f e r u n g 

aus der Zei t Altdorfers , w i r d schnel l offensicht l ich, dass die Frage 

der » a u t o n o m e n Landschaf t« seinerzei t nicht diskut ie r t w u r d e , ja 

nicht e i n m a l z u r Diskuss ion stand." U n d so w ü r d e w o h l auch nie

m a n d allen Erns tes b e h a u p t e n , Altdor fe r ode r seine Ze i tgenossen 

h ä t t e n dessen Bilder als » a u t o n o m e Landschaf tsb i lder« o d e r als 

Beispiele f ü r den >Donaustil< beze i chne t . Es vers teh t sich, dass alle 

Model le de r his to r i schen W i s s e n s o r d n u n g u n d des Dars te l lens 

von Gesch ich te nach t räg l i ch u n d r e t rospek t iv sind. D o c h w i r d das 

z u m Prob lem, w e n n die m i t d e n allein diskurs iv l eg i t imie r ten Be

gr i f fen v o r g e n o m m e n e n Z u s c h r e i b u n g e n nich t m e h r prob lemat i 

siert w e r d e n . D e n n d e n »Donausti l« hat eben nicht Altdor fe r be

g r ü n d e t , s o n d e r n T h e o d o r v o n F r i m m e l , n a c h d e m Max J. Fried

länder den R e g e n s b u r g e r z u m »Vater de r Landschaf t smale re i« u n d 

»Vater des Landscha f t sgemäldes« g e m a c h t e hat te . 9 

Will m a n die Frage stellen, wie Altdorfer selbst übe r seine Bilder 

gesprochen haben k ö n n t e oder was seine Zei tgenossen in i hnen 
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sahen, s tehen die mit den m o d e r n e n Begriffen t r anspor t i e r t en Sub-

texte einer B e a n t w o r t u n g i m Wege . Die implizite ideologische Auf

l adung u n d die d a m i t e inhe rgehende unhis to r i sche B e h a u p t u n g 

einer überzei t l ich kons tan ten W a h r n e h m u n g der Bilder u n d ihrer 

Motive verstellen einer his tor ischen Kontex tua l i s ie rung den Blick. 

Das Epi the ton des Landscha f t sma le r s erscheint v o r d e r h a n d un

verdächt ig , schließlich ist der Begriff schon f ü r Albrecht D ü r e r be

zeug t , der m i t i h m 1521 se inen A n t w e r p e n e r Zei tgenossen J o a c h i m 

Paten ie r belegte.10 D o c h erweis t der Vergleich der W e r k e Pateniers 

m i t d e n e n Altdorfers so augenfä l l ige mot iv i sche Unterschiede , dass 

e ine Ü b e r t r a g u n g des Begriffs nicht u n m i t t e l b a r einleuchte t . Auf 

das G e s a m t w e r k Altdorfers bezogen , ist das heu t e als landschaf t 

lich W a h r g e n o m m e n e längst nicht so d o m i n a n t , wie m i t Blick auf 

das CEuvre Pateniers . U n d w ä h r e n d le tz terer f raglos Maler w a r u n d 

als solcher in A n t w e r p e n lebte u n d starb, ist der Fall bei Altdorfer 

anders gelager t (Abb. 54). Dieser w a r n ä m l i c h z w a r a m 13. M ä r z 

1505 als »Albrecht al l tarffer m a i e r von Amberg« i m Bürge rbuch der 

Stadt Regensbu rg verze ichne t w o r d e n , doch t ra t er in D o k u m e n t e n 

nach seiner A u f n a h m e in den Rat u n d der E r n e n n u n g z u m Stadt

baume i s t e r n u r m e h r als B a u m e i s t e r i n Ersche inung ." Beinahe stau

n e n d muss t e die Kuns tgesch ich t s sch re ibung z u r Kenntn i s n e h m e n , 

dass der heu te als Maler gefeier te Altdorfer auf se inem Grabs te in 

nicht als solcher t i tu l ier t wird.1 2 Die Ü b e r h ö h u n g der Malerei als 

Gipfel j ede r K u n s t ä u ß e r u n g u n d die seit d e m 18. J a h r h u n d e r t d a m i t 

e i n h e r g e h e n d e E i n s c h ä t z u n g von W e r t u n d W ü r d e der Maler ist 

schlicht ein wei teres Beispiel f ü r eine aus der prob lema t i schen Ideo

log is ie rung von Begrif fen resu l t ie rende ahis tor ische Fehleinschät

z u n g . D e r Male rbe ru f w a r ein geachte tes H a n d w e r k , al lerdings z u 

Zei t en Altdorfers weit w e n i g e r angesehen als der Beruf des Bau

meis t e r s . " Das sch lug sich beispielsweise bis wei t ins 17. J a h r h u n 

der t in der Beso ldung von H o f k ü n s t l e r n nieder. Auch ein öffentli

ches A m t u n d die W ü r d e eines Ratsher ren der Reichsstadt Regens

b u r g w a r e n in den A u g e n der Zei tgenossen f ü r d e n sozialen Status 

u n d die A n e r k e n n u n g e iner Person wich t ige r als der m i t gesell

schaf t l ich w e n i g a n e r k a n n t e r Arbei t assoziierte Malerberuf.1 4 

Erst d u r c h e i n e n l a n g w i e r i g e n Prozes s der U m w e r t u n g ha t sich 

die n o c h h e u t e G e l t u n g b e a n s p r u c h e n d e E i n s c h ä t z u n g von der 

b e s o n d e r e n W ü r d e der Bi ldküns te d u r c h g e s e t z t . Einen gewich t i 

g e n Bei t rag d a z u leistete i m d e u t s c h e n S p r a c h r a u m die 1675 publi

z ie r te Teutsche Academie des N ü r n b e r g e r Malers u n d Kuns t schr i f t 

stel lers J o a c h i m v o n S a n d r a r t . Sein u m f a n g r e i c h e s W e r k bie te t 

zug le ich die ers te ü b e r die N e n n u n g des N a m e n s h i n a u s g e h e n d e 

W ü r d i g u n g v o n L e b e n u n d W e r k Albrech t Altdor fe rs , d e n San

d r a r t als »Mahler u n d Kupfers techer« kannte . 1 5 Die d e m Text zu

g r u n d e l i egenden b iog ra f i s chen I n f o r m a t i o n e n s ind spärl ich. Alt

do r f e r s N a m e n leitet S a n d r a r t in fa l scher E t y m o l o g i e v o m »in de r 

Schwei tz g e l e g e n e n Vat te r land de r Stadt Altorf« ab, » w o r i n n e n viel 

v o n se inen G e m ä h l d e n z u s e h e n / die se inen Kupfe r s t i chen seh r 

gleichen«.16 Dass in der S c h w e i z e r Stadt viele W e r k e Al tdor fe r s z u 

s e h e n seien, hat die k u n s t h i s t o r i s c h e F o r s c h u n g f r ü h als u n z u t r e f 

f end e r w i e s e n . D o c h de r zwe i t e Teil der Aussage S a n d r a r t s ist e in 

u m s o i n t e re s san te re s Z e u g n i s . D e r H i n w e i s auf die g r o ß e Ä h n 

l ichkei t de r d r u c k g r a f i s c h e n u n d de r g e m a l t e n W e r k e b e z e u g t 

n ä m l i c h die W a h r n e h m u n g eines m e d i e n u n a b h ä n g i g e n Individu

alsti is Altdor fe rs . H i e r deck t sich S a n d r a r t s E i n s c h ä t z u n g m i t d e n 

B e o b a c h t u n g e n de r k u n s t h i s t o r i s c h e n F o r s c h u n g seit Fr iedländer , 

die a l le rd ings e ine a n d e r e M e i n u n g von Al tdor fe r s b e v o r z u g t e n 

Sujets ha t t e . »Er m a h l t e z u m a l le rbäs ten kle ine Histor ien«, schre ib t 

n ä m l i c h Sandra r t , o h n e auch n u r ein W o r t z u d e n L a n d s c h a f t e n 

z u verlieren.1 7 A n d e r s als Patenier , den er g e n a u w i e v o r d e m D ü r e r 

als L a n d s c h a f t s m a l e r charak te r i s i e r t , sieht er als Altdor fe r s Spezi

ali tät »kleine His tor ien« (Abb. 55).18 D e r H i n w e i s auf das F o r m a t ist 

d e m A u t o r dabe i so wicht ig , dass er i h n auch in der Marg ina l spa l t e 

un te r s t r e i ch t . »Gut in k le inen Bildern« he iß t es dort.11* Dass dies in 

S a n d r a r t s A u g e n d e m K u n s t w e r t k e i n e n A b b r u c h tat , l ehr t de r fol

g e n d e Text. D e n n Al tdor fe r »sänne d e n s e l b e n e m s i g n a c h / u n d 

w a n d t e g r o s s e n Fleiß an / w i e auch in allen e ine geis t re iche Inven

t ion u n d u n g e m e i n e Se lzamke i t z u v e r s p ü r e n ist / d e r e n t h a l b e n 

i h m e auch s o n d e r b a r e s Lob g e b ü h r e t / d a n n o b s c h o n seine W e r k e 

e t w a s wi ld u n t e r e i n a n d e r sche inen / wei l das h in t e r s t e / n a c h 

selbiger Z e i t e n G e w o n h e i t / e b e n so h a r t als das v o r d e r e h e r a u s 

k o m t / so ist d a n n o c h ein t i e f s inn iger Vers tand d a r i n n e n z u fin

den.«20 D u r c h sein »emsiges Nachs innen« , d e n »großen Fleiß« u n d 

die »Seltsamkeit« der »geis t re ichen Invent ion«, aber auch d u r c h die 

i h m z u g e s c h r i e b e n e gewisse »Wildheit« w u r d e Al tdor fe r von San

d r a r t z u e i n e m t yp i s chen Ver t r e t e r de r ä l te ren d e u t s c h e n Malere i 

stilisiert, die er d u r c h w e g m i t d e m gle ichen Vokabu la r cha rak te 

risierte.21 S a n d r a r t s Urtei l s t ü t z t e sich dabe i vor a l lem auf druck

g ra f i sche Arbe i t en , von d e n e n er e in ige explizi t lobt: »Sehr zier

lich ist auch sein gros se r Fendr i ch in H o l z s c h n i t t / ing le ichen sein 

P y r a m u s , T h y s b e , Abigai l u n d Passion, in der sich sehr s c h ö n e af

fec ten erze igen . In Kupfer ha t er von 50. b iß 60. Stuck / von Holz

schn i t t aber e t w a s m e h r e r s ausgehen lassen / die a l l e samt in E h r e n 

z u ha l t en seyn / u n d m i t in d e n B ü c h e r n u n t e r d e n k le inen Kupfer

s t u c k e n o d e r Meis te rn g e h a l t e n w e r d e n / w o r a u s se ine Emsigke i t 

/ Fleiß h u n d s i n n r e i c h e r Vers tand bäs t e r m a s s e n z u verspüren.« 2 2 

H i e r findet Sandra r t s E i n s c h ä t z u n g n o c h e i n m a l Bes tä t igung , dass 

Al tdor fe r »gut in k le inen Bildern« sei. D e n n dessen Arbe i t en , »die 

a l l e samt in E h r e n z u ha l t en seien«, w u r d e n z u S a n d r a r t s Ze i t »mit 

in d e n B ü c h e r n u n t e r d e n k le inen K u p f e r s t u c k e n o d e r Meis t e rn 

gehal ten«. 2 ' W a s d a m i t g e m e i n t war , präz is ie r t S a n d r a r t an ande

rer Stelle, w o er auch a u s f ü h r t , dass »seine Kupfers t i che nich t n u r 

50 o d e r 60 / wie ich a n f a n g s v e r m e i n t / s o n d e r n bis in 68 Stuck ans 

Licht gegeben.«2 4 H i e r findet sich a u c h der H i n w e i s darauf , dass 

Al tdor fe r das Bürge r r ech t der Stadt R e g e n s b u r g e r w a r b u n d dor t 

sogar Mitgl ied des Rates w u r d e . Besonders l e tz te res w a r ein wich

t iges A d d e n d u m in d e n A u g e n Sandra r t s , de r m i t se iner Teutschen 
Academie e ine r A u f w e r t u n g des M a l e r b e r u f e s z u a r b e i t e n woll te . 

N o c h e i n m a l b e g e g n e t hie r auch de r H i n w e i s da rau f , dass Altdor

fers gra f i s che Arbe i t en »unte r diese also g e n a n n t e kle ine Meis te r 

g e r e c h n e t / u n d in d e n B ü c h e r n seine Stuck ve r samle t werden«. 2 5 

D e r Text e rwe i s t n ich t nur , wie f r ü h sich der n o c h h e u t e verbrei

te te Begriff der »Kleinmeister« etabl ier te , s o n d e r n auch , dass u n d 

w i e z u S a n d r a r t s Z e i t e n Graf ik g e s a m m e l t w u r d e . 2 6 Er selbst ver

f ü g t e ü b e r e ine u m f a n g r e i c h e Kollekt ion, die in diversen Klebe

b ä n d e n nach Schulen u n d Meis te rn g e o r d n e t war . D e r vier te dieser 

Bände w a r Ein grosses Buch/erfüllet mit dem berühmtesten Handrissen 
oder Zeichnungen der übrigen alten und neuen vortreflichen Teutschen 

54 Albrecht Altdorfer, Landschafi bei Sonnenaufgang, 1522, 
Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen 
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55 Albrecht Altdorfer (Werkstatt), Der zweite Geldrische Krieg (Detail, Triumphzug Kaiser Maximilians L), Albertina, Wien 

und Niederländischen Meister, d a r u n t e r Israel v a n M e c k e n e m , Mar 

t in Schongaue r , A d a m Kraf f t , Albrech t Altdorfer , H a n s v o n K u l m 

bach , Pie te r Bruege l d. Ä., Barte l u n d H a n s Sebald B e h a m , bis h i n 

z u H a n s R o t t e n h a m m e r , A d a m Elshe imer , Pete r Paul R u b e n s u n d 

»andern g u t e n Modernen« . 2 7 D e n In te ressen S a n d r a r t s g e m ä ß ran

g ie r t e Al tdo r f e r hie r n e b e n a n d e r e n »Kleinmeis tern« als exem

plar i sch f ü r die d e u t s c h e u n d n iede r l änd i sche G r a f i k des 16. u n d 

17. J a h r h u n d e r t s . D a m i t nich t g e n u g l iefer t S a n d r a r t zug le ich in 

s e i n e m u m f a s s e n d a n g e l e g t e n W e r k auch e i n e n H i n w e i s auf die 

T r a d i t i o n e n se iner S a m m e l b e m ü h u n g e n , die, s e i n e m Gesch ich t s 

bild g e m ä ß , g e n a u w i e die Ö l m a l e r e i o d e r die K u n s t des Kup

f e r s t e c h e n s e i n e n E r f i n d e r hat te . 2 8 D e n Beleg d a f ü r l ie fer te »die 

Kuns t S tube / d e s w e y l a n d H e r r n J o h a n n Aegydi i Ayrers b e r ü h m 

t en Med. D. z u N ü r n b e r g / w e l c h e r z u Z e i t e n des n i e m a l s g e n u g 

g e p r i e s e n e n Albrech t D ü r e r s dase lbs ten gelebet . [...] Dieser n u n 

m a c h t e d e n A n f a n g m i t S a m l u n g de r Kupfe r s t i chen / w i e diese 

K u n s t erst aufers tanden.« 2 9 

U n a b h ä n g i g v o n d e r h e u t e als fa l sch e r w i e s e n e n B e h a u p t u n g 

S a n d r a r t s , dass d e r N ü r n b e r g e r A r z t u n d A s t r o n o m Ayrer das 

G r a f i k s a m m e l n e r f u n d e n habe , w a r er d o c h f r ag lo s e in f r ü h e r 

S a m m l e r Al tdor fe r s , dessen Kol lek t ion f ü r S a n d r a r t z u e i n e m 

R e f e r e n z p u n k t w u r d e . ' " Er w u r d e 1520 in N ü r n b e r g g e b o r e n , 

s t a rb 1579 in N e u m a r k t u n d h in t e r l i eß e ine u m f a n g r e i c h e , sorg

s a m n a c h K ü n s t l e r n in Alben g e o r d n e t e S a m m l u n g . Tatsäch l i ch 

w a r e n de r v o n S a n d r a r t so a u s f ü h r l i c h g e w ü r d i g t e n S a m m l u n g 

Ayrer a n d e r e Kol l ek t ionen v o r a u s g e g a n g e n , in d e n e n gra f i s che 

W e r k e Al tdo r f e r s e b e n s o v e r t r e t e n w a r e n . Leider ist k e i n e d e r 

seit d e m A u s g a n g des 15. J a h r h u n d e r t s d o k u m e n t i e r t e n S a m m 

l u n g e n in i h r e m vol len U m f a n g u n d i h r e r e ins t i gen O r d n u n g 

e r h a l t e n geb l i eben . Die m e i s t e n Kol l ek t ionen s ind l ängs t in alle 

W i n d e z e r s t r e u t , d o c h lassen sich e in ige f r ü h e G r a f i k s a m m l u n 

g e n z u m i n d e s t i m U m r i s s r e k o n s t r u i e r e n . 3 1 

N e b e n S a m m l e r n wie d e m N ü r n b e r g e r H u m a n i s t e n H a r t m a n n 

Schedel, der Einb la t td rucke u n d H a n d z e i c h n u n g e n in die Bücher 

se iner Bibliothek e ink leb te u n d einlegte , t r a t en u m das J a h r 1500 

S a m m l e r auf, die i h r Mater ia l ande r s o r d n e t e n . Ein bered te s Zeug

nis d a f ü r ist das Inven ta r de r G r a f i k s a m m l u n g des F e r d i n a n d Co

lumbus , die z u den f r ü h e s t e n r e k o n s t r u i e r b a r e n S a m m l u n g e n 

zählt.1 2 D e r Sohn von C h r i s t o p h C o l u m b u s t r u g bis z u s e i n e m Tod 

im J a h r e 1539 eine S a m m l u n g von 3204 D r u c k g r a f i k e n z u s a m m e n , 

f ü r die er ein di f fe renz ie r t e s O r d n u n g s s y s t e m en twicke l t e . Z u e r s t 

w u r d e n die Blätter e i n e m v o n s ieben F o r m a t e n z u g e o r d n e t . Das 

nächs t fo lgende O r d n u n g s k r i t e r i u m w a r der Dars te l lungsgegen

s tand , w o b e i die Z a h l der Figu ren aussch l aggebend war . Altdor

fers H o l z s c h n i t t m i t d e m Hl. C h r i s t o p h e r u s aus d e m J a h r 1513 bei

spielsweise w u r d e , als Blatt von 16,8 x 12 c m , als »Druck in Q u a r t o 

m i t z w e i bek le ide ten Hei l igenf iguren« abge leg t . " 

D e r a r t i g subt i le Klass i f ika t ionssys teme bl ieben n o c h übe r lange 

Zei t die A u s n a h m e . D a f ü r blieb es u n t e r Bibliophilen verbrei te t , 

kle inere D r u c k e in Bücher e i n z u k l e b e n , aus d e n e n sie z u m e i s t erst 

in spä terer Zei t ausgelöst u n d in re ine Graf ika lben u m g e s e t z t w u r 

d e n . " Als Beispiel d a f ü r l ieße sich die S a m m l u n g von Will iba ld 

Imhofif a n f ü h r e n . ' 5 Ü b e r v e r w a n d t s c h a f t l i c h e B e z i e h u n g e n z u 

d e m m i t D ü r e r b e f r e u n d e t e n H u m a n i s t e n Will ibald Pi rkhe imer , 

de r 1530 o h n e m ä n n l i c h e Erben ver s to rben war , ge l ang t e I m h o f f 

in d e n Besitz der vielleicht u m f a s s e n d s t e n S a m m l u n g von Wer

ken D ü r e r s , die es je gab. Die d r u c k g r a f i s c h e n W e r k e des N ü r n 

b e r g e r Meisters w a r e n nicht selten in m e h r e r e n A b z ü g e n vorhan

den . Teils w a r e n sie in Klebebänden vereint , teils lagen sie lose in 

Mappen , a n d e r e w i e d e r  b e v o r z u g t kolor ie r te Exempla re  dien

ten , auf H o l z a u f k a s c h i e r t , als W a n d s c h m u c k . " 1 In dieser Weise 

w u r d e n beispielsweise »Adam u n d Eva auf p e r g e m e n , Albrech t 

D u r e r s d r u c k in k u p f h e r auf ein tefelein« präsen t i e r t o d e r ein »Eu

s tachius Albrech t D u r e r s i luminier t« . ' 7 Besonders auf P e r g a m e n t 
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g e d r u c k t e ode r g e m a l t e Bilder w u r d e n , das e rwe i sen die dazuge-

se tz t en Pre i sangaben , besonde r s geschä tz t . So z u m Beispiel die 

N u m m e r 11, »Ein i l umin i e r t tefelein auf p e r g a m a n t , ist Crist i des 

h e r r e n k r e u z i g u n g , p r o f. 12«'8, N u m m e r 12, »Ein i l umin i e r t auf 

p e r g a m e n tefelein, w i e Cris tus der h e r r der Maria Magda lena er

scheint i m gar t ten«, w a r m i t 8 Florin n o c h t e u r e r u n d n o c h e i n m a l 

kos tba re r w a r die fo lgende N u m m e r 13, ein v e r m u t l i c h ver lorenes 

W e r k Altdorfers , das m i t 16 Flor in zu Buche s c h l u g : " »Ein tefelein 

ol i farb auf holz , ist ein Cruz i f ix m i t e iner l and t schaf t , kost m i c h 

wol 36 f., h a b es geha l t en v o n Albrecht D u r e r s hand t , ho t aber ge

mal t A n d r e a s A m b e r g e r m i t AA Zeichen , schez ich auf 16 f.«"' Da

n e b e n findet sich e ine R a n d b e m e r k u n g von ande re r H a n d , die den 

Ein t r ag korr ig ier t : »Konig von Venezia helt dis s tuck f ü r des Alb

recht Altdor fe r von R e g e n s b u r g and , es t imie r t s p r o 40 daler«.41 D e r 

Ein t r ag in d e m z w i s c h e n 1557 u n d 1564 abgefass ten Inven ta r er

weis t dabei nicht n u r die b e s o n d e r e W e r t s c h ä t z u n g f ü r e ine Bild

e r f i n d u n g Altdorfers , auch w e n n erst später sein M o n o g r a m m 

r icht ig aufgelös t w u r d e . I m h o f f s Not i z beleg t zugle ich , dass in 

de r z w e i t e n H ä l f t e des 16. J a h r h u n d e r t s die W i e d e r g a b e des land

schaf t l i chen U m r a u m s e iner K r e u z i g u n g s s z e n e als b e d e u t s a m e r 

Teil des Bi ldganzen de r E r w ä h n u n g f ü r W e r t b e f u n d e n w u r d e . 

Es w ä r e aber falsch, aus dieser B e o b a c h t u n g die Über t r agba rke i t 

m o d e r n e r äs the t i scher Kri ter ien ableiten z u wollen . In ih re r Ge

samthe i t e rwe i sen die A u f z e i c h n u n g e n Imhof f s n ä m l i c h eher, wie 

w e n i g m o d e r n e Kategor ien gee igne t sind, das Mit u n d Nebenei 

n a n d e r der D i n g e in e iner f r ü h n e u z e i t l i c h e n S a m m l u n g z u ver

s t ehen ode r vers tänd l i ch z u m a c h e n . I m h o f f s Memorya puch erin

ne r t n ä m l i c h g a n z u n m i t t e l b a r an die von Michel Foucaul t zi t ier te 

certaine encyclopedie chinoise von Borges, d e r e n b e f r e m d l i c h e Taxo

n o m i e die G r e n z e u n s e r e s m o d e r n e n D e n k e n s s ichtbar w e r d e n 

lässt.42 G a n z u n v e r m i t t e l t s teht n ä m l i c h in I m h o f f s Inven ta r »ein 

e l c h e n g e h u r n m i t P i r k a m e r wapen« n e b e n e i n e m »tefelein, ho t Al

b rech t D u r e r gemacht« , w o r a u f w i e d e r u m »ein s c h o e n e n porzel

a n e n wasse rk rueg« folgt .4 ' Die G r e n z e n z w i s c h e n Sammelob jek 

ten u n d H a u s r a t w a r e n f l ießend, b e s o n d e r s w o es u m das hoch

geschä t z t e Si lbergeschi r r ging , das auf de r W e r t s c h ä t z u n g s s k a l a 

b e g ü t e r t e r Patr iz ier g a n z o b e n r a n g i e r t e . " Die h e u t e so b e w u n 

d e r t e n gra f i schen K u n s t w e r k e , z w i s c h e n Z e i c h n u n g e n u n d Dru

cken w u r d e bei I m h o f f nicht un t e r s ch i eden , k o n n t e n hier schon 

w e g e n des wei t g e r i n g e r e n W e r t e s k a u m mi tha l t en . Dass I m h o f f 

d e n n o c h 39 »puech« sein Eigen n a n n t e , wie die Graf ikBände i m In

v e n t a r g e n a n n t w e r d e n , auch et l iche lose Gra f iken u n d e ine riesige 

Bibliothek, d e r e n Bände ebenfa l l s m i t Gra f iken ange re i che r t wor 

d e n w a r e n , ha t t e I m h o f f vor a l lem den s a m m l e r i s c h e n Vorl ieben 

P i r k h e i m e r s z u verdanken . 4 5 Dessen In teressen finden e ine Ent

s p r e c h u n g in der S a m m l u n g des A u g s b u r g e r H u m a n i s t e n C o n r a d 

Peutinger . 4 6 Auch i h m d ien ten Graf iken in s e i n e m H a u s als W a n d 

s c h m u c k o d e r sie w u r d e n in Bücher e inge leg t o d e r e ingeklebt . 

Die m e i s t e n Blätter j e d o c h w u r d e n lose in M a p p e n gelegt ode r als 

»Ain Pusche l z u s a m m e n g e b u n d e n « in z w e i T r u h e n a u f b e w a h r t . 4 7 

Es g a b da r in e ine g r o ß e , aber nich t n ä h e r spezif iz ier te Z a h l v o n 

»gemäl«, ein Begriff , m i t d e m g l e i c h e r m a ß e n »getruckhte«, »ge

mal l t e u n d gerissene«, also g e d r u c k t e , g e m a l t e u n d geze i chne t e 

Bilder besch r i eben w u r d e n . Eine verg le ichbare F o r m der A u f b e 

w a h r u n g ist auch f ü r Albrech t Altdor fe r d o k u m e n t i e r t , in dessen 

Nachlass sich zwe i T r u h e n b e f a n d e n , in d e n e n m a n ein ähn l i ches 

S a m m e l s u r i u m v e r m u t e n darf . In e i n e m N e b e n r a u m des Ateliers 

f and der den Nachlass a u f z e i c h n e n d e Schre iber »2 k u n s t puecher« 

u n d »2 t r u h e l d a r l n n t r u c k t e Kunst«.48 Dass es sich bei den z w e i 

»Kuns tbüchern« u m S a m m e l b ä n d e m i t gra f i sche r Kuns t hande l te , 

dar f v e r m u t e t w e r d e n ; bewe i sen lässt es sich nicht.4 9 

In j e n e r Zei t w u r d e n ers tmals Bände mit leeren Seiten f ü r die 

A u f b e w a h r u n g der G r a f i k s a m m l u n g e n angelegt , wie sie aus spä

terer Zei t in g r ö ß e r e r Z a h l überl iefer t sind. In den meis ten f r ü h e n 

S a m m l u n g e n w a r e n i nne rha lb der Klebebände k a u m O r d n u n g s 

pr inz ip ien abzulesen . Z u m e i s t w u r d e n die Blätter nach F o r m a t e n 

ode r Motiven geordne t . A n f a n g s w u r d e n n u r die W e r k e Albrecht 

D ü r e r s davon a u s g e n o m m e n , die gesonde r t a u f b e w a h r t u n d ge

s a m m e l t wurden . 5 0 D a f ü r lässt sich beispielsweise die S a m m l u n g 

des Baseler Jur i s ten Basilius A m e r b a c h a n f ü h r e n , de ren 1580/81 

aufgestel l tes Inventa r der Graf ik D ü r e r s in e i n e m Schubladen

s c h r a n k eine eigene Lade zuwies.5 1 Ansons t en w a r e n die auf zwe i 

Schränke ver te i l ten 25 Schubladen nach chrono log i schen u n d regi

ona len Z u s a m m e n h ä n g e n m i t Z e i c h n u n g e n u n d D r u c k e n befül l t , 

b e g i n n e n d mit W e r k e n des späten 15. u n d f r ü h e n 16. J a h r h u n d e r t s , 

wobe i in der zwe i t en Lade auch Arbei ten Albrecht Altdorfers i h r en 

Platz fanden.5 2 Eine h e r a u s g e h o b e n e Stel lung der W e r k e D ü r e r s 

d o k u m e n t i e r t auch eine der b e d e u t e n d s t e n K u n s t s a m m l u n g e n i m 

A n t w e r p e n des 16. J a h r h u n d e r t s . Die v o m G e o g r a f e n A b r a h a m Or

telius e t w a z u r gleichen Zei t z u s a m m e n g e t r a g e n e S a m m l u n g ist 

heu te in alle W i n d e zers t reu t . Es h a b e n sich aber versch iedene Stü

cke bis auf u n s e r e Tage erhal ten, die der g r o ß e G e o g r a f m i t se inem 

handschr i f t l i chen N a m e n s z u g versehen hat. So b e s a ß er eine g r o ß e 

Z a h l von Holzschn i t t en u n d Kupfers t ichen Albrecht Dürer s , die er 

g e t r e n n t v o m Rest der S a m m l u n g in Klebealben g e o r d n e t hat te . 5 ' 

Als in i h r e m Bes tand u n d in i h r e n O r d n u n g s p r i n z i p i e n typ i sch 

f ü r das 16. J a h r h u n d e r t lässt sich an dieser Stelle die S a m m l u n g 

P r a u n an füh ren . 5 4 Auch in dieser bald n a c h der Mit te des 16. Jahr 

h u n d e r t s v o n d e m N ü r n b e r g e r K a u f m a n n Paulus II. P r a u n ange

leg ten K u n s t k a m m e r w a r Altdor fe r m i t et l ichen W e r k e n ver t re 

ten.55 U n d g e n a u w i e bei a n d e r e n s ü d d e u t s c h e n S a m m l u n g e n der 

Zei t d o m i n i e r t e n u n t e r d e n gra f i schen W e r k e n auch bei P r a u n 

die w e g e n i h re r b i l d m ä ß i g e n D u r c h a r b e i t u n g bel ieb ten Scheiben

risse.56 Ein wei te re r S c h w e r p u n k t des Bes tandes w a r e n die auch 

in der Altdor fe r Werks ta t t in g r o ß e r Z a h l p r o d u z i e r t e n Hel ldun 

ke l Ze i chnungen . D e r Erfolg dieser z u m e i s t k l e i n f o r m a t i g e n , m i t 

der Feder auf g e t ö n t e m Papier a u s g e f ü h r t e n Blätter lag in der ge

schickten V e r b i n d u n g eines b i l d m ä ß i g e n >finito< u n d d e m expressi

ven V o r f ü h r e n e ine r ze ichne r i schen H a n d s c h r i f t u n d eines küns t 

ler ischen Er f indungs re i ch tums . 5 7 A u c h die in Malere i u n d Druck

g ra f ik g l e i c h e r m a ß e n u m g e s e t z t e n L a n d s c h a f t e n Altdorfers , i n 

d e n e n auf e rzäh le r i sche Staffage verz ich te t ist ode r diese in d e n 

H i n t e r g r u n d t r i t t , b e d i e n e n dieses Interesse.5 8 G e r a d e die W a h r 

n e h m u n g de r auf P e r g a m e n t g e m a l t e n u n d auf H o l z aufgezoge

n e n Bilder Altdor fe r s u n d ande re r Maler se iner Ze i t b e z e u g t e in 

neues Konzep t von Stil u n d Auto r scha f t , das auf den d a m a l s sich 

e tab l i e renden Kreis e n g a g i e r t e r S a m m l e r zielte.59 

Die f r ü h n e u z e i t l i c h e n S a m m l u n g e n , i h r e i n h a l t l i c h e n Prof i le 

u n d die K a t e g o r i e n i h r e r O r d n u n g e r w e i s e n zug le ich , dass a u c h 

die A u f f a s s u n g v o n d e m , w a s als >Künst lerzeichnung< b e s o n 

de re A c h t u n g u n d A u f m e r k s a m k e i t f a n d , ke ines fa l l s überze i t 

lich ist. D e n n w a s die S a m m l e r z u Z e i t e n A l t d o r f e r s bege i s t e r t e , 

G u t in k le inen Bildern«  Albrech t A l t d o r f e r als L a n d s c h a f t s m a l e r • 7 5 



e n t s p r i c h t d u r c h a u s n ich t d e m , w a s Josef M e d e r 1919 in s e i n e m 

n o c h h e u t e v ie lz i t i e r t en S t a n d a r d w e r k Die Handzeichnung a n 

Kri t e r i en f ü r e ine b e a c h t e n s w e r t e Z e i c h n u n g def in ier te . 6 0 Die 

S a m m l e r des 16. J a h r h u n d e r t s s c h ä t z t e n b e i n a h e d u r c h w e g fi

n i te , b i l d m ä ß i g a b g e r u n d e t e Z e i c h n u n g e n h ö h e r als Skizzen

b l ä t t e r u n d u n f e r t i g e Z e i c h n u n g e n , auch w e n n sich seinerzei t ein 

Mark t f ü r dera r t ige H e r v o r b r i n g u n g e n etabl ier t z u h a b e n scheint . 

Das w i r d schon d u r c h die bloße Tatsache b e z e u g t , dass derar 

t ige Blätter den Z e i t l ä u f t e n z u w i d e r s t e h e n v e r m o c h t e n . Irgend

w e r m u s s sie also schon f r ü h des A u f h e b e n s f ü r W e r t b e f u n d e n 

haben. 6 1 Ü b e r h a u p t l iefern z u m i n d e s t mi t t e lba r die e rha l t enen 

W e r k e Altdor fe rs e inen H i n w e i s auf die In teressen de r e ins t igen 

S a m m l e r . M a n c h e Z e i c h n u n g e n exis t ieren n ä m l i c h in verschiede

n e n Varia t ionen , w a s als H i n w e i s d a r a u f z u lesen sein m a g , dass 

b e s o n d e r s bel iebte Z e i c h n u n g e n in der W e r k s t a t t Altdor fe rs wie

derhol t u n d n a c h g e a h m t w u r d e n . 6 2 In der S a m m l u n g P r a u n lässt 

sich an den zah l r e i ch d o k u m e n t i e r t e n Konvo lu ten v o n Gra f iken 

m i t l andscha f t l i chen Sujets ablesen, w i e schnel l de ren Beliebtheit 

e i n e n M a r k t f ü r Kopien u n d N a c h a h m u n g e n en t s t ehen ließ.6 ' So

wei t f r ü h n e u z e i t l i c h e S a m m l u n g e n u n d ih re O r d n u n g s k r i t e r i e n 

r e k o n s t r u i e r b a r sind, ze ig t sich ein seit d e m Beginn des 16. Jahr 

h u n d e r t s stet ig g e w a c h s e n e s Interesse a m küns t l e r i s chen Stil u n d 

de r spez i f i schen H a n d s c h r i f t e i n z e l n e r Künst ler . Dieses Interesse 

w i r d z u m Beispiel in e i n e m h a n d s c h r i f t l i c h e n V e r m e r k Albrech t 

D ü r e r s gre i fba r , de r auf e ine r i h m ü b e r s a n d t e n Z e i c h n u n g Raf

faels v e r m e r k t e , dass dieser i h m das Blatt gesand t habe , u m »im 

sein h a n d z w weisen«.64 A u c h die e rha l t enen S a m m l u n g s i n v e n 

tare , von P r a u n , A m e r b a c h , I m h o f f u n d a n d e r e n , d e r e n Verfasser 

nich t m ü d e w e r d e n , die Eigenhänd igke i t von Arbe i t en z u b e t o n e n , 

e r w e i s e n dieses d a m a l s e r w a c h e n d e Interesse. Hie r findet die spä

t e r v o n S a n d r a r t b e s c h w o r e n e Erkennba rke i t der küns t l e r i s chen 

H a n d s c h r i f t Altdor fe r s e ine B e g r ü n d u n g , die augensche in l i ch auf 

ein P u b l i k u m zielte, das f ü r solche Fragen sensibil isiert war.6 5 

Dass m a n sich d a m a l s f ü r die H a n d s c h r i f t e i n z e l n e r Küns t l e r , 

f ü r d e r e n i nd iv idue l l en Stil u n d f ü r St i lqua l i t ä t en z u in teress ie

r e n b e g a n n , w i r d dabe i n ich t al le in an d e n d o k u m e n t a r i s c h re

k o n s t r u i e r b a r e n S a m m l u n g s p r o f i l e n ablesbar , s o n d e r n a u c h i m 

Vergle ich de r ü b e r l i e f e r t e n W e r k e m i t e i n a n d e r . E i n d r i n g l i c h h a t 

T h o m a s Noll i m Vergle ich z w e i e r Kupfe r s t i che Al tdo r f e r s m i t 

de r M a r t e r des Hl. Sebas t i an die u n t e r s c h i e d l i c h e n S t i l h a l t u n g e n 

u n d die »Spie l räume k ü n s t l e r i s c h e r G e s t a l t u n g « v o r g e f ü h r t . 6 6 

»Nicht a n d e r s als V e y t B i l d h a w e n , d e r in e i n e m H o l z s c h n i t t v o n 

Pe te r F l ö t n e r v o n sich e rk l ä r t , er h a b e >vil s c h o e n e r Pild [...] ge

s c h n i t t e n / K ü n s t l i c h auf f w e l c h u n d d e u t s c h e n sitten«, präsen 

t i e r t A l t d o r f e r v i e l m e h r d e n Hl. Sebas t i an e i n m a l in >deutscher<, 

das a n d e r e Mal in »welschen (das h e i ß t i ta l ienischer) Manier.«6 7 

D e r R e f e r e n z r a h m e n f ü r A l t d o r f e r s k ü n s t l e r i s c h e H a n d s c h r i f t 

u n d se ine W e r k e w a r dabe i bis in die Z e i t S a n d r a r t s h i n e i n k e i n e 

a n d e n D o n a u r a u m g e b u n d e n e k u n s t l a n d s c h a f t l i c h e Vorstel

lung , s o n d e r n n e b e n d e m sich e n t w i c k e l n d e n B e w u s s t s e i n f ü r 

d e n Ind iv idua ls t i l e i n z e l n e r K ü n s t l e r e in w e i t e r g e s p a n n t e r for

m a l e r Z u s a m m e n h a n g , de r die n o r d e u r o p ä i s c h e K u n s t p r o d u k 

t ion v o n d e r »welschen« M a n i e r abse tz t e . D e r in W e s t f a l e n tä

t ige A l d e g r e v e r u n d de r R e g e n s b u r g e r A l t d o r f e r s t a n d e n d a f ü r 

g e n a u s o w i e P e n c z o d e r B e h a m . Diesen h e u t i g e n StilVorstel lun

g e n f r e m d e n Z u s a m m e n h a n g s te l l ten die S a m m l u n g e n des 16. 

J a h r h u n d e r t s he r u n d i h n d o k u m e n t i e r t n o c h M a t t h i a s Q u a d von 

Kincke lbach , de r 1609 sich in s e i n e m Buch Teutscher Nation Her-
ligkeit auch d e n in D e u t s c h l a n d e r f u n d e n e n T e c h n i k e n de r gra

fischen R e p r o d u k t i o n w i d m e t . Eine z e n t r a l e Rolle f ü r die Ent

w i c k l u n g des Bi lddrucks sch re ib t er Albrech t D ü r e r z u , als des

sen N a c h f o l g e r e r »Jacob Binck, Seba ldus B e h m , G e o r g P e n s / 

A d a m Al tdö r f f e r v o n Regenspu rg« u n d H e i n r i c h A l d e g r e v e r 

nennt . 6 " F ü r die w e i t h i n gete i l te E i n s c h ä t z u n g Q u a d t s u n d se ine 

l a n g a n h a l t e n d e N a c h w i r k u n g spr ich t die Tatsache , dass »Adam 

A l t d ö r f f e r v o n R e g e n s p u r g « als r u h m w ü r d i g e r N a c h f o l g e r Dü

re rs in dieser f a l s chen Schre ibwe i se des N a m e n s n o c h i m 18. 

J a h r h u n d e r t ve r sch i eden t l i ch g e n a n n t wird . 6 9 

Schon ba ld n a c h Al tdo r f e r s Tod , u m die Mit t e des 16. J a h r h u n 

der t s , z ä h l t e n l a n d s c h a f t l i c h e Suje ts z u d e n b e s o n d e r s g e s u c h t e n 

G e g e n s t ä n d e n , w o b e i sie i m i n t e r n a t i o n a l e n K o n t e x t als >deut

sche< Spezia l i tä t w a h r g e n o m m e n w u r d e n . D a s d o k u m e n t i e r t 

e ine k n a p p e Passage in e i n e m Brief, d e n Giorg io Vasar i 1547 a n 

B e n e d e t t o Varch i sand te . In e i n e m a l l g e m e i n e n N a c h d e n k e n 

ü b e r die Idee des P a r a g o n e lobt er »die gö t t l i che Perspekt ive« , 

die a u c h bei d e r G e s t a l t u n g l a n d s c h a f t l i c h e r G e g e n s t ä n d e An

w e n d u n g finde, d e n n »auch L a n d s c h a f t e n m i t Bergen u n d Flüs

sen w e r d e n auf p e r s p e k t i v i s c h e m W e g e darges te l l t u n d g e w ä h 

r e n d e n A u g e n des Liebhabers e ine solche Freude , d a ß m a n k a u m 

e ine S c h u h f l i c k e r b u d e findet, in de r n ich t d e u t s c h e L a n d s c h a f t e n 

w ä r e n , d o r t h i n g e b r a c h t d u r c h d e r e n A n m u t u n d Perspektive.«7 0 

A u c h w e n n hier ein rhe tor i scher Topos b e m ü h t u n d auf die Apel

lesAnekdote angespiel t wird , v o m Schuster, der bei se inem Leisten 

bleiben solle, da er die t ieferen Mögl ichkei ten der Kunst nicht be

greife, dar f dieser Brief doch auch als Beleg f ü r die g r o ß e Verbrei

t u n g der nordeu ropä i s chen Landscha f t sg ra f ik g e w e r t e t werden. 7 ' 

D a r ü b e r h i n a u s d o k u m e n t i e r t das Schreiben, d e n äs the t i schen Ge

nuss, den Vasari den l andschaf t l i chen Sujets zubil l igte u n d die Tat

sache, dass er e ine als »deutsch« charak te r i s ie r te K u n s t p r o d u k t i o n 

von den he imi schen H e r v o r b r i n g u n g e n unte r sch ied . Vasaris Brief 

z e u g t von einer visuellen Kultur , die sich heu te n u r m e h r in i h ren 

Umrissen r ekons t ru i e r en lässt.72 D o c h es gab seinerzei t , vor al lem 

i nne rha lb der Ins t i tu t ionen H o f u n d Kirche, e ine in tensive Diskus

sion ü b e r den N u t z e n u n d Nachtei l von Bildern. D a d u r c h lässt sich 

z u m i n d e s t der diskursive R a h m e n aufze igen , i nne rha lb dessen die 

B e d e u t u n g von Bildern u n d Bildinhal ten verhande l t w u r d e . 

W o i m m e r m a n Ä u ß e r u n g e n ü b e r die H e r s t e l l u n g von Bil

d e r n findet, die ü b e r R e z e p t e z u r F a r b h e r s t e l l u n g o d e r f ü r die 

G e w i n n u n g von Bi ldmot iven h i n a u s g e h e n , w i r d d e r e n Hers te l 

l u n g g e n a u w i e i h r e B e t r a c h t u n g de r P r o d u k t i o n u n d Rezep

t i on v o n T e x t e n gle ichgese tz t . 7 ' A m p r ä g n a n t e s t e n ha t das da

m a l s d e r I ta l iener L eo n Batt is ta Albe r t i f o r m u l i e r t , dessen kuns t 

t h e o r e t i s c h e Tex te a u c h n ö r d l i c h d e r Alpen ge le sen w u r d e n . 7 1 

Er h a t t e , a n t i k e m Vorbi ld fo lgend , die j e d e m G e b i l d e t e n aus d e n 

klass i schen S c h r i f t e n v e r t r a u t e n Rege ln d e r R h e t o r i k sys t ema

t isch auf die Bi ldküns t e a n g e w a n d t . D u r c h die übera l l in E u r o p a 

p r o p a g i e r t e u n d p r a k t i z i e r t e R h e t o r i s i e r u n g w u r d e n Bilder da

m a l s z u e i n e r d e m W o r t g l e i c h r a n g i g e n u n d d e m Text en t sp re 

c h e n d e n M i t t e i l u n g s f o r m entwicke l t . 7 5 »Ut p i c t u r a poesis«  »ein 

G e d i c h t soll w i e ein G e m ä l d e sein«  , h a t t e de r r ö m i s c h e Dich

te r H o r a z in se ine r »Ars poet ica« (361) g e s c h r i e b e n . Aus d i e s e m 

Satz, d e r e igen t l i ch v o n d e n Li te ra ten A n s c h a u l i c h k e i t g e f o r d e r t 
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hatte, erwuchs nun die Doktrin, dass für Bilder gelten solle, was 
auch für die Poesie galt.76 Gemälde sollten nicht nur kunstvoll 
gemacht, sondern auch als Kunst erdacht sein. Alberti sah dabei 
die unterschiedlichen Aufgaben der Bildkunst einem gemeinsa
men kunsttheoretischen Ziel untergeordnet, indem er alle öf
fentlichen Bilder als Mittel ästhetischer Erziehung dem Wohl des 
Gemeinwesens einordnete. Und auch darin orientierte er sich 
an der Rhetorik, in der allen Aufgaben der Rede ein gemeinsa
mer Zweck innewohnte, denn sie sollte erfreuen, belehren und 
bewegen, um die Hörer möglichst wirksam zu überzeugen und 
sie zu sittlichen Haltungen und Handlungen anzuleiten. Auch 
die Theologen der Zeit bedienten sich der als allgemeinverbind
lich erachteten Kommunikationslehre der Rhetorik und forder
ten deren Anwendung auch auf Bilder. Sie sahen die zentrale 
Aufgabe der bildenden Künste darin, einen Beitrag zur Rettung 
der Seelen zu leisten. Das konnte geschehen, indem man Werke 
der Bildkunst beispielsweise als Medium der Glaubensunterwei
sung einsetzte, wie es Papst Gregor der Große empfohlen hatte. 
Dessen berühmtes Diktum, dass Bilder nützlich seien, »damit 
jene, die nicht lesen können, wenigstens aus den Erscheinungen 
auf den Wänden entnehmen können, was sie aus den Büchern 
nicht verstehen würden«, sollte noch lange Gültigkeit behalten.77 

Doch waren Bilder durchaus nicht allein den Leseunkundigen 
vorbehalten. Vielmehr entwickelten sich beispielsweise in der 
Buchillustration schon sehr f rüh komplexe Bildformen, die über 
die bloße Illustration des im Text Gesagten weit hinausgingen.78 

Grundlage der Entstehung jeden Kunstwerkes war nach zeit
genössischem Verständnis die >inventio<, jene Erfindung oder 
Themenfindung, mit der nach den Begriffen der Rhetorik jeder 
künstlerische Schaffensprozess begann. Der nächste Produkti
onsschritt war nach diesem Verständnis die Auswahl, Gewich
tung, Anordnung und Gliederung des gefundenen Stoffes, die 
>dispositio<. Höhepunkt des Produktionsprozesses war die >elocu
tio<, die inhaltlichen und formalen Aspekte in eine angemessene 
Form zu überführen, wobei gleichermaßen der Zweck berück
sichtigt werden musste, den man mit dem Werk verfolgte, wie 
der Zusammenhang, in dem es wahrgenommen wurde. Diese 
von der Kunst und Rhetoriktheorie regelmäßig formulierte For
derung lässt sich auch auf die Werke Altdorfers anwenden und 
liefert zugleich Ansätze zur Erklärung ihrer immer wieder be
merkten Spezifik. Wo nämlich der Blick auf das Wie der Herstel
lung gelenkt werden soll und die künstlerische Handschrift der 
eigentliche Gegenstand des Interesses ist, bieten sich solche Dar
stellungen besonders an, bei denen die Aufforderung zu einer 
inhaltlichen Deutung des Darstellungsgegenstandes nicht im 
Vordergrund steht. Deshalb wurde die weitgehend von Bilder
zählung entlastete Darstellung der den Menschen umgebenden 
Natur als Zeugnis künstlerischen Stils augenscheinlich beson
ders geschätzt.7 ' Damit ist jedoch nicht gesagt, dass Altdorfers 
menschenleere Landschaften von jeder inhaltlichen Bedeutung 
frei gewesen wären; im Gegenteil. Gerade gemalte und gezeich
nete Landschaften waren vielfältig les und ausdeutbar. Mit ihrer 
auch zu inhaltlichen Interpretationen einladenden Motivik und 
der innovativen und freien Art ihrer Gestaltung trafen die Bil
der Altdorfers auf ein Publikum, das für künstlerische Erfindun
gen und Hervorbringungen zunehmend sensibilisiert war. Man 

war nämlich seinerzeit gleichermaßen für die inhaltlichen Bot
schaften der Bilder empfänglich wie für deren spezifische Form. 
Die an der Rhetorik orientierte zeitgenössische Kunsttheorie sah 
Form und Inhalt in einem engen Zusammenhang und nicht wie 
die Kunstwissenschaften im Aufgreifen des Kant'schen Schön
heitsbegriffs als Dichotomie. Für ein Publikum, das die Regeln 
der Rhetorik auf Bilder anwandte, war deren motivische Lexik 
von ihrer gestalterischen Grammatik und Syntax genauso wenig 
zu t rennen wie von Überlegungen zum Stil und dessen Ange
messenheit. Dieses >aptum< oder >decorum< war eine der grund
legenden Forderungen der Rhetorik. Es galt, alle Elemente und 
Aspekte sorgsam zu bedenken, die für das Kunstwerk und sei
nen Präsentationskontext von Bedeutung waren, u m ein Har
monisches und erst dadurch wirkmächtiges Ganzes zu schaf
fen. Die antike Rhetoriktheorie lieferte dem Reden über Kunst 
ein breites Repertoire an Vorstellungen und Begriffen, die den 
Blick gleichermaßen auf die inhaltlichen wie auf die formalen 
Aspekte von Bildern lenkte. Doch das neu erwachte Interesse am 
Gemachtsein der Bilder war nicht allein ein der Antikenrezep
tion verdanktes theoretisches Konzept, sondern hatte durchaus 
praktische Seiten. Die Ausbildung in den künstlerischen Techni
ken wurde nämlich zu einem Bestandteil adeliger Erziehung.80 

Parallel zu der auch literarisch propagierten Ausbreitung dieses 
neuen Bildungsideals etablierte sich das Sammeln von Kunst. Al
brecht Altdorfer gehört zu den ersten Künstlern, die auf den da
mals neu sich entwickelnden Bedarf reagierten und Bilder pro
duzierten, die gleichermaßen kunstvoll erdacht und gemacht 
waren. Altdorfers Zeitgenossen werden das gesehen haben und 
spätere Sammler wussten es zu schätzen. 

Seine teils gezielt für einen Sammlermarkt produzierten gra
fischen Arbeiten genauso wie die kostbaren kleinen Bilder auf 
Pergament dienten der Erprobung und Vorführung einer künst
lerischen Handschrift , einer >Manier< oder eines Stils. Sie wur
den vom Publikum auch als Werke eines spezifischen Künstler
individuums geschätzt und gesammelt, ohne dass diese Tatsache 
ihrer inhaltlichen Deutung und Bedeutung Abbruch getan hätte. 
Es liegt dabei nahe, die Entwicklung dieser spezifischen und in
dividuellen Ästhetik und ihrer wiederkehrenden Merkmale als 
eine bewusste Abgrenzung gegen die gleichzeitige italienische 
Kunstproduktion und die weithin bekannten Werke Dürers und 
das in ihnen sich aussprechende Ideal zu deuten.81 Die Voraus
setzung für die Entwicklung der damals neuen künstlerischen 
Haltung Altdorfers und sein Konzept der Vorführung von künst
lerischem Inventionspotenzial und Selbstbewusstsein sind dabei 
fraglos nicht allein aus dem Kunstdiskurs der Zeit zu erklären. 
Vielmehr muss man einen unmittelbaren Zusammenhang zwi
schen seinem künstlerischen Selbstbewusstsein und seiner Posi
tion im gesellschaftlichen Gefüge seiner Zeit annehmen. Diese 
Zusammenhänge auch in komparatistischer Perspektive in den 
Blick zu nehmen, bleibt eine lohnende Aufgabe.82 Um die Frage 
überhaupt erst möglich zu machen, inwieweit Stilphänomene so
wohl im Blick auf die Produktion als auch auf die zeitgenössi
sche Rezeption ökonomisch oder sozial determiniert sind, darf 
die kunsthistorische Erforschung nicht mit der Klassifizierung 
eines Bildes als au tonome Landschaft und der Zuordnung zum 
>Donaustil< enden. 
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Um den erhaltenen Werken Altdorfers in historischer Perspek
tive gerecht zu werden, sollte man sensibel mit den seit dem 19. 
Jahrhundert tradierten Medien und Gattungshierarchien umge
hen und sich bemühen, sie nicht weiter unkritisch zu tradieren. 
Den belasteten und als ideologiefreie Kategorie einer medienhis
torischen Analyse völlig untauglichen Begriff des Donaustils sollte 
man aufgegeben. Da kein unmittelbarer Zeitgenosse ihm das Epi
theton Landschaftsmaler« zugeschrieben hätte, sollte man Altdor
fer nicht mehr auf seine Rolle als >Vater der Landschaftsmalerei re
duzieren. Erst die notwendige Zurückhaltung gegenüber den mo
dernen kunstwissenschaftlichen Kategorien eröffnet den Blick auf 
einen vormodernen Künstler, dessen gesellschaftliche Position es 
ihm erlaubte, ein neues ästhetisches Ideal zu propagieren. 
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