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durchforsteten Stoff abgerungen denn freier 

geistiger Ubung entsprungen. Fur die Lesbar- 

keit der drei Elaborate ist dies nicht unbedingt 

eine gute Nachricht, wohl aber fur deren 

Gehalt. Die beiden Berliner Schriften, mit der 

dezidierten Absicht verfaht, die Belastbarkeit 

von Gender-Thesen auf moglichst breiter 

Materialbasis zu prilfen, reihen Beleg an Beleg 

dafiir, dal? alles differenzierter ist, als es in der 

Theorie scheint, und Kulke, eigentlich ange- 

treten, um die Determinierung der Baugestalt 

durch den Stifterwillen nachzuweisen, eroffnet 

in seiner Argumentationskette so viele Per- 

spektiven auf die in Frage stehenden Objekte, 

dal? sich ungewollt ein gleicher Effekt kornple- 

xer Begriindung der Form im Widerstreit mit 

der Leitthese einstellt. Eine Studie zu Frau- 

enklostern ist diese Dissertation freilich nur in 

zweiter Hinsicht. Zuvorderst erschliefit sie die 

siidfranzdsische Baukultur an der Wende zur 

Gotik in hochst kompetenter Weise neu. 

Mit alien drei Monographien aber sind der 

Architekturgeschichte wichtige Schriften zuge- 

wachsen, welche aktuelle Forderungen einer 

ebenso detaillierten wie materialreichen 

Objektanalyse und des Perspektivenwechsels 

als methodenkritische Zielvorgaben eindruck- 

voll belegen. Ihr fast gleichzeitiges Erscheinen 

wird vielleicht einmal als Wegmarke des Fach- 

diskurses in Erinnerung bleiben.

Norbert Nufibaum

Gerhard Weilandt

Die Sebalduskirche in Niirnberg. Bild und Gesellschaft im Zeital- 

ter der Gotik und Renaissance

Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte, 47. Petersberg, 

Michael Imhof Verlag 2006. 782 S., 413 Abb. ISBN <378-3-86368-123-6

Die Sebalduskirche in Niirnberg besitzt in vie- 

ler Hinsicht herausragende Bedeutung, als 

spatromanische, hochgotisch erweiterte Pfarr- 

kirche in einem kiinstlerischen Spannungsver- 

haltnis zum Bamberger Dom, als ein Ideal- 

typus spatgotischer Hallenchdre, als ein vom 

Patriziat getragener und vom Rat der Stadt 

sorgsam iiberwachter Hort biirgerlichen Stif- 

tungswesens, als Ziel einer bedeutenden Wall- 

fahrt zum Grab des hl. Sebald, als politischer 

Ort durch die bevorzugte Stellung beim Herr- 

scherempfang, als Wirkungsstatte der bedeu- 

tendsten Kiinstler ihrer Zeit, als eines der am 

besten iiberlieferten Dokumente fur den litur- 

gischen Gebrauch der Kunstwerke im Jahres- 

kreis, als Beispiel fiir einen von Biirgersinn und 

Kunstverstand gepragten Umgang mit den 

durch die Reformation ihrer urspriinglichen 

Funktion entzogenen Bildwerken und nicht 

zuletzt als eines der Schliisselwerke in der 

Geschichte der Denkmalpflege. Um so 

erstaunlicher, dal? es aus der Nachkriegszeit 

bislang keine monographische Wiirdigung 

von Bau und Ausstattung gegeben hat. Mit 

dem hier anzuzeigenden Werk wird nun nicht 

nur eine empfindliche Lucke bei den Mono

graphien grower Kirchenbauten geschlossen, 

sondern zugleich eine methodisch exemplari- 

sche Studie zur Rekontextualisierung kirchli- 

cher Kunst vorgelegt, mit ungeahnten Konse- 

quenzen fiir das Zuordnen und das Verstand- 

nis der Bilder, die aus der Rekonstruktion von 

Auftraggebermotivationen und Funktionszu- 

sammenhangen neu erschlossen werden.

Die Voraussetzungen sind dafiir in Niirnberg 

denkbar gut: Eine hervorragende Quellenlage, 

sowohl die stadtischen Archivalien oder die 

Bestande patrizischer Familienarchive betref- 

fend als auch kirchliche Instrumentarien wie 

das Mesnerpflichtbuch einschlieEend, verbin-
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det sich mit einer relativ dichten Folge literari- 

scher und graphischer Dokumente. Hinzu 

kommt, daE sich die vorreformatorische Aus- 

stattung aufgrund der besonderen Umstande 

in seltener Fiille erhalten hat, mehrheitlich in 

situ, doch auch in anderen Kirchen wie der 

Lorenzkirche und in den Museen der Welt, 

wobei dem Autor spektakulare Neuzuweisun- 

gen und Wiederentdeckungen gelungen sind. 

Nicht zuletzt konnte Weilandt auf eine ver- 

gleichsweise gut belegte Restaurierungsge- 

schichte sowie auf eine Reihe unveroffentlich- 

ter Dokumentationen des Bayerischen Landes- 

amts fur Denkmalpflege zuriickgreifen, die 

mit den Methoden heutiger Bauforschung und 

restauratorischer Befundsicherung liber 

Kriegszerstdrung und Wiederaufbau hinweg 

die Informationen des Bauwerks selbst, seiner 

Polychromie und seiner Veranderungsge- 

schichte heranziehen lassen.

Dem analytischen Teil, gegliedert in »Grund- 

lagen und Beginn« (I), »Die Hierarchic der 

Raume« (II), »Neubeginn um i5oo« (III) und 

»Resiimee« (IV), folgt ein umfangreicher und 

inhaltsdichter Katalog, dessen 15 Nummern 

den mittelalterlichen Altarstellen folgen, auf

grund der systematischen Einarbeitung zu- 

gehdriger Grabstellen, Wandbilder, Epita- 

phien, Totenschilde, Fenster- und Skulpturen- 

stiftungen jedoch mehr oder weniger die 

gesamte vorreformatische Ausstattung mit 

alien erreichbaren Quellennachrichten und 

Querverweisen erschlieEen (S. 485-720, mit 

separater Inhaltsiibersicht).

Zu den regelmaEig referierten Kriterien gehdren Wei- 

henachrichten, Altarpatrone, Standortfragen, Pfriin- 

den, liturgischer Gebrauch und zu gewinnende Ablasse 

der einzelnen Altare, Datierungs-, Stiftungs-, Restau- 

rierungs- und Veranderungsfragen der zugehdrigen 

Relabel (erhaltener wie erschliefibarer), ausfiihrliche 

Verzeichnisse des Altarzubehdrs (Pfriindinventare, 

Altartiicher und sonstige Textilien, Leuchter und Vasa 

Sacra, Velen, Reliquiare und Monstranzen oder Figu- 

ren aus Edelmetall), Graber und Totengedachtnisse bei 

den jeweiligen Altaren, einschliefilich der Epitaphien, 

Totenschilde, Grabteppiche und Ewiglichtstiftungen, 

sowie alle Objekte in der Altarumgebung, die sich 

inhaltlich oder funktional auf diesen beziehen. Hierzu 

gehdren Skulpturen und Reliefs, Wandmalereien und 
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Glasfenster, Bildteppiche und Fahnen, Lesepulte und 

Gestiihle verschiedener Art, Kerzenbehalter und Opfer- 

stocke etc. Dal? die relevanten Quellenbelege hierzu 

nicht nur nachgewiesen, sondern in extenso abge- 

druckt sowie durch einen ausfiihrlichen Anmerkungs- 

apparat erschlossen und kommentiert sind, macht die

sen Abschnitt bereits zu dem makgeblichen Standard- 

werk fiir die weitere Beschiiftigung mit St. Sebald.

Einleitend werden anhand der Archivalien die 

erreichbaren Nachrichten fiir eine Rekon- 

struktion der Baugeschichte der 1274 geweih- 

ten Basilika ausgewertet, was die jiingsten Ver- 

suche einer stilistisch argumentierenden Friih- 

datierung mit plausiblen Argumenten 

zurechtriickt (S. 21). Wesentlicher sind die 

Hinweise auf den ProzeE der gotischen Erwei- 

terung seit etwa 1300 und der Erneuerung der 

Ostteile zwischen 1361 und 1379. So wird die 

alteste Veranderung, die VergroEerung der 

Westchorfenster, nunmehr mit einer Urkunde 

von 1298 in Zusammenhang gebracht (S. 27), 

und auch fiir den Baufortschritt des Ostchors 

kann den bereits bekannten Nachrichten eine 

weitere Urkunde aus dem Jahr 1372 hinzuge- 

fiigt werden (S. 68). Die entscheidendste Kor- 

rektur gelingt mit der Einordnung der West- 

krypta, die in Ubereinstimmung mit den jiing

sten Ergebnissen einer differenzierten 

Bauforschung an der gesamten Westpartie 

(Tilmann Kohnert) als nachtraglicher Einbau 

unter dem romanischen Westchor erwiesen 

wird.

Fig. 1 Ntirnberg, Ev.-luth. Pfarrkirche St. 

Sebald, Grundrifi des Zustands nach 1379 mit 

den Altarstellen und Fensterstiftern (nach Wei

landt S. 73)

1a. Sebaldusaltar (Hochaltar) - ib. Sebaldusgrab

- 2. Petersaltar - 3. Stephansaltar (Georgsaltar)

- 4. Marienaltar (Unser Lieben Frauen-Altar) - 

5. Johannesaltar - 6. Katharinenaltar - 

7. Erhardsaltar- - 8. Jakobsaltar - 9. Heinrich- 

Kunigundenaltar -10. Apostelaltar (Zwolfbo- 

tenaltar) - 11. Allerseelenaltar, Westkrypta - 12. 

Nikolausaltar - 13. Bartholomdusaltar, kurz vor 

1403 - 14. Pankratiusaltar in der Alten Sakristei, 

vor 1464 - 15. Altar in der Neuen Sakristei -16. 

Sakramentsnische, vor 1374 - 17. Paufbecken, 

um 1430/40 - 18. Schreyer-Landauer-Grabmal, 

1493 - 19. Volckamersche Stiftung, 1499
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Dies geht mit der Klarung der zugehdrigen Altarpatro- 

zinien einher, wonach fiir den Westchor von Anfang an 

(sicher vor 1298) das Katharinenpatrozinium, fiir die 

neue Krypta aber als Erstausstattung die Weihe eines 

Allerseelenaltares im Jahr 1360 postuliert wird (S. 67, 

426 Anm. 70, 689E). Fiir einen solchen bestand 

Bedarf, als fiir den damals begonnenen Neubau des 

Hallenchores die ostlich des romanischen Chores gele- 

genen Grabstellen aufgegeben werden sollten und fiir 

die dabei geborgenen Gebeine mit der Westkrypta eine 

Art Karner zu schaffen war. So erklaren sich zwanglos 

die auffallige AuBenerschlieBung der Krypta von 

Westen (vom Friedhof her, ohne direkte Verbindung 

zum Kirchenschiff), die Abarbeitungen romanischer 

Fundamente wie der Materialwechsel in den Seiten- 

wiinden der Krypta, das Allerseelenpatrozinium und 

die archaologisch nachgewiesenen Schichtstarken 

translozierter Knochen (Veroff. im jahrbuch der Bayer. 

Denkmalpflege 60I61, Z006I2.007, i. Vorb.).

Dreh- und Angelpunkt des Hauptteils ist die 

Rekonstruktion der mittelalterlichen Altar- 

stellen, nachdem der Verlust des alten Ost- 

chors und seiner Krypta mit ihren Altaren 

durch den Neubau des Hallenchors (S. 62. 

Abb. 46), die mit den dortigen Bauarbeiten 

einhergehende zeitweise Verlagerung des 

Petersaltars in den Westchor und schlieElich 

die Preisgabe von drei schrankenartig an der 

Chorschwelle errichteten Altaren im Zuge der 

Reformation zu Ortsveranderungen und in 

der Folge zu falschen Beziigen und irrigen 

Lesungen der Schriftquellen gefiihrt hatten. 

Entscheidend ist hierbei die Korrektur in der 

Lokalisierung des gotischen Marienaltars, der 

jetzt siidlich des zentralen Johannesaltars, am 

Pfeiler sV, verortet wird, wahrend das Gegen- 

stiick im Norden als der Zwolfbotenaltar 

identifiziert werden kann, der mit den in glei- 

cher Hohe aufgestellten Altaren der Quer- 

hausstirnwande, dem Bartholomausaltar im 

Norden und dem Jakobusaltar im Siiden, 

quasi eine Apostelachse bildet (Fig. 1).

Diese eminent wichtige liturgische Achse ist im heuti- 

gen Kirchenraum nicht mehr zu erleben, da die Retabel 

von Johannes-, Marien- und Zwolfbotenaltar, die nach 

1379 den Binnenchor mit dem Sebaldusgrab gegenuber 

Quer- und Langhaus abgeschrankt hatten, in der refor- 

mierten Kirche der ungehinderten Blickverbindung der 

Gemeinde zum Prediger im Wege waren und zusam- 

men mit den Altarstellen selbst restlos beseitigt wurden 

(Kat.nr. 5, 4, 10), wahrend die flankierenden Apostel- 

altare in den Querhauskapellen zumindest bis zum 

Zweiten Weltkrieg noch ablesbar blieben (Abb. 90) 

und erst einem purifizierenden Wiederaufbau zum 

Opfer fielen (Abbruch des nicht mehr bendtigten Altar- 

tischs allerdings bereits 1657). So wurde die Kramer- 

kapelle im Siiden mit dem zumindest partiell erhalte- 

nen Jakobusaltar (Kat.nr. 8, s. u.) erst 1957 den Kabel- 

kanalen eines entstellenden Orgelneubaus geopfert, 

wodurch sich heute nicht einmal mehr die raumliche 

Situation nachvollziehen lafit.

Nicht weniger ergiebig ist die minutidse Rekonstruk

tion der Geschichte des Petersaltars, des urspriingli- 

chen Hoch- und spateren Chorscheitelaltars (S. 77, 

Kat.nr. ra und 2), der nach dem Zweiten Weltkrieg 

provisorisch in dem zuerst wieder nutzbaren Westchor 

aufgestellt wurde und erst seit 2003 an seinen histori- 

schen Standort zuriickgekehrt ist (mit neuem Sand- 

steinstipes; s. jetzt jahrbuch der Bayer. Denkmalpflege 

58/59, 2004/2005, S. i23ff.). Durch die bei dieser 

Gelegenheit vollzogene Riickfuhrung der zu unbekann- 

tem Zeitpunkt vertauschten Skulpturen des Hauptpa- 

trons Petrus und des Nebenpatrons Paulus an ihre mit

telalterlichen Standorte ist nun erstmals das Chorschei- 

teljoch wieder in seiner mit Aufstellung des Topler- 

Retabels von 1477/78 erreichten Gestalt erlebbar 

(Abb. 1). Einer der wichtigsten Belege fiir die Richtig- 

keit dieser Anordnung ist mit der Auszeichnung des zur 

Petrusskulptur gehdrigen Baldachins durch eine 

gemalte Darstellung des Heiligen gegeben, was erst im 

Zuge eines Programms zu Dokumentation und Siche- 

rung der Architekturpolychromie festgestellt und mit 

einer aufschlu&eichen Farbabbildung (Abb. 58) nun- 

mehr auch publiziert wurde (Abb. 2).

Die aus der systematischen Analyse der 

Schriftquellen gewonnene Geschichte der 

erhaltenen und verlorenen Altare ist es auch, 

der das Buch einige seiner spektakularsten 

Entdeckungen verdankt. An erster Stelle ist da 

wohl die Identifizierung des verloren geglaub- 

ten Relabels des Zwolfbotenaltars mit dem 

Imhoff-Retabel der Lorenzkirche zu nennen, 

einem Hauptwerk der Niirnberger Malerei um 

1420 (S. i9off.). In St. Lorenz ist es erst im 

Jahr 1564 auf der Imhoffempore bezeugt, 

„auf der in mittelalterlicher Zeit kein Altar 

stand". Offensichtlich hat die Stifterfamilie 

dafiir gesorgt, dal? das angesichts der Erfor- 

dernisse des reformierten Kultus an seinem 

originalen Standort nicht mehr haltbare Reta

bel auf der von ihr genutzten Empore in St. 

Lorenz iiberdauern konnte (Abb. isyf.; Abb. 

T59 fugt die abgespaltene Riickseite der Mit- 

teltafel aus dem German. Nationalmuseum,
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Abb. i 

Niirnberg, 

St. Sebald, 

Chorscheiteljoch 

mit Petersaltar: 

Korrigierte Position 

der Skulpturen der 

beiden Altarpatrone 

von 1379 sowie 

Neuaufstellung des 

Retabels von 1477 

nebst zugehdrigem 

Antependium 

(Oliver Heindl, 

Niirnberg)
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Abb. 2 Ntirnberg, St. Sebald, Ostchor, Pfeiler 

nl, Baldachinbekronung, Detail: Hl. Petrus, 

Wandmalerei, um 1380 (Eberhard Holter, Ntirn- 

berg) 

eine Darstellung des Schmerzensmanns, mit 

den in der Lorenzkirche verbliebenen Stand- 

flugelriickseiten zusammen).

Eher hypothetischen Charakter hat dagegen 

trotz plausibler Argumente die Inan- 

spruchnahme einer Tonfigur des Johannes 

Evangelista aus der Zeit um 1440 im Chorum- 

gang als ehemalige Retabelfigur des Johannes- 

altars (S. 183, Abb. 150), und fur das verlo- 

rene Retabel des Marienaltars kbnnen nur 

Schriftquellen zur Stiftung von 1444 und ein 

mutmaBlich zugehdriges textiles Antependium 

mit der Anbetung der Konige im Berliner 

Kunstgewerbemuseum angeboten werden (um 

1420/30: Abb. 151). Eine wirkliche Sensation 

gelingt Weilandt jedoch mit der Identifizie-

Abb. 3 Ntirnberg, St. Sebald, ehemals Wand- 

feld sVIII, Fragmente vom Retabel des Jakobs- 

altars: steinerner Altaraufbau der Familie Kra

mer, um 1342 (Ralf Czarnietzki, Ntirnberg) 

rung der Fragmente des ehemaligen Jakobus- 

altars der Kramerkapelle, die er anhand histo- 

rischer Aufnahmen im Lapidarium des 

Sebalder Pfarrhofs aufgespiirt hat (S. 234ff.). 

Es geht um einen steinernen Wimperg aus der 

Zeit um 1342 mit dem polychrom gefalsten 

Antlitz Christi im Zentrum und begleitet von 

den Wappen der Stifterfamilie Kramer (Abb. 

194). Auch das Wissen um die Zugehdrigkeit 

des 1515 dort aufgestellten Behaim-Retabels, 

heute am Mittelschiffspfeiler sVIII (Abb. 

19 jf.), hatte sich verloren. Inzwischen wurden 

alle erreichbaren Fragmente des Steinretabels 

notgesichert und dokumentiert (Abb. 3). Fur
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Abb. 4 

Ehem. Ntirnberg, 

St. Sebald, 

Wandfeld nIV, 

Wallfahrt zum hl. Sebald, 

Wandmalerei, 13. Jh. 

(zerstort), 

Aufnahme um 1936 nach 

der Restaurierung mit 

Montage der zugehdrigen 

Sebaldusfigur 

(um 1400) (wie Abb. 261)

eine Restaurierung und Wiederaufstellung 

im Kirchenraum werden noch Sponsoren 

gesucht.

Wesentliche Kriterien zur Ordnung des 

immensen Materials sind eine Klarung der 

Hierarchic der verschiedenen Raumkomparti- 

mente und ihrer Funktionen, eine Feststellung 

von »Verehrungszonen«, die sich an den 

Altarpatrozinien orientieren, und eine Analyse 

der Einflufispharen der ausnahmslos ratsfahi- 

gen Familien, die innerhalb der vom Rat kon- 

trollierten Regeln hinsichtlich Anspruch und 

Effekt ihrer Stiftungen rivalisierten. In einem 

ganz erstaunlichen Umfang lassen sich in die- 

sem Sinne Auswahl und Ikonographie von 

Bildprogrammen erklaren, ob es nun um 

Skulpturen oder Altarbilder oder um die Sze- 

nenauswahl der Glasfenster geht.

Dies gilt etwa flit das Retabel des Erhardsaltars, ehe- 

mals am Pfeiler nVIII (um 1440), einen von acht 

Nebenaltaren, die mit Fliigelretabeln ausgestattet 

waren (insgesamt gab es elf), wobei sich immerhin fiinf 

Retabel erhalten haben und ein weiteres zumindest in 

einer Zeichnung iiberliefert ist (Stephanusaltar: Abb. 

184). Die Ikonographie der Flugelaufienseiten, die im 

geschlossenen Zustand eine zweiteilige Olberggruppe 

mit einem dem nordlichen Seitenschiff zugewandten 

Christus zeigen (Abb. 186), lai?t sich konkret auf eine 

liturgische Prozession am Griindonnerstag zuriick- 

fiihren, die von der Sakramentsnische im nordlichen 

Chorumgang ihren Ausgang nahm und durch das 

nordliche Seitenschiff mit einer Station am Erhardsal- 

tar zum Katharinenchor fiihrte. Um 1480 diirfte man 

dann die (erst seit dem 17. Jh. dort bezeugte) Verkiin- 

digungsgruppe auf dem Deckbrett des Schreins aufge- 

stellt haben, da sich die Sakramentsprozession am Tag 

Mariae Verkiindigung - und nur zu diesem einen Ter

min - wiederholte (S. 2.2.6).

Doch nicht nur Retabelprogramme, auch Gedachtnis- 

bilder unterlagen der raumlichen Bindung der von Wei- 

landt so bezeichneten Verehrungszonen: Als Beispiel 

dient ihm das Epitaph der Anna Imhoff (J 1413; Abb. 

2.2.3), be* dem zwar die zentrale Anna Selbdritt der 

Namenspatronin der Verstorbenen huldigt, die Aus

wahl der flankierenden hll. Katharina und Nikolaus 

jedoch wiederum dem Verlauf der eucharistischen Pro

zession am Verkiindigungstag Rechnung tragt, der auf 

dem Weg zum Katharinenaltar auch den Nikolausaltar 

passierte (S. 263).

Den Seitenschiffen als Prozessionswegen ist ein eigenes 

Kapitel gewidmet; eine Gelegenheit, etwa die Ikono

graphie von Adam Krafts Tympanon aus dem Jahr 

1504 am siidlichen Turmportal zu erlautern (Abb. 

234): Die beiden erzahlerisch nicht verbundenen Sze- 

nen tragen den Festen der Kreuzauffindung und der
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Abb. 5 Niirnberg, St. Sebald, Wandfeld nVII 

(Nordsakristeiwand), Wandmalerei, Detail: Der 

alte Sebaldusschrein (nach 1397) (wie Abb. 123)

Kreuzerhohung Rechnung, die mit alljahrlichen Pro- 

zessionen gefeiert wurden. Sie nahmen den Weg durch 

das siidliche Turmportal, wo sich am Pfeiler sX eine 

Skulptur der hl. Helena aus der Zeit um 1370/80 den 

Eintretenden zuwandte (Abb. 233). - Auch der Weg 

der Fronleichnamsprozession ist genau dokumentiert: 

Er definierte u. a. die Leserichtung der Passionsreliefs 

aus dem spaten 14. Jh. an den Strebepfeilern des Chors 

und die Szenenabfolge am Schreyer-Landauerschen 

Grabmal von 1493 (S. 304).

Der verschiedentlich gefiihrte Nachweis, dal? auch die 

Glasfenster den nachstgelegenen Altaren in ikonogra- 

phischer Hinsicht verpflichtet sind, ermoglicht bei- 

spielsweise die Identifizierung bislang nicht gedeuteter 

Scheiben im Eisfogel-Furer-Fenster nIV (Abb. 255): Die 

Martyrienszenen der Zeile 3 sind demnach den hll. 

Felix und Adauctus gewidmet, die am nahegelegenen 

Nikolausaltar verehrt wurden (S. 290). - Im siidlichen 

Chorumgang ist es das Halierfenster, bei dem die Sze- 

nen zum Bethlehemitischen Kindermord aus dem Rah- 

men des Fensterprogramms herausfallen (Abb. 262). 

Die Erklarung findet sich in einer Reliquienmonstranz 

fur einen Armknochen der unschuldigen Kindlein, die 

alljahrlich an deren Festtag auf dem nahegelegenen 

Hochaltar ausgestellt wurde (S. 298).

So erweist sich der liturgische Festkalender als »zentra- 

les Moment der Bildfindung«. Aber auch die Heranzie- 

hung von AblaEurkunden bietet wertvolle Hilfen bei 

der Klarung ikonographischer Besonderheiten, so im 

Fall des Petersaltars, wo die in der Urkunde von 1475 

genannten Feste, an denen Ablal? gewonnen werden 

Abb. 6 Niirnberg, St. Sebald, ehemals Wand

feld nVII, Epitaph fiir Margarete Starck geb. 

Tracht (f 1414) und ihren Mann Hans Starck (f 

1427), um 1440: Montage mit der zugehbrigen 

Stifterzone (heute in St. Lorenz) (wie Abb. 272b)

konnte, die von der Visierung abweichende Szenen- 

folge begriinden konnen (S. 232 Abb. I9if.).

Eine ungeheure Hilfe zum Verstandnis und Nachvoll- 

zug der vielfaltigen raumlichen Verbindungen wie der 

sich iiberlagernden Nutzungsschichten sind die pan- 

oramaartig aufgefacherten Wandabwicklungen von 

nordlichem und siidlichem Chorumgang mit Montage 

der rekonstruierten Hangungen (Abb. 277E). - Auch 

sonst werden neue Thesen gern durch anschauliche 

Bildmontagen untermauert, etwa bei der Erklarung 

einer inzwischen zerstorten Wandmalerei im Wandfeld 

nIV durch die aus Diibelspuren erschlossene 

Zugehdrigkeit einer Sebaldusskulptur (Abb. 4}.

Der Umgang mit neuen Erkenntnissen zu 

auEeren und inneren Bedingtheiten im Entste- 

hungsprozel? der Kunstwerke der Sebalduskir- 

che, mit neuen Identifizierungen verschollener 

Bildwerke oder mit ikonographischen Analy- 

sen ganzer Werkgruppen mutet reich, ja iippig 

an. Aus dem Kapitel zum »Schmerzensmann 

als bildgewordener Begriff - Fronleichnams-

388



Rezensionen

kult und Andachtsbild im 14. Jh.« (S. 85-109) 

oder aus dem hochst instruktiven und atembe- 

raubend illustrierten Kapitel zum Sebaldus- 

grab des Peter Vischer (S. 363-418) hatte 

manch einer eine eigene Monographie gezim- 

mert. Dies kann hier unmoglich in einer hin- 

reichenden Auswahl referiert, sondern alien

falls schlaglichtartig gestreift werden.

Revidiert wurde etwa die Datierung des Dreikonigs- 

portals, das schon 1318-35 angesetzt werden kann 

(S. 44ff.), wobei fur die beiden ehemals zugehdrigen 

fragmentierten Bischofsfiguren im GNM nunmehr 

auch plausible Identifizierungen angeboten werden 

(Wolfgang und Ulrich: Abb. 343-6). Auch fur den stili- 

stisch immer um 1340/50 datierten Apostelzyklus an 

den Langhauspfeilern kann aufgrund einer testamenta- 

rischen Erwahnung aus dem Jahr 1347 nun ein kon- 

kretes Datum benannt werden, zu dem der Zyklus fer- 

tig gewesen sein diirfte. Geklart werden in diesem 

Zusammenhang auch die Benennungen der Apostel 

(Tabelle S. 51) sowie die Veranderungen am Skulptu- 

renprogramm, die sich aus der Umgestaltung des Vie- 

rungskomplexes im Rahmen des Hallenchorbaus erge- 

ben haben (ein instruktiver Plan auf S. 62).

AufschluEreich ist das Kapitel uber die Fensterstiftun- 

gen seit Mitte 14. Jh., demzufolge die Hallenchorfen- 

ster nach einem wohliiberlegten Konzept an jene Fami- 

lien vergeben wurden, die 1379 einen der im Monats- 

rhythmus wechselnden Biirgermeister stellten, womit 

sich altere Versuche einer stilistisch differenzierenden 

Datierung erledigen (S. 126).

Als sensationellen Neufund darf man eine Darstellung 

des alten, romanischen Sebaldusschreins ansprechen, 

den man 1397, bei Anfertigung des neuen, nicht aus- 

rangiert, sondern aus Pietat an der Wand der Nordsa- 

kristei aufgehangt und dort offensichtlich auch abge- 

bildet hat: Eine bislang nicht gedeutete Wandmalerei 

liefert die einzige bekannte Wiedergabe des vorgoti- 

schen Schreins (Abb. 5).

Von einiger Relevanz ist auch die Umdatierung der 

Strahlenkranzmadonna, die als unmittelbare Reaktion 

auf den Basler Konzilsentscheid von 1439 zuriickge- 

fiihrt und damit erst um 1440 datiert wird (S. 196- 

200). Fur den neuen Schrein von 1519 mit den gemal- 

ten Flugeln Hans von Kulmbachs, die zersagt und frag- 

mentiert in den Museen von Niirnberg und Rottenburg 

verwahrt werden, liefert Weilandt aussagekraftige 

Rekonstruktionsmontagen (Abb. 169-170).

Eine bedeutende, wegen ihres durch altere Freilegungs- 

versuche beeintrachtigten Zustands zu wenig beachtete 

Tafel ist der volkreiche Kalvarienberg der Zeit um 

1440 im nordlichen Chorumgang, den der Autor als 

Epitaph fur Hans Starck und seine Ehefrau Margarete 

geb. Tracht erkennt, indem er in der Lorenzkirche die 

zugehdrige, 1824 abgetrennte Stifterzone identifiziert 

und zugeordnet hat (S. 3o6ff. Abb. 272), ein Umstand, 

der zuletzt auch A.-F. Kollermann entgangen ist (zur

Abb. 7 Bamberg, Staatsgalerie, Epitaph fur 

Barbara Volckamer (j- 1522) aus der Sebaldus- 

kirche in Niirnberg (ehem. Wandfeld sVII) (wie 

Abb. 293)

kunsthistorischen Einordnung nachzutragen: Conrad 

Laib. Ein spdtgotiscber Maier aus Scbwaben in Salz

burg, Berlin 2007, S. 8zff.): Abb. 6.

Einen Materialzuwachs im grofien Stil bedeutet die 

Identifizierung von vier Epitaphien fiir Mitglieder der 

Familie Volckamer in Boston und Bamberg, denen man 

bislang eine Bamberger Provenienz angehangt hat, 

obwohl sie seit 1623 bei der Volckamerschen Grablege 

in der Nahe des Marienakars bezeugt sind, wo die in 

Format und Programm aufeinander abgestimmten 

groken Tafeln offenbar am Wandfeld sVII in einem 

retabelahnlichen Zusammenhang montiert waren (S. 

328ff., 597ft. Abb. 290-293): Abb. 7.
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Abb. 8

Niirnberg, St. Sebald, 

Ostchor, Pfeiler si I mit 

Skulptur des hl. Sebald 

(um 1380)

und Spuren zugehdriger 

Wandmalerei mit 

huldigenden Engeln 

(Aufmafizeichnung von 

Beata Hertlein, 

Tiibingen)

Mit seinen Ausfiihrungen zur Kirchenrenovie- 

rung von 1493, zum diirerzeitlichen Neuan- 

fang bei der Chorverglasung, zu neuen For- 

men der Representation und zur Genese des 

Sebaldusgrabs beschreibt Weilandt einen 

umfassenden kiinstlerischen Wandlungspro- 

zefi, der durch die Reformation abgebrochen 

wird. Zur Charakterisierung dieses unterbro- 

chenen Modernisierungsschubs gehort nicht 

zuletzt die Benennung einer literarischen 

Quelle, die fur den Entstehungsprozefi und 

das Bildprogramm des Sebaldusgrabs von 

Peter Vischer eine bedeutende Rolle gespielt 

haben rnuls (S. 3 9 2.ff.): Die Histori des Lebens, 

Sterbens vnd wunderwerck des Hochberiim- 

ten Streitters, manlichen uberwinders Herculis 

mit auffalligen Parallelen zu einer Sebaldus- 

vita von 1514 werden mit der Wiederauf- 

nahme der 1509 unterbrochenen Arbeiten am 

Sebaldusgrab im Jahr 1514 verbunden, wo sie 

eine auch inhaltlich neue Phase einleiten (S. 

4i5)-
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Als Garant solch umfanglichen Findergliicks 

dient ein letztlich interdisziplinarer Ansatz, 

der auf die Vernetzung methodisch vielfaltig 

gewonnener Daten setzt. Neben Archivrecher- 

che und Quelienanalyse haben Bestands- und 

Stilkritik, Bauforschung und das Studium von 

Restaurierungsgeschichte oder aktuellen MaB- 

nahmen-Dokumentationen eine nahezu 

gleichberechtigte Position. Nur wenig fallt 

dabei kritisch auf, nur Kleinigkeiten sind zu 

erganzen:

Wichtig ist die Begriindung fiir die achsabweichende 

Auszeichnung der siidostlichen Fassade des Hallen- 

chors (Pfeiler sII und sill) durch die von farbigen Hin- 

tergriinden begleiteten Skulpturen einer Maria und 

eines Sebaldus (um 1380) durch die Bezugnahme auf 

den Standort der von Karl IV. initiierten Marienka- 

pelle, der heutigen Frauenkirche (S. 72). Fiir die 

Klarung der formalen Gestaltung sind wir seit der jiing- 

sten Bauaufnahme indessen nicht mehr allein auf die 

Beschreibungen des ausgehenden 19. Jh.s angewiesen, 

da die bauforscherischen Analysen von Beata Hertlein 

zu FiiEen des Sebald ein Figurenpaar Weihrauchfasser 

schwingender Engel auch in winzigen Spuren des 

Bestandes noch sichtbar machen konnten (Abb. 8).

Vermutlich zutreffend ist die Aussage, dai? die Figuren 

an den Mittelschiffpfeilern wahrend der Fastenzeit mit 

Tiichern verhiingt wurden (S. 209). Der Blick auf St. 

Lorenz, wo zu diesem Zweck die Teppichgriinde hinter 

den Aposteln mit perspektivisch gezeichneten Biigeln 

und eisernen Osen zur Befestigung von Textilien ausge- 

stattet sind, lalSt sich so aber nicht auf die Sebalduskir- 

che iibertragen. Dies gilt auch fiir die Anordnung der 

Zwolfbotenkerzen unter den Apostelskulpturen, fiir 

die es keine erkennbaren Halterungen oder Diibel gibt. 

Hier lediglich auf eine umfassende Erneuerung der 

Pfeileroberflachen zu verweisen (S. 210), geht an den 

Befunden vorbei. Die Pfeileransichten wurden im Laufe 

der letzten 15 Jahre als Arbeitsbasis fiir die Dokumen- 

tation der Architekturfarbigkeit alle gezeichnet und 

untersucht, Auswechslungen, Einputzungen, Holzdii- 

bel, Haken und Eisen wurden umfassend kartiert: Die 

Zonen unter den Skulpturen sind demnach keineswegs 

so gestort, dal? entsprechende Befunde notwendig ver- 

lorengegangen waren. Die vorhandenen Diibelldcher 

passen weder in der Hohe noch in der Achse zu einem 

einheitlichen Konzept. Hier mills’ die historische Rea- 

litat noch etwas anders ausgesehen haben als es die 

Analogieschliisse bislang nahelegen.

Ein interessantes, aber schon um 1900 offenbar stark 

beschadigtes Wandbild einer Kreuzschleppung vom 

Wandfeld nVI mit einer Darstellung Jerusalems aus der 

Vogelperspektive, das man seinerzeit abgenommen und 

auf Leinwand iibertragen hat (Abb. 279), ist nicht etwa 

verloren (so S. 316), sondern unter straflich vernach- 

lassigten Umstanden im Sebalder Pfarrhof erhalten 

geblieben, wo es im Zuge der Vorbereitungen zur 

Jubilaumsausstellung 50 Jahre Wiederaufbau St. Sebald 

2007 entdeckt wurde. Auch hier stiinde dringend eine 

Restaurierung an, fiir die noch Sponsoren gesucht wer- 

den.

Uber Niirnberg hinausweisend hat Weilandt 

zu vergleichbar exemplarischen Einzelstudien 

aufgefordert, um nach und nach mit wachsen- 

der Materialbasis zu einer »Gesamtschau« 

gelangen zu konnen. Die MeBlatte fiir solche 

Unternehmungen hat er mit seinem schonen, 

vom Verlag mit ausgesprochen luxuriosen 

Farbaufnahmen ausgestatteten Buch sehr 

hoch gehangt.

Matthias Exner

Jan Friedrich Richter

Claus Berg. Retabelproduktion des Spatmittelalters im Ostseeraum

Berlin, Deutscher Verlag fiir Kunstwissenschaft 2007. 4°7 335 Abb. u. 12 Farb-

taf, ISBN 978-3-87157-218-0. € 89,-

Claus Berg ist neben Benedikt Dreyer der ein- 

zige namentlich bekannte, aus Lubeck stam- 

mende Bildschnitzer des beginnenden 16. Jh.s. 

Namentlich kann mit ihm nur das Hochaltar- 

retabel der koniglich danischen Grablege in 

Odense in Verbindung gebracht werden, 

zugleich sein Hauptwerk: Eine Lebensbe- 

schreibung seines Enkels nennt ihn als 

Urheber. Das Odenser Retabel war in der For- 

schung seit jeher Ausgangspunkt aller weite- 

ren Zuschreibungen, auch Richters stilkriti- 

sche Arbeit beginnt hier. Ein erstes Werkver- 

zeichnis hatte Viggo Thorlacius-Ussing 1922 

mit 40 Werken aufgestellt, von denen Karin
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