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BLICKPUNKT JUNI .  das museum erhielt von friedrich 
seyboth zahlreiche familiennachlassenschaften zur erin-
nerung an seine eltern, friedrich Wilhelm und marie loui-
se seyboth, geb. solger, und ihre aus nürnberg stammen-
den Vorfahren. die schenkung umfasst eine reihe Bilder 
aus der Zeit zwischen ca. 1800 und 1819. sie zeigen neben 
mitgliedern der verschwägerten nürnberger familien sör-
gel und solger zwei ansichten Pompejis. 

Faszinosum Pompeji 

die beim Vesuvausbruch im Jahre 79 n. c. verschüttete 
stadt wurde seit 1748 freigelegt. die naturkatastrophe am 
golf von neapel war durch den ausführlichen augenzeu-
genbericht des römischen schriftstellers Plinius des Jün-
geren (61/62 -113/115 n. c.) überliefert und die gebildete 

Wandschmuck Nürnberger Bürger um 1800
Ansichten Pompejis und Porträts von Regine Louise und Nicolaus Sörgel aus der Schenkung Seyboth

Das Herkulaner Tor in Pompeji, Ansicht des Stadttores von Westen, um 1800. Unbezeichnet. Gouache und Aquarell auf Ingrespapier (Rot- und Gelbtöne z. T. 
verblichen), H. 71 cm, B. 93,3 cm, T. 3 cm mit Originalrahmen. Inv.-Nr. Gm 2310. Schenkung Friedrich Seyboth, Siegsdorf. Foto: G. Janßen, GNM

Welt des 18. Jahrhunderts nahm die Wiederentdeckung 
damals versunkener orte als bewegendes und vielfältig 
inspirierendes ereignis wahr. friedrich schiller (1759-
1805) schrieb 1796 die elegie „Pompeji und herkulanum“, 
in der er die städte als ideale Vision antiken gemeinwe-
sens auferstehen ließ und den geistig-sinnlichen einklang 
seiner Kultur beschwor. auch die um 1800 entstandenen 
Pompeji-darstellungen aus dem seybothschen familien-
nachlass vergegenwärtigen die weite Kreise ziehende und 
anhaltende faszination. die großformatigen, in gouache 
und aquarell ausgeführten ansichten sind noch mit der 
ursprünglichen Verglasung in ihren klassizistischen rah-
men montiert. die messingapplikationen zitieren pointiert 
antike dekorformen, wie um den eindruck der authentizi-
tät des ausgegrabenen Pompeji zu unterstreichen.
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herkulanum, einst Wohnort wohlhabender römer, der 
mit bezaubernd ausgemalten häusern direkt am meer 
lag, wurde bereits 1709 entdeckt. seine erste, 1738 bis 
1765 mittels unterirdischer gänge durchgeführte aus-
grabung gab den auftakt zu archäologischen tätigkeiten 
neurer Zeit. die unter meterhohen schichten von Bims-
stein, ascheregen und schlamm als ensembles erhaltenen 
Vesuvstädte boten mit ihrer mannigfaltigkeit von Privat-
häusern, öffentlichen Plätzen, straßen, gassen, Werk-
stätten, geschäften, tavernen, Kunstwerken und graffiti 
höchst facettenreiche eindrücke römischen lebens. Beinah 
wie der Prinz in charles Perraults (1628-1703) bekanntem 
märchen „die schlafende schöne im Walde“, von den Brü-
dern grimm im 19. Jahrhundert unter dem titel „dornrös-
chen“ nacherzählt, stand man hier vor einem stück Wirk-
lichkeit, das durch ein ereignis vom Weltenlauf abgeschnit-
ten wurde und sich so quasi wie unberührt vom folgenden 
Zeitgetriebe erhalten hatte. Bei Perrault wird die blutjunge, 
wie eine großmama gekleidete schöne nicht wach geküsst, 
sie schaut den ihr sich nahenden von allein an. die gra-
bungen beförderten mit alltagsrelikten und bestens erhal-

Der Grabbezirk der Istacidii in Pompeji, Südseite des Grabbaues von Osten, um 1800. Unbezeichnet. Gouache und Aquarell auf Ingrespapier (Rot- und Gelbtöne 
z. T. verblichen), H. 71 cm, B. 93,3 cm, T. 3 cm mit Originalrahmen. Inv.-Nr. Gm 2311. Schenkung Friedrich Seyboth, Siegsdorf. Foto: G. Janßen, GNM

tenen malereien dinge ans licht, die in der Betrachterfan-
tasie höchst lebendige Bilder evozierten. „Sonntag waren 
wir in Pompeji. – Es ist viel Unheil in der Welt geschehen, 
aber wenig, das den Nachkommen so viel Freude gemacht 
hätte. Ich weiß nicht leicht etwas Interessanteres“, notierte 
am 13. märz 1787 Johann Wolfgang v. goethe (1749-1832). 

um 1780 hatten in Pompeji unter leitung von francesco 
la Vega (gest. 1815) verstärkte aktivitäten seiner syste-
matischen freilegung eingesetzt. damals zeichnete louis 
Jean desprez (1737-1804) ansichten der ausgrabungen. 
franceso Piranesi (1758/59-1810) verbreitete sie 1792 in 
Kupferstichen. Pompeji-ansichten waren bei den touristen 
und überhaupt antikenbegeisterten gefragt und für Künst-
ler eine gute einnahmequelle. Jakob Philipp hackert (1737-
1807), der seit 1786 für König ferdinand iV. (1751-1825) in 
neapel als hofkünstler arbeitete, malte ab 1792 Pompeji-
motive, nach denen sein Bruder georg hackert (1755-1805) 
1796 radierungen edierte. da der König nur Wenigen das 
Privileg erteilte, in den ruinen zu zeichnen, nutzten Künst-
ler die druckgrafisch verbreiteten ansichten über Jahre als 
Vorlage für Pompeji-darstellungen. sie wurden selbstver-
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in einem geregelten freilichtmuseum. Valentin Kockel 
wies darauf hin, dass nach abschluss der unter la Vega 
im gebiet des herkulaner tors durchgeführten grabungs-
aktivitäten bis zum Beginn der 1807 neu ansetzenden gra-
bungskampagne dort hauptsächlich reinigungsarbeiten zu 
vermerken waren. 

Klare Linien 

der Pariser Zeichner und Kupferstecher charles nico-
las cochin (1715-1790) hatte bereits zwischen 1749 und 
1751 herkulanum besucht, während einer reise, die er in 
Begleitung des Bruders der kunstsinnigen marquise de 
Pompadour (1721-1764) zwecks antikenstudium unter-
nahm. seine Beschäftigung mit idealen und künstlerischen 
formen des klassischen altertums, die vordem im italien 
der renaissance zu neuem leben erweckt worden waren, 
fand einen niederschlag in seinem 1754 im mercure de 
france erschienenen artikel. er polemisierte gegen biswei-
len recht übersteigert bewegte formen und asymmetrien 
des spätbarock. mit Blick auf nützlichkeitserwägungen 
überspielende exzentrik plädierte cochin für vernünftig-
praktische formen. als bildhaftes argument führte er aufs 
tischtuch tröpfelndes Wachs durch allzu „schräge“ rokoko-
leuchter an. 

ständlich auch an den ausgrabungsorten angeboten. der 
im 18. Jahrhundert aufkommende Bildungstourismus sollte 
einen großen souvenirmarkt ankurbeln.
die arbeiten der schenkung seyboth geben exakt den 
desprez/Piranesi-Blickwinkel auf die jeweiligen motive 
wieder. die ausgrabungen gerieten in den 1780er Jahren 
durch weiträumige freilegungen zum großen Besucher-
magneten, was die druckgrafiken ablesen lassen. Zahlrei-
che elegant gekleidete touristen wandeln in grüppchen 
durch Pompeji, einige damen haben zierliche sonnen-
schirme aufgespannt, manche der herren weisen mit aus-
holenden gesten und obendrein ihren spazierstöcken auf 
entdeckungen hin. die drucke dokumentieren, dass die 
ausgrabungen in der entstehungszeit der desprez-Zeich-
nungen voll im gang waren. die ansicht des herkulaner 
tors zeigt im Vordergrund einen arbeiter, der auf einem 
schubwägelchen vielleicht ein besonderes fundstück, viel-
leicht auch grabungsschutt fortkarrt. 
Bei desprez/Piransi wuchern am Boden zwischen den 
steinen disteln und anderes unkraut. im Blatt mit dem 
istacidiergrab – es gehört zu den grabmonumenten am 
rand der straße vor dem herkulaner tor – liegt ein umge-
stürzter Baum mitten auf dem Weg. dagegen wirkt in den 
später entstandenen ansichten alles sehr aufgeräumt, wie 

Das Herkulaner Tor in Pompeji, Stadttor von Westen, Zustand um 1780. Stich von Francesco Piranesi (Rom um 1756 oder 1758-1810 Paris), 1792, nach Zeich-
nung von Louis Jean Desprez (Auxerre 1737-1804 Stockholm). Abb. aus Valentin Kockel: Die Grabbauten vor dem Herkulaner Tor in Pompeji. Mainz 1983, Taf. 2.
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in den desprez/Piranesi-Blättern verraten die figuren 
noch freude am schwelgerischen spätbarocker mode, die 
frauen mit schnürtaillen und üppig gebauschten röcken, 
die männer mit ausladenden dreispitzen. in den arbeiten 
aus dem nürnberger familiennachlass haben sich ambi-
tionen der neuklassizistischen Bewegung durchgesetzt. sie 
vertrat die bei cochin unter pragmatischen gesichtspunk-
ten geäußerte auffassung, dass sich in den klaren umris-
sen klassischer formgebung „natürliche Vernunft“ wider-
spiegle. Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) – der in 
den 1760er Jahren unter anderem über „herculanische ent-
deckungen“ schrieb – interpretierte das antike menschen-
bild gegenüber barockem Pomp idealistisch als ausdruck 
„stiller Würde“.
Wie in den Pompeji-ansichten, die Jakob Philipp hackert 
gut ein dezennium nach desprez schuf, tragen die män-
ner in den Blättern der schenkung seyboth statt opulenter 
dreispitze nunmehr schlichte Zylinder, die über den eng-
lischsprachigen raum in mode gekommen waren. die Klei-
dung der frauen ist mit hoch gerutschter taille und glatt 
fließender silhouette von antiker mode inspiriert. die soge-
nannte „griechische mode“ ließ kapriziös überformende 
schnürleiber und reifröcke erstmal für längere Zeit in der 

Versenkung verschwinden. man schätzte nun einfachheit 
und natürlichkeit.
die darstellungen führen vor augen, dass die nach dru-
cken arbeitenden Produzenten von Pompeji-ansichten ihre 
Vorlagen durch Veränderungen in den details aktualisier-
ten. der Betrachter konnte sich in den „up to date“ geklei-
deten figuren wieder finden und sich so in die rolle eines 
gegenwärtigen Pompejibesuchers hineinversetzen. Klingt 
in der auffassung von desprez/Piranesi stilistisch noch 
der sensualismus des späteren 18. Jahrhunderts an, so ver-
bindet der maler der seybothschen arbeiten die ansichten 
dieser Vorlagen mit der bei hackert entwickelten, durch 
lineare umrisse klärenden auffassung des Klassizismus 
und bringt sie so auch stilistisch auf die höhe seiner Zeit.
in der ansicht des grabbezirkes der istacidii sind anstel-
le der touristen bei desprez/Piranesi einheimische in der 
landesüblichen Kleidung einfacher menschen dargestellt. 
italienreisende aus dem norden erlebten sie als sehr male-
risch. auch bei hackert findet man pittoreske schilderun-
gen „einfacher“ menschen. indem ansichten antiker rui-
nen mit folkloristischer staffage kombiniert wurden, erfüll-
ten sie die freude an motiven aus dem „sehnsuchtsland 
italien“ in doppelter Weise.

Der Grabbezirk der Istacidii in Pompeji, Südseite des Grabbaues von Osten, Zustand um 1780. Stich von Francesco Piranesi (Rom um1756 oder 1758-1810 Paris), 
1792, nach Zeichnung von Louis Jean Desprez (Auxerre 1737-1804 Stockholm). Abb. aus Valentin Kockel: Die Grabbauten vor dem Herkulaner Tor in Pompeji. 
Mainz 1983, Taf. 3. 
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die antikenbegeisterung im Kunstbereich verband sich 
mit Betrachtungen antiker Philosophie. Bedeutende neu-
humanistische impulse gingen etwa von dem englischen 
Politiker, Philanthropen und schriftsteller der frühen 
aufklärung anthony earl of shaftesbury (1671-1713) aus, 
einem Zeitgenossen der glorious revolution. nach mit-
te des 18. Jahrhunderts übten hinsichtlich der antikenre-
zeption schriften Johann Joachim Winckelmanns großen 
einfluss aus. er war während seiner Zeit als Bibliothekar 
des staatsmanns heinrich graf v. Bünau (1697-1762) in 
nöthnitz bei dresden zum Katholizismus konvertiert und 
gelangte 1755 von sachsen mit kurfürstlich-königlichem 
stipendium nach rom, wo er ab 1763 als päpstlicher anti-
quar und Kommissar der altertümer in rom sowie scriptor 
der Vatikanischen Bibliothek wirkte. 
das philosophische und künstlerische erbe der klassischen 
antike wurde als universalistisches Vermächtnis rezipiert. 
Vor dem hintergrund griechischer Poleiskultur als Wider-
schein des sensus communis und allgemein-menschlichen 
interpretiert, erhielt es in der umbruchzeit von der feu-
dalen zur bürgerlichen gesellschaft die Bedeutung eines 
ständeübergreifenden ideals. Pompeji und herkulanum 
gerieten vor 1800 zu symbolen der sehnsucht nach Wie-

derbelebung des geistes der von demokratien und repub-
liken geprägten griechisch-römischen antike. sie war für 
Zeitgenossen der epoche der aufklärung ein reflektions-
modell der freiheitlichen Wurzeln europäischer Kultur und 
inspirator für den aufbruch zu neuen horizonten.

Fortschrittsoptimisten

Wahrscheinlich wurden die Pompeji-ansichten von regi-
ne louise und nicolaus sörgel (1771-1823) erworben. 
1797 hatten sie in st. sebald geheiratet und 1803 ließen 
sie sich in Öl malen. die fesche gattin ist wie die Pompeji-
Besucherinnen in der ansicht des herkulaner tors ganz 
im stil der „aufgeklärt“ klassizistischen linie gekleidet. in 
adligen und bürgerlichen Kreisen gleichermaßen en vogue, 
manifes tierte sich in ihr fortschrittlich aufgeschlossener 
Zeitgeist. der schleier, ein beliebtes accessoire des „goût 
grec“, verleiht der dargestellten etwas von einer hestia, der 
hüterin des herdfeuers. 
Vermerke auf den rückseiten der sörgelschen Porträts 
geben an, dass sie von „J. P. Zwinger“ gemalt wurden. 
gemeint ist sicher gustav Philipp Zwinger (1779-1819), der 
sohn des leiters der nürnberger Zeichenschule christoph 
Zwinger (1744-1813). er hatte seine ausbildung beim Vater 

Jakob Philipp Hackert (Prenzlau, Mark Brandenburg 1737-1807 San Piero di Careggi b. Florenz). Das Herkulaner Tor in Pompeji, 1794. Gouache, Museum der 
bildenden Künste Leipzig, Abb. aus Jakob Philipp Hackert. Europas Landschaftsmaler der Goethezeit. Ausst.-Kat. Klassik Stiftung Weimar/ Hamburger Kunst-
halle. Ostfildern 2008, S. 311
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Gustav Philipp Zwinger (Nürnberg 1779-1819 Nürnberg). Regine Louise Sör-
gel, geb. Uttendörfer, 1803. Unbezeichnet. Rückseitig Beschriftungen mit 
Künstlerangabe und Datierung. Öl auf Leinwand, H. 62, 5 cm, B. 54,5 cm, 
T. 5 cm mit Originalrahmen (Abb. Ausschnitt). Inv.-Nr. Gm 2309. Schenkung 
Friedrich Seyboth, Siegsdorf. Foto: G. Janßen, GNM

sowie dem in nürnberg als Porträtmaler gefragten Johann 
eberhard ihle (1727-1814) begonnen, der 1771 bis 1811 der 
nürnberger malerakademie vorstand. 1799 ging der junge 
Zwinger in die Kaiserstadt Wien, um sich an der Kunst-
akademie bei dem renommierten klassizistischen maler 
heinrich friedrich füger (1751-1818) weiter zu schulen. 
1801 kehrte er nach nürnberg zurück. die sammlung zum 
„langen“ 19. Jahrhundert enthält das vor 1800 entstande-
ne füger-gemälde „ajax mit den Waffen des achill“ sowie 
eine arbeit des füger-schülers Josef abel (1764-1818), das 
klassizistische Porträt der reichsgräfin maria theresia 
Josepha v. fries (1779 -1819) mit ihren Kindern. sie hat-
te in Wien aufgrund ihres als „natürlich“ beschriebenen, 
zivilen persönlich entgegenkommenden auftretens viele 
Verehrer, ähnlich wie in Berlin die junge preußische Köni-
gin luise (1776-1810), der man in der museumssammlung 
ebenfalls begegnet; beide liebten selbstredend „griechi-
sche mode“ und luise, in der zeitgenössischen Presse als 
musterbild bürgerlich-aufgeklärter lebensart gepriesen, 

Gustav Philipp Zwinger (Nürnberg 1779-1819 Nürnberg). Nicolaus Sörgel, 
ab 1818 Zweiter Bürgermeister Nürnbergs, 1803. Unbezeichnet. Rücksei-
tig Beschriftungen mit Künstlerangabe und Datierung. Öl auf Leinwand, 
H. 62, 5 cm, B. 54,5 cm, T. 5 cm mit Originalrahmen (Abb. Ausschnitt). Inv.-Nr. 
Gm 2308. Schenkung Friedrich Seyboth, Siegsdorf. Foto: G. Janßen, GNM

wirkte in der damenwelt gar als eine schrittmacherin in 
modefragen. 

Während der modebewusste mann in der entstehungszeit 
der Porträts Kurzhaarfrisur trug, signalisieren bei nicolaus 
sörgel die zur altehrwürdigen Zopffrisur gehörenden nobel 
gerollten locken über den ohren, dass man es mit einer 
amtsperson zu tun hat. sörgel war seit 1795 im nürnber-
ger Vormundamt tätig, womit die Verwaltung der Kirchen 
und schulen, Betreuung von Witwen und Waisen sowie das 
Kuratorium über die universität altdorf verbunden waren. 
nachdem große teile frankens an Bayern fielen, wurde er 
sekretär bei der königlichen finanzdirektion des Pegnitz-
kreises. sörgel trat der gesellschaft zur Beförderung vater-
ländischer industrie bei und betätigte sich durch erwer-
bung der spiegelglasfabrik in sandbühl selbst als unter-
nehmer. 

Bayern, unter napoleon (1769-1821) erheblich vergrößert 
und 1806, während das heilige römische reich ende-
te, zum Königreich proklamiert, erhielt 1808 eine erste 
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Verfassung und schuf in der Ära des ministers maximili-
an v. montgelas (1759-1838), dessen familie aus savoyen 
stammte, einen modernen staat. aufhebungen ständischer 
einrichtungen – wie zum Beispiel der des Zunftzwangs, 
an dessen stelle staatliche gewerbekonzessionen traten – 
machten der entfaltung von übergreifend integrierendem 
rechts-, Verwaltungs-, Bildungs- und Wirtschaftswesen 
Platz. nürnberg erlebte ein regelrechtes Wirtschaftswun-
der. die einst reichsunmittelbare, im mittelalter blühende 
stadt war nach dem dreißigjährigen Krieg politisch wie 
wirtschaftlich stark abgesunken, ablesbar an ihrer am 
ende des alten reichs erheblich geschrumpften einwoh-
nerzahl. hatte man sich 1796 sanierung durch eine anbin-
dung an Preußen erhofft, die aber nicht zustande kam, so 
erfolgte sie schließlich durch die eingliederung ins junge 
bayerische Königreich. sörgel wirkte am aufschwung der 
ehemaligen reichsstadt tatkräftig mit. 1818 wurde er Zwei-
ter Bürgermeister der stadt nürnberg. in seine amtszeit 
fielen unter anderem die reorganisation des Volksschulwe-
sens sowie die gründung der Polytechnischen schule und 
der ersten bayerischen sparkasse. nürnberg sollte sich im 
19. Jahrhundert zur führenden industriestadt Bayerns ent-
wickeln. 

 UrsUlA Peters 
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