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friederike aspernig
der bilderzyklus des brixner barockmalers 
stephan kessler im schloss aistersheim

im oberösterreichischen Wasserschloss aistersheim befinden sich in dem von der 
besitzerfamilie als „rittersaal“ bezeichneten großen raum im ersten Obergeschoß 
des Ostflügels sechs gleich große querformatige (227 × 160 cm) Gemälde, die 
themen aus dem leben Jesu zeigen. sie wurden von der forschung über das Werk 
des barockmalers stephan kessler noch nicht erfasst.

I. Biographie

erste hinweise zur herkunft des malers stephan kessler finden sich im archiv der 
münsterpfarrei von donauwörth mit dem Geburtseintrag vom 16. Januar 1622.1 in 
der literatur gibt es keine hinweise darüber, wie das leben stephan kesslers und 
seiner familie in donauwörth, wo er aufgewachsen ist, verlief. Ottmar seuffert, 
archivleiter der kunstgalerie in donauwörth, führt das darauf zurück, dass die 
ankunft von kesslers (khöstler) vater Georg, der aus breslau „aus der schlesing“ 
zugezogen sein soll,2 in die zeit des dreißigjährigen krieges (1618–1648) fiel. das 
dürfte auch der Grund sein, dass die Quellen eher spärlich sind, und so nichts 
Genaues über die familie dokumentiert ist. Gesichert ist jedoch, dass Georg 
kessler ein haus in der bräugasse, der heutigen kronengasse, erworben hatte. 
dokumentiert ist auch die heirat Georgs mit der Witwe seines meisters, anna 
maurerin, im Jahre 1621. nach dem tod von stephans vater, der im zeitraum 
dezember 1644 und 1646 datiert wird, kaufte die stadt das haus in der ehemaligen 

1 als leiter des diözesanarchivs (1947–1997) war prälat Wolfsgruber 1983 auf einen eintrag zur 
bürgerrechtsverleihung gestoßen, der vom 13. dezember 1644 datierte. darin stand zu lesen, dass 
kessler in der kurfürstlich-bayerischen stadt donauwörth als sohn des malers Georg kessler und 
dessen ehefrau anna maurer geboren worden war. bis dahin galt, dass kessler – von Wien kom-
mend – in brixen eingeheiratet und sich dort niedergelassen hatte. doch im kontakt mit der 
stadtarchivarin dr. lore Grohsmann konnte Wolfsgruber die kessler-forschung damals zweifels-
frei entscheidend korrigieren. denn donauwörths stadtarchivarin fand im archiv der münster-
pfarrei den Geburtseintrag vom 16. Januar 1622, der stephan kessler zweifelsfrei als hier geboren 
dokumentierte. Quelle: die Geschichte donauwörths bereichert – nachrichten donauwörth 
...url: https://www.augsburger-allgemeine.de › lokales (donauwörth), zugriff: 26. 06. 2018.

2 lore Grohsmann, Geistliches und geistiges leben. in: Geschichte der stadt donauwörth, 2. bd.: 
von 1618 bis zur Gegenwart, donauwörth, 2001, s. 381.
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bräugasse, was als beweis gelten kann, dass keines seiner kinder mehr in der stadt 
ansässig war. aus der ehe von Georg und anna stammen viele kinder, von denen 
stephan der erstgeborene ist. in seiner Geburtsstadt hatte stephan die möglichkeit, 
entweder die lateinschule des benediktinerklosters hl. kreuz oder die städtische 
lateinschule zu besuchen. in beiden schulen wurde latein und Griechisch unter-
richtet3. in seiner kindheit erlebte er die bewegtesten zeiten in der Geschichte 
seiner heimatstadt: 1625 waren es die kaiserlichen truppendurchzüge, 1627 die 
pest, ab 1632 wurde donauwörth schwedische Garnisonsstadt.4 angenommen 
wird, dass stephan in der väterlichen Werkstatt lernte, archivalisch zu belegen 
ist das aber nicht. in dieser zeit lebten auch die maler hans schmucker, michael 
nagel der Ältere, mathias riedlinger und melchior mayr in donauwörth, bei 
denen er die ausbildung zum maler durchlaufen hätte können. das ende der 
lehrzeit, die ihn nach süddeutschland, österreich, italien und holland führte, 
und der verlauf der Gesellenwanderung bleiben im dunkeln. der Grund, dass 

3 Ottmar seuffert, email vom 15. 10. 2014.
4 karl Wolfsgruber, stephan kessler (1622–1700), der bedeutendste maler des frühbarocks in 

brixen. in: donauwörth 43, s. 4.

Abb.1: Ansicht des Wasserschlosses Aistersheim
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stephan im anschluss an seine Wanderjahre nicht nach donauwörth zurück-
kehrte, dürfte der umstand gewesen sein, dass die stadt mitten in den Wirren 
des dreißigjährigen krieges lag und vom feind besetzt war.5 Gesichert ist seine 
niederlassung in brixen, die mit 1643 dokumentiert ist. archivalische belege 
über sein leben finden sich im bürgerbuch (i) des brixner stadtarchivs,6 einer 
davon gibt auskunft über die aufnahme als bürger der stadt brixen mit folgender 
aufzeichnung: Bürger geworden Steffan Khesler, Maler, von der curfürstlichen 
statt Thonaubört, vater Georg Khesler, die mueter Anna Maurerin, der Vater 
im leben, die mueter gestorben; hat sipstal bescheint. Firs Inwonergelt soll er ain 
gemalne tafel aufs rathhaus liefern (nachgetragen „Inwohnergelt 8fl).7 aus dem 
taufbuch band 2 der stadt brixen sind die Geburtsdaten von kesslers kindern 
sowie deren taufpaten zu entnehmen. im totenbuch band 1 von brixen sind die 
sterbedaten seiner drei ehefrauen zu entnehmen, im band 2 ist der tod stephan 
kesslers festgehalten.

als motivation für stephan kessler, sich in dieser stadt niederzulassen, werden 
verwandtschaftliche beziehungen zu einer dort ansässigen familie namens kessler 
vermutet, verifiziert kann diese aussage jedoch nicht werden.8 in seiner neuen 
heimatstadt nimmt er bald als führender maler die plätze des 1639 verstorbenen 
hofmalers martin teophil polak, der bis 1637 in innsbruck arbeitete, und des 
fürstbischöflichen hofmalers Jeremias rumpfer ein. zu lebzeiten dieser beiden 
maler beschäftigte der bischöfliche hof in brixen für größere aufträge vorüberge-
hend ausländer, weil die ansässigen künstler, mit ausnahme dieser beiden, keine 
großen maler waren. so bot sich für stephan kessler die möglichkeit, durch fleiß, 
gediegene arbeit und dem aufbau einer Werkstatt sich zum bedeutendsten maler 
des frühbarocks in der stadt empor zu arbeiten. die anderen noch in brixen tä-
tigen maler bedeuteten für den zuwanderer keine konkurrenz, zumindest nicht 
in künstlerischer hinsicht.9 im Jahr seiner sesshaftwerdung in brixen heiratete 
stephan margaretha maderin, mit der er fast 40 Jahre sein leben teilte. aus 

5 Wolfsgruber (zit. anm. 4), s. 5.
6 eduard scheiber, archivalische belege zu stephan kessler und dessen familie. in: stephan kess-

ler. ein tiroler maler der rubenszeit, 1622–1700, [katalog zur sonderausstellung 1. Juni–31. Oktober 
2005], brixen, 2005, s. 25f.

7 Josef r ingler, die brixner malerfamilie kessler i. in: der schlern 83, 36. Jahrgang, 3. und 4. heft, 
bozen 1962, s. 63. diese eintragung ins brixner bürgerbuch geschah unter dem datum: 1644 Xii 
12 und ist der beweis dafür, dass sich stephan kessler in brixen niedergelassen hatte und dort als 
einwohner registriert wurde.

8 r ingler, (zit. anm. 7), s. 64.
9 r ingler (zit. anm. 7), s. 63. ulrich Weis, dessen sohn nikolaus, nikolaus schiehl, Johann baptist 

hueber, balthasar Ganser.
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dieser ehe gingen sieben kinder, vier söhne und drei töchter, hervor.10 als der 
zugewanderte 1644 als inwohner von brixen aufgenommen wurde, sollte er eine 
Tafl aufs Rathaus malen, anstatt das Inwohnergeld von 8 fl zu zahlen.11 der neue 
einwohner wurde bald zum gefragten maler des städtischen klerus und des adels, 
zudem war er als theatermaler in seiner heimatstadt tätig.12 Wie verschiedene 
aufzeichnungen zeigen, wusste der meister zeitlebens seine ersparnisse gut in 
Grund und boden anzulegen. 1647 erwarb stephan kessler die baurechte für 
eine behausung im altenmarkt, in die er bald übersiedelte. Wie aus dem eintrag 
des pfarrarchivs brixen hervorgeht, verstarb kesslers erste ehefrau am 27. februar 
1692.13 schon kurz darauf, im Juli desselben Jahres, heiratete er ursula ernstin, die 
Witwe des konsistorialdieners veit Gatterer, in der unserer lieben frauenkirche 
am zinggen. nach nur sechs Jahren ehe verstarb auch die zweite frau im Juni 
1698. sein Witwerdasein beendete er im Oktober desselben Jahres, seinen dritten 
ehebund ging er mit helena Goretin von seeburg ein, der aber nur mehr knappe 
zwei Jahre dauerte, denn am 31. august 1700 verstarb kessler, der freyen Khunst 
Mahler. schon wenige tage nach seinem tod baten seine erben, besonders die 
söhne Gabriel und michael um einen „commissario“ zur abhandlung der vä-
terlichen verlassenschaft, die sich jedoch mehrere Jahre dahinzog, weil sich der 
zuständige stadtrichter dr. michael mayr, der Gatte von margaretha kesslerin, 
der jüngsten tochter von stephan kessler, befangen fühlte.14

II. Der Bilderzyklus im Renaissanceschloss Aistersheim

diese sechs großformatigen bilder, die szenen aus dem leben Jesu zeigen, zählen 
zu den von der kessler-forschung noch nicht erfassten Gemälden.

10 über das leben und Wirken der drei malersöhne gibt es nicht sehr viele archivalische belege und 
aufzeichnungen. Johann roßbüchler, freiherr von sperges, anton roschmann und peter denifle 
verfassten handschriftliche aufzeichnungen, die sich in der bibliothek des tiroler landesmuseums 
ferdinandeum befinden. andreas alois baron di paulis von treuheim sammelte diese in seiner pri-
vatbibliothek und so findet man heute unter der nummer dip. 411 kurze berichte zu Gabriel, micha-
el und rafael, sowie zu den enkeln stefan kessler ii und Johannes kessler, einem sohn von rafael.

11 scheiber, (zit. anm. 6), s. 27. Ob die eintragung Inwohnergeld 8 fl (Gulden) nur den richtwert 
der tafel angeben sollte, oder ob kessler es wirklich vorzog, lieber die 8 fl bar zu bezahlen als eine 
tafel zu malen, lässt sich nicht eindeutig klären.

12 erich egg, kessler stefan. in: neue deutsche biographie 11 (1977), s. 544. [Online-version]; url: 
https://www.deutsche-biographie.de/pnd141496797.html#ndbcontent, zugriff: 22. 08. 2015.

13 scheiber (zit. anm. 6), s. 34 (pfa/ bx/ ttb bd. 1, s. 857).
14 scheiber (zit. anm. 6), s. 25.
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ii.1. provenienz, hängung, zustand, themen und signaturen der bilder

ii.1.1 die provenienz der bilder

alles, was zum thema provenienz festgehalten werden kann, ist auf vermutungen 
aufgebaut, weil entsprechende unterlagen bisher trotz nachforschungen im 
schlossarchiv aistersheim fehlen. herr dr. heinrich birnleitner, der eigentümer 
des schlosses, ist der meinung, dass die bilder von einem der früheren 
schlossbesitzer direkt bei kessler, beziehungsweise in seiner Werkstatt, bestellt und 
gekauft wurden. er begründet seine aussage damit, dass Glaube und religion eine 
wichtige rolle im leben der hohenfelder als besitzer des schlosses aistersheim 
einnahmen.15 die annahme, dass vielleicht der kunstsinnige landedelmann Otto 
achaz von hohenfeld (1614–1685) nach seiner rückkehr aus belgien die Gemälde 
in der kessler-Werkstatt bestellt hat, kann nicht bestätigt werden.16 die vermutung 
von dr. leo andergassen (schloss tirol), dass sich die Gemälde, bevor sie in das 
schloss aistersheim kamen, in einer kirche oder einem kloster befanden, bleibt 
offen. somit sind die fragen „seit wann befindet sich der zyklus im rittersaal?“, 
„Wie sind die bilder nach aistersheim gelangt?“ und „Warum verblieben sie trotz 
mehrfachem eigentümerwechsel im schloss?“ nicht zu beantworten und führen 
nur zu spekulationen.

ii.1.2 die hängung der bilder

die hängung der bilder ist nicht mehr die originale, was anhand einer aufnahme 
aus der von elisabeth birnleitner verfassten schrift „Wasserschloss aistersheim“ 
hervorgeht.17 Wie auf dem foto zu sehen ist, waren die Gemälde vor der montage 
des kabels unterhalb des umlaufenden Gesimses positioniert, darunter hingen 
ahnenbilder. nach dem abschluss der arbeiten wurden die Gemälde tiefer ge-
hängt und auch nicht mehr in der reihenfolge aufgemacht, wie sie bis zu diesem 
zeitpunkt postiert waren. so befindet sich das Gemälde „die vertreibung der 

15 elisabeth birnleitner, familie der hohenfelder. in: Wasserschloss aistersheim, Juwel der 
renaissance, katsdorf-linz-Wels, o. J., s. 8.

16 heinrich Wur m, Otto achaz von hohenfeld (1614–1685). ein landedelmann der barockzeit. in: 
Oberösterreichische heimatblätter, 1949, s. 29f. der konvertit errichtete 1636 die schlosskapelle, 
über deren ausstattung er in zwei (leider derzeit nicht auffindbaren) tagebüchern genau bescheid 
gibt. von kessler ist hier nicht die rede. der autor vermerkt auch, dass 1655 Johann Worath, ein 
gebürtiger südtiroler, der als bildhauer im stift schlägl tätig war, nach aistersheim vermittelt wur-
de, so dass vielleicht über ihn kontakte zu kessler geknüpft wurden. bestätigt kann aber auch diese 
vermutung nicht werden, so dass die frage, wie die bilder ins schloss gekommen sind, solange nicht 
beantwortet werden kann, bis diesbezügliche dokumente gefunden werden.

17 birnleitner (zit. anm. 15). es ist auch nicht bekannt, ob die abbildung auf dem dort publizier-
ten foto die originale hängung wiedergibt.
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händler aus dem tempel“ jetzt an dritter stelle. die „kreuzigung“ hing links von 
der eingangstüre, die über eine stiege im hof erreicht wird, sie war das vierte 
bild in der hängung, heute nimmt sie den letzten platz in der reihenfolge ein. 
möglicherweise schloss das Gemälde „die kaiserliche steuer“ an fünfter stelle an, 
heute nimmt das bild die vierte stelle in der hängung ein. Warum die Gemälde 
nicht mehr in der ursprünglichen reihenfolge, welche nicht die originale sein 
muss, aufgemacht wurden, hat, wie mir herr dr. heinrich birnleitner mitteilte, 
folgenden Grund: in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts begann man 
clubbings zu veranstalten, dabei wurden vorher immer die bilder abgenommen 
und dann beliebig aufgehängt.

ii.1.3 die heutige beschaffenheit der bilder

beim ersten lokalaugenschein im dezember des Jahres 2014 fiel der schlechte 
erhaltungszustand der bilder auf. die Oberfläche einiger bilder ist teilweise zer-
rissen und mit kalkspritzern bekleckst. alle Gemälde zeigen sowohl eine längs- 
als auch eine Querfalte, was auf den transport von brixen oder einem anderen Ort 
nach aistersheim oder auf eine längere lagerung zurückzuführen sein dürfte. das 
erste bild der hängung, „die anbetung“, zeigt die meisten beschädigungen, die 
ölfarbe ist an einigen stellen nicht mehr vorhanden, so dass die grobe leinwand, 
die als untergrund diente, zu sehen ist. kalkspritzer und kratzer sind auf dem 
Gemälde „das Gastmahl im haus des simeon“ sichtbar, ebenso weist das bild „die 
ehebrecherin“ spuren unsachgemäßer behandlung auf. ein weiterer Grund für 
den schlechten zustand der bilder ist, dass sich die Gemälde weder in einem kli-
matisierten raum befinden noch vor lichteinfall geschützt sind. alle bilder sind 

Abb. 2: Gesamtaufnahme der derzeitigen Hängung im Rittersaal
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Abb. 3: Detail aus: „Anbetung der Könige“

Abb. 4: Detail aus: „Das Gastmahl im Haus des Simeon“ 
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Abb. 5: Detail aus: „Die Ehebrecherin“ 
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in gleich aussehende holzrahmen gespannt, deren innerer und äußerer rand mit 
Goldfarbe lackiert ist. die sechs bilder sind gleich groß, ihre ausmaße betragen 
227 cm × 160 zentimeter.

ii.1.4 die themen der bilder

die themen stellen ereignisse aus dem leben Jesu dar, angefangen von der Geburt 
bis zum tod am kreuz. die sujets, so die vermutung, waren auftragswerke und 
von den schlossherren ausgewählt. das erste und letzte bild der jetzigen hängung 
zeigen die „anbetung der könige“ und die „kreuzigung mit lanzenstich“, die 
bilder dazwischen zeigen folgende szenen: „Jesus und die ehebrecherin“, „die 
vertreibung der händler aus dem tempel“, „die frage nach der kaiserlichen 
steuer“ und „das Gastmahl im haus des simeon“.

ii.1.5 die signaturen

Wie schon erwähnt, sind die signaturen noch kein beweis dafür, dass die sig-
nierten bilder das alleinige Werk von stephan kessler sind. andergassen vermutet 
auch eine beteiligung von rafael, seinem jüngsten sohn, an den arbeiten, womit 
die entstehungszeit bis zum Jahre 1690, als dieser von cassian Glantschnigg er-
mordet wurde, eingegrenzt wäre.18 das einzig datierte bild „die vertreibung der 
händler aus dem tempel“ weist ein besonders gestaltetes namenszeichen auf. der 
künstler hat dieses „liebevoll“ ausgeführt. er hat seine anfangsbuchstaben SK 
in schwarzer farbe mit einer geschwungenen, herzförmigen linie umrahmt und 
in der mitte der Oberseite eines quaderförmigen, mit einem goldenen band ver-
schnürten Warenpakets dafür den geeigneten platz gefunden. im unteren teil ist 
mit 1665 vermutlich die Jahreszahl der fertigstellung angegeben, auf dem oberen 
drittel ist noch Nö mit Querstrich oder nagel (?) und die zahl 4 hinzugefügt 
(vielleicht für nro. 4).

eine signatur, die sehr schwer erkennbar ist, befindet sich auf dem krug, 
welcher auf dem bild „das Gastmahl im haus des simeon“ zu sehen ist. das 
namenszeichen SK hat seinen platz auf der Wölbung des Gefäßes, das in der un-
teren linken ecke des bildes steht. die signatur ist schwer zu erkennen, weil sie 
vermutlich nur mit dem pinselstiel in den braunen krug eingraviert ist.

das hundehalsband verwendet kessler auf den bildern vier mal als 
hintergrund für seine initialen: auf dem tafelbild „die kaiserliche steuer“ sind 

18 dr. leo andergassen, mündliche mitteilung im september 2014.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



148  Friederike Aspernig 

Abb. 6: Jahreszahl und Signatur im Bild 

„Die Vertreibung der Händler aus dem Tempel“ 

Abb. 7: Signatur auf dem Krug im Bild 

„Das Gastmahl im Haus des Simeon“ 

Abb. 8: Signatur auf dem Hundehalsband des Bildes „Die kaiserliche Steuer“
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Abb. 9 und 10a, b: Signaturen auf den 

Hundehalsbändern des Bildes 

„Die Kreuzigung Jesu“
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die buchstaben S.K. auf dem roten halsband des hundes, der hinter dem mohren 
steht, in Gold geschrieben. das kreuzigungsbild weist sogar zwei signaturen dieser 
form auf, eine ist auf dem braunen halsband des hundes verewigt, der vor dem 
mohren steht, sie lautet STEFAN.K:. ein zweites mal findet sich die signatur 
S.K. auf dem halsband des vierbeiners mit dem schwarz-weiß gefleckten fell.

das erste bild der hängung „die anbetung der könige“ und das Gemälde 
„Jesus und die ehebrecherin“ weisen weder signatur noch datierung auf.

III. Gemeinsamkeiten der Bilder

kessler hat, ausgenommen auf der „kreuzigung mit lanzenstich“, bei allen an-
deren bildern drei architektonische elemente bevorzugt: säulen, kannelierte 
pfeiler und rundbogige hohe öffnungen, welche den hintergrund der ver-
schiedenen szenerien füllen. Gemeinsam ist den bildern auch, dass der künstler 
nur in der rechten bildhälfte wuchtige säulen einschob, die er mit putten, 
akanthusblättern und anderen floralen mustern verzierte, und mit ihren in rot 
gehaltenen draperien zur dekoration beitragen. die säulen mit glatter Oberfläche 
nützte er auf manchen bildern dazu, um darauf bibelzitate festzuhalten (siehe 
bild: „die kaiserliche steuer“: Bringt mier her den pfennig, das ich in sehe, […] 
So gebt dem Keiser was des Keisers ist: und Gott was Gottes ist), oder er fügte 
dazwischen ein medaillon ein (siehe Gemälde: „die vertreibung der händler 
aus dem tempel“: Jesus machte ein geissel aus stricken und trieb sie alle zum 
Tempel hinauss. Sampt dem Schaffen und Ochsen und verschütt den Wechslern 
das gelt, und stiess die tisch umb. Joann:2) das den betrachter auf die bibelstelle 
aufmerksam macht, welche den inhalt des Gemäldes preisgibt. im bildaufbau der 
ersten fünf bilder sind keine großen unterschiede zu erkennen, kessler präsentiert 
die Geschichte immer im bildvordergrund, dahinter eröffnet sich dem betrachter 
der ausblick entweder in eine arkadische landschaft oder einen bis zum oberen 
bildrand reichenden raum. für die Werke trifft zu, was becker in seinem aufsatz 
„pathosformel und reproduktion“, formuliert: „der maler orientierte sich am 
bildsinn, die in den architekturkontext eingefügten figurenzitate nehmen 
den charakter einer collage an. seine geradezu unbekümmerte ornamentale 
exuberanz, die mit einer für sein Werk typischen unvollkommenen beherrschung 
der perspektive einhergeht, steht im scharfen Gegensatz zu jeglicher akademisch 
präzisen kulissenbildung klassischer prägung“.19

19 ulrich becker, pathosformel und reproduktion. beobachtungen zum nachleben von peter paul 
rubens im Œuvre von stephan kessler. in: stefan kessler. ein tiroler maler der rubenszeit, 1622–
1700 [katalog zur sonderausstellung 1. Juni–31. Oktober 2005], brixen 2005, s. 16.
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IV. Die sechs Aistersheimer Bilder – Beschreibung und Vergleiche

iv. 1. die anbetung der könige

auf dem Gemälde in aistersheim wird die adoration wie auf einer bühne in-
szeniert, deren bühnenbild stilistisch zweigeteilt ist. auf der linken bildhälfte 
ist ein rückfall in die frühe malweise zu erkennen, wobei die unnatürliche 
halshaltung von maria die blicke auf sich zieht. die rechte seite hingegen zeigt 
merkmale der phase, die stephan kessler in seiner blüte- beziehungsweise spätzeit 
auszeichnen. diese zeigen sich im verschwommen gemalten hintergrund; dem 
strahlenden licht, den menschen, die sich durch hell und dunkel voneinander 
absetzen, den nicht mehr so klaren umrissen, in formen, die offener werden und 
in kräftigeren farben. landschaftliche motive hat kessler auf diesem Gemälde 
durch menschen ersetzt, dafür setzt er in diesem bild motivische elemente aus 
peter paul rubens „anbetung der könige“ um, ein Gemälde, das sich heute 

Abb. 11: Gesamtansicht des Bildes „Die Anbetung der Könige“
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im prado in madrid befindet.20 dazu gehören die zwei sklaven mit nacktem 
Oberkörper, die kessler in den zwei muskulösen männern in die rechte untere 
ecke des bildes transferiert. er zeigt sie aber nicht in gebückter haltung, sondern 
in hockender position. auch die anordnung der aufteilung auf seinem Gemälde 
kopiert er von einem ihm zur verfügung stehenden druck, der nach einem von 
lucas vorstermann i. angefertigten stich von rubens Gemälde noch vor dessen 
erweiterung in den Jahren 1628/29 entstand.21 eine rezeption von veronese sind 
die beiden hunde, die auch er auf dem Gemälde „anbetung der könige“, das 
sich in der Gemäldegalerie alte meister in dresden befindet,22 zeigt. der mohr 
könnte aus veroneses „Gastmahl im haus des levi“ sein, auf dem er zwei Jungen 
mit dunkler hautfarbe in seine figurenreiche inszenierung einfügte.23 ein wei-
terer blickfang ist der mann, welcher mit dem rücken zum betrachter steht. sein 
profil und die in einem leuchtenden rot gemalte kleidung heben ihn von den 
anderen figuren auf dem aistersheimer bild ab. einzelheiten des Gesichtes sind 
nicht zu erkennen, aber die stark ausgeprägte hakennase, die seine physiognomie 
bestimmt, ist es wert erwähnt zu werden. der künstler wurde auch nicht müde 
in dem bemühen, jede person mit einem andersartigen kleidungsstück zu zeigen, 
auch die kopfbedeckungen variieren in form und farbe. becker formuliert die 
arbeitsweise von kessler folgendermaßen: er „gelangte zu äußerst detailfreudigen 
inszenierungen, die mit dem ausführlich verarbeiteten bestand an prominenten 
vorbildern nicht immer konform gingen. dafür aber konnte die handlung in 
einen reichinstrumentierten architekturkontext eingebunden werden, um den 
anforderungen des dekorums Genüge zu leisten“.24

20 ismael Gutiérrez pastor, in: sammlungen des prado, malerei vom 12.–18. Jahrhundert, köln 1995, 
s. 406. rubens fertigte die erste vision des bildes 1608 an, das bild in seinem heutigen zustand ist 
eine erweiterung des malers, die er 1628/29 bei seinem aufenthalt in madrid vornahm. es gibt stilis-
tische unterschiede zwischen dem neuen und alten teil des Gemäldes. 

21 leo andergassen und helmut stampfer [hrsg.], stephan kessler. ein tiroler maler der ru-
benszeit 1622–1700 [katalog zur sonderausstellung 1. Juni–31. Oktober 2005], brixen 2005, s. 146.

22 veroneses frisch restaurierter „cuccina-zyklus“: sonderausstellung in url: www.parnass.at/.../
veroneses-frisch-restaurierter-cuccina-zyklus-sonderausstellung-in-die vier leinwände wurden zur 
ausstattung des neu gebauten palastes der venezianischen Wollhändlerfamilie cuccina am canal 
Grande in auftrag gegeben – heute heißt er palazzo papadopoli und beherbergt ein luxushotel. die 
bilder zeigen „die anbetung der könige“, „die hochzeit zu kana“, eine „kreuztragung“ und „die 
madonna mit der familie cuccina“. 1645 wurden sie an francesco i. d’este, herzog von modena, 
verkauft. 1746 erwarb sie der sächsische kurfürst und polnische könig august iii. zusammen mit 96 
anderen meisterwerken aus der sammlung. zugriff: 06. 07. 2018.

23 Quelle: italien: dieses Gemälde ist einfach nur riesig – Welt; url: https://www.welt.de › 
sonderthemen › made in italy „das Gastmahl im hause des levi“ (ausschnitt) gehört mit rund 
13 metern breite zu den größten leinwänden der Welt. Wegen der darstellung von zwei deutschen 
(rechts mit den hellebarden) gab es Ärger mit der inquisition. Quelle: accademia di belli arti di 
venezia, zugriff: 06. 07. 2018.

24 becker (zit. anm. 9), s. 16.
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iv.1.1. das Wechselbild kesslers in der frauenkirche in brixen

dieses bild,25 das mit 1. 6. 48. (1648) datiert, aber nicht signiert ist, gehört zu 
einem vierteiligen zyklus, der von mehreren personen gestiftet wurde. das blatt 
„die anbetung“ spendete das brixner ehepaar michael hiltprandt von reinegg 
und seine Gattin anna, der auftraggeber war das domkapitel von brixen. für das 
bild nahm sich kessler anleihen von zwei Gemälden, die er durch drucke kannte. 
eines der beiden ist das „anbetungsbild“ von hans rottenhammer (1564–1625), 
das kessler durch einen stich von lucas kilian (1579–1637) kannte. von diesem 
Gemälde holte er sich die inspiration für den engelreigen. das andere bild ist 
das Weihnachtsbild von veronese, welches der venezianer für die kirche san 
Giuseppe in castello 1555 malte und 1595 von Ägydius sadeler gestochen wurde, 
als er in venedig weilte.26 aus diesem druck übernahm er seitenverkehrt Josef 
und die präsentation des christuskindes durch maria, die im Gegensatz zum bild 
in aistersheim das zentrum des bildes beherrscht. ihr Gesicht ist attraktiv, viel-
leicht ist es ein kryptoporträt einer adeligen dame, verifizieren lässt sich diese 
annahme nicht. zu ihrer linken seite sind hirten in bäuerlicher kleidung zu er-
kennen, deren Gaben nicht Gold, Weihrauch und myrrhe sind, sondern ein huhn 
und ein lamm, das als theologische implikation das kreuzesopfer vorwegnimmt. 
auf der rechten seite ist Josef platziert, der sich auf den stehenden esel stützt, der 
Ochs liegt zu seinen füßen. der engelreigen, der auf einem Wolkenband über der 
krippe schwebt, scheint auf dem Gemälde im schloss aistersheim nicht auf. die 
rundbogenarchitektur, welche die irdische von der himmlischen sphäre trennt, 
gewährt einen ausschnitt in die ferne, auf dem die verkündigung des engels an 
die hirten erkennbar ist. das bild aus der frauenkirche war ein altarbild, es hat 
die form einer pala centinata, die farbgebung ist noch sehr dem manierismus 
verhaftet. die farben sind gedämpft, die vom licht erhellten farbflächen wirken 
metallisch. auch die art, wie maria das Jesuskind hält, wirkt künstlich.27 im 
vergleich zur „anbetung“ vom schloss aistersheim kann festgestellt werden, 
dass die prachtentfaltung bei den kleidern noch keine große rolle spielt, die 
adoration der hirten im mittelpunkt steht, und dass sich kessler im vergleich 
zur aistersheimer anbetung auf wenige figuren beschränkte.

iv.1.2. kesslers „die anbetung“ in der pfarrkirche zu schabs

das zweite frühwerk mit dem motiv „die anbetung der könige“ malte stephan 
kessler für die pfarrkirche zu schabs. es ist durch die signatur SK und die 

25 vgl. abb. 32 in andergassen (zit. anm. 21), s. 161.
26 andergassen (zit. anm. 21), s. 162.
27 andergassen (zit. anm. 21), s. 162.
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datierung 1648 als ein Werk von kessler anzuerkennen. die vermutung, dass es 
nicht allein sein Werk ist, beruht auf der tatsache, dass der maler zu dieser zeit in 
seiner Werkstätte schon mitarbeiter, die vielleicht manches auf dem bild vollen-
deten, beschäftigte. die für ihn typischen merkmale, wie die vorliebe für brokate 
und die hohe stirn der köpfe sind auf diesem bild schon deutlich zu erkennen. für 
dieses Gemälde bediente sich der maler eines druckes, den hieronymus Wierix 
nach maerten de vos angefertigt hatte, der es „adoratio magorum“ betitelte. das 
schabser bild ist beinahe eine 1:1 kopie des von ihm als vorlage verwendeten 
druckes, kessler veränderte auf seinem Gemälde nur die form der kronen. diese 
ähneln auf seiner arbeit auf Grund der orangen farbe kürbissen, die sich aber bei 
genauerer betrachtung als turbane entpuppen. bei vos sind es kronen mit zacken. 
kessler fügte zu der vorlage einen stern, der genau über der mutter Gottes steht, 
und die Glorie, die ihr haupt umgibt, dazu. die vorliebe für das detail ist gerade 
im unteren teil des bildes durchgehend zu erkennen, seien es die blumen, das 
stoffmuster, die blätter oder die Würdenkette, welche der kniende könig trägt. im 
hintergrund ist eine stadtmauer zu sehen, welche an die in Jerusalem erinnert, der 
himmel ist von dunklen Wolken bedeckt. das bild in der pfarrkirche von schabs 
ist noch nordisch geprägt, was sich in der spielzeugartig in die Gebirgslandschaft 
eingebetteten stadt auszeichnet. außer der anbetung weist es aber sonst keine 
Gemeinsamkeiten mit dem bild in aistersheim auf. der noch sehr junge künstler 
besinnt sich auf das eigentliche thema, er füllt das Gemälde nicht mit so vielen 
figuren, die ikonographisch nichts mit der anbetung zu tun haben. von der 
farbgebung her ist das Gemälde das düsterste, nur die protagonisten sind in helles 
licht getaucht.28

auf den drei anbetungsbildern gibt es übereinstimmungen, aber auch 
differenzen bei manchen einzelheiten. auf dem schabser bild dominiert im 
hintergrund die landschaft, das Gemälde von brixen kommt mit einem kleinen 
landschaftsausschnitt aus, das aistersheimer bild deutet die landschaft nur ru-
dimentär an. bei der bauweise der krippen gibt es zwischen dem aistersheimer 
Gemälde und dem Wechselbild von brixen eine Ähnlichkeit. auf beiden bildern 
besteht die krippe aus massiven brettern, über die bei der vorderen kante heu und 
blumen hängen, die geradezu akribisch genau gemalt sind. die tiere, Ochs und 
esel, sind vom standpunkt des aussehens her betrachtet vollkommen verschieden. 
auf dem schabser bild sind sie hinter maria nur schemenhaft dargestellt, auf dem 
Wechselbild von brixen sind die tiere klar konturiert, in liegender und stehender 
position gezeigt. der natur am nächsten kommt die abbildung des viehs auf dem 
bild in aistersheim. auf dem brixner bild liegen vor der krippe ein lamm und der 
Ochs, auf dem Gemälde in schabs sind nur der Ochs und der esel schemenhaft zu 

28 andergassen (zit. anm. 21), s. 146/21 und 147 (bild).
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sehen, diese sind auch auf der aistersheimer darstellung neben der krippe angesie-
delt. Was die anzahl der personen, die nicht unmittelbar an der anbetung beteiligt 
sind, betrifft, kann eine steigerung festgestellt werden. auf dem bild in schabs ist 
noch der niederländische einfluss spürbar, die menschen sind in die ferne gerückt, 
einzelheiten sind nicht so stark ausgeprägt. das brixner bild hingegen präsentiert 
nur wenige menschen, die nicht direkt mit der adoration in verbindung stehen, an 
ihrer stelle malt kessler mehrere engel in verschiedenen posen. bei den farbtönen 
ist eine gewisse übereinstimmung vorhanden, die größte farbpalette tritt auf 
dem aistersheimer Gemälde zutage. zieht man ein resümee über das Gemälde 
in aistersheim, kann festgehalten werden: es ist das bild, welches dem betrachter 
neben der anbetungsszene noch verflechtungen mit dem alten testament, wie 
das liegende säulenfragment in der linken bildecke, vor augen führt, wo motivi-
sche anleihen von berühmten malern erkennbar sind und wo die vielfigurigkeit 
und das narrative am besten zur Geltung kommen.

iv.2. Jesus und die ehebrecherin 

auch von diesem Gemälde gibt es ein ähnliches bild im ansitz sternbach in 
bruneck / südtirol.29 im Johannesevangelium 7,53–8,11 wird folgendes über die 
begegnung mit der ehebrecherin berichtet: „da brachten schriftgelehrte und 
pharisäer eine frau, die beim ehebruch ertappt worden war. sie stellten sie in die 
mitte und sagten zu ihm: meister, diese frau wurde beim ehebruch auf frischer 
tat ertappt. mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche frauen zu steinigen. 
nun was sagst du? […] Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem finger auf die 
erde“30 [im bild zeigt nun Jesus auf den boden, wo zu lesen ist:] Welcher under 
euch on sünd ist, der werfe den erster einen stein auf sie. kessler zeigt auf beiden 
bildern den moment, in dem sich Jesus zu den auf den bodenfliesen geschriebenen 
Worten beugt, er folgt also in der bildhandlung ziemlich getreu der biblischen 
erzählvorlage und umrahmt die szenerie auf beiden abbildungen mit pompöser 
architektur. auf dem aistersheimer Gemälde ist diese von mächtigen säulen ge-
prägt, von denen die äußerst rechte wieder ein zitat von rubens31 ist. dazu fügt 
er im hintergrund auf der linken bildhälfte noch ein triumphbogen-ähnliches 
bauwerk ein, das er mit lisenen, blattkapitellen und anderen verzierungen aus-

29 r ingler (zit. anm. 7) s. 287.
30 die bibel, altes und neues testament, einheitsübersetzung, freiburg, 2008, s. 1200.
31 auch der niederländer fügte solche wuchtigen, gedrehten säulen auf Gemälden ein, wie zum bei-

spiel auf dem bild „königin tomyris vor dem haupt des cyrus“, welches sich im museum of fine 
arts in boston befindet. (Quelle: katnr. 14 peter paul rubens – schmidt kunstauktionen dresden 
url: www.schmidt-auktionen.de/12_artikel_details.php?nr=49&mode=a&knr=14, zugriff: 06. 
07. 2018.)
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Abb. 12: Gesamtaufnahme des Bildes „Die Ehebrecherin“ 

Abb. 13: Detail: Jesus zeigt auf das Bibelzitat
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stattet. das brunecker bild weist eine typische renaissancearchitektur auf, die 
aber schon mit barocken elementen geschmückt ist. auf beiden darstellungen 
rückt kessler die ehebrecherin, welche er mit gekreuzten armen, eine demütige 
Geste, zeigt, aus dem bildmittelpunkt. der vor ihr kniende Jesus ist auf beiden 
Werken in der gleichen körperhaltung abgebildet, die ihn auf dem rechten bein 
kniend und den Oberkörper nach vorne gebeugt, zeigt. mit seiner rechten hand 
zeigt er auf die Worte, welche den auf einer fliese geschriebenen bibeltext wie-
dergeben. beide male ist das antlitz im halbprofil gemalt, dadurch sind die hohe 
stirn, die ausgeprägten augenbrauen und die tiefliegenden augen gut zu sehen. 
kessler stellt eine sünderin dar, die durch ihr geneigtes haupt und den zu boden 
gesenkten blick ihre reue zeigt. durch geschickte lichtführung versteht er es, 
die protagonisten in das rampenlicht zu rücken. tizians kräftiges rot und blau 
sind in der kleidung der ehebrecherin und auch bei bekleidungsstücken anderer 
personen nicht zu übersehen. bei der Gewandung von Jesus nimmt sich kessler 
bei den farben wieder zurück, sie ist in einem eher kühlen rot und blau gemalt. 
da von keinem bild eine datierung bekannt ist, kann nicht eruiert werden, wel-
ches Gemälde kessler als erstes fabrizierte, beziehungsweise was er von welchem 
bild übernahm. dem künstler ist es gelungen durch narrative erzählweise die 
handlung dem betrachter näher zu bringen, verweise auf das alte und neue 
testament mit einzubeziehen und seinem ruf als maler prachtvoller kleider ge-
recht zu werden.

iv.3. vertreibung der händler aus dem tempel

bei diesem bild hielt sich kessler an den text von Johannes 2,13–2232, die 
niederschrift der drei anderen evangelisten ist nicht ausführlich genug um gemalt 
zu werden. diese szene, die Johannes im kapitel „das öffentliche Wirken Jesu“ 
einfügt, beinhaltet folgenden Wortlaut: […] Im Tempel fand er die Verkäufer 
von Rindern, Schafen, Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte 
eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die 
Schafe und Rinder; das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß 
er um […]. die tempelreinigung war ein eklat im damaligen Jerusalem, denn Jesus 
wollte nicht, dass das haus seines „vaters“ zum kaufhaus degradiert wird. („macht 
meines vaters haus nicht zum kaufhaus!“). 

mit der bildlichen umsetzung dieses ereignisses setzten sich viele künstler 
auseinander, die vor kessler lebten, aber auch kollegen, die zur selben zeit lebten. 
in der scrovegni-kapelle in padua fertigte Giotto kurz nach 1300 ein fresko an, das 

32 die bibel, (zit. anm. 30), s. 1191.
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dieses szenario zeigt. Ghiberti lorenzo fügte im rechten türflügel der nordtüre 
des baptisteriums in florenz ein relief mit dieser szene ein. auch der spanische 
maler el Greco schuf mehrere Gemälde, die dieses thema aufgreifen. aus dem-
selben zeitraum wie das bild von kessler stammt auch das Gemälde des italieni-
schen malers antonio zanchi (1631–1722), das mit 1667 datiert ist. es befindet 
sich in venedig in der scuola di s. Girolamo in der sala tommaseo und trägt 
den abgeänderten titel „die austreibung der Wechsler aus dem tempel“.33 so 
wie kessler bietet auch er dem betrachter eine darstellung, die von gesteigerter 
bewegung gekennzeichnet ist. zanchi zeigt im bildvordergrund eine dynamische 
komposition, welche durch eine aufsteigende und fallende diagonale geprägt ist. 
er benutzt diese für die platzierung von Jesus und seinem pendant, einem flie-
henden, muskulösen händler, der mit dem rücken zum betrachter steht. sowohl 
auf seinem als auch auf kesslers Gemälde überwiegt die dominanz der maleri-
schen auffassung und farbigen modulation, die abkehr vom manierismus ist 
auf den Werken nachvollziehbar. beide maler eint die tendenz zu überschwang 

33 deutscher führer in venedig – seite 23 – Google books-ergebnisseite. Quelle: url: https://books.
google.at/books?id=fgfYaaaacaaJ.

Abb. 14: Gesamtaufnahme des Bildes „Die Vertreibung der Händler“ 
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und einer kraftvollen bewegtheit, wobei zanchi 
derjenige ist, der diese für den barock typischen 
merkmale besser umsetzen kann als kessler. dieser 
hingegen widmet der hintergrundarchitektur, die 
er mit zwei säulen, die einen lettner begrenzen, 
einem kannelierten pfeiler und einer am rechten 
bildrand eingefügten wuchtigen, gedrehten säule, 
mit der er wieder rubens zitiert, ausschmückt, mehr 
aufmerksamkeit. die fläche zwischen der säule, die 
er mit akanthusblättern, anderen floralen mustern 
und einem putto verziert, und dem pfeiler nützt 
er dazu, um auf einem medaillon eine inschrift 
anzubringen, deren text folgendermaßen lautet: 
Jesus machte eine Geissel aus stricken und trieb sie 
alle zum Tempel hinauss, sampt dem schaffen und 
ochsen und verschütt den Wechslern das gelt, und 
stiess die tisch umb. Joann: 2: cap:

auf diese Worte weist der erhobene linke 
arm eines mit einem roten Oberteil bekleideten 
mannes. Jesus stellen beide maler so dar, wie es im 
evangelium überliefert ist. zanchi präsentiert Jesus 
als athletischen mann mit langem wallendem haar, 
bei kessler ist die ausgeprägte muskulatur nur bei 
Jesu arm, in dem er die Geißel hält, erkennbar. die 
beschreibung in den evangelien, dass der sohn Gottes bei dieser begebenheit 
zornig und aggressiv war, kommt auf dem bild von kessler nicht so gut zum 
ausdruck wie in zanchis Werk. auf beiden Gemälden hebt sich marias sohn 
durch seine kleidung von den anderen beteiligten dieses szenarios ab. auf dem 
aistersheimer bild trägt er einen mantel, der in einem sehr kräftigen blau gemalt 
ist, bei zanchi ist Jesus in ein rotes Gewand gekleidet, das teilweise mit einem 
blauen tuch verhüllt ist. in diesem fall dürfte der künstler dieses nur dazu ver-
wendet haben, das rot zu unterbrechen, denn die art, wie es um den körper 
gewickelt ist, ist nicht empirisch.

die detailfreude kesslers zeigt sich wiederum in der abbildung der tiere in 
der linken bildhälfte. der käfig mit dem sehr naturalistisch gemalten hahn, das 
schaf, die flatternde Gans, der Ochs, die tauben und der hund sind zeugen seines 
könnens. 

der betrachter wird visuell mit dem lärm, den die tiere verursachen, so kon-
frontiert, dass man glauben könnte, die verschiedenen laute der aufgescheuchten 

Abb. 15: Detail: Bibelzitat
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tiere wirklich zu hören. auf zanchis Gemälde sind die in der bibel genannten 
tiere und deren besitzer vor einem in Grisailletechnik gemalten hintergrund zu 
sehen, wodurch der Gegensatz von licht und schatten betont ist. beide künstler 
binden bei den vielen figuren männer mit nacktem, muskulösem Oberkörper 
ein, die sie plastisch modellieren. die naturalistische darstellung der körper ge-
lingt zanchi besser als kessler, auch mit licht und schatten geht er professio-
neller um. auf dem bild in aistersheim sind noch mehr figuren zu sehen als 
auf dem bild des italienischen barockmalers. bemerkenswert auf dem bild in 
aistersheim ist die einfügung einer Gruppe von drei frauen, die, im Gegensatz 
zu den anderen darstellern, keine flüchtende haltung einnimmt, sondern eher 
einen fixpunkt bildet, bei dem die menschen, die das Weite suchen, vorbeihasten. 
beiden künstlern ist es gelungen eine spannungsvoll–rhythmisierte komposition 
zu schaffen, die diesen vorfall, der einen tag, nachdem Jesus in Jerusalem auf dem 
esel eingeritten war, stattfand, dem betrachter näher zu bringen.

Abb. 16: Detail: Hund, Ochs, Schaf, 

Gans und der Hahn im Käfig

Abb. 17: Detail: auffliegende Tauben
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iv.4. die frage nach der kaiserlichen steuer

das thema des bildes ist durch die inschrift auf einer säule im hintergrund 
 fixiert: visvs – Bringt mier her den pfennig, das ich in seche, wes ist das Bild und 
überschrift. – Des Keisers. – So gebt dem Keiser was des Keisers ist: und Gott was 
Gottes ist (mar: Xii cap). die evangelisten markus (12,13–17), lukas (20,20–
26) und matthäus (22,25–22) halten diese auseinandersetzung Jesu mit Juden, 
die sich in den letzten tagen seines aufenthaltes in der stadt Jerusalem abspielte, 
fest. vom aufbau her ist das bild so angelegt, dass es von zwei menschengruppen 
dominiert wird. auf der linken seite haben sich vier männer gruppiert, die von 
keinem der evangelisten erwähnt werden. ihr Gesichtsausdruck zeigt erstaunen, 
verwunderung und nachdenklichkeit. die mit Jesus diskutierenden Gelehrten 
und hohepriester, von denen einer dem sohn Gottes die münze zeigt, mit der 
sie ihn überlisten wollten, sind in der bildmitte platziert. kessler übernimmt bei 
dieser bibelszene sowohl von veronese motivische elemente wie den hund mit 
dem roten halsband und den mohren, beide Geschöpfe sind beliebte attribute des 
venezianischen malers, als auch elemente von rubens. dass kessler den mohren 
mit federkopfschmuck präsentiert, hängt möglicherweise damit zusammen, 

Abb. 18: Gesamtaufnahme des Bildes „Die kaiserliche Steuer“ (IMG_8669.tif)

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



162  Friederike Aspernig 

dass er von der entdeckung amerikas und seinen ureinwohnern wusste. Wie in 
einer serie taucht auch die an rubens erinnernde gedrehte säule, die auf einem 
quaderförmigen stein mit porphyrmedaillons steht, mit der roten draperie auf, 
deren rot sich in manchen bekleidungsstücken, ausgenommen im umhang von 
Jesus, wiederholt. dieses rot ist nicht warm, sondern eher kühl, was auch auf das 
verhalten von Jesus schließen kann, der nicht so aufgebracht ist wie die männer, 
die beabsichtigten, ihm eine falle zu stellen. schwächen und stärken des künstlers 
treten auf diesem bild besonders deutlich hervor. zu sehen sind die probleme 
mit der perspektive, der empirik und den richtigen proportionen. der rücken 
des hundes scheint in die länge gezogen zu sein, auch bei einigen figuren sind 
mängel sichtbar. so differiert bei Jesus die Größe der hände. auch die darstellung 
der nach vorne gerichteten füße beim mohren und des sichtbaren fußes von Jesus 
weist fehler auf. perspektivische ungenauigkeiten zeigen sich beim kannelierten 
pfeiler mit der moses-statue, kessler dreht die nach rückwärts verlaufende seite 
zu weit nach vorne, damit die skulptur gut zu sehen ist. hier nimmt er sich die 
künstlerische freiheit etwas nicht empirisch darzustellen, weil mit der statue, die 
moses mit der Gesetzestafel zeigt, die verbindung zum alten testament herge-
stellt wird. auch der verlauf der bodenfliesen ist nicht korrekt, die fliesen im 

Abb. 19: Detail: Bibelzitat Abb. 20: Detail mit der Kaiser-Münze
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nebenraum weisen in eine falsche richtung. seine spezifischen merkmale wie der 
hervortretende daumenballen bei der nach oben gedrehten hand des mannes, 
der die münze hält, aber auch bei der nach unten zeigenden hand von Jesus, die 
hohe stirn und die ausschmückung der kleider mit brokatmuster, sind evident. 
der maler stattete auf diesem bild den mohren und den greisen mann vis a vis von 
Jesus mit solcher Garderobe aus, dessen umhang kessler vielleicht in anlehnung 
an den könig auf der schon erwähnten „anbetung“ von rubens in einem kräftigen 
rot malte. das bild ist einfach konzipiert, es zeigt keine dynamische komposition 
mit diagonalen, sondern einen bildaufbau, der einer theaterbühne ähnelt. die für 
die barockzeit typische scheinarchitektur wendet kessler nicht an, ebenso wenig 
die betonung des Gegensatzes von licht und schatten, das bild ist gleichmäßig 
ausgeleuchtet. der künstler stellt die zwei protagonisten nicht direkt ins zentrum 
des bildes, sondern positioniert sie links und rechts von den pharisäern, der mohr 
mit dem hund zwischen ihnen bildet die distanz. 

laut bibel trugen sich die begegnung „Jesus mit der ehebrecherin“, „die frage 
nach der kaiserlichen steuer“ und die „tempelreinigung“ zu, nachdem marias 
sohn mit begeisterung in Jerusalem empfangen worden war und noch bevor er 
sich mit petrus, Johannes und Jakobus dem Älteren auf den ölberg zurückzog.

iv.5. Gastmahl im haus des simeon

das zum bilderzyklus in aistersheim gehörende bild, welches dieses thema auf-
greift, ist nicht das einzige dieses Genres, das in der Werkstatt von kessler ange-
fertigt wurde. das „neue schloss“ in Westheim (stadt neusäß, kreis augsburg) 
beherbergt auch ein Gemälde, welches das gleiche sujet darstellt. das bild, wel-
ches zuerst sibylla küsel zugewiesen wurde, konnte aber im vergleich mit an-
deren Gemälden als eine arbeit von stephan kessler identifiziert werden, die er 
mit hilfe von angestellten seiner Werkstätte schuf.34 Wie fast bei jedem seiner 
Werke griff kessler auch bei diesem Gemälde auf eine vorlage zurück, in diesem 
fall auf das „Gastmahl beim pharisäer simon“ von paolo veronese (musée de 
château, versailles, 1570–1572).35 kessler übernimmt den mittleren abschnitt 

34 peter stoll, zwei biblische Gastmähler und eine arche noah. in: der südtiroler barock-
maler stephan kessler in schwaben, abstsract, mai, 2012. url: https://www.researchgate.
net/.../278383065_der_sudtiroler_barockmaler_stephan_kess... zugriff: 15. 05. 2018. karl kosel 
glaubte 1988 in den bildern die hand der Johanna sibylla küsel zu erkennen, die einer namhaften 
augsburger kupferstecherfamilie angehörte. stil und bildanlagen sprechen aber eher dafür, von den 
initialen „sk“ auf stephan kessler zu schließen.

35 Quelle: italien: dieses Gemälde ist einfach nur riesig – Welt, url: https://www.welt.de › 
sonderthemen › made in italy „das Gastmahl im hause des levi“ (ausschnitt) gehört mit rund 
13 metern breite zu den größten leinwänden der Welt. Wegen der darstellung von zwei deutschen 
(rechts mit den hellebarden) gab es Ärger mit der inquisition.
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des bildes und konzentriert die figurengruppe Jesus, maria magdalena und den 
Gastgeber im zentrum der bildfläche, womit er dem betrachter deren bedeutung 
zu verstehen gibt. die personen, welche die protagonisten umgeben, zeigen keine 
klaren konturen und sind teilweise Wiederholungen aus anderen Gemälden. das 
Westheimer bild rezipiert den venezianer auch bei der anordnung der tische, 
beim mohr und dem ausblick auf die im hintergrund sichtbare stadt. bei dieser 
arbeit ist der fokus nicht so sehr auf das Gastmahl gerichtet, sondern vielmehr 
auf die begegnung Jesus mit maria magdalena.36

Weitere Gemälde, die sich mit dem sujet „Gastmahl“ auseinander-
set zen, sind die bilder im refektorium des klosters neustift / vahrn und im 
benediktinerinnenkloster nonnberg in salzburg. das neustifter bild, mit dem 
kesslers frühwerke abgeschlossen sind, zählt wegen der überdimensionalen Größe 
(235,5 × 1020 cm) wohl zu seinen berühmtesten Werken. Geschickt teilt er auf 

36 Quelle: Opus 4 | der südtiroler barockmaler stephan kessler in schwaben ... , url: https://opus.
bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/index/index/year/.../1890

 das sog. „neue schloss“ in Westheim (stadt neusäß, kreis augsburg) beherbergt zwei zusammen-
gehörige bilder mit biblischen Gastmählern (Gastmahl im haus des pharisäers simon; christus im 
haus der schwestern martha und maria), die mit der Jahreszahl 1669 und den initialen sk versehen 
sind.

Abb. 21: Gesamtaufnahme des Bildes „Gastmahl im Haus des Simeon“
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dem Gemälde, so wie veronese, die tafel auf zwei teile auf. dadurch kann er die 
szene, wie maria magdalena Jesus einen fuß küsst, beziehungsweise diesen mit 
ihrem haar trocknet, ins zentrum rücken. der hund, der mohr und der papagei 
sind motivische anleihen aus veroneses Gemälde „Gastmahl im haus des levi“, 
das der venezianer, nachdem er vor ein inquisitionsgericht geladen worden war, 
umbenennen musste, weil er nicht gewillt war, die beanstandeten figuren zu ent-
fernen. das Gesicht der sünderin zeigt kessler im halbprofil, ihr offenes haar 
verrät, dass sie der eitelkeit und dem leben als sünderin abgeschworen hatte. der 
rest der leinwand ist mit einem vielfigurigen ensemble aus männlichen Gästen 
und bediensteten ausgefüllt. kunsthistoriker vermuten, dass der mann mit dem 
bierhumpen am äußerst rechten bildrand ein selbstporträt37 von stephan kessler 
ist. eine andere annahme, dass der künstler auf diesem bild kryptoporträts 
anfertigte, kann nicht bestätigt werden, weil sich die meisten kopftypen auf 
stichvorlagen zurückführen lassen.38 dieses Gemälde ist ein zeugnis für kesslers 
fabulierlust, der er auf diesem bild wegen des vielen ihm zur verfügung stehenden 
platzes freien lauf lässt. seine detailfreudigkeit zeigt die unterschiedlichsten 
speisen, wertvolles Geschirr, krüge und kannen, aber auch säulen in verschie-
denster ausführung. um die balance im Gemälde zu halten stellt er vor jeden 
tisch einen stuhl, von denen derjenige, auf dem simeon platz genommen hat, das 
Wappen des seinerzeit amtierenden propstes hauser von Weißenstein (1621–1665), 
die initialen S. K. und die Jahreszahl 166039 aufweist.

ein weiteres wenig bekanntes Gastmahlbild befindet sich im refektorium 
des benediktinerinnenstiftes nonnberg in salzburg, auf das brandhuber in 
seinem buch „Gymnasium mortis“ verweist.40 die provenienz dieses bildes ist 
nicht geklärt, so dass bei der erforschung, wer die auftraggeber waren, wie das 
Gemälde nach salzburg gekommen ist und warum gerade stephan kessler den 
auftrag erhielt, verschiedene thesen angeführt werden können. Gesichert ist, 
dass benediktinerinnen aus dem salzburger nonnbergkloster 1687 nach säben 
geschickt wurden, wo der hofmaler stephan kessler 1658 in der liebfrauenkirche 
kuppelfresken anfertigte. aus dieser tatsache kann die erste these zu den 
auftraggebern abgeleitet werden: die nonnen könnten bekanntschaft mit dem 
brixner maler gemacht haben und ihm dann den auftrag zu diesem Werk er-
teilt haben. eine andere möglichkeit zur auftragsvergabe wäre gewesen, dass das 
Gemälde eine bestellung des damaligen pfarrers von klausen, mathias Jenner, der 

37 bis zum heutigen tag wurde noch kein signiertes porträt von kessler entdeckt.
38 leo andergassen, Gastmahl im haus des simeon. in: stephan kessler, ein tiroler maler der 

rubenszeit, 1622–1700 [katalog zur sonderausstellung 1. Juni–31. Oktober 2005], brixen 2005, 
s. 230.

39 die Jahreszahl wurde erst bei der letzten restaurierung des bildes 1961 entdeckt [mitteilung eines 
paters des stiftes neustift/vahrn, september 2014].

40 christoph br andhuber, der passionszyklus. in: Gymnasium mortis, salzburg 2014, s. 82.
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seit 1681 den Wiederaufbau des verfallenen klosters säben durchgeführt hatte, 
war. die dritte eventualität ist, dass die klosterschwestern in salzburg stephan 
kessler den auftrag zu diesem Gemälde gaben, als sie vom passionszyklus im 
sacellum41 erfuhren. Welche dieser vermutungen zutrifft oder ob keine verifi-
zierbar ist, kann auf Grund fehlender unterlagen nicht festgelegt werden, der 
bezug stephan kesslers zu salzburg ist bisher noch unerforscht. 

beim vergleich des Gemäldes aus dem stift am nonnberg mit den anderen 
Werken zeigt sich, dass sich kessler wenig mühe gab, neue ideen einzubringen. 
viele figuren sind beinahe ident mit seinen anderen Gastmahlbildern, wie der 
alte mann mit dem weißen bart und der roten bekleidung ganz rechts außen, 
der beinahe eine kopie aus dem aistersheimer bild „die frage nach der kaiser-
lichen steuer“ ist. auch die beiden dienerinnen, welche vor den zwei säulen auf 
der rechten bildhälfte positioniert sind, findet man auf dem „Gastmahlbild“ in 
aistersheim wieder, ebenso die frau, welche mit erhobenen armen ein tablett 
mit Geflügel befördert. die in der mitte des bildes gezeigte figurengruppe „Jesus 
und maria magdalena“ ist bis auf ganz kleine differenzen eine „kopie“ aus dem 
bild „Gastmahl im haus des simeon“ von neustift. auf dem salzburger Gemälde 
ist, so wie auf dem neustifter bild, die salbung der füße in der bildmitte darge-
stellt. der mohr ist ebenfalls unter der dienerschaft, Judas, erkennbar am gelben 
verräter-mantel, und der mann, dem sich Jesus zuwendet, sind imitationen vom 
neustifter Gemälde. die kulisse auf diesem bild ist eine loggia, deren plafond 
auf jeder seite von fünf symmetrisch angeordneten säulen getragen wird. diese 
doppelreihige kolonnade verleiht dem bild einen majestätischen eindruck. die 
„neuheit“ gegenüber den anderen Gastmahlbildern ist der ovale abschluss des 
plafonds, den er möglicherweise von veroneses Gastmahlbild, das sich im museum 
des schlosses versailles befindet, übernimmt. Wie bei anderen Gemälden schli-
chen sich auch hier sowohl fehler bei der perspektive als auch bei menschlichen 
haltungen ein. bei einem säulenpaar auf der rechten bildhälfte fällt auf, dass ihre 
ansicht nicht stimmt, kessler „vergaß“ das kapitell in die korrekte richtung zu 
drehen. perspektivisch unrichtig ist auch das pflaster des platzes dargestellt, weil es 
sich auf der rechten seite nach unten wölbt. auf dem Gemälde ist keine signatur 
vorhanden, auch die datierung fehlt. Ähnlichkeiten mit dem bild in neustift 
lassen die vermutung zu, dass dieses Werk erst nach 1660 entstand. die genannten 
„Gastmahlbilder“ weisen ein kompliziertes beziehungsgeflecht auf, das sich in 

41 das sacellum ist eine kapelle in der salzburger altstadt, die im Jahr 1618 für die universität gebaut 
wurde. sie ist eine der ältesten strukturen am campus der alten universität und wurde noch vor 
deren Gründung fertig gestellt. Quelle: url: sacellum kapelle, alte universität salzburg – visit 
salzburg, www.visit-salzburg.net › deutsch › sehenswürdigkeiten › auf den 2. blick, zugriff: 15. 05. 
2018.
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details, die sich auf den bildern wiederholen, erkennen lässt. die rezeptionen 
von rubens und veronese sind unübersehbar.

das aistersheimer Gemälde zeigt nicht sehr viele übereinstimmungen mit 
den genannten bildern. das bemerkenswerteste auf dem bild ist, dass kessler 
nicht Jesus und maria magdalena in das zentrum des Gemäldes positioniert, 
sondern Judas, erkennbar an seinem roten haar und dem gelben mantel. da aber 
die blicke aller Gäste auf Jesus gerichtet sind, wird dem betrachter klar vor augen 
geführt, dass er die schlüsselfigur ist. zwei weitere personen, der Gastgeber und 
ein mit einem herrlichen brokatmantel bekleideter mann, bilden das pendant 
zu Jesus und maria magdalena. durch die anordnung dieser fünf Gestalten im 
bildvordergrund zeigt kessler, dass sie die hauptakteure sind. die übrigen Gäste, 
welche nur, verglichen mit den beiden anderen Gastmahlbildern, an einem tisch 
versammelt sind, malte er teilweise nur schemenhaft, ebenso die dienerinnen, 
welche speisen herbeischaffen. auch dieses Gemälde ist vom eklektizismus 
geprägt, kessler rezipiert sowohl veronese als auch rubens. vom venezianer 
übernimmt er wieder den hund, der einen abgenagten knochen in der rechten 
vorderen pfote hält, rubens lebt in den zwei mit putten und akanthusblättern 
verzierten wuchtigen säulen weiter. das kräftige rot, in dem er den vorhang und 
einige kleidungsstücke malte, erinnert an das berühmte rot von tizian,42 dessen 
Werk sich durch intensive farbigkeit auszeichnet. durch die über die rechte obere 
bildhälfte gemalte draperie und den ausblick von der loggia entsteht bei diesem 
bild wieder der eindruck, dass es sich um eine theaterbühne handelt, auf der ein 
festmahl dargestellt wird. auch der soziale aspekt kommt zum tragen: in der 
linken bildhälfte liegen auf dem Geschirr nur Gemüse und fisch zum verzehr, 
während die teller auf der seite, wo Jesus seinen platz eingenommen hat, mit 
Geflügel, meeresfrüchten und anderen köstlichkeiten gefüllt sind. auf keinem 
der anderen bilder stechen die fehlerhaften proportionen bei den Gliedmaßen 
so ins auge wie auf diesem Gemälde. deutlich erkennbar ist das beim rechten 
fuß von Judas, der sehr klobig wirkt, weil die verkürzung nicht empirisch ist, der 
gleiche fehler ist auch beim rechten fuß von Jesus nicht von der hand zu weisen. 
kessler hat auch bei dieser arbeit wenig selbstständiges Gedankengut eingebracht, 
sondern setzte es vielmehr aus rezeptionen von rubens und veronese zusammen, 
die er mit sich wiederholenden figuren ergänzt.

42 Wolfsgruber, (zit. anm 4), s. 4f. in der turbulenten zeit des ausgehenden dreißigjährigen 
krieges wäre eine Wanderroute donauabwärts bis Wien – vielleicht mit einem abstecher ins venezi-
anische – am ehesten denkbar und auch mit seiner späteren stilentwicklung konform.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



168  Friederike Aspernig 

iv.6. die kreuzigung

iv.6.1. die kreuzigung im kontext mit dem Gemälde „kreuzigung mit 
lanzenstich“ von rubens

bei diesem Gemälde, welches das letzte in der hängung ist, orientierte sich kessler 
an dem Gemälde „kreuzigung mit lanzenstich“ von rubens, welches sich im 
koninklijk museum in antwerpen befindet (öl auf holz, 429 × 311 cm, 1620).43 
bei der darstellung hält er sich im Großen und Ganzen an den bibeltext, der 
bei den vier evangelisten nahezu gleich geschrieben steht (mt 27, 31b–44; mk 
15, 20b–32; lk 23, 26–43; Joh 19, 16b–30). „es war die dritte stunde, als sie ihn 
kreuzigten“. und eine aufschrift auf einer tafel gab seine schuld an: Der König 
der Juden. auf diesen satz verweist der titulus auf dem kreuz von Jesus, der in 
den sprachen hebräisch, Griechisch und latein verfasst ist. 

43 Quelle: kreuzigung christi mit lanzenstich | peter paul rubens | bildindex der url: https://www.
bildindex.de/document/obj20050109.

Abb. 22: Gesamtansicht des Bildes „Die Kreuzigung“
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kessler, der im Gegensatz zu rubens die kreuzigung 
auf einem Querformat malte, fügte zu den Gekreuzigten 
auch maria magdalena, mehrere berittene soldaten, 
einen mohren, zwei hunde, ein feldzeichen mit fahne 
mit der aufschrift SPQR [senatus populusque romanus 
– senat und volk von rom], eine zweite fahne mit dem 
Wappen von tirol, die von einem berittenen soldaten 
geschwenkt wird, und eine standarte (feldzeichen mit 
fahne) bei. War es im sinne des auftraggebers eine 
landes-fahne im bild einzufügen, eine spontane idee 
oder will kessler zeigen, dass er ein patriot ist? außerdem 
ist das Gemälde auch wieder ein beweis dafür, dass der 
brixner maler zeit seines lebens probleme mit der 
empirischen darstellung der perspektive hatte. rubens 
und kesslers Gemälde eint sowohl der lanzenstich, der 
titulus auf dem kreuz christi, die vertikale betonung 
des bildes durch das in der bildmitte platzierte kreuz 
des gemarterten Jesus und der dunkle himmel, der sich 
aber auf der linken seite wieder aufzuhellen beginnt. 

der brixner maler lässt auf dem Gemälde zu 
aistersheim in einem Wolkenfenster zwei sonnen in ver-
schiedenen rottönen hervorblicken, auf dem Gemälde 
von rubens ist keine sonne zu sehen. der soldat mit 
der lanze sitzt, nicht so wie auf dem bild von rubens, 
auf einem pferd, das von hinten zu sehen ist, sondern 
das parallel zum bildvordergrund steht. die haltung der lanze ist verglichen mit 
der darstellung des niederländers nicht empirisch, kessler legt dem soldaten die 
stichwaffe so ungeschickt in die hand, dass es ihm kaum möglich war, zuzustechen 
und damit zu überprüfen, ob der Gekreuzigte noch lebt oder schon verstorben ist. 
kontrastierend hingegen ist auch die position von maria und Johannes auf dem 
aistersheimer Gemälde wie auf dem bild von rubens. kessler stellt das paar unter 
das kreuz des linken schächers, rubens auf die gegenüberliegende seite unter 
den mörder, der sich noch am kreuz aufbäumt. der brixner maler unterscheidet 
auch beim inkarnat der Gekreuzigten, indem er die hautfarbe von Jesus und dem 
linken schächer bleicher als die des rechten schächers wiedergibt. entweder war 
das seine absicht, falls er das bild ohne mitwirken von Gehilfen seiner Werkstatt 
malte, oder einer seiner mitarbeiter vollendete den rechten teil des Gemäldes und 
traf den farbton nicht mehr. diese vermutung rührt daher, weil sich dieser part 
des bildes auch farblich von der anderen bildfläche unterscheidet. 

Abb. 23: Detail: Titulus.
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sowohl rubens als auch kessler zeigen die unterschiedlichen arten der 
kreuzigung. bei den schächern sind die füße, nicht aber die arme ans kreuz 
genagelt. bei Jesus sind beide extremitäten ans kreuz genagelt, so dass seine arme 
mit dem Querbalken des kreuzes ein dreieck bilden. bei den lendentüchern, 
die der bedeckung des Geschlechtsteils der Gekreuzigten dienen, differieren die 
künstler deren farbe. die der schächer zeigen auf kesslers bild die farben rot 
und blau, Jesu lenden umhüllt er mit einem in Weiß gehaltenen tuch, das aber 
keine spuren von herabfließendem blut aufweist. rubens bedeckt den unterleib 
von Jesus und dem linken schächer mit weißen lendentüchern, dem mann an der 
rechten seite von Jesus umhüllt er den unteren teil des bauches mit einem dunkeln 
tuch. die art, wie kessler die lendentücher von Jesus und dem linken schächer 
bindet, erinnert an die malweise der donauschule (siehe lucas cranach der Ältere, 
„kreuzigung christi“, 1503),44 bei rubens ist von dieser suggestion nichts zu sehen.

zusammenfassend kann über das bild von kessler folgendes festgestellt werden: 
der maler hat trotz anleihen von rubens und aus der zeit der donauschule ein 
bild, das farblich und kompositorisch gut gelungen ist, geschaffen. bei den mensch-
lichen proportionen und teilweise auch bei der ausführung von Gesichtern hatte 
der maler schwierigkeiten, die er geschickt durch unscharfe konturen überspielte.

iv.6.2. das aistersheimer bild „kreuzigung mit lanzenstich“ im vergleich zur 
neustifter „kreuzigung christi“

bei der Gegenüberstellung der beiden Gemälde können unterschiede bei der 
auffassung des themas, aber auch Gemeinsamkeiten festgestellt werden. das 
Gemälde von neustift mahnt den betrachter eher zum innehalten, das von 
aistersheim erinnert besonders auf der linken bildhälfte an die darstellung einer 
schlacht. das liegt wohl daran, dass die kundschaft aus verschiedenen kreisen 
stammte. der auftraggeber der „kreuzigung“ im chorherrenstift war der ehema-
lige propst markus hauser, ein mann aus dem klerikalen kreis, der des Gemäldes 
„kreuzigung mit lanzenstich“ im schloss aistersheim stammte vermutlich aus 
einem adeligen Geschlecht. 

die neustifter „kreuzigung christi“ hing ursprünglich im alten refektorium 
des klosters, wo auch kesslers „Gastmahlbild“ an der längswand positioniert war. 
heute befindet sich das Gemälde im mönchschor der klosterkirche, geschmückt 
mit einem stuckrahmen. das bild hat eine Größe von 304 × 411 zentimeter und 
ist mit 1660 datiert. auf dieser kreuzigungsdarstellung bildet ein tief liegender 

44 Quelle: cranach d. Ä., lucas: kreuzigung christi – zeno.org. url: www.zeno.org/kunstwerke/b/
cranach+d.+Ä.,+lucas%3a+kreuzigung+christi, 1503, 138 x99 cm, öl auf holz, münchen, alte 
pinakothek. zugriff: 06. 07. 2018.
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horizont mit einer in die ferne gerückten landschaft den hintergrund. düstere 
farbtöne beherrschen das bild, braun- und Grautöne sind es, die nur von we-
nigen roten farbflecken und einer blauen farbfläche unterbrochen werden. bei 
der neustifter „kreuzigung“ verwendete kessler zitate vom „kreuzigungsbild“ des 
christoph schwarz, das Ägydius sadeler 1590 seitenverkehrt nachgestochen hatte. 
von diesem druck übernahm kessler die frauengruppe am rechten bildrand, 
er fügte sie seitenverkehrt ein und stellte zu der figurengruppe noch Johannes 
hinzu. die körperhaltung von Jesus` mutter drückt ihr unendliches leid aus, es 
scheint, als ob sie einer Ohnmacht nahe ist. im unterschied zum kreuzigungsbild 
in aistersheim weist marias Gesicht feinere züge auf und auch das haar wirkt 
gepflegter. ihre kleidung erscheint voluminös, falten, die in verschiedene 
richtungen verlaufen, verstärken diesen eindruck. die rechte bildhälfte ist von 
der komposition beinahe ident mit der vom schloss aistersheim, mit ausnahme 
der ansicht des kreuzes. auf der neustifter „kreuzigung christi“ ist das kreuz 
des rechten schächers in der frontalansicht zu sehen, auf dem bild im schloss 
aistersheim wagt es kessler, den Querbalken des kreuzes in einer nach rück-
wärts verlaufenden linie zu zeigen, so dass der sich aufbäumende räuber in der 
seitensicht zu sehen ist. auf beiden Gemälden sind sowohl der linke als auch der 
rechte schächer an den armen mit seilen am kreuz befestigt, durch Jesu hände 

Abb. 24: Gesamtaufnahme der „Neustifter Kreuzigung“
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sind nägel getrieben. von den farben her ist auf dem neustifter bild der einfluss 
des manierismus unleugbar, während das Gemälde im schloss aistersheim deut-
liche hell-dunkel-kontraste und kräftige farben aufweist. die hunde dürften 
wieder eine rezeption von veronese sein. das halsband des hundes auf dem 
neustifter Gemälde zeigt das Wappen des propstes markus hauser, der dieses 
amt im chorherrenstift neustift / vahrn von 1621–1665 ausübte. seine signatur 
hinterließ kessler auf diesem bild auf dem leibriemen des schimmels.45

als resümee aus dem vergleich der beiden bilder kann festgehalten werden, dass 
es kessler verstand sich seinen auftraggebern anzupassen, aber auch sein starker 
hang zum eklektizismus ist deutlich zu erkennen. da auf dem kreuzigungsbild 
im schloss aistersheim bis jetzt keine Jahreszahl, die das datum der entstehung 
preisgibt, gefunden wurde, kann auf Grund der malweise nur die vermutung aus-
gesprochen werden, dass es erst nach dem Gemälde in neustift entstanden ist.

Abbildungsnachweis:

friederike aspernig: 2, 24
Walter aspernig: 1
Oö. landesmuseum, alexandra bruckböck: 3–23

45 leo Weber, Werke der malerfamilie kessler aus brixen im kloster benediktbeuern. in: Jahrbuch 
des vereins für christliche kunst in münchen, heft 14, 1984, s. 68.
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