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Von HERMANN METZ 

Die Ausstattung des Münsters  Lettner, Schongauer
gemcMe, Silberschrein, Hochaltar, Heiliges Grab  entstand 
innerhalb der vier )ahnehnte zwischen 1490 und 1530. 
Die Kanzel dagegen ist eine Nachzüglerin  sie gibt es 
»erst« seit 1597. Auch wenn eine Kanzel nichts Spekta
kuläres ist, so wird der Breisacher Predigtstuhl vierhundert 
)ahre nach seiner Entstehung zu Unrecht oft übersehen. 

D i e K a n z e l ( v o m L a t e i n i s c h e n cancellus = S c h r a n 
ke) ist e i n e W e i t e r e n t w i c k l u n g d e s a l t ch r i s t l i chen 
A m b o s , d e m L e s e p u l t a n d e r C h o r s c h r a n k e , d e m 
Let tner . In d e r S p ä t g o t i k r ü c k t e e r v o n s e i n e m 
Platz b e i m Altar in d a s Kirchenschi f f h i n e i n , w o e r 
a l s K a n z e l g e w ö h n l i c h frei s t e h t o d e r  w i e in 
Bre i sach  a n e i n e n Pfe i l e r d e r V i e r u n g a n g e l e h n t 
ist. In d e r h e u t i g e n Liturgie ist e s n ich t m e h r ü b 
lich, v o n d e r K a n z e l zu p r e d i g e n . 
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m e i s t e r i n Breisach; e r b e m ü h t e sich, b e i Bürge rn 
d i e n ö t i g e n G e l d m i t t e l fü r d e n Bau e i n e r K a n z e l 
a u f z u b r i n g e n . Es is t n ich t ü b e r l i e f e r t , w a r u m e s 
fas t n o c h 40 l a h r e d a u e r t e , b i s d a s W e r k fer t ig g e 
s te l l t war. G e s c h a f f e n h a t e s d e r K u n s t s c h r e i n e r 
JOHANN JEGER, d e s s e n N a m e u n d W a p p e n sich a n 
d e r U n t e r s e i t e d e r R ü c k w a n d f i n d e t . D i e W a p 
p e n d e r St i f t e r u n d i h r e N a m e n s i n d in e i n e r 
H o l z p l a t t e a m Pfe i l e r l inks v o n d e r K a n z e l t r e p p e 
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a n g e b r a c h t (Bild). Auch d a s H e r s t e l l u n g s j a h r 
1597 h a t J e g e r in e i n e d e r v i e r S c h a u s e i t e n e i n 
g e l e g t (Bild u n t e n ) . 

D i e im G r u n d r i ß 
s e c h s e c k i g e Kan
z e l s c h l i e ß t n a c h 
u n t e n m i t a n g e 
n e h m g e s c h w u n 
g e n e n Z i e r k o n 
s o l e n a b . J e g e r s 

<& 

M o t i v e e m p f i n d e t m a n a u c h h e u t e n o c h a l s m o 
d e r n e A r b e i t e n , d i e auf rea l f igür l i che Dars te l 

l u n g e n f a s t g a n z v e r z i c h t e n . W i e 
re ich g e g l i e d e r t d i e K a n z e l b r ü s t u n g , 
d i e W a n d z w i s c h e n d e r K a n z e l u n d 
d e m S c h a l l d e c k e l , s o w i e d e r Schal l 
d e c k e l s e l b s t s i n d , e r k e n n t m a n e r s t 
b e i g e n a u e r e m H i n s e h e n . In d e r 
R ü c k w a n d f i n d e t s ich e i n Chr i s tu s 
b i l d a l s In tars ie ; d a r ü b e r ist d i e la te i 
n i s c h e Inschri f t »PAXVOBIS« ( F r i e d e 
(sei mit) e u c h ) zu l e s e n . 
D i e B r e i s a c h e r Kanze l gilt a l s e i n h e r 
a u s r a g e n d e s W e r k e d e r K u n s t s c h r e i 
n e r e i d e s 16. J a h r h u n d e r t s . Durch d i e 
V e r w e n d u n g u n t e r s c h i e d l i c h e r u n d 
h o c h w e r t i g e r H o l z a r t e n g e l a n g J e g e r 
e i n e d e k o r a t i v e Wirkung . Mit d e m 
G o l d b r a u n d e s E i c h e n h o l z e s schuf 
e r d e n G r u n d t o n u n d k o m p o n i e r t e 
im W e c h s e l m i t h e l l e r e n H ö l z e r n d a s 
G a n z e zu e i n e m »Gemälde in Holz«, 
w i e G. KLEIN in s e i n e m M ü n s 
t e r f ü h r e r v e r m e r k t . 

I n Breisach gibt es im Kirchenjahr zwei Mal 
einen Anlass, die alte Kanzel zu benützen: 

bei den Festpredigten am Stadtpatrozinium . 
und am Stephanstag. Lesen Sie dazu auf der 
nächsten Seite eine alte, einmal anders dargestellte Überlieferung. 
Dafür, dass sich die Geschichte genau so zugetragen hat, wollen wir uns aber nicht 
verbürgen. 

D a s Bild l inks s t e h t im Z u s a m m e n h a n g m i t d e r B e s c h r e i b u n g d e s 
Ö l g e m ä l d e s im l e t z t e n Hef t : D e r Z e u g e d e s H e i l u n g s w u n d e r s füh r t 
g a n z a m S c h l u s s a l s w e i t e r e Z e u g e n auf d i e M a g i s t r ä t e FRITSCH, HE
US, B ü C H N E R , WILLE, SPEIERER s o w i e d e n S t a d t s c h r e i b e r BYLLMEIER. 

D i e N a m e n ANDREAS FRITSCH u n d JACOBUS BIHELMEIER f i n d e n w i r , 

e b e n s o w i e d e n d e s B ü r g e r m e i s t e r s FLACHSLAND, a u c h a l s S p e n d e r 
a m T r e p p e n a u f g a n g zur Kanze l . 
S e i t e 17, o b e n rech t s : In h e u t i g e n k a t h o l i s c h e n G o t t e s d i e n s t e n h ö r t 
m a n in d e r R e g e l g u t v o r b e r e i t e t e P r e d i g t e n , w o b e i s ich d i e Ver
k ü n d e r d e s G o t t e s w o r t s z u m e i s t kurz h a l t e n . 
D a s w a r n ich t i m m e r so , w i e e i n e g e d r u c k t e » L o b  u n d S i t t e n r e d e « 
a u s d e m Jahr 1761 b e w e i s t ( u n s e r Bild S e i t e 17 ze ig t d a s Ti te lb la t t ) . 
ANSELMO SARTORI, e i n a u s E t t e n h e i m m ü n s t e r s t a m m e n d e r B e n e 
dik t iner , m u s s d a m a l s s o e t w a s w i e d e r F e s t p r e d i g e r b e i m Patrozi 
n i u m d e r H e i l i g e n G e r v a s i u s u n d P r o t a s i u s g e w e s e n se in . 
Er v e r s u c h t e s c h ä t z u n g s w e i s e zwei S t u n d e n lang, s e i n e f r o m m e n 
Z u h ö r e r v o n d e r Kanze l h e r a b a n d ä c h t i g zu s t i m m e n , d e n n d e r Text 
( D r u c k f o r m a t 19 c m x 31cm) e r g ä b e w e n i g s t e n s 20 e n g b e s c h r i e 
b e n e DIN A 4  S e i t e n . A n s e l m m u s s d i e E r m ü d u n g v o r a u s g e a h n t 
h a b e n , d e n n z u m » B e s c h l u s s « ( = S c h l u s s r e d e ) g e s t a n d er: »Ich hab 
allbereit Ihre Geduld mißbraucht und gebe mich gantz gern schuldig, daß (ich) 
Ihre Langmuth zu weit getrieben ...« O b P a t e r A n s e l m d a m i t n o c h e t w a s 
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ret ten konnte? Wahrscheinlich nicht, d e n n nach se iner Entschuldigung mus
ste se ine G e m e i n d e noch einmal zehn Minuten ausharren. 

In d e r (»uraltkatholischvorderösterreichischen«) Stadt, speziell d e r Unter
stadt, wird e s 1761 noch wüst a u s g e s e h e n haben , d e n n Kaiserin MARIA THE
RESIA hat te keine 20 Jahre zuvor die mächtigen Festungsbauwerke schleifen 
lassen. • 

's Haase Dörle oder: 

Die Flucht 
und Gelehr te die n e u e n Gedanken 
aufnehmen, wei tergeben o d e r gar 
gewaltsam einführen, se tzen sie 
damit fast immer d e n Frieden in 
d e r Bürgerschaft auf's Spiel. Das ist 
auch in Vorderösterreich, wozu 
Breisach gehört, nicht anders . Hier 
aber wird die n e u e Lehre d e s aufsäs
sigen Mönchs unterdrückt und die 
Freiburger verbrennen sogar Bücher, 
die die reformatorischen Gedanken 
weiterverbrei ten könnten. Trotz allem 
sickern sie wie Wasser in t rockenes 
Erdreich, und es gibt in d e n Dörfern 
und Städten d e s Breisgaus genügend 
Pfarrer und Ratsherren, die aus ihren 
Sympathien für die Reformation 
keinen Hehl machen. 
Diesem Tun ein Ende zu setzen, 
kommt 1524 der Landtag d e r vorder
österreichischen Stände in Breisach 
zusammen, um unmissverständliche 
Beschlüsse gegen die „Lutheraner" zu 
fassen. Vielleicht ist es d iese Zusam
menkunft , die bewirkt, dass sich die 
Breisacher in diesen Dingen sehr zu
rückhalten. Aber aus alten Dokumen
ten lässt sich herauslesen, dass die 
hiesigen Katholiken auch nicht mehr 
durchgängig von allem überzeugt sind, 
was die Kirche lehrt. 

In diesen Jahren predigt am Münster 
ein Pfarrer, bei d e m leicht zu erkennen 
ist, dass das Bücherverbrennen ihn 
e b e n s o wenig beeindruckt hat wie der 
e r m a h n e n d e Hirtenbrief se ines Vorge
setzten, d e s Bischofs von Konstanz. Ja, 

In das Breisacher Kirchenjahr ist ein 
alter Brauch eingewoben, der 
jedem, der ihn zum ersten Mal be

obachtet, reichlich sel tsam vorkom
men muss. Wenn nämlich am Tag d e s 
Stadtpatroziniums im Münster d e r 
Festprediger zur Kanzel schreitet, 
wird er von e inem leibhaftigen Poli
zisten dorthin begleitet . Ein Polizei
beamte r in der Kirche, im Gottes
dienst? Wozu dies? Hat der an seiner 
Seite g e h e n d e geistliche Herr etwas 
verbrochen? Oder muss ihn d e r Uni
formierte vor j e m a n d e m in Schutz 
nehmen? 

Die Antwort auf die Frage führt uns 
weit zurück, vier mal hunder t Jahre 
und noch achtzig dazu, in die Zeit der 
Reformation. Wir wollen uns dabe i 
a u f PROTAS G S E L L , d e n B r e i s a c h e r 

Stadtchronisten, stützen, d e r noch 
das Treiben der wilden Panduren 
erlebte, wenn auch nicht alles, was er 
d e m Papier anvertraute, das Einver
ständnis späterer Forscher ge funden 
hat. 

Versetzen wir uns in das Jahrzehnt 
zwischen 1517 und 1527. Der katho
lische Augustinermönch MARTIN 
LUTHER will nicht mehr mit ansehen , 
wie es in seiner Kirche zugeht; er 
formuliert 95 Thesen und hängt sie in 
Wittenberg aus, damit j eder se ine 
Meinung lese. Viele sind einverstan
d e n mit dem, was Luther verkündet , 
viele nicht. Wo Reichsstädte, Fürsten 
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manche, die das Gras wachsen hö
ren, glauben zu wissen, er pflege 
Umgang mit d e n Humanisten im 
elsässischen Schlettstadt. 

Die G e m e i n d e feiert gerade 
d e n festlichen Gottesdiens t 
d e s Stadtpatroziniums. Man 

hat in langer Prozession d e n Silber
schrein mit d e n kostbaren Gebe inen 
d e r heiligen Stadtpa t rone Gervasius 
und Protasius zur Kirche zurückge
bracht; das allseits bes t aun t e Kunst
werk d e s Petrus von Berlyn s teht nun 
unter d e m Lettner. Es ist ein schwül
heißer Junitag und der Kirchen
schweizer hat die kleine Pforte geöff
net, die aus d e m südlichen Quer
schiff hinaus auf d e n Friedhof führt, 
um etwas Luft herein zu lassen. 
Pfarrer KONRAD HAAS, ein Mann mitt
leren Alters und von fast zierlicher 
Gestalt, begib t sich e b e n zur Kanzel. 
Auf d e m Weg dorthin versucht er, 
sich auf se ine Predigt zu konzentrie
ren. Eine Woche lang hat er sie in sei
ner Studiers tube vorbereitet; doch 
so sehr ihn Luthers Lehre bewegt, so 
wenig  d iese Erfahrung muss er ma
chen  ist sie gereift in ihm. Er 
schreibt an seiner Kanzelrede, er 
schreibt sie um und änder t sie auf's 
neue. In se inem t iefsten Wesen ist 
Haas ein f rommer und aufrichtiger 
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