
Teufelsritt: eine Touristenattraktion im Liebfrauendom

Beitrag

Teufelstritt oder Herzogs-Schritt von Helmut Schmidbauer: Die Touristenattraktion im 
MÃ¼nchner Liebfrauendom verliert ihren Schwefelgeruch – ein Beitrag des Bayernbundes und 
von dessen WeiÃ?-Blauer Rundschau.

Zu den Geheimnissen, die in Bayern und den bairisch sprechenden, benachbarten Gebieten 
RÃ¤tsel aufgeben, gehÃ¶ren die zahlreichen sogenannten â??Teufelstritteâ??. Das sind Orte, 
in denen, wie die Sagen erzÃ¤hlen, der Teufel im wutgereizten Zustand mit einem FuÃ? 
aufstampfte und seinen FuÃ?abdruck hinterlieÃ?. Er tat dies meist im MissvergnÃ¼gen Ã¼ber 
Kirchenbaumeister oder reine und fromme Jungfrauen, von denen er wider Erwarten 
Ã¼berlistet wurde. Ein jÃ¼ngst erst entdeckter, attraktiv erhaltener Teufelstritt findet sich im 
ObergeschoÃ? eines uralten Stadtmauerturms der Schongauer Ringmauer. Der weitum 
berÃ¼hmteste aber existiert im Liebfrauendom zu MÃ¼nchen als touristischer HÃ¶hepunkt.
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Keine MÃ¼nchner StadtfÃ¼hrung und keine Beschreibung des Liebfrauendoms lassen derzeit immer
noch den Hinweis auf diesen Teufelstritt unter dem Orgelbogen auf der Westseite des Gotteshauses
aus. FÃ¼r die offiziellen Stellen in KirchenfÃ¼hrung und DiÃ¶zesanverwaltung erscheint die
ausufernde PopularitÃ¤t des Teufelstrittes aber eher als eine lÃ¤stige Begleiterscheinung; man weiÃ?
offenbar nicht recht, wie man dazu stehen sollte. Also hÃ¤lt man den Ball so flach, wie es eben noch
geht. Jedenfalls vermittelt die groÃ?e, 1994 erschienene zweibÃ¤ndige Festschrift zum 500jÃ¤hrigen
JubilÃ¤um der Metropolitankirche diesen Eindruck. Diese opulente Festgabe â??Monachium
Sacrumâ?? lÃ¤Ã?t baulich keinen Nagel und kunstgeschichtlich keinen Pinsel aus, und in der genau
und gewissenhaft behandelten Bau- und Funktionsgeschichte wird jede PersÃ¶nlichkeit, sei es in den
Gremien oder dem Ordinariat, abgehandelt. Der Teufel aber und sein angeblicher FuÃ?abdruckbleiben
weitgehend ausgeblendet. Er wird nur in einer Randbemerkung nebenbei in einem SatzerwÃ¤hnt.[1]
Leider wurden die einschlÃ¤gigen Briefe der Wittelsbacher Herzoge der Kirchenbauzeit,die den
FuÃ?abdruck und seine HintergrÃ¼nde nachvollziehbar erklÃ¤ren, nicht herangezogen. Undso
belÃ¤sst man es dabei, das Ganze (wenig Ã¼berzeugend) als â??Scherz der Handwerkerâ??
darzustellen. Immerhin, wenn auch nur als bloÃ?e Nennung (â??Teufelstrittâ??), hat es der
FuÃ?abdruck in das renommierte Handbuch der Deutschen KunstdenkmÃ¤ler von Georg Dehio
geschafft, und zwar im Zusammenhang mit der LichtfÃ¼hrung als baulicher Besonderheit.[2]

In einem vor etlichen Jahren erschienenen Artikel einer groÃ?en MÃ¼nchner Tageszeitung[3] Ã¤rgert
sich dann der Leiter der Kunstreferats im Erzbistum MÃ¼nchen & Freising, dass â??diese eine dunkle 
Delle im Bodenâ?? alle Aufmerksamkeit der Touristen absorbiere (â??Welche SchuhgrÃ¶Ã?e hat der 
Teufel?â??).

Mit einem gewissen Schaudern dÃ¼rfen Touristen ihren FuÃ? in den vertieft ausgearbeiteten
FuÃ?abdruck einer quadratischen Bodenplatte setzen, und sie erfahren dann, dass der Teufel von
dieser Stelle aus keine FensterÃ¶ffnungen sehen konnte, entgegen seiner Wette mit dem Baumeister
JÃ¶rg von Halsbach, die er deswegen verloren hatte: Der Gottseibeiuns hÃ¤tte tatsÃ¤chlich nur einen
taghell erleuchteten Kirchenraum ohne Fenster wahrgenommen! Das sei selbst fÃ¼r einen Teufel zu
viel gewesen, daher der Wutstampfer. AnschlieÃ?end habe sich der Teufel in einen Sturmwind
verwandelt, der um den Kirchenbau (bisweilen heute noch) tobte, um das GebÃ¤ude einstÃ¼rzen zu
lassen. Auch hier sei ihm wiederum der Erfolg versagt geblieben. Soweit die ergreifenden Sagen, die
sich um den Vorgang ranken. Der Leiter des Kunstreferats sagt aber auch in dem Bericht: â??
Ohne den Teufelsabdruck wÃ¤re der Dom nicht zu verstehen.â?? Und da irrt er gewaltig, der besagte
FuÃ?abdruck im Stein ist nÃ¤mlich gar kein Teufelstritt, er steht vielmehr in einer direkten Beziehung
zu den Wittelsbacher HerzÃ¶gen der Kirchenbauzeit.

Da kommt jetzt nÃ¤mlich Herzog Christoph der KÃ¤mpfer (1449-1493) ins Spiel [4]. Sein Vater,
Herzog Albrecht III., der â??Frommeâ??, ging eine heimliche Liebesheirat mit der hÃ¼bschen
Baderstochter Agnes Bernauer ein. Der GroÃ?vater Herzog Ernst, der in dieser Ehe eine Gefahr fÃ¼r
den Bestand der Dynastie befÃ¼rchtete, lieÃ? die Bernauerin durch einen Justizmord beseitigen, Der
Witwer Albrecht schloss dann umgehend eine politisch ebenbÃ¼rtige Ehe mit der um 17 Jahre
jÃ¼ngeren Herzogin von Braunschweig-Grubenhagen Anna, einer Welfin in direkter Abstammung
Heinrichs des LÃ¶wen. Damit steht beider Sohn Christoph mit dem Beinamen â??der KÃ¤mpferâ??
mÃ¼tterlicherseits in direkter und ununterbrochener Nachfolge des halbitalienischen bayerischen
Herzogs Welf IV.
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Christophs vielschichtige und schwierige PersÃ¶nlichkeit ist auch auf dieses ungleiche Elternpaar
zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Der religiÃ¶se Sinn und die Begeisterung fÃ¼r Kunst und KÃ¼nstler stammen
vom Vater, sein unruhiger und zugleich zupackender Geist, die SpontaneitÃ¤t, die Ã¼berragende
KÃ¶rperkraft und TollkÃ¼hnheit deuten auf das welfische Blut seiner Mutter hin. Dazu war er, wie alle
Wittelsbacher HerzÃ¶ge, studiert und hochgebildet: Er absolvierte ein Grundstudium und Studium der
Jurisprudenz an der UniversitÃ¤t Padua, hatte einen Studienaufenthalt in Rom[5]. Er beherrscht neben
der Muttersprache noch die italienische, die lateinische und vermutlich auch im Ansatz die
franzÃ¶sische Sprache. Das befÃ¤higte ihn zum hochgeschÃ¤tzten Diplomaten in kaiserlichen
Diensten. Mit seinen Briefen und der tagebuchÃ¤hnlichen Aufzeichnung seiner Pilgerreise ins Heilige
Land, dem â??Pilgramsbuchâ??, zÃ¤hlt er zur bayerischen und deutschen Literatur seiner Zeit. Seine
sportlichen HÃ¶chstleistungen machten ihn zur BerÃ¼hmtheit bei fÃ¼rstlichen Festen in ganz Europa.
Der in der MÃ¼nchner Residenz noch heute zu sehende Stein mit 364 Pfund wurde von ihm neun
Schritt weit geworfen, er konnte in eiserner RÃ¼stung Ã¼ber Pferde springen und warf auf
â??Landshuter Hochzeitâ?? 1475 den damals berÃ¼hmtesten Turnierreiter vom Pferd, und das selber
frei sitzend, also ohne Sattel und SteigbÃ¼gel.

In den 1460er Jahren, als sich die streitbaren herzoglichen BrÃ¼der Albrecht, Siegmund und
Christoph wieder einmal vertrugen, reifte nach vielen Ã?berlegungen der Gedanke, in der
Herzogsstadt endlich eine der Bedeutung des Gemeinwesens wÃ¼rdige, groÃ?e Kirche zu bauen. Die
anderen bayerischen HerzogsstÃ¤dte Landshut, Ingolstadt und Straubing hatten lÃ¤ngst groÃ?e
moderne Hallenkirchen, nur die MÃ¼nchner Kirchenarchitektur dÃ¼mpelte altvÃ¤terlich verstaubt vor
sich hin. Das sollte sich jetzt Ã¤ndern.

Es musste zwar eine von der Stadt errichtete BÃ¼rgerkirche sein (die erzbischÃ¶fliche Kathedrale war
ja immer schon in Freising), aber in dieser GrÃ¶Ã?enordnung war die Initiative der herzoglichen
Familie gefordert. MÃ¼nchen zÃ¤hlte damals etwa 13.000 Einwohner. Der Liebfrauendom, wie er
schlieÃ?lich mit ungefÃ¤hr 4.000 qm GrundflÃ¤che gebaut wird, fasst an die 20.000 Personen, mithin
die grÃ¶Ã?te Kirche der sÃ¼ddeutschen SpÃ¤tgotik.[6] Es war Herzog Christoph, der den Kirchenbau
vorantrieb und der schlieÃ?lich die Familie Wittelsbach dazu brachte, als Baumeister den
bescheidenen, persÃ¶nlich eher unscheinbaren JÃ¶rg von Halsbach in Betracht zu ziehen. Aufgrund
seiner engen Beziehungen zur MÃ¼nchner KÃ¼nstlerschaft und seines GespÃ¼rs fÃ¼r QualitÃ¤t im
Bau, erkannte Christoph die Begabungen des Meisters JÃ¶rg, auf dessen KÃ¶nnen die einmalige
Gestaltung der Kirche in Licht und scheinbarer Leichtigkeit zurÃ¼ckgeht. Christoph weilte in jenen
Tagen des Jahres 1468 gerade mit seinem Bruder Herzog Wolfgang auf der Burg GrÃ¼nwald vor
MÃ¼nchen, als ihn die herzogliche Entscheidung fÃ¼r JÃ¶rg von Halsbach erreichte. Wolfgang
schrieb an den regierenden Bruder Albrecht zurÃ¼ck: â??Item Herr brueder, es hat der Cristoff 
groÃ?e freud bezeigt von wegen der kirche zue vnser lieben Frauen. Und allererst, da erâ??s 
vernommen, hat er mit seinem fueÃ? auf ein quader gestoÃ?en â?¦NÃ¤chst er wegtrat, war die ganze 
spur seiner fersen im stain zu seen, drob sich mÃ¤nniglich (=jedermann) verwundert hÃ¤ttâ??, 
sagend: Desgleichen (d.h. mit solcher Kraft) mÃ¶chte sich kein anderer Mann zu tun vermessen! â?¦ 
Und wÃ¤r nun mein rat und meinung, in selbem stain die spur einigs tiefer aushauen zu lassn, damit 
sie nimmer abgewetzet wurd, ine zu bewahrn und an einen guten Ort im Dom zu setzen, wannâ??s 
dereinst zum pflastern kommt, als dass es ein gedÃ¤chtnuÃ? und trefflich wahrzeichen wÃ¤r.â?? [7]

Der herzogliche Bauherr und der Baumeister versprechen es.
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Zwanzig Jahre spÃ¤ter. Der Kirchenbau steht, sein Baumeister aber ist kÃ¶rperlich fertig abgeschafft;
trotzdem kann er noch vor seinem Tod sein Versprechen einlÃ¶sen, und zusammen mit dem letzten
Stein den GrÃ¼nwalder Quader mit demFuÃ?abtritt einsetzen. Herzog Siegmund schrieb an
Christoph: â?? Item vielliebster brueder, Ir wiÃ?t wol, was mechtig Ir seinerzeit vor 20 jaren ze 
gruenwald auf ein quaderstein stampfet, daÃ? eurer fersen spur in dem Stain zu sehn was. Den 
versprach meister jÃ¶rg von halsbach an ein gutn ort im Dom zu setzen zu ewiger gedechtnuÃ? eurer 
stÃ¤rke, und vermeinten wir, â?¦ in eine Lini und tiefer aushaun zu lassen, auf daÃ? ein Yeder 
unbeschadet steen kÃ¼nnt, wo Ir mit Eurem fueÃ? hingetretenâ?¦â??[8] An Michaeli (29. September)
1488 fÃ¼hrte der nunmehr schwer erkrankte Baumeister noch die herzogliche Familie im Dom an die
Stelle, an der er den GrÃ¼nwalder Stein mit dem ausgehauenen FuÃ?abtritt Herzog Christophs ins
Pflaster eingefÃ¼gt hatte: ein besonderer Platz im Westen der Kirche unter dem GewÃ¶lbe, das die
Orgel trÃ¤gt. Siegmund Ã¼berliefert die Gedanken des Baumeisters: â??Da mÃ¶chte dann ein Yeder 
deÃ? eingedenk sein, so er da stet in kÃ¼nftiger zeit und hÃ¶ret orgelspil und gesang ueber sich…â??
[9] Der Stein sollte also einem die FrÃ¶mmigkeit fÃ¶rdernden Zweck dienen. Und das eigentlich bis
heute. Wenn da nicht der tourismusfÃ¶rdernde teuflische Bezug gewesen wÃ¤re.

Bliebe noch der Zusammenhang zu klÃ¤ren, was der Umstand, dass von dort kein Fenster zu sehen
sei, zur Wahl des Ortes beigetragen habe. Das hat mit der Finanzplanung des Kirchenbaues zu tun.
Als er von der Bauentscheidung seinerzeit in GrÃ¼nwald erfuhr, habe Herzog ChristophÂ  ziemlich
aufgeregt darauf hingewiesen, dass fÃ¼r einen derartig aufwendigen Bau das vorhandene Geld hinten
und vorne nicht reichen wÃ¼rde. Diese sorgenvolle GemÃ¼tswallung hat seinem FuÃ?tritt die Wucht
verliehen. Der Bau wurde aber dann mit massenhaften Spendengeldern (die Ablassgelder nicht zu
vergessen!), deren Menge man so nicht erwartet hatte, finanziert. Wir Heutige wÃ¼rden sagen: Es
ereignete sich ein grandioses Kultursponsoring. Da schlieÃ?t sich jetzt der Kreis. Siegmund schreibt:
â??Nun sei da wol kein fenster zu sehen ( also von der Stelle des FuÃ?trittes), und alles sei vor unsern 
augen glÃ¤nzend hell und freudig. Also wÃ¤râ??s dann mit dem geld zu gotes Er und glory auch 
beschehen. Das sei zu fenstern nit sichtlich herzugeflogen und vil tausend spender seien unbekannt 
geblieben, es hett deÃ?halb dannoch an geld nie ermanglet und floÃ?e immer wiederumb zu, wir 
hetten oftestmalen nit gewuÃ?t woher, doch war es stets da.â??[10] Gleichwie das flutende Licht im
Kirchenraum, mÃ¶chte man ergÃ¤nzen, von dem man vom Stein mit dem FuÃ?tritt aus auch nicht
erkennen kann, woher es stammt, weil von dort keine Fenster zu sehen sind.

Ã?ber dieses Gleichnis einer wunderbaren LichtfÃ¼hrung ohne sicht- und erkennbare Ursache wird
der GrÃ¼nwalder Herzogstritt-Stein zur groÃ?artigen Umschreibung einer privaten KulturfÃ¶rderung,
entstanden vor dem Hintergrund einer den KÃ¼nsten wohlgesonnenen Politik. Seine Geschichte hat
den Stein zwischendurch inhaltlich deplatziert und dem Teufel gewidmet, aber dann doch wieder in der
ursprÃ¼nglichen Absicht als Denkmal einer groÃ?zÃ¼gigen KulturfÃ¶rderung neu entdeckt, jetzt nicht
mehr als Teufelstritt, vielmehr historisch korrekt als Herzogs-Schritt im MÃ¼nchner Liebfrauendom.
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Beitrag wurde zur VerfÃ¼gung gestellt vom Bayernbund, WeiÃ?-Blaue Rundschau, Fritz 
Lutzenberger – www.bayernbund.de

Ausgearbeiteter Abdruck des rechten
FuÃ?es im Bodenstein der Burg
GrÃ¼nwald, wie er im
Liebfrauendom eingelassen ist. Bild
Sammlung Schmidbauer
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Portrait des Kirchenbaumeisters
JÃ¶rg von Halsbach.Kunstmuseum
Basel.

HZ Christoph Silberstatue 1480
Schatzkammer der Residenz
MÃ¼nchen

Kategorie

1. Kultur

SAMERBERGER NACHRICHTEN
Aktuelles vom Chiemsee und aus Bayern

Page 6 Anton HÃ¶tzelsperger
23. Februar 2024

Teufelsritt: eine Touristenattraktion im Liebfrauendom

https://www.samerbergernachrichten.de/teufelsritt-eine-touristenattraktion-im-liebfrauendom/b027b_abb-2-halspach-kunstmuseum-basel/
https://www.samerbergernachrichten.de/teufelsritt-eine-touristenattraktion-im-liebfrauendom/b027a_abb-1-hz-christoph-silberstatue-1480-schatzkammer/
https://www.samerbergernachrichten.de/ads/kampenwandbahn-aschau/


Schlagworte

1. Liebfrauendom
2. MÃ¼nchen-Oberbayern
3. Teufelsritt

SAMERBERGER NACHRICHTEN
Aktuelles vom Chiemsee und aus Bayern

Page 7 Anton HÃ¶tzelsperger
23. Februar 2024

Teufelsritt: eine Touristenattraktion im Liebfrauendom


