
DIE GOTTLOSEN LAUFEN IM KREIS 
Sebald Behams «Bauernfest» 
oder «Die zwölf Monate» in neuer Deutung 
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Bauern in der Kunst 

Die Figur des Bauern ist e in alter Zankap fe l der Kunst 
geschichte. Vor a l l em in den 70er u n d 80er Jahren des 
20. Jahrhunderts w u r d e erbittert u m das angemessene 
h is tor ische Verständnis v o n Bauerndarste l lungen der 
Frühen Neuzei t gestritten, o h n e dass e ine konsens fä 
hige Pos i t i on erreicht w o r d e n wäre.1 D ie Druckgraf ik 
der Beham-Brüder , vor a l l em ihre Darste l lungen v o n 
ausgelassenen Bauernfesten, stand dabei i m m e r w ieder 
i m Z e n t r u m der Ause inandersetzung, so dass sich die 
parad igmat ischen Pos i t i onen dieser Debat ten an i h rem 
Beispiel n a c h z e i c h n e n lassen. 

Aus marxist ischer Perspekt ive w u r d e die zuneh 
m e n d e B i ldwürd igke i t des Bauern als Ausdruck der 
gesel lschaft l ichen E m a n z i p a t i o n des Bauernstandes u n d 
m i t h i n der revo lu t ionären Solidarität seitens der aus füh 
renden Künst ler gedeutet. In d iesem S inne w u r d e den 
Behams vor d e m h is tor i schen Hintergrund der Bauern
kriege e ine bauern f reund l i che Hal tung unterstel l t , d ie 
sie in ihrer Kunst i m m e r wieder art ikul iert hät ten.2 I n 
schar fem W i d e r s p r u c h h ierzu steht die Auf fassung, die 
Darste l lungen feiernder Bauern seien als Krit ik an den 
Sitten u n d Bräuchen der Landbevö lkerung u n d s o m i t 
als be ißende Moralsat i ren zu interpret ieren. Der Bau
erngrafik k o m m t aus d iesem B l i ckw inke l vor a l l em die 
F u n k t i o n zu, e i n e m städt ischen P u b l i k u m vor Augen zu 
führen , w i e m a n sich nicht zu verha l ten habe u n d d a m i t 
die bes tehende soziale Hierarchie zu stützen.3 Gegen die 
marx is t i sch inspir ierte Behauptung , die B i ldwerdung des 
Bauern entspr inge e i n e m unmi t te lbaren Bedür fn is e iner 
au fs t rebenden Bevö lkerungssch icht nach Repräsenta
t ion , w u r d e n z u d e m mi t gu tem Recht l i terarische u n d 
ikonograf i sche Trad i t ionen geltend gemacht , die zeigen, 
dass der Bauer i m Bi ld ke ineswegs direkt den Bauer auf 
d e m Felde widerspiegelt , sondern fast i m m e r auf andere 
Bilder rückzu führen ist.4 D ie B e h a m s c h e n Bauernbi lder 
wären demzu fo lge n icht als originärer Ausdruck der Wel t 
anschauung ihrer Entwerfer zu deuten , sondern als Spie
gel einer den Darste l lungen vorgängigen Moral , die d e m 
el itären Wer tesys tem einer s tädt i sch -humanis t i schen 
Rez ip ientengruppe entspringt. Gegen e in solches mora 
l is ierendes Verständnis des Bauerngenres w u r d e wie 
d e r u m e ingewendet , dass die ausschwe i f enden Bauernfe
ste v o n H u m a n i s t e n des 16. Jahrhunderts durchaus auch 

pos i t i v gewertet wurden . 5 Nach der W i e d e r e n t d e c k u n g 
v o n Tacitus' Germania, e iner Schrift, in der die exzessi
v e n Festgebräuche der a l ten G e r m a n e n beschr ieben sind, 
hätte m a n das Tr inkgebaren der Bauern als ebenso typi
schen w i e l i ebenswürd igen Charakterzug der Deutschen 
zu schätzen gelernt. Die B e h a m s c h e n Bauernfeste seien 
d e m n a c h als b i ld l iche Feiern e ines ursprüngl ichen u n d 
v i ta len Bauern- u n d Deu t sch tums zu verstehen. 

Die hier in groben Zügen referierten Forschungspo
s i t i onen k ö n n t e n in ihrer E inschätzung der F ü n k t i o n 
des Bauern in der Druckgraf ik des 16. Jahrhunderts k a u m 
untersch ied l icher ausfal len. E i n m a l erscheint er als Held 
der f rühbürger l i chen Revo lu t ion , e i n m a l als d idakt isches 
Negat ivexempe l u n d schl ießl ich als S innb i ld deutschen 
Nat ionalsto lzes . D o c h so untersch ied l ich diese Posit io 
n e n auch sein m ö g e n , sie alle vers tehen die Bauerndar
s te l lungen n icht zuletzt als b i ld l iche K o m m e n t a r e z u m 
Bauernstand. Inso fern entsteht der Ansche in , das w ich 
tigste Ziel jeder Interpretat ion sei die Bean twor tung der 
Frage, o b i m jewei l igen Fall in posi t iver oder negativer 
W e i s e z u m B a u e r n t u m Stel lung g e n o m m e n wird . In der 
Folge w i rd den Bauerndarste l lungen d a n n entweder e ine 
a f f i rmat iv unterha l tende F u n k t i o n zugesprochen, die den 
Betrachter zur amüs ier ten Ident i f i ka t ion einlädt , oder 
es w i rd e ine kri t isch mora l i s ierende F u n k t i o n behaup
tet, bei der die Bauern als abschreckende Beispiele für 
lasterhaftes Verhal ten d ienen . D o c h was , w e n n es in den 
Bi ldern überhaupt n icht in erster L in ie d a r u m geht, die 
Bauern en tweder verächt l ich zu m a c h e n oder in ihrer 
w u n d e r b a r e n Vital i tät zu l oben? Was , w e n n die Bauern 
überhaupt n i ch t das e igent l iche T h e m a sind, sondern nur 
M e d i u m für e ine ganz anders geartete Botschaf t? A m Bei
spiel e iner späten St ichfolge Sebald Behams sol l i m Fol
genden gezeigt werden , dass die Frage, o b die Bauern hier 
gepriesen oder geschol ten werden , zu kurz greift. Dage
gen gilt es, die konkre te Gesta l tung v o n Behams Zyk lus 
so ernst zu n e h m e n , dass dieser als intel l igenter Bi ldbei 
trag zu hochak tue l l en Kontroversen erkennbar wird . 

Sebald Behams Stichfolge Das Bauernfest oder Die 
zwölf Monate aus den Jahren 1546 u n d 1547 stellt auf z e h n 
durchgehend n u m m e r i e r t e n k le in format igen Blättern 
e in Bauerntanzfest u n d dessen o f fenbar unverme id l i che 
Begle i terscheinungen dar.6 D ie ersten sechs Stiche zeigen 
jewei ls zwe i Bauernpaare b e i m teils verha l tenen, teils 
ausgelassenen Tanz. D ie energet ischen Figuren ze i chnen 
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s ich d e u t l i c h v o r d e m b l a n k e n H i n t e r g r u n d ab - n u r e i n 
s c h m a l e r B o d e n s t r e i f e n ist graf isch als Grasnarbe gestal 
tet. Ü b e r j e d e m der t a n z e n d e n Paare ist der N a m e des 
m ä n n l i c h e n B a u e r n angebrach t , w o d u r c h d ie F iguren 
als V e r k ö r p e r u n g e n der z w ö l f M o n a t e - v o n FABIANVS 
IENNER ( Januar) bis NICOLAVS CRISTMON ( D e z e m b e r ) -
k e n n t l i c h g e m a c h t w e r d e n . Das erste Blat t trägt zusätz 
l i ch d ie A u f s c h r i f t ONFANG DES IARS VND MONAT, u n d 
so f ü h r t das erste Tanzpaar d e n Re igen a u c h m i t großer 
B e s t i m m t h e i t an . D e m g e g e n ü b e r f i n d e n s ich au f d e m 
s i eb ten Blat t f o l g e n d e Ze i l en : DIE ZWELF MONET SEN 
GEDHON. WOL AVF GREDT WIR FOENS WIDER ON (Die 
z w ö l f M o n a t e s i n d getan. W o h l au f Grete , w i r f a n g e n 
n o c h m a l an). Geze ig t s i n d h ier n e b e n e i n e m Bauern 
paar, das s i ch - e r n e u t u n d m i t s che inbar n o c h g r ö ß e r e m 
Ei fer - z u m Tanz begibt , a u c h z w e i M u s i k a n t e n m i t Schal 
m e i u n d D u d e l s a c k , d ie als SVN u n d MON a u s g e w i e s e n 
s ind . Sie b i l d e n d e n A b s c h l u s s des Re igens , v e r k ö r p e r n 
aber z u g l e i c h d e n M o t o r , das he iß t d ie stet ig t r e i b e n d e 
Kra f t des Tanzes u n d d a m i t d ie U n a u s w e i c h l i c h k e i t e ines 
N e u b e g i n n s , d ie ja a u c h i n der In schr i f t z u m A u s d r u c k 
k o m m t . Bestärkt w i r d dieser E f f e k t der U n a b s c h l i e ß b a r -
ke i t d u r c h d e n U m s t a n d , dass d ie A n o r d n u n g der E in 
ze lb lä t ter z w a r v o n l i n k s n a c h rechts for tschre i te t , der 
i m a g i n ä r e R u n d t a n z se lbst j e d o c h i n en tgegengese tz ter 
R i c h t u n g ver l äu f t , so dass m a n erst a n d e n e i g e n t l i c h e n 
A n f a n g gelangt , w e n n m a n das E n d e des Jahres erre icht 
hat . D u r c h d iese G e g e n l ä u f i g k e i t e n t s t e h t e i n i n s i ch 
gesch lossener Kre i s lau f , aus d e m es k e i n E n t r i n n e n z u 
g e b e n sche in t . 

D i e dre i a b s c h l i e ß e n d e n St i che m i t d e n N u m m e r n 8 
bis 10 w u r d e n 1547 h i n z u g e f ü g t , f ü h r e n d e n Fries j e d o c h 
e x p l i z i t for t , w a s d e u t l i c h a n d e n S t o ß f u g e n z u erken 

n e n ist, a n d e n e n d ie Blätter d u r c h v e r b i n d e n d e M o t i v e 
m i t e i n a n d e r v e r z a h n t w e r d e n . B e h a m zeigt au f Blat t 8 
e i n e A u f f o r d e r u n g z u m Tanz , d ie s i ch w o m ö g l i c h a n d e n 
Brautvater r i ch te t (ALDER DV MVST DANCZEN), d a n n a u f 
B la t t 9 e i n e n gewa l t t ä t i gen Streit m i t K n ü p p e l n , Schwer 
tern u n d L a n z e n (HAVST DV MICH • s o STICH ICH DICH) 
s o w i e s ch l i eß l i ch au f B la t t 10 e i n b e o b a c h t e t e s L iebes 
paar (ICH WIL AVCH MIT) u n d e i n e n s ich o b e n w i e u n t e n 
e n t l e e r e n d e n B a u e r n , der v o n s e i n e m N a c h b a r n e i n e n alt
k l u g e n Ratsch lag erhä l t (DV MACHST ES GAR ZV GROB). 

W i e i n der F o r s c h u n g seit l a n g e m b e k a n n t ist, h a t 
Seba ld B e h a m be i der G e s t a l t u n g se iner Serie v o n 
1546/47 au f S c h e m a t a u n d F iguren v o r a n g e g a n g e n e r 
W e r k e zurückgegr i f f en . 7 I n ihrer G e s a m t a n l a g e geht sie 
au f d ie m e i s t Bar the l B e h a m z u g e s c h r i e b e n e Kirmes zu 
Mögelsdorf (P 1247) zurück . Berei ts i n d ieser f r ü h e n H o l z 
s chn i t t f o l ge , d ie als erste Dars te l l ung e ines Bauern fes te s 
i n der Druckgra f i k gi lt , f i n d e n s ich d ie g r u n d l e g e n d e n 
E l e m e n t e : A u f e i n e z e c h e n d e T i schgese l l s cha f t u n d e i n 
M u s i k a n t e n p a a r m i t D u d e l s a c k u n d S c h a l m e i f o l g e n 
i n fr iesart iger A n o r d n u n g t a n z e n d e Bauernpaare . 8 D i e 
m e i s t e n der t a n z e n d e n Paare aus der Serie v o n 1546/47 
h a t Seba ld B e h a m j e d o c h s e i n e n E n d e der 1530er Jahre 
e n t s t a n d e n e n S t i c h f o l g e n Der Bauerntanz (B 166-177) 
u n d Der Bauernhochzeitszug (B 178-185) e n t l e h n t . 9 D i e 
T i s c h s z e n e w i e d e r u m s t a m m t n a h e z u w ö r t l i c h , w e n n 
a u c h sp iege lverkehr t , aus e i n e m St ichpaar , das Seba ld 
e b e n f a l l s i n d e n s p ä t e n I530ern g e s c h a f f e n h a t u n d i n 
d e m der A u f f o r d e r u n g z u m Tanz e i n e w ü s t e K a m p f s 
z e n e gegenüberges te l l t w i r d (B 164; B 165, vgl . Kat.-Nr. 39). 
D i e e n t s p r e c h e n d e K a m p f s z e n e h a t er 1547 j e d o c h n i c h t 
d i rek t ü b e r n o m m e n , s o n d e r n n e u gestaltet , dabe i aller
d ings d u r c h g e h e n d au f F iguren aus d e n a n t i k i s i e r e n d e n 
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K a m p f f r i e s e n seines Bruders Barthe l zurückgegr i f fen . 1 0 

Für das Blatt 10 hat er s ich sch l ieß l ich n o c h m a l s bei K o m 
p o s i t i o n e n seiner Bauerntanz-Tolge (B 176, B 177) bed ient . 
Das Fest der M o n a t s b a u e r n ist d e m n a c h e ine regelrechte 
Col lage aus Versatzs tücken früherer Werke . 

W i e s ind diese M o t i v ü b e r n a h m e n zu b e w e r t e n ? 
Gus tav Paul i sah in i h n e n e in Zeugn is für das E r l a h m e n 
v o n Sebald B e h a m s bes ten Kräf ten : der Künst ler habe 
s ich n i ch t m e h r z u e iner n e u e n A u f f a s s u n g des Stof fes 
durchr ingen k ö n n e n u n d se ine Arbei t durch das U m h ä n 
gen e ines «al legor ischen M ä n t e l c h e n s » v o l l e n d s verdor 
ben. 1 1 A l i s o n Stewart w i e d e r u m n i m m t an, dass es s ich 
be i d e n var i i e renden W i e d e r h o l u n g e n vor a l l e m u m e in 
e f f i z ientes P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n hande l t , durch das 
z u d e m a u c h n e u e Käu fe r sch i ch ten a n g e s p r o c h e n w e r d e n 
k o n n t e n . 1 2 D e m g e g e n ü b e r so l l h ier d ie Ans i ch t ver treten 
w e r d e n , dass d ie Gestal t v o n B e h a m s später St ichfo lge 
s ich w e d e r d u r c h m a n g e l n d e Kreat iv i tät n o c h durch e in 
re ines M a r k t k a l k ü l h i n r e i c h e n d erk lären lässt. D e n n u m 
d e n W i t z u n d d ie C h u z p e des P r o g r a m m s ermessen zu 
k ö n n e n , m u s s m a n s ich auf e ine genauere Ana l y se der 
Blätter e in lassen. 

Wege zur Deutung 

Frei l ich k a n n m a n darüber speku l ieren , auf w e l c h e W e i s e 
d ie Bi lder v o n un te r sch i ed l i chen Betrachtergruppen 

j ewe i l s aufgefasst w u r d e n . E i n Nürnberger Patrizier w i r d 
andere Schlüsse aus d e m zu S e h e n d e n gezogen h a b e n 
als e in Bauer aus Möge l sdor f - so l l te dieser ü b e r h a u p t je 
in den Besi tz so lcher Blätter g e k o m m e n sein. U n d a u c h 
i n n e r h a l b dieser G r u p p e n m u s s m a n v o n je i nd i v idue l 
l en F o r m e n der A n e i g n u n g ausgehen , d ie v o n B i ldung , 
W o h l s t a n d , Gesch lecht , Charakter u n d v i e l en w e i t e r e n 
Faktoren abhäng ig s ind. A u f der E b e n e der h i s t o r i s chen 
R e z e p t i o n lassen s ich fraglos ganz versch iedenart ige , ja 
e inander w i d e r s p r e c h e n d e V e r s t ä n d n i s w e i s e n rekonstru 
ieren, d ie alle e ine gewisse Berecht igung h a b e n u n d es 
d e m In terpre ten er lauben, s ich b e q u e m i n der Plural i tät 
der D e u t u n g e n e inzur i ch ten . D u r c h e i n so lches Vorge
h e n m a g m a n der V i e l s t i m m i g k e i t u n d K o m p l e x i t ä t der 
f r ü h n e u z e i t l i c h e n W e l t durchaus G e n ü g e t u n - aller
d ings w e i c h t m a n d a m i t zug le ich der Frage aus, o b d ie 
Bi lder n i c h t d o c h in e iner W e i s e gestaltet s ind , d ie e ine 
b e s t i m m t e Lesart n i c h t nur er laubt , s o n d e r n n a h e legt. 
D ie Au fgabe e iner s o l c h e r m a ß e n or ien t i e r ten Interpreta
t i o n b e s t ü n d e n u n dar in , d ie B i l d e l e m e n t e n i c h t a l le in 
als be l ieb ig aus tauschbare Signale zu deu ten , s o n d e r n 
ihr Z u s a m m e n s p i e l als K o n s t e l l a t i o n zu begrei fen, i n der 
b e s t i m m t e T o p o i durch ihre spez i f i sche K o m b i n a t i o n zu 
e iner k o n k r e t e r e n D e u t u n g An lass geben. 

B e h a m s M o n a t s b a u e r n b ie ten d e m In terpre ten 
v ie l fä l t ige A n s a t z p u n k t e . So so l l i m Fo lgenden e in igen 
G r u n d m o t i v e n der Serie nachgegangen w e r d e n , d ie s ich 
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vielleicht zu einer stimmigen Gesamtdeutung zusam
menführen lassen. Zunächst sei das Hauptthema in den 
Blick genommen: der Tanz der Bauern, der unweigerlich 
die Frage nach seinem Anlass aufwirft. Vor dem Hinter
grund des Behamschen CEuvres wird man annehmen 
müssen, dass es sich hier um eine Kirchweih oder um ein 
Hochzeitsfest handelt. Für ersteres spricht vor allem die 
Nähe zur bereits erwähnten Kirchweih zu Mögelsdorf, für 
die zweite Option sprechen die Übernahmen aus dem 
Bauernhochzeitszug. So lässt der HER GREGORIVS MERCZ 
genannte Tänzer, bei dem es sich offenkundig nicht um 
einen Bauern, sondern um einen feineren «Herrn» han
delt, an eine auffällige Figur aus jener Serie denken. Auch 
das ALDER DV MVST DANCZEN überschriebene Blatt deu
tet in diese Richtung, da es sich bei dem angesprochenen 
Alten möglicherweise um den Brautvater handelt. Viel
leicht werden aber auch beide Festivitäten miteinander 
kombiniert, wie dies schon in Sebald Behams Großer 
Kirchweih (B 168, vgl. Kat.-Nr. 42) der Fall war. 

An der Frage, wie der Tanz zu bewerten sei, scheiden 
sich wiederum die Geister der Interpreten. Raupp sieht 
durch die abschließenden drei Blätter der Serie die «her
kömmliche Kirmes-Schablone» voll in ihre Rechte ein
gesetzt.13 Und dies meines Erachtens mit gutem Grund, 
denn liest man die Bilderfolge linear von Blatt 1 bis 10, 
dann mündet der Tanz in gewaltsamen Streit, Unkeusch-
heit und Völlerei und wird damit - ganz im Sinne einer 
mächtigen christlichen Deutungstradition, die den Tanz 
«schlechthin zum Ausdruck heidnischer Frömmigkeit» 
erklärt1'' - als Versinnbildlichung sündigen, gottvergesse
nen Daseins gebrandmarkt.15 Die heidnische Dimension 
des Tanzes wird zudem von der bacchantischen Wein-
laubbekränzung des NICOLAVS CRISTMON sowie der 
Frau des SIMON WEINMON hervorgehoben. Dass letzte
rer sich in einem kräftigen Strahl übergibt, zeigt deutlich, 
dass der Bauerntanz auch ohne die später hinzugefügten 
letzten drei Stiche als wüstes Treiben charakterisiert ist. 

Für eine weitaus positivere Wertung des Tanzgesche
hens tritt Janey Levy ein. Im Anschluss an Margaret Car-
roll sieht sie in der Darstellung von sich übergebenden 
Bauern den freudigen Ausdruck deutschen Nationalge
fühls und deutschen Stolzes auf die eigene kulturelle Tra
dition.16 Nichts in Behams Serie deute auf eine satirische 
Dimension hin. Damit unterschlägt die Autorin freilich 
den möglichen Bezug zur Tradition der Lasterikonografie, 
der vor allem in den letzten beiden Stichen zum Tragen 
kommt, die - wie bereits angedeutet - als Szenen des 
Zorns (Ira), der Unzucht (Luxuria) und der Völlerei (Gula) 
lesbar sind.17 

Ein möglicher Schlüssel zum Bildprogramm liegt 
vielleicht in jenem Zitat verborgen, das der Forschung 
seit jeher wohlbekannt ist, dessen Funktion bislang aber 
noch nicht hinreichend bestimmt wurde. Wie immer wie
der bemerkt wurde, ist das mit IACOB HEWMON bezeich
nete Tänzerpaar eine Adaption von Albrecht Dürers Tan
zendem Bauernpaar (vgl. Abb. in Kat.-Nr. 29) von 1514. Die
ses Blatt ist für die Bauerngrafik sicher die entscheidende 

Inkunabel, die dem Bauernthema in Nürnberg die Bahn 
bereitet hat.18 Wie Jürgen Müller jüngst zeigen konnte, 
setzt sich Dürer in diesem Bild, wie auch in seinen zwei 
weiteren Bauernstichen der 1510er Jahre, auf verdeckte 
Weise mit antiker Skulptur auseinander.19 Dürer reagiert 
mit seinen Stichen auf die Vorwürfe seiner italienischen 
Künstlerkollegen, er könne nicht in antiker Manier, also 
schön und elegant gestalten. Für seine bildliche Antwort 
bedient sich der Künstler der sokratischen Ironie, da er 
sich mit den plumpen Bauern vorgeblich zur tumben 
deutschen Art bekennt, dabei aber zugleich berühmte 
Bildwerke der Antike zitiert und sich so über diese lustig 
macht. Bereits bei Dürer also ist das Bauernthema nicht 
dem Willen zur Verbildlichung konkreter Menschen 
vom Lande geschuldet, sondern dient vielmehr als 
Medium zur kritischen Auseinandersetzung mit anderen 
Kunstwerken. 

Wenn nun Sebald Beham Dürers Tanzendes Bauern
paar in seinem Bauernfest zitiert, darf man zum einen 
davon ausgehen, dass er mit einem Betrachter rechnet, 
der dieses Zitat erkennt und zu würdigen weiß.20 Zum 
anderen aber ist dieser Rückgriff sicher auch als Signal 
zu werten, dass es hier - wie schon bei Dürer - nicht 
in erster Linie um die dargestellten Bauern selbst geht, 
sondern um wie auch immer geartete Angelegenheiten 
der Kunst. Auch Behams Bildfindungen sind - so die hier 
vertretene These - vor allem als Kommentare zu anderen 
Werken zu verstehen. Findet man Formelemente anderer 
Künstler in seinen Bildern, so darf man nicht vorschnell 
einen diffusen «Einfluss» dafür verantwortlich machen. 
Vielmehr sollte man stets die Möglichkeit prüfen, ob 
der Künstler nicht sehr reflektiert auf seine vermutlich 
bewusst gewählten Vorbilder reagiert.21 Im Hinblick auf 
die vorliegende Stichfolge stellt sich demnach die Frage, 
welche künstlerischen Bezugspunkte - über die Dürer-
schen Bauern hinaus - dingfest zu machen sind. 

Monatsbauern und Planetenkinder 

Vergleicht man die Serie von 1546/47 mit dem Bauerntanz 
aus dem Jahre 1537, so besteht die wichtigste Änderung in 
der Hinzufügung von Inschriften, die die gesamte Veran
staltung zur Verbildlichung des Jahreskreislaufs erklären. 
Folgt man ihren Nachnamen, so verkörpern die munter 
tanzenden Bauern nun die zwölf Monate. Die Vornamen 
wiederum verweisen stets auf einen Heiligen, der im 
jeweiligen Monat seinen Feiertag hat. Jüngst wurde die 
These geäußert, Beham müsse sich bei der Auswahl der 
Heiligennamen am sogenannten Cisiojanus - einem um 
1500 weit verbreiteten, in Pseudolatein verfassten Merk
gedicht, in dem die Namen der Feiertage des gesamten 
Jahres in verkürzter Form zusammengefasst sind - ori
entiert haben, da nur in ihm alle zwölf der bei Beham 
genannten Heiligennamen zu finden seien.22 Dieser 
Vorschlag kann leider nicht überzeugen, da sich zahlrei
che Kalender des frühen 16. Jahrhunderts - etwa aus der 
Bening-Werkstatt - nachweisen lassen, in denen samt-
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l iehe N a m e n entha l ten sind. A n dieser Stelle k a n n es 
genügen, den Nürnberger Druck v o n Mar t in Luthers Bet
büchlein aus d e m Jahre 1527 anzu führen , für den Sebald 
B e h a m die Ho lzschn i t t i l lus t ra t ionen e n t w o r f e n hat u n d 
dessen Kalender alle He i l i gennamen aus der späteren 
St ichfolge aufweist .2 3 E ine Her le i tung v o m Cisiojanus 
ist inso fern weder n o t w e n d i g n o c h wahrsche in l i ch . Viel
m e h r ist a n z u n e h m e n , dass B e h a m sch l ichtweg beson
ders popu läre Heil ige gewähl t hat , die sofort als typisch 
für den jewei l igen M o n a t zu e rkennen waren . 

Der durch die V o r n a m e n gestiftete Bezug zu den Hei
l igenka lendern lässt sich n o c h wei ter vert iefen, d e n n er 
ruft e ine der w icht igs ten W u r z e l n der Bauern ikonogra f ie 
in Er innerung: die Ka lender i l lus trat ionen der Stunden
bücher, in d e n e n Bauern bei mona t s t yp i s chen Arbe i ten 
gezeigt werden. 2 4 W i e die Ka lenderho lzschn i t te aus 
Luthers Betbüchlein (Abb. 7.1) zeigen, war B e h a m mi t die
ser B i ld trad i t ion bestens vertraut, u n d so darf m a n anneh 
m e n , dass er es in der Serie v o n 1546/47 auf e ine Engfüh 
rung v o n Kirmes- u n d Ka lender ikonograf ie abgesehen 
hatte. Al lerdings b lendet B e h a m durch die Inschr i f ten 
n o c h m indes tens e ine wei tere ikonograf i sche Trad i t ion 
in seine Serie ein. I n d e m er n ä m l i c h die be iden Mus ikan 
ten zu SVN u n d MON erklärt, w e r d e n die t anzenden Bau
ern unter der Hand zu P lanetenk indern , die d e m Einf luss 
kosmischer M ä c h t e unterl iegen.2 5 

Die Ikonograf ie der P lanetenk inder hatte bereits i m 
15. Jahrhundert zu e i n e m relativ festen u n d sehr erfolgrei
chen Schema ge funden , das bis we i t ins 17. Jahrhundert 
Gült igkei t beha l ten sollte: In einer h i m m l i s c h e n Sphäre 
ist die jewei l ige P lanetengot the i t dargestellt, w ä h r e n d 
unter ihr, of t durch e in W o l k e n b a n d getrennt, jene M e n 
schen die Erde bevölkern, die der Herrschaft der Got the i t 
u n t e r w o r f e n sind: die Planetenkinder .2 6 Der B i ld typus 
war in Nürnberg w o h l b e k a n n t , d e n n 1531 hatte Albrecht 
G l o c k e n d o n e ine Folge v o n s ieben Ho l zschn i t t en heraus
gebracht, für we l che en tweder Georg Pencz oder Sebald 
B e h a m die En twür fe geliefert hatte (Abb. 7.2).27 Wer v o n 
den be iden auch i m m e r der Autor gewesen sein mag, fest 
steht, dass B e h a m mi t astro logischen T h e m e n bestens 
vertraut war. So hat er 1539 e ine achttei l ige Serie k le iner 
Blätter m i t d e m Titel D I E T A G D E R V I I P L A N E T E N gesto
chen, in der die P lanetengötter den W o c h e n t a g e n zuge
ordnet w e r d e n (Abb. 7.3/7.4). 

Schon jetzt ist zu erkennen , dass es s ich bei den 
Schr i f tbeigaben der Bauernserie v o n 1546/47 ke ineswegs 
nur u m ein «allegorisches Mänte l chen» hande l t , sondern 
u m e ine überaus s t immige konzeptue l l e Erweiterung. 
B e h a m bringt hier mehrere ve rwandte B i ld t rad i t ionen 
zue inander u n d stellt den Betrachter dami t vor die Frage, 
w i e ihr Z u s a m m e n h a n g zu bewer ten sei. A u c h hier a lso 
f indet e ine Ause inandersetzung m i t bes tehenden Bild
f o r m e n statt, d ie - ve rmut l i ch in krit ischer Abs icht - mi t 
e inander konf ront ier t werden . Einige der dami t e inher
gehenden Versch iebungen h e r k ö m m l i c h e r W e r t u n g e n 
fa l len unmi t te lbar ins Auge. So s ind die Bauern in der 
Ka lendertrad i t ion stets arbei tend dargestellt, u n d auch 

i m R a h m e n der P laneten ikonogra f ie zäh len sie zu den 
ung lück l i chen K indern des Saturns, die teils schwere kör
per l iche Arbeit verr ichten müssen . In der vor l i egenden 
Serie h ingegen zelebrieren sie - gemäß ihrer paral le len 
Herkunf t aus der K i rmestrad i t ion - e inen m u n t e r e n Rei
gen. Dabe i s ind sie jedoch, anders als Zsche l le tzschky 
me in t , ke ineswegs aus der «ihre M e n s c h e n w ü r d e schmä
le rnden A n o n y m i t ä t herausgehoben u n d als Beachtung 
verd ienende M i t m e n s c h e n vorgestellt».28 Da sie w i e 
m e c h a n i s c h angetr ieben nach Sack u n d Pfe i fe v o n S o n n e 
u n d M o n d tanzen, k a n n hier v o n W ü r d e u n d Selbstbe
s t i m m u n g ke ine Rede sein: Sie s ind nach w i e vor kos
m i s c h e n M ä c h t e n u n t e r w o r f e n u n d h a b e n ihr H a n d e l n 
n icht in der e igenen Hand. A u c h ihre N a m e n h e b e n sie 
m i t n i c h t e n aus der Typis ierung heraus, sondern belassen 
sie i m Status v o n E x e m p e l n kreatürl icher Existenz. 

Au f e iner Ebene lässt s ich Behams Bauernserie somi t 
als Parodie auf die Vorste l lung kosmischer O r d n u n g 
verstehen, die g e m e i n h i n durch das P lanetensys tem 
verkörpert w i rd . Dies ist bereits daran ersichtl ich, dass 
S o n n e u n d M o n d n icht als ehrwürd ige Repräsentanten 
der H i m m e l s k ö r p e r auftreten, sondern zu barfüßigen 
u n d t r inkenden D o r f m u s i k a n t e n degradiert sind. Folg
l i ch erscheint auch der Verlauf des Jahres hier n i ch t als 
w o h l g e o r d n e t e Sequenz schöner Sternbilder, sondern 
v i e lmehr als groteske Abfo lge fr ivoler Tanzf iguren. Die 
Kre i sbewegung der k o s m i s c h e n Zeit , nach p la ton ischer 
Vorste l lung Inbegri f f der ew igen k o s m i s c h e n Ordnung , 
w i r d s o m i t als ziel loser Ringel tanz denunz ier t . 

W a s in B e h a m s Inszen ierung also m i t schwing t , ist e in 
ent ferntes Echo der patr ist ischen P o l e m i k gegen ant ike 
Kreis lauf lehren.2 9 A m prominen tes t en hat August inus i m 
XII. B u c h seiner Schrift Vom Gottesstaat d ie ant ike Vor
stel lung v o m scheinbar ewigen Kreisen des Un iversums 
z u m b loßen «Possenspiel» erklärt.30 Der Kirchenvater 
kritisiert in ätzender Schärfe den m i t d e m zyk l i schen 
W e l t b i l d v e r b u n d e n e n G e d a n k e n einer steten Wieder 
kehr des Gle ichen, da dieser e ine abso lute Transzendenz 
Got tes - w i e sie der christ l iche Glaube postul iert u n d 
fordert - pr inz ip ie l l ausschl ießt. Vor a l l em aber w i rd die 
Kreis lauf lehre v o n i h m als absurd verwor fen , w e i l sie i n 
u n ü b e r w i n d b a r e m W i d e r s p r u c h zur chr is t l ichen Vorstel
l ung einer z ie lgerichteten Hei lsgeschichte steht. Zut iefst 
e m p ö r t bemerkt August inus : «Ausgeschlossen, so etwas 
zu glauben! D e n n e i n m a l nur ist Christus für unsere Sün
den gestorben, a u f e r s t a n d e n aber v o n den Toten, stirbt 
er h in fo r t n i ch t mehr , u n d der Tod w i r d h in for t n icht 
über i h n herrschen) [Rom 6, 9-10].»31 D ie Erlösungstat 
Christ i ist durch ereignishafte E inmal igke i t charakte
risiert - ganz so w i e auch seine Geburt , die schl ießl ich 
e inen s ingulären W e n d e p u n k t der Wel t - u n d Heilsge
schichte bedeutet . Inso fern k a n n e in Christ n i ema l s die 
Vorste l lung eines ewig in sich kre i senden K o s m o s ' akzep
tieren. Au f d ie jenigen, die d e n n o c h der paganen Lehre 
anhängen , tref fen laut August inus die darauf fo lgenden 
W o r t e zu: «<Im Kreise l au fen die Go t t l o sen herum> [Ps. 12, 
9], n icht als o b ihr Leben in jenen verme in t l i chen Kreis-
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laufen sich künftig wiederholen würde, sondern weil 
schon jetzt ihr Irrtumspfad, das ist, ihre falsche Lehre, 
sich im Kreise dreht.»32 

Wenn Behams Bauern im Kreise laufen, verbildli
chen sie dann jenen «Irrtumspfad», von dem bei Augu
stinus die Rede ist? Eine besonders derbe Pointe des 
Rundtanzes besteht jedenfalls darin, dass ausgerechnet 
der CRISTMON genannte Bauer sich in einem kraftvollen 
Strahl übergibt, ohne freilich deshalb seinen munteren 
Tanz zu unterbrechen. In dieser ebenso beiläufigen wie 
respektlosen Markierung des Monats der Menschwer
dung Christi kann man durchaus die von Augustinus 

diagnostizierte Missachtung der Ereignisse christlicher 
Heilsgeschichte erkennen, durch die sich die Lehre von 
den kosmischen Kreisläufen auszeichnet. Aus diesem 
Blickwinkel gewinnt dann auch das Bacchantische als 
Kennzeichnung des heidnischen Charakters des Bauern
reigens eine neue Dimension. 

Das kosmische Kreislaufmodell ist jedoch nicht der 
einzige Ideenkomplex antiker Herkunft, der hier unter 
Beschuss gerät. Vielmehr wird damit zugleich auch das 
gesamte System astrologischer Vorherbestimmung - wie 
es die Bildtradition der Planetenkinder anschaulich vor 
Augen führt - als heidnisch und unchristlich verun-
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7.2 Georg Pencz, Saturnus (aus der Folge der Planeten), 
1530-1550, Holzschnitt, 348 x 218 mm, London, The British 
Museum, Department of Prints and Drawings, 1895,0122.295. 
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glimpft. Denn gerade die Determination durch die Him
melskörper Sonne und Mond ist es ja, welche die Bau
ern zu ihrem gottlosen Rundtanz zwingt. Damit ist eine 
theologische Kerndebatte des 16. Jahrhunderts berührt, 
in der es um die Frage geht, ob die Astrologie für gute 
Christen erlaubt ist oder nicht. Während etwa Philipp 
Melanchthon ein passionierter Anhänger der Stern
kunde war, begegnete Luther den Astrologen mit schrof
fer Ablehnung, die er mit der für ihn typischen Drastik 
zum Ausdruck brachte: «Es ist ein dreck mit irer Kunst».33 

Die Einwände, die von Luther und anderen gegen die 
Astrologie ins Feld geführt wurden, sind größtenteils in 
der biblischen und patristischen Kritik an der antiken 
Sternkunde vorgeprägt, wobei der Paganismus-Vorwurf 
neben dem generellen Vorwurf einer Teufelskunst zu 
den beliebtesten Anschuldigungen zählt.34 

Für unseren Kontext sind jedoch vermutlich weniger 
die elitären Diskussionen in Wittenberg von Bedeutung 
als vielmehr die populären astrologischen Publikatio
nen, die in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf den 
Markt kamen.35 Von den zahlreichen Beispielen seien 
hier nur wenige genannt. Eine Schrift von Peter Creut-
zer, die 1530 in Straßburg erschien, bringt bereits im Titel 
das Anliegen dieser Literaturgattung unverhohlen zum 
Ausdruck: Weissagung/ Waßerlei Glücks/ Art/ Natur vnd 
Neygung ein ieder Mensch/ man oder weibs Person/ sein 
werde/ anfenglich seins lebens biß ans ende/ Auß warem 

Vrtheil himlischer Influentz/ Nach dem tag vnd zeit seiner 
Geburt/ fast leichtlich zuerlernen/ inn vil wege garfürtreg-
lich zuwissen.16 Ein 1545 in Frankfurt bei Cyriacus Jacob 
erschienenes Buch mit dem Titel Astronomia. Teutsch 
Astronomei ist dagegen im Vorwort äußerst bemüht, den 
Gegnern der Astronomie den Wind aus den Segeln zu 
nehmen: Man sei «nit der meinung (wie die vnuersten-
digen woehnen) das man auff das gestirn an jm selbst 
sehen/oder dasselb foerchten solt/ als es ettwas auß jm 
selbs in die jrdischen coerper würcken oder außrichten 
moege/Neyn/dann Gott seinen gwalt nit an das gestirn 
gebunden hat/sonder er selbs wircket durch sie/wie es 
jm gefellet [...].»37 Zuletzt sei noch auf den Calender/ mit 
Underrichtung Astronomischer Wirckungen/ Natürlichen 
Influentz der Gestirn/Planeten/ vnnd Himlischen Zeychen 
hingewiesen. Dieses Buch erschien 1547 in Frankfurt bei 
Christian Egenolff, eben jenem Verleger, mit dem Sebald 
Beham als Buchillustrator in seiner Frankfurter Zeit 
eng zusammenarbeitete. Die Vertrautheit des Künstlers 
mit astrologischen Publikationen ist demnach mehr als 
wahrscheinlich.38 

Dass Planeten und Sterne einen beträchtlichen Ein-
fluss auf das menschliche Leben haben, war Mitte der 
1540er Jahre also eine durchaus gängige, wenn auch 
nicht unumstrittene Vorstellung. Und im Medium der 
Kunst waren es sicher die Planetenkinder, die ein solches 
astrologisch bestimmtes Weltbild am prägnantesten 
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zum Ausdruck brachten. Beham, der sich zuvor selbst 
offenbar ohne Vorbehalte an der Verbildlichung astrolo
gischer Konzepte beteiligt hatte, scheint 1546/47 hierzu 
eine kritische Position zu beziehen. Denn in seinem Bau-
ernfest wird eine sonst mit bildlicher Würde versehene 
Auffassung von Welt und Kosmos ins bäuerlich Groteske 
gewendet. Die Bauern werden denn durch diesen Schach
zug auch weniger erhöht, als dass die planetarische Ord
nung erniedrigt wird. 

Wenn hier nun das Neuheidentum der zeitgenössi
schen Astrologie zur Zielscheibe der bildlichen Subver
sion erklärt wird, wie steht es dann um die Vornamen der 
Monatsbauern, die doch allesamt auf christliche Heilige 
verweisen? Spräche dies nicht eher für eine harmonische 
Synthese als für ein kritisches Verhältnis? Zunächst ist 
einzuräumen, dass astrologische Elemente der christli
chen Kunst des Mittelalters nicht gänzlich fremd waren -
man denke etwa an die Tierkreiszeichen in den Bildpro
grammen von Kirchenportalen, aber auch in unzähligen 
Kalendern von Stundenbüchern. Wie wir gerade gesehen 
haben, ging jedoch mit der neuen Blüte der Astrologie im 
16. Jahrhundert auch ein verschärftes kritisches Bewusst-
sein gegenüber neuheidnischen Tendenzen einher. Und 
wie es scheint, trifft sich diese Skepsis in Behams Stich
folge mit der reformatorischen Ablehnung katholischer 
Heiligenverehrung, die durch die Stundenbücher mit 
ihren Suffragien (Fürbittgebete an Heilige) idealtypisch 
verkörpert wird. In Luthers bereits erwähntem Betbüch
lein, das ein evangelischer Ersatz für die altgläubigen 
Gebetbücher sein sollte, beklagt sich der Reformator 
bitter über jene «bettbuechlin darinnen so mancherley 
iamer von beichten vnd suende zelen/vnchristlich narh-
eyt inn den gepettlin zuo Gott vnnd seinen heyligen/den 
eynfeltigen eingetrieben ist [,..]».39 Indem nun Beham in 
seiner Stichfolge den Heiligenkalender mit der Idee der 
Planetenkindschaft zusammenführt, bringt er Heiligen
frömmigkeit und Sternkunde in eine prekäre Nähe und 
lässt sie sich gegenseitig als Formen des Aberglaubens 
denunzieren. 

Was Beham uns hier also in allegorischer Form vor 
Augen stellt, ist eine Weltordnung, in der sich die ver
meintlich christlichen Erdenkinder ganz dem Diktat 
der kosmischen Mächte ausliefern, wenn sie sich besin
nungslos ein ums andere Mal in den von Sonne und 
Mond vorgegebenen Reigen der Monate stürzen, ohne je 
einen Ausweg aus diesem ewigen Zirkel zu suchen. Die 
Affirmation der Wifderkehr des Immergleichen findet in 
Behams Stichfolge also im Namen von christlichen Heili
gen und in Form eines Kirmestanzes statt. Damit erschei
nen Heiligenkalender und Kirchweih letztlich selbst als 
quasi-pagane Institutionen - und der Katholizismus als 
das wahre Neuheidentum. 

Krisensymptome 

Auch wenn die Lage bereits hinreichend komplex gewor
den ist - eine letzte Wendung hat die Interpretation noch 

zu vollziehen. Denn vor dem Hintergrund der Weltbild
implikationen des bäuerlichen Ringelreihens erschei
nen auch die Ausschweifungen der «Kirmesschablone» 
in neuem Licht: Die 1547 hinzugefügten Blätter zeigen 
nicht nur die unvermeidlichen Begleiterscheinungen 
des Tanzes, sondern vergegenwärtigen jene Daseinsform, 
die sich offenbar notwendig aus dem «Irrtumspfad» der 
antik-paganen Kreislauflehre ergibt. Wie bereits ange
deutet, ist diese Konzeption aus christlicher Warte nicht 
zuletzt deshalb unannehmbar, weil sie der Vorstellung 
einer zielgerichteten Heilsgeschichte, die in der Wieder
kehr Christi terminiert, zuwiderläuft.'10 Und genau dies 
scheint Behams Monatsbauern auszuzeichnen: In ihrem 
munteren Reigen scheren sie sich weder um Christi 
Geburt und Tod noch um seine Wiederkehr am Tage des 
Jüngsten Gerichts. 

In der Literatur zu Behams Bauernkirmessen ist 
immer wieder auf die zahlreichen Traktate gegen Trun
kenheit und Sauferei hingewiesen worden, die im 
Deutschland des 16. Jahrhunderts Konjunktur hatten.41 

Ein wichtiger Aspekt dieser Literaturgattung blieb dabei 
jedoch - soweit ich sehe - unbeachtet. Denn in diesen 
Texten geht es nicht allein um Lasterschelte und die 
Anweisung zu Mäßigkeit und Nüchternheit, sondern vor 
allem um die Beschwörung einer Krisenzeit, in der die 
Trunksucht als Zeichen des nahen Weltendes gedeutet 
wird. Bereits Luthers Schrift An den christlichen Adel 
deutscher Nation (1520), die den Papst als den Antichrist 
zu entlarven trachtet, ist von einer brennenden Sehn
sucht nach dem Jüngsten Tag durchzogen und deutet den 
«mißbrauch fressens und sauffens, davon wir Deutschen, 
als einem szondern laster, nit ein gut geschrey haben in 
frembden landen [...]», als Zeichen des nahen Weltendes.42 

Am eindringlichsten hat jedoch Sebald Behams Schwa
ger, der spiritualistische Theologe Sebastian Franck, die 
Trunkenheit als Symptom der Endzeit gedeutet.43 Dessen 
Pamphlet Vonn dem grewlichen laster der trunckenheit 
(1531) kulminiert in dem dramatischen Schlusskapitel 
«Wie das zuosauffen/fressen vnd trincken/ein gewyß zai-
chen sey vor dem jüngsten tag».44 

Ohne dem hier im Einzelnen nachgehen zu können, 
sei die These geäußert, dass die Kirmesthematik der Nürn
berger Druckgrafik möglicherweise in einem viel engeren 
Verhältnis zu dem hier nur angerissenen Endzeitdiskurs 
steht, als dies bislang wahrgenommen wurde. Dabei geht 
es in den Bildern vermutlich weniger um die faktische 
Prognose des nahen Weltendes als vielmehr um die -
mithin spielerische - Herausforderung der Urteilskraft 
und Deutungskompetenz des Betrachters: Er muss in der 
Lage sein, im gewöhnlichen Weltgeschehen, in alltägli
cher Sauferei oder im festtäglichen Tanz, die Zeichen des 
Jüngsten Gerichts zu vernehmen. 

Die hier vorgestellte Interpretation von Sebald 
Behams Bauernfest hat weit über die Fragen der Bauern
bewertung und der schlichten Moraldidaxe hinausge
führt. Sie war darum bemüht zu zeigen, wie der Künstler 
durch die geschickte Kombination bereits existierender 
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B i l d f o r m e l n sow ie durch die souveräne Überb l endung 
geläufiger Topo i e ine mot i v i s che Kons te l l a t i on erzeugt 
hat, die den Betrachter zu einer kr i t i schen Verhäl tn isbe
s t i m m u n g ihrer E l emente herausfordert : Die e inze lnen 
Bedeutungssch ich ten lagern n icht e in fach unvermi t te l t 
übere inander u n d s ind fo lg l ich auch n icht e inze ln abzu
schälen u n d zu isol ieren. V i e l m e h r strahlen sie aufe in 
ander ab u n d stel len sich dadurch gegenseit ig in Frage. 
Hei l igenkalender , Monatsarbe i ten , P lane tenk inder u n d 
K i rmesschab lone f i n d e n hier zu e i n e m Ste l ld ichein , aus 
d e m keiner der e ingebrachten T h e m e n k o m p l e x e unver 
sehrt w ieder hervorgeht . Der interessanteste B e f u n d 
unserer Ana lyse dürfte j edoch dar in l iegen, dass s ich das 
scheinbar so pro fane u n d derbe B a u e r n t h e m a als über
aus geschmeid iges M e d i u m für e inen h o c h a k t u e l l e n 
theo log i schen Debattenbei trag erwiesen hat. 

Die Frage, o b die in der Bi ld fo lge ank l ingende Krit ik 
an der Astro logie u n d a m Ka tho l i z i smus B e h a m s persön
l icher Überzeugung entspr icht , ist k a u m m i t Gewisshe i t 
zu beantwor ten . Grundsätz l i ch hatte B e h a m jedoch 
ke iner le i H e m m u n g e n , s ich k lass i sch -humanis t i schen , 
an t i k -my tho log i s chen oder eben astro log ischen The
m e n zu w i d m e n . A u c h hat der e inst selbst als «gottlos» 
gescho l tene Maler sich dabei ke ineswegs durchgehend 
der Tonlage der Parodie bedient . Da er z u d e m v ie l fach für 
ka tho l i sche Auftraggeber gearbeitet hat, sol l te m a n die 
i m Bauernfest greifbare Krit ik astrologischer Konzep te 
n i ch t vorschne l l e i n e m inneren I m p u l s des Künst lers 
zuschre iben, der sich aus tiefer christ l icher G e s i n n u n g 
gegen die pagane An t ike u n d den «abergläubischen» 
Ka tho l i z i smus stellt.45 G l e i c h w o h l muss B e h a m n ich t 
nur über e in äußerst klares Bewuss tse in des zeitgenös
s ischen Diskuss ionss tandes verfügt haben , u m e ine so 
konz i se Krit ik in e i n e m k o m p l e x e n Bi ld -Text -Verbund 
zu art ikul ieren. A u c h der respekt lose W i t z seiner Jugend, 
der i h n i m Jahre 1525 vor Gericht geführt hatte , m u s s i h m 
erhal ten geb l ieben sein. 
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