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beleuchtete punktuell das Wirken des Ordens 

zur Aufklarungszeit. Martina Egger, Inns

bruck, sprach uber das spatere Eichstatter 

Jesuitentheater und den an vielen Kollegien, 

1684-86 auch in Eichstatt tatigen Dramatiker 

Franciscus Lang SJ (1654-1725). Der Jesuit 

revolutionierte die barocke Biihnenpraxis, 

indent er auf »natiirlicher« Mimik, Gestik und 

Sprache insistierte.

Einblick in Literatur und Aufklarung im Eich

statt des 18. Jh.s gab Gunter Hess, Berg, unter 

dem Titel Almon und der Freygeist: ein Biih- 

nenstiick, das 1745 im Rahmen der Tausend- 

jahrfeier des Bistums Eichstatt in der Aula 

Mariana aufgefiihrt wurde. Autor war der 

Universalgelehrte Ignaz Weitenauer SJ (1709- 

83). Mit seinem vielschichtigen katechetischen 

Werk durchbrach er den Primat des Lateini- 

schen und bereitete die Akzeptanz deutsch- 

sprachiger Literatur vor. Der behandelte 

»Freygeist« ist jedoch ein moderner Luzifer, 

der fur eine Befreiung vom geistlichen Joch 

agitiert - fur den Referenten ein moglicher 

Riickbezug auf den Sturz Luzifers in Holzers 

Hochaltarbild der Schutzengelkirche und 

zweifellos ein sprechender Beleg fur den ten- 

denziellen Konservativismus des Autors.

Auf das Zusammenspiel von Theologie und 

Naturwissenschaften ging die Geologin Mari

anne Rolshoven, Eichstatt (Ignaz Pickel, die 

»Siintfluth« und die Vernunft des Autors) ein. 

Aus der Feder des Exjesuiten, der nach der 

Aufhebung des Ordens weiter am Collegium 

Willibaldinum lehren durfte, erschien 1814 

eine Geschichte der Sintflut. Pickel ging zwar 

von dem biblischen Bericht aus und vertrat die 

herkommliche Uberflutungstheorie, erwies 

sich aber zunehmend als Naturforscher, der 

Petrefakte in der Umgebung Eichstatts sam- 

melte und auf diesem Wege zu einer geologi- 

schen Epocheneinteilung kam.

Die Publikation der Beitrage soli in der Schrif- 

tenreihe »Jesuitica« (Regensburg) erfolgen.

Emanuel Braun

Manuel Teget-Welz

Martin Schaffner. Leben und Werk eines Ulmer Maiers zwischen

Spatmittelalter und Renaissance

Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm, 32. Stuttgart, Kohlhammer 2008. 704 

S., III., ISBN 978-4-17-020446-7

Die Ulmer Kunst des ausgehenden Mittelalters 

und der Friihen Neuzeit erlebte in den letzten 

Jahren eine erstaunliche Neubewertung. Hatte 

Wilhelm Pinder die Ulmer Meister noch als 

»tiichtig und niichtern« abqualifiziert, so 

haben die Ausstellungen zu Niklaus Weck- 

mann und der Ulmer Kunst um 1500 (Mei- 

sterwerke massenhaft, Stuttgart 1993), Hans 

Multscher (Ulm 1997) sowie Michel Erhart 

und Jorg Syrlin, Spatgotik in Ulm (Ulm 2002) 

das Interesse der Offentlichkeit und der For- 

schung nachdrucklich auf die Bildschnitzkunst 

gelenkt (eine weitere Ausstellung zu Daniel 

Mauch zeigt das Ulmer Museum im Herbst 

2009: Daniel Mauch, Bildhauer im Zeitalter 

der Reformation, 13.9.-29.11.). Die Ulmer 

Malerei hingegen erfreute sich nicht einer sol- 

chen Wertschatzung. Als neuere Monographic 

liegt allein die Arbeit von Dietlinde Bosch liber 

Bartholomaus Zeitblom (1999) vor. Diese Zu- 

riickhaltung ist nicht zuletzt darauf zuriickzu- 

fiihren, dal? die Forschung zur Malerei der 

Diirerzeit nach dem Zweiten Weltkrieg gleich- 

sam kontaminiert war. Allzu tief war die Ver- 

strickung einiger ihrer wichtigsten Vertreter in 

das System der Nationalsozialisten. Diese 

Scheu hat sich in den letzten Jahren gliickli- 

cherweise verfliichtigt. Doch noch immer gibt
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es bedeutende Maier aus der Zeit um 1500, zu 

denen eine angemessene moderne Monogra

phic fehlt (so zum Meister der Sterzinger Reta- 

belfliigel, Hans Schiichlin, auch zu dem 

schwacheren Jorg Stocker). Bei Martin Schaff

ner, dem Hauptvertreter der Ulmer Malerei 

der Reformationszeit, muEte man bislang auf 

einen Ausstellungskatalog des Ulmer Muse

ums von 1959 zuriickgreifen, neuere Aufsatze 

beleuchteten Einzelaspekte, eine Gesamtdar- 

stellung war ein Desiderat.

Diese Lucke fiillt die aus einer Erlanger Dis

sertation erwachsene Monographic von 

Manuel Teget-Welz. Alle erhaltenen Werke 

Schaffners sind abgebildet - auf Vergleichsab- 

bildungen von Werken anderer Kiinstler 

wurde verzichtet. Auf 700 Seiten breitet Vf. 

sein fundiertes Wissen aus, gegliedert in einen 

darstellenden Teil und einen ausfiihrlichen 

Werkkatalog zu alien Kunstgattungen, in 

denen Schaffner tatig war. Der Katalog 

umfaEt etwa die Halfte des gesamten Buches. 

Im Anhang druckt Vf. alle bekannten (und 

einige bislang unpublizierte) Quellen zu 

Schaffner. Das knappe Register verzeichnet 

lediglich die erwahnten Kiinstler.

Vf. will zunachst Leben und Werk Schaffners 

mit »den seit langem erprobten, rein stilkriti- 

schen Instrumentarien und ikonographischen 

Fragestellungen« darstellen. Dariiber hinaus 

kommen aber auch Aspekte der Wirtschafts-, 

Frommigkeits- und Sozialgeschichte zum Tra- 

gen. Ganz neu ist das natiirlich nicht (Vf. ver- 

weist auf Michael Baxandall, auch andere 

Autoren lieEen sich nennen), aber bei einem 

Maier wie Schaffner, der in einer Umbruchs- 

zeit lebte und als der letzte Vertreter der spat- 

gotischen Ulmer Tradition gilt, ist ein solcher 

kulturgeschichtlicher Ansatz allemal von 

Interesse.

Vf. hat fur seine Darstellung ein Gliederungs- 

system gewahlt, das stark systematisiert ist. 

Auf die Einleitung mit dem obligatorischen 

Forschungsiiberblick folgt die Biographic 

nach den Schriftquellen, danach die Werkana- 

lyse, gegliedert nach Gattungen. Zunachst 

behandelt er im wesentlichen chronologisch 

die »sakrale Tafelmalerei und ihre formale 

Entwicklung«, unterteilt in mehrere Phasen 

von der Lehrzeit bis zur nachreformatorischen 

Tatigkeit, danach folgt die Portratmalerei, bei 

der Schaffner eine deutliche Abhiingigkeit von 

Hans Holbein zeigt - mit ebenfalls vergleich- 

baren Qualitatsschwankungen bei der maleri- 

schen Ausfiihrung. Ein dritter Komplex subsu- 

miert die iibrigen Kunstgattungen wie profane 

Tafelmalerei, Wand- und FaEmalerei sowie 

Entwiirfe fur Medaillen. Mehrere Exkurse 

sind eingefiigt, so zu Schaffner als Zeichner, 

der sich wiederum als abhangig von Hans 

Holbein erweist, dem die wenigen bekannten 

Schaffner-Zeichnungen friiher meist zuge- 

schrieben wurden (S. 68).

Nach dieser chronologischen Werkschau fol

gen systematische Analysen zu Schaffner als 

Werkstattleiter und Unternehmer (S. 180), als 

Stadtmaler (S. 222), zu seinem Verhaltnis zu 

den Auftraggebern (S. 232) und zu dem, was 

Vf. als »kiinstlerische Identitat« bezeichnet (S. 

258). Hier geht es um die Signaturen Schaff

ners und um seine zahlreichen Kryptoportrats. 

Ein letztes, kurzes Kapitel widmet sich der 

(sparlichen) Auswirkung seines Schaffens auf 

die Werke seines Sohnes Ambrosius Schaffner 

und die Malerei in Ulm nach 1550.

Unser Wissen fiber Schaffners Leben ist 

typisch fur einen Kiinstler seiner Zeit. Verein- 

zelte Nachrichten aus Urkunden und Akten 

kommen vor, nichts im strengen Sinne Biogra- 

phisches. Auch Joachim von Sandrart im 17. 

Jh. erwahnt Schaffner nicht, erst seit ca. 1800 

wird er langsam durch Quellenstudium wieder 

in das BewuEtsein der Offentlichkeit geriickt. 

Der Maier wurde 1478/79 geboren, da im Jahr 

1522 auf seiner Bildnismedaille sein Alter als 

44jahrig angegeben ist. Er stammte wohl nicht 

aus Ulm, sondern war von auEen zugewan- 

dert. Vf. nimmt - wie vor ihm schon Anna 

Moraht-Fromm - eine Lehre bei Hans Hol

bein an, der sich in den i49oer Jahren nach- 

weislich langere Zeit in Ulm aufhielt. 1496 

arbeitete der junge Schaffner als Geselle bei
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Abb. i

Martin Schaffner,

Fliigelaltar

(sog. Hutz-Altar), 

Aufenserten der FlilgeL 

Ulm, Miinster

(Zentralinstitut 

Mtinchen, Photothek)

dem etablierten Ulmer Maier Jorg Stocker und 

signierte an versteckter Stelle auf einem aus 

Ennetach stammenden Retabel. Das war fur 

einen Gesellen zwar ungewohnlich, jedoch 

gibt es gerade in Ulm Parallelen in der Schiich- 

lin- und Zeitblomwerkstatt (S. 261). Das 

Schweigen der Ulmer Quellen zwischen 1500 

und 1507 deutet Vf. einleuchtend als Hinweis 

auf einen weiteren Aufenthalt in Augsburg, 

wieder bei Hans Holbein, wo Schaffner auch 

die aktuellen Werke des Augsburger Konkur- 

renten Hans Burgkmair kennenlernte. Spate- 

stens 1507 dann lief? sich Schaffner in Ulm 

endgiiltig nieder, in einer Stadt, in der er keine 

so starken Rivalen wie in Augsburg zu fiirch- 

ten hatte. Er bewohnte das ehemals dem 

Maier Hans Schiichlin gehdrende Haus. Dies 

ist fur den Vf. ein klarer Hinweis darauf, dal? 

Schaffner dessen Werkstatt iibernahm, die 

zwischenzeitlich von Schiichlins Sohn Daniel 

gefiihrt worden sei (S. 42). Doch ist das kei- 

nesfalls gesichert, wie auch die erwagenswerte 

These des Vf., Schaffner sei gar der Schwieger- 

sohn Schiichlins gewesen.

In Ulm wurde Schaffner ein erfolgreicher 

Maler-Unternehmer. Seit 1510 datierte er gele- 

gentlich seine Werke. Er fiihrte die grdl?te 

Malerwerkstatt der Stadt. 1517 umfaEte sein 

Hausstand dreizehn Personen, wahrend auf 

den Konkurrenten Zeitblom nur neun Perso-
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Abb. z

Martin Schaffner, 

Fliigelaltar.

Wasseralfingen/Aalen, 

St. Stephan 

(Hell, Reutlingen, 

64/164)

nen kamen. Neben der Tafelmalerei fiihrte die 

Schaffnerwerkstatt auch Fafimalereien an 

Skulpturen aus, was in Ulm und anderswo ein 

durchaus iibliches und auch sinnvolles Verfah- 

ren war, da der technische Aufbau von Tafel- 

und Fafimalerei identisch ist. Dagegen war 

Schaffner - dies betont Vf. vollig zu Recht - 

nicht selbst als Bildschnitzer tatig, wie in der 

alteren Literatur mitunter angenommen 

wurde. Doch tendiert er dazu, Schaffner die 

Entwiirfe fur einige Medaillen aus Buchs- 

baumholz der sog. Beltzinger-Gruppe zuzu- 

schreiben, darunter auch das Selbstportrat 

von 152.2.. Als ausfiihrenden Schnitzer der 

Medaillen nimmt er den Ulmer Kollegen 

Daniel Mauch an.

Schaffners Auftraggeber entstammten dem 

Ulmer Biirgertum und Patriziat, aber auch 

dem Adel der naheren und weiteren Umge- 

bung. Als hochrangige Klienten sind u. a. der 

Augsburger Kaufherr Raymund Fugger zu 

nennen, den Schaffner portratierte. Auch Kai

ser Maximilian liefi 1515 Schaffner fur sich 

arbeiten, wenn wir auch den Umfang dieser 

Tatigkeit nicht kennen. Besonders eng war er 

mit der reichen Kaufmannsfamilie Hutz ver- 

bunden, fur deren Nebenaltar im Ulmer Mun

ster er 1521 ein Retabel in modernsten For- 

men lieferte, das heute dort als Hochal- 

tarschmuck dient (Abb. 1). Dessen Predella 

zeigt eindeutige Anklange an Leonardos 

Mailander Abendmahl, doch ist das - wie Vf.
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iiberzeugend darlegt - nicht auf eine Italien- 

reise Schaffners zuriickzufiihren, sondern auf 

das intensive Studium von Reproduktionsgra- 

phik (Exkurs S. 96), wie iiberhaupt der 

Gebrauch von Druckgraphik (v. a. Diirers und 

Burgkmairs) fiir die Schaffnerwerkstatt ein 

wesentliches Arbeitsinstrument war. Diese 

Vorliebe teilte er, das ist keine neue Erkennt- 

nis, mit seinen Zeitgenossen.

Ein bemerkenswertes Ensemble bilden insge- 

samt vier Bildepitaphien fiir Mitglieder der 

Ulmer Familie Scheier, die 1510-19 fiir die Kir- 

che des Ulmer Wengenstifts entstanden, also in 

einem relativ grol?en zeitlichen Abstand. Den- 

noch bilden sie mit Grablegung, Hollenfahrt, 

Auferstehung und Pfingsten einen Zyklus, der 

auf ein gemeinsames Konzept schliel?en lal§t. 

Vf. nennt keine Parallelen. Doch ahnliches fin- 

det sich auch andernorts, etwa in der Sebal- 

duskirche in Niirnberg mit Epitaphien der 

Familie Volckamer. Es ware eine lohnende 

Aufgabe, nach weiteren solchen Bilderfolgen 

mit abgestimmten Bildprogrammen zu for- 

schen. Sie sind wohl als Versuch zu werten, 

das zunehmend uniibersichtliche Ausstat- 

tungsgeflecht der iiberreich dekorierten Kir

chen in eine klarere Ordnung zu bringen.

Neben den Ulmer Biirgern tritt als bedeuten- 

der Auftraggeber Schaffners das Kloster Wet- 

tenhausen hervor, fiir das er im Jahr 1515 eine 

aufwendige bemalte Schutzwand fiir einen 

monumentalen Olberg schuf (heute in der 

Miinchner Alten Pinakothek). Aul?erdem lie- 

ferte er im Jahr 1523/24 das neue Hochaltar- 

retabel mit doppeltem bemalten Fliigelpaar 

(heute ebenfalls in der Alten Pinakothek). Auf- 

fallig bei letzterem Auftrag ist Schaffners kon- 

servative Bildung der Figuren als reine 

Gewandfiguren, die »in dieser ausgepragten 

Form nicht einmal in seinen friihesten Arbei- 

ten begegnen«. Vf. fiihrt das nicht nur auf den 

direkten Einflul? des Auftraggebers (Abt eines 

Augustinerchorherrenstifts) zuriick. Schaffner 

folgt damit auch einer »Modestrdmung« zu 

Beginn des 16. Jh.s, wie sie ebenso bei Schau- 

felein in Nordlingen zu beobachten ist (S. 

111). Ein konservativ-antireformatorischer 

Reflex ist allerdings - so mag man hinzufiigen 

- zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr auszu- 

schliel?en.

Die Reformation begann in Ulm schon friih 

mit der Berufung eines reformierten Miinster- 

predigers im Jahr 1524. Das blieb nicht ohne 

Auswirkungen. Schaffners Haushalt (und in 

Abhangigkeit davon auch seine Werkstatt) 

schrumpfte 1527 auf sechs Personen. 1530 

wurde die Reformation durch eine formliche 

Abstimmung unter den Biirgern eingefiihrt, 

bei der sich uber 80% fiir den neuen Glauben 

aussprachen. Nicht so Schaffner, der altglau- 

big blieb. Im Folgejahr 1531 vernichteten die 

Ikonoklasten in Ulm einen Grol?teil der Kir- 

chenausstattungen. Im personlichen Bereich 

scheint man jedoch toleranter gewesen zu sein, 

denn Schaffners Tatigkeit war damals in Ulm 

nicht beendet. Schon seit 1528 war er Ulmer 

Stadtmaler und fiihrte so prominente Auftrage 

wie die aufwendige Bemalung der Ulmer Rat- 

hausfassade aus. Doch der Absatzmarkt fiir 

religiose Bilder brach mit der Einfiihrung der 

Reformation in Ulm ein. Schaffner suchte sich 

auswarts neue Auftraggeber. Anregend ist die 

Beobachtung des Vf. zu dem letzten Retabel 

der Schaffnerwerkstatt, das sich in Wasseral- 

fingen befindet und um 1530 entstand (Abb. 

2; Kat. A 30). Hier arbeitete der Maier mit 

derart altertiimlichen Stilmitteln, dal? Vf. 

etwas iiberspitzt von einem »spatmittelalterli- 

chen Historismus« (S. 115) spricht. Die Dar- 

stellungsweise - nicht nur das Bildprogramm - 

geht sicher auf die Wiinsche des Auftraggebers 

ein. Sie zeigt deutlich, dal? Schaffner bei ver- 

schiedenen »Formgelegenheiten« seine Mittel 

durchaus zu differenzieren wul?te. Ein verein- 

zeltes Bildepitaph mit einem altglaubigen 

Bildthema (Schmerzensmann) schuf Schaffner 

noch 1535 fiir den Stuttgarter Biirger Seba

stian Welling. Doch lag die Zukunft nicht in 

solchen Auftragen.

Schaffner mul?te sich nicht nur neue Besteller, 

sondern auch neue Aufgabenfelder suchen. Er 

fand sie u. a. bei dem Stral?burger Gold-
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schmied Erasmus Stedelin, fur den er eine 

Tischplatte bemalte (1533), die ein anspruchs- 

volles Bildprogramm mit den Artes Liberates 

zeigt (heute im Kasseler Museum). Hier stellte 

sich Schaffner in einem Kryptoportrat als 

gelehrten Astronomen Ptolemaus dar, was sei- 

nen Anspruch als pictor doctus unterstreicht. 

Eine solche Selbstinszenierung war im Bereich 

der Ulmer Kunst vollig neu und nur erklarbar 

aus Schaffners enger Verbundenheit mit der 

aktuellen Augsburger Kunst. Daneben fertigte 

er auch kartographische Arbeiten, malte wei- 

terhin Portrats, also alles das, was nicht von 

dem religidsen Umbruch betroffen war. 

Schaffner starb kurz vor 1549. Zutreffend 

wiirdigt Vf. ihn als einen Mater, der einerseits 

zah an der reichen Ulmer Malertradition fest- 

hielt, andererseits neue Anregungen, insbeson- 

dere aus Augsburg, aufnahm, das um 1500 

Ulm den Rang als kiinstlerische Metropole 

Schwa bens streitig machte, ja in gewisser 

Weise sogar als kiinstlerisches Zentrum 

ersetzte.

Vf. hat eine beeindruckende Arbeit vorgelegt. 

Dal? er methodisch keine neuen Wege geht, 

wird man ihm kaum vorwerfen konnen. Seine 

systematische Gliederung hat den Vorteil der 

Ubersichtlichkeit. Sie wird allerdings mit dem 

Nachteil erkauft, dal? mitunter Wiederholun- 

gen unvermeidbar sind. Vf. schreibt angenehm 

und argumentiert klar, belegt seine Argumen

tation in vorbildlicher Weise. Nur geriet man- 

che Formulierung ein wenig altertiimlich, 

etwa wenn er meint, »nicht der Kontrast ..., 

sondern die Harmonie ist es, was das Kunst- 

wollen Schaffners im Kern bestimmt«. Schaff

ner war ein Mater zwischen den Zeiten. Das 

hat Konsequenzen auch fur die Beurteilung 

seiner Malerei. Mancher Betrachter mag 

behaupten, das Hutz-Retabel des Ulmer Miin- 

sters von 1521 sei Schaffners wichtigstes 

Werk, weil es mit seiner antikisierenden For- 

mensprache auf der Hohe der Zeit steht. Vf. 

ist anderer Meinung. Er rechnet das Wetten- 

hausener Retabel von 1523/24 mit seiner 

retrospektiven gotisierenden Figurengestal- 

tung „zu den schonsten Stiicken der altdeut- 

schen Kunst" in der Alten Pinakothek und 

schatzt es als das Hauptwerk des Meisters ein. 

Doch ist das letztlich nicht entscheidend, 

Schaffner lal?t sich nicht auf einen Nenner 

bringen. Er verbindet Aites und Neues und ist 

damit ein charakteristischer Vertreter seiner 

Zeit. Als zuverlassiges Nachschlagewerk zu 

diesem Hauptmeister der Ulmer Kunst um 

1500 und fur die gesamte Spatzeit der Ulmer 

Malerei ist das Buch unverzichtbar.

Gerhard Weilandt

Bernhard Maaz (Hrsg.)

Im Tempel der Kunst. Die Kiinstlermythen der Deutschen

Munchen/Berlin, Deutscher Kunstverlag 2008. 163 S., zahlr. III. ISBN 978-3- 

88609-642-8

Die Figur des Kiinstlers ist in den letzten Jah- 

ren in die Kunstgeschichte zuriickgekehrt. 

Nach einer Phase der Dekonstruktion, in der 

in den Geisteswissenschaften die paradigmati- 

sche Rolle des Autors in Frage gestellt, seine 

Erklarungsfunktion im Rahmen von Interpre- 

tationsmodellen radikal verabschiedet und an 

dessen Stelle die Generierung von Texten oder 

Kunstwerken in einem Netz intertextueller 

Verweissysteme in den Vordergrund geriickt 

wurde, ist der Kiinstler als Gegenstand der 

Untersuchung inzwischen wieder in das 

Zentrum kunsthistorischer Aufmerksamkeit 

geriickt. Beginnend mit grundlegenden Arbei

ten wie Oskar Batschmanns Ausstellungs- 

kiinstler (1997) oder Wolfgang Rupperts Der 

moderne Kiinstler (1998) bestatigen eine 

ganze Reihe jiingerer Forschungsarbeiten und
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