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Bewegungen zu manipulieren. Von der Begleit- 

person wurden sie aufgefordert, sich zu beneh- 

men: Dies sei ein Museum und kein Spielplatz. 

Tatsachlich aber manifestierte sich in dem Experi- 

mentieren der Schuler in und mit der Installation 

Naumans eine der Starken seiner Werke: keine 

Voraussagen machen zu wollen, was in einer Ar

beit passieren muss, sondern den Besuchern das 

freie „Spiel“ zu erlauben, wie Eugen Blume kiirz- 

lich schrieb: „Nauman, like Bertolt Brecht in his 

Epic Theater, counts on the cathartic effect of his 

,plays’“ (Bruce Nauman: Live or Die - or: The 

Measuring of Being, in: Eugen Blume [Hrsg.], 

Bruce Nauman. Live or die, Collector's Choice, Bd. 

10, Friedrich Christian Flick Collection, Koln 

2010,9-53, hier: 31). Das Verdienst der Kunsthalle 

Mannheim und die Chance fur alle Besucher, die 

Arbeiten vor Ort zu haben und Experimente zuzu- 

lassen, sollten daher trotz aller Kritik nicht unter- 

schatzt werden.
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Die Sippentafel in Flemendorf. Ein Gemalde 

der Durernachfolge in Vorpommern

D
ie Sakularisation des Kunstbesitzes 

geistlicher Herrschaften zu Beginn 

des 19. Jh.s war ein Prozess der 

Zerstdrung historischer Strukturen, wie es ihn nie 

zuvor gegeben hatte. Im Gefolge der Eroberungs- 

ziige Napoleons und der territorialen Neuordnung 

des Deutschen Reiches wurden riesige Mengen 

von enteignetem Kunstgut nach Paris geschafft. 

Aber auch Napoleons Vasallenstaaten in Deutsch

land nutzten die Gelegenheit, sich an den Gutern 

aufgeldster Kloster und Didzesen zu bereichern. 

Hinzu kamen die Besitztiimer kleinerer weltlicher 

Herrschaften, die damals in die arrondierten Staa- 

tengebilde integriert wurden - hier waren vor al- 

lem zahlreiche ehemalige Reichsstadte betroffen. 

Die neuen Herren entsandten Kunstkommissare, 

die sich die besten Werke aussuchten, um die Ga- 

lerien Hirer Residenzstadte und deren Depots zu 

fiillen. Nur an wenigen Orten fanden sich enga- 

gierte Burger, die die Abwanderung des uber Jahr- 

hunderte gewachsenen lokalen Kunstbesitzes ver- 

hindern wollten und eigene Sammlungen zu deren 

Rettung grundeten - am beruhmtesten Franz Fer

dinand Wallraf in Kbln. Zahlreiche Kunstwerke 

wechselten den Besitzer, sofern der iiber- 

schwemmte Markt uberhaupt noch Kaufer bereit- 

hielt und die Bilder nicht als Brennholz letzte Ver- 

wendung fanden. Solche dislozierten Objekte sind 

fur die Kunstgeschichte problematisch. So ist es 

ein grofier Gewinn, wenn es heute noch gelingt, 

Werke, die (aus welchen Griinden auch immer)

435



Abb. 1 Epitaph fur Apolo- 

nia Heinlein (t 1513) aus 

dem Niirnberger Domini- 

kanerkloster, Flemendorf 

(Burkhard Kunkel)

rei von dieser Qualitat, 

noch dazu in einer eher 

unscheinbaren Land- 

kirche. Die Tafel (153 x 

121 cm; Abb. 1) besteht 

aus funf aufrecht ste- 

henden Nadelholz- 

brettern, ist riickseitig 

parkettiert und mit ei- 

nem schwarzen An- 

strich versehen. Sie ist 

in einem braunen 

Schmuckrahmen mit 

vergoldetem Stegin das 

vorhandene Fach des 

barocken Retabels ein- 

gefiigt (Abb. 2). Um ei- 

ne Hohendifferenz von

seit der Zeit der Sakularisation verschollen waren, 

zumindest virtuell an den Platz ihrer originalen 

Bestimmung zuruckzufiihren.

DIE BILDTAFEL

Eine solche Entdeckung stellt das in der Kirche zu 

Flemendorf im Landkreis Nordvorpommern be- 

findliche spatgotische Tafelbild mit einer Darstel- 

lung der Heiligen Sippe dar. Es wurde im Rahmen 

der Restaurierung und Neugestaltung des gesam- 

ten Kircheninnenraumes durch den Hamburger 

Architekten Bernhard Hopp im Jahr 1935 in den 

Mittelschrein des um 1730 errichteten Hochaltar- 

retabels an Stelle eines friiheren Christusbildes 

eingepasst. Ursprimglich diente es jedoch als Bild- 

epitaph, war also weder fur diesen Ort noch fur 

diese Funktion bestimmt. Im gesamten Mecklen- 

burgisch-Pommerschen Raum findet sich kaum 

ein weiteres Beispiel mittelalterlicher Tafelmale- 

etwa 7 cm auszugleichen, wurde am unteren Ende 

eine Lei-ste angestiickt. An den Querstiicken des 

neuen Rahmens sind verschiedene kaum leserli- 

che Inschriften und Jahreszahlen mit Bleistift an- 

gebracht, darunter: „A. Lange 1.2.1887 (1857?)“.

In der unteren Zone der Vorderseite findet sich 

die fiir Bildepitaphien charakteristische Darstel- 

lung der Stifterfamilie, dazwischen die obligatori- 

schen Inschriften fiir die Verstorbenen: „Am 

pfingstfeyertag starb // der Oberherr zu Rothe // 

Engelhard Ehrenfried // Heinlein dem got genedig 

sei//Annod(omi)ni 1513 t am//Anderpfingstfey

ertag starb // Dy Oberfrau apoIonia // Heinlein der 

got genedig sey“. Auf Grund dieser Inschrift gait 

die Herkunft der Tafel als Schenkung einer auf 

Rodde bei Nehringen (Kreis Nordvorpommern, 

Gemeinde Grammendorf) ansassigen Familie bis

lang als sicher. Es schien plausibel, die Ortsbe- 

zeichnung Rodde (heute Rodde bei Triebsees Krs.
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NVP) aus dem auf der Inschriftentafel genannten 

„Rothe“ herzuleiten. Diese These geht auf die frii- 

heste Erwahnung der Flemendorfer Tafel im In

ventarband Ernst von Haselbergs (Die Baudenk- 

mdler des Regierungsbezirks Stralsund. Heft I: Der 

Kreis Franzburg, Stettin 1881,23f.) zuriick: „Dieses 

Bild ist erst neuerdings der Kirche geschenkt und 

So bleibt als Quelle die Inschrift selbst, die al- 

lerdings deutliche Uberarbeitungen erkennen 

lasst. Die Ausfuhrung der Buchstaben weicht in 

den oberen drei Zeilen ebenso wie die Farbigkeit 

des Fondtones vom iibrigen Text ab. Das uber den 

Rand gemalte „sei“ in der vierten Zeile scheint zu 

spaterer Zeit hinzu gefiigt; ebenso das Kreuz nach

stammt aus einer Fami- 

lie, welche noch jetzt 

auBer anderen Giitern 

Rodde im Kirchspiel 

Nehringen besitzt". Al- 

lerdings sind weder der 

Name dieser groBziigi- 

gen Familie, noch der 

genaue Ort ihrer „ande- 

ren Giiter“, noch die Art 

des Besitziibergangs an 

die Flemendorfer Kir

che bekannt. Die Rech- 

nungs-, Urkunden- und 

Memorabilienbiicher 

der Kirche geben weder 

uber eine entsprechen- 

de Schenkung, noch 

iiberhaupt uber eine 

solche mittelalterliche 

Bildtafel Auskunft (so 

Pf. Joachim Gerber, 

Gingst/Riigen, ehemals 

Flemendorf).

Abb. 2 Barockes Hochaltar- 

retabel mit dem Epitaph fur 

ApoIonia Heinlein (+1513), 

Flemendorf, Landkreis 

Nordvorpommern 

(B. Kunkel)
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Abb. 3 Epitaph fur Johannes Loffelholz (t1504), St. Lorenz, 

Nurnberg (Corinne Schleif, Donatio et Memoria, Miinchen 

1990, 113)

der Jahreszahl in der vierten Zeile sowie in der 

sechsten der Buchstabe ttO“ der „Oberfrau“. Diese 

Beobachtungbestatigt eine Fotografie aus den Jah- 

ren vor 1900 (Schwerin, Landesamt fur Denkmal- 

pflege, Flemendorf img 059), als die Tafel noch 

nicht in das Barockretabel integriert, sondern iso- 

liert an der Siidwand der Flemendorfer Kirche an- 

gebracht war. Zu dieser Zeit waren die ersten Zei- 

len der Inschrift noch nicht vorhanden. Nur fol- 

gendes Fragment darf demnach als Rest des Origi

nals angesehen werden: „[...] // [...] // Heinlein 

dem got genedig se(y) // Anno d(omi)ni 1513 [...] 

am // Ander pfingstfeyertag starb // Die [...]ber- 

frau apoIonia // Heinlein der got genedig sey“.

DIE SPUR NACH NURNBERG

Anders als die Inschrift blieb die Malerei offenbar 

unverandert. Ihr Stil hat in Vorpommern nirgends 

eine Parallele, stattdessen weist dieses Werk eines 

anonymen Kiinstlers nach Suddeutschland, ge- 

nauer gesagt nach Niirnberg als Ursprungsort. 

Hier war das Thema der Sippe Christi gerade um 

1500 sehr popular, insbesondere auf Epitaphien - 

den zahlreichen Niirnberger Familien-Gedacht- 

nistafeln -, die meist zum Gedenken an den Tod 

vornehmer Frauen in den Kirchen aufgehangt 

wurden. Ein gangiger Darstellungstypus - zu dem 

auch die Flemendorfer Tafel gehort - schildert die 

heilige Grohfamilie mitsamt alien drei Gatten An

nas, ihren Ehefrauen und Kindern nach der apo- 

kryphen Legende. Eine solche Tafel hangt noch 

heute in ihrem urspriinglichen Bestimmungsort, 

der Niirnberger Lorenzkirche. Sie diente dem To- 

tengedachtnis fiir Johannes Loffelholz, der im Jahr 

1504 im Alter von zwblf Jahren starb (Abb. 3). Die 

ikonographischen, teils auch kompositorischen 

Ahnlichkeiten dieses Epitaphs mit der Flemendor

fer Tafel sind grofi, auch wenn nicht von einer ge- 

meinsamen Kiinstlerwerkstatt auszugehen ist. 

Beide gehdren in die Niirnberger Diirer-Nachfol- 

ge. Stilistisch vergleichbar mit der Flemendorfer 

Tafel ist jedoch ein Bildepitaph mit dem Abschied 

Christi von Maria, das 1506 zum Gedenken an Mi

chael und Katharina Lochner gestiftet wurde. Es 

stammt aus der Niirnberger Sebalduskirche und 

befindet sich heute in Privatbesitz (Abb. 4, vgL 

Gerhard Weilandt, Die Sebalduskirche in Nurn

berg, Petersberg 2007, 273).

Die Herkunft der Flemendorfer Tafel lasst sich 

sehr genau bestimmen, und zwar mit Hilfe der 

Sterbeinschrift fiir ApoIonia Heinlein. Die Niirn

berger Gelehrten des 17. und 18. Jh.s waren fleihi- 

ge Sammler der Inschriften in den ortlichen Kir

chen, die sie fiir genealogische Studien nutzten. 

Eine detaillierte Beschreibung der bald nach 1270 

errichteten Dominikanerkirche hat sich in Form 

einer Handschrift von Johann Jacob Schwarz mit 

dem Titel Beschreibung alter derer in der Dominica- 

ner Kirche sich befindenden Altdre, Geddchtnus-Ta- 

feln, steinern als holzern, Figuren, Gemalten, Wap- 

pen-Fenstern, Todenschilden, Epitaphiis aus dem 

Jahr 1737 erhalten (Niirnberg Stadtbibliothek, Hs. 

Will II, 1395a). Hier findet sich auf S. 10 folgende 

Beschreibung einer Tafel im siidlichen Seiten- 

schiff der Kirche: „eine Gedachtnus-Tafel worauf 

pueritia Christi gemalet, der Anfang der Inscripti-
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Abb. 4 Epitaph fur Michael 

und Katharina Lochner, Pri- 

vatbesitz (Gerhard Weilandt, 

Die Sebalduskirche in Nurn- 

berg, Petersberg 2007, 273)

on hiervon ist vollends 

abgesprungen, und ist 

nur noch zu lesen fhalb- 

zeilige Lucke im Text] 

Heinlein dem Got gene

dig sey. Anno d[omi]ni 

1518 jar am andern 

Pfingst feyertag starb dy 

erber fraw apoIonia 

Heinlein, der Got gene

dig sey. Dabey diese 

Wappen: Erstlich bey 

dem Vatter, als Hein

lein, beede folgende 

Wappen zugleich nem- 

lich [folgen zwei Wap- 

penzeichnungen] und 5. 

Sohnen, bey dem ersten

Sohn dieses Wappen [folgt ein quadriertes Allianz- 

wappen Heinlein-Ehefrau], die Mutter mit diesem 

Wappen [folgt eine sog. Hausmarke] und 10. Toch- 

ter, bey der achten Tochter zugleich dieses Wap

pen [folgt ein quadriertes Allianzwappen Hein

lein-Ehemann] “.

DIE FAMILIE HEINLEIN

Die in den Text integrierten Zeichnungen der 

Wappen entsprechen exakt denen der Flemendor- 

fer Tafel, womit ihre Herkunft aus der Niirnberger 

Dominikanerkirche erwiesen ist. Der im heutigen 

Zustand als „Oberfrau“ erganzte Text ist verlesen 

aus „erber“ - ehrbar, wie Schwarz bezeugt. Dies 

war ein Titel, der burgerlichen Stiftern zukam und 

sich fast regelmahig auf Niirnberger Bildepita- 

phien findet. Bei dem Sterbejahr hat Schwarz al-

lerdings falsch gelesen. ApoIonia Heinlein starb 

nicht 1518, sondern am Pfingstmontag 1513, also 

am 17. Mai dieses Jahres, wie die an dieser Stelle 

original erhaltene Inschrift bezeugt.

Die Familie war nicht sehr bedeutend. In 

Niirnberg hat sich kein weiteres von ihr gestiftetes 

Kunstwerk erhalten. Doch ist bemerkenswert, 

dass genau zur Entstehungszeit des Epitaphs mit 

Johannes Heinlein ein Familienangehdriger Prior 

des Dominikanerordens war - wenn man nicht an 

eine (wenig wahrscheinliche) zufallige Namens- 

gleichheit glauben mochte. Er amtierte zwischen 

1503/4 und 1515 (Friedrich Bock, Das Niirnberger 

Predigerkloster. Beitrage zu seiner Geschichte, in: 

Mitteilungen des Vereins fur Geschichte der Stadt 

Niirnberg 25, 1924, 176). Dieser Johannes Hein

lein war es offenbar, der seinen Angehdrigen das
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Recht auf die Anbringung eines Bildepitaphs in 

der Dominikanerkirche verschaffte. Da auf der 

Tafel jedoch kein mannlicher Geistlicher darge- 

stellt ist, lassen sich die genauen familiaren Bezie- 

hungen nicht bestimmen.

Auf dem Epitaph ist ApoIonia Heinlein mit ih- 

ren zehn Tochtern dargestellt, von denen eine 

geistlichen Standes war. Eine weitere war verhei- 

ratet, wie ihr Allianzwappen und ihre Haube be- 

zeugen. Die iibrigen acht Tochter tragen offenes 

Haar als Kennzeichen unverheirateter Madchen. 

Gegeniiber auf der heraldisch rechten, vornehme- 

ren Seite sind die Gatten der ApoIonia Heinlein 

und ihre Sohne dargestellt. Das Adlerwappen ge- 

hort ihrem zweiten Ehemann aus dem Geschlecht 

der Heinlein, vor ihm knien vier Sohne. Einer da- 

von ist bereits verheiratet, deshalb ist unter ihm 

sein eigenes Wappen und das seiner Ehefrau aus 

unbekanntem Geschlecht in Form eines quadrier- 

ten Allianzwappens angebracht. Hinter Heinlein 

am linken Bildrand kniet ein weiterer Erwachse- 

ner, ihm ist die Hausmarke zuzuordnen. Ware er 

ein verheirateter Sohn Heinleins, so miisste er ein 

Allianzwappen fiihren. Da das nicht der Fall ist, 

handelt es sich wohl um den ersten, langer verstor- 

benen Ehemann Apollonias. Beide Gatten tragen 

die vornehm-biirgerliche Schaube.

D as Epitaph verblieb bis in das friihe 19. Jh. 

in der Dominikanerkirche. Als Niirnberg im Zuge 

der Sakularisierung an das Konigreich Bayern 

kam, blieben die Niirnberger Kirchen mitsamt ih

rem beweglichen Inventar zunachst unangetastet 

- abgesehen von den liturgischen Geraten aus ed- 

len Metallen, die sofort in grohem Umfang konfis- 

ziert und eingeschmolzen wurden. Der Dominika

nerkirche wurde zum Verhangnis, dass sie gerade 

um diese Zeit, am 6. April 1807, aufgrund j ahrhun- 

dertelanger Vernachlassigung teilweise einstiirzte. 

Ein Wiederaufbau erschien dem verarmten Nurn- 

berg zu teuer, so entschied man sich im Folgejahr 

fur den Abbruch und den Verkauf der bewegli

chen Ausstattung. Dafiir wurde am 13. Mai 1807 

ein fbrmliches Inventar angefertigt, in dem unter 

Nr. 5 aufgefiihrt ist: „Die Kindheit Christi, unten 

die Heinleinische Familie betend vorgestellt 

1518“ (Niirnberg, Staatsarchiv, Rep. 270/11 [Abga- 

be 1932], Titel X [Nachtrag]: Nr. 6180). Wenig 

spater, am 3. Juli 1807, berichtete die Baudirektion 

Niirnberg, man habe „einen Theil der Monumente 

aus der Dominikaner Kirche, in einem Gewolb, 

unter dem Rathhause, untergebracht und verwah- 

ret, den andern Theil aber in dem koniglichen 

Bauhof verwahret, auch hat man den hiesigen Fa- 

milien Nachricht ertheilt, ihre Wappenschilde ge- 

gen Bescheinigung abholen zu Iafien“ (Niirnberg, 

Staatsarchiv, Rep. 270/1, Nr. 2234, fol. 14). Ob sich 

das Heinleinepitaph darunter befand, ist unbe- 

kannt, seine Spur in Niirnberg verliert sich zu die- 

sem Zeitpunkt. Die Tafel taucht erst wieder im 

Jahr 1881 in Flemendorf im genannten Inventar 

von Haselbergs auf. Im Jahr 1926 erscheint das 

Werk im Provinzialmuseum fiir Neuvorpommern 

und Riigen in Stralsund. Ein Inventareintrag ver- 

merkt, dass es sich dort zur Restaurierung befinde 

(Kulturhistorisches Museum der Hansestadt Stral

sund, Inv. Nr. 1926: 20). Ob im Zuge dieser Re

staurierung auch die Inschrift erweitert wurde, ob 

diese Erweiterung etwa auf die Vorstellungen 

Ernst von Haselbergs zuriickgeht oder als astheti- 

sche Erganzung fiir die geplante Modernisierung 

der barocken Altaranlage gedacht war, bleibt of- 

fen. Die Herkunft aus Niirnberg war jedenfalls da- 

mals schon langst nicht mehr bekannt.
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