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Die Frau Avar allein, da ihr Gemahl in fremde Kriegsdienste
gezogen und bei ihrem Sohne Beat Friedrieh, dem Landschreiber

in Aarburg, wird die AI utter Aufnahme gefunden haben;
oder er hatte sie beim Pfarrer in Uerkheim in Pflege gegeben.
Die Familie scheint mit Glücksgütern nicht gesegnet geAvesen
zu sein; der alte Gabriel Stürler hätte sonst sicher nicht sein
Auskommen in fremden Kriegsdiensten suchen müssen. Der
einfache, schlichte Grabstein unserer geb. Esther a^ou Erlach
in der Kirche zu Uerkheim vermag allerdings keinen Arer-

gleich mit dem pompösen Grabdenkmal ihres durch seine Heirat

reich gewordenen Bruders Hieronymus von Erlach '), ge-
Avesener Schultheiss von Bern, in der Kirche zu Hindelbank
(infolge des Brandes nun ziemlich beschädigt) auszuhalten ;

wir waren aber dennoch lebhaft überrascht, unvermutet auf
diesen Avenn auch nicht auffallenden Grabstein einer Berner
Patrizierin in dem stillen und abgelegenen Kirchlein des wald-
umrandenden Tales von Uerkheim zu stossen.

Note sur un tableau de Nicolas Manuel.
De G. L o u m y e r, Berne.

tym'Mmm

e panneau No. 325 du Alusée des Beaux
Arts de Berne, oeuvre du peintre Nicolas

Manuel, présente, en dehors de son
intérêt iconographique, une particularité

assez saillante pour être releATée ici.
A première vue, le fond de lac et de
montagne sur lequel s'enlève la scène de la
décollation du Précurseur paraît constituer

une libre interprétation des paysages parmi lesquels

Hieronymus v. Erlach war von Haus arm. da er sehr viele Geschwister
hatte. Dank seiner schönen und männlichen Erscheinung gelang es ihm, die einzige
Tochter des reichen Schultheissen Johann Friedrich AVülading zu heiraten (1695),
die ihm nach dem Tode ihres Vaters (1718) ein Vermögen von 1,300,000 Bernerpfund

zubrachte. Der Sohn Albrecht Friedrich, welcher dieser Ehe entspross, liess
(1752) den prachtvollen Erlacher-Hof an der Junkerngasse in Bern erbauen, jetzt
Sitz der Gemeindebehörde. S. „Beiträge zur Heimatkunde des Kt. Bern", von
E. F. v. Mülinen, Bern, 1880, Bd. II, p. 190.

6"

Di« Linn vsr allein, cls iiii' Derusul in treincle Kriegsdienste
geeogen uncl bei iiirsni Koline Lest Drieclrieli, clein Lsiiclseiirei-
der iu ^grdurg, virci ciie Nutter ^utualriue getuucleu dsd«u;
«ci«i' sr datt« si« deiui Dtsrrer iu DerKdeiiu iu DD«« « g«gedeu.
Di« Daiuiiie sekeint ruit (llneksgiitern uiedt gesegnet gevesen
eu seiu; cl«r sit« Oadriei Ktlirier dätte soust sieder niedt s«iu
^nsicoiuineu iu treiucieu Kriegsclieusteii suedeu urüsseu. Der
eiutsede, sedliedte (lradsteiu uuserer ged. Dstder vou Drised
ui cler Kirede eu DerKdsiiu vermag siierciiugs Keiueu Ver-
gieieii urit cleiu poiupösen DrsdcienKniai iirr«s clurelr s«iue Dei-
rst reielr gevorclenen Drncler« Di«r«uvurus vou Driseii'), g«-
vesener Kednitdeis» v«u Deru, iu cler Ivirede eu DinclsldanK
iiutoige cles Drsucles uuu eieuiiied desedaciigt) suseudaiteu;
vir var«ii ad«r cl«uuoelr leliirstt üdsrrasedt, uuverruutet sut
clieseu venu sued uieiit suttsiieucien ilrsdstein eiuer Lerner
Lstrieierin iu cleru stilleu uucl adgelegenen lxirediein cles vaicd
uuiranclencleu Vsles vou D«rKu«iur eu stosseu.

Ue O, Loumver, Lerns,

e psuuesu Xo. 325 clu Nus«« cles lZesux
^rts cl« Derue, oeuvr« clu p«iutrs Xieo-
Iss Nauuel, preseut«, «u ci«dors cl« sou
iut«r«t ieouogravdiciu«, uu« psrtieuls-
rite sssee ssillsute pour etre reievee iei.
^ preuriere vu«, le toucl cle lse et cle urou-
tagus sur ieciuei s'enieve ls seen« cl« ig
cieeeiiatien cin Dr«eurs«ur parait eousti-

tuer uue lidr« intsrprstation cl«s pavsag«s pariui lescjuels

l) Ilieronvmus v, LriaeK war von Laos arm, äa er sebr viele cresebvvistsr
Katte, Lank seiner scköneu nnä niannlieden Lrsedeiuung gelang ss ikin, äie einzige
?oektsr äes rsieken 8oKuItbeissen dokann LrieärieK Willaging 2u Keiraten (1695),
äie IKm naek äsin loäe ikres Vaters (1718) sin Vermögen von 1,3««,««« Lerner-
pluuä zubrsekte, Oer LoKn ^Ibreebt LrisärieK, v/eleker äieser LKs entsvross, Iiess
(1752) äsn praektvollen LrlaeKer-Uof an äer NinKerngasse in Lsrn erbauen, iet?t
8it^ äer (Zemeinäebeboräs, 8, „Leiträge «ur HeiinatKunäe äes Lt, Lern", von
L, L, v, Nüliuen, Lern, 183«, Sä, II, p, 19«,
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s'écoulait la vie quotidienne du peintre; ainsi Conrad Witz,
dans le tableau figurant la Pêche miraculeuse (exécuté en 1444,
conservé aujourd'hui au Musée de Genève) retraçait d'un
pinceau sûr les campagnes familières qui bordent le Petit Lac.
Nicolas Alanuel, au contraire, ne semble point, dans le
panneau qui nous occupe, avoir secoué la hautise des oeuvres de

Dürer, qui exerçaient à cette époque sur tant d'artistes une
ascendance souveraine. Il paraît en effet indubitable que
l'idée originale de ce paysage manuélin se puisse retracer à la
troisième planche de l'Apocalypse que Dürer publiait en 1498.
Cet emprunt, au demeurant, n'aurait aucun caractère insolite,
en égard à la tyrannie impérieuse avec laquelle les conceptions
singulières et sans précédent du graveur nurembergeois
s'imposèrent aux contemporains. En 1522, une copie presque
littérale de l'Apocalypse de Dürer paraît dans la Bible de Wit-
temberg; l'année suivante, les illustrations consacrées au
même sujet par Burgkmair, Schäufelin et Holbein se ressentent

d'une identique influence; en France, les Heures d'Har-
douyn s'inspirent des gravures dureresques, ainsi que la Bible
publiée en 1541 par Sébastien Gryphe et les „Figures du Nouveau

Testament" oeuvre de Bernard Salomon, éditées par
«lean de Tournes. — En France encore, malgré la débilité des
influences allemandes, on relève des traces évidentes de la
même obsession jusqu'à la fin du XA7Ie siècle, dans les vitraux
de S. Martin des Vignes à Troyes, de la Ferté-Milou, dans
l'Aisne, de la chapelle de Vincennes, etc.

Sans entrer dans les détails d'une fastidieuse analyse,
nous indiquons sommairement ici les éléments communs à la
fois aux paysages de Dürer et de Manuel: manoir fortifié
entouré d'eau, que réunit au rivage une passerelle; au-delà, le
lac; à droite, un groupe d'arbres; à gauche, collines et
montagnes montant contre le ciel. De même, la composition du
revers du panneau semble rappeller, dans le schéma de la Adlle

fantastique qui s'étale à l'arrière-plan, et dont l'enceinte
remonte vers le fond sombre des pentes boisées, la silhouette de

la Cité de Dieu qui, dans la dernière planche de la grande
Apocalypse de 1498, dresse ses tours sous un ciel sillonné de vols
d'oiseaux. C'est ainsi, bien qu'indépendant ailleurs, que le
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s'««««lait, la vie ciueticlieune clu peintre; aiusi Oonraä Witz,
clans le taklean tignrant la Beeke rniraenlense (exeeute eu 1444,

eeuserve auiourä'Kui au Nusee cle Deueve) retratzait cl'uu
piueeau sür les eanrpagnes taruilierss o^ui doräeut le Berit Das.
Xieoias Nauuel, au eontrairs, ue 8eiul>1e poiut, clau8 le pan-
ueau c^ui uous oeeups, aveir «eeeue la Kautise cles eeuvres cls

Dürer, cpri exergaieut ä eette specius sur taut cl'artiges uus
a8e«uclaues seuveraiue. Il parait eu ettet iuclulütakle <ius
1 'iclss oriziuals cls ee pavsage uuruusliu ss puis»s rstraeer a la
troisierns plaueke cls l'^poealvpss cius Dürsr publiait su 1498.
Ost siupruut, au clsursuraut, u'aurait aueuu earaetere iusolite,
eu sgarcl a la tvrauuie iurperieuse avee laciuslle les eeueeptieus
sluZulieres et saus preeecleut clu graveur uursrndsrgsois 8'iur-
possrsut aux e«uteurp«raiu8. Du 1522, uue eepie prssc^us Kt-
terale cle D^poealvpss cle Dürer parait claus la Bidle cle Wit-
tenrkerg; Dsuuee suivauts, les illustratieus eousaerees au
ureiue suiet par LurgKiuair, LeKäuteliu et Dolbein se rs88en-
teut cl'uue icleutic^us iutlusues; su Drauee, 1e8 Dsrrrs8 ä'Dar-
cleuvu 8'iu8pirsut cle8 gravurs8 clursresciues, aiusi czue la Biule
puuliss en 1541 par Kebastieu OrvpKe et les „Digures clu Xou-
veau Vestanreut" «euvre cle Lsruarcl Kaloiuou, «clitsss par
,l sau cls Dourns«. — Dn Dranes sueors, rualgre la clslnlits äss
intlusuees allenraucles, on relsv« clss traess «viclsntss cls la
nrsiue «Kssssion zusciu'ä la tiu clu XVD sieele, claus les vitraux
cle 8. Nartiu cles Viguss a Iroves, äe la Derts-Mlou, äau8
1 '^i8ue, äs la ekapslle äs Viueeuue8, ete.

8an8 entrer äans les ästails ä'nns tä8tiäisu86 analvss,
nens inäiciueus senuuairsnrsnt iei les elsinsut« eenrnrnus ä la
tois anx pavsages äe Dürsr st äs Nanusl: uraueir tortitie eu-
teure ä'eau, c^ue reuuit au rivage uue pa88erells; au-äslä, ls
las; a äreite, uu greups ä'arkrss; ä gauelrs, eelliues et ruou-
tagues nreutaut eentrs le eiel. De nrenre, la eornpositien äu
revers äu pauueau 8snrKls rappeller, äau8 le «eksiua äs la vills
tauta8ticius c^ui s'etale ä 1'arriere-plau, et äout l'euesiute re-
rnonte vsr8 ls tenä seurkrs äe8 psntss doissss, la silkonstts äs

la Otts äs Dien (zui, äaus la äeruiere plaueke äe la grauäe ^pe-
ealvpse äe 1498, äresss sss tours sous uu eist sillouus äe vols
ä'oiseaux. O'est aiusi, disu ciu'iuäepeuäaut ailleurs, ciue le
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tableau de Nicolas Manuel se rallie au nombre, déjà
considérable, des oeuvres qui reconnurent la suzeraineté du génie
d'Albert Dürer.

Eine Wappentafel des Berner Schultheissen

Rudolf von Erlach.
Von Prof. Dr. H. T ü r 1 e r.

«a«

ie Stadtbibliothek in Bern besitzt in dem
sogenannten Spiezer Schilling die prächtig

illustrierte von Diebold Schilling
geschriebene und überarbeitete Berner
Chronik des Conrad Justinger und dessen

Fortsetzung bis 1465, welche der
Berner Schultheiss Rudolf von Erlach
in den Jahren 1484 und 85 für sich

anfertigen liess. ') Die Chronik gelangte offenbar durch den
Sohn des ersten Eigentümers Hans von Erlach, der von
seinem Vetter Ludwig von Erlach Spiez erbte, in dieses Schloss
und verblieb dort bis zur ATersteigerung der Spiezer Bibliothek
im Jahre 1875, als Grossrat Friedr. Bürki den Band erwarb.
Die Erben des letztern schenkten ihn 1883 der Stadtbibliothek.

Mehrere der vorzüglich ausgeführten Bilder des Buches2)
dienen zur ATerherrlichung des Hauses von Erlach, so speziell
die Darstellung des Gefechts am Donnerbühl und der Schlacht
bei Laupen. Der Besteller selbst mit seiner Familie ist auf
zwei Blättern repräsentiert: links kniet Ritter Rudolf mit
seinen zwei Knaben und rechts die Gemahlin Barbara von
Praroman mit vier Mädchen. Die Wappenschilder von Erlach
und von Praroman, welche das Ehepaar in Händen hält,
sichern diese Identifizierung der Personen.3) Dem Stifterbilde

') G. Tobler, Die Berner Chronik des Diebold Schilling, II, 329 ; Katalog der
Handschriften zur Schweizergeschichte der Stadtbibliothek Bern, S. 3, Mss. Hist.
Helv. I, 16.

2) Vgl. die vortreffliche Beschreibung des Bandes von J. Zemp in seinem

Werke „Die schweizerischen Bilderchroniken und ihre Architekturdarstellungen",
S. 49—59.

3) S. die Reproduktion in „Bern im 15. Jahrhundert" von Ed. v. Rodt, S. 60/61.
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ladlsau cls Xieolas Nauuel ss rallie au uourdre, cleiä eousi-
cleradle, clss «euvres ciui reeouuureut ls, suzeraiuete clu gsuie
cl'^Vldsrt Dürsr.

Hins V^ÄMöntcii'el ä«8 Lerusr LoKultKöiLLöu

Von Lrot, Dr, «, 1° ii r I e r.

is KtadtdidliotdsK iu Dsru dssitzt iu dsm
sogsuauutsu Jpiszsr Lediliiug clis vräed-
lig illuslrisrts vou Diedoicl Kediiliug gs-
sedriedeue uucl üderardeitete Dsrusr
(üdrouik clss Oouracl dustluger uucl des-

ssu Dortsetzuug dis 1465, veiede clsr
Lsrusr Kedultdeiss Duclolt vou Driaed
iu clsu .ladreu 1484 uucl 85 Lür sisü nu-

tsrtigsu Iisss.Dis OKrouiK gslaugts ottsudar clured clsu
8odu clss srslsu Digsutüuisrs Daus vc>u Drlaed, clsr vou
ssiusui Vsttsr Dudvigvou Driaed Kpisz «rdts, iu clissss Kedloss
uucl vsrliiisd clort liis zur Vsrslsigeruug clsr Kpiezer LidliotdeK
iiu dadre l875, als Drossrat Drisclr. LürKi dsu Laud srvard.
Dis Drdsu clss letztsru sedsulctsu iüu 1883 clsr 8tadtdidii«tdsK.

Nsdrsre clsr vorzügiied ausgstüdrtsu Lilclsr clss Duedss^)
clisusu zur Vsrdsrrlieduug cles Dauses vou Drlaed, so speziell
clis Darstellung cles Deteedts aiu Douuerdüdl uucl cler Kediaedt
dei Dsupeu. Der Lssteller selbst iuit seiuer Daiuiiie ist aut
zvsi Liättsru repräseutiert: liuks Kuist Dittsr Dudelt iuit
ssiusu 2vei Duadeu uucl reedls clie Deuiadliu Lardara vou
Lraroiuau iuit vier ivlädedeu. Die Wappeusediider vou Drlaed
uucl vou Lrareiuau, veiede clas Ddepaar iu Däuclsu däit, si-
edsru clisss lclsutilizisruug clsr Oerseueu. ^) Dsiu Ktittsrdilcls

') 6, Nobler, Oie Serner OKrooiK ge» OieKoig Sekiiiing, II, 329; Lätsiog ger
Längsekritten 2ur 8eK«ei^srgeseKieKte ger 8t»gtdib>iotKeK Lern, 8, 3, Nss, List,
Lelv, I, 16.

2) VZi, gie vortreff lioks LeseKreiKung ges Langes von Z. 2emp in seinein
XVsrKs „Ois sekweizsriseksn LiigereKroniKen ung ikre ^rekitskturgärstsliuvgen",
L. 49—S9.

^) 8, gis LsproguKtioo in „Lern iin 15, ^skrkungert" voo Lg, v. Logt, 8, 60/61,
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