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BlIckpunkt septemBer.  im depot einer sammlung 
befinden sich, so würde man denken, nur gegenstän-
de, mit denen sich die sammlung auch inhaltlich befasst. 
im Bestand der Vor- und frühgeschichte wären demnach 
fundstücke aus vorgeschichtlichen epochen und allenfalls 
modelle prähistorischer siedlungen, Wälle oder grabanla-
gen zu erwarten. dennoch findet sich hier auch das modell 
einer grabung, das nicht so ganz zu den anderen passen 
will, da es die Krypta einer Kirche zeigt (abb. 1).

das modell aus gips, 65 cm lang, 43 cm breit und 14 cm 
hoch, ist in eine Vitrine aus holz eingefügt. der deckel die-
ser holzfassung war in seine vier seitenteile zerfallen, von 
scharnieren und schloss ließen sich nur mehr die Positio-
nen erkennen. auch die von diesem rahmen gehaltene 
glasabdeckung war nicht mehr vorhanden. aus der Verfär-
bung des holzes ließ sich erahnen, dass an der front der 
Vitrine einmal ein schild, vermutlich mit einer erklärung, 
angebracht war. eine inventarnummer war nicht auffind-
bar, sonstige hinweise fehlten. die suche nach architekto-
nischen Vergleichen und dem ursprung des modells sowie 
seiner geschichte begann.

Von der Widerentdeckung eines Modells
Der letzte Rest einer Sammlung von Architekturmodellen aus Gips

Die Recherche 

glücklicherweise besitzt das modell einen maßstab sowie 
eine nordung, welche, zusammen mit etlichen weiteren 
Beschriftungen, die suche nach seinem ursprungsort 
erleichterten. dargestellt ist eine Kirche, in der eine gra-
bung stattfindet. an ihrer südwand sind die „südl. sakri-
stei“ und ein „dreikönigen Portal“ gut leserlich vermerkt. 
die Bezeichnung der beiden abgebildeten, gleichgroßen 
schiffe als „seitenschiff“ und „mittelschiff“ legt nahe, dass 
das Vorbild noch ein weiteres seitenschiff im norden auf-
weist. da sich der modellierte abschnitt östlich eines gro-
ßen „Kanzelpfeilers“ befindet, handelt es sich beim gra-
bungsort wohl um den ostchor. Beim nördlichen Äquiva-
lent des Kanzelpfeilers fällt eine fehlstelle auf, welche dem 
grundriss zusammen mit der nördlichen säulenreihe, die 
sich nach norden fortsetzt, ein besonderes erscheinungs-
bild verleiht.
der abgleich dieser Befunde mit den grundrissen bedeu-
tender Kirchen und dome im deutschsprachigen raum 
blieb jedoch ohne erfolg. auch eine suche nach Kirchen 
der heiligen drei Könige, auf die die Bezeichnung des Por-

Abb 1: Das Modell TM 86 in der Draufsicht (Foto Monika Runge).
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tals hinweist, führte zu keinem ergebnis. der 
aufbewahrungsort des modells, das germani-
schen nationalmuseum in nürnberg, legte den 
Vergleich mit den nürnberger Kirchen nahe: 
hierbei wies die sebalduskirche elementare 
Übereinstimmungen mit dem modell auf: die 
nördliche säulenreihe ihres chors setzt sich 
nach norden fort, die schiffe sind gleich groß, 
die säulengrößen stimmen überein, und an der 
südwand gibt es ein „dreikönigen Portal“.

Die Geschichte

die aus dem 13. Jahrhundert stammende nürn-
berger sebalduskirche wurde ende des 19. Jahr-
hunderts renoviert. im rahmen dieser arbeiten 
gelang es dem Verein für geschichte der stadt 
nürnberg, grabungen durchführen zu lassen. 
deren primäre aufgabe war es, die ursprungs-
form der Kirche zu ermitteln. die gesamten arbeiten an 
der Kirche wurden von Prof. Josef schmitz im namen sei-
nes lehrers, Prof. georg von hauberisser, durchgeführt. 
laut einem schriftstück des damaligen ersten Vorsitzen-
den des Vereins Krebs vom 25.11.1899 waren die nachgra-
bungen „[…] seit anfang dieser Woche [wohl montag, den 
20.11.1899] im gang […]“, und es sollte eine „[…] Wieder-
einfüllung der ausgegrabenen stellen am montag dem 27. 
november […]“1 stattfinden. um diese Zeit muss also auch 
das modell entstanden sein. Wie man dem Brief von Prof. 
schmitz an Krebs vom 21.12.18992 beziehungs-
weise dessen gegenbrief vom 22.12.18993 ent-
nehmen kann, befand sich das modell zunächst 
im Besitz schmitz, wurde also vermutlich auch 
von ihm oder in seinem namen hergestellt. 
es wurde mit der intention angefertigt, einen 
ersatz für die originale ausgrabung zu schaf-
fen, da diese wieder zugeschüttet werden mus-
ste. neben dem modell wurden aus diesem 
grund zusätzlich fotografien sowie Zeichnun-
gen erstellt (abb. 2, 3).4 
in der graphischen sammlung der museen 
der stadt nürnberg ließen sich diese Zeich-
nungen zwar noch ausfindig machen, jedoch 
nur in begrenzter menge. Von den fotos hin-
gegen fehlt jede spur, sie befinden sich weder 
dort, noch im stadtarchiv nürnberg, in dessen 
Bestand die akten des Vereins für geschich-
te der stadt nürnberg übergingen. auch im 
nachlass Prof. schmitz‘, der sich im deutschen 

Kunstarchiv befindet, waren sie nicht auffindbar. mögli-
cherweise befanden sie sich im Besitz Prof. von hauberis-
sers, denn er und schmitz standen wegen der arbeiten in 
engem brieflichen austausch. Zudem fertigte die nürnber-
ger Kunstfirma e. nister eine aufnahme des modells an, 
welche zu Publikationszwecken auch an den autor fried-
rich Wilhelm hoffmann gesendet wurde.5 da auch die 
gezeichneten Pläne von e. nister gedruckt wurden, besteht 
eine gewisse hoffnung, dass über diese Verbindung noch 
fotografien gefunden werden können.6 

Abb 3: Rekonstruktionszeichnung der Krypta durch Schmitz. Museen der Stadt Nürnberg, Kunst-
sammlungen, Inv. 2289, S. 55.

Abb 2: Grundriss der Kirche mit dem romanischen Grundriss in grau. Gut zu erkennen die Trep-
pen zur Krypta hinab bzw. zum Chor hinauf (Otto Schulz 1906).

1 stadtan: e6/687/179/376.
2 stadtan: e6/687/179/389.
3 dKa_nl schmitz, Josef_iB14-1899_12_22.
4 Vgl. schulz 1906, s.278.
5 stadtan: e6/687/179/403.
6 Vgl. abbildungen bei schulz 1906, s. 280 und hoffmann 1912, z.B. s. 22–23. 
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nachdem die restaurierung der Kirche fertiggestellt wor-
den war, stellte man das modell im rahmen einer „samm-
lung technischer modelle und Pläne zu den Wiederher-
stellungsarbeiten an der sebaldus- und lorenzkirche in 
der moritzkapelle“ aus.7 aus dieser Zeit stammen ver-
mutlich die Beschriftungen, welche in der abbildung bei 
friedrich Wilhelm hoffmann noch nicht zu sehen sind.8 
im Jahre 1924 kam es dann zusammen mit weiteren 
modellen, die vermutlich zur selben ausstellung gehör-
ten, als „depositium der Kirchenverwaltung s. sebald 
Z.r.  1924  no117“9 ins germanische nationalmuseum und 
erhielt die inventarnummer tm (technische modelle) 86. 
nach dem Krieg wurde 1950 eine revision der erhaltenen 
technischen modelle durchgeführt und alle noch vorhan-
denen markiert. diese markierung fehlt bei tm 86, es ist 
also wahrscheinlich in den Kriegswirren in den falschen 
Bestand und somit in Vergessenheit geraten. Von den 
modellen, die mit ihm deponiert wurden, fehlt heute jede 
spur – selbst von denen, die 1950 noch vorgefunden wur-
den.
das modell befindet sich nun, nach seiner restaurierung, 
wieder in einem hervorragenden Zustand. so war es mög-
lich, die teils unleserlich gewordenen Beschriftungen und 
seinen Zustand vor dem – vermutlich kriegsbedingten – 
Verfall wiederherzustellen. 

Das Modell und die Grabung

das modell zeigt sehr anschaulich das ausmaß der gra-
bung: zwei gruben, eine im mittelschiff, eine im südli-

chen seitenschiff des ostchors. die südliche grube ist die 
deutlich kleinere und beschränkt sich auf die fläche des 
zweiten Jochs des ostchores, von Westen her gesehen. man 
kann erkennen, dass der Bodenbelag auch im ersten Joch 
abgenommen wurde, ohne dass man hier gegraben hät-
te. dies liegt vermutlich daran, dass die grabungszeit sehr 
begrenzt war und man eine fortsetzung der grabung für 
unnötig erachtete, nachdem man die form des ehemaligen 
romanischen Querhauses erkennen konnte. man verlagerte 
den fokus auf die grube des mittelschiffs, in welcher neben 
dem fundament des romanischen chores auch die ver-
schüttete ostkrypta ergraben werden konnte. die grabung 
erstreckte sich hier vom ersten bis ins dritte Joch. im ostab-
schluss wurden die südliche und mittlere Konche vollstän-
dig, die nördliche teilweise freigelegt. die mittlere hatte, wie 
auch der rekonstruierten Beschriftung zu entnehmen ist, als 
altarnische gedient. hier setzte man die grabung etwas wei-
ter nach Westen fort, bis man auf den Beginn der mittleren 
säulenstellung stieß. da man von einem symmetrischen Bau 
ausging, begnügte man sich damit, auf der südseite einen 
schmalen gang auszugraben. am westlichen ende der Kryp-
ta legte man dann die beiden südlichen treppen (eine zum 
langhaus, eine zum Querhaus) frei.10 hier wurde entlang der 
Wand ein stück nach norden gegraben, um die Wandsäule 
der mittleren säulenstellung zu finden. direkt vor dieser 
ist im Plan von schmitz (abb. 4) ein Quadrat eingezeichnet, 
welches von gerhard Weilandt als fundament des nikolaus-
altars identifiziert wurde.11 Jedoch findet sich dieses Quadrat 
im modell nicht als Überreste eines fundamentes, sondern 

als steil aufragender Pfeiler wieder. mögli-
cherweise handelt es sich hierbei um einen 
fehler bei der modellierung. 

Die Details

insgesamt lässt sich feststellen, dass beim 
grabungsmodell hoher Wert auf die dar-
stellung von feinheiten gelegt wurde. Zum 
einen sind hier die ergrabenen details zu 
nennen, wie etwa die nische für die mess-
kanne, die ansätze der fenster, das Weih-
kreuz sowie die detailverliebte gestaltung 
der türnägel an den beiden ausgegrabenen 
treppen im Westen. auch das im Befund 
wesentliche Kapitell einer Wandsäule, wel-
ches die rekonstruktion der Kryptahöhe 
ermöglichte, wurde modelliert.12 Zum ande-
ren finden sich neben diesen grabungsre-
levanten details auch viele weitere, welche 
nicht unbedingt notwendig gewesen wären. 

Abb 4: Der Grabungsplan nach Schmitz, angefertigt im Namen von Hauberisser. Museen der Stadt 
Nürnberg, Kunstsammlungen, Inv. 2289, S. 93.

 7 reicke 1905, s.13.
 8 Vgl. hoffmann 1912, s. 17.
 9 gnm, inventar technische modelle.
10  Zum symmetrischen Bau siehe hoffmann 1912, s. 16.
11 Weilandt 2007, s. 23.
12 Zu diesen details siehe auch hoffmann 1912, tafel ii. sowie Kunstsammlungen, inv.nr. 2289, s. 95.
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Besonders auffallend sind diesbezüglich die Bodenplatten, 
die mit unterschiedlichen sprüngen und farben individu-
ell gestaltet wurden. auch wurde der Knick der nördlichen 
säulenreihe nach norden modelliert. diese elemente dienen 
wohl dazu, genauigkeit zu vermitteln, denn sie können im 
gegensatz zur verschütteten grabung von jedermann über-
prüft und nachvollzogen werden. 
Bei genauer Betrachtung aber kann man erkennen, dass der 
angesprochene Knick der säulenreihe im Vergleich mit dem 
tatsächlichen Bestand nicht ganz exakt umgesetzt wurde. 
diese fehlerhafte darstellung ist ebenso bei den von hoff-
mann und schulz publizierten grundrissen vorhanden. nach 
einer neueren, genauen Vermessung durch Beata hertlein 
erweisen sich diese beiden älteren grundrisse als ungenau, 
da sie einen symmetrischen romanischen grundriss vor-
aussetzen.13 es erscheint folglich logisch, dass ein ähnlicher 
„fehler“ oder eine bewusste anpassung an ein ideal auch im 
modell stattgefunden hat. in diesem Zusammenhang wäre 
eine exakte Vermessung des modells und ein abgleich mit 
modernen messdaten aus dem inneren der Kirche interes-
sant, um die abweichungen genau benennen zu können. 
hertlein geht von einem unsymmetrischen romanischen Bau 
aus, der bereits den Knick nach norden besaß, und schlägt 
deshalb eine neue grabung an der nordseite der Krypta vor, 
um die frage des romanischen Vorgängerbaus endgültig zu 
klären.14 da die gelegenheit zu solch einer grabung aber 
nicht absehbar ist, muss einstweilen nach anderen erklärun-
gen für den Knick gesucht werden, wie etwa mit hilfe eines 
astronomischen ansatzes, wie ihn beispielsweise max hasak 
bietet.15 nach einer hinreichenden Klärung der form wäre es 
interessant, den grundriss des romanischen Baus und der 
Krypta in der sebalduskirche durch besondere, auffällige 
steine im Boden hervorzuheben und so für Besucher sichtbar 
zu machen.

   rapHael scHeller
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