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Blätter für Heimatkunde 9 (1931) 

Die IBalifafyttsfirdje Jraucnbcrg bei Silbmcmt in 
ifyter fun(tgefd)id)Uid)en Q3ebeutung. 

Don (Eberfjarb t) e m p e l. 
Steiermark ift reidj an IDallfatjrtsbergen. 3ljre Kird]en finb nidjt fo alt 

unb urfprünglid] roie in Girol, fo kütm auf Jelfenklippen geftellt roie 
S. Romebio bei Grient, Säben bei Bri|en, Georgenberg im 3nntal, TTlatia-
ftein bei Kufftein. (Erft im Spätmittelalter konnte man in Steiermark an 
fcen Bau befceutenber üJallfabrtsbergkirdien geben. Aber burdj ein 3ufammen-
roirken günftiger Umftänbe, in erfter £inie burd) bie 3ielberouf5te, Jabrbunberte 
alte Kulturarbeit ber fteirifdien Stifte Rein, flbmont, St. £ambred)t unb 
Dorau entftanben auf Bergesljöben beroorragenbe Bauten, bie mit 3U ben 
fcfiönften gotifrfjcn Kirdjen (Dfterreidjs jäbjen. Die Spuren ber Grabition, auf 
bie bie Bergroallfabrten 3urückgel]en, fübren aber aus bem £anbe f/eraus. Sie 
treten, roie fdjon erroäbnt, befonbers beutlid] in Girol beruor. Dort läfjt ficb, 
bei S. Romebio unb Georgenberg bas Gntfteben aus frübmittelalterlidjen Gin-
fiefcdeien unb Bergklöftern erkennen, bie iljrerfeits roieber itjre Dorbilber 
im Süben unb oor allem im (Dften, in ben fyeiligen Bergen Paläftinas batten. 
Säben oberbalb Klaufen im Gifacktal ift für bas fllpengebiet ber Urtupus ber-
jenigen Bergkirdjen, bei benen bie b°be £oge nidjt nur aus religiöfen Grün-
ten geroäbjt mürbe, fonbern in erfter £inie als fefter Stüfcpunkt kirchlicher 
ITladjt bienen muffte. Dermutlidj roar Säben fcbon 3ur Römerjeit 3ugteid] Burg 
roie Kuitftelle. 3n Steiermark karten bie im 12. Jabrlmnbett entftanbene 
Kircfje non Straf5gang unb tooljl audj bie auf bem !Dei3berg b«n Gljarakter 
fefter Gabors oberbalb roidjtiget Strafsenjüg«. 1284 roirb ber ,,Gb.ird)perd) 3U 
tDeiiöes" 3uerft erroäbnt. Das Relief feines urfprünglidjen ßusfetjens an ber 
Freitreppe 3eigt beutlid) Befeftigungen, bfe allerbings roie bei Dielen fteirifdjen 
Kirdjen erft nad) bem Türken einfall non 1480 angelegt fein könnten. Gigent-
Iiäje D3allfal)rtskird]en roerben Straftgang unb H)ei3berg erft im Spätmittel
alter geroorben fein. 3m 14. unb 15. 3at]tbunbert bat ber Bau non Bergkirdren 
abfeits ber Sieblungen nodj feinen befonberen Grunb in öer tlaturliebe öer 
fpäteren (Botik gebabt. Da3U kam, baf5 in Steiermark lebhafte Be3iebungen 
3u ber aufblühenden DJiener Bauljütte beftanben tjaben. Die fcbönen fteirifdjen 
IDallfabrtsbergkirdjen bes 14. Üabrfmnberts, Strafeengel unb Pöllauberg, roie 
aud} ber Reubau ber tTlaria3ell«r Kirdje laffen bie Schulung am Bau non 
St. Stephan erkennen. Dielleidjt bat aud; bie im 14. Jaijrbunbert erbaute 
tt)allfat]rtskirä> auf bem Jrauenberg bei £eibni§ 3U öiefer Gruppe geljört. 
3n ibr«r urfprünglidjen Anlage roar fie nermutlid) 3roeifd]iffig roie bas in
nere ber Kircbe non pöllauberg. Die fteirifdjen ttMlfafjrtsbergkircben öes 
15. 3ab.rbunberts, tTlatia Ileuftift bei Pettau unb IRaria Rebkogel im Blut
tat, 3eigen im Bau nidjt metjr bie gteräj-e Dollenbung. Gan3 3um Stillftanb kam 
es im 16. unö in ber erften r)älfte bes 17. Jabrbunberts. (Erft nadj Hbfdiluf? 
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ber Gegenreformation unb eingetretenem Auffdjroung ber Bergroallfaljrten 
bradjte bie 3eit um 1650 — roieber 3ugleidj eine perioöe erroadjenöen Ratur-
finnes — erneute Fürforge für bie IDallfaljrtsbergkirdjen. Fn ITlaria3elI unb 
auf bem Frauenberg bei Aömont rouröen fie erroeitert unb erhielten ifjre 
üppige Stucköekoration. 3m 18. Fafjrljunöert entftanben bie Kirdjen non 
IRariatroft unb auf bem Kumiperg. Die Fefienburg ift 3roar keine eigentliche 
UMlfaljrtskirdje, aber öodj roefensnerroanöt unb obne Dorbilöer roie bie 
Giroler DMlfatjrtsburg UTariaftein bei Kufftein nidjt benkbar. Sdjon im £aufe 
öes 17. 3ab.rb,unberts (1697 geroeiljt) roar bort eine mittelalterlidje Burg 3ur 
Kircbe umgeroanöelt roorben. über lange, mit Bilöern gefdjmückte Stiegen 
fteigt ber löallfafjrer 3u ber im oberften Gefdjofc bes ehemaligen Bergfriebs 
gelegenen Kapelle empor. Als fpäter Gnriak tjackljofer bie Feftenburg öurcfj 
feine Fresken 3U einer Kirdjenburg nerroanbelte, roirb er fidj an UTariaftein 
erinnert Ijaben, beffen Ausbau in feine Giroler JugenÖ3eit fiel. Stellen bie 
Fresken ber Feftenburg einen r)öb.epunkt ber fteirifdien Rlalerei bes 18. 3aljr-
bunöerts bar, fo tjerrfdjt auf bem Frauenberg bei Abmont bie piaftik cor, 
öie eigentlidje Kunft öer Berge. 

Die Gntftefjungsgefdjidjte öer DJallfafjrtskirdje auf bem Kulmberg, roie öer 
Frauenberg urfprünglid? rji-e'ß, ift in üjren Daten nidjt legenbär1. Am 9. 3uni 
1410 rouröe öer Grunöftein gelegt. Dorber ftanö oben nur eine Ijöl3eme 
Kapelle, öie für eine non öer Gnns 1404 angefdjroemmte üiarienftarue erridjtet 
roorben roar. Auch. öies glaubhaft, öa öas Faljr 1404 nadj öer Gljronik Gljomas 
non Gbenöorfers grofee Überfdjroemmungen öer öfterreidjifdjen Flüffe bradjte. 
Gine gleichzeitige Fnöuigen3urkunöe uom Oktober 1410 fpridjt non öer Kapelle 
auf öem Kulmberg, öie auf rounöerbare Keife unö nidjt otme göttlidje Hiit-
roirkung an einem einfamen, fdjauerlidjen (Drt gegrünöet unö uor kur3em 
öurdj Abt t)artniö erbaut rouröe2. Die beiben überlieferten IDeib/eöaten 1423 
unö 1447 roie öie Racbric t̂, öafe Abt Anöreas non Stettljeim (1423—1466) öie 
Kirdje erljöljte unb bie Altäre uon neuem erridjtete*, laffen öarauf fdjliefcen, 
öaß audj öer erfte fteinerne Bau infolge öer aufblühenben IDallfabrt fidj als 
3u fdjiidjt unö 3U klein erroies unö fdjon nad) einem RTenfdjenalter erroeitert 
unö neu ausgeftattet rouröe. Stiftungen erfolgten ferner öurdj öie 1423 ge-
grünöete Brüöerfcbaft, öer bernorragenöe Perfönltdjkeiten angehörten. Durdj 
bas Brüöerfdjaftsbudj ift uns audj öer Rame öes Baumeifters öer Kircbe 
überliefert: Riklas Delbadjer, öer in Aömonter Stiftsöienften ftanö. Sein 
Qauptroerk, öie Kircbe St. UTarein bei Knittetfelö, 3eigt reidje, aber etroas 

1 Der Derfaffer fühlt fict) für öie aujjerorbentlidje Förberung feiner Stuöien 
öen Ijoô roürbigen, ktinftjinmgen tjerren Pfarrer P. (Bebljarö Walü unö P. tjilöe-
branb IDaagen auf bem Frauenberg roie Stiftsbibliotfjekar P. Friebritfj Fiebl« 
unb Dr. P. flbalbert Kraufe in Stift flömont 3u berjlicbjtem Dank oerpflidjtet. 

a F. HHdjner, (Befdjitfjte bes Beneöi&tiner Stiftes flömont, 3 (1878), S. 127. 
3 IDi djner, a. a. CD., S. 176. 
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Derbe Formen. l-Uidj im Aufbau unö in öen Derbältnifjen ftefjt fie metjt auf 
öer Stufe non Straf5engel unö Pöllauberg. Frauenberg roirö ebenfalls im 
15. Jafjrtjunöert kein tjernorragenöes Bauroerk geroefen fein. Radj öen nor-
banbenen Abbilbungen ftanb in öer Ulitte öes Bautraktes 3roifd]en Kirdje unö 
Pfarrljof über einer unteren Gingangsljalle ein einfadjer niereduger Gurm 
mit 3eltbadj, öer fidj im Unterbau erbalten b,at. Audj öie angren3enöen 
urfprünglidjen £ängsmauern finö in öen erften beiöen Fodjen nod] norljanöen, 
roie öie äußeren gotifdjen Strebepfeiler beroeifen, öie öas erfte Fenfterpaar 
flankieren. Auf Refte öer gotifdjen IDenbeltreppen an ber Rückfeite ber ©rgel-
empore madjte mid] freunölicbjt fjerr Pfarrer P. G. fflaltl aufmerkfam. 3m 
übrigen roar nadj einem Gemälbe bes 17. Faljrfjunöerts in ber Abmonter 
Stiftsgalerie unb bem Dotiobilb mit bem Reubau bes Abtes Aöalbert öer 
gotifdje Bau, ber nur Dier feitlidje Fenfter aufroies, beöeutenb kür3er als roie 
ber jetzige. ©ftlidj ber Kirdje 3eigt öie Aömonter Anfielt eine nidjt meljr nadj-
roeisbare Kapelle, öie für einen Gljor 3U klein ift. Fn öiefem nermutet tOidjner 
öen Altar öer bX Anna4. IDenn im übrigen öie Kirdje öie Geftalt eines Kremes 
geljabt fjaben foll, in öeffen füölidjem Flügel öer Gottesleidjnamaltar, im 
nörblidjen ber Frauenaltar ftanb, fo bat fidj öies möglidjerroeife roie Ijäufig 
nur im Fnnenbau ausgeprägt. IDenigftens läßt öie ermähnte Anfidjt kein 
©uerfebiff äufeerlicf} keroortreten. 

Derrät alfo öer Bau nur öie allmäb,licb, fid; fteigernöen Beöürfniffe öer 
aufblüljenöen IDallfar)rt nacb. einer geräumigen Kirdje, fo 3eigen ein3eine 
erljaltene Stücke öer urfprünglidjen plaftifdjen Ausftattung non öem 3ntereffe 
eines Kreifes gebilöeter RTenfdjen, öie fidj in öer Brüöerfdjaft nereinigten. 
3u Beginn öes 15. Faljrtjunöerts fjatte öie alpenlänbifdje piaftik auf ftei-
rifdjem Boben in ben Grof5lobminger Skulpturen, ^eute im Kunftljiftorifdjen 
fTlufeum in IDien unö in Prioatbefif̂  in HHesbaöen, einen t)öb.epunkt erreidjt. 
3\}wzn ftellt fidj öie fdjöne Sdjutjmanteimaöonna im Sriegenljaus öes Frauen-
berger Pfarrtjofes 3ur Seite (Abb. 1), öa fie einer uerroanöten Ridjtung an-
gebört. fludj bier öurdjöenkt unb erlebt öer Künftter aufs neue öie fdjon 
3ttiei Faljrljunöerte alte Bilöaufgabe unö gelangt nom Gppus 3U einem gan3 
inbinibuellen IDerk. Fn bie bistjer reujenmeife übereinanöergeoröneten Ge-
ftalten kommt Beroegung, im fleljenöen Gebet orangen fie nadj oben, eine ieöe 
Geftalt roirö iljrem £ebensalter unö Stanö nadj djarakterifiert. Dermutlid; 
roar öie Sdjutjmanteimaöonna non Frauenberg, ihrer fdjmalen Form ent-
fpredjenö, urfprünglid) uor einem Dienft im Fnnern ber Kirdje aufgeteilt. 

Aus einer etroas fpäteren 3eit, etroa ben Faljren 1420 1430 flammt eine 
roeitere gotifdje piaftik: öas Gnaöenbilö öes Ijodjaltares. Gs Ijanöelt fidj um 
ein ITlarienbruftbilö, öeffen roeidje, nolle 3üge öen Ijausfraulichen Gppus 
Seigen, öer in öer erften Rälfte öes 15. Faljrfjunöerts auftaudjt. Gkarakteriftifdj 

4 fl. a. <»., S. 177. 
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für bie Gntftebungs3eit finb bie 3ick3acklinien bes Kopftudjfaumes unb bie 
feitlidjen Faltenbünbel, links uom Gllbogen berabfallenö, recljts uom Gljrijt-
kinö kocf)ge3ogen, o a s mie {m Spiel nadj öem RTantel öer RTutter greift. 
Die unteren, runö Ijerumgefüfjrten Falten finö erft in öer Barock3eit aus 
feinroanö Ijergcftellt rooröen, um öas Btlö als ITfittelpunkt öem fjodjaltar 
beffer einfügen 3u können. Radj öem Aömonter Pater Ditalis Beck (geb. 1707, 
geft. 1756), einem 3eitgenoffen Stammeis, öeffen 1740 gefdjrieben.es gott-
feliges Sinnengeöidjt5 nerfdjieöene roidjtige unö fidjtlicfj 3uuerläffige Radj-
ridjten enthält, „Ijat öer aölidj Jjerr CDtto non Kulm öen gan3en Gulm als 
feinen Aöelsfüj t)artniöo gefdjencbljet, roeldjer als bann ein Gottesbaus erbauet 
unö iriariam nadj uljralter 3eiten Gebraudj 3roifdjen einem Ijirfdj Geftirn 
mitten in öer Kirdjen getjendiljet". Der Brauch, ein RTarienbruftbilb roie 
bei einem £eudjterroeibdjen oor öen Stangen eines Geroeiljes an3ubringen, 
läf3t fidj audj anöersroo, fo bei einem Stück im Banrifdjen Rationalmufeum 
in inündjen feftfteilen0. Fn Frauenberg Ijat öas Fjirfdjgeroetfj nodj 1619 nadj 
öem öamaligen Difitationsprotokoll in öer Kirdje als £eudjter geljangen7. 
Die öa3ugel)örige RTarienfigur aber roirö mit öem jetzigen Gnaöenbilö iöeii-
tifdj fein, öas ja öie entfpredjenöe Bruftbilöform aufroeift. Don ifyr beridjtet 
P. Ditalis ferner (S. 19), öafj Abt Rrban fie „aus3üb.ren" lieft. Dermutlidj 
rouröe fie öamals in öer HTitte öes 17. Fahrljunöerts oom f)irfdjgemeifj 
heruntergenommen. Die Aufftellung, roie fie ein Stick um 17O0 3eigt, erfolgte 
aber erft unter Abt Aöalfcert (ngl. S. 97). Das Gnaöenbilö ftanö nunmehr 
bekleiöet in einer Rifdje öer neuerbauten linken, 3roeiten Kapelle. 3mü 
Gngel kielten feitlidj öen ITIantel, öarüber fdjroebten 3roei Putten unter einer 
Krone. 

Fn öer Räfje, aber nom Sdjiff aus beffer 311 feljen, fcefanö fidj audj öie 
grofje HTarienfigur", öie erft unter Abt Anton (1718—1751) hinter öem fiodj-
altar aufgeftellt rouröe. P. Ditalis fdjreibt S. 27: „Gin Statuen ift öaroben, 
fo öer Gqbifdjof Gbiemo gemadjt tjat. Sie ift 3roar non l)ol£. Dodj {ehr un
geheuer unö nill Gentner fdjroer, felbe ftunöt norkero tinkljer t)anöt in ber 
UTauer neben öem Gnaöenbilöt, roeillen öann in eingang öer Kirdjen bie ein
fältigen Seelen biefes Bilb bereits eljenöer als bas Gnabenhilö erblikljet, faben 
fie öiefes nor jenes an. Darumben iljnen öen Frrrooljn 311 neljmen, lief? es 
jetzig regierenöer fjerr Prälat Rnter öem i?odj Altar fe3en." Alfo trat fdjon 

B Zfm Frauenberger Pfarrardjio. Der ganje Gitel lautet: „Gottfeliges Sinnen-
gebirfjt eines anmutigen Kirdjfabrts-ffiefprecf) RTariopIjili mit Gosmopbilo, Seinem 
an £eib unö Seel fctiroärkranken Bruöer uon öem Gnabenortb Frauenberg ober 
aber UTaria Kulm." 

8 Den rjinroeis nerbanbe idj fjerrn Dr. Gbeobor ITlüller in ITCündjen. 
7 F 10 i ä) n e r, Klcfter flömont in Steiermark unö feine Be3iebungen 3ur 

Kunft, S. 74. flud; öie folgenben IDid)ner3itate ftammen aus öiefem IDerb. 
a Rbb. bei fl. tj 0 p p 0, Des döfterreietjers TDallfafirtsorte, IDien 1913, S. 489. 
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öamals öer Dolksglaube für öie grofte RTaria als öas urfprünglidje Gnaöen
bilö ein unö rouröe audj öer Grunö 3U öer merkroürbig oerfteckten Aufftellung. 
Gine Stütze finbet bie Dolkstrabition öarin, baß öie grofce ITTaricnfigur ficfjt-
lidj älter ift als roie bas Bruftbilb. Rodj im 14. Jaljrljuubert gefdjni^t, könnte 
fie jene im fjodjroajferjabr 1404 angefdjroemmte Statue fein, burdj bie ber 
DJallfatjrtsort entftanb. Ubres höheren Alters roar fidj fdjon bas 18. Fabrfjun-
bert bemufct, roie bies P. Ditalis betont", ber bie UTarienfiguren „genau in 
Gegenroart fj. Fofeph Stammeis, roeitberüijmten t). Bilbljauers uon Gra3, 
befdjaut" Ijatte. „Denn roie f). Bilbbauer Stammel felbft he3eugt, fo kennt 
man an bem BJerk öen ÜTeifter, nämlidj ben t)I. Gr3bifdjof Gljiemo". Der 
3uftanb ber Statue felbft roürbe 3U iljrer nermutlidj roedjfelnollen Gefdjidjte 
gut paffen. DDoIjl bas BJerk eines Gnnstaler Schnitters, mangelt ihr bie Fein
heit ber abmontifdjen RTaria öes 14. Fabrljunöerts im Sakrifteigang öer 
Stiftskirdje. Gin3elnes ift uerfdjnitjt, roie öer linke Rafenflügel RTariens, 
öer Kopf öes Gljriftkinöes, anberes ift fpäter uerftümmelt, roie öer untere 
Geil öer Rückfeite, oöer barock ergäbt, roie öie l)aare öes Gljriftkinöes unö 
bie all3ugrof3en Sdjube RTariens1'1. Gntftellenb roirkt audj bie kunftlofe über
malung bes 19. Fahrljunöerts. Dennodj lebt in ber fcblidjten, natürlidjen 
Anmut unb 3ugleidj geroaltigen Körperlidjkeit ber Geftalt nodj ein tjaud) 
bes hoben ÜTittelalters. Die Falten fliegen im ununterbrochenen Strom, nur 
menig am Saum fidj roellenb unb beim Aufftofcen fidj biegenö, nadj unten. 
Die üblidjen, burdj fierumlegen öes DTantels entftehenöen fjorijontalfalten finö 
uermieöen. £inks öffnet fidj öer RTantel unö läfot öas gegürtete Geroanb 
feben. Rodj roeröen bie Formen nidjt oom Faltenreidjtum überroudjert. Grofees 
Können uerrät bie Art, roie fidj ber Gljriftusknabe einfügt, ungesroungen unb 
fteber auf öer £inken RTariens unö öem roeiften Gudjbaufdj tbronenö. 3n öer 
roeidjen Fülle unö Raturnäbe roirö öer Stil nom Gnöe öes 14. Faljrkunöerts 
erkennbar, roie ihn in DJien öie Figuren ber Gligiuskapelle in St. Stephan 
3eigen. Gs roäre nidjt fdjroer, für unfere Riaria eine fülle Anbadjtsftätte 3U 
fdjaffen. Rur müjgte öie jetzige Rifdje 3U einer flachen Kapelle mit Seiten-
lidjt erroeitert ober eine öer beiben Sakrifteien öa3u uerroenöet roerben. 

Rodj ein niertes gotifdjes Rlarienbilb bat fidj in bem Steinrelief über bem 
füölicben tjauptportal erhalten. Gbenfalls ber erften tjälfte bes 15. Jaljr-
fjunöerts angefjörig, könnte es aus öer Steinmetjbütte Delhadjers beruor-
gegangen fein. Das lieblidje Bruftbilö RTariens mit öem Kino roädjft aus einer 
Blüte beroor. 

Die Barock3eit beginnt auf öem Frauenberg erft mit öem Jafjre 1648. Da
mals liefe Abt Rrban „ainen bodjen Altar auf öem Frauenberg uon fdjroar3en 

n Die betreffenben Stellen aus bem tDerb bes P. Ditalis Beck: „Refugium 
Peccatorum et Consolatrix Afflictorum Maria", ueröanftt ber Derfafjer ber QSüte 
bes tjerrn profef|ors flnton Hlanr, bes Autors bes grofeen Stammelroerbes. 

10 Qöfie ofjne bie ergäii3te Krone 1,85 HTeter. 
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gepaiften harten Q0I3" burdj ben „efjrnoeftcr. RTaifter (Etjriftoptjsn Paumb-
garttner, piltljauer, Gifdjler unb Burger 3U Reumarkljt" Ijerftellen, unb 3roar, 
roie es in öem Kontrakt oom 14. RIär3 1648 Ijeifct \ „nadj öem RToöell befe auf 
St. £ampredjt nerferttigten Altars mit allem öarsue Grforbernben nidjt allein 
Gifdjler, fonbern audj piltljauerarbeith.". Fn St. £ambredjt flammen aus ber 
BJerkftätte Paumgartners fämtlidje Seitenaltäre ber Stiftskirdje1-. Aber nur 
bie ardjitektonifdjen Geile ber beiben Seitenaltäre bes Gljores zeigen Paum
gartners lokale Formen. Die Skulpturen roie bie galten übrigen Seiten
altäre finb na&i Gntroürfen anberer RIeifter gearbeitet. Dagegen finben fidj 
djarakteriftifdje Altaraufbauten paumgartners in ber Pfarrkirdje non Rlaria-
hof unb RTurau roie in St. Ceonljarb bei RTurau. Fm Gegenfatj 3U bem 
fpäteren Gppus nom Gnbe öes 17. 3aljrljunöerts, roie ihn ber jetzige fjodjaltar 
non Frauenberg, abgefeljen uon öen fpäter hinzugefügten Stammelfdjen 
Figuren, öarftellt, halten fidj öie Altäre Paumgartners in einer Flädje, oor 
öer öie Säulen norgekröpft finö. Rodj bauen fie fidj nidjt auf abgeftufter, 
gefdjroeige öenn gcfdjroungener Grunörif3tinie auf. Audj finö öie Säulen nodj 
oerfjältnismäfsig klein. Den Ginöruck einer beljerrfdjenben tjauptfäulenorbnung 
Ijat Paumgartner, meljr Gijdjier als Baumeifter unb Bilbbauer, nidjt erreidjt. 
Rodj nerbreitert fidj ber Aufbau roie beim gotifdjen Altarfdjrein oberhalb ber 
RTenfa, labet öurdj Doluten aus, öie Säulen unö Statuen tragen. Dagegen hat 
am Gnöe öes Uatjrfjunöerts öie iralienifdj-autike Griumpljbogenform fidj uoll-
kommen öurdjgefeijt. Die Säulen ruhen auf ftarken Poftamenten, öie feitlidj 
nerbreitert roeröen, rooöurdj öer Anfdjlufc an öie Seitenmauern unb öie Direkte 
Derbinbung mit ihrer ardjitektonifdjen Güeberung gefunben roirb. Das (Drna-
ment behält bei paumgartner trofc reidjlidjer Derroenbung etroas llTageres, 
öa bie Ranken nur kurje Blätter aufroeifen. Dagegen tritt am Gnöe öes 
3akrbunöerts eine ausgefprodjene Dorliebe für üppiges, grofcformiges Blatt-
roerk auf. Der Paumgartner-Altar kann alfo audj nidjt in feinem Kern mit 
öem jetzigen t)odjaltar iöentifdj fein. Dafür kann noch ein roeiterer Beroeis 
geliefert roeröen. Radj einem uon RJidjner (S. 76) 3iticrten Fnoentar öer 
Propftei 3eiring oom Fahre 1729 befanö fidj öort eine genaue Radjbilöung 
öes Frauenberger Altares in Sdjnüjarbeit. Diefer Altar, mit öen tnpifdjen 
Paumgartner-Formen, nadj öem DJappen uon Abt Rapmunb (1659—1675) 
geftiftet, ftefjt noch. Ijeute in öer öortigen Kirdje. tüie öies audj für Frauenberg 
öurdj öie öem Kontrakt angefügten Rechnungen bezeugt ift, flehen in 3eiring 
feitlidj öie Ijl. Barbara unö r)I. Kattjarina. Der übrige Figurenfdjmuck roeidjt ab. 
FnFrauenberg befanö fidj, roahrfdjeinlidj in öerRTitte, eineAnnafelbörittgruppe, 
im Auffa§ öie Derkünöigung, öarüber öer Ijl. RTicTjael. Dagegen roeröen fidj 

11 RH ebner, Klofter flömont unb feine Bedungen 3ur Kunft S 75 
' ffi. ffionifd), Das Beneöibtinerftift St. Cambredjt in (Bberfteier, S. 12. 
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öie Altäre in uielen, für Paumgartner tnpifdjen Formen gegiidjen tjaben, fo 
in ben frei aufgefüllten feitlidjen Figuren unter pljantaftifdjen Doluten-
bogen unö in ben Puttenköpfen oor öer Hütte öer Altarfäulen. 

Als Abt Aöalbert Anfang öer Adjt3igerjab.re an einen Rmbau ging, roar 
öie £age im Gegenfa§ 3ur RTitte bes 3afjrljunberts roefentlidj ueränbert. 
Steiermark näljerte fidj nadj langem Stillftanb einer großen Kunftblüte, an 
ber Abmont bank feines genialen Bilbljauers 3. Gh. Stammel einen bebeut-
famen Anteil haben follte. ülas Abt Abalbert oon 1682 an neu erbaut hat. 
3eigt bas Dotiubilb im Pfarrljof mit öem Reubau. Der RSeftteil in ungefäljrer 
Breite 3toeier Fodje ift ftebengeblieben, öer Gftteil roirö in erroeiterter Form 
mit oier Kapellen unö 3roei Sakrifteien 3roifdjen öen Gerüften Tjodjgefütjtt. 
Rlit Recht melöet öie Jnfchrift: Ex ipsis fundamentis suscitavit. DJidjners 
Dermutung (S. 38), öaft Antonio Garlone öen Bau geleitet habe, grünöet 
fidj auf eine Roti3, nadj ber er fidj 1681, alfo gerabe oor Baubeginn, 3U 
Abmont „in aigenen Gefdjefften" aufgebalten Ijätte. BJenn es fidj babei um 
(tarlantonio Garlone, ben berühmten Grbauer ber Stiftskirdje oon St. Florian, 
banbeln follte, fo roirö iljm öer Abt roahrfdjeinlidj öie neuen Pläne oorgelegt 
haben. Gine öirekte Bauleitung aber ift nidjt an3unebmen, öa öer Reubau 
an öie beseugten RJerke Garlantonios nidjt Ijeranreidjt. RJäljrenö biefe öurdj 
Gmporenfenfter äufoerft lidjt finö, Ijaben öie oberen elliptifdjenFenfter inFrauen-
berg nidjt genügt, um öen öurdj öie angebauten Kapellen nerurfadjten £idjt-
uerluft aus3ugleidjen. Audj 3eigen öie ardjitektonifdjen Formen, roie öie 
Pilafter öes Sdjiffes, benen bie Bafen feljlen, nidjt bie fjanö bes bebeutenöen 
Ardjitekten. Das gleidje gilt oon öer Studtbekoration. Garlantonio roar bamals 
mit öen Stukkateuren Giooanni Battifta unö Bartolomeo Garlone, 3roei 
Brüöern, am Bau ber Abteikirdje Garften tätig. £e*3tere tjaben audj öie 
gleichseitigen Stucks in Sdjlierbadj gefdjaffen. Frauenberg ftebt insbefonöere 
in öer Anorönung grofter Figuren auf öem t)auptgefims am Fufe öer Stidj-
kappen Garften unö Sdjlierbadj feEjr nalje, in öer Ausführung aber ift bie 
gröbere Arbeit unoerkennbar. 

Rnter Abt Abalbert rourbe audj bas an bie Gingangsfeite ber Kirdje an
gebaute Pfarrljaus nadj BJeften üerlängert unb burdj einen 3roiebelbekrönten 
(Erkerturm abgefdjloffen. Sdjlief5iidj Ijat nodj 3U guter £et̂ t öer Kmrifo bes nun
mehr langgeftredüen Bautraktes oon Kirdje unb Pfarrljof burdj bie 3unltings-
türme, bie um 1700 bem Gljor uorgeftellt rourben, an Scfjöntjeit roefentlidj 
geroonnen. 

Die Fresken ber Sdjiffsbedie, nidjt bie bes Gljores, 3eigen ben Stil An
tonio RTabernas, non Bebeutung nur als Dorläufer öer größeren fteirifdjen 
Freskomaler bes 18. Jafjrbunöerts. Radj ber Signatur eines Freskos im 
Pfarrljof roar er 1695 auf bem Frauenberg tätig. 

Damals rourbe audj an ber Reuausftattung mit Altären gearbeitet. Gs 
geljt bies aus einer Stelle ber Reifebefdjreibung bes BilöTjauergefellen Fran3 
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Feröinanö Grtinger fjeruor15. Sie lautet: „Gine ftunöt non öannen (Aömont) 
ligt, öas gnaöenreidje oljrt öer Fraroenberg allroo grofse miracul gefdjeljen 
unnö ift Gin oon Funöament neij Grbautes Gotts fjaufc, allhier tjab idj bep 
tjcrren Rlartin Repberg 36 IDodjen in arbaitlj 3u gebradjt, unnö Ijaben nadj 
gebens meinen roeg fehrners fort geje3t." Grtinger trat feine Reife 1690 
in Sdjroaben an, kam über Bapern nadj £ing, roo er ein Fafjr in öer ÜJerk-
ftätte öes Bilöljauers Aöam Fran3 blieb unö auch eine felbftänöige Arbeit 
für öen Grafen Gkriftoplj uon DFeißenrooIf in fein Gagebudj uermerken konnte. 
über BJels kam er nadj RIonöfee, roo er uier3eljn Gage in öer RJerkftätte 
RTeinraö Guggenbidjlers arbeitete. Grtinger gehört alfo 3U öer Generation, 
öie öie grofje Kunftblüte öes 18. Fatjrbunöerts uorbereitet Ijat. Audj fpäter 
kam er in Berütjrung mit öen ÜJerkftätten, fo mit öenen Jotjann Baptift 
Fifdjers unö Foljann Georg Stammeis in Gra3, aus öenen öie fübrenben 
Künftler öes £anöes fjeruorgingen. Fm Auguft 1691 roar er in Salzburg, öa 
er bie Feier bes am 19. Auguft erfocbtenen Sieges bei Salankemen bafelbft 
erlebte. Radj einem Aufenthalt uon etlichen RJodjen roanberte er öurdj öas 
Sat3kammergut nadj Aömont unö Frauenberg, roo er faft öreiuiertel Jahr 
uerblieb. Demnadj Ijat er in öer BJaltfafjrtskirdje uom Ijerbft 1691 bis Som
mer 1692 — öie fdjledjte 3abres3eit 3roang 3ur Seftfjaftigkeit — unter öem 
ftiftifdjen Billjauermeifter Rlartin Reuberg gearbeitet. Für Reuberg unö 
Grtinger kommen als DJerke öiefer 3eit in Frage öer tjodjaltar (Abb. 2), öer 
Fofefsaltar unö öie uier roeiblidjen Ijeiligen in öen Kapellen (Abb. 5), öie 
urfprünglidj 3um tjodjaltar gekörten unö fpäter öurdj Stammeis Figuren 
erfegt rooröen finö. Don Reuberg als öem £eiter öer Arbeiten roeröen bie 
Gntroürfe ber Altäre flammen. Sein erhaltener fiodjaltar öer pfarrkirdje uon 
Sdjlaöming, öen er 1702—1704 3ufammen mit öem Gifdjlermeifter Peter 
tjafner uon Rabftaöt erridjtete11, 3eigt ben gleicken Aufbau über einer ge-
brodjenen Grunölinie roie beim Frauenberger Bodjaltar. Bei beiöen Altären 
ruken öie gerounöenen Säulen auf Poftamenten, öeren Felöer mit üppigen 
Btattranken gefüllt finö (Abb. 4). Audj öie feitlidje Faffung öer beiben (Drö-
nungen burdj große Ahantbusranken ift bie gleidje. Aber bie Figuren uer-
raten uerfdjiebene fiänöe. Rnter ben in Frage kommenöen Frauenberger Skulp
turen 3eigen im befonöeren öie hl. Barbara unö Ijl. Katljarina (Abb. 5) öen 
oorgefdjrittenen Stil öer Reun3igerjaljre, äljnlictj ben Altarfiguren öes Gra3er 
RTaufoleums. Fn flüchtiger BJellenberoegung fdjeint öas Geroanö über öie 
Glieöer öar)in3ugleiten. Die nach, italienifdjen Dorbilöern öer 3eit finnlidj 
aufgefaßten Geftalten finö meidj moöelliert. 3ljr Sdjöpfer rouftte meljr uon 
öer Kunft öer 3eit als öer eljrfame Sdjnitjer öer Figuren öes Sdjlaöminger 

13 tjerausgcgeben oon d. d ie t je -donraö . Ckuellenfdjriften für Kunjt-
gefdjicbte, R. F. 14 (1907), S. 27 f. Den Ejinrueis auf bicfe Racbridjt ueröanfee idt 
ßerrn Dr. (Ebuarb flnborfer, bem trefflidjen Kenner fteirifdjer piaftik. 

14 F ß u t t er, Gefdjidjte ScMaömings, S. 315. 
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flbb. 2. Fraucnberg bei flömont. 



ßodjaltares, bie in ber RTobellierung unb Formengebung härter unb fpüüger 
ausgefallen finb. 3n legerem roirb rooljl Rlartin Reuberg felbft 3U erkennen 
fein. Sollten öagegen öie Frauenberger Figuren uon öer ßanb bes roeitgereiften 
(Ertinger flammen, eines intereffierten unb aufgeroedüen RTannes, roie öies 
fein Gagebudj heroeift? Die Antwort könnte erft bei ber Kenntnis weiterer 
Arbeiten öes Künftlers erteilt roeröen. 

3m £aufe öes 18. Jatjrljunberts rourbe als Übeljtanb empfunben, baß neben 
bem neuen, glän3enben ßodjaltar bas Gnabenbüb in öer Giefe öer Seiten-
kapelle all3uroenig ins Auge fiel. P. Ditalis fdjreibt (S. 10): „3etüger regie-
renöer ßerr Prälat (Abt Anton) aber hat nidjt allein bie Gaffern, ben Galoari-
berg, Großen Garten erbauet, fonbern befleißet fidj nodj immerhin llTariä Gljr 
3ubeförbern bero Rrfadjen roülen unter Abalberto bas Gnaben Bilbt etroas 
bunkkel in einer Güffen (Giefe) geftanfcen, ijat er einen funkljel neuen fdjönen 
Altar uon frepgebigen (Dpfer Gitl. ßerrn D. Biftridj Kapferl. Referenbarp auf-
geridjtet, auf roeldjen RTaria, erboben jroifdjen 3oadjim unb Anna in einer mit 
(Engten angefüllten glorp gleidj einer gnäbigften Königin 3U Grttjeülung bes 
ßanb-Kuf3 ftetjt; idj roill bir anbero i§ nidjt barum fagen, bann es roirb nodj 
Dill bar3U gemadjet: Dielleidjt bekommft öu es alsöann in Kupfer geftodjen 
3U fehen, oöer gebrückter Befdjreibung 3U lefen." Der erroätjnte Stidj ift tat-
fädjlidj uon öem DJiener Stedjer £. F. Sdjmitner rjergeftellt rooröen unö bringt 
uns burdj bie Signatur „Josef Slamel invenit" ben erroünfdjten Radjroeis, 
baß ber neue Gnaöenaltar uon öem großen Bübhauer öes Stiftes gefdjaffen 
rouröe. DJidjner bat irrtümlidj öen Stidj für einen Gntrourf bes ßodjaltares 
gehalten (S. 84). BJabrfdjeinlidj ift er infolge biefes 3rrtums audj ba3ugekom-
men, bie 3abres3abl 1736 roie ben Kontrakt uom 24. 3änner 1733 mit bem 
Gra3er RTaler Fran3 3ofeph Segmiller ekenfalls mit bem ßodjaltar in 3u-
fammenkang 3U bringen. Sdjon aus bem Rlortlaut öer Derpflidjtung, „alle 
Statuen, 3iraten, Rlolken, Strallen fein mit guttem Golöt 3U faffen unö öie 
Gefidjter, £eiber unö ßenöt fleijdjfarb 3U madjen", ergibt fidj, baß fidj öer 
Kontrakt nur auf ben Gnaöenaltar be3ieben kann. Audj ift nur oom „Altar 
3u Frauenberg", nidjt uom ßodjaltar bie Rebe. An ihm ift bamals nidjt ge
arbeitet roorben. Gr behielt feine Geftalt oom Gnbe bes 17. 3abrbunberts 
bis 1786 bei. Gnöe öiefes 3aljres rouröe nadj Gntfernung öer flügemälbe bes 
ßodjaltares bas Gnabenbüb auf ihn übertragen1'. Gs ift öas Derbienft oon 
p. ß. ÜJaagen in feiner Sdjrift: „Die ÜJallfaljrtskirdje Frauenberg a. b. Gnns" 
(S. 12), 3uerft ben roidjtigen Sdjluß gesogen 3U Ijaben, öaß öamals bie Stam-
melfdjen Figuren auf ben ßodjaltar überfegt rouröen. 

Rm öie Arbeit öes Künftlers richtig 3U erfaffen, muß man fidj im Geift 

lr> Auf münbliche unb fdjriftlidje flnorönung bes Bijdjofs flleranber uon £eoben 
Dorn 20. September unb 12. De3ember 1786 mürbe „U. £ 3rauenftatue eutbleibet unb 
nad; getroffenen, fdiidifamen Umgeftaltungen auf ben ßodjaltar Derfetjt", roie ber 
flbt am 31. "Jänner 1787 mitteilen bonnte. 

97 



öie alte Gnaöenkapelle rekonftruieren unö öie Übertragung, öie lang nadi 
feinem Goö oorgenommen rourbe, im ei^elnen uerfolgenir'. Rodj oor ber ein-
faffenöen pilafterftellung katte Stammel fünf Gngel angeorönet, öie öen 
DJallfaljrern fdjon oon roeitem öie Gnaöenkapelle an3eigen follten. Um jeöen 
3roeifel aus3ufdjließen, gab er öen beiöen großen Figuren je eine mädjtige 
Ker3e unö ein UJeibraudjfaß in öie ßanö. Am ßodjaltar fanöen fie ihren 
Plat; feitlidj uon Anna unö 3oadjim neben öen oorgekröpften Säulen. Die 
anbetenöen Gngel, öie früher unterhalb öer Kapitelle 3U Seiten öer Gnaben-
kapelle kingen, ließen fidj roegen ihrer Größe am heften oberhalb ber Giebel
fragmente anorönen. Aus öem Sdjroeben rouröe ein Knien. Sdjließlidj erhielt 
öer oberhalb öes Bogenfdjeitels angebradjte Gngel mit öer Pofaune einen 
entfpredjenöen piatj oor öem Gebälk öes oberen Altargefdjoffes. Die ÜTe-
öaillons mit öer Derkünöigung unö ßeimfucljung Ijatte Stammel an öen Fnnen-
feiten öer Bogenleihung unterhalb öer Kapitelle angeorönet. Sie flehen je|t 
über öen feitlidjen Durdjgängen öes ßodjaltares, öort, roo urfprünglidj öie 
beiöen roeiblidjen ßeiligen geftanöen kahen, bie fidj jef̂ t in öen erften Kapellen 
befinben. Die Gngelputten mit Sdjriftbänbern, bie einft auf ben De*platten 
öer Kapitelle öes Bogens knieten, fdjroeben jetgt feitlidj oberljalb öes Gnaben-
bübes. Der Rahmen bes ßodjaltarbilöes nakm öas Gnaöenbilö uor einer 
Gloriole unö barunter Anna unö 3oadjim auf. 3m übrigen aber laffen fidj 
kier Abroeidjungen feftftellen. Das Gabernakel mit öer Kreu3igung uerblieb 
auf öem urfprünglidjen Gnaöenaltar. Darüber befanö fidj nadj öem Stidj 
als Füllung eines Sockels, über öem öas Gnaöenbilö erfdjien, ein Relief mit 
öer Geburt Gkrifti, öas jetjt in öer Sakriftei zu Aömont aufberoafjrt roirö. 
Dagegen roeift öer ßodjaltar unter öem Gnaöenbüöe einen fdjroebenöen (Engel 
auf, öer ein ßer3 hodjljält (Abb. 3). Darunter breitet fidj ein Gudj aus, bas 
oon 3roei ent3ückenöen Gngelputten getragen roirö. Diefe Stücke finö auf öem 
Stidj öes Gnabenaltares nidjt nadjroeisbar. Gine nachträgliche Arbeit im 
Fahre 1786 erfdjeint nidjt gfauhlidj, ba fie ju öen fdjönften Stücken öes Altares 
gehören unö alle Kenn3eidjen öer ßanb StammeTs tragen. 3m 3abre 1786 aber 
roar ber Künftler bereits einunö3roan3ig 3afjre tot. Dermutlidj bat er biefe 
Geile fdjon feinerjeit in flbroeidjung uom urfprünglichen Plan für ben öa-
maligen Gnabenaltar gefdjnißt. Dielleidjt katte öer Sodiel mit öem Relief, 
öer ein fefjr langes Geroanö öes Gnaöenbüöes uerlangte, nidjt gefallen. Audj 
öie öas Gnaöenbilö umfdjroebenöen Putten finö anöers ausgeführt roorben, 
als roie ber Stidj uorausfak Dagegen finöen fidj öie meöaülonljaltenöen Put
ten, einft unten oor öen Aftarfäulen, 3U Füßen öer Gngel mit Ker3en roieöer. 
Audj öie auf öem alten Gnaöenaltar über ihnen erfdjeinenöen 3roei Gngel-
paare finö 3iemlidj an gleidjer Stelle roieöer3ufinöen. Rur öaß infolge öer 
höheren Altarfäulen öie einft auf öem Gebälk liegenöen Gngel uor öer RTitte 

10 Dergleidje bie flbbilöung bes Stidjes bei 0. UT a p r, 3. ab. Stammel, CEafel 8. 
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ber flltarfäulen fdjroebenb angeorbnet roeröen mußten, roäbrenö öie Gngel 
mit 3nfdjrifthänöern 3iemlidj ben gleidjen piafc erhielten, nämlidj oor öen 
Kapitellen öer Altarfäulen. Audj bei bem im Auffafc erfdjeincnben Gott-
uater unb ber Gaube rourbe infofern ein Gaufdj oorgenommen, als bie Gaube 
nidjt mehr an Ijödjfter Stelle erfdjeint, fonbern unterhalb Gottoaters oor öem 
Rüljmenfdjeitel. 3roeifellos mußten fidj Radjteüe fdjon aus öer Gatfadje 
ergeben, öaß öie figürlidjen Geile einem ftiliftifdj roeiter entroickelten Altar
aufbau entflammten unb einem um oiersig 3aljre älteren unö öementfpredjenö 
altertümlidjeren Aufbau eingefügt roeröen mußten. Stammel hatte mit feinen 
in oerfdjiebenen Giefen angeorbneten Skulpturen ben Altar 3U einem Raum-
gan3en erroeitert, öas bie Gnabenkapelle umfaßt. Die fdjrounguoll kreifenben 
Beroegungen feiner Gngel gehen mit ben aus ber Giefe uorroölbenben Geilen 
öer Säulenorbnung eng 3ufammen. Der ßodjaltar gab bagegen einen mehr 
ftarren unb flädjenmäßigen Rahmen ab. Großem roirö eine beruorragenöe 
ÜJirkung ehielt, öa öie Skulpturen auf roeitljin roirken können. Audj öie 
3öee, 3U Seiten öes Gnaöenbüöes förmlidje Gngelfäulen 3U erridjten, ift 
bödjft roirkfam, felbft roenn öie uerfdjieöenen Größenuerbältnilfe öer Gngel 
hier nidjt mehr motioiert finö. Gs kommt ba3u, um uns mit öer Reuauf-
ftellung aus3uföknen, öaß roir öie Freuöe öer Barcck3eit an roeitgeljenöer 
311ufion nidjt mehr teilen, öie nodj ein Stammel beabfidjtigte, als er öie Gngel 
uor öen äußeren einfaffenben pilaftern freihängenb anorbnete. 

Radi ber Übertragung oer Skulpturen erhielt ber ehemalige Gnabenaltar 
1788 ein Kreu3igungsbilb uon ber ßanb 3ohaun £eberroafd;s. Die Statuen öer 
örei göttlidjen Gugenöen 3eigen nodj, roenn audj etroas nergröbert, öie Stam-
melfdjen Formen, öie Ijier roohl uon einem in feiner UJerkftatt aufgeroadjfenen 
Gefeilen ftammen, ber nadj alten Ski33en unb UTobellen bes Künftlers arbeitete. 
Die Gljorfresken uon 1792 könnten ebenfalls uon 3obann £eberroafdj her
rühren. 

Seit biefer 3eit hat fidj Frauenberg uöllig unueränöert erkalten. Für öen 
Kunftfreunö ift es eine feltene Freuöe, befonöers im Fnnern faft überall öie 
alte, roertoolle, edjt künftlerifdje Faftung berounbern 3U können. Unuerftänb-
lich bleibt es, roeskalb biefes 3uroel im Kran3 ber Gnnstaler Alpen nicht 
ftärkere An3ieljung ausübt, öa fidj hier in feltener ßarmonie Ratur unö 
RTenfdjenroerk oereinigen, um gemeinfam RTaria 3U preifen. RTödjteu BJall-
fatjrer unö ÜJanöerer fidj mehr öes Frauenberges erinnern, öer öank öer 
treuen (Dbbut öes Stiftes Aömont fidj fo unberührt in alter Schönheit 
erhalten bat. 


