
BlicKPunKt feBruar.  der närrische höhepunkt der 
„fünften Jahreszeit“ fällt in diesem Jahr in den februar. 
ihre fans zeigen sich trendbewusst als pastellfarbene ein-
hörner und faultiere. altbewährt auf der tanzfläche sind 
dagegen flauschige Kuhanzüge und schicke Katzenoutfits. 
tierkostüme waren schon früher beliebt. sie geben der for-
schung rätsel auf. 
handschriftliche, bebilderte chroniken berichten als 
„schembartbücher“ von nürnbergs Vergangenheit als fast-
nachtshochburg. danach zogen ab 1449 organisierte rot-
ten von narren beim „schembartlauf“ durch die stadt. ihre 
fantasievollen Kostüme und umzugswagen dienten dabei 
nicht nur der Belustigung des Publikums: in ihnen zeigen 
sich Kritik an menschlichen fehlern und streitthemen 
ihrer Zeit. der weit über die stadtgrenzen hinaus populä-
re maskenumzug wurde zunehmend zur Bühne der dama-
ligen „high society“. ein ende setzte dem ausgelassenen 

treiben 1539 der sittenstrenge luther. erst im nachhinein 
gaben nürnberger Patrizier die besonders zahlreich erhalte-
nen chroniken zu repräsentationszwecken in auftrag. sie 
zählen in ihnen so viele einflussreiche namen auf wie die 
gäste listen der angesagtesten Partys in Köln und rio. 
in text und Bild beschreiben viele schembartbücher einen 
besonderen tanz, der bisher von der forschung weitgehend 
unberührt blieb – so auch elf schembarthandschriften in 
der Bibliothek des germanischen nationalmuseums. in drei 
fällen werden die chronikeinträge durch kolorierte feder-
zeichnungen ergänzt, deren aufbau sich sehr ähnelt. eine 
abschrift präsentiert die tanzdarstellung sogar als gleich-
zeitigen und gleichwertigen Bestandteil der chronik. die 
beiden älteren illustrationen waren ursprünglich eigenstän-
dig. Zur thematischen ergänzung wurden sie in die Bücher 
eingefügt. Beim Zuschnitt auf die passende größe wurden 
Verluste in Kauf genommen (abb. 1). 
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Abb. 1: Typische, beschnittene Metzgertanz-Darstellung. Schembartbuch, Nürnberg 1551–1600, Sign. Merkel Hs 2° 241, fol. XXIIIv und fol. XXIVr. (Digitalisat 
und Montage: GNM, Bibliothek).
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abgebildet sind 21 männer in lebendigen Posen. die tän-
zer bilden eine menschenkette, indem jeder den runden 
riemen ergreift, den sein Vordermann ihm reicht. hüp-
fend bewegen sie sich in dieser reigenformation über die 
tanz- und Bildfläche. für das spätmittelalterliche nürn-
berg sind sie auffällig bunt gekleidet und verstoßen gegen 
die damals üblichen farbcodes. auch tragen sie keine 
rockschöße unterhalb der taille, womit sie sich der städti-
schen Kleiderordnung widersetzen. ihre hüte und Kappen 
sind teils schlicht, teils mit langen federn geschmückt. die 
spitz zulaufenden schuhe wären heute wohl eher teil eines 
Kostüms, entsprechen aber der damaligen mode. einige 
haben sich schellenkränze, attribute des narrentums, um 
die taille gebunden. getanzt wird zur musik von drei Blech-
bläsern. Von ihnen durch die tänzerkette getrennt steht am 
rechten rand eine weitere Person. sie hält ein Bäumchen 
in die höhe, das – wohl mit Wurstringen – geschmückt ist. 
die fünf männer tragen ordnungsgemäße Kleidung in den 
stadtfarben rot und weiß. die ausladenden umhänge der 
musiker machen einen feierlichen eindruck.

Wer hier tanzt, zeigen die stolz präsentierten handwerks-
zeichen an beiden enden des reigens an: der von der flei-
scherbrücke bekannte ochse weist die Personen als metz-
ger aus.

Lammbrave Metzger in städtischen Wirren

das bunte treiben findet sich in einem Prolog erklärt, der 
einigen schembartchroniken vorangestellt ist. danach ver-
bündeten sich 1349 nürnberger Zünfte „wider vernunfft“, 
stifteten „große aufruhr“ an und wollten den rat der stadt 
erschlagen. dieser sei jedoch durch einen metzger gewarnt 
worden und geflohen. Während der folgenden monate wirt-
schaftete ein aus dem gemeinen Volk gewählter rat die 
stadt herunter, bis schließlich der angereiste König Karl 
dieses neue gremium absetzte, die Verantwortlichen hart 
bestrafte und mit dem alten rat die ordnung wiederher-
stellte. den metzgern seien daraufhin die Privilegien eines 
„freyen fasnacht dantzs“ und des „schonpartt“ zur Beloh-
nung ihrer obrigkeitstreue gewährt worden.
diese moralisierende legende überliefern auch die chroni-
ken von hartmann schedel und sigismund meisterlin. müll-
ner fügt ihr in seinen annalen weitere details hinzu: im 
fleischerhaus soll einer der ratsherren unterschlupf gefun-
den haben und von metzgern gegen einen wütenden mob 
verteidigt worden sein. diese darstellung lässt sich auf-
grund der heutigen, wenig belastbaren Quellenlage weder 
vollständig widerlegen, noch bestätigen. 
die von handwerkern getragene revolte gegen die Patri-
zier des nürnberger stadtrats 1348 ist in eine generelle 
Bewegung der wachsenden städte einzuordnen. die Zünf-
te waren zur Wirtschaftsmacht geworden und wollten sich 
dementsprechend positionieren. ihr streben nach mitbe-
stimmung und selbstständigkeit, das sogar einige „edle“ 
des Patriziats unterstützten, führte vielerorts zu unruhen. 
nach vergeblichen finanzverhandlungen ergriff der volks-
ferne Kaiser Karl iV. die initiative gegen den neuen rat: er 
schloss sich mit markgraf ludwig dem Bayern und einigen 
Burggrafen zusammen, um wieder Zugriff auf nürnberg 
und seine Kassen zu erlangen. die allianz profitierte dabei 
von den noch ungeordneten machtverhältnissen in der 
stadt. nach einer wohl unblutigen Übernahme wurde der 
alte rat wiedereingesetzt. die gerade erst gewonnenen frei-
heiten der Zünfte wurden stark eingeschränkt. es scheint 
plausibel, dass die gut gestellte metzgervereinigung nicht 
mit ihrer kaufkräftigsten Klientel, den Patriziern, brechen 
wollte und sich deshalb aus den Wirren heraushielt. für die 
den metzgern zugeschriebene heldenrolle gibt es jedoch 
keine älteren, sicheren Belege.
erstmals wird der metzgertanz 1397 urkundlich erwähnt. 
allerdings ist schon für die Zeit vor dem aufstand ein reges 
öffentliches leben verschiedener handwerkervereinigun-
gen in der reichen fernhandelsstadt nürnberg anzuneh-
men. später wurden neben den „fleischern“ nachweislich 
auch den messerern und tuchern besondere Veranstaltun-
gen gestattet. traditionell fanden diese zur fastnacht statt. 

Abb. 2: Bewaffneter Schembart-Hauptmann mit „Fleischpärtlein“ auf der 
Brust. Nürnberger Chronik, Nürnberg 1585–1592, Sign. Hs 58 a, fol. 380v. 
(Digitalisat: GNM, Bibliothek).



es ist daher anzunehmen, dass das tanzprivileg der metz-
ger nicht als lohn für ihre legendenhafte ratstreue verlie-
hen wurde. ihre sonderprivilegien bestanden vielmehr in 
der Begleitung ihres auftritts durch städtische musikanten. 
sie erhielten zudem die erlaubnis, eine truppe zum schutz 
der tänzer vor allzu übermütigen Zuschauern aufzustellen. 
eine ähnliche Bevorzugung von metzgerzünften ist jedoch 
für weitere städte nachgewiesen und kann daher nicht als 
besondere ausnahme für die treuen nürnberger gewertet 
werden. Vielmehr ist diese möglichkeit zur eigenwerbung 
als ein ausgleich für die gewinneinbuße während der kom-
menden fastenzeit zu verstehen.
Wie jedes zünftige treiben stand der metzgertanz nach 
1348 unter strenger Kontrolle. ratserlässe dokumentieren 
die städtischen Vorgaben rund um den Brauch. getanzt 
wurde danach wohl während eines umzugs über die flei-
scherbrücke, der auf dem hauptmarkt vor dem rathaus 
endete. so präsentierte sich der handwerkerstolz immer 
eingebunden in den sozialen Kontext der stadt. der Zusam-
menschluss hatte vollständig und geordnet zu erscheinen. 
als tänzer traten wohl die gesellen auf. 
die teilnehmer ihrer schutzrotte mussten dem rat im 
Voraus angemeldet werden. als Waffen trugen sie stump-
fe holzspieße und mit Knall- und Brandzeug ausgestattete 
Pflanzenbuschen bei sich. sie sollten den tanzenden metz-
gern damit Platz schaffen und sie vor fastnachtstrunkenem 
Publikum schützen. maskiert und in zweifarbigen Kostü-
men, mit dem metzgerbeil als Zugehörigkeitsabzeichen auf 
der Brust, erregten sie im laufe der Jahrzehnte zunehmend 
aufmerksamkeit (abb. 2). tatsächlich emanzipierte sich der 
umzug der schutzrotte mit der Zeit zum schembartlauf. 
für das Jahr 1449 ist er erstmals als eigenständiges fast-
nachtsevent belegt. ab 1458 kauften junge Patrizier den 
metzgern sogar das entsprechende Privileg ab, um selbst 
den populär gewordenen lauf veranstalten zu können. der 
metzgertanz wurde zwar weiterhin abgehalten, verlor aber 
mit der Zeit an Bedeutung.

Rätselhafte Fastnachtstiere

ein ratserlass von 1477 erwähnt erstmals die „vasnacht-
tier“, wie sie auch im vorliegenden Beispiel in den rand-
zonen oben links und unten dargestellt sind. auf den 
ersten Blick scheinen vier reiter auf verschiedenen tieren 
die tänzer zu flankieren. ein Pferd ist kein ungewöhnli-
cher anblick. anders der berittene Widder, das eselköpfige 
geschöpf mit gans im maul und das einhorn, dessen rei-
terin beim Zuschnitt des Blatts ihren Kopf verlor. die tanz-
illustration einer weiteren schembarthandschrift offenbart 
das Wesen der fastnachtstiere (abb. 3). als umgehängte 
attrappen stehen sie nicht auf eigenen Beinen, sondern 
werden vom „reiter“ an einem schultergurt getragen. die 
illusion wird hier beeinträchtigt: unter den stoffbespannten 
Konstruktionen lugen die füße ihrer träger hervor.
eine ältere forschungsmeinung interpretiert diese „hobby 
horse“-Kostüme als vorchristliche fruchtbarkeitszeichen. 
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Zusammen mit dem tanz der metzger und dem bekränz-
ten Bäumchen sollten sie danach den frühling willkommen 
heißen. Von dieser deutung ist jedoch abstand zu nehmen. 
der geschmückte Baum ist ein bis heute übliches requisit 
volkstümlicher tänze des gesamten Jahreslaufs. der metz-
gertanz und seine tiere waren dagegen fest an den katho-
lischen Kalender gebunden. sie sind nur vor dem hinter-
grund der fastnacht zu verstehen. 
in diesem Zeitraum dürfen und durften menschliche fehler 
gezeigt und gefeiert werden. daher mag seine einordnung 
als durch und durch christlich erstaunen. doch die in mit-
telalter und früher neuzeit omnipräsente Kirche begrüßte 
das närrische treiben: im sinne der Zweistaatenlehre des 
augustinus stellte sie damit den lasterhaften irdischen 
staat dem gottesstaat gegenüber. im diesseitigen narren-
reich der fastnacht regieren sünde und chaos mit tänzen, 
umzügen und Kostümierung. diese übersteigerte gegen-
welt gab den vorreformatorischen gläubigen die möglich-
keit, sich auszutoben. daraufhin sollte sich die einsicht der 
eigenen sündhaftigkeit und schuld einstellen. mit diesem 
Kloß im hals gelang das fasten und die rückkehr in die 
kirchliche ordnung leichter. die hoffnung auf Vergebung 
an ostern konnte so besonders verheißungsvoll inszeniert 
werden. 

Abb. 3: „Reiter“ mit umgehängten Fastnachtstier-Attrappen, Peitsche und 
Gerte. Schembartbuch, Nürnberg 1551–1600, Sign. Hs 5664, fol. 67r (De-
tail, Digitalisat: GNM, Bibliothek).
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das osterlamm steht mit seiner siegesfahne für den auf-
erstandenen christus. tiere wurden aber auch als sym-
bole des irdischen Übels eingesetzt. dem Publikum der 
nürnberger metzger waren tierallegorien nicht nur aus 
dem gottesdienst wohlbekannt. im damaligen, christlich 
geprägten alltag waren sie in vielen Bereichen vertreten – 
vom sprichwort bis zur fassadengestaltung. Zur fastnacht 
ist „[ihr] Vorkommen […] so allgemein, dass man darin ein 
konstituierendes element […] sehen kann“, wie dietz-rüdi-
ger moser feststellt. der Kulturhistoriker Jürgen leibbrand 
sieht besonders in den tierischen allegorien der sieben 
todsünden ein sündenregister der fastnacht und vertritt 
damit eine zweite theorie zu den nürnberger fastnachtstie-
ren. Vergehen durch die todsünden galten als besonders 
verwerflich. für die gläubigen zogen sie die höchste stra-
fe nach sich, den absoluten gnadenverlust. Von ihnen ging 
eine faszination des schreckens aus. als tierallego rien 
fanden sie vielerorts Platz in der fastnacht – etwa auch im 
metzgertanz?

die illustrationen in schembartbüchern des gnm und 
anderer institutionen zeigen nur ein Quartett von Pferd, 
Widder, einhorn und des eselköpfigen reittiers, das eine 
tote gans als attribut trägt. diese tiere lassen sich even-
tuell als Wollust, hochmut, Zorn und Völlerei deuten – mit 
sicherheit aber nur im Kontext der kanonischen todsün-
den. leibbrand interpretiert die tänzerkette als schlange, 
die für neid steht. auf einer unbekannten metzgertanz-
illustration stellt er zusätzliche esels- und Wolfsdarstellun-
gen fest: diese tiere würden in der vervollständigten sie-
benergruppe geistige trägheit und habsucht symbolisieren. 
leibbrand macht keine angaben zu seiner scheinbar abwei-

chenden Quelle. eventuell missverstand er die handwerks-
zeichen der metzger als esels- und Wolfsdarstellung: die 
darstellung der im tanz präsentierten embleme variiert. 
nicht immer sind sie auf den ersten Blick als solche erkenn-
bar. seine deutung der tänzerkette als „schlange“ ist dar-
über hinaus nicht stichhaltig, da diese reigenformation für 
Volks- und Zunfttänze auch außerhalb der fastnacht zeit-
typisch war. unüblich ist für das mittelalter und die frühe 
neuzeit dagegen die darstellung von sündentieren in klei-
neren gruppen: text- und Bildtradition geben die Zusam-
menstellung der sieben vor. auf zahlreichen metzgertanz-
illustrationen finden sich immer nur dieselben vier reittie-
re. lediglich eines davon, die mögliche Völlerei-allegorie 
(abb. 4), kann in direktem Bezug zu den tänzern gesehen 
werden. eine selektion der übrigen lässt sich nicht begrün-
den. eine interpretation der tierkostümierungen als sün-
dentiere steht also auf vier statt den nötigen sieben Beinen. 
sind sie womöglich doch nicht als allegorien der todsün-
den zu verstehen?
es bleibt festzuhalten, dass die frage nach der Bedeutung 
und tatsächlichen Zahl der „vasnachttier“ aufgrund der 
ungünstigen Quellenlage derzeit nicht sicher zu beantwor-
ten ist. solange keine zeitnahe darstellung des metzger-
tanzes mit sieben tierallegorien nachgewiesen wird, bleibt 
auch leibbrands these eine mutmaßung. antworten könnte 
eventuell die sichtung von nürnberger fastnachtsspielen 
bringen, die aus dem spätmittelalter in großer Zahl über-
kommen sind und lokale Bräuche dokumentieren.
in der ehemaligen fastnachtshochburg nürnberg wird heu-
te weniger getanzt und gefeiert – ohne strenge regulierung 
durch den stadtrat aber vielleicht ausgelassener. in diesem 
Jahr entstehen fotos von äußerlich ähnlichen szenen: die 
„Zünfte“ der Ärzte, gärtner, matrosen und Polizisten rei-
hen sich zur Polonaise ein, umringt von einhörnern, Katzen 
und faultieren. mit einigen Jahrhunderten abstand werden 
diese Zeitdokumente wohl ebenfalls unlösbare rätsel dar-
stellen.

 Sonja rakoczy
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Abb. 4: Eselköpfiges „hobby horse“ mit toter Gans im Maul. Schembartbuch, 
1551–1600, Sign. Hs 5664, fol. 66 v. (Detail, Digitalisat: GNM, Bibliothek).


