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Uber Wilhelm Vernukens bildhauerische 
Tatigkeit in Kassel. 

• 

Von 

Dr. Hugo Brunner . 

Hierzu 3 Abbildungen (Tarel V-VII). 

'Ober die Tatigkeit des niederlandischen Bildhauers 
Wilhelm V e rnuk en in hessischen Diensten brachte uns 
der 31. Band des R epertoriums fUr Kunstwissenschaft ') 
einen trefflichen Aufsatz aus der F eder Ca r l S c h e r e rs 
in Fulda, darin der Verfasser, dem wir schon fur viele 
wertvolle Aufschliisse Uber die BlUtezeit hessischer Kunst 
unter den Landgrafen Wilhelm dem \Veisen und Moritz 
dem Gelehrten dankbar si nd, insbesondere Uber die Ar
beiten Vernukens im Schlosse zu Rotenburg sowie Uber 
die Beauftragung des KUnstlers mit der AusfUhrun g des 
Denkmals Landgraf Philipps d. j . in der Kirche zu St. 
Goar neue und interessante Nachrichten zu geben wei1~. 

Vernuken wurde im Jahre 1577 ven L. Wilhelm IV., 
nachdem cr bis dahin am Niederrhein gelebt und u. a. in 
der Rathauslaubc in KOln ein herverragendes Denkmal 
plastischer Rcnaissancckunst gcschaffen hatte 2), nach Hessen 
berufen. W ahrend (ibcr seine bi ldhauerische Tatigkeit an 
der K apelle der Wilhclmsburg zu Schm alkalden die im 
Jahre 1895 gebrachte Publikation ven Laske und Gerland 
.. Schlo£\ Wilhelmsburg bei Schmalkalden" ganz neues Licht 
verbreitete, hat Scherer \Ins nun auch (iber die Beteiligung 
des KUnstlers an den Steinmetzarbeiten im landgrafiichen 
Schlesse zu Retenburg sorgfaltige Belehrung gebracht. 

1) R. f. K.-W. hsgeg. van Henry Thode u. Hugo van Tschudi. 
Berlin \Reimer). Bd. 31 (1908) S. 218-226. 

, Siehe Scherer a. a. O. S. 218 nnd die dort weiter angeCUhrte 
Literalur. 

• 



- 72 -

Wir erfahren dabei, daLl die T atigk eit in R otenburg teils 
der in Sehmalkalden vorauf ging, teils gleichzeiti g neben 
jener herlief. 

DaLl Vernuken aueh in der Stadt K assel, insbeson
dere in dem von Wilhelm IV. mit aHem kilnstlerisehen 
Sehmuek seiner Zeit ausgestatteten SehloLl reiehe Spuren 
seiner bedeutenden Kunstferti gk eit hinterlassen haben 
mUsse, wird ve n S cberer mit Grund vermutet, ebenso wie 
dies Karl Kn e ts c h in seiner mit staun enswertem Flei£.\ 
ausgearbeiteten Studie "Zur Baugesebiehte des alten Casse
ler Landgrafensehlosses" annimmt 1), der hier ausdrileklieh 
naehweist, daLl der Kilnstler 1581 an den Stuek arbeiten 
im golden en Saale, 1590 am Gewblbe der K apeUe daselbst 
besehafti g t war . 

Leider sind jene W erke im Sehlolil mit diesem selbst 
untergegangen, ein nie genug zu beklagender Verlust. Ob 
uns andere, in hiesiger Stadt noch erhaltene Steinhauer
arbeiten V ernukens dafiir zu entschadigen vermogen, ist 
reeht fraglieh. D a solche bisher nieht bekannt waren, so 
wird der Naehweis derselben fUr die K asseler Kunstge
schichte immerh in nicht ohne W ert sein. 

Es erg ibt s ich da zunachst aus den Baurechnungen 
des Marburger Staatsarehivs ' ), daLl die noeh jetzt erhaltene 
(ul'Sprilng liehe) Front des alten Kunsthauses am Steinweg, 
des jetzigen Naturalienmllseums, die nordostliche, das \¥erk 
Wilhelm Vernukens ist (s . d. Abb. T . 5). Bek anntlieh erbaute 
L . Moritz dieses Haus zu einem Theater antiker F orm und 
Einrichtun g irn Innern , und benann te es seinem altesten Sohne 
Otto zu Ehren O tt o n e urn '). E in dem Landg rafen ill) 
J ahre 1604 eingereiehtes "Verzeiehnis der S teinmetzarbeiten, 
so Meister Wilhelm der Bildhauer') di Ll An no etc. 1604 
im Gedin ge verfertigt hat", besagt: Er s tli e h e n a m 
Th e atro, worauf die einzelnen Arbeiten am Giebel, die 
TUren, FCl1ster, Gesimse, die Ornamente, Schn6rkel, Py
ramiden u. s . w. einzeln aufgefUhrt und veranschlagt werden. 
Natilrlich hatte der Meister dabei seine Gesellen b). Ob die 

I) Ztschr. 40, 325, 
1) Dorz, Aufbewahrungsort : Mittlerer Stockhaus-Saal 6986. 
I) S. da"Ober : Piderit, Geschichle der Stadl Cassel i S. 130. 

Winckelmanns Chronik 2, 28.... Rommel, Geschichle von Hossen 6, 399. 
Schminke, Bcschreibung von Kassel S. 134. 

' ) D. i. Wilhehn Vernuken. 
') In einem derselbon Akle entnommenen wenig spiiteren Berichl 

an den Landgrafen wird gesagt : 0 i c Sleinmelzen haben im Giebel 
die runden F'ensler verferligt usw. 
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dem Hauptportal vorgesetzten Saulen ein W erk spaterer 
Zeit sind, etwa bei dem U mbau unter L. K arl dureb Paul 
Du Ry aufgestellt, wage ieh nicht zu entseheiden, g laube 
es aber nieht mit Rileksieht auf die im Giebel befindliehe, 
damals bestimmt von Vernuken gefertigte Tilr, die gewilil 
sehon zu dem B alkon gefilhrt hat, der spater mit den 
Initialen des Landgrafen Karl versehen wurde. 

Der Nordost - Giebel des Kunsthauses ist also e in 
Werk, das wir bestimmt unserm Kunstler zuweisen durfen. 
Uber ein anderes erhalten wir Kunc1e aus Gerichtsvcrhand
lungen, die naeh seinem Tode dahier stattfinden 1). 

Vernuken starb zu W eihnaehten 1607 und wurde am 
26. Dezember begraben 2). lm November des folgenden 
J ahres w enden sich seine Kinder und E rben an die fil rst
liehe K anzlei zu Kassel und verklagen den derzeitigen 
Rentsehreibe r Va I t e n Wo I ff daselbst, ihnen einen Naeh
stand von sein er neugebauten Behausung und daran ver
fertigter Steinmetzenarbeit schuldig zu sein. Indem wir 
die ersten ergebnislosen Sehritte der Klager ilbergehen, 
heben wir nur aus deren letzter Eingabe vom 26. April 
1609 den H auptpassus hervor, der lautet: (Euer etc. werden 
sich zu erinnern wissen.) "was gestalt wir kegen Valten 
'V olffen, jetzigen FTllchtschreiber, wegen eines Bawes und 
daTan von unserm Vatter seligen M. Wilhelm Vernucken 
gefertigten Steinmetzenwcrgks. we1ches sich an die 4. oder 
500. ft. belauft, wir aber nieht mehr befinden allil 140. ft. , 
welche unser Vatter sel. darauf cmpfangen, uns under
thenig beclagt", u. s. w, Valten W oIfi' kann nicht dartun, 
dail er mehr bezahlt hatte; sie bitten um Bestellung von 
Sachverstandigen und Termin , worauf an Schulthei13, Biir
germeister und R a t die Saehe zum Berieht weiterge
geben wird. 

Nun besail naeh dem hiesigen, im Arehiv der Stadt 
Kassel befindliehen H auserverzeiehnis vom Jahre 1600 ') 
Valentin \Volff damals ein H aus auf dem Graben im 
Quartier P, neben dem Eekhaus, welehes H ans Pfennigs 
Erben gehorte und das heute die Nummer Graben 1 tragt. 
Im J ahre 1610 besitzt vVolff, wie die N aehtrage in obigem 
Hauserverzeichnis ergeben, be i d e H auser, er hat also auch 
das Eekhaus von den Pfennigsehen Erben in der Zwisehen-

1) In Landaus Kolleklaneen auf der l{asseler Landesbibliothek. 
Sign. Bauten 11. 

') Knelsch a. a. O. S. 325 Anm. 2 . 
• ) Sign. K. 36 (1605). 
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zeit dazu erkauft. Ein anderes Hauserverzeichnis von 
1623 1) nennt als Eigentilmerin der Hauser die Witwe des 
Valtin Wolff, der in zw ischen verstorben ist. Beide Ge
baude, welche die N umm ern Graben 1 und 3 fUhren, ge
hOren noch heute zusammen '). 

Es liegt klar auf der H and, da/3 W olff, nach- • 
dem er zwischen 1605 und 1610 auch das Eckhaus in 
seine H and gebracht, beide H auser wenigstens nach der 
Giebelseite zu (s , d. Abb. T.6) durch Wilhelm Vernuken hat 
umbauen und dem Geschmacke der Zeit anpassen lassen. 
Namentlich ist die schone TUr des Eckhauses (5. d, Abb. 
T, 7) unbezweifelt dessen W erk . Dieser 'Geschmack, rich-
tiger die damals in hiesiger Stadt und bei den furstli chen 
Bauten im Lande herrschende Stilrichtung war die nieder
Hindische R enaissance, worauf Scherer bereits durchaus l U

treffend hingewiesen hat '). AIs ihren Hauptvertreter in 
dem drei /3igjahrigen Zeitraum von 1577 bis 1607 dUrften 
wir wohl Wilhelm Vernuken betrachten. 

Nun, da wir zwei Gebaude rnit Sicherheit unserm 
Bildhauer-Architekten zusprechen k Onnen, wird es nicht 
schwer sein, auch andere hiesige der Architektonik der 
R enaissance zugehOrige Giebelfronte n, an denen die Stadt 
ja bis jetzt noch eine g ro/3ere Anzahl besitl t - \Vie nicht 
minder der des Eckhauses am Graben ahnliche TUreinfas
sun gen durch Vergleichung auf Vernllken zuruckzu fUhren, 
wozu die von H errn Optiker H c/3 dahier ausgefUhrten vor
trefflichen photographischen Aufnahmen das beste Material 
an die Hand geben . Dies stell e ich berufeneren Forschern 
anheim. 

1) Ebd. K. 36 (1623). 
') JeLzL Eigenlum des Herrn Optikers He B. 
') A. a. O. S. 226 am Schtu6, wo er Vernuken an Hans Vrede

man de Vries anschl ie6t. Vgl i. a, Galland, Geschichle def Holla.n
disc hen Baukunst u. Bildhauerei. Frankfurt a. M. 1890. 

- ... 
, 



• 

- 74 -

zeit dazu erkauft. Eio anderes H auserverzeichnis von 
1623 ') nennt als Eigentumerin der Hallser die Witwe des 
Valtin W olff, der inzwischen verstorbcn ist. Beide Ge
baude, welche die NlImmern Graben 1 und 3 fUhren, ge
hOren noch heute zusammen '). 

Es liegt klar auf der Hand, dal3 W olff, nach
dcm er zwischen 1605 und 1610 auch das Eckhaus in 
seine Hand gebracbt, beide Hauser wenigstens nach der 
Giebelseite zu (s. d. Abb. T. 6) durch Wilhelm V ernuken hat 
umbauen und dem Geschmacke der Zeit anpassen lassen. 
Namentlich ist die schone TUr des Eckhauses (5. d. Abb. 
T. 7) unbezweifelt dessen Werk. Dieser 'Geschmack, rich
tiger die damals in hiesiger Stadt und bei den fUrstli chen 
Bauten im Lande herrschende Stilrichtung war die nieder. 
landische R enaissance, worauf Scherer bereits durchaus Zll

treffend hingewiesen hat 3). Als ihrcn Hauptvertreter in 
dem dreiJiligjilhrigen Zeitraum von 1577 bis 1607 dUrften 
wir wohl Wilhelm Vernuken betrachten. 

Nun, da wir zwei Gebaude mit Sicherheit unserm 
Bildhauer-Architekten zusprechen kOnnen, wird es nicht 
schwer sein , auch andere hiesige der Arcbitektonik der 
R enaissance zugehorige Giebelfronte n, an clenen die Stadt 
ja bis jetzt noch eine groJilere An zahl besitzt - wie nicht 
minder der des Eckhauses am Graben ahnliche TUreinfas
sungen dUTch Vergleichung aut'Vernuken zurUck zufUhren, 
wozu die von H errn Optiker l-l cJ3 dahier ausgcfiihrten vor
treffli chen photographischen Aufnahmen das beste Material 
an die Hand geben. Dies stelle ich berufeneren Forschern 
anheim . 

• ) Ebd. K. 36 (1623). 
t) Jetzt Eigentum des Herrn Optikers Hen. 
S) A. a. O. S. 226 am SchluB, wo er Vernuken an Hans Vrede

man de Vries anschJie6t. Vgl. i. a. Galland, Geschichte der l-Ioll5on
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Cussel. Huus um Gruben No. 1. 
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Cossel. H Ulls UIll Groben No. 1. 
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Casse!. Ti.ir aID Haus Graben No. 1. 

T ofel VII. 
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