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(«Hand, G., Beriebt dos Niederländischen
Itcichsausschu&M^ zur Herausgabe
eines Inventars und einer Beschrei-
bung der niederländischen Monu-
mente Ii

Gasthaus, Heidelberg, G. zum Ritter,

Herstellung der Fassade . . . II.*»

<JedBrhtalstafeln, Totcnsehilde in Kirchen 21— Menkind ckermari;,Dnrfkircbe.Toten-
brettor Ü

• Nürnberg, st. Scbaldiiskirchc, Tuten-
»clülilc ü, ja

Ueuiuldc i Mal dreien.

Gent, Hau* der Scbiflcrgilde

GerichliuiUtte s. Klehtatetn.
Uesebtgcbung s. a. Kerbt.
— Hessen {Grolihcrzogtutn), Deukmal-

sthutz. Ausführung (± "OJ_
— < uterreich, Naturdenkmäler, Schutz-

gesetz
Iii; ÜU— I*reu(len, ItenkmaUebutz, Anwendung

bestehender Gesetze ... II, ai
Denkmalschutz-Gesetz . . 11, -TiT Kr»

— Voralberg, EdclweiU-Sehutzgesetz • 2*
- Wallis (Kanton;, Denkmalschutz, Ge-

setzentwurf | l'.'.

GewebesUHV, Konservierungsmittel . Lii— Schutz farbiger G. gegen Einwirkung
des Lichts '.

1
1,">

Gieblehenstein bei Halle a. d. S., Burg ju
(.Iblrhaus, Gent, Haus der "•chiti'ergilde . oji

Glasmalereien, Bayern, Kirchen. Anbrin-
gung von Gl. in K. späterer Stit-

riehtungen j2
— Marburg a. d. Ijlm, Klwabetbkirebe,

VA iederherstelbmg Iis

(florken, VVallfabrtszeicheu auf Gl. . . . M
Gvrhsbvim, Stadtbild ^7
GStse, A., Die Steiuzeitgraber der Ucker-

mark. Vmi Hugn :Schumann (llucbei-

«cbau) , lüi

Urabdenkmller, l'rerow (Reg--I!ez. Stral-

sund). Kirchhof jj
tirilber, Uckermark, Steinzeitgriiber . . In7

Graeten^ Hans, Mosaikfunde in Trier . Jäi

— Der Stadtplan de» rumUcben Trier . 1 '-'.'i

<iri)e»irbelj Jalll»i,\aliburgiin bayerischen
B«igi«ruug«bezirk tlber))falz . . . Jü

(JniflharbaeJi bei Kutheoburc o. d. T„
ljuidturm, Wiederherstellung . 2

(Jrnndsteinleirntur, (iesebiebte der Gr. . I Ki

Haiur, Kittersaal im Biouenhof . . lOJ. Lli
HätTiier, I/vonhard, Die Landhcge und

Ijindtiinn« des reiclisstadtiNcheii

(iebiete» von Rotbenbiurp o. d. T. . 1
Haiher«tadt, Bau- und KuiutdenkmäJcr . 21

Don», Lichterkrnne, Instandsetzung . LÜ
Halle a. d. S., Di-nkmal|>tl«ge ül
Hamburg, Bürgerhäuser, Aufnahme . lä
Hannover l'rov.), Wand- und Decken-

malereien |<J0
Hannover (.Stadt'!, Ausscbuil für Denkmal-

IJllege ü— l*iliDizliau* , Holzbildwcrke Hans
Briiggemann* t;;>, 7J.

Iluraia, Von dem WiederherstelluDgsbau
des Magdeburger Domes 1 S-.'fl Iii» 1 s;n

•Ms m
IIa«, Kachwerkbauten ... S^l»^ Um
llaopt, Albrccht, Die llcrstalbmg «Ter

Midakirche in Kischl>jck a. d. Weser IUI
Haus s. a- HaoeruliauH, Holxbaaten.

Bürgerhäuser mitlelalterlieber Städte.
Aufnalime und Krbaltun^ .... Jn^

•- Deutsches Bauern-H„ Aufnahme . .

— Wobnbau, ältester deutscher, und «eine

Einrichtung (lliicherschau} . . . ja
— Alkmaar, II. am Iaittik-Oudor|i . |ji
— Blautx'iiren

,
Dckniiat-ITj Wiederher-

stellung 32
- Kdam, altholbindiscbes Biiricrr-ll. . . 211— Kriedrichstadt (Schleswig Hulsteiu).

Alte Münze (Mennuniteiibausj . .

— (ient. Ii. der Sehiffergilde ijj

Hamburg, Bürgerhäuser, Aiifnabme IS
— — Giebelhäuser lä
— Holland, altholländiscbe Kaufmauus-

hiiuser SJ
KretniHi, i.ielnd.11 (jil

U'ijizig, KiimUebe.« U B^ 1 l.i

Mainz. „Bickenhaii" f|i

- IL,Zum Fuchi', Augustioersli'aileiiT,

Krker (ia

- Meldorf, frübens Itiirr-Il. üü
— — IL in der Nurdcratrulle tili

-- Middelburg, Aijotlicke am Tupfmnrkt H4
— Häuser am Italaiiplatze ..... <jj

Münster L Westf., Bürger- H. .... M
tjuedlinbiirg, kursilcTisiscbe Stifts-

hauptniannui (Beiiken&teinsches X&
— ScharTnausen. IL .Zum Steinbock* . lü
- StraDbura L t-, Waiscn-H., Brand . . Uli

-- Sursee ikanlon Luzern , Heck- 1 Wilsches

U lü
Veere. Gielwl-H liA

WerfTen, Brenrihof. roumni.v'b« Säulen JJt

HauMM»riil,t-Maui,Museuiii,hollajidiscbe>lL 211

Heldelberg, Ga-dhau* zum Ritter. Her-
stellung der Fassade lü

Helniatkunile s. Mi imatirlint/.

HeiniHtsrliats, Bund zum ULGnindung^t. JJ
— Spiclzeuu zur lllege heimatlicher Kunst

und Bauweise ...... Kr.', lüi
— Vogelwelt, Schutz der heimischen j2
-- Bayern, fliege heimatlicher Hauweise il
— K.nliiig Iberliajern), (iewerbeansstel-

luug zur \\ iwlerbelebung beimat-
beber Kunst und Bauweise . . . 12ü

Scheeasel bei Bremen, Ausstellung zur
Wiederbelebung der heimatlichen
niedcrsäcbsisi lien Itauweise . . . Uli

Heuen (GroUherzOKtuui), Deuknialii-hiilz,

AiKgeslaltiing ijj IUI

Hettatedt > Verrtne.
Heasenstaain {GroUh. Hessen), katholische

Kirche, Deckenfi'esken. W iederher-
stellung Ij

lllldenhetn, lK>m, gpiUerltadleucbter, Kin-

riebtung z. elektrischen Beleuchtung lüi
Hoehsrhnlen, Terlinlarhe, München. Ver-

suchsanstalt und Au^kuiillslrlle für

Mallechutk Ü

Holland, Baukunst . . . . ^ «t, VJtX, liö— Denkmäler-Verzeichnung 7"i

Hobt, Konsenierungsmittcl Uj
lliilrbaalen, Bauernhaus. Micb*iM;l]cs . . JÜ

- Holzhaus, germanisches JJI

- Blaubenren, Dekanatbaus itl

— Bretten, alte l'Vhwerkbautcii . . . . Ü— — Sparkassengebäude ab
— Dambach im Klsali, Farhwerkliauten

\m, itt*>

Fppingen. ultc Kachwerkbauten . . . 35
- Gruliharbacb bei Rothenburg o. d. T.,

Ijiudtunii ä
— Harzer Fachw erk bauten . . . h 'i. :\\ Kjs
— Holland, Hansel' mit llolzuntcrbau . Iii

— Nordbausen, Fach w erkbauten . . . 'Xi

— Schlüchtern bei Heilbronn, Rathaus . "Ltäi— Stolberg im Harz. KacJiwcrfcltauten

«öj y^, üü
lliilxkiiiistriiktionoii «. HolzverbündeT
lloljaekiilUwerkr, Hannover, I/eibniibau«.

IL Hans Brüggcmunn« ... 11
— Menkin i'l'ckerniark), Dorfkirehe, Altar

und Kanzel Hl
— Nürnberg. St. Scbalduskirche. Hoch-

altar. Kreuzigungsgnipne . . 'M^ LH— Schleswig, Dom, Altar. IL Hans llrugge-

manns )!**, II

HolzverbSnde, Baucnibans, sächsisihes,

D»ch»tuhl LI
— Holzhaus, germanisches, Dachdhihl
— Danzig, Kuhtor, Dachstuhl jü
— Kdam. althoiländisches Bürgerhaus

(Museum) ai
lliimhura; bei Stadtoldendorf. SchallgelaUe i*i

lnsrhrllten, H«n . I bei Wieilerhemtel-
lungcu 1112

— Nebra a. d. I nstrul, Kirche .... Iii

liistaadsetzniu>arl»elteu s. a. Wieder-
herstellung«»».

— Allenberg. Dom ÜU
— Bruchsal, Schloli j
— Halberstadt, Dom, l.ichterkrmic . . 122
— I.eii'iig, altes Katluius . . . ,

'-'^i, Lli
Isen (llavern'. Kirche, SchallgcfiiUe . . I -"'

IUUob, Denk mal pflege . Iii
Jubelfeier, Daniel, Gcnrg, in Schwerin,

fünfzigjähriges AmUjubiliiuiu . . j<>

.lubllUen s. J'ulielfeier.

Kalender s. Btlcherscliau.

Ranzel, Mcckin (L'ckcrtnark), Dorlkirche L!
Kapellen s. Klrrbe».
kiipKelle, romanische K. aus dem Li

una Iii, Jahrhundert 47

karni r «. Kirchen.
Kasernen, Mainz, Fl»chsmarkt-K.. I'ortal Iti

Kastell s. SrkloB,
kaufliaus, Holland, alte Kaufutannshäusrr ül
Klrrbea s. a. Kreuma*.
— AltertilnirT. fliege Ü— Dächer romanischer K. io DeutscblaiiTI Ü
— Friedhotkapellen ''-Kartier"), Anlage

und Einrichtung 21
- Glocken, Wnllfahrtszeichen auf Gl. . ja
- Malereien, TnngefnUe zur Befestigung

des Malgrunde« in mittelalter-

lichen K HK 126
— SchallgcfaUc in mittelalterliilien h'

^ Lü, 125
— Aachen, Münster. WiederheoleHiin); *»S

— Allbauiuburg bei Kreuznach, SchlnU-
kapelle, N-hallgefnlSe £2

- Altenberg, Dom, Instanilaetzuugs-

arbeiteu Lil
— Auinierscbweier L Elsall, Erweiterungs-

bau ....... 07, Uli, 1Ü2
Augsburg, kirchliche KiinstdcnTinnler

und Altertümer, bischöflicher Er-
hiU für Erhaltung ~i2

Baden (Schweiz), Kapelle der heiligen

drei Konige. SihallgefaBe . . . . !-'!<

Hasel, Barfdlkr-K., SchallgefaUe Il'H

Bayern, (ilasgeinähle, Anbringung in

"K. späterer Stibiclitungen . . . ^>
— Berlin, Ilciliggei&t-K '*i— Bischofshofen, spat^utisehe K., i«-

nmnische gekuppelte Fenster . . . Ü
— Bruunsehweig, Dominikaner- rl'iiiilinei-)

K., SchallgefaL)« SN iSl

St. Katharinen-K.. Si ballntTniing im
(rlnckenhause Lü



Die Di'])kntal|ifle«c

Kirchen, Hrcslau, St. Karbara-k., Wand-
gemälde j, 7

— Burgfelden, Wandmalereien, TongclaT.c
zur flefcidigiing de* Malgrun.lcs 1 1'.'.

I

— KÜHngen. Allcrheiligenkiipclle . . . 21

— Ki«Hili.?cka.<I.W.-*cr, Stifls-K.. Wh-dcr-
Herstellung . Ii kl

— (Odisheim ;17

- llalherstadt. Dom, I.ii'hterkri.ne. In-

standsetzung I.'.'

— Hannover (Pr«v.l. alte Wand- und
De. keumulereicii )'»>

— Heusenstamm (GroUh. Hessen), katho-
lisch« K.. l>,-ckenlr.-skci,. Wieder-
Herstellung <>

— I Hillesheim. Dorn. grolior Kudh-ucliter,

Hinrichtung zur elektrischen \W-

Icuchtung Ii**

— Isen (ItHveni'i, Schallgcfatic .... ]2'.i

— Köln a. (Ui„ St. Severin-K.. Scbullgefalle W»
— Königsberg i. Fr., Murien-K., Wieder-

herstellung ... it-J

— KiTita, FranzUkaner-K..S4-hallgeutlh- ss, üO
— I/ohe bei Nienburg a. d. W., Doif-K..

mittelalterliche Wandmalereien . .
7~.

— Magdeburg, Dom, Wiedcrherstcllung»-
arbiitcn 1B2« his 1*34 . . . '.»:. im»

— Mainz, St lgnaz-K.. Wiederherstellung 'il

Kanucliton-K . 'il

— Marburg a. d. Drau. Dom-K,, Schul)-

gefilße Sil

— Marburg a. d. I.ahn, Elisabeth-K.. Gin*.

Reinalde, Wiederherstellung . . . 'i-S

.Muucrsebcdl* hei Mellriebstadt iti

l nlei-tranken. K.-Kuioe 2*i

— Melkten, EK>iu, Wiederherstellung . . .Vi

— Menkin (Uckermark), Dorf-K. . . 17

— Nebra a. d. I 'ii»tnit, alle Inschrift . .

— Nürnberg. St. Lorenz-K., Wiederher-
stellung Ii:

- — St.Schaldus-K.. Kngulschor. Wieder-
herstellung Ii

— — dgl.. Westchor und l.inghaus,

Wiederherstellung -In

dgl,, Hochaltar. Kreuzigungsjrruppe
^

— NvmweseJi, Karolingische Kii|-cile.

Krhaltungsaibciten .'.J

— Olierkirch bei Frauenfcld (Kanton Tlinr-

gau:, Schallgi'taUe ss,

— <}berwiuterthur :Kanton Zürich .Sehall-

gcliillc NN, :m
— Ottcnsoos bei Nürnberg, St. Veitsk..

Sakramcntahauschcn 12'»

l'aulinzelle (Scliwarzburg- Rudolstadt ),

ltnugesi-hiehte ... . . . 1 hi

— Prepow" |Reg.-Rcz. Stralaund). Dorf-K- .Vi

— Itegenshurg, alte Pfarre zu St. I lrich

— I(i|ien iDaneniark). Dom, Wiederher-
stellung . . . s:i

— Schleswig. Dom, Altar, H.dzschnitz-
»eik lluii- Itrüjjgctnaniis . . •::». 71

schwarz-ltbcindorf, Doppel-K , W nsler-

h.-rstellung III
— Stetten im I .'nad.-ii1a)c 'Hoheuzollcni .

Khi»ter-K.
t

SchallgefatV i:u»

— StraUhnrg i. K ,
Dominikaner-K., S.ball-

gefaiSe . .
nü

Magdalciicn-K-. linind !!:•

— Strehhtz (Schlesien k, katholisch.- ITarr-

K,. Wandmalereien Iti

— Wang im Bi<*s«*t>(itd >ir>;<', Schutz gcgi-n

Verl xiu Uli}! II.»

— WerlJeD, WeiHwassei hecken . . . . I*

— Wimpfen im Tal. Stiftskirche St. IVtir 7o
— Zürich . Dominikanerinnen -K. iMi-o-

bach, SehallgcfaUe *!>, I2'J

kin lienirentilhl, Menkin |( ckennark I.

Dorfkircbc 17

Kirchhofe s. Krle4b«re.
Klmwlcrinir ». Driikmilrr-VcrzrlchnUNr.
KlelnhDrirerbaiii n. Haas.
klelnfuiide, Pr«uU«ii.SchutilM-Miti]<nuiigi-n

der <iaruisoiibaii\erwa!toti^ . . .

Klöster, Mainz, Kamteliten-kl Ol

Klosterkirrlieii s. Kirchen.
Kuhle, Julius, Wiederhei>telhiiiL' der

malten Glnsfetistcr der Üli-id." Iii-

kirelte in Marburg I N

— I'eter Walle t ' i

— VoiidcrSliidtiiMMicriiiNeuhiaiidenlimvj Hu»

Siit.-

Köln a. Ith,, kirchen, SL Severin-K.,
Schul Igefiitte »>

Königk, Ihoiser in Dambach im ri-;ii> . Iid

Kr>nlir»lH'rir In Franken, Marienkirche.
Wii-ih-rheOb'lhiiig ....... 'IJ

Konservatoren ». ;u Denkaial|>ltei;er,
— München. Uaverisi:hc!<\ationalmii»eiim,

Ijr. Wolfgang Maria Scliinid zum
K- ernannt . . *»l

- I'rcnllcii. l'rovinzial- und Uezirks-K.,
Tätigkeit 77

— Verzeichnis .Irr l'rovinzia]- und Jle-

/.irks-K. . . l'.'i

— WOrttend>i*r^, .Sachverstaiidiuea- Aus-
HehuU. Hang zum MitgliiHl ernannt .">!!

KonserTiernnn; s. ErhallauK,
Konserfirriinirsiuiltel für Snininliings-

gcgenstiinde III

Koaslstorlalirebuade, Stolberg im Harz . ,s7

Kortllin, lU-scbrcibemlc Darstellung der
älten-n Ihm- und Kunstdcnkuniler
der Provinz SachiMMi Die Stadt
Ascheisleben. \'oi> Dr. Aibdf llrink-

tnnnn (Itucberacliaul ...... Sl

Krairhirnu, KrhaHimg alter Madtrhilder M
KraaB, K., Die Stiftskirche St. Peter in

Wimpfen im Tal. Von Adolf Zeller
iliii. heivclmu; 7(1

Krtdshaus, «Jm-dlinbiirp. alte Stit'tshaupt-

manix-i js

Krem«*, (Jiebi-Ibaus i'ji;

Kreiiziranir, dvliin *>ei Zittau, Klosler k ,

Verfall '

l;il

Krieir. K., Das Hecht an Denkniah-rn und
Altertumstiinden. V<m Dr.Jns.Kohler
iHiiclici-schaul Ibi

Kmaleurhter, llalberstndt, Dom, l.ichter-

krone, Iiistandsctzuag P.1'

— 1 Hillesheim. Dom, grollcr Itaillcuchter,

ICinriclitung zur elektrischen Ite-

leuchtung ins

KumtUenkaiilrr .«. a. Aufrahmen. Ilaa-

tlenkmaler, Ornkaiiter • Verzeich.
nlxiK-, Itriiknialnfle«-«'.

— Ileiitsi ho Iteu h, Handbuch der deut-
schen K "C, H>J

— Augiibui-^. kii i hliehe K , bischof lieber
ICrluU für Krhaltung .Vi

— Hävern. Denktualor-Verzciehnisüe, ein-

heitliche llehandlung. Leitsätze - bi

Kunslrcirensländi* s. Saaimlanren.
Kjrlt«,l'raiizi~k:incrkirche,SclialIv;efalleSN_ oh

I^indhrire «. llrrmtlirun^pD.
I.audscliaflsblbler s. >aturdeakinüler.
Ijtndturaie s. Tllraie.

I.anir, Emil, Kihalton^ alter I Neuser und
Stadtebilder im 'Kraicbgau . . . 37

Lclnzia-, altes Hathaus :>-"., Ii':;

— IbimiM'hcs Haus. , Ii;. II".

Urhterkrone s Kroalrurhter.
Uehesklad, l*„ Pilp i- ..der Walllahrt>-

»eichen auf Gl'U-k.-ti .>ii

Lohe bei Nienburg a. .1. W.. Dorfkirche,
mittelalterliche Wandmalereien . T'i

Lnrelrl s. Ijirlel.

I.ilbcrk, Deiikuialpflege s

l.llneburr. Iktuilenkroalvr. IIKge und Kr-
lialtiiDg IV .V.i

l.nrlel, ItheioteNeii tut

Madrid s. Versamadanren.
Mairilehunr, Dom, Wie.leiherst.llunps-

arbeiten |.s.'«i bis |k:i|
. . . Jini

Mainz ». a. VersHBimlaneeu.
Denkmal|ilV-ge ol

.Hickciibau" «il

— I'lathsiiiarktka-.me, Portal .... tili

Haus .Zum l'o. lis-, AuguMineislr. »i7.

Krker .... .i.i

Karnielitenkloster ol

kiicheo, St. Igmu-K-Wicilerherstellung o|

•-- Si-hloll. Klias Ib 'Iis Mitarbeit am Hau
des Kurtuistlicbeu Schi. ... \n*

Malereien s. a. lilaanalereien.
inittelaltcrliclic kirchen, Maluruud, He-

ft--tigiing durch TougelaUe . III. 12*

Versuchsanstalt und Aiiskunltstelle

liii- Malt.'clioik i» Muilcheu . . . .Vt

— Ilri-.slao. St. I lorharakirclic. W'and -M. •*'. 7

Ibiigfeldeii. Wand-M., Tiui«cfaili- zur
l'efesliguug des Malgriindes . 112. 12*

— llannourfProv.l.Wand-iiudDcckeii-M U'l

Malereien, Heuscustamm (GroUli.llesgen).

knthol. kirch.;, Decketifreskeii,

Wleijerherstellung 15
— Lohe bei Nienburg a. d. W_ Dorf-

kirehe, mittelalterliche Wand-M. .

"*'

— Mainz, St. Ignazkirche, Wand- und
Deckeu-M., W iederherstellung . . »ü

— Niirnbcrg, Kirchen, St. Sebaldus-K

.

Wand-M 13

— Hegensburg, alte Pfarre zu St. lilrich,

AVaml-M :<>

- Schlesien, mittelalterliche Wand-M. 4, 13
— Streblitz (Scldesieni, katholische lt'arr-

kirebe, Wand-M 13

Mnrhunr a. d. Ilraa, Domkirche, Sclmll-

getalh' ... -

Marbaiva. d, Lahn, EClisal.ctlikin bc, Gtus-

gemiilde. W idlerhemtellnng . . . i:s

MattrritOrhsen. Ilabelsec bei Rothen-
hurg o. d. T., I.tndturm 2

.Mnaerftrhedl" bei Mellriclistadt iu l'nter-

frankeu. Ituine 2H

MaaertAafr a. Schalb^etlBe.
Mcrklmbunr, Natiinbmkmaler. Schutz . l.Hi

MelBen, Dom. Wiederherstellung . . .
'**

Mrldorf, altes l'farrhaus l»ü

— Haus in der Nur.lcrstraUe

Menkin (Uckermark;, I)orfkirrbc ... 17

MrUII s. Altertümer.
Middelbur*, Apotheke am To|.fmarkt . < l

— Häuser am l'.alan|ilatze

Mlelke, K»lM>rt, Deutsche HanernkuDst.
\ on H. Schwiindrazbüim (llueher-

scliau . . n4

Mm-Wu«, Die Wiederherstellung zweier
Tiiruiu der alten Kaiserpfalz in

Tangcnnonde 4j

Mosaiken, Trier. M.-I'umlc
Mlihlk<>, K., Streifzuae durch All-Holland

2-.', r.J, nii», Iis
— Die alte Milnzc in Friedrichstadt. . .

.",1

Die Aufnahme und Veröffentlichung
alter Hamburger Hinterhäuser . . 7n

— Heinrich Suuerruanii t im*
München, Malerisches N'ationalmuseum.

RrncuiiunircH ....... j|
— - Tee hnisclic HwbschuIcA eme lisiiiistalt

and Auskunltstelle fiir Maltwbnik V.»

Münster I. We»lf., liürgerhauser ... *

MUnaterfclrrhrn s. Kirchen,
Museen, (jc w.-besb.ITe. Scliutz farbiger (i.

gegen Kinwirkung des Licht« . . II.'»

— Konservierungsmittel für SaunnlungB-
gegenstande IM

— Hcrlin, M. fiir deutsche \ olkstrachten.
\ orsclitag für die weitere Ausg>>-

staltuii" . . III

— Ldarn. sl.i.itid.-hes M , . . 2:>

— München, Havel im-Ii. s Nutional-M., Kr-

neiiiiuiig.ii . . ."»I

Hauen im Vogtl.. \°ugtlandcr-M. . . 10s

— 'lYier, Dii.zesan-Nl 1
1">

Mut heul«*, VI. internationaler Architekt. n-

kongrell in Madrid ">2

Nubbarr
| Hävern, ( »berpfalz ». Torbaulen 71

>aef, Albert. Zur l'r.ige der Kennzeich-
nung wiederbci-gcstelltcr Ikiut-ile . 14

\alanlrnkaiiler a. a. Ilriaiatschutz.

Itriickentieubaiitei), Eiiiimssuug in land-

scbultbche Hilder •'<

— Mecklenburg VM
— Österreich, Schutzgesetz . . . . K>. f«
— PreiiUen, lanlte/.i. Illing in den staat-

lichcii Denkmalscbutz ... II. 3'i

— \ ..ralb.-rg, KdelweiU -cliutzgesetz . . 2-*

Nebra a. d. I'nstrut, Kirche, alte Inschrift <>7

Nenbrandeabure, Stadtmauer . . . , im
Neunlrth, Josenti, Alt-Prag. Von V.Jansa.

.1, Ibrain und J. kani|»cr (lln.-hcr-

schaul "»*>

Mederlaade s. Holland.
Nurdhaasen, Kaibwerkbaiiteii .... y.'i

NUnibera-, Kirchen, st. Lon nz-k.. W ieder-

hcrstellung IC
— — St. Sel.aldus-K . I jigelschor. W ieder-

herstelhujg
— dgl.. Wcstcbor lind Langhaus, Wie-

derherstellung in

- — dgl.. Ilochalti.r. Kn;uziguiigsgiu|i))e
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Njniwegen, kurolingisrbc Kapelle. F.r-

haltungsarbciten .... ..->'_'

Oberklrrh bei Fnuieufcld (Kanron Thur-

gau). Kirche, sehallgcfnlie . V>. l*>

Obcrwlnterthar Kanton Zürich i, Kirche

SchallgefHlie *a. IMt

0«'lii», l)i<- kursächsische atifti-hauptninauci

in Quedlinburg I*

Oldeiiburjr (Herzogtum). Kau- und Kunst
dcnkmaler im Amt Klop|Hnburg
uml Amt Friesoythe ...... 7il

Oxteudnrf, Fr., Kim- eigentümliche Art <l< r

Dachhiblung romanischer Kirchen
in Deutschland 72

Österreich, Hurgen. Aufnahme .... 'ja

— Naturdenkmäler, Schutzgesetz . Iii. ün
OslurcaBcn, Denkmalplh-go a:i

Otteusoim bei Nürnberg, >t Vcitskilrhe,

SakrauieiiUhauScheu .... . 120
Ojrhln bei Zittau. Klosterkirche. Kreuz-

sang. Verfall . IUI

Patrizlerfcau* - Hau«.
Paalinzellr |>eliwai*hurg - Budolstadtr.

Klosterkirche, Hangest hiebt e . . .IM
l'faU s. Banrcii.
Pfon-hanser, Meldorf, alte* l'l <;,;

Pfeifer, Haas, Sehallgefäi-e in mittelaltcr-

Hellen Kirchen sa, Iis

Pilgcrzrlckcn s. Wallftthrtszelrhen.

Piper, l ber Gebrauch und Herkunft der
Bezeichnung .HergfrieiP .... 122

Plane« i. Vogtl., Alt -Plauen, llaudcnk-
miilcr ''•>•

Voglliinder .Museum . H-s

Polenz, Die Denkmalpflege uml ihre Ge-
staltung in Preußen. Von l)r jnr.

I'. \\ . ISredt (liucherschuu . . 11

Pollzrlrerordnmic', Arnberg. 1'- «ur Kr-

hultuug des Sturltliil.le.- ... I.'i

Portale, Hamburg Düigerhäii.sei ... TM

Mainz, FUchsiuarktkuscnje ... ii:i

Kannelitcukloster .
ill

- - St. Iguazkirchc , . tli!

Porzellan, Anstellung europäischen IV

de» 1*. Jahi-huo<lcrts Hl Berlin . . 27

PumHibuk, JCppingru, Alte l'ust ... :',:>

Prelnbenerbancrn , Ammirsehweier
I
Klsatli, Kirche. l>neiteiongshau i>7,

IK i&r
— Heusenstamm «fJruUii. Ile»seu\ kntho-

lisehcKirche.D.-ckeiifresken.W'icdcr-

herntelluug 7..

Prenilau, Itichtstcin ('2

Prerow iRcg.-Hez. Stralsund». Kirchhof,
Grabdenkmäler V>

PreuBcn s. a. Kanwrvatorem.
Altertumsfunde, Garnisonbuuvcrwal

tung, Schutzbestiinmuugen . . . 'i-l

Denkmalpflege, Kin Wertung der Deuk-
niiiler 11, 77
Krlali zur Furderung 77

Geschichte uud Ausbau der Organi-
sation 1 1 .

'>')

Verhandlungen im Abgeordneten-
haus« . . I'i

— Denkmalschutz. Anwendung bestehen-
der Gesetze II,

— Zwangsetatisierung .... 11, ."I.'i

— Denkmalschutz-Gesetz . . .11. )in

Patz, TongefäU« zur liefert ignng de» I". in

mittelalterlichen Kirchen . . in. 12a

l'iltzcr, Denkmalpflege in Main/ im Jahre
im <t i;i

(jaedlinburg, kursach«ischc Stiftshaupt-

muuuei i llcnkenstcinsche* Haust -|a

Kadlenrhter, Hildcshriui. Dum. Kitirich-

tung tiir elektrische lleluuchtung . I'W

Rathäuser, Amsterdam, altes II. ... <I4

— Brandenburg a. d. II,, «Itetiidtisclic- It. .".1

Uipzii». altes Ii IUI, Ii."}

— Schluchten! bei Heilhroun ..... IIS

Stolbcru im Mar/ ........ N<;

Keeht an Denkmälern n. Alteitiiuisfiindeii Iii;

Kexensbnrc;, alte Plurre zu üt. Clrich . :lii

Keutlhkgen, Kirehbruuiu n, W ieilerhec-

Stellung
Kichtaleln, l'renzlau . ...... Ü2

Kluen (Diiuemark). Dt>iu.\Vie<ler)ier--tellui)g K',

Ibdandülale, llienieti. Wie^lerhenitelluiij; l;'i

I !.. t"

S.-it.

Itntbeatiarf o. d, Tauber, Landhege und
Ijimlturme rles reit hsstüdtiwheH
(iet'ictes |

Itainrn ». BaurrnU', Barxen, Kirchen.
Siebten (Pruv ). Hau- und Kunsldenk-

miiler der Marlt A*cJiersleben . . s.|

- dgl.. Ilnlberstadt. I^nd- und Stadt-
kreis :i|

imentubianebea, nii. i, .....•) bei Nürn-
berg. St. VeiUkin-lic 12"

Sainndumrea , G'ewebe.itofl'e, Schutz far-

biger U gegen ICiunirkuug de.s

Lichta II.
-

.

KoriM-rvienuigsmittvi für Sammluogs-
gegeiistaiiile III

— Muttgait, Staab<»aiimiliii)^ vaterländi-
M;her Kuiiht- und Altertuinsdeuk-
uiäler, Mitglieder des Vcrwaltiiiig>-

ausschusM^s . ' ,'i!i

— Trier. Itotes Hau», Ausstellung \<m S. ll.'i

Sirx»', Menkin i. d, I ckermark, Sarg des
KneiKkuniiiiicaiii-ü Adam v. Wintci-
feldt ill

Saueriaaaa, Krnst, Zwei .liigcndwerke
HaiLsi Itruggemann* ...... <l!i

lleinrlrh, Mu^euiiiüdirektor
in Flensburg + H>s

Siiulcn, WerlVen, Brennhof, rumaiiUehi' S. |s

Srhaffhaa«««, Haus .zum Sleiutioek- . 121

SekallgefaBe in mittelalterlieh. n Kirchen
aa, III. l.-a

SckalhirTaung, limnu»ch«eii!, St. Katha-
rinen Kirche, (dwkeniiau* . . - l'l-'

Srheeitucl bei üremen, liaueiiihaus Aus-
stellung. Trachtenfest Uli

Schleiden, Wandmalereien, mittelalter-

lich.' 1,1::
Srhle»»l*. Dom. Altar, llolzsehnitiwerk

Hans ürliggeiimnus . , , ,
<;:i, 71

Schlesiwlt;- Holstein, Ta.iMeiue, mittel-

altcrliche 112
SrhluB s a. TflnrhloB.
— Ürucbisal. Inslamlxetzung i»

Haag, Gnilciikadtcll |iki, IIa

Mainz, Kurfürstliches Sehl.. Kluis Holls
Mitarbeit, am Kau de» Sehl. . . . bw

Seklosserarlielteu , Harter Fach w erk
bauten, Tüib.-sehlki;e . . . y|, HkS

Sehlaehteni l>ei Heilbromi. Itathaii» . . ;;s

HchmJd, Bernhard, Das Kuhtor in Danzig .Vi

Srlinild, W. ,M., Der .Mauerscheill- bei

Mellrieh.stadt in l ulerfriinken . . 2ii

Sehialedearbelten au Harzer l'achwerk-
bauteu IM, HIN

Halber&tadt Dom, l.ichterkr.uie . . . I:".'

Srhmltz, J., Kreuzigungsgruiijie iu der
Sebahluskirche in \ilnit>erg . I'li, V)l

Sehaltze, Friedr^ (irabdenkmaler auf dem
Kirchhofe iu l'rerow Heg.-Ilez.
Stralsund! .Vi

Sehnlz, FriU Traaicett, Von den Wieder-
herstelluiigsaibeitenauderSebaldiijs.
kirche in .Vlirnber« .... 40

— Iter älteste deutsche \\ ohnbau und
seine Einrichtung. \ "U Dr. K. (i

Stephani i llücherschau, ..... .'KS

— Das Sakramcutshäuschcn der st. Veits.

kirche in iitteunoo" bei Nürn-
berg i-.ii

Hrlinarz-Bheiudorf, Kirche, Wiwlerher-
stollung. III

Schwei«, Kuustdenkmiiler, Aufnahme . nt
— Wallis Kuntou;, Denkmalschutz, Ge-

setzentwurf - . 12-'»

Sparkaiui«ttirebilade, llretten :is

Sidelzeag- s. .lu»st«-llnniren. Hei
StadtlK-restlirunireu s. a. Stadt
— Trier, romische St 12.'»

Stitdtebllder, Itruckenneiibnuteri, An-
passung an die St. . . 7."»

— Krhalt.mg alter St. . . , b'2
— Amber); .... , . 13
— llretten . . . >
— Kppinuen ;W
— Gochstieim . ,

.'!"

Kntichgau ... ... :tj

- Lüneburg I... :.-.i

— Nabburg :
Hävern, Obitrpfalz) .... 7:!

— Seulberg im llarz a.'i

HUdterneilerangen , Hebauung^pläuc,
atraUentluchtlinien iu alten St.eiteu IKi

Meitr

Stadtiiuinern, Furchheim iu nbcrlrunken 7'r

— Nftubrandi-iihiirg lim
— Trier, riimis. he St i.i;

ata.itBl.ine, Trier. Stadtplan des riuiiinchen

l'r Ii.".

Standbilder s. a. KolaiidsSoJe.
Nebni u, d- I nstnit, KircJie . . . . i;7

Stelubrecht, Alte schmiedeeiserne l.icliter-

kröne Im Halberstadter J >•••» . . 122
SleluzeltcrUber 5 . Grüber.
Sleltea im Guadcntidc llloheuztillein;,

Kh.sterkirihe, Scliallaefalle . . . I.'iil

Stil s. Baustil.

St«»lbenr Harzi, Fachnerkbauten a.'., a.V l«'S

- Koosistorialuel.iiude s;
- liathaus .

.

, ai.

StraJIbunr i, IU *. a. Vereine.
Dominikanerkirche. >challgefalle . . S!»

Magdalenerikirehe, llraud !>:<

— \\ iiiseuhuus, llraud !•!!

ai ralten, Trier, römische Str 12

j

St raten blldfir, Kriinltuog nlt.-r Str..

Strnüenlluchtliiiien Hi::

lin-ttcn ;,s

— Kpiüngcn :»a

- Stull iorg im llai-z . a'.

Slrehlitz Schlesien;. katholiM'he Pfarr-

kirche, Wandmalereien i;s

Stllrxenaeker, A.. Homanisches aus dem
I'.. und Hi. Jahrhundert .... 47

Stuttgart s. Sttinmluiiirea.

Snrssee (l.uzeru , Bc<:k-Uusches Hau*. 121
TaiteerniOnde, llurg. Türme, Wiederhci

Stellung I.'.

TauWeine, Schleswig -Holstein, mittel-

alterliche T. . 112
Theater, llerlin. Keiiigi r»|»cn)liau8 .Vi, U'2, Hll

— Trier. römi*« lies Ampliitheater . . . I2ti

Tllemaan, Geonr. Der l'etrusbruimeii in

Tri,-r 117

Todesflllle, aauernianu, Heinrich, in Fh-iis-

burg ins
— W alle. Peter, iu Berlin ..... w
TninrefüBc s. Srliallin-fHBe.

Tnrbaalen, Büren (Kanton Hera), Torlunn K*i

Duuzig, Kuhtor ........ .'nl

- Fun-hliL-iin, NürnU-iger Tor .... 7'.

— Nabburg Jlaveru. Ol.erpfalz), ^hdiutor 71
— oberes Tor 71

Torwege, Stolberg im Harz, T. in Fach-
werkbauten »7

Tutenbretter, TuteiiM-hllde ». GrdArhtals-
tafrln.

Trachten fent, Scheessel bei Itreiiien. uie-

dersäclisiaches Tr .III.
TrBnkana-, Bolz, KntLservierungsmittel 1 1

*»

Tre|iecnaiilajrea. Haniburg, ISüiigerhauser "Ii

Trier s. a. Vereine.
— Itaudeiikmider, Aufnahme :u;

— Dio*c»»nu)uscum ll.'i

— Mr>*alkfuiiile .......... *i

tVtriisbiuunen. Wiederherstellung . 117

Itotes -Haus, Ausstellung v. Sainmlungeii llä
Stadtplan, römischer 12".

Trlforlen, Nürnberg. St. SibahluskuWie,
romanische Tr II

Tiiblofen, Maiktbrunneu. Wietlcrlien.tel-

luug II.".

TBrbesehUufi an Harzer Fach werk bauten
•U, Ida

Türen, Quedlinburg, kui-suchsisi he StilU-
haupbuannei

:
llenkeusteiiische*

Haus), Kenaissance-T. . . . . I«
— Stolberg im Harz, T. in l-'achwerk-

bauieu S7, *»4

Tllrmr s. a. Torbantea.
llr:iun»ehweig, St. Katharineiikirehe,

SchallolTuung, tilockenhau» . . K!2
— liüreu (Kanton Iteru), Torturiu . . . HM)

Grolrharbacli bei Uothenburg o. d. T..

Land-T. dcrltotheiiburgerljuidhege,
W iederhcrstcllunp 2

Neiibrandcnburg, I'augelturtn .... Hu.»

- - KotheutiUR( o. d. T„ Uind-T. lies reh hs-

stadÜScheü Gebietes 1

— Tangermünde, llnrg, Wiederherstellung l'i

TllritchloB, Harzer Fachwc-rkbauten,
Schlollteile '.»4. HA

l'ekennark, steinzeit^iber H><

1'raeh, Marktbruuucti 1.(1

Veere, Giebelhaus mit Holzuuterliau . .
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Vrrrlne, lla>*-V. für Geschichte uiiil

AtteltlllUxklllldc. H7 .lluuptMTsauiiu-
lung in Henstedt ii(

lleiniat&chntz-llund, <ir«tulm((i . :S4, II

llaunovcr, städtischer Aus»cliiili flir

Denkmalpflege 41

Lüneburg. \. für Denkmalpflege. I.">, .Vi

- Niederländischer HcicbsauBsehuU zur
Herausgabe eine Inventars und
einer fteschi'eibuiig der nieder-

ländischen Monument« .van Kunst
en tifcsebiedenU" T*i

— StraUburgcr Mün>tcrV r.s

— Trier. AusxhuO fllr die Denkmalpflege :u
Venuimiuluuircn s. a. »reine.
— Dresden, lieiiiiatschutz-fiund . . :>4. 41

Madrid, sechster internationaler Archi-
tektcnkongreU .'iL'

Mainz, Deutscher Dcuknittltai; M. 74.

h::,"ioi, il'S, i:ii

Wien, V. von Fachmännern der Mu-
seum«- uud Naturwissenschaften . .114
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Erhaltung '.'s
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.">-'
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VorgCHrhlrbtllche Paade, 5<Jmt*. Vor-

schlage :>:. 107

— l'ckermark. Steinzcitgraber .... 107

VoB, Xaamu, Vorschlag für die weiten'
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Wagner, M., Ilio Ausgestaltung de» Denk-
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Waisenhaiiier, Strasburg i. K-, Hrand . W
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Wallfahrts/elchen auf (iluekeu .... -VI
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bof . . HO, HU
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sches W 4*
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Wettbewerb ». rreUbewerbuninu.

W leaerherstel lunircn s. a.

arbeiten.

V,

der
14.

Aus-
in

llaeksteinbautoii, mittelalterliche.

Wendung alter Steine . . .
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, Kennzeichnung
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Aachen, Münster ....
Illaubi'ureii, Dekiuuühaus .
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hege

Haag, Itittersaal im ninnctihof . In: 1
.

Heidelberg, Gasthaus „muri Hilter -
,

l'HSSude

Heusenstamm (Urollh. Iles-en), katho-
lische Kirche, Deckeufreakeu . . .

Ilildeshcim, Dom, W des großen Kad-
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Königsberg in Kranken. Marien-
kirche

Magdeburg, Dum, W iederln-rstcllungs-

arbeiten IW, bis 1(CU . . .

Mainz, St. Ignazkirchc
Marburg, Klisabcthkirchc, Glnsgeiualdi-

MeiuVn. Dom . . .

Middelburg, Aimthekc am 'JVijifinarkt

— Manier am IlalanplaUc
Nürnberg, St. l<oreuzkirchc . . . .

— St. Scbalduskirche, KnjrelM'luir
. .

— dgl.. W'estcbor und ljni){hau» , .

Nvuiwcgcn, Kiirolingisclie Ka helle . .

( Itteusoo» bei Nümberg. St. Veitskirclic,

SakntukenUbiiu^chcu
lieiitlingen, Kirchbrunuen
Kiinm l Dänemark I, Dum
Schwarz-Rbi indorf, Kirche
Strebütz (SchleRien), kathob». In- Pfarr-
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Wien «. TersaiiiinliiMiren.

Wimpfen Im Tal, SlifbAirchc St. I'eter . 7n

». WlnterreMt* Henkln, Joarhlia, Kiuc
uckcrtiKirkiselie Dorfkirebe ... 17

lieber 'stiidtef Aufnahrn" und ICr-

haltung Hfj
— Wohnbau. ältester di-nUcher, und seine

liüiriebtung (IlücherscJiaui . . SA
— Dambacb im KUau Hin, )a%
- Kdam, altholländii*che^ liuinerlmus . 2!»

— Mamburg, Iturgerhäuser, Aufnahme . 7>i

Mainz, ./um Fuchs", Austusüner-
utralSe 1-7. llrker ...... »Iii

- Münster i. We»tf. IhirgcrhUusi-r . . 8
— ({ue<iliiiburg, ItcnkeiiÄteiiisebeH llauü

(alte Stifühaimtmannei) . - . . 4*
Wllrtteiubenr •.. a. Konaervaioren.
— Staatsüaminluugvaterlandiicher Kunst-

und Altertuinsdenkmalcr in Stutt-

tfflrt.,^ Mitglieder des Verwaltung»-

Xeltaelurlften, StraUburger Miius'ter-Kiatt

Ziegel, mittelalterliche Z., Verwendung
bi-i \Viederhci'<jt!-lhiDg*l>tujtcti . . . VH

/.lexelbanten a. a. Klreben.
— mittelalterliche /., Verwendung alter

Ziegelsteine bei Kmeiierunga- uud
l mbaiiten i;!I

Alkmaar, Ilauser am l.uttik-Oudnq. . i.j

llrnndenburg a. d. II., alutadtisehe-i
Itatliau-i :,1

— lMnzig, kuhtoi .'<(»

l'dam, Museum •.•;>

FriedrichsUdt S, hie»« i- . Holstein).
Alte Münze .'>]

GiehicJiciuitciu l»'i llullc a. d. S., Iturg.

liacksteingiebel ">l

llaa«. Kittersani im Biuncuhof . Hü», 118
Krem[H.-, (.iebdhuu» Ii;

— Meldorf, alte» lfa]'rhau.> . .... m;
— Haus iu der Nonlerstralk . Üii

Middelburg
,

A|iotlieke am T»|>l-

markt üi
— lliiuscr niii lialunplatze i^j

Taugennünde , Iturgtiirme, Wieder-
herstellung . ,

4->

— Veere, tiiclx-fiiau» . r.'>

/Innen ». Türme, Webriraair.

Zlrlrh, Doniiuikauerinnen-KircJie i.Men-

badi, ScliaJlineiBe ... «». I-'!'

y.wamrsrUtiüleruiir, I'reiiUeii . . . II, :i.'>

Druckfehler- Herlchtl^uug.

Seite nj, | Spalte in der I nterscluift zu Abb l.j und in dir II. Zeil« Seite III. -J. Spalte in der l'utersclirift zu Abb M lie.H vor dem l in-

von unten lies (Hönbach in Zürich statt in iMenbaeh bei Zürich. bau statt vor der Wiederherstellung.
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Die Denkmalpflege.
Herausgegeben von der Schriftleitung des Zentralblattes der Bauverwaltung, \V. Wilhelmstraße 89.

Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedlich Schultze.

VI. Jahrgang.

Nr. 1.

Encheint aUe S bU • Wochen. Jährlich 1t Bogen. — Oetchaft-UUe : W. Wilhelm»tr »0 — Beiu«a j>r«i-

«in-chl. Ablrnj-en, durch Poet- »der Streifbnndfu-eodung oder im Buchlmmlel jährlich i M*rk ; rar dM
Aa-Iand K,5u M.rk Vor die Abnehmer dm 7.-iitr«Jhl»Ue» der B»uv«rw»ltunir jnhrlieh * Mnrk.

Berlin, 18. Januar

1904.

|AUe Recht« vorbehe.]t«l
|

Die Landhege und LandtUrme des reiclisstädtischen Gebietes von Rothenburg o. d. T.

Von Leonhard. Hfiffaer in Nürnberg.

sichert. Im 15. und Iß. Jahr-

hundert, als der Wohlstand
der St mit immer mehr wuchs,

wurden auch diese Btlrger-

gütcr meist wieder zurück-

gekauft. So wurde allmäh-

lich in einem Umkreis von
drei Stunden um die Stadl

das eigene, fruchtbare Ge-

biet mit 40 Burgen und
.vesten Häusern" geschaffen,

durch das die Stadt im Not-

fall mit Lebensmitteln schnell

versorgt werden konnte. Dies

Gebiet ging im Jahre 1802

mit 60 grelleren und 100 klei-

nereu Ortschafleu und nahe-

zu 20 0UO Einwohnern an das

Kurfürstentum Bayern Uber.

Die Geschichte der Sladt

fuhrt von 1400 1450 jedes

Jahr eine oder mehrere Feh-

den an, die sie gegen den
Landadel und ihre grollten

Feinde, die Burggrafen von

Nürnberg und Markgrafen
von Ansbach, sowie die

Bischöfe von Wurzburg aus-

zufeebten hatte. Hierbei

hatte sich wohl dringend ge-

zeigt, daß die zunächst den
Angriffen ausgesetzte Land-

bevölkerung möglichst vor Uebcrfallen geschützt werden müsse.

Zu dem Zweck wurde im Jahr 1430 begonnen, das ganze Gebiet

in einem Umfange von 18 Stunden mit Wallen und Gruben zu um-
geben, die sog. Landbege oder Landwehr.

In Abbildung 1 ist ein Teil des Gebietes mit dieser Landhege
nach einer alten Karte des Stadtarchivs ersichtlich gemacht. Den
Querschnitt dieser Befestigung zeigt Abbildung 2. Der Graben und
Wall nach der Grenze zu war mit Zwergeichen, Weißdorn und
Weiden dicht bepflanzt, welche von den sog. HegmeiHern sorg-

faltig unterhalten und durcheinander geschlungen wurden, um in

Abb. I. Ein Teil des Gebietes mit der Landhege

Ehe ich Uber diese merkwürdige, mittelalterliche Befestigungs-

anlage niher berichte, dürfte es angezeigt sein, über die Ent-

stehung des ehemaligen Gebietes der alten Reichsstadt einiges

vorauszusch icken.

Den Anfang zur Erweiterung des Stadtgebiete* bildeten wohl
die zahlreichen Stiftungen von liegenden Gütern, die im 13. Jahr-

hundert für das Hl. Geiatspital und die drei Kloster der Stadt

von benachbarten Adelsgeschlechtern gemacht wurden. Auch
nahmen nach dem traurigen Ende Knnradins, des letzten hohen-

st aufischen Besitzers der Reichsburg, verschiedene seiner Dienst -

tnanen das Bürgerrecht in der Stadt, traten selbst in den Rat ein

und übergaben spater ihre Besitzungen der Stadt. Aber auch

durch zahlreiche Fehden und durch Kauf von dem immer mehr
verarmenden Landadel wurde das Gebiet betrachtlich vergrößert,

namentlich in der Zeit von 1320-1420. Bemerkenswert ist das Ver-

fahren, das hierbei oft eingeschlagen wurde. Gewöhnlich fing der

Edelmann seibat an, seine Güter zu zerschlagen und anfanglich

einige Höfe, Waldungen usw. zu verpfänden oder zu verkaufen. Stets

war die Stadt oder ein reicher Burger zu einem Angebot bereit.

Oft schössen tnehrero Bürger die Pfandsuinnie zusammen, welche

aus ihren Hltnden wahrscheinlich lieber angenommen wurde, da

man von ihnen wohl weniger eine dauernde Behauptung des Pfand-

gegenstandes erwartete. Plötzlich aber traten diese Bürger ihre

Rechte an die Stadt ab. Durch einen Zuschuß zur Pfandsumme
kam dann meist der Kauf förmlich zustande. Die Studt hinwieder

verkaufte diese Besitzungen nach Abtrennung aller Hoheitsrechte

(Gerichtsbarkeit, Steuerpflicht, Kriegspflicht usw.) an ihr ergebene
zuverlässige Bürger, sich nur das Vorkaufsrecht und das Oeffnungs-

rocht über die .vesten Häuser* vorbehaltend. Durch dieses Ver-

fahren erhielt der Rat das Kaufgeld in kurzer Zeit zum großen
Teil zurück, um es auf gleiche Weise wieder anlegen zu können.

Den einzelnen Bürgern aber wurde die GUtererwerbung sehr er-

leichtert und das Gebiet und die Macht der Stadt erweitert und ge-

Abh. 2. Querschnitt der Landhege hei Großharbach.

eine undurchdringliche Hecke zusammenzuwachsen. Streckenweise,

in ebenem Gelände, waren die Gruben auch mit Wasser angefüllt.

Auf dem mittleren, etwas höheren Wall war ein Weg angelegt,

den in gewissen Zeiträumen die Hegmeister zu begehen hatten,

um etwaige Unregelmäßigkeiten an dieser Befestigung entdecken
und beseitigen zu können. Wahrscheinlich diente derselbe auch
als Reitweg für die zwei .Hegreiter', welche über die Heg-
meister die Aufsicht führten und als Ratsbcumte die Polizeigewalt

im Landgebiete auszuüben hatten.

An neun Stellen, d. Ii. an den ins Gebiet einmündenden Haupt-
straßen, waren feste Warten, sog. LandtUrme gebaut, welche je

von einem Wächter, dem Hegmeister, bewohnt wurden. Sie waren
mit Doppelhaken oder Mauerbüchsen (Abb. '()*

i ausgerüstet, um

*) Die auf der folgenden Seite abgebildete Mauerbüchse stammt
aus dem Landturm in Hahelsec.
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sogleich Lärm machen und die Bewohner der umliegenden Ort-

schaften xur Abwehr herbeirufen zu können. Jeder Rsuer mußte
mit Hellebarde, Stiirnihat und Fanstiingen aangerüstet »ein. Vier

Abgeordneten aas dum innere IUt, den „Hauptleuten" im Gau
und Zwergmeier, war die Ueberwachnng der Landhege, Straften

und Brücken übertragen, sie hatten für die Bewaffnung der Land-

bewohner tu sorgen und seit 1817 förmliche Musterungen und

üebungen abzuhalten, Musterrollen anzulegen usw. An unter-

geordneten Straben wurden die Durchgänge mit starken Barrieren,

sog. Riegeln, besetzt, welche der Obhut der nttchatgelegeuen Ort-

schaft anvertraut waren. Auf diese Weise wurde die Befestigung

durch Feld und Wald, über Berg und Tal geführt. Nur an den

Stellen, an welchen sie einem Bach usw. folgte, unterblieb der

doppelte Graben, dagegen wurden die Ufer mit den geschilderten

Hecken bepflanzt. Gern traten die Untertanen den benotigten

Streifen für diese Landwehr ab, um das Uebrige mit mebr Sicher-

heit bebauen zu können, und zahlreiche Bescheinigungen sind

noch vorhanden, durch welche sie sich verpflichten, die betreffen-

den Grundstücke, Holzungen usw nicht an Fremde zu verkaufen

und sich stets die Ausbesserungen der Hecken gefallen zu lassen.

Einschlägig ist hier auch eine von Kaiser Maximilian 1. im

Jahre 1507 ausgestellte Urkunde, in der die Landwehr als solche

bestätigt und als die Grenze des Gebietes anerkannt wird, inner-

halb welcher die Stadt die hohe Obrigkeit, das Recht Uber Leben

Im Jahre 1806 wurde der die Landhege bildende Streifen

Landes als Staatsgut in Besitz genommen und stückweise an Pri-

vate veräußert. Das Gleiche geschah mit den featen Landtürmen.

Graben, Walle und Hecken wurden auf große Strecken beseitigt

und als Ackerland nutzbar gemacht, auch die Landtürme wurden
zu haaslichen Zwecken verwandt. Jedoch ist die Landhege noch

an einigen Stellen unberührt erhalten geblieben und auch einige

Landturme sind nur wenig oder gar nicht verändert worden.

Den Bestrebungen des Vereins .Alt-Rothenburg* ist es zu

danken, daß sich jetzt das Interesse der Landbewohner diesen

Zeugen einer reiehbewegten Vergangenheit wieder zuwendet und
sie für ihre Erhaltung einzutreten gewillt sind. Ich begrüßte es

daher mit Freuden, als auf Veranlassung des Herrn k. Regierung»-

rates Herold in Rothenburg sich der Besitzer des Landturmes in

Oroßharbaeh zur Instandsetzung desselben entschloß und mein
fachmännischer Rat hierzu begehrt wurde.

Dieses turmartige Gebäude (Abb. 4 bis 1") steht unmittelhar an

der alten Hauptstraße, welche von Würzburg her in das reichs-

stüdtiache Gebiet einmündet, neben einem durch Baume dicht be-

pflanzten Bache, der das Dorf nach Osten umzieht. Hier ist also

die Landhege durch den heckenartig bepflanzten Bach gebildet,

bis sie etwa I km westlich der Ortschaft davon abzweigt und eine

Anhöhe hinauf in dem in Abbildung 2 angegebenen Querschnitt läuft

und dort noch auf eine weite Strecke gut erhalten ist. Der Grenz-

stein neben dem Brückchen hat auf der Außenseite das markgrttf-

li.he Wappen, auf der Innenseite das reichssttdtische und die

Nummer 50. Dicht vor dem Straßenbrttckcben war früher der

drehbare Riegel, durch den die Straße für Fuhrwerke und Reisige

abgesperrt werden konnte. Am rechtseitigen Hauseck ist noch
da* aasgespitzt« Loch zu erkennen, in das der Verschlußriegel

sich einschob. Das Hauschen selbst mit seinem festen zwei-

geschossigen steinernen Unterbau und dem hübschen Fachwerk-

aufbau sticht in vorteilhafter Welse von den umliegenden neueren
Bauernhäusern ab und veranschaulicht im Vereine mit dem zu-

gehörigen Stade) so recht den Unterschied zwischen der damaligen

und heutigen Baukunst auf dem platten Lande. Der Unterbau

mit den gotisierenden Profilen an Fenstern und Stadtwappen war
wohl der ursprüngliche Bau. während das Fucbwerk aus der

gleichen Zeit stammt, wie die spater umgebaute, mit der Jahrzahl

1004 versebene linksseitige Haustur. Die rechtsseitige Haustür
tragt die Jahnahl 17H1. Auf der Tafel Uber den Haustüren sind

die zwei Stadtwappen (Abb. 12 j in ziemlich früher Form in Stein aus-

geführt und bemalt. Die darunter aufgemalten Wappen, vermutlich

von zwei „Hauptleuten • oder zwei .Bauherrn' samt der Inschrift

sind fast ganz verwaschen und stammen sicherlich aus spaterer

Zeit. Gleichwie das Aeußere ist auch das Innere nahezu unverändert.

Das ebenerdige Geschoß (Abb. »j wird durch eine Wand der Tiefe

nach in zwei Teile getrennt. Links der Stall, der wohl auch dem
Hegreiter zum Einstellen seine* Pferde* dienen mochte, rechts der

Treppenaufgang und die dahinter befindliche kleine Waschküche.
Daa erste Obergeschoß, nur 2 m hoch, bat ein Zimmer, wahr,
scheinlich das ursprüngliche Wäcbterzimmer. In der nebenan be-

findlichen Kammer mit der kleinen, schießschartenähnlichen Oeff-

nung mag wohl ein Doppelhaken oder eine Matierbüchse aufgestellt

gewesen sein. Der spätere Kachwerkban de« zweiten Obergeschosses

(Abb. 4 bis 8 u. 10) enthält ein geräumiges Zimmer, dessen kleinere

Hälfte bis zum Unterzug mit einer vertafelten Decke versehen ist

( Abb. 7). Kine Bank zieht sich Jiier an zwei Seiten bis zu dem aus

großen verzierten Gußeisenplatten aufgebauten Ofen hin, der von der

Küche aas beheizt wird. Die Küche selbst enthält noch den alten ge-

mauerten Herd mit dem gTOßen Schlotmantel (Abb. 4), in welchem
mir der Bauer mit Stolz seine zum Rauchern aufgehängten Fleisch-

vorrate zeigte. Ein neben dem Herd aufgemauerter Aufsatz

bildet eine Art Brat- und Backofen, dessen Ranchabzug durch die

\
.j

Abb. 3. Mauerbüchse aus dem Landturm in Habelsee.

Umfassungswand ins Freie geleitet ist. Auch die Abführung des

KHchenabwassers geschieht in einfachster Weise durch einen am
Boden aufgesetzten Rinnstein ins Freie. Von dem Vorplätzcben

neben Küche und Wohnzimmer führt eine Blocktreppe zum Dach-

boden, dessen verspundete Balkcnfeldcr in der alten feuersicheren

Weise mit Gipsestrich und Baeksteinpflaster ausgefüllt sind (Abb. 8)

Dank der vorzüglichen Baustoffe — Muschelkalk für das Mauer-

werk und Eichenholz für den Oberbau — sowie infolge dor muster-

haften Bauausführung ist die Wiederherstellung nur eine wenig

umfangreiche. Mit Ausnahme einiger geringfügiger Ausbesserungen

durch den Zimmermann, Verpntzer und Dachdecker handelt es

sich fast nur um Erneuerung des ursprünglichen Anstrichs vom
Holzwerk und der Ricgelfache, welcher zwar sehr verwaschen,

aber an besser geschützten Teilen noch erkenntlich ist. Da» Holz-

werk war einfach rot gestrichen, die Felder weiß mit Kalkfarbe

und durch Linien neben den Hölzern gefaßt. Eigenartig war jeden-

falls früher der Anblick des Häuschens mit den ursprünglich

bemalten Fensterläden (Abb. 11), von denen aber nur noch einer

erhalten ist Hier wird die Wiederherstellung das Fehlende mit

geringen Kosten ersetzen können
Der aus Quadern und Bruchsteinen errichtete Unterbau ist

verbandet. Dabei geschah es, daß beim Verbanden und Abreiben

mit der Kelle viele der nur mit Hammer und Spitze zugerichteten,

nicht vollkommen ebenen Bruchsteine mehr oder weniger mit

Mörtel überzogen worden, so daß die Flachen mitunter nahezu wie

verputzt erscheinen. Dadurch aber, daß manche Steine teilweise,

andere besser bearbeitete oder et was mehr vorgesetzte aber ganz
sichtbar geblieben sind, ergibt sich jene reizvolle Wirkung in der

Flachenbehandlung, wie sie den alten Bauten der fränkischen

Bruchsteingegenden so eigen ists jetzt aber leider von den Bau-

meistern ganz außer acht gelassen wird. Bei den heutigen weit-

gehenden, oft auch nur vermeintlichen Bedürfnissen nach Licht

und Luft kommen wir zwar weniger dazu, solche geschlossene

Mauerflächen zu schaffen wie die Allen und sie durch die geschil-

derte Behandlung zu beleben. Immerhin gäbe es aber in den

kleineren fränkischen Städten und besonders auf dem Lande noch

hinreichend Gelegenheit, diese gesunde und kräftig wirkende Tech-

nik anzuwenden. Daß dies nicht geschieht, liegt aber nicht allein

an dem Unverstand unserer heutigen Baumeister und Bauhand-

werker in kleineren Orten, sondern auch in äußeren Verhältnissen.

Obwohl von den leitenden Kreisen ans stets gemahnt wird, voUts-

tttmlich zu bauen, sich an die alte Heimatkunst anzuschließen, be-

achtet man selbst an den Pflanzstätten, von denen aus die öffent-

liche Baukunst manches Landes geleitet werden will, nicht immer

vollkommen die Verschiedenartigkeit der Baustoffe, die baulichen

Eigenarten der einzelnen Gegenden und unterlaßt es, schon beim

Entwerfen hierauf Rücksicht zu nehmen.
Noch sei es vor Schluß dieser Abhandlung gestattet, einiges

über die .Hegreiter", deren immer zwei aufgestellt waren, zu be-

richten. Diese berittenen und vollständig bewaffneten Beamten
hatten für die öffentliche Ruhe und Sicherheit im Landgebiet zu

sorgen, alle Verfehlungen gegen die Gesetze anzuzeigen, Ver-

haftungen vorzunehmen, Steuern und Geldstrafen einzuziehen, die

Vorladungen der Untertanen vor die Gerichte und öffentlichen

Aetnter zu machen usw. Wie sehr der Rat auch in nebensäch-

lichen Dingen »eine Hoheitsrecbte zu wahren suchte, geht daraus

hervor, daß auf den länd lieben Kirchweihfesten nicht ©her mit

Spiel und Tanz begonnen werden durfte, bis der Hegreiter einge-

troffen und die Erlaubnis im Namen des Rates hierzu gegeben
hatte. Durch den steten Verkehr der Hegreiter zwischen den
Rauperjonen und den Land-Untertanen wurden sie Vertrauens-
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personen der letzteren und ihr Amt ein angesehenes Da die Hand-

habung der Oe»eUe, Oberhaupt die ganze Staatsverwaltung nur

einzelnen, wenigen Personen anvertraut war und diese viele per-

sönliche Freiheit in ihren Amtshandlungen hatten, so gelang es

den Hegreitern oft, manche Hurte zu mildern und den Untertanen

gewünschte Erleichterungen zu verschaffen, was diese dankbar
anerkannten.

Bereits im Jahre I 'i'M wird ein Vorfahre des Verfasserg, Jakob
Häffner, als .Landtknecht* oder Hegreiter genannt. Auch der

Von den neun Landtürmen sind noch acht vorhanden, davon

drei anf jetzigem wOrttembergischen Gebiete. Sie weichen in ihrer

Form, Größe und Bauart von einander ab. Der höhere Turm zu

Lichte! ist z. B. aus großen Bnckelquadern erbaut und zeigt den

Charakter eines Befest igungswerkes noch ausgesprochener als der

hier vorgeführte. Vielleicht gibt sich Gelegenheit., auch diese noch

weiteren Kreisen durch Wort und Bild vor Augen zu fahren.

Die Bereitwilligkeit, mit welcher der Besitzer des Großhar-

bacher Turmes, der Distriktsausschuß und der Verein Alt-Rothen-

Abb. 4 bis 12.

Landturm in Grotl-

harbach bei Rothen
bürg o. d. T.

Abb. .'). Ansicht nach der Straße. Abb. 6. Seitenansicht.

Abb. 8. Schnitt c-d.

•U. 1 «MST

^3
»— v-i

Abb. 11. Bemalter
Fensterladen.

Abb.«. Erdgeschoß.
r

. . , . .- *j

Abb. 10. Zweites
Obergeschoß.

Urgroßvater des Verfassers war einer der zwei letzten, die dieses

eintragliche Amt bis zur Auflosung der Reichsstadt bekleideten.

Nach den Überkommenen Nachrichten lieft er sich, auf der Wander-
schaft begriffen, unter die Fahne Friedrichs d. Gr. anwerben und
machte als Reiter 1758—63 dessen Feldzuge mit. Fr sUrb 1838

Im Alter von nahezu lOOJuhren. Seine (unterlassenen Aufzeichnungen
geben manchen Einblick in die letzte Zeit der Reichsstadt. Ihre

Amtswohnung hatten die Hegreiter in dem allbekannten Hegreiter-

hauschen inmitten des groBen Gebäudevierecks vom hl. Geist-Spital.

Abb. II Stadt-

wappen von
Rothenburg o. d. T.

bürg die Kotten der Wiederherstellung

Übernommen haben, sowie das Ein-

treten des Herrn k. Regierungsrates

Herold ftlr diese gute Sache verdient

volle Anerkennung. Vielleicht tragt dieses Vorgehen dazu bei,

daß auch über die andern Türme und Ober die Reste der Land-
hege die schützende Hand sich legt und sie vor weiterem Zer-

stören und Zerfallen bewahrt.

Von den WiederherNtellungHarbeiten an der Sebalduskirche in Nürnberg.
Von Ur. Sehlis, Nürnberg.

1. Ber Knge lochor.
Zu Reginn vergangenen Jahres wurde auch das Innere der

Wiederherstellung unterstellt, und zwar zunächst die westliche

Hälfte, wahrend die

östliche, durch eine

vom Fußboden zu

den Gewölben rei-

chende Bretter-

wund abgeteilt,

dem Gottesdienst

vorbehalten blieb.

Zugleich trat in der
Bauleitonginsofern

eine Aenderuug
ein, als dieselbe von
nun ab ganz in die

bewährten Hände
des bisherigen

hochverdienten Ert-

lichen Leiters, des

Professors Joseph
Schmitz, gelegt

wurde. Mit rüstigem Eifer wurde ans Werk gegangen. Heute
sind die Arbeiten so weit gefördert, daß die Beendigung der

Abb. 1. Grundriß des Engelchores in der
Sebalduskirche in Nürnberg. (sLiilM.)

Wiederherstellung des Inneren der westlichen Hälfte im Früh-

jahr diese* Jahres zu erwarten steht. Die Ergebnisse der bis»

herigen Arbeiten sind derart erfreulicher Natur, daß es sich wohl
verlohnen darf, darauf in Kürze einzugehen. Früher war der Ge-
samteindruck des Inneren ein düsterer, schwerer, ja gedrückter.

Hente ist dies wesentlich anders. Die Wandflächen erstrahlen in

ihrem alten Grundton; allenthalben ist die bislang unter der Kruste
des Verputzes verborgen gewesene Bemalung freigelegt, sind die

schadhaften Stucke ausgewechselt, sind die vielen Baldachine, Kon-
solen und Zierstücke, wo es not tat, ergänzt oder erneuert, und
heben sich die alten Standbilder, in alter Weise bemalt, vorteilhaft

vor ihrem farbigen Untergrund ab. So kommt es, daß die Wir-
kung des Inneren heute eine heitere, erhebende und wohltuend
befreiende geworden ist.

Dies gilt nicht zam mindesten von dem Uber dem Gewölbe dcB

Löffelholzchore*) fWestehon gelegenen Engelschor, welcher bis-

lang nur wenig Beachtung gefunden hat. Es war dies auch kaum
möglich, waren doch ganze Teile dieses dem letzten Drittel des

IS. Jahrhunderts angehörenden Raumes unvollendet geblieben, und
fehlte doch überdies zur Erzielung weihevoller Stimmung der har-

monische Schmelz der alten Bemalung. Es unterliegt keinem Zweifel,

daß der Kngelschor durch seine in allen Einzelheiten als durch-

aus wohlgelungen und feinfühlig zu bezeichnende Erneuerung zu

einem der stimmungsvollsten Räume der ganzen Kirche geworden
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4 Die Denkmalpflege. 13. Januar 1904

ist Er dient cur Aufnahme des Sängerchores und wird nach dem
Hauptschiff zu von einer einfachen Brüstung mit einem halbrunden
Ausbau in der Mitte abgeschlossen. Diese ist von der eigentlichen

Triumphbogenwand durch ein gerundet vortretendes Hand ge-

schieden, aus welchem auf blaugefärbtem Untergründe ein in

Wellenlinien laufender, spät romanischer ßlattfrirs herausgearbeitet

ist. In Ähnlicher Weise ist auch die untere Hälfte des spitz aus-

laufenden, im Scheitel des Triumphbogens endigenden Chörleins
verziert, wahrend der obere, voll halbrunde Teil durch drei rund-
bogige Blendbogen belebt wird. Der Eindruck, welchen Cbörlein
und Brüstung im Verein mit dem in verschiedenen geometrischen
Mustern bemalten Scheitel des Triumphbogens und dem dahinter
sichtbaren Chorgewölbe auf den im Mittelschiff stehenden Bc-

gestalteten Nischen ausgebildet sind { Abb. 2 u. Diese werden
durch eine mittlere Säule zwiefach geteilt., von welcher zu den seit-

lichen Nachbarn je ein doppelter Kundbogen gefuhrt ist Nur in

drei Fallen ist statt des doppelten Rundbogens ein Kleeblattbogen
ausgearbeitet. Die sinnvoll behandelte Architektur empfängt ihre

richtige Weihe aber erst durch die nun wieder freigelegte

Abb. 2. Teil aus dem Engelschor. (Der Stab ist 50 cm lang.)

schauer hervorrufen, muß als ein äußerst würdevoller bezeichnet

werden. Von ganz besonderem Reiz aber ist die Wirkung des

Inneren. Dieses hat im Lichten eine Länge von II m und eine

Breite von 7 m (Abb. I ) und wird von zwei schmalen Kreuzgewölben
und den fünf Kappen des Chorschlusses (halbes Zehneckj Oberspannt.

Die im Querschnitt rechteckigen, an den Kanten leicht ahgefasten

Quergurte und die massig bebandelten Kreuzrippen werden von
zierlichen Säulen mit Basen aufgenommen, welche zu je dreien

zusammengestellt ein überaus glückliches Bild ergeben (Abb. 2).

Kapitelle und Kämpferplatten sind je aus einem Werkstück gear-

beitet. Auch die Schildbogen werden von kleinen Süulen getragen,

welche auf reizvollen Blattkonsolen aufsitzen. Nur am nördlichen

Schildbogen des östlichen Joches sind statt der Blattkonsolen horn-

artig gebogene Kragsteine angewandt (Abb. 3|. Auch die Rippen
de* Chorschlusses laufen auf Säulen auf, wie auch die Sehildbfigen

daselbst von Stnlcbcn gestützt werden. Eine besonders lebendige

Wirkung aber erhält der Raum dadurch, daß die Wandflächen
der Joche und des Chorschlusscs in ihrem unteren Teil zu zierlich

Aiifimhm.il von Pr. Srhnlr

Abb. 3. Nordöstlicher Teil des Kngelschnres.

und mit großem Verständnis nachgearbeitete ursprüngliche Be-
malung, welche siel) in den durch das Alter gedämpften, feinen

und weichen Tönen bewegt und mit den einfachsten Mitteln ar-

beitet. Hier erkennt man so recht welche tiefe Empfindung den
Werken unserer Altvordern innewohnt. Zunächst Bind die Schäfte

der Säulen schiefergrau gefärbt Dann sind über den mittleren

Säulen der Nischen wie auch Ober den kleeblattformig geschlosse-

nen Eingingen von den Tünnen aus einfache Kreuze in Rundungen
in Blau, Rot und Gelb auf die Wand gemalt. Die in einem geld-

lichen Grundton gehaltenen Wandflächen sind mit dünnen schwar-
zen Linien gequadert Die Rippen und (juergurte aber sind in

der Nähe des Scheitels mit locker getöntem, in den Mustern
mannigfach wechselndem Linienornament bedeckt. Das Gleiche

gilt auch vom Triumphbogen, dessen breite Innenfliche abwech-
selnd rot, blau, gelb und braun gefärbt ist An einer Stelle kam
auch daa obere Stück eines runden Turmes in schwarzen Cmriß-
linien zu Tage, worin wir vielleicht den einzigen Rest der entert

Bematung der Wandflächen zu erblicken haben.

Mittelallerliehe Wandmalereien in Selileslen.

Reste mittelalterlicher Wandmalereien sind in Schlesien nicht

selten. Breslau als Bischofsstadt und blühendstes Gemeinwesen
des Landes »Und offenbar wie auf allen Kunstgebieten auch auf

dem Gebiet der Malerei in erster Reihe. Der Dom in Bresluu

zeigte ehedem Wandgemälde in größerem l'mfange. Kreilich ist

von den »esken, mit denen Simon von Guiehwilz 1307-71 im

Auftrage des Bischof.« Przeslau» von I'ogarell die von diesem er-

baute Kleinchorkapelle und die angrenzenden Räume der Kathedrale

schmückte, nichts mehr vorhanden. Dagegen sind bei der letzten

Wiederherstellung des Domes 1874 im nördlichen Chonungaiig
zwei kleinere und ein größeres Wandgemälde freigelegt worden. 1

1

von denen namentlich das letztere unter dem nordöstliche» Turm
als bisher einzige größere Darstellung in Breslau besondere Be-

achtung beansprucht. Das Bild zeigt drei Reihendarstellungeii

') Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift IV. 92.

Ober einander: Im obersten Bogenfeld das Martyrium der Zehn-
tausend, darunter das Mamriuui der heil. Ursula und ihrer Ge-
fährtinnen, im Hintergründe die Stadt Köln, im untersten durch
eine Tür geteilten Felde endlich den F.« angelist Johannes sowie
Johannes den Täufer mit dem Stifter. Weiße Streifen zwischen
den Feldern enthalten die Legende der Schihierungen, die in das
Ende des 15. oder den Anfang de« 10. Jahrhunderts gesetzt werden.
Auch am Aeußcrn des Domes sind einige Reste von Malerei von
früheren Augenzeugen beschrieben worden, die allerdings heute
kaum noch erkennbar sind. Von der Saudkirche weiß mun, daß
sie im Jahre 1405 von dem Bruder Paul von KUlneck und dem
Laienbruder Wenzel ausgemalt wurde. Diese Malereien, die sich

nur auf den Chor beschränkten, sind 1000 ebenso wie die ehedem
vorhandenen prächtigen Glasmalereien in frommem Wahne be-

seitigt worden. Auch von der Dominikanerkirche S. Adalbert, der
Elisabethkirche und der Cbristophorikirche sind urkundliche Nuch-

Digitized by Google



Nr. I. Die Den kmalpflege. 5

richten Ober ehemals vorhandene Wandmalereien vorhanden. Daß
auch die Rrofangebäude des malerischen Schmuckes nicht ent-

behrten, beweist das Rathau«, dessen inner« Malereien hi« auf

geringfügige Koste im Fürstcnsaal zwar ebenfalls zugrunde ge-

gangen sind, das aher in seiner äußeren ßemalung einen besonders

wertvollen Nachweis für die BlUte dieses Kunstzweigs bildet. In

der kaiserlichen Burg an der Stelle der heutigen Universität und
Matthiaskirche befanden sich Malereien namentlich aus der Zeit

Karls IV. und Sigismunds. 2
) Auch Bürgerhäuser mit bemalten

Fassaden waren früher ziemlich häufig, wie man überhaupt an-

nehmen muß, daß das Mittelalter seiner Freude an glänzender

Farbenpracht überall Ausdruck verlieh.

Im Verhältnis zu der Menge
des Zerstörten bedeuten die im
Dom erhaltenen Beste einen ge-

ringfügigen Bruchteil. Um so

wertvoller sind die Aufdeckun-
gen von Malereien in der evan-

gelischen Kirche zu St. Barbara
in Breslau, die gelegentlich der

Instandsetzung von 1507 - 1901

geschehen sind.3 ) Am Gewölbe
dea Chors wurde zunächst die

Figur der heiligen Barbara auf-

gedeckt; sie hebt sich in rotem,

blaugefüttcrtem Oewande auf

schwarzem Hintergrunde ab,

der sich in braunem Tone unter

ihren Füßeu fortsetzt. In der

Linken hält sie ihr Attribut, den
Turin, vor sich; das Haupt der

Märtyrerin schmückt die Krone.

Weitere Reste von Gemäl-
den fanden sich an drei Stellen

der Wände unter der Tünche
und zwar im Westjoche des

Chorraums an der Nordwand
und an der Ostwund der beiden

Seitenschiffe. Das erstere, ein

Breit hild mit der Anbetung der

drei Weisen war nur zur Hälfte

erhalten. Das zweite Rild im
südlichen Seitenschiff zeigt Ma-
ria mit dem Gnadenmantel
(Abb. 1), in welchem sie die zu ihr betenden Vertreter der mittel-

alterlichen Stände mit weitgeöffneten Armen umfaßt. In den
Zwickeln zu beiden Seiten ihres Hauptes schweben musizierende

Engel. Zum ersten Male findet sich also hier eine Komposition,
die sich bemüht, die gegebene Fläche künstlerisch einheitlich zu

füllen. Der sorgsam behandelte Kopf mit der goldenen Krone ist

etwas zu groß im Maßstab. Dieser Umstand, wie die in der fron-

talen Kopfstellung begründete Starrheit der Züge hatte einer

späteren Zeit Anlaß gegeben, den Kopf mit einem kleineren, nach
rechts gewandten Gesichte zu übermalen, von dem allerdings bei

der Freilegung nur noch schwache Spuren zu sehen waren. Für
die wiederhergestellte ältere Zeichnung bleibt zu berücksichtigen,

dafi sie auf die Betrachtung von ebener Erde und nicht von der

erst 18ft8 eingebauten Empore aus berechnet war. Die Farben
Zinnoberrot, Braunrot , Tiefblau, Blauschwarz, helles Grün und
Neapelgelb sind in naiver Frische verwendet.

Sehr bemerkenswert ist anch das letzte der Bilder im nörd-

lichen Seitenschiffe, die aus acht Darstellungen bestehende Legende
der Heiligen Hedwig, der Schutzpatronin von Schlesien (Abb. 2).

Die Heilige wird bei verschiedenen Bet- und Bußübungen vor-

geführt. Hier greift wieder die typische Zeilenanordnung Platz,

wobei die Einzelbilder in willkürlicher Anordnung streifenweise

über- und nebeneinander gereiht werden. Auf weißen Zwischen-
streifen ist die Beschriftung angebracht Deutlich tritt hier zu-

tage, wie die mittelalterliche Wandmalerei aus der Federzeichnung
der alten Buchmalerei hervorgegangen ist. Sowohl die Behandlung
der Technik mit Umrißlinien und ausgefüllten Zwischenflächen, als

anch die reihenweise Anordnung der Darstellungen mit der Text-

angabe, wie endlich der Inhalt weisen darauf hin. Schilderungen
aus dem Leben jener für Schlesiens Kultur und die Förderung des

Deutschtums so verdienten Heiligen waren bisher nur in Buch-
malereien und Tafelbildern vertreten. Die Darstellung in der

Abb. 1. Wandgemälde im südlichen Seitenschiff der evangcl.

St. Barbara-Kirche in Breslau. — Nach der Wiederherstellung

durch den Maler A. Octken im Jahre 1901.

Q Zeitschrift f. Geschichte u. Altertum Schlesiens. XXXVI. 284.

*) Zur Würdigung des künstlerischen Schmuckes der Barbaru-
kirche in Breslau von H. Lutsch. Festschrift 1898.

Barbarakirche bezeugt die Uebernahme solcher Vorlagen in die

Wandmalerei. Die Aufdeckung der Gemälde in der Barbarakirche

erfolgte durch den Maler Aug. Oetken in Berlin.

Nicht weniger bemerkenswert« Wandmalereien sind im übrigen

Schlesien erhalten. In gewissen Rezirken scheint diese Kunstweise

besonders bevorzugt worden zu sein, so in der Gegend von Hirsch-

berg. In Schtniedeberg und im Rurgturm zu Boberröhrs-
dorf finden sich Malereieu, von denen die letzteren ins 14. Jahr-

hundert zurückgehen dürften. Außergewöhnlich wertvoll ist die

gut erhaltene Bemalung des Chors in Johnsdorf,') der sowohl
auf der Ostlichen Stirnwand als auf der Holzdccke figürlichen

Schmuck aufweist. Die Ostwnud trägt in der Mitte den Heiland,

die vor ihm knieende Mutter
segnend, rechts und links davon
Evangelistensymbolo und Engel.

Auf der hölzernen Deckenfläche

erblickt mnn rhythmisch geord-
nete Engelchöre in weißen Ge-
wändern auf liefblauem Grunde
Die Flügel haben rote, brann-

rote und grüne, die fliegenden

Stolen brannrote Tönnng. Weiße
fes. ItMuiik-i-ne Spruchbänder
tragen spittmittelalterliche

Kleinschrift von schwarzer
Farbe. Wie die Geschlossen-

heit des Entwurfs und die

Frische der Temperaiarben her-

vorzuheben ist, so fesselt vor
allem die köstlich naive Anmut
der Engelsgestalten, welche an
Schöpfungen eines Fra Angelico
gemahnen.

In erheblicher Ausdehnung
ist der Kreis Brieg beteiligt.

Nicht nur, daß hier bemalte
Bretterdecken mit schablonier-

ten Mustern in ßöhmischdorf,
Grüningen und Mollwitz erhal-

ten sind, linden sich auch mit-

telalterliche Wandmalereien in

Buchitz, Schönau, Zindel und
Mollwitz. In den erstgenannten
drei Orten sind sie leider

übertüncht, aber in dem durch Friedrichs des Großen Sieg be-

rühmten Dorfe Mollwitz, wo sie verhältnismäßig früh bekannt
geworden sind, wurden sie auf Veranlassung des derzeitigen Kon-
servators der preußischen Kunstdenkmaler v. Quast durch den
Berliner Maler L'oeiliot de Mars IHflA— 1870 ausgebessert.r

') Sämt-
liche Winde von Chor und Langhaus sind mit Malereien bedeckt,

die in ihrer ungewöhnlichen Vollständigkeit geradezu eine biblia

pauperum bilden. Im Langhaus wird von der Schöpfungsgeschichte
bis zur babylonischen Gefangenschaft das alte Testament in

ü.'i Einzeldarstellungen, von der Geburt Christi bis zur Dornen-
krönung das neue Testament in 30 Bildern abgerollt, weitere etwa
10 Szenen sind neu. Die Ostwand wird von einer großen Schilderung
des jüngsten Gerichts gefüllt, wobei Christus als Wcltcnrichter
in einer Mandorla Uber dem Triumphbogen thront. Der Chor ent-

hält acht Darstellungen aus dem Leben des Heilands, von denen
der Stammbaum Christi und der von den gekrönten Gestalten der
Tugenden umgebene Crucifixus wegen der eigenartigen Komposition
hervorzuheben sind. Die Anordnung der einzelnen Szenen folgt

dem üblichen Heihenschema. Im Gegensatz zn der sonst beob-
achteten, aus Naivität und Unvermögen hervorgegangenen Willkür
ist jedoch auf Symmetrie der Einteilung, Gruppierung und Flichen-
füllung Wert gelegt. Ein in die Malerei einbezogenes Sakraments-
häuschen ist von 1511 datiert. Bald nach diesem Zehpunkte, etwa
gleichzeitig mit den Malereien an der Ostseite des Breslauer Rat-

hauses, werden also die Mollwitzer Darstellungen entstanden sein.

Die Fensterleibungen, der Triumphbogen mit dem Triumphbalken
und die ebene Holzdecke haben eine ornamentale Bemalung er-

halten. Die Malerei der Schmalseiten reicht Uber die Decke hinaus
in den Dachraum und ist dort bogenförmig abgeschlossen. Es
ergibt sich also die Tatsache, daß die frühere Decke nach Art

') Verzcichnia der Kunstdenkmäler Schlesiens v. H. Lutsch.
III, 494. Bilderwerk schlesischer Kuustdenkmäler v. H. Lutsch. Weg-
weiser 320.

s
) Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. II, 3«, 150. Vcrz. d.

Kunstdenkmäler Schlesiens. 11,353. Bilderwerk schlcs. Kunstdenk-
mäler. Tfl. 210. 217. Wegweiser 317.
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der volkstümlichen oberschlesischen Schrotbolzkirchen die Form
eine« Stichbogentonnengewölbos hatte. lehrreich sind diese

Malereien im Dacbraum Uber der jetzigen Decke durch die Frische

ihrer Farbenbehandlung und die Ursprünglichkeit der Zeichnung.

Leider ist durch die mißlungene Wiederherstellung in süßlich-matten

Tönen und die ausbleichende Uebermalung der Zeichuung der

eigentliche Charakter und der kunstgeschichtliche Wert der Ge-
mälde völlig zerstört. Sic wirken jetzt mehr wie Erzeugnisse der
Nazarener und nur hinsichtlich ihres Umfange«, ihrer Gruppierung
und ihres Inhaltes können sie noch dokumentarische Bedeutung
beanspruchen. Und doch ist die Stimmung, die von ihnen auageht,
auch heute noch eine machtvolle. (Schluß folgt.)

Die Ausgestaltung des De
In Ergänzung der in Nr. 13, S. 106 des vor. Jahrg. d. Blattes

erwähnten Hitteilungen des Herrn Ministerialrats Frhrn. v. Biege-

leben in Darmstadt auf dem Erfurter Denkmalpflegetag
geben wir im nachfolgenden ausfuhrlicher die dort besprochenen

und im wesentlichen sonst erwähnenswerten Maßnahmen zur Aus-

führung de« hessischen Denkmalschutzgesetzes seit seinem Inkraft-

treten im Oktober 1602 zur allgemeinen Kenntnis.

Wie bekannt, unterscheidet das Oesetz außer den Natur-
denkmälern, welche eine besondere Behandlung erbeischen, a) Bau-
denkmäler, b) bewegliche Denkmaler, c) Altertümer,
insbesondere Ausgrabungen und Funde, d) Urkunden.

Als Organe kommen neben den bestehenden Aufsichtsbehörden

in erster Linie die Denkmalpflcgcr in Betracht. Für dio Bau-

denkmäler sind drei Denkmalpfleger (im Nebenamt), einer fltr jede

Provinz, und zwar in Person der Professoren der Technischen Hoch-

schule in Darmstadt Wicknp (Prov. Starkenburg), Walbe iFrov,

Oberhessen) und Pützer (Prov. Rheinhessen) bestellt worden.

Deren Tätigkeit, bisher eine im wesentlichen begutachtende, hat

schon sehr segensreich gewirkt. Schwierigkeiten sind bis jetzt

nur in einem Falle (Uber die Wahl des Malers für die Wieder-

herstellung der Barockgemälde im Innern der Kirche z« Heusen-

stamm) aufgetreten, doch sind auch hier die einleitenden Schritte

für einen guten Erfolg getan. Dagegen sind anderwärts die Be-

strebungen auf günstigen Boden gefallen. Unter anderm wurde
zum ersten Male der Versuch gemacht, durch Bewilligung eiDes

Staatszuschusses an einen ländlichen Hausbesitzer für eine den

Forderungen der Denkmalpflege entsprechende Herstellung seines

Fachwerkhauses ein Musterbeispiel flu* Ausführungen ähnlicher

Art anf dem Lande zu schaffen.

Für die beweglichen Denkmäler und zugleich die Altertümer

(Ausgrabungen und Funde > ist in der Person des Ministerialrats

i. P. Soldau ein Denkmalpfleger für das ganze Land bestellt- Zu
seiner Unterstützung sind ihm der Assistent Dr. Müller des Landes-

museums als Stellvertreter, sowie an verschiedenen Orten des

Landes sogenannte Bezirksstellvertreter beigegeben, um die ge-

rade bei Ausgrabungen und Funden vorliegende Gefahr der Zer-

störung oder Beseitigung der Gegenstände seitens Unberufener

durch rasches sachverstandiges Eingreifen zu verhüten. Für Funde
besteht nach dem Gesetz die Anzeigepflicht. Die Anzeige hat an

die nächste Ortsbehörde und durch deren Vermittlung an den
Denkmalpfleger oder dessen Stellvertreter zu geschehen. Es ist

jedoch in Ausführung des Gesetzes eiue Einrichtung geschaffen

worden, um aolchen Persönlichkeiten und Vereinen, bei welchen

eine sachverständige Behandlung von Ausgrabungen vorausgesetzt

werden darf, ihr Wirken nicht zu erschweren. Dies wird durch

Erteilung von Befreiungsscheinen erreicht, deren Inhabern

nur die Verpflichtung der richtigen Verwahrung der Gegenstände
und die Erstattung eines Fundberichts obliegt.

Die Denkmalpfleger sind zur Zeit besonders noch mit Prüfung
und Sichtung des seitens der Kreisämter unter Mitwirkung der

Kreisbauinspektoren zur Verfügung gestellten Materials für die

Baudenkmälerverzeicbnisse und Denkmallisten, deren endgültige

Feststellung erst die ungehinderte Anwendung des Gesetzes er-

möglicht, beschäftigt.

Abt weiteres zur Mitwirkung bei Ausübung des Denkmalschutzes
berufenes Organ kommt neben den Denkmalpftegern der Denk-
malrat in Betracht, Kr hat durch Feststellung der Denkmallisle

in erster Linie über die Unterstellung der im Privatbesitz be-

findlichen Denkmäler unter das Gesetz zn entscheiden. Sodann
ist der Denkmatrat die obere begutachtende Stelle bei Streitig-

keiten und hat endlich die Befugnis und Verpflichtung, auch außer-

halb des Streit Verfahrens gutachtlich zu wirken, und zwar befaßt

er sich mit allen Zweigen der Denkmalpflege. Er besteht gegenwärtig

aus 19 ehrenamtlich berufenen Mitgliedern. Bei der Verschieden-

heit und Mannigfaltigkeit derAufgaben, welche an den Denkmalrat

herantreten, ist es nötig gewesen, aus allen Kreisen, die in Be-

tracht kommen, also für Baudenkmliler. bewegl. Denkmäler. Alter-

tümer und Urkunden, Männer zu wählen und es sind demgemäß
außer den gesetzmäßig zu ernennenden Mitgliedern Baukünstler,

Kunst-, Geschieht«-, Altertums- und Urkundenforscher herangezogen

worden, bei deren Auswahl auch den einzelnen Landesteilen mög-

ikinalschutzes in Hessen.
liehst Rechnung getragen wurde. So setzt sich der Denkmalrat
zusammen aus je einem Vertreter der evangelischen und katho-

lischen Kirche, zwei in Hessen wohnenden Baudenkmalbesitze™,
zwei Kunstliebhabern und Kunstsachverständigen, den vier Denk-
malpflegern, einem technischen Mitglied der Ministerialabteilung

für Bauwesen, einem Privatarehitekten, zwei Museumsdirektoren,
dem Direktor des Großh. Haus- und Staatsarchivs und vier weiteren
Kunstgeschichts- und Geschichtsforschern. Zum Vorsitzenden des
Denkmalrats ist der Ministerial-Referent für Denkmalpflege und
Vorsitzende derMinisterial-Abteilung für Bauwesen Großh. Ministe-

rial-Rat Frhr. v. Biegeleben ernannt.

Für die leichtere geschäftliche Behandlung ist die Bildung von
Ausschüssen vorgesehen, welche, den Klassen der Denkmäler ent-

sprechend und innerhalb dieaer möglichst vielseitig, soweit ttinlicli

auch unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse zusammengesetzt,
die Gegenstände vorberaten nnd so die etwa in der Vielköpfigkeit

de* Denkmalrats zu findenden Schwierigkeiten verschwinden
machen werden, indem dann nur in besonders wichtigen Fällen

der Zusammentritt de* gesamten Dcnkraalrats erforderlich

sein wird.

In Ergänzung und zur Unterstützung dieser amtlichen Or-
ganisation wird seitens der maßgebenden Stellen noch ein weiterer

Ausbau des Denkmalschutzes durch eine im wesentlichen frei-

willige Organisation ins Ange gefaßt. Die Grundzüge dafür «ind

in einer vom (jroUh. Ministerial-Kat Frhrn. v. Biegeleben verfaßten

und auf dem Erfurter Denkmalpflegetag auszugsweise mitgeteilten

Denkschrift niedergelegt. Darin wird hervorgehoben, daß das
Denkmalschutzgesetz den Bestrebungen nach Pflege der Denkmäler
die gesetzliche Unterlage und damit eine kräftige Stütze ge-

wahre; es machten sich auch die wohltätigen Wirkungen des
Gesetzes schon vielfach bemerkbar, ebenso wie das Interesse an
den Denkmälern der Vergangenheit neu belebt worden sei. Allein

das Gesetz könne selbst bei dem aufrichtigsten Bestreben, eine

burcaukratischc Auffassung bei dessen Handhabung fernzuhalten

und nur den erzieherischen Zweck desselben im Auge zu behalten,

nur dann auf die Dauer woltitig wirken, wenn es von einer alle

Volkskreise — Fachmänner und Laien — umfassenden Organisation

getragen werde.

In dieser Krkenntuis werde vorgeschlagen, neben den behörd-
lichen Orgauen, wie Baubehörden, Museumsbehörden und Denkmal-
rat, den Denkmalpflege™ auf allen Gebieten der Denkmalpflege
und für die Inventariration fachmännisch gebildete Hilfsarbeiter

beizugeben, einerseits Architekten, anderseits Kunsthistoriker nnd
Historiker, welche unter Vermeidung alles Gegensätzlichen ein-

trächtig zusammenwirken und so ermöglichen sollten, daß die

Denkmalpflege ihren Aufgaben auch wirklich allseitig gerecht
werden könne. Zur Gewinnung geeigneter Kräfte, insbesondere

für Baudenkmäler, werde sehr auf die Mitwirkung des Mittel-

rheinischen Architekten- und Ingenieur-Vereins für die technisch

gebildeten, der akademischen Lehrer und Geistlichen, der Ge-
schieht»- und Altertumsvereine, der Vereinigung für hessische

Volkskunde für 'lie geschichtlich gebildeten Hilfsarbeiter gerechnet.

Neben diesen Hilfsarbeitern sollten ferner als Örtliche Organe
der freiwilligen Denkmalspflege sogenannte .Vertrauens-
männer* aus dem Laicnstandc, gewissermaßen als Wächter der
Denkmalpflege in Stadt und Land angeworben werden, eine Ein-
richtung, wie sie in ähnlicher Weise in der Rhoinprovinz und in

Baden bestehe und sieh bewahrt habe. Diese Vertrauensmänner
sollten den Denkmälern ihre ständige Aufmerksamkeit schenken
und von jeder Gefährdung eines solchen dem Denkmalpfleger
Nachricht geben. Hieraus aei mit am ersten zu erhoffen, daß die
Denkmaipflego volkstümlich werde.

In gleicher Weise sei der Schutz der Werke der Bildhauerei,
Malerei und des Kunstgewerbe» gedacht, sowie in verstärk-
tem Maße der Schutz der AltertOmer (Atrigrabungen und Funde).

Der Urkundenschutz entbehre noch — abgesehen von dem
auch hier zuständigen Denkmalrat — völlig der Ausgestaltung im
einzelnen. Lediglich freiwillig habe hier das Großh. Haus- und
Staatsarchiv sowie der Oberhessische Geschichtavereio in verdienst-

voller Weise gewirkt. Hier würde neben der Bestellung von
Denkmalpflegcrn, welchen die Fürsorge für die Erhaltung und
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ordnungsmäßige Aufbewahrung der 1'rkunden sowie für deren

Aufzeichnung obliegen wurde, planmäßig eine weitere umfassende
Organisation zu schaffen «ein, deren Ausgestaltung im einzelnen

vorerst noch Verhandlungen notig machten.
Das Ministerium des Innern hat die in der Denkschrift niederge-

legten Grundsätze gebilligt und entsprechende Anfragen an die in Be-

tracht kommenden Be-

hörden, Vereine usw.

ergehen lasten. Schon
liegen eine Anzahl von
Meldungen vor.

Auch der Mittel-

rheinische Architek-

ten- und Ingenieur-

Verein hatte aus Ver-

anlassung der ihm
gleichfalls durch Mi

nisterialverfugung zu-

gegangenen vorer-

wähnten Denkschrift

die Frage der Mitwir-

kung des Vereins bei

der Ausübung des

Denkmalschutzes in

Hessen in seiner Ver-

sammlung am 21. No-
vember v.J. behandelt.

Die Besprechung wur-

de im Anschluß an
einen Vortrag des

Großh. Bauinspektor»
Wagner über den
vierten Denkmal-
pflegetag inErfurt
durch den Vorsitzen-

den, Geh. Oberbaurat
Imroth

,
eingeleitet.

Auf Ersuchen des letz-

teren erläuterte Mini-

sterial-Rat Frhr. v. Bie-

gelcbcn die leitenden

Grundzuge seiner

Denkschrift bezüglich

der Gewinnung von
Hilfsarbeitern der

Denkmalpflege,welche
im wesentlichen ehren-

amtlich, vielleicht le-

diglich gegen Ersatz

der baren Auslagen,

titig sein, durch Vor-

nahme von Besichti-

gungen, Erstattung

ron Vorgutachten und
der gl. die Denkmal-
pfleger unterstciizeu

Abb. 2. Wandgemälde (Hedwigslegende) im nördlichen Seitenschiff der evang. St. Barbara-

Kirche in Breslau. — Nach der Wiederherstellung durch den Maler A. Oetken im Jahre 1901.

sollten. Hierbei »ei wohl an die Heran-

ziehung von Privatarchitekten, wie der Vorsitzende bereits ange-

deutet habe, gedacht, namentlich von solchen in Städten mit

geschichtlicher Vergangenheit, sodann aber auch an Bauheamte.
Hierbei wurden die Kreisbauinspektoren, welche als technische Be-

rater für das Gemeinde-Bauwesen von Amts wegen mit dem Gegen-
stande befaht seien, weniger in Betracht kommen, ebenso auch

weniger — und zwar aus Gründen dienstlicher Art — die Vor-

stände der staatlichen Hochbauamter. Dagegen würde eino rege

Beteiligung des den letzteren zugeteilten akademischen Hilfs-

personal erwünscht sein, insbesondere werde sich die Mitwirkung

der Regierungs-Baufuhrer bei der Denkmalpflege und auch bei

der Denkmaler-Verzeichnung, die ja auch nunmehr wieder kräftig

in Gang gesetzt werden müsse, als schätzenswert erweisen. End-

lich konnten die stadtischen Baubeamten der Sache sehr dienlich

sein. Der Verein beschloß eine entsprechende Aufforderung »n alle

Mitglieder zur Abgabe
einer Erklärung, ob je-

mand in diesem Sinne

sich derDenkmalpflege

zur Verfügung stellen

wolle, zu erlassen.

Im Anschluß an die-

se Frage wurden bei

der sehr anregenden

Besprechung nament-

lich seitens der drei

anwesenden Denkmal-
pfleger Wickop, Wal-

be und Patzer noch an-

dere Punkte berührt,

welche eine Mitwir-

kung der Architekten-

vereine dringend wün-

schenswert erscheinen

ließen. Indem die Mit-

glieder ihre selbstge-

fertigten Aufnahmen,
Skizzen, Photogra-

phien den Denkmal-

pflegerazurVerfugung

stellen oder indem auf

den Wanderversamm-
luugen Ausstellungen

dieser Art stattfinden

würden, konnten die

Aufgaben der prakti-

schen Denkmalpflege,

der Verzeichnung und
des zu gründenden
Denkmalarchivs gefor-

dert werden. Der Ver-

ein sollte mehr noch

wie bisher sich ge-

schlossen in den Dienst

der Sache stellen, die

Bestrebungen der Ver-

einigung fUr Heimat-

schutz unterstützen

und zur Verbesserung

der Bauordnung beizu-

tragen suchen und da-

mit nicht nur die Denk-

mäler unmittelbar son-

dern auch mittelbar

Auch durch richtige

erreicht werden. Die
in ihrer Umgebung vor Gefahren schützen.

Beeinflussung der Presse könne manche*
Versammlung brachte diesen Ausführungen lebhaftes Interesse

entgegen und so kann gehofft werden, daß die Bestrebung der

Regierung, für die Denkmalpflege die weitesten Kreise mobil zu

machen, gelingt und daß hierbei wie andere Vereine auch der

Mittclrheinische Architekten-Verein das Seinige tut, zum Ausbau

der Organisation des Denkmalschutzes in Hessen tüchtige Kräfte

zu stellen.

Darmstadt. H. Wagner.

Vermischtes.
Der Denkmalpflege ia Bajern, soweit sie in den Rahmen der

Baupolizei fallt, hat, wie der Fränkische Kurier berichtet, das

bayerische Staatsministerium im verflossenen Jahre ein besonderes

Augenmerk zugewandt und Erhebungen darüber veranstaltet,

welche Gemeinden ortspolizeiliche Vorschriften zum Schutze ihrer

Baudenkmaler erlassen haben. Erfreulieberweise bestehen bereits

in mehreren Gemeinden solche Vorschriften, worunter namentlich

die Vorschriften der Städte Nürnberg, Rothenburg, Augsburg und
Lindau eingehendere Bestimmungen enthalten. Im Iutcresse tun-

lichster Erhaltung der in Bayern glücklicherweise noch in reicher

Fülle vorhandenen Denkmäler alter Baukunst hat nun das Staats-

ministerium des Innern im Benehmen mit dem Kultusministerium

unterm 1. Januar ISKM an die Gemeinden und die Staatsbehörden die

Mahnung gerichtet, diesem Teile der Denkmalpflege ein beson-

deres Augenmerk zuzuwenden und die Erlassung ortspolizeilicher

Vorschriften, soweit dies noch nicht veranlaßt ist, in die Wege zu

leiten. Zu diesem Zwecke wurden auch nähere Richtpunkte bekannt
gegeben. Die Entschließung geht davon aus, daß die Denkmalpflege
eine wichtige Aufgabe auch der Gemeinden ist und daß durch
Weckung und Pflege des allgemeinen Interesses der Bevölkerung
an solchen geschichtlich und ästhetisch bedeutsamen Bauwerken
die Erhaltung und der Schutz der letzteren ganz besonders ge-

fordert wird. Die Ministerialentschließung hat übrigen* nicht

bloß die Erhaltung der Baudenkmäler und den Schutz derselben
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8 Die Denkmalpflege. 18. Januar 1904.

gegen unschöne Umbauten im Auge, eie weist mit Nachdruck
darauf hin, wie außerordentlich wichtig es ist, daß auch das

Stüdtcbild im ganzen und die StraiVnliilder im einzelnen in ihrem
eigenartigen Charakter nnd in ihrem reizvollen Örtlichen Gepräge
tunlichst erhalten werden. Die Anweisung des Ministeriums (ordert

im übrigen durchaus nicht ein Ängstliches Anpassen der Neubauten
an die Einzelformen des benachbarten Baudenkmals, sondern nur
eine gebührende Rücksichtnahme auf die Wirkung und den Charak-

ter desselben, sie setzt der Erfindungsgabe tüchtiger Architekten

und der Berücksichtigung moderner Bedürfnisse keine übermäßi-

gen Schranken. Hierbei wird für Neubauten und Umbauten das

Augenmerk auf die günstige Wirkung einer schlichten, einfachen

Bauweise gerichtet. In der Ministerialcntschließung wird ferner

mit besonderem Hinweis auf die Gebirgsdörfer die Beachtung
der heimischen Bauweise empfohlen, welche sich aus den Ort-

lichen Bedürfnissen heraus so außerordentlich mannigfaltig und
reizvoll entwickelt hat. Auch soll eine gebührende Rücksichtnahme
auf die umgebende Landschaft, etwa vorhandene Anlagen, über-

haupt auf Naturscbönbeiten, sowohl bei der Baufübrung wie auch

schon bei der Festsetzung der Baulinien erfolgen. Da nun aber

in den Städten und namentlich auf dem Lande zur Zeit in der
Regel die erforderlichen Kräfte fehlen, welche hinreichende

Schulung für eine richtige und maßvolle Würdigung der ein-

schlägigen Verbältnisse besitzen, so wäre nur zu wünschen, daß
die Fachvereine, welche Uber eine Reihe tüchtiger, künstlerisch

geschulter Architekten verfügen, sich in den Dienst dieses ihren

Bestrebungen so nahestehenden Teiles der Denkmalpflege stellen

und den Gemeinden wie auch den Dislriktsverwaltungsbehördeu
auf deren Wunsch mit Ratschlagen zur Seite stehen. Wenn die

Behörden, die Gemeinden, die Facbvereme und die breite Schicht

der Bevölkerung den Vollzug der bezeichneten Ministerialcut-

schlteßujig in dem Geiste und mit der Liebe zur Sache fördern,

wie sio erlassen wurde, so darf darauf gerechnet werdeu, daß die

Denkmalpflege in Bayern nicht unwesentlich gefördert wird.

Dem Jahresbericht über die Tätigkeit des Konservators der

Ltbceklsrhen Bau- nnd Kanstdenknalcr für das Jahr 1802 ent-

nahmen wir, daß seit dem 1. August 1903 das Amt des Konser-

vators von dem nach Frankfurt a. M. als Stadtbaurat berufenen

(ruberen Baudirektor Schaumann auf den neuen Baudirektor
J. Baltzer Obergegangen ist, der jetzt über die von seinem Vor-

gänger augeregten und eingeleiteten Arbeiten berichtet. Größere
Wicdcrherstellungsarbeiten wurden im Berichtsjahre nicht zur
Ausführung gebracht, die Tätigkeit des Konservator« beschrankte

sich im wesentlichen auf die Karsorge für die Erhaltung kleinerer

Kunstdenkmäler. Wo erforderlich wurden Beihilfen zu den Wieder-
hcrstellungskosten geleistet, so u, a. bei einem Sandsteiuportal am
Hause Alfstraße 23 und bei Instandsetzungen von Ausstellungs-

gegenständen in der Aegidienkirchc. Eine Anzahl Altarwerke und
Gemälde wurden durch Job. Nöhring in Lübeck wiederhergestellt.

Für die demnächstige Kuriere Erscheinung des Burgtores, das

noch eine zweite Durchfahrt erhalten soll, ist der Ankauf dreier

Hlluser an der Ortseite der alten Stadtmauer von Bedeutung. Der
Ankauf ist zunächst zur Durcblegung eines neuen Straßeuzugcs

erfolgt, ferner aber mit der ausgesprochenen Absicht, da« Burgtor
im Aeußeren von diesen entstellenden Vorbauten künftig zu be-

freien. Auf dem Grundstück des Johannisklosters, uuf dem eine

Schule erbaut wird, sind die Grundmauern der im Anfang des

vorigen Jahrhunderts abgebrochenen Klosterkirche durch Aufgraben
freigelegt und im Bilde erhalten. Die Arbeiten für die Verzeich-

nung der Bau- und Kunstdenkmller sind soweit vorgeschritten,

daß demnächst mit der Druckleguug des ersten Bandes des ln-

ventarlsationswerkes, der die Marienkirche, Petrikirche und das

Heilige Geist-Hospital enthalten soll, begonnen werden kann.
lieber das Hlnatersche Bürgerhaus machte Archivdirektor Pro-

fessor Dr. Philippi in Münster in einer Sitzung des Altertums-

vereins daselbst anregende Hitteilungen. Die hauptsächlichsten

Bürgerhäuser in Münster sind zwar in ihrer äußeren Architektur wohl

bekannt und oft veröffentlicht worden, aber eine Bearbeitung, in

der auch das Innere behandelt ist, hat das Mttnstersche Bürgerhaus

leider noch nicht erfahren. Zum Unterschiede vom süddeutschen

Hause, das sich nach italienischen Vorbildern um einen Hof mit

Galerien baut, ist das westfälische aus dem Bauernhause entwickelt.

Auch in Münster wurde früher aus dem Bürgerhause Landwirt-

schaft und Viehzucht getrieben. Während in anderen westfälischen

Städten das Bürgerhaus im allgemeinen ein Holxfachwerkbau ist,

bildet in Münster das steinerne Hau» die Regel. Der Grund hier-

für ist der in der Nähe der Stadt bequem zu gewinnende und

leicht zu bearbeitende Batunberger Stein. Philippi unterscheidet

drei besondere Arten von Bürgerhflusern in MUnster. Zunächst das

große Bürgerhaus, das dem Bauernhause am nächsten stand. Die

zweite Art ist das Kaufhaus, insbesondere das Hogenhana, und die

dritte Art bilden die Bauten in den Gärten und Nebenstraßen,

wo Arbeiter und kleine Handwerker wohnten. Bei dem großen
Bürgerhause führt die in der Mitte der Straßenfront liegende Tür
auf die höbe Diele, die sich aber wegen der seitlichen Einbauten
gegenüber dem Bauernhause eine, bedeutende Beschränkung ge-

fallen lassen mußte. Sie führt auf den Herdraum. Um diesem

vom Hofe aus Licht zuführen zu können, nimmt die sogenannte
„Aufkammer* nicht die ganze Breite des Hauses ein. Daa Kauf-

haus, insbesondere das Bogenhaus, liegt im ältesten Stadtteile:

aber sonderbarerweise reichen seine ältesten Beispiele vor das

16. Jahrhundert nicht zurück. Philippi nimmt als Gruod hierfür

au, daß auch die Bogenhäuser früher Fachwerkhäuser gewesen
sind, von denen man allmählich zum Steinbau überging. Die Bogen-
häuser waren von Anfang an für den kaufmännischen Betrieb ein-

gerichtet und hatten deshalb weder Diele noch Flurgang. Der
einheitliche Verkaufsraum lag an der Straße, dahinter der Herd-
raum und daran anschließend der halb in den Boden versenkte

Keller mit darüber liegender Aufkammer. Die dritte Gruppe, die

kleinen Bürgerhäuser, sind zusammengeschrumpfte Bauernhäuser,

die stob deu engen eingebauten städtischen Verhältnissen anpassen
mußten. Sic waren alle für Landwirtschaftsbetrieb eingerichtet.

Bei der kultur- und kunstgeschichtlichen Bedeutung des alten

Bürgerhauses wäre es wünschenswert, wenn die von Professor

Philippi gegebenen Anregungen zu einem eingehenden Stadium
und einer Aufnahme nicht nur des Münstersehen sondern über-

haupt des deutschen Bürgerhauses führten, bevor es zu spät ist,

denu die neuzeitlichen baulichen Umwälzungen im Innern der
Städte fordern heutzutage mehr Opfer an alten Bauten, als es bei

Feuersbrünsteu und sonst igeu Naturereignissen Jahrhunderte hin-

durch der Kall gewesen ist, und die Grundrisse werden durch die

tief eingreifenden Lüdeneinbauten in den alten Stadtteilen mehr
verwischt, als es die früheren gelegentlichen Abänderungen, die

doch meistens nur im Ausbau der Diele bestanden, vermocht haben.

Bfleherscbaa.

Ilaodbach der staatlichen De km a (pflege In ElHaß-LnthrlnfO'ii.

Im Auftrage des Kaiserl. Ministerium» für Elsaß-Lothringen be-

arbeitet von F. Wolff, Konservator der geschichtlichen Denk-
mäler im Elsaß. .Straßburg lfiOt. Karl J. Trübner. IX u. 404 S
in (leh. Preis 4 Jl.

Das Buch hat nicht nur Wert für die Kenntnis der Lage der
Denkmalpflege in Elsaß-Lothringen, sondern auch für diese über-

haupt schon durch das ausführliche Verzeichnis der Schriften zum
Stndium der Denkmalpflege, welche es im Anfang bringt. Es folgt

eine kurze Uebersicht der geschichtlichen Entwicklung der Denk-
malpflege in Elsaß-Lothringen und der Befugnisse der daselbst

amtlich bestellten Konservatoren; ferner ist unter Benutzung der
Vorarbeiten anderer eine Anzahl von Regeln über das Instand-

halten, daa Instandsetzen und das Herstellen von Denkmälern r.u-

saromengestellt, die viel Gutes enthalten, aber wegfallen könnten,
soweit sie auch das ästhetische Gebiet streifen, da hier nur
von Fall tu Fall entschieden werden kann. Endlich sind alle

Verfügungen veröffentlicht, welche seit 1H32 für den Dienst der
Denkmalpflege in Elsaß-Lothringen erlassen sind, und am Schluß
folgt ein wohlgeordnetes Verzeichnis der geschichtlichen Denk-
mäler, der eingewerteten („klassierten-) wie der nicht einge-

werteten („nicht klassierten').

Recht Interessant ist es, die Verfügungen tu lesen, welche bis

1*70 erlassen sind. Es heißt dort an einer Stelle im Jahre I&62 :

„Lange Zeit hatte man sich um unsere Denkmäler kaum be
kümmert ;

heutzutage, wo sich der Geschmack an archäologischen

Untersuchungen sehr verbreitet hat, sind sie gefährlichen Experi-

menten ausgesetzt. Ungeschickter Eifer kann ebenso bedenkliche
Folgen haben, wie Vernachlässigung, und schlecht angebrachte
Ausbesserungen hinterlassen immer verhängnisvollere Spuren, als

wenn gar nichts für die Erhaltung getan wird. Alle Entwürfe an
geschichtlichen Denkmälern müssen mit ganz besonderer Sorgfalt

geprüft werdeu und dürfen erst zur Ausführung kommen, nachdem
Sachverständige ihre Ansicht ausgesprochen haben.* — Ist solche
Mahnung nicht auch heute noch vielfach am Platze? — Ul.

(aalt; Di? I.alnlh»g* «M l.aadttlrmi- J>* r*<kh»«t*<lli*<üi<>n 0»-hi*.i»-s von
Rotliftilmri» o d T. — \on d< n Wii-di*rhcr«lcllang»artj»-itc<li an der Sebatdn»-
kirch,- in NOrnl-i-rg. — Min« UH-rliclM' Wandmalt-n-icn ta Sflilwifn. — Di« Aqi-
g- »titltunj- l)>'oain*l*'-liutr,* in H*fr*.ti. — Vi>rmi»chtrt: Di-nkmalp rt*-£.

in B»v. tti — Au» dem .lahn»lwrioht d.-» Kcmn rvalor» drt Lobeckuchen H»u
und kuMtd. nkniSlpT tUr da» Jahr i»ips. — INrl-r das Släntlfrach« Borg-r
bata». — B(lcti*riohau.

Pur dir SchrifÜMtong vMant-rorUich : Kriedr. SoJiulUr. Merlin.
V«la« t«ii Wilh.lrr, Krirtt ».Sohn. BeHin.

Drark ,1« Bu, !.dr«kerel Ou.Uv 8«*«.* Nächtig, P. M. Web-r, Ilcrliu.
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Die Instandsetzung des Schlosses in Bruchsal.
Dos Schloß in Bruchsal, die einstige Resident der Fürstbischöfe

von Speyer und einer der reizvollsten Rokokobauten auf deutschem
Boden hat laoge ein ziemlich unbeachtete* Dasein gefristet und
ist wohl auch oft Gefahr gelaufen, infolge Verkennung seines

•Irl

v.M\

JAbb. Corps deJogis des Brocbsaler Schlosses nach der Instandsetzung
Vom Schloßgarten aus gesehen.

Abb. 2. Ehrenhof und Corps de logis des Bruchsaler Schlosses.

groben Kunstwertes zur praktischen Verwertung entstellt zu wer-
den oder auch ganz zn verschwinden. Diese Gefahren sind jeweils
glücklich an dem Schlosse vorüber gegangen und heute wird ihm
seine Bescheidenheit und die langjährige Verkennung zum Verdienst.
Obwohl bis zum Jahre 18H2 von Mitgliedern des Großhereoglich
badischen Hauses bewohnt, hat ea doch niemals bedeutendere Ein-
griffe behufs .Modernisierung* erlitten. Die Empire- und Bieder-
meierzeit hat wolü mit Rücksicht auf die nach den napoleonischen
Kriegen knappen Mittel nur ganz wenige Zutaten hinterlassen

und von der jahrzehntelangen Verwendung als Kaserne wurden
glücklicherweise die HauptrUume verschont. So weht durch die

Räume des Bruchsaler Schlosses heute noch der Hauch einer be-

rückenden L'rsprünglicbkeit, die Gelas»e, besonders mich die ein-

facheren Kavalier- und Dienerscbaftazimmer aus den fünfziger

Jahren des 13. Jahrhunderts scheinen eben erst von ihren alten

Bewohnern verlassen zu sein.

Aber am Aeußcrcn hatte der Zahn der Zeit ausgiebig genagt

und allmählich droht« der Zerfall auch

den herrlichen Innenräumen. Da hat

denn die Großherzoglich badische Regie-

rung in dankenswerter Weise eingegriffen

und die Instandsetzung des Aeußeren

des Schlosses aufs sorgfältigste vorbe-

reitet und mit Gründlichkeit in Angriff

genommen. Die Wiedcrherstellungsarbei-

len, die von der üroßherzoglichen Be-

zirksbauinspektion in Bruchsal, Oberbau-
Inspektor Lang daselbst, geleitet wer-

den, sind seit Frühjahr 1001 im Gange
und soweit gediehen, daß der Mittelbau,

der Corps de logis, nunmehr voltendet

ist. Gleich nach Inangriffnahme der

Wiederherstellungsarbeiten zeigte sich

deren dringende Notwendigkeit, denn

die Holzkonstruktionen der Dächer wa-

ren Uber Erwarten durch Fäulnis zer-

stört. Die Hauptgesimse sind sämtlich

aus Holz erstellt und die Gewölbe in

den Sälen , die die schönen noch in

jugendlicher Frische erscheinenden Fres-

kogemAlde tragen, sind ebenfalls in Holz

ausgeführt und zwar in engstem kon-

struktiven Zusammenhang mit dem Zim-
merwerk des Dachstuhles, so daß diesel-

ben bei weiterem Fortschreiten der Zer-

störung aufs äußerste gefährdet wa-

ren. Dieser vor der Einnistung des

ganzen Baues und Abdecken der Dächer
nicht wohl erkennbare fortgeschrittene

Zerstörungszustand dürfte eine nicht

unwesentliche Uebersehreitung der ur-

sprünglich auf etwa eine halbe Million

Mark berechneten Kosten der Wiederher-

stellung bedingen, die sich aber wohl

lohnen wird.

Die Arbeiten waren heikler Natur,

sind aber ohne nennenswerte Eingriffe

in das Innere geglückt. Der bis jetzt

wiederhergestellte Corps de logis, ein

vierstöckiger Bau mit Mittelkuppel und
zwei Lichtnöfen i Abb. 1-3), ist im großen
und ganzen aus dem einheimischen Kalk-

steine erbaut. Der Sockel, die Fenster-

umrahmungen Lisenen und Pilaster sind

aus weißem und gelben ebenfalls Kraieh-

gauer Sandstein hergestellt, das Haupt-

gesimse uns Eichenholz. Dir großen Wand-
fliehen sind verputzt. Die beiden Mittel-

risalite gegen Ehrenhof und Garten sind samt den prächtigen Balkon-

vorbauten ganz in Sandstein ausgeführt ohne Putzflächen und
reich geziert. Das Ornament ist teilweise aus dem Stein gehauen,

teilweise in Stuck angetragen, so besonders die beiden prächtigen

Wappen in den Giebelfeldern, von denen aber das westliche völlig

neu hergestellt werden mußte. Diese Mittelrisalite, die aus der

übrigen höchst einfachen Fassadenarchitektur etwas herausfallen,

erhielten ihre reichere Gestaltung samt Baikonen erst in den

fünfziger Jahren des 18. Jahrhunderts durch Balthasar Neumann,
während der Bau selbst schon im Jahre 1730 ebenfalls unter teil-

weise* Mitwirkung Neumanns fertig gestellt war.

Verschiedene Nebeugebäude des Schlosses zeigen eine wenn-

gleich sehr verwitterte, so doch deutlich erkennbare farbige Bchand-

Digitized by Goo



10 Die Denkmalpflege, 3. Februar 1904.

stsjfcslMMds Otbsud*.

lang, die «ich an einigen Stellen selbst zu reichen figürlichen und

künstlerisch hoch stehenden Darstellungen steigert Die Technik

dieser Bemalungen ist Fresko. Die Patzfliichen des Corps de logt«

ließen von Bemalung nichts mehr erkennen, schienen über auch

nicht mehr ursprünglich zu sein, sondern erweckten den Anschein,

als ob sie unter Entfernung des alten Verputzes schon vor Jahr-

zehnten oder vor noch längerer Zeit gänzlich erneuert worden

waren. Die Steinteile dagegen und das hölzerne Hauptgesims

zeigten besonders an den dem Wetter abgekehrten Seiten deut-

liche Spuren einstiger

Bemalung, die sich ohne
Mühe für das gesamte
Steinwerk wiederher-

stellen lieben.

Wenn nach nicht

feststeht, ob im zweiten

Bauabschnitt (etwa 1750

bis 54) die Bemalung
durch Balthasar Neu-
mann beibehalten wur-

de oder ob schon da-

mals die sieh allenthal-

ben Uber den ursprüng-

lichen Farbresten auf

Steinen und Holzwerk
und auf dem spateren

Verputz des Corps de
logis findende gelbe

Tünchung vorgenom-
men wurde — das Bei-

spiel des Würzburger
Schlosses laßt dies fast

vermuten - so durfte

doch angenommen wer-

den, daß das Schloß,

insbesondere der Corps
de logis, nach seiner

laßeren Fertigstellung

im Jahre 1730 vollstän-

dig bemalt war; auch
die Uliederung der Fas-

»de selbst, die ja größ-
tenteils unverändert aus dem ersten Bauabschnitt stammt, die

Verteilung von Oeffnungen und Flache drängte zn dieser Annahme,
Da es als selbstverständlich zu betrachten ist, daß diejenigen Neben-
gebande, deren farbige Behandlung noch zweifellos feststeht, auch
in der gleichen farbigen Art und Weise wiederhergestellt würden,
so durfte der Wiederliersteller schon mit Rücksicht auf die ein-

heitliche Oesamtwirkung der in Stand zu setzenden ganzen Schloß-

anlage wohl die Notwendigkeit empfinden, auf den ersten Bau-
abschnitt zurückzugreifen und auch den Corps de logis wieder
farbig zu behandeln.

Nun hat es der Zufall gefügt, daß auch für die einstige Be-

malung der Verputzflachen des Corps de logis nicht nur der ein- ^
wandfreie Beweis erbracht worden, sondern daß auch die Bema-
lung selbst in Zeichnung und Farbe mit größter Sicherheit festge-

stellt werden konnte. Der zweite Bauabschnitt hat an den Corp* de
logisVerbindungsbauten mit dem Kirchen- und demKammerflUgcl an-

gelehnt (vergl. Abb. 3) und da, wo die Satteldacher dieser Verbin-

dungsleuten die Süd- nnd Nordfassade des Corps de logis treffen, ist

in den früher unzugänglichen durch Zufall geoffnpten niedrigen

Speicherraumen der Verbindungsbauten die Frcskobcmalung der
Verputzflächen des Corps de logis völlig unberührt, wie sie im
Jahre 17W) noch gewesen sein muß, aufgefunden worden und
zwar, wenn auch nur in kleinen Zwickeln, so doch gerade an der

Stelle der Fassade — über den Fenstern des Hauptgeschosses —

,

wo die größte zu bemalende Flache sich befindet, so daß aus diesem

Fund das System der Bemalung für die ganze Fassade mit Leichtig-

keit festzustellen war. Damit war der letzte Fingerzeig für die nun
vollzogene farbige Wiederherstellung des Corps de logis gegeben.

Die einstige Freskotechnik wurde verlassen und mit Rücksicht
auf die Haltbarkeit der Bemalung Keimscbe Mineralfarbenmnlerei

gewählt, nachdem man sich durch ausgedehnte und eingehende
Proben davon Uberzeugt hatte, daß künstlerisch die gleiche Wir-
kung mit dieser Technik zu erreichen war. wie mit der alten

Freskomalerei. Die Wahl der genannten Technik wurde durch
den Umstand noch naher gelegt, daß es auch eine große Menge
Steinflachen zu bemalen galt, auf denen die Keimsche Farbe genau
die Wirkung der vordem verwendeten Kalkfarbe bei ganz unver-

hältnismäßig viel größerer Haltbarkeit darbietet.

Entsprechend der einstigen Farbengebung zeigt sich nun

das gesamt« Steinwerk der Fensterumrahmungen, Pilaster, da»

hölzerne Hauptgesims i letzteres natürlich in Oelfarbe) in einer

lebhaften roten Bemalung mit Marmorierung. Die Fenster sind

mit einem reichen gemalten, die ganzen Achsen in senkrechter

Richtung zusammenfassenden Architektursystem in Orau mit

Schatten- und Licbtlinien umgeben. Das Erdgeschoß ist alt

Sockelgeschoß in grauen Quadern dargestellt, die wagerechte

Gliederung der oberen Stockwerke erfolgt durch ebenfall« grau

) oieht <n«hr rortiMi-Uo» Oubsodo.

Das Schloß in Bruchaal. - Abb. 3. Lageplan.

gemalte Gurten. Der übrig bleibende Grund zwischen den Gurten

und Fensterumrahmungen ist in einem warmen tiefen Goldgelb

getönt, das durch Aufsetzen weißer Tupfen, genau wie die gefun-

denen Spuren erweisen, aufgelichtet ist und das durch diese

Technik einen eigenartig reizvollen Schimmer erhielt An den

Hittelrisaliten steigert sich die Farbengebung entsprechend den

reicheren Formen in Rot, Goldgelb und viel Gold. Die Verwen-

dung des letzteren war bei den Ornamenten insbesondere im

Ostlichen Giebelfeld noch mit aller Deutlichkeit in seiner ganzeu

Ausdehnung nachweisbar. Die vorgebauten Balkone sind voll-

ständig in Goldgelb gehalten mit reicher Vergoldung der Kapitelle,

und sonstigen Ornamente, eine Zusammenstellung, die Neumtnii

sehr geliebt hat (z R. in Vierzehnheiligen bei Bamberg) und dir

auch im Innern des Schlosses öfters wiederkehrt. Die reichen

Wasserspeier, die Dachspitzen und sonstiges Metallwerk sind

vergoldet. Fenster und Laden sind weiß gehalten, die erster«

erhielten ihre ursprünglichen Verbleiungen mit breiten Karnies-

blcicn und alten Glasscheiben wieder. Diese auf das Aeuflere de«

Schlosses beschrankte Arbeit hat mit der Wiederherstellung des

Corps de logis ihre wichtigste Aufgabe erledigt. Der Kircbet-

und der Kammerflügel werden in gleichem Sinne der Vollendung

zugeführt. Die Kavalierbanten sollen folgen und in entsprechen

der einfacher Abstufung wird sich die farbige Wiederherstellung;

auf die ganze Scbloßanlage, die sogenannt« .Residenz", eine kleio?

St mit für sich, erstrecken. Ein Teil derselben, das Damianstor.

ist schon im Jahre 1901 versuchsweise fertiggestellt worden. Die

Vollendung des Ganzen dürfte noch etwa zwei bis drei Jahre in

Anspruch nehmen.
Wenngleich das Innere des Schlosses — es kommt hier haupt-

sächlich der Corps de logis in Betracht - wie eingangs erwähnt,

seine alte Ursprünglichkeit noch besitzt, die ihm sorgfaltigst |t-

wahrt werden soll, so sind doch da und dort durch ungeeignete

Benutzung und ungenügende Unterhaltung Schaden hervorgetreten,

die bei weiterem Umsichgreifen eine Gefahr bedeuten würden

Die zustandigen Behörden: HofVerwaltung und Regierung, haben

denn die vorsichtige und auf das Unvermeidlichst« zu beschran-

kende Instandsetzung einzelner Inncnrttume schon ins Auge ge-

faßt. Darüber wird vielleicht spater zu berichten sein. Zunächst

Digitized by Google



Nr. 2 Die Denkmalpflege. 1 I

ist der wesentliche Vorteil zu verzeichnen, dati die ungeeignete Be-

nutzung eines Teile» der Innenräume des Corp« de logis als Kaserne
zum Teil schon ein Ende gefunden hat, zum Teil in diesem Früh-

jahr finden wird. Dieser Bau wird alsdann, nur sich selbst Zweck,
als Kunstwerk bestehen und allen Freunden der genialen Kunst-

weise des IS. Jahrhunderts, die das so günstig gelegene Bruchsal

besuchen, eine Stätte reicher Anregung und Belehrung sein. Im
Kammerflügel wird unter Wahrung aller noch ursprünglich er-

haltenen Bauteile das Großhcrzogliche Bezirksamt ein Unterkom-
men finden und der Kirchenfluge) erfüllt als Gotteshaus heute noch

seinen alten Zweck. Die (Ihrigen Gebäude der .Residenz" dienen

durchweg staatliehen Behörden als Dienst- uud Dienstwobngebäudc,
wodurch ihre entsprechende Instandhaltung gewahrleistet ist.

Im Schloßgarten, heute eine englische Gartenanlage, haben in

der von der ursprünglichen französischen Anlage noch herstam-
menden Mittelallee zwölf weili getünchte Sandsteinfiguren aus

Privatbesitz zurückgekauft, ihren alten Aufstellungsort wieder-

gefunden. Sie stammen aus der Regierangszeit des Fürstbischofs

Franz Christoph v. Hutten, 1743 bis 1770. Den reichen wahrend
der Arbeiten gesammelten Stoff beabsichtigt der Wiederhörst eller,

Oberbauinspektor Lang, mit Unterstützung der Oroßberzoglich

badisr.hen Regierung zu einer Sonderschrift über das Schloß zu

verwerten, welche mit zahlreichen, auch farbigen Abbildungen
und in entsprechender Ausstattung mit Vollendung der Wiederher-
stellungsarbeiten erscheinen dürfte. —n—

Die Denkmalpflege uud ihre Gestaltung in Preußen.
Ein soeben erschienenes mit idealem Sinn und leichter Feder

verfaßtes Schriftchen*) wendet sich an alle Freunde der Denkmal-
pflege, sie seien Fachmänner oder Laien; seine Absicht ist, „auf

wissenschaftlicher Grundlage die allgemeinen Grundsatze und
Aufgaben der Denkmalpflege kurz und Übersichtlich durzulegen
und die »ich daraus für die langst angestrebte Regelung dieser

Materie in Preußen ergebenden Wünsche zu entwickeln''.

Demgemäß bespricht es in fünf Abschnitten den Gegenstand
der Denkmalpflege — den idealen Zweck derselben — ihre Mittel

und Wege — ihre geschichtliche Entwicklung und Organisation

und macht sodann eine Reihe von Vorschlügen zur Besserung
der Organisation und dea bestehenden Rechtszustandes in Preußen.
Zu den letzteren haben jene für die Allgemeinheit geschriebeneu
Eingangskapitcl den Charakter von einleitenden Vorstudien; für

die Leser dieser Zeitschrift braucht darauf nicht besonders einge-

gangen zu werden, zumal sie — obsebon in angenehmer Zusammen-
fassung und Gruppierung und mit warmen Tönen — im wesent-

ist vielleicht, daß der Verfasser die bisher versuchten Definitionen

vom .Denkmal- als unzulänglich abweist und den besonderen
Vorzug de» „classement" (Wertung, Eintragung oder wie man es

sonst beißen will) in der Sicherheit sieht, welche damit dem
Detikmalbegriff gegeben wird, denn „Denkmal" ist dnnn eben
nur derjenige Gegenstund, der in die vom Staute beziehungs-

weise seinen Behörden geführte List« eingetragen ist. Auch
erkennt Bredt als grundsätzliches Ziel aller Denkmalpflege ledig-

lich und unbedingt nur die Sicherung und Erhaltung des Vor-
handenen an, .jedes Neuschaffen liegt außerhalb ihrer Aufgabe*

;

indem er ferner der Freiwilligkeit in der Denkmalpflege das
Wort redet, empfiehlt er den Konservatoren Gute, Belehrung,
liebenswürdige Beharrlichkeit, in Zwangafallen aber die Bercithal-

tung der „rettenden Hand", nämlich einer „Hand voll flold". -

Das ist alles schön und gut. Für uns liegt indessen die Bedeu-
tung der Bredtschen Schrift in zwei anderen Richtungen: einmal

wird uns in.maucher Hinsicht eino erwünschte Fortsetzung des

v. Wussow&chen Werkes vom Jahre 1895 Uber die „Erhaltung
der Denkmäler in den Kulturstaaten der Gegenwart" bis auf die

neueste Zeit geboten; zum anderen hören wir zum ersten Mal,

Literatur, Landtags- und Denkmaltagsreden mit eingeschlossen,

detailliertere Gedanken über die Gestaltung eines allgemeinen
DenkmalschutZKesetze», den preußischen Verhältnissen uud Be-
hörden angepaßt.

Seit dem Abschluß des v. Wussowschen Werkes waren eine

Menge bedeutungsvoller Geschehnis«- auf dem Gebiete der Denk-
malpflege und des Denkmalschutzes zu verzeichnen, mit denen die

vorliegende Schrift übersichtlich und in sehr genießbarer Kürze
bekannt macht. Da ist „im klassischen Lande der Denkmalpflege",
in Frankreich, das vorbildlich gewordene, noch heut unübertroffene
Oesetz von 1**7, in Italien das Gesetz von llsi'J „Uber die Erhal-

tung der Denkmäler, der Antiken und der Kunstgegen<itUiide'' mit
der Novelle von W03, im außerprenßischen Deutschland das erste

deutsche Schutzgesetz, das des Uroßherzogt ums Hesscn-Darmstadt
vom 16. Juli/1. Oktober IUI 12 ergangen; sie werden uns ihrem haupt-

sächlichen Inhalt nach samt den sich anschließenden organisatorischen

Maßnahmen der betreffenden Staaten vorgeführt. Die italienischen

Gesetze sind in deutscher Uebcrtragung abgedruckt.
Was Preußen anlangt, so gibt der Verfasser im Rückblick auf

das .Stück- UDd Flickwerk- der bisherigen, überall verstreuten

*) Die Denkmalpflege und ihre Gestaltung in Preußen.
Von Assessor Dr. jur. F. W. Bredt. Berlin. Köln. Leipzig. 1B04.

Verlag von Albert Ahn. Vlll u. 64 S. in V. Geh. Preis 0,80
- Von demselben Verfasser: „Das Eigentum am Straüburger
Münster". Straßburg 1903. Heitz u. Mündel. Preis 1,30.*.

preußischen Rechtsnormen dem Bedauern Ausdruck, daß d<

rende deutsche Staat, trotz vielfacher Anläufe, es noch
nicht zu einem Denkmalschutzgesetz gebracht hat und sich

ding», wie auf dem Dcnkraaltsge in Erfurt verlautete, auf die Ord-
nung der .Ausgrabungen und Funde' beschränken zu wollen
scheint. Demgegenüber wird an der Notwendigkeit einer um-
fassenderen Regelung festgehalten. Der Vorschlag, alsbald die

bestehenden Vorschriften und RcchUgrundsätze, einschließlich eines

besonderen Ausspruchs Uber die Zulässigkeit der Enteignung aus
Gründen der Denkmal-Erhaltung, zu codi fi zieren und von diesem
Grundstock aus den Maßstab für den größeren oder geringeren
Umfang eines die Denkmäler des Staats, der Kommunen, der Kir-

chen und aller Personen des öffentlichen Rechts möglichst gleich-

mäßig behandelnden Gesetzes zu finden, erscheint nach Lage der
Umstände nicht unpraktisch; auch darin kann man dem Verfasser

beipflichten, daß nötigenfalls — wenn nämlich auf dem Gebiete der
kirchlichen Denkmäler, dieser .Achillesferse der preußischen Denk-
malpflege", mit den Kirchenoberen keine Versündigung zu er-

zielen ist — zuvörderst auf ein Schutzgesetz wenigstens für die

profanen Denkmaler im öffentlichen Besitz (unsere alten Rat-

häuser, Schlösser, Burgen, städtische Schtttzengiiden - Innungs-
sebatzkammem usw.) Bedacht genommen werden sollte. Im übri-

gen verkennt der Verfasser nicht die großen Fortschritte, welche
die Denkmalpflege in Preußen seit 1 88'» gemacht hat: die Organi-

sierung der Deukmalwache über den ganzen Staat; die seitdem
eingetretene Rührigkeit auf dem Qebiet der Volksaufklärung; das

schnellere Fortschreiten der Inventerisation in den Provinzen,

dio Bereitstellung reicher Geldmittel von Seiten der letzteren; die

eingehende Würdigung der Denkmäler in Wort, und Bild von Fach-

leuten und Laien, namentlich seit der Begründung der Zeitschrift

.Die Denkmalpflege" nnd der Abhaltung von Denkmaltagen; die Er-

folge auf rechtlichem Gebiet, wie Nichtigkeitserklärung ungeneh-
raigter Veräußerungen von Denkmälern, Zwangsetatisierung auf

Grund der angenommenen gesetzlichen Verpflichtung der Kom-
munen zur Erhaltung ihrer Denkmäler, Anwendung dea allge-

meinen Enteignungsgesetzes auf den Denkmalschutz, besonders

zur Bewahrung von Katarschönheiten, und Uberhaupt grundsätz-

liche Einbeziehung der sog. Naturdenkmäler in den staatlichen

Denkmalschutz. Bei diesem letzteren Punkt, dem Bredt be-

sondere Sympathien entgegenzubringen scheint, befällt uns aller-

dings, das gestehen wir offen, ein Gruseln; eine Grenze ist da
überhaupt nicht mehr abzusehen, wenn man Wasserläufe, natür-

liche Felsen, Bäume u. dergl. aus Rücksichten auf landschaftliche

Schönheit oder ihre Eigenart im öffentlichen Interesse zum Zwecke
ihrer Erhaltung oder ihrer Freilegung unter das Schwergewicht
des Enteignungsgesetzes bringen will. Durch so weitgehende

Absichten wird u. E. das Zustandekommen eines Denkmalschutz-

tresetze* nur hinausgeschoben uud insbesondere die Stellung des

Kultusministers gegenüber dem Finanzminister erschwert. Auch
hegen wir leise Zweifel an der juristischen Haltbarkeit der neuesten

Errungenschaften in betreff dor Zwangsetatisierung und der An-
wendbarkeit dea bestehenden Enteignungsgesetzes auf die Siche-

rung von Denkmälern, — Zweifel, denen wohl noch an anderer

Stelle Ausdruck gegeben werden wird.

Sein Verlangen eiues umfassenden Schutzgesetze* begründet
Bredt mit dem Hinweis auf den Mangel jedes staatlichen Schutzes

der Denkmäler im Privatbesitz, auf den mangelnden Schutz der

im Besitz der Kircbengemeinden befindlichen Denkmäler gegen
willkürliche Veränderungen und auf das Felden gesetzlicher

Bestimmungen, welche den Personen des öffentlichen Rechts, be-

sonders Kommunen und Kirchen die Verpflichtung auferlegen,

ihre Denkmäler nicht verfallen zu lassen, sondern nötigenfalls

unter Oeldopfern imstande zu erhalten. Er
fallsige ausdrückliche Gesetzesvorschrift, um

Digitized by Google



12 Die Denkm alpflege. 3. Februar 1904.

«theo Gemeinden »«gesprochenen Recbtssätzen des Oberverwal-

Uingsgerichts Dauer und gleichförmige Geltung für die Kirchen-

gemeiiiden zu verschaffen.

An der Spitze seiner Vorschläge «cht, die ganze Richtung

de» gesetzgeberischen Vorgeben» bestimmend , die Den km »1-

liste, deren größter Vorzug, die Bekanntgabe, nach den Erfahrun-

gen in Frankreich dahin geschildert wird: .Die Eigenschaft eines

Bauwerks als klassiertes Denkmal ist fast allgemein bekannt;

nicht nnr die Behörden, Körperschaften und Vereine sind davon

unterrichtet, auch die Reisehandbücher und kleinen Geographien

heben diesen Charakter der betreffenden Denkmaler ausdrücklich

hervor, ja in kleinen Ürten ist man geradezu stolz, ein histori-

sches (klassiertes) Denkmal zu besitzen.' Daß das mit der Kin-

schrankung des ungeheuren Denkmalschatzes Krankreichs auf etwa
2Ü00 klassierte Denkmäler zusammenhängt, liegt auf der Hand.

Im Hinblick auf Krankreichs Vorbild laßt der Verfasser ganz
richtig auch den in den leitenden Kreisen fast zur Legende ge-

wordenen Einwurf nicht gelten, eine solche Liste der zu schützen-

den Denkmäler sei in Preußen wegen der grollen Verschiedenheit

in der Bewertung eines Denkmals je nach den einzelnen Landcs-

teilen nicht möglich. .Das könne dem Gesetzgeber vollkommen
gleichgültig sein; es komme nur darauf an, daß der betreffende

Gegenstand, der für seine Gegend von Wert ist, seinen Platz in

der Liste finde." — Die Klassifizierung also vorausgesetzt, werden
folgende »eitere Vorschlage gemacht:

1) Nur klassierte Denkmaler genießen den Ocsetzesschutz. Es
bleibt der Regierung stets die gesetzliche Möglichkeit, nicht

klassierte Denkmiller, die gefährdet erscheinen, nachträglich

zu klassieren und dadurch der l'nvoUkommenbeit der ersten

Klassierung nachzuhelfen;

2) der Klassierung unterliegen unbewegliche und bewegliche

Denkmaler im öffentlich-rechtlichen Besitz, sowie unbeweg-
liche Denkmäler der Privatpersonen (bewegliche Denkmaler
der Privaten bleiben unberührt i, vorausgesetzt, daß

3) die Erhaltung des betr. Gegenstandes aus irgend einem
Grunde im öffentlichen Interesse liegt. Das Erfordernis

des französischen Rechts: „un interet national* würdigt

der Verfasser aus dem wunderlichen Grunde nicht, weil

gerade dadurch man leicht auf Gegenstände geraten möchte,

die keinen bleibenden Wert haben. Mit diesem Ausblick

auf den gegenwartigen Standbildersegen hangt es dnuu wohl

auch zusammen, daß er die Denkmalliste auf vor dem Juhre

1870 entstandene Denkmäler begrenxt wissen will.

4) Die Denkmalliste — oder wie es Bredt fdr praktischer halt

:

zwei Denkmallistcn, die eine fdr die Denkmäler im öffent-

lich-rechtlichen Besitz, die andere für Immobilien im Privat'

besitz — soll von den Provinzen nach Billigung der Provin-

zialkommission aufgestellt, in der Zcntralinstanz aber nach

genereller Prüfung der Einzellisten festgestellt werden; sie

kann dem Gesetzentwurf schon beigefügt sein oder später

unter Wahrung des für das nachträgliche Klassement im
Gesetze gegebenen Verfahrens zur Aufstellung gelangen.

Die Liste ist beweglich: es muß jeder Gegenstand, der aus

irgend einem Grunde vorläufig nicht aufgenommen war,

nachträglich eingetragen werden können, wie auf der unde-

ren Seite begründeter Widerspruch oder Veränderung der

Umstände zur Streichung eines Gegenstandes in der l>euk-

malliste fuhren kann.

6) Auf jedem Gemcindcvorstcheramtc soll ein Auszug der

Liste für die betreffende Gegend behufs ihrer Publizität

ttuslicgen.

7) Die Eintragung eines Gegenstandes in die Liste erfolgt auf

Verfügung des Kultusministers bezw, des ihm behördlich

untergeordneten Staatskonservators.

8) In der Regel bedarf es der Einwilligung des Eigentümers;

ohne solche* soll das Staatsministerium die Eintragung ver-

fügen können i warum nicht ein sachgemäß zusammenge-
setzter Denkmalrat Vf.

9» Gegen jede unkonsentierte Eintragung steht dem Eigen
tümer die Klage auf Aufhebung der Eintragung im Ver-

waltungsstreitverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht zu.

101 Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung und kann nur

darauf gestützt werden, daß die eingetragene Sache einen

besonderen Wert nicht besitzt oder daß deren Erhaltung

mit anderen öffentlichen Interessen unvereinbar oder nur

durch GeldaufWendungen, welche die Vermögenslage des

Eigentümers in unbilliger Weise verschlechtern würden, zu

ermöglichen ist.

11) Zum Zwecke der Erhaltung von Denkmalern ist die Enteig-

nung des Denkmals bezw. des Grund und Bodens, auf dem

es sich befindet, nach Maßgabe de« allgem. Enteignung*-
gesetze« vom II. Juni 1874 zulässig. Im Interesse der recht-

zeitigen Erhaltung gefährdeter Bauten will Bredt den
Städten selbst die Enteignungsbefugnis Uberlaasen wissen.

12) Als nächste Folge der Eintragung eines Denkmals ist im
Gesetz auszusprechen: Der Eigentumer darf das Denkmal
nicht verfallen lassen, sondern muß es im Stand erhalten;

er darf dasselbe ohne Stnatsgcnehmigung weder veräußern,
noch wesentlich verändern; eine nngenehmigte Veräußerung
ist nichtig; Einräumung des Erbbaurccbu gilt in diesem
Sinne als Veräußerung.

Dies findet aber nur auf diejenigen Denkmäler Anwen-
dung, welche in Liste I eingetragen sind; die Eintragung in

Liste II i Privatdenkmäler) hat nur die Folge, daß der Eigen-
tümer einen etwa beabsichtigten Verkauf anzeigen muß,
worauf dem Statte bezw. der Provinz usw. binnen einer un-
gemessenen Frist das Vorkaufsrecht zustehen soll; ebenso ist

bei beabsichtigter Veränderung Anzeige zu machen und dein
Konservator Frist zu etwaigem Einschreiten zu lassen.

13) Naturdenkmäler sind, wenn eingetragen, zu behandeln wie
andere Denkmäler; außerdem und für alle nicht eingetragenen
Naturdenkmäler sind die Bestimmungen des Gesetzes gegen
die Verunstaltung usw. in das allgemeine Schutzgesetz zu
übernehmen.

14) Für Ausgrabungen und Funde wäre Anzeigepflieht vorzu-
schreiben; vor Ablauf einer zu bestimmenden Frist dürfen
die Arbeiten nicht begonnen oder weiter fortgesetzt werden.
In einfacheren Fällen entscheidet der Landrat nach gut-
achtlicher Anhörung des Konservators; in anderen Fällen
auf Bericht des Landrats der Kultusminister (warum nicht

der Regierungspräsident Vj; die Sicherung der bloßgelegt««
Gegenstände ist Sache der Gemeindebehörde! Amtsvorsteher ?).

Schließlich betout der Verfasser, daß ihm der Ausbau der
Organisation durch Anstellung von Konservatoren im Hauptamt
und die Flüssigmachung erhöhter Geldmittel von seilen des Staats
für die Denkmalpflege in erster Linie von Wichtigkeit seien.

Soweit sie nicht im vorstehenden schon geübt worden, würde
eine Kritik der Vorschläge des Verfassers hier zu weit führen.

Nur ein wichtiges Bedenken sei angedeutet: Es ist klar, daß der
Kreis der einer gesetzlichen Beschränkung zu unterwerfenden
Gegenstände im umgekehrten Verhältnis zur Schärfe dieser Be-
schränkungen stehen muß; je tiefer der Eingriff in das an sich

freie Eigentum erfolgt, um so enger wird der Umfang des Ge-
setzes zu ziehen sein, — und umgekehrt, je weiter man gegen-
ständlich den Kreis der Anwendung des Gesetzes ausdehnt, uro so
geringer muß die Beschränkung werden, welche das Gesetz den
Privat rechten auferlegt. Nun erscheint aber gegenüber der Er-
haltungspflicht , dem Veräußerung»- und Verändernngsverbot,

der Zulassung der Enteignung, die alle der Verfasser gewahren
will, der Krei» der dem Gesetz zu unterwerfenden Sachen zu weil
gezogen : wenn alle Gegenstände, deren Erhaltung aus irgend einem
Grunde im öffentlichen Interesse liegt, klassierbar sind, so wird
er entweder eine UDubaebb.tr große Denkmalliste bekommen oder
es werden hei gekürzter Denkmalliste eine Menge von klassier-

baren d. h. mit Deiikmalwert behafteten Suchen außerhalb des
Gesetzes und also ganz schutzlos bleiben. Wir würden es daher
fttr zutreffender lullen, einen strengen Gesetzesschutz nur für ganz
hervorragende Denkmäler einzuführen, die eben deshalb zu klassieren

sind, für die nicht klassierten Gegenstände mit Denkmalwert aber
den bisherigen geringeren Gesetzcsscbutz beizubehalten, vielleicht

nach Neukodiflzierung der betr. Vorschriften. Die Einschränkung des
französischen Denkmalbesitzes auf ein« Liste von nur 2000 klassier-

ten Denkmälern hat ihre Wurzel in dein gesetzlichen Erfordernis

nicht bloß eines geschichtlichen oder kOnstlerischen.sondern eines u a-

tionnlen Interessesander Erhaltung. Auch in diesem Punkte wäre
das französische Gesetz den Vorschlägen des Verfassers vorzuziehen.

Nicht wenige heikle Punkte, wie der Erlaß von Strafvorschriften,

das Verhältnis, wehlies zwischen den Enteignungen behufs An-
legung von Chausseen und Eisenbahnen, Kluchtlinienfestsetzungen

usw. und der Pflege der davon betroffenen Denkmaler obwalten
soll, Ausfuhrverbote, Festsetzung des Kaufpreises bei Vorkaufs-

rechten u. h. sind in der besprochenen Schrift nicht berührt; ob
sonst überall das Hechte, Zweckdienliche und Ausführbare ge-
troffen, soll nicht eut*chieden werden, jedenfalls ist ein einheit-

licher und u. E. auch gungbarer Weg für die Gesetzgebung ge-

wiesen. Daß er sich im ganzen dem französischen und teilweise

dein hessischen Vorbilde eng anschließt, gereicht ihm zum Vor-
zug. Zweifellos gebührt dem Verfasser der Dank aller Denkmal-
freunde für seine Arbeit,

Hirschberg i. Sehles. Polens.
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Mittelalterliche Wandmalereien in Schlesien.

Eine weitere Gruppe von Malereien findet sich

Zobten, des allbekannten Möns Silencü, dem Schlesien seinen

Namen verdankt. In der kleinen, aber in vieler Hinsicht hervor-

rodenden Kirche in Queutsch liegen Malereien unter der Tünche

In dem Schlößchen Üorknu, dem ehemaligen Probsteigcbäude der

Abb. 4. Blick auf die Südwand.

Abb. 3 u. 4. Aus dem Chor der katholischen Kirche in Strehlitz.

zu Anfang des 12. Jahrhunderts aus Arrovaise in Flandern bei-

gezogenen Angustinerchorherren finden sich mittelalterliche Male-

reien im Turm. Und dicht dabei, in dem katholischen Pfarrkirch-

lein in Strehlitz ist 1W.HI hei der Ausführung von Malerarbeiten

ein besonders wertvoller Kund alter Malereien gemacht worden.
(Abb. 3u. 4 | Auf Antrag des damaligen Provinzial-Konservators,

jetzigen Staatskonservators Lutsch wurde in der unter fiskalischem

Patronat stehenden Kirche eine Aufdeckung der die ganzen Chor-

wande bedeckenden Malereien durch die Königliche Regierung
unter wesentlicher Forderung durch den Regierung»- und Baurat
vom Dahl eingeleitet und durch den Maler August Oetken 1901

vortrefflich durchgeführt. Es handelt sich um ein schlichtes ein-

schiffiges Gotteshaus mit rechteckigem Chor, aus Bruchstein er-

richtet und mit Strebepfeilern besetzt, das dem 15., vielleicht gar

(Schluß aus Nr. 1.)

am Fülle des dem U.Jahrhundert entstammen mag. Der Chor von zwei Achsen
Länge ist mit einem schlichten Kreuzgewölbe ohne Rippen Über-

wölbt. Wohl im 16. Jahrhundert sind unter dieses ursprüngliche

Gewölbe schlccbtgeformto Gewölberippen und ( Jurte aus Ziegel-

brocken und Putz aufgeklebt worden. Auch der Triumphbogen
war durch Aufbringen solcher Mörtelmassen bis zur

Stärke von 18 cm in seiner Form verändert. Bei

der Aufdeckung erschienen zunächst auf schlechtem

blatterigem Grunde arg mitgenommene Malereien

aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts, in jedem Ge-
wölbezwickel eine braun violette Barock -Kartusche,

Qber dem Altar und an der Nordwand Evangelisten

und Bischöfe und sonstige Darstellungen. Die freien

Wandteile waren mit Kartuschenwerk, Gehangen,
Ranken und Engelsköpfen ausgefüllt, Unter dieser

Bemalung erschien in kräftigen l'mrissen die mittel-

alterliche Malerei. Das kleine Spitzbogenfenster an

di-r östlichen Schluß» and hinter dem Altar war zu-

gemauert, außen war eine Nische Nach dem Durch-
brechen erschien innen der alte Bogenschluß und
links in der Leibung ein größeres guterbaltene»

Stuck alten Putzes mit einer Darstellung, die in ge-

nauem Zusammenhang mit der Malerei auf der Wand
stand. Auch die Lage der übrigen, ohne Ausnahme
veränderten Fenster ließ sich feststellen. Die Reste
der Malerei im westlichen Joche der Nordseite wie-

sen unwiderleglich darauf hin, daf) sich dort ur-

sprünglich kein Fenster befand. Die dort vorhan-

dene Oeffnung wurde daher wieder geschlossen. Die
einzelnen Gewölbekappen sind mit roten (Sienna) und
gelben Sternen bemalt, anscheinend regellos, aber
doch in einer bestimmten feiogefühlten Ordnung.
Alle Umrißlinien sind in Braunrot gehalten, sie saßen
auf dein wie glasiertes Ziegelwerk sich anfühlenden
äußerst harten Putzgrund unverwüstlich fest. Die
anderen Farben waren weniger dauerhaft. Es ist

daher sehr wahrscheinlich, daß die Zeichnung auf
frischem Kalkmörtel, also al fresco, gemalt ist,

wahrend die übrigen Farben auf den trockenen Putz
später aufgemalt wurden. So vorzüglich der alte

Putz in seinem w-iderstandsfähigen Stoffe ist, so

grob und uneben ist er aufgetragen. Die im we-
sentlichen in drei Reihen übereinander angeordnete,
alle vier Wände des Chors bedeckende Malerei zeigte

sich über Erwarten gut erhalten. Die wichtigsten

Gesichter und Figuren waren überhaupt unversehrt.

Die erforderlichen geringfügigen Ausbesserungen und
Ergänzungen fidlen für die Gesamtbewertung umso-
MMiliar ins Gewicht, als sie auf Grund zweifelloser

Anhalte erfolgen konnten. Auf der Südwand enthält

der Zwickel Szenen aus der Marienlegende, auf der
Ost wand Christus in der Unterwelt und die Hölle,

auf der Nordwand den Weltenrichter und die Auf-
erweckung der Toten. Der darunter verlaufende
Fries enthält auf der Nordwand eine Vorführung
der fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen, in

die Fensternischen zum Teil hineingeführt. Namentlich
die Hölle, aus welcher der Höllenstrick herabfallt und
die trostlos sich geberdenden Törichten umschließt,

entbehrt nicht eines Beigeschmacks von urwüchsigem
Humor. Die übrigen Darstellungen schildern dann in

epischer Breite das Leben und Leiden Christi von
der Verkündigung bis zur Auferstehung Nur wo die

Sakristeitür später angelegt ist, sind einige Szenen verloren ge-

gangen. Die Leibimg des Triumphbogens zeigt vier große Brust-

bilder der Propheten Jcsaias, David, Daniel und Salomo; darunter
rechts der heilige Michael, links der Sündeufall. Einige freige-

bliebene Stellen in den Zwickeln sind mit Pflanzcnformen ge-

schmückt. Die schmalen Begleit- oder Trennungsstreifen zwischen
den Figarenfriesen sind nicht mit Schrift, sondern mit Ornament
gefüllt. Der oberste zeigt stellenweise Stern- nnd Blattmuster,

der zweite ein Zickzackband, der unterste ein staffelartiges Muster.

Die ganze Zeichnung ist in einem dumpfglühenden roten Ton be-

stritten. Dazwischen sind die FUchcntönc farbenfroh und leuch-

tend eingetragen. Die Figuren sind bei aller naiveu Durchführung
in den Verhältnissen und im Faltenwurf nicht ungeschickt gebildet.

In der Komposition aber enthüllt sich eine verblüffende Harm-
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losigkeit. Ohne Abtrennung, wie sie spater üblich ist, reiht «ich

Bild an Bild. Oft geht eine Darstellung in eine andere Uber oder

es werden mehrere Handtangen in einem Bilde rereinigt Reicht

die durch Zufall verbliebene Flache an den Ecken für die ge-

wünschte Szene nicht aus. so wird die Darstellung auf die nächste

Wandfluche oder in die Fensternische hinübergezogen. Und doch ist

die ganze Schilderung trotz aller Unbeholfenheit von künstlerischer

Kraft und mächtigem Stirnmungsgehalt durchweht. Bei seiner vor-

trefflichen Erhaltung bildet der kleine Strchlitzcr Chor das frohste

und vornehmste Beispiel mittelalterlicher Malerei in Schlesien.

Ist im allgemeinen die Kirche die Trägerin der Kunst, so

finden sich naturgemäß auch in Fürsten- und Herrensitzen Male-

reien. Auch Rathäuser werden dieses Schmuckes selten entmten

haben Im oberen fiemaoh des Hedwigsturmes im Liegnitzer
Schlosse findet sich eine Darstellung Karls des Großen,') umgeben
von Üppigem grtlnen Ranken werk. Wie hier die typische Herrscher-

figur dargestellt ist, so wählte man in dem noch mittelalterlichen

Teile des Rathauses in Löwen berg") weise Manner wie dato und
Satlust oder figürliche Darstellungen von Tugenden als Vorwurf.

In Schlesien ist die Beobachtung zu machen, dall im früheren

") Bilderwerk sehlesischer Kunstdeukmlllcr von H. Lutsch.
Wegweiser 317 ff. Tfl. 220

•) Vergl. Jahrg. 1902 d Bl., S. 12*.

Zur Frage der Kennzeichnung
Der Konservator des Kantons Waadt, Herr Dr. Albert N'aef

,

der Wiederhersteller des Schlosses Chillon, hat an den Vorsitzen-

den des geschäftsfUhrenden Ausschusses des Tages für Denkmal-
pflege, Geheimen Justizrat Professor Dr. Loersch in Bonn, ein

Schreiben gerichtet, in dem er seinem Dunk für Ucbcrscndung des

Bericht« über die Erfurter Versammlung, Ausfuhrungen beifügt

zur Frage der Kennzeichnung wiederhergestellter Bauteile, welche
die Erfurter Verhandlungen in mancher Beziehung erganzen und
deshalb hier in üebersetzung mitgeteilt werden.

.Dio Düsseldorfer Versammlung hatte mir die Ehre erwiesen,

midi als Mitglied eines Ausschusses zu wählen, welcher die Frage
der ,R«stauratioii9iiiarken" studieren sollte. Herr Bodo Ebhardt
wollte diesen Ausschuß zusammenrufen, wenn ich nicht irre, sollte

er auf der Hohköulgsburg beraten. Ich bedauere sehr, daß er

diesen Gedanken nicht zur Ausführung gebracht hat, es wären
dann bei den Erfurter Verhandlungen einige Irrtümer und einige

Auseinandersetzungen vermieden worden und einige gerechtfertigte

Bemerkungen zu diesen Verhandlungen Überflüssig. Ich habe nie-

mals die Buchstaben R. F. vorgeschlagen oder gebraucht, wie

S. 107 und 124 des Berichts angenommen wird, um eine als Fac-

simile ausgeführte Wiederherstellung zu bezeichnen. Ursprünglich

setzte ich allerdings R, F. S. 1003*), vereinfacht« dies aber bald

endgültig zu F. S. KHK) (= Fac Simile 1903) — man konnte übrigens

sogar nur F. 1903 setzen. Ich muß auch betonen, daß wir bei dem
von uns angenommenen Buchstabensystem uns nicht darauf be-

schranken, die vereinbarten Zeichen anzubringen, daß wir viel-

mehr auch die in den Verhandlungen oft genannte lnschrifltufel

zu näherer Erläuterung beifügen. Sie erscheint uns ebenso unentbehr-
lich wie den Herren, die sie in Erfurt für so wünschenswert hielten.

Ich würde glücklich sein, wenn im nächsten Sommer, vielleicht

aus Anlaß ihrer Erholungsreisen, recht viele Mitglieder des Tage*
für Denkmalpflege, die sich für die Frage interessieren, an Ort

nnd Stelle von der Anwendung unseres SyMons vereinbarter

Zeichen Kenntnis nrhmen wollten. Sie würden sich, so denke
ich, überzeugen, daß es sich auf Gebäude sowohl wie auf Wand-
malereien und Fenstcrvcrglasungen anwenden laßt, und daß diese

Zeichen, wenn man sie verstandig anbringt, sich auch leicht auf-

finden lassen, sobald mau danach sucht, ohne jedoch auffällig in

die Augen zu springen oder die Harmonie des Kunstwerks zu
stören. Dies mag den Befürchtungen gegenüber hervorgehoben
werden, die Herr Ebhardt (vergl. S. 107) geäußert hat. Als Herr
Ebhardt mir die Freude machte, mich in Chillon aufzusuchen,

stand ich noch bei meinen ersten Versuchen. Hier, wie in ollen

Dingen, muß man Zeit haben und manche Erfahrung sammeln.
Heute ist die Angelegenheit reifer. Mit Vergnügen werde ich den
Herren, die auf den Augenschein Wert legen, zur Verfügung
stehen, und Herr Professor Zemp. der Präsident der Schweize-

rischen Gesellschaft für Erhaltung geschichtlicher KunstdeukmSler,
wird gewiß gern ein gleiches tun.

*) Vergl. hierüber die ausführlichen Mitteilungen von Eugen
Probst über die Wiederherstellung des Schlosses Chillon und die

dabei gemachten Funde im Jahrgang 1600 der .Denkmalpflege",
Seite 13. D. &

Mittelalter die figürliche Malerei sich wesentlich den Wandflachea
zuwendet, wahrend die Decken fast ausschließlich ornamental be-

handelt werden. Bei Holzdecken reiht, man bretterweise die Zier,

motive aneinander. Im auagehenden Mittelalter unter der auf-

keimenden Bewegung der Renaissance wird einerseits die orna-

mentale Durchbildung, wie die bemerkenswerte Holzdecke in

Großkreidel zeigt-, freier, dann aber ergreift die figürliche

Malerei auch von der Decke Besitz. Dies beweisen die schon he.

sproebene Kirche in .Johnsdorf und noch mehr einige oberschlesUrlie

Holzkirehen. Es sind bezeichnender Weise die ältesten datierten

Holzkirchen in l'hechlau, Pniow0
) und S.vrin, entstanden zwischen

I.V0S und 1517, die solchen Schmuck haben, und es ist danach der

Schluß zulassig, daß diese Schmuckweise im Mittelalter in den

volkstümlichen Hauten Oberschlesiens häufiger war. In ('hechliu.

wird in figurcnreicher Koinpositinu der Tod und die HiinmeLfahn

der Maria geschildert. Die Kassettendecke in Pniow mit iluci

Heiligenbildern atmet schou den Geist der Renaissance. Mehr un>!

mehr wendet sich spater die Figurenmalerei den Deekeuflachen m,

In der Renaissuncczeit wird in der Schweidnitzer Friedeuskirck-

1

die Deckenmalerei in den Vordergrund gerückt, die Wandflacht-n

sind nebensächlich behandelt. Der Barockstil cutwickelt *ich weiter

in derselben Richtung, indem er auf großen Deckcnflacbcn seine

kühne Gestaltungskraft zügellos entfaltet. L. Burgemeister

wiederhergestellter Bauteile.

Hier dio vereinbarten Zeichen, die wir gebrauchen:

1) R. 1003 (= renovatum 19U3) bezeichnet jede Wiederher.

Stellung, ausgeführt im Jahre 1903, die nicht ist — oder aus ver-

schiedenen möglichen Gründen nicht sein kann — e ne genau«

Wiederholung, ein Facsimile, des alten Zustande», die also nicht

als zuverlässige Urkunde angesehen »erden darf. Somit jede

freie Wiederherstellung auf Grund an Ort und Slelle vorgefun-

dener Rauteile, Bruchstücke oder anderer Dokumente.

2) F. S. 1903 (= Facsimile 1903) oder ^ 1903. oder F. 1«).

bedeutet eine durchaus getreue Wiederholung eines nicht mehr ru

rettenden Originals, ausgeführt im Jahre 1903, also ein Zeugni« ffir

den ursprünglichen Zustand so sicher und zuverlässig wie mORlici

3) 1903, die Jahreszahl allein, ohne Beifügung oines Buch-

stabens, bezeichnet eine durchaus moderne Ergänzung, ausgeführt

im Jahre l«03, die durch irgeud ein neuzeitliches Bcdürfni* noti?

geworden ist: eine neue Tür, ein neues Fenster, einen neuen Anbac

da, wo alles das nicht vorbanden war, mag die Tür, das Fenster,

der Anbau in einem alten oder in einem neuen Stil ausgeführt sein.

Die Erfahrung weniger Jahre hat gezeigt, daß es schwierig

und unklug sein würde, für diese Buchstaben und die Jahresziht

Grundsätze aufstellen zu wollen Uber ihre Stellung, ihre Habe,

ihre Verbindung mit Ornamenten usw. Das alles muß in jedem

besondern Fall dem Gefühl und dem Geschmack des Bauleiter«

überlassen bleiben. Das Wesentliche Ist, daß der Architekt d»!Ur

sorgt, daß sie planmäßig angebracht werden an allen wichtigen,

charakteristischen Stellen, auf Stein wie auf Ziegeln, Holz oder

Eisen, in der klarsten und folgerichtigsten Weise, ohne irgend»*
den Gesamteindruck zu stören. Man soll diese konventionell«

Zeichen und Jahreszahlen auch brauchen bei Wicderherstellumr

von Wandmalereien, Fenstern, Mosaiken, unter gleichzeitiger An-

wendung eines Systems von Abgrenzungen zwischen den alten und

den neuen Teilen, eines Systems, das ich nicht in einem Bride

darlegen kann, das ich aber mit Vergnügen an Ort und Stell* für

die verschiedensten Falle auseinandersetzen werde. Ich beschrtnkf

mich daruuf, zu wiederholen, daß diese Zeichen, Jahreszahlen. Ab-

grenzungen in ansprechender und richtiger Weise angcbrutl«

werden müssen, daß sie niemals stören dürfen, daß mau sie aber

leicht finden muß, wenn man sie sucht. Das alles schließ! nicht

die Ergiiiizung durch Abbildungen, Grundrisse, Tafeln, Inschriften

zur genaueren Erklärung aus; im Gegenteil, es ist unerläßlich, das

jedes hergestellte Denkmal, seiner Bedeutung und seiner Gtütf

entsprechend, eine oder mehrere solcher Tafeln habe, die es er-

möglichen, mit einem Blick diu Grundzüge der ausgeführten Her-

stcllungsarbeiten zu tibersehen und die zugleich für denjenigen,
der tiefer eindringen will, den Hinweis auf die drei einzigen

vereinbarten Zeichen und deren Erklärung enthalten.
Es wäre meines Erachlens ein schlimmer Irrtum, wollte man

statt dieser Zeichen, die vollkommen unseren durchaus moderne»
Anschauungen Uber wirkliche Denkmalpflege entsprechen, die auch

folgerichtig, einfach, deutlich, einheitlich und kurz sind, irgend rii

anderes System annehmen, das sich an die, ihrem Wesen nach w
durchaus verschiedenen alten Steiumetzzeichen anlehnte. Für das

Ziel, das wir verfolgen, an Ort und Stelle das Studium des Denk-
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mala zu erleichtern, kann ich nicht gelten lassen, was Herr Ebhar.lt

(S. 107, oben) ausfahrt, daß man Zeichen um so eifriger zu ver-

stehen und zu erklaren suchen werde, je rätselhafter sie gestaltet

waren. Rätsel solcher Art, wechselnd und anders geformt an
jedem Denkmal, in jodem Ort oder Landstrich, ins unendliche sich

ändernd nach den (einfallen der Baumeister, wurden geradezu ihren

Zweck verfehlen, viel zu verwickelt, rasch aufgegeben sein.

Verzeihen Sie die fast unbescheidene Lange dieses Briefes,

der beinahe deu Umfang einer Denkschrift annimmt. Aber, da
der Tag für Denkmalpflege den Gedanken, den ich für die Schweiz

angeregt habe, wohlwollend berücksichtigt und einer genaueren
Prüfung wert gehalten hat, erachte ich es fflr meine Pflicht, Sie

so genau wie möglich aber dessen Ausfuhrung zu unterrichten.*

Es sei noch darauf hingewiesen, daß der jüngste Jahresbericht

der Schweizerischen Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunat-

dcnkmaler. Zarich 19ÖU, auf S. 9 die Hitteilung bringt, daS die

Gesellschaft auf der Jahresversammlung in Ühur im September
1901 da» von Herrn Naef aufgestellte Verfahren für die von ihrem
Vorstand geleiteten und beaufsichtigten Wiederherstellungen an-

genommen hat

Vermischten.
zogansten der lienkmalpfloif* in Bayern

ivergl. S. 7 d. Jahrg.) sind im „Amtsblatt des Königlich bayerischen

Staatsministeriums des Innern- Nr. 1 vom 3. Januar 1004 ver-

öffentlicht worden. Wir geben nachstehend die in diesen Ministerial-

entscbließungen gegebenen .Richtpunkte" für Erlassung ortspolizei-

licher Vorschriften nach Art. 101 Abs. :) des bayerischen Polizei-

Strafgesetzbuches:

1) Die alten Befestigungswerke mit ihren Graben, Stadt-

mauern, Toren, Türmen und sonstigen Zubehörungcn sind tunlichst

zu erhalten; für jede bauliche Aenderung an denselben ist bau-

polizeiliche Genehmigung zu forderu.

2) Bauliche VcrAnderungcn im Innern oder am Aeufiern son-

stiger Gebäude von geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung
sind der polizeilichen Genehmigung zu unterstellen. Hierbei wäre zu
bedingen, daß bei dem Umbau oder bei der Veränderung solcher Bau-
werke dem Stile und Charakter derselben Rechnung zu tragen ist.

3) Bei allen Neubauten oder Umbauten in der Nahe der Be-

fesügungswerke oder in der Umgebung von Gebäuden der in

Ziff 2 bezeichneten Art soll gleichfalls dem Charakter dieser Bau-
werke tunlichst Rechnung getragen werden. Dabei wäre beson-

ders darauf zu achten, daü der Neubau in den Maßverhältnissen
sich passend in das Gesamtbild einfüge und auch im Aufwand der
Einzelmotive und Schmuckformen die alte Umgebung nicht be
trächtige. Zur Vermeidung von
die Form und das Eindeckungsmaterial

41 Die Erhaltung schöner Ortsstraöon und Platzbilder ist zu-

nächst bei der Ziehung der Baulinien im Auge zu behalten, wobei
natürlich auf die Herrschaft de» Lineals verzichtet werden muß.
Im übrigen soll bei Neubauten, speziell in den alteren Teilen der
Ortschaften, die tunlichste Rücksichtnahme auf die beimische Bau-
weise, wobei wieder die Form und die Eindeckung der Dächer in

Betracht kämen, zur Pflicht gemacht werden.
b) Für sonstige Neubauten, namentlich in neuen Bauanlagen,

würde es geuügen, wenn im allgemeinen auf die Forderungen der
Aesthetik verwiesen wird; anch können Vorschriften über den
Verputz des ordinären RohmauerwerkeB und über
Steilheit der Mansarddächer nur begrüßt werden.

Besonders dankenswert sind noch die Bestimmungen der Mini-

sterial-Entschlicßungen, nach denen von den Distriktsrerwaltungs-

Itchörden unter Benehmen mit den Landbauttmtern die Anlegung
eines Verzeichnisses der in ihrem Bezirke vorhandenen geschichtlich

oder architektonisch beachtenswerten Baudenkmäler verlangt wird.

Den Verwaltungen der mittelbaren Gemeinden soll ein Auszug ans

'erzeichnisse mit entsprechender Anweisung übersandl

Ist eins dieser Baudenkmäler in Gefahr, so sind sofort

die erforderlichen Einleitungen zu treffen und gleichzeitig die

König). Regierung sowie die Grncralkonscrvatorien der Kunst-

denkmaler Bayerns zu benachrichtigen.

Ortepollzrlllebr Vorschriften fUr Arnberg I. 4. Oherpfalz zum
Schutte der Bauwerke von feschlchlllrher «od architektonischer

Bedeuten«: sind am 10. Januar d. J., dem Tage ihres Erlasses, in

Kraft getreten. Im Jahrgang unserer Zeitschrift ist bereit!«

auf den Wert der Am berger Baudenkmäler hingewiesen, die nun
sicherlich gepflegt und erhalten werden. Insbesondere gilt dies

von den gefährdeten reizvollen Stadttoren und Mauern, für deren
Erhaltung die neuen Polizeivorechriften des Magistrats geradezu
als eine erlösende Tat zu begrüßen sind Nach dem ersten Para-

graphen der Ambcrger Vorschriften unterliegen Veränderungen im
Inneren oder am Aeußeren der Gebäude und baulieben Anlagen
von geschichtlicher oder architektonischer Bedeutung, insbesondere

der Stadtmauer und deren Zubehör, selbst neun sie bisher einer Ge-
nehmigung nicht bedurften, fortan der polizeilichen Genehmigung.
Im zweiten Paragraphen heißt es: Bei dem Umbau oder bei der Ab-
änderung von Monumentalbauten oder Gebäuden und sonstigen bau-

lichen Anlagen von geschichtlicher oder architektonischer Bedeutung
insbesondere der Stadtmauer und deren Zubehör, ist dem Stile,

dem Charakter und der Gestaltung dieser Bauwerke

gilt von Umbauten oder Neubauten in der Um-
bung solcher Bauwerke. Insbesondere kann die Herstellung von

Sacksteinrohbauten oder von Bauten aus gemischtem
von greller Farbeuwirkung, die Errichtung von :

"die Eindeckung der Dächer mit Schiefer, Blech oder schwarz
glasierten Ziegeln in der Nahe dieser Bauwerke verboten werden.

Beachtenswert erscheint auch die Bestimmung des vierten Para-

graphen, nach der die Mansardendächer auch bei Gebäuden,
deren Vorderseite die gesetzlich zulässige Höhe nicht erreicht,

keine steileren Dachflächen als solche mit 60 Grad Steigung gegen
den Horizont erhalten dürfen. In ganz besonderen Fällen, in

welchen die Durchführbarkeit dieser Bestimmung untunlich er-

scheint, kann davon Abstand genommen, jedoch Ziegelbedachung
verlangt werden Der Stadtmagistrat behält sich vor, Ober die

Frage, ob ein (iebäude zu Monumentalbauten oder zu den Ge-
bäuden von geschichtlicher oder architektonischer Bedeutung zu

zählen, oder ob ein Gebäude als in der Umgebung solcher Bauwerke
gelegen zu erachten isl, sowie in welcher Weise den Vorschriften

zu genügen ist, das Gutachten von Sachverständigen einzuholen

Die Instandsetzung des Rolaidstandblldes in Bremen, das

durch Witterungseinflusse vielfach beschädigt ist, soll im Laufe

dieses Jahres anläßlich seines fttnfhundertjährigen Bestehens im
Geiste seines Meisters farbig erfolgen. Ein eigener kunstgeschicht-

lichcr Ausschuß ist eingesetzt für die Wiederherstellt

Wahrzeichens Bremens, das mit der Geschichte der

engste verknüpft ist. Ihm gehören u. a. auch der
der deutschen Rolandstandbilder Archivrat Dr. Sello in Oldenburg
an. Der Ausschuß hat dem Senat und der Bürgerschaft Bremens
ein eingehendes Gutachten erstattet, in dem er sich für die farbige

Instandsetzung ausspricht Es handelt sich in erster Linie um die

Erneuerung des Baldachins und der Belcrönung der Säule. Der
Baldachin, der wahrscheinlich, wie (las Standbild, aus dem Jahre

1404 stammt, ist im Laufe der Zeit dermaßen zerstört-, daß er der

Figur den nötigen Schutz gegen Regen nicht mehr gewährt Die
die Säule krönenden drei Fialen, die aus einer erheblich späteren

Zeit stammen als die Säule, sind ebenfalls stark beschädigt und
zum Teil unschön in ihrer Formenentwicklung. Sie müssen, da
ihre Entfernung für die Einsetzung eines neuen Baldachins ohne-

dies notwendig ist, gleichzeitig ersetzt werden. Der Baldachin

soll genau in der Gestalt des gegenwärtigen orneuert werden. Was
die farbige Behandlung des Rolands anbetrifft, so erseheint es nach

dem Berichte des Ausschusses unzweifelhaft, daß der Meister des

Standbildes sein Werk für bunte Bemalung geschaffen hat die

auch ältere Abbildungen zeigen. Außerdem beweisen urkundliche

Ueberlieferungen, da0 die Bemalung am Roland im Laufe der

Jahrhunderte mehrfach erneuert worden ist.

sie bis gegen den Ausgang des 18 Jahrhunderts I

alter Bemalung sind vor etwa 25 Jahren ai

späteren grauen Anstrich zutage getreten. Baurat Weber hat ein

farbiges Modell herstellen lassen, an dem seine auch von der
Bremer Architektenschaft gebilligten Herstellungsvorschläge Be-

rücksichtigung gefunden haben. Weber tritt gleichzeitig aus prak-

tischen Gründen für eine Wiederbemalung ein, weil dadurch dem
Fortschreiten der Verwitterung der Außenfläche de» ehrwürdigen
Denkmals besser Einhalt geschieht

Ein Verein zar Erhalten»; der Baudenkmäler In Llaebnrg ist

am 21. Januar daselbst gegründet worden und zwar auf Anregung
der städtischen Körperschaften als Folge des Struckmannschen
Vortrags in Düsseldorf (vergl. Jahrgang 1903, S. 86). Lüneburg«
Baudenkmäler sind wenig bekannt, seine reichen Schätze an alter

Kunst bis jetzt nicht genügend beachtet *"cn 'n der Stadt selbst

nicht. Der neue Verein will in erster Linie die Einwohner der
Stadt auf die Bedeutung der Denkmäler hinweisen, aufklärend
dahin wirken, daß ein tieferes Verständnis für alte Kunst alle

Kreise durchdringt. Erst in zweiter Linie ist die Unterstützung
der Besitzer der Kunstdenkmäler in Aussicht genommen. Durch
die Gründung des Vereins werden endlich die
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barg* in öffentlichen Schate genommen; et kann denn hoffentlich

nicht mehr vorkommen, dafl bedeutende kunstgewerbliche Schätze
aus der Stadt ausgeführt werden, ohne daß die Allgemeinheit

etwas davon erfahrt. Spat ist sich die Lüneburg« Einwohner-
schaft ihrer herrlichen Straßenbilder bewußt geworden, doch ist

»och wenig verloren gegangen, noch hat sich Lüneburg sein ganz
eigenartige» Stadtbild gewahrt. K.

Die Wiederherstellung der 8t. Lerenihlrche 'In NBrnberc
(vergL S. 46 Jahrg. 1003 d. Bl.) ist nunmehr von der Kirchenver-

waltung beschlossen und dem bewahrten Wicderhcrsteller von
St Sebald, Professor Josef Schmitt in Nürnberg übertragen wor-

den. Für die Ortliche Leitung ist der Architekt O. Schule in

München bestellt, ein Schüler Schmitts, der bereits bei der Wieder-
herstellung von St. Sebald beschäftigt und zuletzt in der Obersten
Buubchorde in München titig war.

Dtn Schutt der Naturdenkmäler hat neuerdings das K. K.
österreichische Unterrichtsministerium, das sich seit lau.

gerer Zeit eifrig mit der Frage des Denkmalschutzes beschäftigt,

in den Kreis seiner Studien einbezogen und unter anderem von
der philosophischen Fakultät der Wiener Universität Outachten
eingefordert. Die Fakultät hielt es für ihre Aufgabe, vor allem eine

Klarung der Bedürfnisse, die zu der auf Schutz der Naturdenk-
Bcwcgung den

! Kennzeichnung jener Naturgebilie, die auf die Be-

deutung von Denkmälern Anspruch erheben dürfen, herbeizuführen.

Die Fakultät fand, daß das Verlangen nach Schutz von Natur-

gebilden teils in ihrer geschichtlichen, teils in ihrer ästhetischen

Bedeutsamkeit liegt. Der geschichtliche Wert kann wiederum
entweder ein absoluter, naturgeschichtlicher, oder ein auf die Ge-
schichte der Menschen bezüglicher sein, welch letzterer offenbar

zum ästhetischen Werte aberleitet. Die Fakultät hat dement-
sprechend fünf verschiedene Gutachten erstatten lassen und zwar:

1) von Professor v. Wettstein über Natnrgebiide von tier- und
pflanzeiige*chichtlichem Werte, 2) von Professor Becke über
Naturgebilde von mineral- und erdgeschichtlichem Werte, 3) von
Professor Penck über Naturgebilde von erdkundlichem Werte.
Diese drei Gutachten wurden als naturgesehichtliche zu einem
geschlossenen Ganzen vereinigt. Ferner wurden noch Gutachten
erstattet: 4) von Professor Redlich Uber Naturgebilde von men-
schengeschichtlichem Werte, d. h. Naturgebilde, die, Bei es

zur Geschichte eines Staates, eines Volkastammes, eines Landes,
einer Gemeinde, einer Genossenschaft, einer Familie, eines ein-

>, — sei es zur politischen Geschichte, Kol-

, Kunstgeschichte oder irgend einem der ttbri-

der Entwicklungsgeschichte der Menschheit in Be-

5) Von Professor Biegl Ober Naturgebildc von
Werte, die wiederum geschieden werden in solche

von sinnlichem Kunstwert, die vermöge ihrer sinnfälligen Form- und
Farbeneigenschaften besonderes Wohlgefallen erregen, und andere
von allgemeinem Stimmungswert, der auf dem Bedürfnis der moder-
nen Menschen beruht, womöglich jedes Naturgebilde von charakteri-

stischer Individualität in der sinnfälligen Erscheinung sich ungestört

durch gewaltsame Eingriffe der Menschenhand ausleben zu lassen.

Die Fakultät erklarte schließlich ihre Bereitwilligkeit, auch
weiterhin zu einer Losung der Frage ihre Hand bieten zu wollen

und empfahl, sich nicht allein auf die vorläufige Invent*ri*ierung

der schutzwürdigen Naturgebilde in Oesterreich zu beschränken,
sondern den gesetzlichen Schutz wenigstens der in nichtprivatem
Besitze befindlichen schutzwürdigen Naturgebilde anzustreben,

wozu bei der Beratung des Denkmalschutzgesetzes im österreichi-

schen Reichsrate günstige Gelegenheit

Bfteberschaa.

Haus in Leipzig. Ein Beitrag zur Kunst-

geschichte des 1». Jahrhunderts. Von Julius Vogel. Mit 12 Licht-

drucken und 26 Original-Abbildungen im Text. Leipzig, Breitkopf

u. Hart«! 1«©3. Preis 20 .«.

Ueber das mit Abbruch bedrohte Römische Haus in Leipzig

(Denkmalpflege IU03, S. 30) hat Dr. Julius Vogel, der bereit* für

die Erhaltung dieses für die Geschichte der doutschen Malerei des

IB. Jahrhunderts so wichtigen Bauwerks tatkrltftig eingetreten ist,

jetzt eine vornehm ausgestattet« Veröffentlichung erscheinen lassen,

die das Verdienst haben wird, das Hans und seinen Schmuck wenig-

stens in Bildern festzuhalten. Traurig aber, daß auf Max Schmidts

Veröffentlichung des Wespienschen Hanse» in Aachen (1900 d. BL.

S. 128, 1801, S. 87 u. 103) so bald eine zweite in gleicher Absicht

folgt! Von den Abbildungen des Buches sind vom Standpunkte der

Odyssee- Landschaften Friedrich Prellers, der ersten Folge jeoa
Gruppe von Landschaften, die den Künstler sein Leben hindurch

beschäftigte, bis er ihr im Museum in Weimar die reifste Fawtuig

gab. Wenn es wirklich nicht gelingen wurde, das Romische Haus

zu erhalten, so sollte doch kein Mittel unversucht bleiben, jew
Wandgemälde zu retten, indem man sie — gleich den nach Bcrlic

übergeführten Fresken des ehemaligen Hauses Bartholdv in Ron.

(Zentralblatt der Bauverwaltung 1887, S. 206 und 188B, S. 10) -
von der Mauer loste und an einem anderen geeigneten Orte wie-

der anbrächte- —«.

Der moderne Dcnkmalkiilton, sein Wesen und seine Ent-

stehung. Von Dr. Alois Riegl. Wien u. Leipzig 1903. W. Brau-

müller, to S. in 8°. Geh. Preis 1,60.M.

Ein Buch, das jeder mit Oenuti lesen wird, der es liebt, skh

aus dem heißen Streit der Meinungen um ein bestimmtes Objek-

in das Gebiet allgemeiner Betrachtung zu flüchten, um hier einen

höheren Standpunkt und damit weitere Uebersicht zu gewinaex

als er bisher besaß. Jeder, der in Fragen dor Denkmalpflege mit.

sprechen maß oder will, wird gut tun, deo Inhalt des kleiao

Heftes sich zu eigen zu machen, denn er findet hier eine ebet*

schlichte wie geistvolle Uebersicht über alle die Punkte, welch*

in der neuzeitlichen Denkmalpflege von Bedeutung sind. Der \>r

fasser geht aus von einer Besprechung der Denkmalwerte, welch*

er — getrennt in Vergangenheit»- und Gegenwartswert« - nsci

ihrem Wesen und ihrer geschichtlichen Entwicklung vorführt. ErV
handelt sodann eingehend ihr Verhältnis zur praktischen Deuknii.'-

pflege, zeigt, wie die verschiedenen Vergangenheitswerte auch tvr

schiedene Ansprüche au jene stellen und wie sie dabei sowohl unter

einander als auch mit den Gcgrnwartswerten in Widerspruch geraten

Wenn jetzt alleroiten, wo es Denkmäler zu schützen gilt,

heftige Kämpfe geführt werden, so ist dies nicht zuletzt eine Fo^r
der zunehmenden Verallgemeinerung des Denkmalhegriffs. Der

moderne Mensch möchte auch au den Werken seiuer Vorfahret

ungetrübt den Kreislauf des naturgeschiehtlichen Werdens u&i

Vergehens wahrnehmen und ist äußerst empfindlich gegen jedei

Eingriff, der dies verhindert. Dieser Kultus des .Alterswert«»'

mit dem die Denkmalpflege in erster Linie zu rechnen hat, ist

also der heftigste Gegner alles Neuen an jedem Werke von einem be-

stimmten Erinnerungswert, er leugnet aber die Daseinsberech-

tigung des Neuheitswertes an und für sich nicht, sondern nimmt

diesen sogar für die neuen Werke heute scharfer als in den letztet

in Anspruch. Wenn sonach die neue Art der Dcnkre.!

so wird sie anderseits den Boden bereiten für eine freiere Ail'-

fassung bei Erweiterungsbauten. Die rein geschichtliche Deokmil

Wertung hatte die streng stilgerechte Erweiterung im Gefolg*.

möchte die neue Art der Bewertung mit dazu führen, daß bei rhu-

zufügung selbständiger Teile, welche ein Denkmal gebrauchsfähig

erhalten sollen, der Künstler wieder das entscheidende Wort

spreche ohne Bevormundung durch stilgeschichtliche Fordeningen.

Berlin. Blunck.

Altfrankittcke Bilder 1904 mit erläuterndem Text von Dr-

Theodor Henner. Herausgegeben und gedruckt in der Univerai-

tätsdruckerci von H. StUrtx. WUrzburg. Preis 1 M.
Die altfränkischen Bilder erscheinen nun bereits zum zehnten

Male, der Kreis seiner Freunde hat sich immer mehr erweitert und

seine vorbildliche Wirkung für andere deutsche Landesteile er-

weisen die im Laufe der letzten Jahre erschienenen Kunst-

kalender. Dem Verfasser und Verleger ist zu dem Erfolge Giucl

zu wünschen and die Freunde der Denkmalpflege können den

zehnten Jahrgang des Kalenders um so dankbarer begrüben,

als ihm das längstgewünschte Inhaltsverzeichnis aller hal-

ber erschienenen Jahrgänge beigegeben ist. Dadurch, daß d«>

Verzeichnis sowohl nach örtlichen Gesichtspunkten als ancli im

Hinblick auf das Gegenständliche geordnet ist, kommt das Unter

nehmen denjenigen einigermaßen entgegen, die etwas mehr Grup-

pierung de« Stoffes für wünschenswert halten. Den volksbiiden

den und erziehlichen Wert der fränkischen Bilder haben wir bei

früheren Besprechungen gewürdigt.

lakalli Dir In»t«nd*rlinng 4n Schlo»--» in Bracliut. Die Dealuaalsfl-i:'

und ihr«- Oeetulturii: in I'rru0en. — Mut. Ie.lt» rll che Wendmalrrnlen in KrkJr

•it-fl- iKrblutii — rUnnit-if-hnung wlf-deihrrgrtUrlltcr Bauteile. — Venn i«r htt •

Denkiua,lp<fiege in H«yern- — OrUjx-hxriTich? Vnrachriften for Arnberg i-'i

Otjenttel« gut» Mi-liuti* Ii»ug«i»rliii.-Ui:irln r He.uwe.rkr. - Dir Inat*.ndert*onr

da« KottndstuidDildee ia lln-men. -- Verein zur Erhaltung der Bnn-t-nkml''
in LOnrlmrg — Die Wiederherstellung 'Irr 8u I.oreoaklrche in Kamfcerg. '

Zur Krag* dVa SrhuUea der Satnrdenkmttler in Oesterreich. — Buchert'tju

FUr die SclirifOeiluog verantwortlich ' Prtedr. Heholtte, I

Druck drr Q«U> Scheue k Nächtig., P M. Weber.
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Kino uckcrniürkische Dorfkireho.' 1

mi

Abb. I. Kirche in Menkin
von Nordosten gesehen.

Etwa auf halbem
Wege zwischen Prenz-

lau und Stettin, hart

am Rande des breiten

Wiesentales der Ran-
dow, liegt auf ucker-

märkischer Seite das
stattliche Dorf und

Rittergut Menkin, seit

300 Jahren im Besitze

de« uradeligen Ge-
schlechts derer v. Win-
terfeldt. Bereit* im
Jahre 1240 kommt der

Name des Ortea vor.

Der Kurfürstliche

Kammerjunker und
Kriegakommissar

Adam v. Winterfeldt

erwarb Menkin im
Jahre 102:*. Nur wenig
äußere Wahreeichen
aus dem Gange der ge-

schichtlichen Knt Wick-

lung sind im Wandel
der Zeit erhalten ge-

blieben: ein riugför-

und die Kirche (Abb. 1)

das ist alles, was an die

iniger, grabeuumflossener Wall im l'ark

mit dem daran gebauten Erbbegräbnis; —
alten Zeiten erinnert. Namentlich ist die Kirche, wie so häufig in

markiseben Ortschaften, auch in Menkin die pietätvolle Bewahrerin
der geschichtlichen Erinnertingen, sumal ihr das Gluck zuteil wurde,
seit fast 300 Jahren nicht .restauriert" zu werdrn. Zwar hat auch sie

in dieser Zeit innerlich und Ratierlich manche Veränderung erfahren,

insbesondere ist der stattliche Fachwcrktunn mit achteckigem Holz-

aufaatz und hohem, schiefergedecktem Helm eine Zutat de* IM. Jahr-

hunderts, aber wie vor nunmehr 700 Jahren bildet der hochgelegene
Bau mit seinem granitnem Mauerwerk und steilem rotem Ziegel-

dach, umranscht von uralten Linden und RUstern, den bedeutungs-
vollen Mittelpunkt, an den sich die Gebäude von (Jut und Dorf
mit ihren Hofen. Garten und Würden anlehnen.

Wie zahlreiche Kirchen dar Mark verdankt auch die Kirche
in Menkin ihre Entstehung dem 13. Jahrhundert; die sorgfaltige

Schichtung ihrer granitnen Ringmauern aus bchauenen Feldsteinen
beweist dies. Der Grundriß (Abb. 7) ist sehr einfach: ein ein-

schiffiges Langhaus mit westlichem Glockenturm in der Breite des
Schiffes. Der Ostgiebel (Abb. S> zeigt noch die ursprüngliche ein-

fache Architektur, wie sie unter Verwendung von Ziegeln und
Ptitzfluchen im norddeutschen Flachlande fUr das frtthe Mittelalter

bezeichnend ist. Die nördliche Langswand Offnet sich mit einem
Flachbogen nach dem hochgelegenen Herrschaitschor, dem eine Em-
pore vorgebaut ist. I.'nter dem von außen durch eine Steintreppe
zugänglichen Herrschaftschor liegt die gewölbte Familiengruft, das
Erbbegräbnis in früheren Zeiten. Wie die schmiedeeisernen Kreuze
an der Ostlichen und westlichen Giebelspitze erkennen lassen,

ist dieser Anbau im Jahre HB" errichtet* Seine Cmfassungswände
zeigen im Acußern glattbehaiicne Oranitijuader (Abb. Ii von un-
gewöhnlichen Abmessungen bis 1,25 m Lange und 0,75 n Hobe.
Wahrscheinlich handelt es sich um die Werkstücke des allen, ent-

weder bereits von dem Markgrafen Johann oder etwas spater in

*) Die nachfolgenden Zeilen bilden eitlen Auszug aus einem uns
in bereitwilligster Weise zur Verfügung gestellten Aufsats de*
Herrn OberprAsidialrats v. WinterfeUlt-Meiikin in Potsdam. Der
ungekürzte Aufsatz, den wir wegen Raummangels leider nicht
bringen konnten, wird demnächst in den Mitteilungen des L'cker-

rnürkischen Museums und Geschieht.*-Vereins in Pren/.l.iu veröffent-
licht werden. Die Schriftleitung.

bischöflicher Zeit erbauten festen Wohnhauses, welches die rach-

süchtigen Schweden nach dem zwischen Kur-Brandenburg und
dem Kaiser l'if> abgeschlossenen Prager Frieden mit fast allen

Übrigen Gebunden des Ortes niederbrannten.

Der Haupteingang liegt an der Südseite. Die schwere eiseu-

be&chlagene, eichene KirchentUr in dem granitnen Spitzbogen-

Port ul zeigt ein gewaltiges eisernes Schloß mit der Jahreszahl

1703, das Schlüsselloch bildet das Herz eines in Eisenblech ge-

schnittenen Ritters. Der frühere spitzbogige Haupteingang durch
den Turm ist wahrscheinlich nach dem Einbau der Orgelempore
vermauert worden. Das Innere der Kirche ist, wie schon bemerkt,

glücklicherweise von Wiederherstellungen in den letzten Jahr-

hunderten verschont geblieben. Auch die Verteilung der Platze ist

Iiis heute noch die streng durch das Herkommen geregelte. Den
verheirateten Dorfbewohnern nach Frauen und Mannern getrennt
steht das Hauptgestohl zu beiden Seiten des Mittelganges zu. An
den Türen, welche die Sitzreiben nach dem Mittelgangc ab-

schließen, sind Klapp-Schemel durch Holzschieber befestigt, nun

bei l'eberfUllung der Kirche vermehrte Sitzplätze schaffen zu

können. Auf der Orgelempore haben links die Schulkinder ihre

Sitzplatze, rechts sitzt die unverheiratete männliche Jugend. Zahl-

reiche .Totenkrnneii", Erinnerungszeichen an Verstorbene, hangen

Abb. 2. Herrschaftsempore.

mit verblaßten Bändern von der F.mporenscbranke herunter und
geben der Kirche eine ungemein ernste Stimmung lAbb, 2|.

Von seltenem Reiz ist der Altarraum mit der Kanzel und dem
darüher befindlichen, durch reiche Schranken abgeschlossenen

Predigerstuhl und KOstersitz (Abb. 3 u. !'». Was dieses Altar-
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«erk lAbh. IOi vor den totIttel nicht «Wir allzu zahlreichen seiner

Art. die der Barbarei unverständiger Kirchenerneoerer entgingen,

riehen ^ inert. besonders • ...«tej. QmMMmAM *H *i>iti Ma>
zeichnet, int die I nberührtheit seiner ursprünglichen, im Laote der

Z*it immer mehr abgetönten, satten Karben, neben denen daa

Gold nicht geapart wurde and jene metallisch schillernden La-

saren, in deren Behandlung die alten Handwerksmeister Vorzügliche»

leisteten. In drei Abteilungen baut sich dal schöne Verhältnisse and
gute Kenaiasaneeformen zeigende, wenngleich handwerksmäßig
durchgeführte Schnitzwerk anf ( Abb. I0>. Unmittelbar Ober dem
Altartische sitzt in einer \i*che mit Goldgrand der Heiland mit den
zwölf Jungem beim Abendmahl. Die Unterschrift lautet: .Hieb hat

herzlich verlanget, das Osterlamm mit Euch zu eisen, ehe denn

ich scheide. ANNO DO I.W». Flankiert wird die Abendmahls-
gruppe von zwei etwa* untergeordnet behandelten Aposteln, die

in schmalen Nischen stehen und von denen einer durch den
Schlüssel ala Petra* kenntlich gemacht ist. Den seitlichen Abschluß
der untersten Abteilung bilden zwei Konsolen mit in Flachwerk
geschnitzten Kngeln. von denen einer den Kelch, der andere die

Hostie hochhält. Da* große Mittelbild zeigt in bewegter Gruppe
die Kreuzigung. In einem goldumrahmten Halbrund. Uber dessen
Reken Kngelskopfe herunterblicken, stehen die drei Kreuz« aufge-

richtet: links wird dem Heiland der Essigtrank bereitet, rechts

wurfein die Kriegsknechte: unter dem Kreuze steht zur Linken
Maria, da* Haupt weift

umhüllt — eine ausdrucks-

volle Figur . daneben
der Jünger, den Jesus lieb

hatte, zur Rechten der
Hohepriester. Im Hinter-

grunde sieht man die Mit-

telalterlich stilisierten,

goldglänzenden Türme
Dd Mauern von Jerusa-

lem. Was dieses Haupt-
bild de* Altarwerkes aut-

zeichnet, ist die überlegte

Anordnung und Hervor
liebung der einzelnen

Gruppen and Hauptper-
sonen. Bei manchen der-

artigen Bildwerken, die

wohl derselben Werk-
statte wie das Menkiner
ihre Entstehung verdan-

ken, z. B. bei demjeni-

gen der Nikolaikirche in

l'rcnzlau findet da* Auge
bei der Darstellung der

Kreuzigung unter der un-

gezählten Fülle der Per-

sonen keinen Kuhepunkf

.

(Jäte* der Kreuzigunr«

szene lesen wir, in weih

und grau , in schöner

braunlicher Cmrahmung;
.Das Blut Je*u('hri»ti,de»

Sohnes Gottes, waschet

und reiniget uns von allen

unseren Sünden ; in der

I Epistel Johannes am
I C'apittel." Sikulenum-

rahuite Nischen mit Figu-

ren schließen die Mittel-

gruppe zur Hechten und
Linken prächtig und edel

ab. Unter den seitlichen

Nischen sieht man auf

dem Gesimse rechts den

Pelikan, der mit seinem
Mi-r/blul die Jungen
trankt, links die Taufe
Christi. Den dritten und
obersten Teil unseres Al-

tar» beherrscht die Figur
des nur mit einem l.enden-

tuch bekleideten Auferstandenen, der au* einem H/iuleiigeirageiien

Giebel heraustritt. Hechts und links lehnen in Nischen die Wappen
der Stifter: Joachim von Eicksti-dt und Ursula von ßlanckenburg.

Die Kanzel (Abb. '<i zeigt auf den reich geschnitzten, farbigen

.Seitenfeldern, zwiiclatfl den ttn/niagnitM Keimölen, die Figuren
der vier Evangelisten mit ihren Abzeichen. Sie ruht auf einer

schlanken Säule, die von goldenen Lilien und Rosen auf hell-

Abb. 3. Teil vom Küsters« uhl.

Von der Dorfkirche In Monkin
in der Uckermark.

Abb. 7. Grundriß in F.mporenhöhe.

Abb

Abb. Gstgiebel.

grauem Grunde umrunkt wird. l'cbcr der Kanzel hangt ein bunt
bemalter Schalldeckel, mit der ichwebenden Taube als Symbol de»
heiligen Geistes in der Mitte. Die Kirchenwand auf der Kanzel
wird durch ein — leider sehr beschädigtes — Holzbildwerk ver
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deckt, welches in flacher Pilasterumrahmung den gen Himmel
fahrenden Heilaud in weißem Gewunde und rotem Ueberwurf
zeigt. An diesem Bildwerk ist noch die alte Sanduhr befestigt,

die dem Prediger die Kontrolle üt»er die Lunge seiner Predigt
geben sollte. Die l'hr ist nach der Umschrift .verfertiget von
.lakobus Hartmann, Sauduhrmacher in Leipzig, der Etdere". Dar-
unter ein Genius mit einem Gefäß in der Hand, aus dem Wasser

Abb. ". Kanzel mit Prediger- and Küsterstuhl.

fließt, und mit der Unterschrift : .Memento inori". Das Gelinder
der Kanzrltreppc wird von einer in drei Felder geteilten, ge-

schnitzten und bemalten Holzschranke gebildet. Die einzelnen

Felder enthalten — stark verblaßte — allegorische Figuren: die

schreitende Gestalt der Prudentia mit einem Spiegel, der Fides

mit Kreuz und Kelch, der Justitia mit Wage und Schwert.

An diese Treppe schließt sich der Stuhl für den Geistlichen,

der, wie bei den meisten Landkirrhen, die fehlende Sakristei er-

setzt. Die geraumige Hack, welche sich aus mehreren nicht zu-

sammenhangenden Sitzen — vielleicht ans Gründen der .Etikette"
- zusammensetzt, verbirgt hohes Holzgitlerwerk mit einer eben-

falls vergitterten Tür vor den Blicken der Gemeinde. Der ge-

schnitzte und bemalte Unterteil dieser Schranke ist dreiteilig und
stammt aus früherer Zeit als das Gitterw<rk. Die Mittelflachen

der drei Teile enthalten im Halbrund gr-malte weibliche Bildnisse

aus der zweiten Haltte des 16. Jahrhunderts, anscheinend Stif-

terinnen, Bilder, die schon als Gewandstudien Beachtung verdienen.

Augenscheinlich ist es dieselbe Dame, die sich hier dreimal in

verschiedenen AnzUgen verewigen ließ: einmal mit flottem Feder-

liut und breitem Spitzenkragen, das andere Mal mit kunstvoll ge-

tollter Haube und schließlich mit zwei hochgedrehten, rotblonden

Zöpfen, in deren Mitte ein Edelstein funkelt. Vielleicht ist hier

die hübsche Gattin Joachims von Eickstedt, l'rsula von Blancken-

bnrg, dargestellt, die eigentliche Stifterin des Kanzel- und Altar-

werkes, da Menkin aus den Händen der Blanckenburg mit Ursulas

Eingebrachtem erworben war, also ihre Mitgift darstellte.

Um den Fuß der Kanzel hat man durchHolzschranken( Abb. 3 u.9)

einen Kirchenstand für den Köster und seine Familie abgegrenzt.

Die hierfür benutzten Wandungen haben, wie ihre Zusammen-
setzung deutlich erkennen laßt, hier ursprunglich nicht gestanden.

Anscheinend bildeten sie den alten Abschluß der Kirchenbanke
für die Gemeinde oder gehörten zu dem alten herrschaftlichen

Kirchenstuhl. Aach die untere Abschlußwand des Predigerplatzes
hat ursprünglich nicht an dieser Stelle gestanden, wurde vielmehr
erst bei dem Umbau der Kirche im Jahre ltia" nebst den Schran-
ken des KUsterstuhls an ihre jetzige Stelle gerückt. Die vor-

springenden' Säulen, welche zu den noch vorhandenen Postamenten

Abb. 10. Altar.

und Gebalk Verknüpfungen der Schraukenteile des Küstenlandes
gehörten, sind im Laufe der Zeit verschwunden (Abb. 3|. Die
rechteckigen Felder Uber den gedrechselten Docken enthalten auf

schwarzem Grunde lateinische Satze des Apostolikum in grauen
Lettern. Die zehn unteren Rundbogenfelder zeigen Tafelbilder der
Apostel, von denen zwei fehlen. Von diesen Apostelbildern gilt

dasselbe, wie von den sinnbildlichen Figuren auf der Knnzel-
treppenwand: sie sind zwar handwerksmäßig, aber augenscheinlich

nach guten Vorlagen gemalt, zum größten Teil in ursprüng-
licher Frische erhalten und sie erinnern ihrer Auffassung nach
an die Apostelfiguren Rafaels, welche durch die Stiche Mure
Antons weit verbreitet und in der zweiten Haltte des >6. Jahr-

hunderts sicherlich auch~m Nnrddeutschland bekannt waren. Die
innere Seite der Schranken des KQsterstuhls schmücken auf

Schwarzeln II runde graue Arabesken mit Engelsköpfen.

Die nördliche Längsseite wird durch die schönen Patronata-

Empore (Abb. 2 u. 4} beherrscht, ein feines Werk der Spitt-

renaissance, das Adam von Winterfeldt im Jahre 1637 gleich nach
der Zerstörung Menkins durch die Schweden ausfuhren ließ. Merk-
würdigerweise blieb bei der Zerstörung der Kirche Altar und
Kanzel nebst den oben beschriebenen Teilen ihrer Umgebung er-

halten, wohl möglich, daß sich bei den protestantischen Schwellen

eine Spar von ehrfürchtiger Sehen regte und sie verhinderte, Bild-

werke, die ihnen selbst verehrungswürdig waren, zu vernichten.

Die gesamte übrige Kircheneinrichtung wurde jedoch zerstört Das
Clestühl für die Gemeinde, die Kinder- und Orgel-Empore wurde
ebenso wie der Herrschaftsstuhl nach dem Abzüge der Schweden
erneuert. Alle diese Ausstattungsstücke haben keine Bemalung
erhalten, sondern zeigen einen schönen warmbraunen Kiefernholz-

ton. An der Brüstung der PutrciiutsEmpore hangen dichtgedrängt
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geschnitzte and bunt bemalte Bretter mit Konsolen (Abb. 5 u. 6|, alle

verschieden, kleine und groß«, reich versiert oder einfach gehalten,

und darauf stehen verstaubte Totenkronen mit langen verblaßten

Seidenblindern, die Erinnerungszeichen an langst verstorbene Mit-

glieder der zum Teil noch blühenden Familien, die vor hundert

und mehr Jahren in Menkin das Feld bestellten, aäeten nnd ernte-

ten. Auch die gegenüberliegende Bildliche Läugswand der Kirche

ist oberhalb der Männer-Sitzreihen mit solchen .Totenbrettern*

geschmückt, die hier die große — aber gottlob fast leere — Ge-

denktafel für die 1813 Mr König und Vaterland gefallenen zwei

Menkiner umrahmen.
Am östlichen Ende der Nordwand liegt das Gestühl für die

Hausbeamten und die herrschaftlichen Dienstleute: den Amt-

mann, die Inspektoren und Gärtner. Das Eigenartige dieser

Kirchensitze sind die Schiebegitter aus Holz, mit denen auch ihre

Türen versehen sind und durch die man die Sitze wie Käfige schließen

kanu. An der Ostwaud, und zwar innerhalb des Standes für die

herrschaftlichen Leute, befindet sich im Mauerwerk eine mit Back-

steinen umrahmte Nische (Abb. 8), in der wohl einst das Bild der

Madonna oder irgend welche Reliquie aufbewahrt und verehrt

wurde. Jetzt wird darin ein Paar gewichtiger messingener Altar-

leuchter, ein zinnerner Abendmahlskelch und eine zinnerne Kanne
für Abendmahlswein, die auf das genaueste einer neuzeitlichen

Teebüchse gleicht, aufbewahrt. Eine lange schmale Bank vor dem
Gestühl der herrschaftlichen Beamten war einst den Madchen, die

unehelich geboren hatten, als peinlicher Sitz zugewiesen.

Mitten unter dem HerrschafUchor fuhrt eine niedrige eichene

Tür in die mit einer Tonne Uberwölbte Familiengruft. Auf der

schwarzen Türe steht in schwungvoller grauer Arabesken-Umrah-

mung: .Geh hinein mein Volk in eine Kammer und schleuß die

Tör nach dir zu, verbirg dich einen kleinen Augenblirk, bis der Zorn

fürUber ist. Esai 26-. Die Gruft birgt gegenwartig l.'i Särge. In der

Mitte steht der prächtige Zinnsarg lAbb. 11) Adams, des Stamm-
vaters der jetzt blühenden Linie der uckermarkischen Winterfeldt.

Bei der gründlichen Reinigung und Ordnung des Gewölbes im Jahre

1000, da» bislang als ein Ort des Schreckens und Grauens nur durch

die vergitterten Ocffnungen betrachtet wurde, fand sieb, daß wie

alle übrigen auch Adams Sarg zwar gewaltsam erbrochen, dabei

stark beschädigt und etwaiger Kostbarkeiten beraubt war, daß

aber alle Hauptteile des Sarges vorhanden und auch die irdischen

Ueberreate des Kriegskommissars in schwarzseidenem spanischen

Mantel und gestickten Strumpfen wohl erhalten geblieben waren.

Auf dem Deckel des nun wiederhergestellten Sarges sind die

Wappen der 16 Ahnen angebracht. Die eisernen Handgriffe wer-

den von Lnwenköpfen gehalten. Breite Zinnl>orten mit Trauben-

und Blattwerk umrahmen die Fliehen. Die eingegrabenen Inschrif-

ten und Sprttche für das Ornament sind durch Vergoldung noch

besonders hervorgehoben. Der Sarg, der nach seiner Wieder-

herstellung im Uckermarkiscben Museum in Prenzlau ausgestellt

war, ist jetzt eine Sehenswürdigkeit von Menkin geworden. Sieben-

zehn Sprüche, alle mit Beziehung auf den in der Not des Krieges

jäh Gestorbenen, bedecken alle Seiten des Sarges. Am Fußende

aber steht geschrieben: .Der wohlcdle und feste Herr Adam von

Winterfeldt, seliger Churf. Brandenburg. Kammerjuuker und

Kriegskommisaarius. in der Uckermark auf Menkin und Kutzerow

erbgesessen, ist zu' Schievelbein den September Anno 1594 auf

diese Welt geboren und hat derselbigen Anno 1640 den 26. Oktober

zu Kutzerow wieder gesegnet. Kuhet allhier dem Leibe nach und

erwartet samt allen Gläubigen eine fröhliche Auferstehung zum
ewigen Leben'. Unter den Übrigen Särgen sind nur diejenigen der

Kinder Adams, von denen fünf vor ihm starben und hier beigesetzt

sind, beachtenswert. Die schwarzen Holzsarge sind an allen Seiten

mit Sprüchen in Goldschrift in der schwungvollen Weise jener Zeit

bemalt, liebliche Engelskftpfe wachsen aus deu umrahmenden

Laubwerk und bilden einen wahrhaft künstlerischen Schmuck. An
dem Kopfende sind bei jedem der Kindersärge die Alliauzwappen

der Eltern dargestellt. Die Verarmung und den Verfall des Kunst-

geschmackes, wie er als Folge des dreißigjährigen Krieges eintrat,

kann man im kleinen ermessen, wenn man die Särge, welche aus

den nächsten hundert Jahren stammen, mit denen Adams und

seiner Kinder vergleicht. Ks sind plumpe schmucklose Holz-

truhen ohne eine Spur von KunstbedUrfnis. Einige reichbeschla-

geue Kichensärge aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die

letzten, die hier beigesetzt wurden, sind Zeugen weiterer Kunst-

fertigkeit.

Beim Verlassen des Gewölbes, in dessen eine Ecke eine be-

nachbarte gewaltige Rüster sich mit ihren Wurzeln eingedrängt

hat, lesen wir die Inschrift, welche auf der Innenseite der Eichen-

pforte, wieder mit weiß auf schwarz in grauer Schnörkclumrah-

mung geschrieben steht:

W&r' ich so weis' als Salomen
Und auch so schön als Absolon
Und hatt" des großen Alexanders Reich
Müßt' ich doch werden dem Tode gleich

ANNO 1637.

.Und nun ans Tageslicht! Und haben wir den toten Winter

feldts einen Besuch abgestattet, so ist es billig, auch der lebenden

zu gedenken. Darum gehen wir durch den Mittelgang zwischen

dem Gemeindcgestuhl zum Orgelchor (Abb. 7) und von dort über den

Müllerchor, der sich — ebenfalls aus vergitterten Schiebefenstern
-- von der Westecke an die Herrschaftsempore anschließt, aul

Abb. 11. Sarg des Kricgtkomtuissars Adam \. Winterfeldt.

diese. Ein gowaltigcr Kamin nimmt fast die ganze eine Schmal-
wand ein. Daneben stehen die erst in jüngster Zeit wieder auf.

gefundenen Reste des eisernen Ofens, an dem der Sage nach

Jonas Gigans, der letzte Prediger von Menkin, von den Schweden
verbrannt wurde. Es sind gußeiserne Platten mit Darstellungen

die Hochzeit von Kana, das Salomonische Urteil und daneben das

Wappen der braunschweigischen Herzöge, alles in der Art de*

16. Jahrhunderts. An der Mittelwand hängt, vorsichtig in der Farbe

erneuert, der aus einem Stück geschnitzte Gedächtnisschild Adams.
Und wie es sich ziemt, daß an einer solchen Statte Vergangen-
heit und Gegenwart sich die Hand reichen, schmückt die benach-

barte Schmalwand ein metallener Oedächtnisschild mit dem ein-

gelassenen Bronzebildnis und Wappen des Generals der Infan-

terie Rudolf v. Winterfeldt Ii 1803), des Spielgenossen und
Freundes von Kaiser Friedrich III., dessen Hauptquartier er

im Jahre 1870/71 leitete. Umrahmt wird sein Gedächtnisschild

von den breiten Bändern der Kränze, welche zur Beisetzung ge-

spendet sind, darunter diejenigen von Kaiser und Kaiserin, der

Königlichen Prinzen, zahlreicher Regimenter, Vereine und be-

rühmter Persönlichkeiten.

Wir aber haben eine Stunde den Stimmen der Vergangenheit
gelauscht, einer Vergangenheit, die mit der Gegenwart durch eine

lebendige Brücke verbunden ist. Denn noch sitzen die Nachkommen
der Männer und Frauen, deren Totenkronen jetzt in der Kirche

hängen, auf denselben Plätzen, wie einst jene, noch suchen Mit-

glieder desselben Adelsgeschtechta, dem der Kriegakommissar Adam
angehörte, Erbauung in dem von ihm errichteten Grmnitbau, noch

stehen die Mauern der Kirche, die vor Jahrhunderten errichtet sind.

Es geziemt sich aber für den Menschen, daß er weiß, auf welchem
Grunde er steht und nicht Uber dem Heute das Gestern völlig vergißt.

Und darum zum Schlüsse ein ernstes Wort!

Mit voller Absicht habe ich diese Zeilen Uberschrieben: .eine

uckermärkische Dorlklrcbe* — eine unter vielen. Es ist Bichl«

besonderes, was ich habe geben wollen. Wie die Kirche in Menkin

gibt es hunderte und sicherlich viele noch weit reichere an Denk'

mälern der Kunst und Geschichte. Aber es gehören die rechten

Augen dazu, um zu sehen, das rechte liebevolle Empfinden, um
die Feder zur Hand zu nehmen und das Geschehene festzuhalten.

Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterland, und dessen, was man
fast täglich sieht, achtet man nicht. Wer hat sich je das Innere

seiner Heimatskirche mit geschichtlichem Sinne angesehen, wer

weiß, wie sie entstanden, wer hat sich über ihren künstlerischen
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Schmuck Rechenschaft abgelegt? Wären dieae Fragen nicht be-

rechtigt, ao würde bei der Herstellung angezahlter Dorfkirchen
nicht früher mit to unglaublicher Pietätlosigkeit verfahren, worden
nicht die ehrwürdigen Holzbildwerke zu Brennholz zerschlagen,

günstigenfalls in dürftigen Bruchstücken auf die Kirchenboden ge-

schleppt oder in Museen gewandert, würden nicht in erschrecken-

der Oesehin aekslosigkeit und erschreckendem braunem Oelfarben-

anatrich angeblich gotiaehe, tatsächlich barbarische Alt*rwände,
denen man die Magerkeit der Kirchenkassen ansieht, an die Stelle

der alten edlen in Farbenschmuck und Vergoldung schimmernden
Allare getreten sein. Die Zeiten, in denen so gegen die ehrwürdigen

Bestände der Dorfkirchen gewütet werden konnte, sind, wie ich

glaube, für immer vorbei. Ein stark auagebildeter geschichtlicher

Sinn ist eins der kennzeichnenden Merkmale unserer Tage und mit be-

geisterter Sorgfalt wird den künstlerischen Regangen derVergangen-
heit nachgespürt, ganz besonders aber der naiven Kunst des Volkes.

MBellte diese Skizze dazu beitragen, zu ihrem Teile Achtung
für unsere ehrwürdigen Dorfkirchen, die liebevollen Bewahre-
rinnen der geschichtlichen Erinnerungen, wie ich sie nannte, zu

wecken, die Augen zu öffnen für den reichen Inhalt, den noch

ein großer Teil von ihnen birgt-

Potsdam. Joachim v. Winterfeldl-Menkin.

Die AllerlieiliKenkapelle
Die allgemeine Sehnsucht der Frommen des Mittelalters ging

dahin, die sterblichen Ueberreste innerhalb der geweihten Mauern
des Gotteshauses selbst oder doch wenigstens in dessen unmittel-

barer Nähe geborgen zu wissen. Nur der letztere Wunsch konnte
in den ersten Zeiten des Christentums in Erfüllung gehen, denn
das Begräbnis in der Kirche seibat war streng verboten ; sie sollte

außer den Reliquien der Heiligen, die der Altarraum barg, keine

sterblichen Ueberreste enthalteu. Dies galt in gleicher Weise von
Klosterkirchen, wie von Kathedralen und übrigen Pfarrkirchen.

In den Klöstern waren die Begräbnisstätten ursprünglich außer-
halb der ganzen Bauanlage, d. h. außerhalb der Klausur, oft in

beträchtlicher Entfernung angelegt, wie wir aus alten Nachrichten

wissen; erst später wurde der Totenacker näher gerückt, mußte
sich aber immer noch außerhalb der Klausur befinden (Hie mos
ordinis nostri erat, ut peculiarc coemeterium baboretur cum sacello

eitra elausuram). In ähnlicher Weise, nur vielleicht schon früher,

wurden bei Kathedralen und Pfurrkirchen die Kirchhöfe um die-

selben angelegt, eine Sitte, welche sich auf dem flachen Lande
und in kleinen Städten bis auf den heutigen Tag erhallen hat, in

den gTÖßern Städten meist erst im 10. Jahrhundert in Abgang
kam. Bald aber waren die Gläubigen des Mittelalters mit dem
Begräbnis bei der Kirche nicht mehr zufrieden, sie wollten in der

Kirche selbst beigesetzt werden, und obwohl dem ein ausdrück-

liches Verbot entgegenstand, so fand man es doch bald gerecht-

fertigt, für hervorragende Kirchen- und Klostervorstinde, wie
auch für solche, die sich durch reichliche Stiftungen den Dank
der Kirche zu verdienen gesucht hatten, eise Ausnahme eintreten

zu lassen und ihren Leichnam im Kirchenraum selbst zuzulassen,

eine Sitte, deren Auftreten sich nicht mehr genau bestimmen
läßt, die aber jedenfalls langsam im Anschluß an die Heilig-

sprechung Verstorbener sich einbürgerte insofern, als jede Kirche
darauf ausging, die Gebeine von möglichst vielen Kanonisierten
in ihren Mauern zu haben und man ja nie wissen konnte, ob nicht

einer der schon bestatteten Aebte und Stifter zur Kanonisierung
gelaugte. Die Zahl der Begräbnisse in den Kirchen nahm aber
so schnell überhaml, daß zuletzt die Bischöfe mit Strenge dagegen
einschreiten mußten; Kirchen, bemerkten sie, seien zum Gebrauche
für Lebende und nicht zu Totenbehältnissen bestimmt; das Vor-
recht des Begräbnisses innerhalb der geweihten Mauern sei für

die Körper der Heiligen vorbehalten, und in den Kirchen, die

durch die Beerdigung aller ohne Unterschied, die sie durch Stif-

tungen sich erkauft, verunreinigt seien, solle der Gottesdienst ein-

gestellt werden. Das Verbot der Begräbnisse in den Kirchen
wurde in Italien, wo diese Sitte am frühesten eingetreten zu sein

svheint, mit Strenge gehandhabt; so oft der Papst eine schriftliche

Erlaubnis zur Einweihung einer Kirche gab, pflegte er stets die

Klausel beizufügen „si nullum corpus ibi constat humanuni
Viele Beispiele hiervon finden sich im .über diurnus Romanorum
pontificum", welcher bereit« im 8. Jahrhundert verfaßt wurde.
Diese Verbote vermochten zwar den Gebrauch zu beschränken,
aber nicht aufzuheben, was vielleicht im Grunde auch gar nicht

in der Absicht der Kirche lag. In den, Klosterkirchen Deutsch-
lands wurden bereits im 11. und 12. Jahrhundert, ja schon früher,

Aebte und Wohltäter des Stifts, besonders Fürsten und Adelige
beigesetzt, dio dafür, daß sie am Kloster gebaut und es beschenkt
hatten, innerhalb der geweihten Mauern ihre letzte Ruhestätte er-

hielten; ebenso wird es wohl auch in andern christlichen Ländern
der Kall gewesen sein.

Bei der größten Auadehnung de» Begräbnisrecht« im Kirchen-
raum selbst konnte jedoch nur eine kleine Schar Auserwählter
sieh dieses Vorzugs erfreuen. Die Mehrzahl mußte ihre Ruhe-
stätte in der Friedhoferde finden und konnte nur durch in der
Kirche aufgehängte Gedächt nistsfeln ,

sogen. Totenschilde, die

anfangs von rechteckiger, später runder Form Wappen, Namen
und Todestag der Verstorbenen enthielten, die frommen Kircben-

In Eßlingen am Neckar.
besucher um Fürbitte für ihre Seelen angehen. Diese Epitaphien,

dio gerade von einer Zeit ab, da sie ihre ursprüngliche Bestimmung
verloren hatten, sich immer prunkvoller und reicher ausbildeten,

behielt der Protestantismus bei und sie sind es, die vielen Stadt-

kirchen einen so stimmungsvollen Reiz und gediegenen färben*

schmuck verleihen, und daher gewissenhafteste Schonung, Pflege

und Beibehaltung an den alten Plätzen verdienen, mOgen sie aus

einer Zeit stammen, aus welcher sie wollen. Leider ist gerade in

dieser Hinsicht überall im Reich hei Wiederherstellungen, die von
verkehrten Grundsätzen ausgingen, schwer gesündigt worden und
manches Kircheninnere hat mit seinem vornebm-bunten Bilder-

und Epitaphienschmuck nicht nur seine ganze Stimmung verloren,

sondern uueh noch an seiner guten Akustik eingebüßt.

Aber auch im Räume des Friedhofs, selbst wenn er zugleich

„Kirchhof" war. mußte zur Beruhigung der Gemüter derer, die

einst hier ihre Ruhestätte finden sollten, eine gottgeweihte Sliitte

eingebaut werden, und so finden wir in der Mitte der meisten

Friedhöfe eigene Kapellen gestiftet, die ausschließlich dem Toten-

dienst geweiht waren, indem sie — in den weitaus meisten Fällen

zweigeschossig — mit ihrem Obergeschoß einen besonderen Raum
zur Einsegnung der Leichen und Abbaltnng von Seelenmessen,

mit ihrem kryptenartigen Untergeschoß (ossarium) aber einen

würdigen Aufbewahrungsort für die Gebeine boten, die ausge-

graben werden mußten, da in den Städten die Bürgerhäuser den
Kirchhof eng umgrenzten, auf den Dörfern die wehrfähige hohe
Mauer denselben umfing, eine Erweiterung der Begräbnisplätze

also nicht möglich war.

Wie heute noch in katholischen Gegenden, besonders in Oester-

reich, fast jeder Friedhof sein Beinhaus besitzt, in dem die auage-

grabenen Schädel aufbewahrt werden, nachdem man sie mitunter

sogar mit dem Namen und Todestag des einstigen Trägers be-

zeichnet hat, wird auch das protestantische Deutschland vor der

Reformation eine große Menge derartiger Kapellenbautcn, dio im
Süden meist Allerheiligen oder St. Michael geweiht waren, besessen

haben. Württemberg hat sich nur wenige Reste solcher Friedhof-

kupellen erhaltenm ; an ist daher genötigt, um üher die bauge&chicht-

liehe Entwicklung dieser Kapellenart einigen Aufschluß zu finden,

sich in Bayern, noch besser aber gleich in Oesterreich umzusehen,

wo sie noch in großer Menge aus dem Grund auf uns gekommen
sind, weil ihre Benutzung sich hier meist bis auf den heutigen Tag
erhalten hat.

Oesterreich besitzt eine Reihe-Romanischer kleiner Rundbauten
mit vorgelegter halbrunder Apsis, von denen einige wenige als

Taufkapellen, die große Mehrzahl aber — vielleicht hundert — als

Friedhofkapellen anzusprechen sind, worauf schon der darunter

angebrachte gewölbte, meist halb im Boden liegende Baum, das

Ossarium, hindeutet. Die zentrale Grundrißanlage ist also die

älteste auffindbare für unsere Kapellen, zweifellos in Anlehnung

an die Kirche des Heil. Grabes in Jerusalem entstanden, deren

Zentralbau noch in konstantinische Zeit zurückgeht.

Vielleicht die älteste derartig angelegte Kapelle auf deutschem

Boden war die, die nach dem gleichzeitigen Biographen des

vierten Abtes von Fulda, Aegil, dieser 82 1 vollendet und von der

es heißt: „Ecdesiam parvam aedifieavit rotundam, ubi defuneta

corpora fratrum sepulturae tradita requiescunt, quam eimiterium

vocant". Eine gewisse Aehnlichkeit der Anlage mit diesen Öster-

reichischen Kundbauten, denen sich manche in Bayern anreihen,

haben auch die in Frankreich zahlreichen, dem Orabdienst ge-

weihten „lanternes des morts-, auch .fancaux* genannt. Es sind

dies eine Art hohler runder Säulen mit einer bis zur Ueber-

dachung führenden Stiege, die in einem kleinen, ein paar Menschen
fassenden Raum endigt, auf dem sich die Laterne befindet, wo
ein ewiges oder vielleicht auch nur an gewissen Tagen brennendes

Licht aufgestellt war.
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Die gotische Zeit brachte mit neuen Bauregeln und Schmuck-
formen auch neue Grundriübildungcn , wie für alle kirchlichen

Bauten, so auch for unsere Kirchhofkapellen, deren runde Grund-
form Aber das Sechs- und Achleck Ins Quadrat und in* Rech-

teck allmählich tibergebt, häufig sogar die Chornische verliert;

in dieser Form sind sie un* Uber ganz Deutschland zerstreut noch
da und dort erhalten; aber den sonderbaren Namen .Karner* haben
sie wenigsten* auf reichsdeutsehem Boden, mit Ausnahme vielleicht

von Oberbayern, meist eingebüßt. Wie in Oesterreich heute noch
allgemein die Friedhofkapellen und Beinhäuser .Karner" beißen,

so ist auch in urkundlichen Aufzeichnungen älterer Zeiten .car-

narium* die allgemein übliche Bezeichnung für diese Bauwerke;
vielleicht sein ältestes Vorkommen enthielt die Chart« Wil-

lelrai Acconensis Episcopi vom Jahr 1161. wo es heißt: .In quo
(coemeterio) praedictus Hanno intuilu pietatis Carnarium ad ossn

mortuorum reponeuda de propria pecunia aedifieavit". Weiter
heißt es bei Willelmus Thoru. anno „Gapella in Ciniiterio.

•iuae dicitur Charner, peracta est'.

Württemberg besitzt nur noch wenige solcher Friedhof-

kapellen und diese wenigen sind meist nicht sehr alt, aber sehr

schlecht erhalten und entstellt. Die besterhaltenen sind das

Nonnenkirchle in Waiblingen, ein zierliches Werk der Spätgotik

von 14W, die Valentinakapelle neben dem Munster in I'lm von
1447. Weiter besitzen Bietigheim, Laufen a. X., Göppingen und
Licbtenstern noch derartige kleine Bauwerke. Der .Kerntal" in

Deuringen und die Veldncrinkapelle in Hall, die wohl auch zu

dieser Art Bauten gehörten, sind abgehrochen; die Trammer von
manch anderem Karncr aber liegen vielleicht tief in der Erde der
von Jahr zu Jahr langsam sich hebenden Friedhofe. Der grollte,

älteste und eigenartigste Karncr Württembergs jedoch ist in das
Gebäude de* Stadtarchivs in Ettlingen a. N. verbaut, den aus den
zwei verschiedenen Umbauten spaterer Zeiten herauszuschälen

und auf dem Papier darzustellen dem Verfasser dieser Zeilen so

ziemlich gelungeu sein durfte (Abb. 1 -.">).

Was den Anlaß zur Erbauung dieser Friedhofkapelle neben
der Dionysiuskirche gegeben, eine fromme Stiftung oder der all-

gemeine Wunsch der Bürgerschaft, läßt sich nicht mehr ermitteln,

ebensowenig wie ihre Bauzeit, auf die wir nur aus den verwen-
deten, der frühesten Gotik angehörigen Bauformen schließen

können, die uns durch Vergleichung in die Mitte des la. Jahr-

hunderts weisen; jedenfalls sind die altostcn Teile der Kapelle

nicht früher als die im Jahre 1233 begonnene Dominikanerkirche
St. Paul in Eßlingen, und ihre h/kchsten und jüngsten Teile, der
Gtockengiebel, nicht später als 1300 errichtet worden. Daß die

Kapelle nicht vor Erbuuung der Stadtmauer, die Friedrich II. zu-

geschrieben wird, begonnen wurde, ist aus der Bauart leicht

ersichtlich, wohl aber ist möglich, daß sie gleichzeitig mit der
Stadtmauer aufgeführt wurde. Daß das Untergeschoß nicht älter

ist als das Obergeschoß, höchstens nur wenige Jahre und daß
dieses Untergeschoß nicht, wie Pfaff, als man es im Jahre 1937

wieder fand, annahm, die Vitaliskapelle ist, der die Stadt ihre Ent-

stehung wenigstens mit verdankt, das geht klar und augenfällig

aus den noch erhaltenen Architekturteilen des Untergeschosses

hervor, aus den Kragsteinen und Kreuzgewölberesten, die ausgespro-

chen frühgotische Bildung zeigen und mit denen von St. Paul so

nahe verwandt sind, daß man annehmen darf, dieselben Stein-

metzen, die an St. Paul gearbeitet und erstmals die strengen Bau-

formen der von Frankreich herandrängenden Bettelorden in Eß-
lingen zur Anwendung brachten, haben auch die Allerheiligen-

kapelle erbaut. Tatsächlich finden sich auch am Oberbau die gleichen

Steinrnetzzeieheu wie an St. Paul.

Paulus sagt in seinen Kunst- und Altertumsdenktnälem Würt-

tembergs (I. Band, Seite 181): .Die frühere Allerheiligen-

kapelle, jetzt Stadt- und Spitalarchiv. ist nunmehr da» Wieste

Gebäude der Stadt und höchst merkwürdig; sie stammt aus

verschiedenen, mindestens drei Bauzeiten. Ursprünglich war sie

eine kleine, kurze, dreischiffige Kirche mit schlankem Hoch-

schiff, uralt mit glattem Gemäuer und Ruudbogentüren. An der

Südseite ist ihr die tief hinabreichende Stadtmauer wohl erst vor-

gebaut worden und unter der Kirche, hinter den Buckeh|uadern

der Stadtmauer, an welcher heute noch der Xcckarksnal hinlauft,

wurde in spätromeniacher Zeit eine gewölbte t'nterkirche ausge-

höhlt, mit breiten Gurten auf schweren Kragsteinen, als Beinhaus".

Wie schon oben gesagt, ist Ober- uud Unterkirche fast gleich-

zeitig und wie man später sehen wird, ist der Giebel, den Paulus

für einen Hochschiffgiebel hält, ein Glockengiebel. Bleibt man aber

bei einer dreischiffigen Kirche, die Bogenpfeiler haben muß, dwmi

ist die spatere Anshöhluug der t'nterkirche eine bauliche Unmög-
lichkeit, ganz abgesehen von der Krage, worauf denn vor Vorbauung

der Stadtmauer vor die Kapelle diese gestanden haben soll.

Die älteste urknndliehe Nachricht über die Allerheiligenkapelle,

die wir besitzen, ist aus dem Jahr 1326: an den Vigilieo des

H. Valentin dieses Jahres schenkte Wortwin, der Priester, m
Eßlingen an die Altarpfründe .in capella omnium sanetorun in

eimiterio Ecclesiae parochialis", welche bis jetzt nur 30 Schillinge

Heller jährlich betragen hatte, mit Zustimmung der Patrone, des

Pfarrherrn und des Dekans, zum Unterhalt eines ständigen Kaplans

•eine liegenden Guter. Wortwin behalt sich die Versehung des

Altars und den Genuß der Pfründe auf Lebenszeit vor, Obertrip

das Prasentatlonsrecht für die erste Vakanz dem Ulrich Ribstein

und Konrad Ziegeler, Bürgern zu Eßlingen, und für spätere dem
Dekan und dem Rat der Stadt. Bischof Rudolf von Konstanz be-

stätigt auf Bitten des Dekans Heinrich von Eßlingen diese Stif-

tung und letzterer trifft mit Burgermeister Johann Reroscr und

dem Rat zu dieser Pfründestiftung folgende Bestimmungen. Der
Pfründner soll alle Tage eine Messe and alle Montage eine Seel-

messe ohne Rücksicht auf besondere Feste lesen oder singen und
wie andere Kaplane im Chor erscheinen, die I^utkirche soll die

Raulast der Kapelle tragen, zwei ewige Lampen, für deren eine

eine Gülte vorhanden ist, unterhalten, Kelch, Buch, Meßgewand,
Wachs und alles weitere Nötige zur Messe geben, wie für die Altsre

in der Kirche, da die im Kirchhof gesammelten Gebeine in

der Kapelle ruhen; der Kaplan erhalt, was am Tage Aller

heiligen und an Kirchweihe für die Kapelle erbeten wird und soll

es zur Sclnntlckung der Kapelte anlegen. Der Dekan hat nicht

mehr Stimmen bei der Besetzung, als die Ratsmitglieder.

Wir haben oben gesehen, daß die ursprüngliche Grundrißform
der Karner eine zentrale war, die dann die Gotik über das Poly-

gon ins Rechteck führte; wenigstens ist diese Entwicklung in

Oesterreich und Bayern zu beobachten, und man kann annehmen
daß auch Württemberg zentrale romanische Karneranlagen neben

seinen romanischen Stifts- und Stadtkirchen besessen hat; aber

keine ist uns erhalten; die wenigen, die wir überhaupt noch haben,

entstammen einer fruhereu oder späteren Zeit der Gotik; unter

ihnen die älteste, gerade die EBlinger Allerheiligenkapelle hat zur

Grundform ein Rechteck, dessen Seiten sich wie 7 : 9 verhalten

Das Untergeschoß (Abb. 4), das BoinhauB war dreischiffig in-

gelegt; das Kreuzgewölbe, dessen Rippen und Gurte denselben

Querschnitt, die Fase, zeigen, wurde an den Wänden von derben

Kragsteinen, von denen noch die meisten erhalten, in der Mitte

von sechs Säulen getragen, die verschwunden sind; jedenfalls

waren sie in ihrer Form verwandt mit den Bogenaüulen der

Paulskirclie, nur derber in der Gliederung der Kapitelle und

Füße, den Kragsteinen der Gewölbe entsprechend. Durch eine

rundbogige Pforte an der Westseite, die noch teilweise im

Innern sichtbar ist, betrat man den Raum, dessen FußbouVr,
wohl ursprünglich nur etwa 1,3 in tiefer lag, als das umgebende
von der Kirche zur Stadtmauer und Kapelle her abfallemlt-

Gelände. Beleuchtet war das Reinhaus durch vier Fenster mit

tief eingeschrägten Leibungen auf der Xnrdseite, zwei durch

die Stadtmauer durchgebrochene auf der Südseite und zwei

Fenster auf der Westseite (Abb. 1, 1, 4 u. '>); nur «och die

vier letzteren sind in ihrer ursprünglichen Gestalt erhalten; dir

vier enteren wurden (wohl nach der Wiedereröffnung des Beio-

hauses und Zugäuglirhmachnng von der Südseite her im Jahre

1637) verändert. Au der Ostwand hat das Beinhaus noch den

IV»'» breiten Pfeiler, auf dem im Obergeschoß die schwere
Steinmasse des Altars stand. Den Schub der schweren Krenz-

gewölbe aufzuheben, waren au de» beiden freien Ecken und
an der Ost-, West- uud Nordseite Strebepfeiler angesetzt, die an

der Südseite die 1.70 m starke Stadtmauer Überflüssig machte
Die Ecken fassen zwoi Strebepfeiler, die rechtwinklig zu den

Maucrfläcben vorspringen und l'/,fach so stark sind, wie die

Zwischenpfeiler. Von der alten Ausstattung dieses in einem Bau-

aktenstück vom Jahr 1610 als .Gruft- bezeichneten Raumes U:

keine Spur mehr erhalten; in jenem Jahr besaß er noch eineu

Altar, der abgebrochen werden soll; der Zugang soll ebenfalls

zerstört und das Gestäffet, das zu ihm führte, herausgebrochen
werden. Die Fenster werden in der Folge auch vermauert und
das Gelände ringsum höber gelegt worden sein; damit versank

die alte Unterkapelte im Boden und bald auch die Erinnern»;
an ibr Vorhandensein, nachdem wohl schon seit der Reformation
ihre Benutzung als Beinhaus zurückgegangen war und schließ-

lich ganz aufgehört hatte, weit seit der Säkularisierung der Et>-

linger Klöster nach 1530 die diesen gehörigen Kirchhöfe, sechs

oder sieben an der Zahl, in allgemeine Benutzung genommeu
wurden und daber ein Ausgraben der Gebeine bei den im Verhält-

nis zur gesunkenen Einwohnerzahl ausgedehnten BegräbnisplätzeB

selten nötig wurde.
Eine Verbindung der Unter- mit der Oberkapellc im Innern
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bestand nie. auch die noch erhaltenen entsprechenden Heispiele

anderer Gegenden weisen weder Treppe noch Sehacht auf zur

Verbindung beider Geschosse, vielmehr waren beide für sich von
außen zugänglich, denn die Benutzung beider Rllume war gauz
verschiedener Art und erheischte koine Verbindung im Grgensatz

werks durch Spitzbogen verbunden, wodurch eine Galerie auf der
Fußbodenhohe des Obergeschosse* gebildet ward (Abb. 1 n. 2); nur
die Eckstreben sind Uber diesen Umgang bis cum Dscbgesims des
Gebäudes hochgeführt, jedoch von schmalen Pforten durchbrochen,
die die Umginge der drei Seiten verbinden; die vierte Umgangs-

t-»««'«> t i i i »

Abb. 4. Untergeschoß. Abb. 5, Querschnitt

zu den zweigeschossigen Palastkapellru auf den Kaiserburgen von

Nürnberg, Eger, Kreiburg a. d. Unstrnt usw.

Die Zugangsfrage de« Obergeschosses (Abb. 3) vollständig zu

losen gelang mir nicht; indes ist sie nicht von tief einsehneidender

Bedeutung, da die Treppe kaum von baulicher oder schönheitlichcr

Bedeutung für das Gebäude war; vielleicht war sie nur von Bolz

angebaut. Klar ist auch nicht, ob sie an der West- oder an der

Nordscite lag und von dem gegen heute etwa 2,5 m tiefer liegen-

den OelHnde hinaufführte. Ich habe angenommen, dafi sie Uber

dem Eingang der Unterkapelle zur Westpforte der Oberkapelle

hinauffuhrt«.
Die Gewölbestrebon waren auf den drei freien Seiten des Bau-

sche, der Stadtmauerwehrgang, der anfangs mit

Zinnen versehen und nicht bedacht war, stand

jedoch anscheinend in keiner Verbindung mit den
Übrigen drei Seitenumgangen, von denen, wie

schon oben erwähnt, zwei Pforten ins Innere

führten, die mit Rundbogen ebpuso wie die Unter-

kapellenpforte Uberdeckt sind, wahrend die ufasjt
len tiefeingeschrägten Fenster, von denen nur

noch eines in seiner ursprünglichen Gestalt erhal-

ten ist, ebenso, wie die der Unterkapelle, den

Spitzbogen zeigen. Diese drei Umgänge hatten

eine Bedachung, die von Bogen getragen war,

ähnlich den Zwerggalerien der romanischen Zeit:

wir sehen einen ebensolchen Umgang an der
St. Godehardskapelle in Mainz, ebenfalls einem
Kurner, noch erhalten. An unserer Kapelle sind

nur noch spärliche Reste, die aber gunz sicher

seine Abmessungen und Formen, auch die Anzahl

der Bogenstellungcn nachweisen; nur die Säulen

werden nach einem Motiv der Pauls- oder der

wenig spätem Franriskancrkirchc zu St. Georg zu

ergänzen sein; eigentümlicherweise zeigten die

Bugenstellungen, dem einzig noch erhaltenen Hu-

genstück nach zu srhließen, das auf dem Krag-
stein am Eckstrebepfeiler noch uufsitzt, au die-

sem Werk aus der Mitte oder dem zweiten Drittel

des 13. Jahrhunderts noch den Rundbogen und
nicht den Spitzbogen, ebenso wie die Eingangs-
pforte ins Untergeschoß und die zwei TUren des

Obergeschosses rundbogig sind. Aber auch für diese

eigenartige Erscheinung haben wir einen Vorgang bei der Pauls-

kirche, die an Stelle des bei der Wiederherstellung erst erbauten
Doppclportals einen rundbogigen Eingang hatte, den Heideloff,

wie folgt, beschreibt. Die westliche Fassade der Paulskirche ent-

halt ein weites, rundbogiges, ins Mittelschiff führendes Portal; die

Profilierung seiner Gewände besteht aus zwei Rundstaben, einem
äußern mit kelrhformigem Kapitell, einem schwachem und zwei
den Abmessungen der Rundstäbe entsprechenden Hohlkehlen. Es
ist überhaupt zu bemerken, daß sich hier in der Eßtinger Früh-
gotik noch da and dort der Rundbogen erhielt. Auch das erst

kürzlich wiederentdeckte große Pracht portal am Nordturm der

Dionysiuskirche (vergl. S. 57, Jahrg. 11*03 d. Bl.i hat nicht, wie
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man in Anbetracht de« schon vollkommen gotisch gebildeten Kapi-
tells annehmen sollte, den Spitz-, sondern den Kundbogen.

Die Kragsteine, die an den Eckstreben die Bogen tragen,

haben die Bildung, wie wir sie hauptsächlich an der Franziskaner-
kirche finden, die in verfeinerter Weise die frtlbgotischen Formen
der Paolskirche aufweist. Die Bogen waren einfach gefast, nenn
von ihnen tragen die Umgangebedachung der Nord-, sieben die

der Ost- und We*Ueite. Die Oberkapelle war nicht gewölbt, son-

dern ihre Decke bildete entweder ein mit Malerei verziertes Ge-
balk oder einen offenen Dacbstubl, wie in den alten Basiliken oder
ein Tonnengewölbe aus Holz, wie es noch hauptsächlich in einigen

Kirchen de« Zabergaue« erhalten ist; ich habe in dem Wiederher-
stellungsversuch das letztere angenommen (Abb. 5), weil sonst

das mit schon gegliedertem Gewände versehene Fenster der
Westseite kein Licht hatte mehr ins Innere bringen können, son-

dern von einem wagerechten den Raum in der Höhe des Dach-

gesimses bedeckenden Abschluß gerade geschnitten worden wäre.

Ein einfaches Satteldach deckte den Bau ab; der Ostgiebel war
ganz einfach gebildet, nur von einer kraftig profilierten Deck-
platte, ähnlich dem Dachgesims, an den beiden Traufseiten ab-

gedeckt; der Westgiebel jedoch war als erhöhter Glockengiebel,

den wohl ein Kreuz ans Stein oder Eisen krönte, gebildet und
mit zwei spitzbogigen Glockenöffnungen verseilen. Dieser Glocken-

giebel steckt vermauert noch in dem 1610 erhöhten Giebel, ist

aber unzweifelhaft als solcher und nicht etwa als Hochschiffgiebel

anzusehen; einmal sind in seinen Oeffnungen keine Fensternuten,

auch keine Lichtschrägen, wohl aber in den Leibungen die Locher
zu finden, in denen die Achsen der Glocken steckten: anderseits

wäre die Breite dieses Mittelschiffs höchstens 3 m gewesen, wall-

rend die Seitenschiffe nicht mehr als 2 m Breite bekommen hatten,

bei einer MittelschiffhOhe von rd. 12 m; solche Verhältnisse sind

doch wohl unmöglich, in dieser Zeit und bei so kleinen Anlagen.

Die Gewände der Glockenöffnungen sind mit einer Fase verziert,

auf der ringsum Halbkugeln in Abständen gleich einem Perlen-

kränz aufgesetzt sind, ein Motiv, das bis jetzt in Ettlingen nicht

entdeckt wurde, aber an die frühgotischen Formen des Klosters

Goadental erinnert. Noch einen besonderen Schmuck hat die

Kapelle: zwei eigenartig gearbeitete Köpfe über den Eckstrebe-

pfeilern an der Nordseite, die aus der Mauer mit den Hälsen

herauswachsen und von denen die eine bärtig, die andere ohne
Bart, aber beide mit langen Uber der Stirn verschnittenen Haaren
gebildet sind.

Das ganze Hauwerk muß zu einer Zeit, da es noch wohl er-

halten und nicht durch Umbauten entatellt und durch Auffüllung

des umgebenden Geländes in den Boden gesunken war, einen

durch die reiche SchattenWirkung des zierlichen Bogenwerks and

durch den fein umrisseaca Glockcagiebel, der in der Folge bei der

späteren Nikolauskapelle und bei der Spitalkirche nachgeahmt
wurde, wie durch die Eckstreben hervorgerufenen malerischen

Kindruck gemacht haben. Leider mußte sich die Kapelle zwei

Umbaute», von denen besonders der letzte sehr verderblich uud
durchgreifend war, gefallen lassen.

Der erste fällt ins Ende des 15. Jahrh., eine Zeit, in welcher

uud zwar 14K5 die Kapelle zum zweitenmal« j urkundlich genannt

wird, in der in Eßlingen an Kirchen und Profanbauten eine rege

Bautätigkeit herrschte. Die Frauenkirche ging ihrer Vollendung

entgegen, die .Stadtkirche erhielt die Schmuckstücke ihre« Chors,

Lettner und Tabernakel, die SpiUlkirche war im^Ban begriffen,

an den Klosterkirchen wurde gebessert und erweitert, die fremden

Klöster bauten ihre l'fleghöfe um. die Bürger ihre Behausungen und

die Stadt selbst verbesserte und verstärkte ihre Festungswerke.

Man begnügte sich bei dem erste» Umbau der Kapelle damit,

die schmalen spitzbogigen Fenster der Nord- und Südseite bis auf

eines an der SUdwesteeke zu verbreitern und dafür rechteckige

feingegiiederte Gewände mit Mittelpfosten und Maßwerkfnllung

einzusetzen, den Dachst uhl zu erneuern und für die Obcrkapclle

in Gestalt einer Balkendecke, von der der mit Maßwerk be-

malte Unterzug noch erhalten ist, eine neue Abdeckung zu

schaffen. Gleichzeitig bemalte man die Ostseite des Innern mit

einer Reihe Darstellungen, untermischt mit sehr gut gezeichneten

Ornaineuten in Grün mit Weiß gelichtet und Schwarz schattiert.

Der figürliche Teil der Malereien stellt nach den noch gut erhal-

tenen Helten zu schließen, die Aufnahme von Helligen ins Reich

Gottes und ihr Leben daselbst dar. Die Mitte der Wand, wo der

lilug&t verschwundene Steinalter stand, dessen Fundament ich

oben gedachte, bezeichnen die Symbole der vier Evangelisten: die

Karben sind für Umrisse und Schattierung der Fleischteile braun-

rot, sonst schwarz; die Gewänder erscheinen in Tiefblau, Zinnober,

Grün, die Heiligenscheine sind vergoldet: die Größe der Figuren

in den einzelnen Feldern, die durch kräftige rote Striche von ein-

ander getrennt sind, ist etwa 40 cm, und ihre Darstellung ist nicht

künstlerischer Handhabung des Pinsels bar. Die übrigen drei

Wände deckte eine aufgemalte Quaderteilung, die als Sockel

vielleicht eine rings umherlaufende Teppichroalerei hatte. Dieser

Umbau, der eigentlich mehr eine zettgemäße Erneuerung gewesen,

hatte wenig Urtümliches entfernt, aber manch Beachtenswertes bei-

gefügt. Anders war dies bei dem zweiten Umbau vom Jahre IHK',

der viel entfernte, zerstörte und verdeckte, aber wenig Schönes bei-

fügte, trotzdem die Leitung in den Händen keine« Geringem, als

Heinrich Schickhardts, des Herzogl. Württenibergischen Baumeister»,

lag. Seit der Reformation hatte die Kapelle verödet und unbenutzt

dagestanden, wenigstens das Obergeschoß, während das Belngewölb
noch einige Zeit vielleicht weiter benutzt wurde. Der L'mbau de«

nebenliegenden städtischen Kanzleigebäudes dehnte sich auch auf

die alte nutzlose Kapelle aus, deren Räume für Registratur und
Archiv geeignet schienen; entere war bisher im Kanzleigebäudc

selbst untergebracht gewesen, während letzteres in einem Gemach
auf dem Wendelstein lag. Die Absicht, für erstere mehr Raum und
wenigstens für die wichtigsten Teile ein feuersicheres Behältnis zu

erhalten, für letzteres einen in unmittelbarer Nähe der Kanzlei ge-

legenen auch hinlänglich sichern Raum, führte zo diesem Umbau
der Kapelle, die man auf dem Stadtmauerwehrgang leicht von der

Kanzlei und weiterhin über das finstere Tor weg vom Ratbau» aus

erreichen konnte.

.Schickhardts Entwürfe, deren Originale heute noch im Archiv

liegen und für die er laut Dauksagungsschreiben das für jene Zeit

hohe Honorar von 15 Dukaten erhalten hatte, gelangten im großen

ganzen zur Ausführung; nur in der Richtung der Giebel befolgte

man Schickbardts Plan nicht, der sie gegen Süden und Norden

gerichtet zeigt, sondern erhöhte nur die alten Kapellengiebel,

welchem Umstand es zu danken ist, daß uns der alte eigenartige

Glockengiebel erhalten blieb. Am 30. März 1610 hatte der Maurer-

meister Hans Schönstoin und der Zimmermeister Hans Ulrich

Westen ihre Angebote auf die Arbeiten dem Rat überreicht; da

aber in denselben die Arbeiten au alten Kanzleigebände und die

an der Kapelle nicht getrennt behandelt sind, so können die Sum-

men, die auf den Umbau der letzteren verwendet wurden, nicht

mehr festgestellt werden.

Man ersieht nur. daß geplant war, den .Altar in der Gruft

-

abzureisen, das .Gestäffel* zu entfernen, dann an der Nordseite

der Kapello als Verstärkung der Mauer, die ein Gewölbe zu trafen

bekam, das über dem obem Kapellenraum als Stichtonne gespannt

werden sollte, einen Strebepfeiler in der Mitte zwischen den

alten Pfeilern anzusetzen und das .alte Bogenwerk" wie die

Bogenumgänge genannt werden — wegzureißen. Alle diese Ar-

beiten wurden ausgeführt, nur leider der Strebepfeiler nicht ange-

setzt der wenigstens einigermaßen den mächtigen Seitab, den das

1 Schuh starke, bei 2,20 m Pfeilhöhe 8,20 m weit gespannte Ge-

wölbe auf die nur 03 cm starke Wand ausübte, aufgehoben hätte.

So kam ea, daß die Wand allein nicht stand hielt und auswich,

weshalb man dem Gewölbe bald nach seiner Einsetzung Stützen

geben mußte, die es heute noch hat Daß es nicht trotzdem ein-

stürzte, ist nur dem zuzuschreiben, daß die starke Last des Ge-

bälks und der Wand dos Obcrgexchosses, das Schickhardt neu auf-

setzte, auf die Widerlagswand drückte und zugleich da« Gebälk

ankerartig wirkte. Genau uach SchickhardU Plane ausgeführt

wurde die Wendeltreppe, die den Boden der ehemaligen Kapelle

mit dem neuaufgesetzten Stockwerk verband, deren Fundament

aber bis zum Boden des Beingelasses hinabgeführt werden muüte;

wobei auch statt der Kreuzgewölbe dieses Raums, die entweder

schadhaft waren oder beim teilweisen Ausbrechen, das der Wen-
deltreppenbau erforderte, zusammenstürzten, unter Entfernung

der Stützen desselben, ein mit nur in Pfeilhöhe ausgeführtes

Stichtonnengewölbe eingesetzt wurde, dessen Scheitel sich in der

Folge auch um etwa 2ti cm senkte.

So entstellt und mit Konstruktionen, die seinen Bestand rc-

fahrden, umgebaut, steht der alt« Karncr vor uns und es bleibt

dem heutigeu Oeschlecht, das lebhaft bestrebt ist. das was uns die

Altvordern an Denkmälern ihrer Bauweise hinterlassen, durch

liebevolle Erhaltung sich neu zu erwerben, die dankbare Aufgab*-

und Verpflichtung, uuter gleichzeitiger Beibehaltung des heutigen

Zweckes des Gebäudes, die alte reizvolle Kapellenanlage ans Hiül.-u

späterer Umbauten herauszuschälen, ohne bemerkens- oder er
haitenswerte Teile, die diese hinzugefügt, zu entfernen, vielmehr

dus Bauwerk uls langsam Gewordenes möglichst augenfällig seihst

teine Baugeschichte erzählen zu lassen.

Ettlingen, Oktober 1W03. Albert Benz.
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Nr. 3. Di^ Denkmalpflege.

Verzeichnis der preußischen Provinzial- und Bezirks-Konservatoren.
Aufgeteilt am 2. Januar 1904.

Gewählt staatlich bestä-
Name und Hauptamt Wohnort

für die Zeit tigt am

i._

Bö tt icher, Adolf, Architekt

Dethlefsen, Richard Jepsen, Königl.
(Landbauinspektor. dann) Kreis-
baninspektor

Königsberg

Danzig

Königsberg

1. Provinz Ostpreußen.

Dauer der 8. Marz 1894

24.Marz 18*1» bis 10. Dexember 1900

1. April 1Ö02

I. Febr. 1W2 bis

31. MB« 1905
14 MUrz 1602

König]
Direktor des

Heise, Johannes
I-andesbauinspektor
Wostpr. Kunstgewerbe-M

Botticher, Adolf, Architekt

Sc hm id. Bernhard. Heg

Blnth, Gustav, Königl. Geheimer Bäu-
mt, Landesbaurat

UOttaer, Georg, Königl Landbau-
inspektor

Lc nicke, Hugo, Professor, Dr. phil. b.c.,

Direktor des Stadtgymnasiums

Schwartz, Franz, Dr. phil., Direktor des
Mus., Landes-Bibliothekar

Baurat, Danzig

Danzig

Marienburg

Berlin

'2. Provinz WestprenBea.

23. Mitrz 180Bii Jahre
ü Jahre

Dauer der
Denkmäler-

20. Mai 189*

17. Juni 1900

der Amtszeit

24. Mttrz 1899

; 8. Juni 1901

31. Marz 1905

25. Februar 1B9B

I 15. April 1899

< 8. Juni 1901

Nachruf .Denkmalpflege"
1901, S. 84

.Denkmalpflege*
1902, S. « i

Nachruf: Zentralbl. d.

Bauvcrw. 1999, S. JiK)

Nachruf sieh oben

« Jahre 22. Dezember 1902 31. 1908'

8. Provinz Brandeobarg.

1. April 1892 bis 23.September 1893 Sl. März 1S95
31 Marz 1895 bu auf weiterei

Steglitz

Stettin

, I.April 1895 bis

31. März 1898
1 I.Jan. 1902 bis

31. Dez. 1904 ;

25. Januar 1902

i
23. NoTbr. 1901 Nachruf .Denkmalpflege"

1901. S. I2H, 12«

31. Dezember 1904 vergl. .DeJikmalpflege-
im, s. l«

4. Prorinz Pommern.

9. Marz 1691 bis :W. April 1894 bis

30. Juni 1900

7. Febr. 1900 bis

30. Juni 1900

5. Provinz

auf weiteres

Prov.-Mus.,

|Kohte, Julius, Reg.-Bauineister, Ver-
treter wahrend der Erkrankung
Sehwartzens)

Kümmerer, Ludwig, Prof., Dr. phil.,

Direktor de» Prov.-Museums

Charlotten-
burg

3«. Juni 190«

30. Juni l'HW

12. August 1*95 bis v 19. Juli HKH

vergl. .Deutsche Bau
Zeitung' 1894, S. 2«;

Nachruf .Denkmaliifleg«-
1901, S. »i

ohne
ZcitgTenze
gewählt

10. Februar 1903
bis anf

I

ti. 1'ruTini Schlesien.

Lutsch, Hans, i Keg.-Baumeister, dann
KgL Landbauinspektor, dann) Kgl-
Baurat

I

Breslau I B9 1 , auf 5 Jahre
embi
Sept
1901

. Juni 1892
9. September 1898 31. Oktober 189«
bis 9. September

(Kühn, Hermann, Professor, Direktor
der Kgl. Kunst- and Kunstge-
werbeschule

J

Burgemeister, Ludwig, Dr. phil.

iReg.-Baumeister, dann) Kgl.
Landbauinspektor

Theuner. Dr. phil., Archivaasistent

Döring, Oskar, Dr. phil.
,
Privatgelehrter

Vertreter 23. Februar 1901 ab

ohne Zeitgrenze

31. August 1896
23. Februar 1901

5 Jahre 11. Januar 1902
bis auf weiteres

I

Magdeburg

7. Prorlat .Sachten.

1893-1897
! 31. Mtrz 1893

| kommissarisch: 12. Februar 1*98
jbis auf weiteres: 14. Juli 1*99

Oktober 190«

]5.Novemberl807

31. Mftre 1904

Ablauf der Dienstzeit
durch Berufung in das
Kultusministerium als

der Kunst-

i 2. August 1902

8. Provinz SehlMwIg-tlolsteia.

Haupt, Riebard, Professor, Dr. phil., ' (Schleswig, unbeschrankt 20. September I *93 ohne Zeitgrenze
Ovmnasial-Oberlehrer a. D. dann) Kutin bis auf weiteres gewählt

9. Provinz Hanaover.

Reimers, Jaeobus, Dr. phil., Architekt,
Direktor des Provinzial-Museums

Ludorff, Albert, Kgl. Baurat, Pro-

5 Jahre
5 Jahre

9. Juni 1894 bis

auf weiteres
8. April I86S

17. April 1904

Monster

1». Provinz Westfalen

1691, ohne Zeit- 7. Juni 1892 bis

auf
ohne Zei(grenze

l
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Die Denkmalpflege. 24. 1904.

^J&iii^ und Wohnort
Gewlhlt

für die Zeit tigt

Prorioi HeitHen.

1 1
U.

Bickell.^Ludwig, Dr. phil. h. c, Refe-

v. Drach, Alhard, Dr. phil.,

uii der Universität

Marburg bi«31. MärzlSBö.
dann weiter

Marburg

Luthmer, Ferdinand,
rektor der

"

beschrankt

12. Bezirka-Konservator ftr den Keei*r«ajr*l>e-Irk

r> Jahre s. April 1903

21». Februar IHM + 20. Oktober 1901 Nachruf .Denkmalpflege-
bis auf weitere» in», S. 8

^

11. April 1902 ohne Zeitgrenze vergl. .Denkmalpflege-
bis auf weiteres 1902, S. 63

""

, Di- ! Frankfurt
am Main

(Meinen, Paul, Dr. phil., ordentlicher (Düsseldorf,
Universitäts-Professor dann) Honn

I». KheiuproTlni.

r. Jahre I Juli )s«;t

5 Jahre 7. Mai im

1. April 1W«

A I.Mai IK«6

31 Mai ISH13

Neuwahl Knde 1WU

14.

Laur, Kriedr. Wilh., Privat-Arohitekt (Sigmaringen,
dann)

Hechingen

5 Jahre 15. April 1BS0 31. Dezember IMOO
6 Jahre IV August 1901 »l. Dezember lWtt

Der „Mauerscheill* hei Mellrich»t«<l( in Unterfrankeu.

Bei dem Dorfe Unterfilkc, H. A. Mellrichstadl., Kreis Unterfraii-

ken, liegt in einem WiesengTund je zur Hillfte auf bayerischem und
auf meiningschein Staatsgebiet die Ruine Mauerschedl(Abb.l —3i.

Als sie 1901 von dem Berichterstatter als Referenten am königl.

Generalkonservatorium der Kunstdenkmäler und Altertümer Bayerns
zwecks Anweisung für wettere Behandlung untersucht wurde, war
nur ein etwa 6 m boher quadratischer Turmstumpf Uber denn Boden
sichtbar. Unter ganz mit Strauchwerk bewachsenem hohen Schutt
ließen sich dann noch die Mauern eines westlich an den Turm
anschließenden rechteckigen Oehäudes erkmurn, woraus auf eine

Kirche geschlossen werden konnte, dann noch der Zug einer fast

kreisrunden Umfriedungamauer. Dem tatkräftigen Eingreifen

des um die Geschieht»- und Kunstdenkmäler seines Bezirkes eifrigst

bemühten Amtsvorstandes, Regierungsrates U Ottmann, ist es nun
zu danken, daß die bäuerliche Gemeinde Mit telstreu, welche

die Hallte der Ruine besaß, auch die andere aus Privatbesitz er-

warb und 1902 und 1903 die Mnucrreste größtenteils freilegte. Die
Mittel hierzu leistete z. T. die Gemeinde selbst, sie erhielt aber
auch einen Zuschuß von 300 Mark von der k. Regierung von

Die Ab-Unterfranken.

»chluß erreicht, der einen Be
Die Kirche 1

) hat einen etwa 7 m hohen Ostturm; dessen Unter-

geschoß, das mit einer jetzt eingestürzten Tonne überwölbt war,

dient« als Chorraum, den je ein Schlitzfenster im Osten und Süden
erhellten. Zwei kleine Kuchen für Sakrarium und Ewiges Licht

sind in der Wand ausgespart. Das ehemals flachgedeckte erste

Obergeschoß mit gleichfalls zwei Fenstern hat westlich eine kleine

Tür. Totn zweiten Obergeschoß sind nur noch Reste vorhanden.
Das Schiff schließt sich westlich an und hat ciuen Sudeingang:

seine Mauern stehen noch etwa 2 m hoch. Die Kirchhofmauer ist nur

noch in Mannshohe erhalten, hat im Süden einen breiten Eingang,

im Norden eine kleine Ttlr; außen zeigten sieb Spuren eines

Grabens. Kirche und Friedhofmauern sind aus rohen Sandstein-

quadero gebaut, die Schichtung ist sehr unregelmäßig, die Mörtel-

bindung nur am Turm als genügend zu bezeichnen. Die Turin-

ecken sind durch Binder verstärkt. Die Rahmen der Chorfenster

sind gleichfalls roh gearbeitet. Die Tür im ersten Obergeschoß,

welche ehemals auf den Dachboden der Kirche führte, ist mit

einem einfachen Rundbogen UberwOlbt : der Choreingang ( Triumph-
bogen), von dessen Einfassung nur im linken Gewände ein Stück

steht, zeigt dagegen einen ganz gedrückten Flachbogen, was mit

den anderen technischen Beobachtungen zusammen den Anschein

hervorruft, als ob der ganze Bau von Leuten aufgeführt sei, « eiche

über fortgeschrittenere Kenntnisse in der Baukunst nicht verfügt

ist der Eindruck de« Ganzen eio armseliger,

ur im Chorinnern sind Spuren von Bewurf mit

von Malerei zu sehen. Eine genaue zeitliche Fest-

ist bei dem Mangel von bestimmten Lcitfonncn iu Jet

wenigen Profilen sehr schwer; doch durfte der lluu im ll.-i:

Jahrhundert entstanden sein.

Im weiteren Verlauf der Grabungen sind nun etwa 20 telkn-

arligc Bauten aufgedeckt worden (Abb 1), welche »ich riugs um ix

Kirche an das Innere der Friedhofmaucr fortlaufend anscblieb«

(Auch die Zellen sind, da noch nicht alle vollständig freigelegt, im

Grundriß sehematisch eingezeichuet.) Auf sehr schwachen r'undi

monten sind die ganz roh mit schlechtem Mörtel aufgefulineo

Mauern etwa I m hoch erhalten. Nur die .Zellen" A. B und ('

sind besser gebaut nnd zeigen einen besonderen Eingang nu-

Schwelle. Vor <
' liegt ein schmaler Gang. Etwas besser ist awü

der Raum D nördlich der Kirche gemauert. Südlich am Tom
ist ein kleines Gelaß E, in dem Reste verschiedener Skelette e<

lagert waren. Bei Anlage dieser Zellenbauten ist übrigens der

nördliche Kirehlmit ingnng vermauert worden. In F wurde ei:

einfacher Herd mit Asche- und Koldei-

resten freigelegt. Bei I des Graul-

risse* wurden 1902 in einer Maner-

spalte versteckt 1*4 Silbertnünzeti ge-

funden. 13 davon sind brakteatex-

artige Hohlpfrnnige mit dem Hein

schmuck von Braunschweig- Lüne-

burg, etwa von 1322 13&0 in Hü-
nover geprägt, die übrigen Prige-

zeichen sind unsicher zu bestimmet

weisen aber auf Niedersachsen «ml

Brandenburg. 1903 wurden bei II

Grundriß.

'I Der Grundriß (Abb. 1) ist mangels einer genauen Vcniira-

schematiseh
"

gefunden. Sonst fanden sich nochciw

Lanze, zwei Axtklingen, drei Arm-

brust bolzen, ein Spornten, zwei Stein

hammer, drei Schlüssel, Tongelaßrestc, die alle, soweit ihre Form eine

genauere Bestimmung zuläßt, dem 12. 14. Jahrhundert angehöre:

und weiterhin neuere Gegenstände, die gelegentlich am Ort verlor«

gingen. Bei III wurde ein bestattete» männliches Skelett »»••

gegraben.

Die älteren Nachrichten Uber den .Maucrschcdl' Scheder

Schotter, Geröll - Hießen »ehr spärlich. Bis vor etwa 300 Jahr-:

hieß die Kuiue .zum Bischof* oder .Bischofs*. 133-1 wird zurrst

urkundlich erwähnt die villa Byschoves, quam tenent filii (<'

fridi dicti von der Kcre armigeri. Im Besitz dieser Familie :
scheint sie 1424 bereits als Ruine, und ging zur Hälfte an i-'

von der Tann, dann an Bcwnhner des Dorfes Wittmars über: dr

uiidere Hälfte kam an die v. Schrimpf und 14r>9 an die heuim-

Besitzerin, die Gemeinde Mittelstrru. I5S7 ist der Name Biscli^-

nur noch für das naheliegende Gehölz in Gebrauch. Dieser Nim'

und dir Zell™ um die Kirche, von denen vor 50 Jahren nnri

Spuren deutlich sichtbar waren, führten dazu, der Ruine ein be-
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Nr. 3 Die Denkmalpflege. 27

Abb. a. Rück von Südosten.

Abb. 3. Blirli von Westen.

sonders hohes Alter zuzuschreiben. 3
) Man hielt die

Kirche fur einen Dsu ans der Zeit dos hl. Bonifatius

oder aus dein IX. X. Jahrh. Die Zellen wurden als

die eines von Bonifatius gegründeten Frauenklostcr*

angesprochen und man suchte die Stätte der Uunihild

und Rrrnthgit hier Von alledem ist natürlich keine

Spur vorhanden. Ein Kloster kann hier nicht be-

standen haben; denn die Anlage der .Zellen* rings

um die Kirche, aber ohne Verbindung mit der-

selben widerspricht allen klösterlichen Bauregeln

:

ebenso der Mangel eines Refektoriums bei der

großen Zahl von Uber 20 Einzelräumen. Am meisten

aber spricht dagegen die ganz sehlechte, flüchtige

Bauart, ohne Bewurf, die deutlich einen Notzu.

stand bezeugt.

Ich habe noch zu erwähnen, daß etwa 50 Schritt

südöstlich der Kirche die Grundmauern eines Ge-
bäudes mit zwei Räumen aufgedeckt worden sind,

das seit Menschengedenken das .Pfaffenhaus* ge-

nannt wird: ferner daß erst kürzlich in den sud-

lich gelegenen, jetzt versumpften Wiesen eine An-

zahl Grundmauerzüge erschürft worden sind. Alles

zusammen gibt den Siedelungsresten eine andere Be-

deutung als die einer klösterlichen Niederlassung;

wir haben es mit den Ruinen des alten Dorfes

Bischofs, seiner Kirche und der Wohnung des an-

sässigen Geistlichen zn tun. l'nd die eigenarti-

gen Bauten im Kirchhofe sind eine Schutz- und
Verteidigungsanlage für die Dorfbewohner. Die Zahl der
.Zellen* entsprach wohl der der Familien: diese Zellen hat

man sich aber, da die Mauern viel zu schwach sind um einen

höheren Aufbau in Stein zu tragen, als hölzerne Hütten, an die

Friedhofmauer gelehnt, als Unterstünde zu denken; ihre obere

Abdeckung kann als Wehrgang gedient haben. In F lag die sehr

geräumige gemeinsame Küche. Die hesser gebauten Räume A, B,

C und D können übrigens ursprünglich kirchlichen Zwecken als

Sakristei, Totenkapelle, Beinhaus gedient haben. Die ganze An-

lage spricht übrigens dafür, daß ein längerdauernder Zustand —
eine Art Belagerung — oder jedenfalls die Notwendigkeit einer

öfteren Benutzung in verhältnismäßig kurzer Zeit vorgelegen hat.

Die Zeit der Erbauung ist fruglich; sie fällt naturlich später als

die von Kirche und Friedhof, da die Mauern nirgends im Verband
stehen, wird also in da* dreizehnte oder vierzehnte Jahrhundert

zu setzen sein. Da das Dorf Bischofs ITH noch besteht, 1424

aber bereits Ruine ist, da femer die Münzfunde nach der Art

ihrer Fundorte als Schatzfuude bezeichnet werden müssen, die

Münzen selbst übrigens der ersten Hälfte des vierzehnten Jahr-

hunderts angehören, so spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß
bald nach 1350 das Dorf mit der Kirche und dem zur Verteidi-

gung eingerichteten Friedhof in einer kriegerischen Unternehmung
seinen Untergang gefunden hat. Die Siedelung wurde nicht mehr
aufgerichtet, weil die Lage im Talgruud, von den Höhenzügen
ringsum beherrscht, eben keine Sicherheit bot, vielleicht auch weil

das Bächlein Solz damals schon die Wiesen zu versumpfen begann.

Als Nachfolger von Bischofs darf wohl das einige hundert Schrill

westlich am Höhenrand des Tales gelegene Dorf l'ntcrfilke gelten,

das vor 1458 urkundlich nicht bezeugt ist.

Bemerkt sei noch, daß im Jahre 1004 die Ruine vollständig

freigelegt und die Mauerzüge sachgemäß gesichert werden.

München. Dr. W. M. Sc hm id.

-) F.G. Benkerl, Archiv des hist.Ver.* . I'nterfranken. Bd.X. 1850

K. Bozberger, ebenda. Bd. XIV. 1864.

Fninkonia Sacra. 1*81. I. Bd, S. 224.

Vcrmi
Eine Ausstellung europäischen Porzellans des 18. Jahrhunderts

findet R, Z. im Lichthofe des Kgl. Kunstgewerbemuseums in Berlin

statt Da sich der weitaus preißte Teil des alten Porzellans in

fürstlichen Schlössern und Privatsammlungen befindet und die

öffentlichen Museen nur kleine Sammlungen aufweisen, so ist die

Veranstaltung des Kunstgewerbemuseums in Berlin um so dank-

barer anzuerkennen. Sie gewährt ein glänzendes und ziemlich

umfassendes Bild der Porzcllnnkunst. Die Ausstellung ist nur

möglich geworden durch das Entgegenkommen des Kaisers, der

Königlichen Porzellanmanufaktnr in Berlin und zahlreicher Privat-

sammler, die ihre Porzellane zur Verfügung gestellt haben. Die

ausgestellten Gegenstände sind nach den verschiedenen Sammlungen,

aus denen sie stammen, geordnet. Ein vom Direktorialassistent

des Kunstgewerbemuseums Dr. Brüning verfaßter Führer gibt die

weiteren Erläuterungen. Diesem Fohrer entnehmen wir das

Folgende auszugsweise. Das chinesische Porzellan, dessen Erfin-

dung bis ins frühe Mittelalter zurückreicht, gelangte erst nach

Europa seit der Entdeckung des Seewegs nach Indien und zwar

im siebenzehnten Jahrhundert in ganz bedeutenden Mengen. Die
Vorzüge dieser edelsten aller keramischer Erzeugnisse ließen es

wie keinen andern Stoff zu Eß- und Trinkgeschirren geeignet er-

scheinen. Da das Porzellan außerdem dem Maler und Kleinbildner

viel Gelegenheit zur Ausübung ihrer Künste gewährt, so stieg

bald der Wunsch auf, Erzeugnisse aus einem ähnlichen wertvollen

Stoff in Europa selbst herstellen zu können Wie Brüning be-

richtet, gelang es den Bemühungen des Großherzogs von Toskana,
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Franzi. (1574 H7) das sogenannt« Medici-Porzellan herzustellen,

von dem auch eine Schüssel in der Ausstellung vertreten itt. im
17. Jahrhundert ahmten die Holländer (Delft) das chinesische Por-

zellan wenigstens äußerlich in Fayence nach. Die Erfindung des

eigentlichen Porzellan» in Europa blieb indessen im Jahre 1700

dem Apotheker Johann Friedrich Bcttger vorbehalten. Infolge

dieser Erfindung macht« sich August der Starke durch die Grün-
dung der Manufaktur in Meißen von China und Japan, .Sachsens

porzellanenen Sebröpköpfen', unabhängig.
Lange Zeit wußte Meißen ( Wien und Venedigs bescheidene

Anfange ausgenommen) das sorglich gehütete Geheimnis der Por-

zellan-Fabrikation zu bewahren. Erst in der Mitte des 16. Jahr-

hunderts entstanden auch an anderen Orten Porzellanfahriken, die

ihm den Vorrang streitig zu machen suchten. Die Erfindung des

europäischen Porzellans hangt eug mit einem bedeutsamen Kultur-

ereignis zusammen, das auf Sitte und Leben der damaligen Welt
von tiefeinschneidender Bedeutung war, nämlich der Einführung
der warmen Getränke: Kaffee, Tee und Schokolade. Und so sind

denn Kaffee- und Teegeschirre die wichtigsten Arbeiten der neuen
Fabriken. Zu solchen Geschirren gehört« außer den noch heute

Üblichen Geraten damals eine vierkantige Teebüchse, ein Spülnapf,

um die Tassen darin zu spülen, und eine kleine flache Schale mit

hohem Rande znr Aufnahme der Löffel bezw. de«. Zuckers Bei

den großen Tafelgesc hirren, die nur in den bedeutenderen Fabriken

hergestellt wurden, waren die für den Nachtisch bestimmten Teller

und Schusseln mit einein durchbrochenen Kande versehen. Die

Schalen für Zuckerwerk hatten häufig die Formen großer Rlät tcr und
Blüten Die zur Aufnahme von Früchten bestimmten Körbe sind

nicht selten völlig durchbrachen. Dazu kamen zahlreiche Waschtisch-

gesehirre, Gerate ftlr Näharbeit, Beleuchtung*- und Schreib-

gerat, die heute zumeist in anderem Stoff gebildet werden.

Mit besonderer Sorgfalt und Feinheit wurden ilie Dosen ausge-

ziert, die beliebtesten Geschenke des IH. Jahrhunderts. Friedrich

der Große selbst belehrt uns in einem Briefe an die Frau von

Camas Uber die Verwendbarkeit dieser Dosen, die zur Aufnahme
von Tabak, Schminke, Schönheitspflästerchen, Ronbons und Pillen

dienten. Die Riechflaschchen erhalten nicht selten die Form einer

figürlichen Gruppe. Selbst ganze Schachspiele wurdeu in Por-

zellan gebildet.

Von all diesem Gcbruuchsgeschirr und Gerat enthält die Aus-

stellung reiche und bezeichnende Muster. Auch die großen Vasen,

die ausschließlich dekorativen Zweck hatten, sind vertreten, (irnße

Spiegelrahmen. Uhren und Kronleuchter aus Berliner Porzellnn

befinden sich im Neueu Palais in Potsdam. Um eine Vorstellung

von der Wirkung der in manchen Schlössern, z. B. Monbijou und
Charlottenburg, noch vorhandenen Porzellandekorationen zu geben,

Ut in der Ausstellung ein großer Aufbau ans Holzwerk und Por-

zellan errichtet worden. Die bei dem chinesischen Porzellan

so geschätzte Blaumalerei unter der Glasur wurde verhältnis-

mäßig nur selten und zumeist auch nur für einfacheres Ge-

schirr benutzt. Vorherrschend war die Malerei mit bunten

Farben, die in schwachem Muffelfcuer auf die Glasur gebrannt

wurden. Die Dekoration schmiegt sich leicht und anmutig den

Formen an. Den Rand zieren zumeist entweder gemalte Gitter-

und Schuppenmuster („Mosaicjue" ) oder plastisches Strohgeflccht

und Rokokoschnörkel, die sich in zierlicher Bewegung allmählich

in der Fläche verlieren. Die Mitte der Flache schmücken Blumen,

entweder , indianische- in der Art der ostasiatischeu Blumen-

malereien oder naturliche, „deutsche", Blumen. Bei besseren

Arbeiten erscheinen Vögel, Landschaften, Vieh- nnd Jagdstucke,

ovidische (mythologische) und Watteuufiguren, sowie chinesisch-

japanische Darstellungen. Als Vorlagen dienen zumeist Kupfer-

stiche, doch bleibt der Maler auch dabei Künstler, indem er es

mit unvergleichlichem Geschick versteht, Motive aus dem Vorbild

zu seinem Zwecke umzugestalten. Die kleinen Bildchen werden

zumeist nicht umrandet, sondern verlaufen zierlich in der Flache.

Alle diese Dekorationen lassen den Grund- der edlen Masse noch

in breiten Flüchen hervortreten und heben so sein schönes Weiß
durch den Gegensalz des farbigen Schmuckes um so wirksamer

hervor. Die Bildsamkeit der Porzellunmasse lübrte auch zu einer

reichen plastischen Kunst, die, wie Brüning bemerkt, in ihren

besten Erzeugnissen den Vergleich mit den schönsten antiken

Terrakotten und italienischen Renaissance-Bronzen «ushiilt. I m
diese niedlichen Puppchen nach Form und Parstelluug ganz zu

verstehen, muß man berücksichtigen, daß dieselben vor allem dazu

dienten, die TBfel zu schmücken. Nach einer bin ins Mittelalter

zurückreichenden Silte war es Brauch, bei festlichen Anlägen so-

genannte „Schauessen" in der Mitte der Tafel oder auf besonderen

Tischen aufzubauen: Tempel, Paläste, Häuser mit Harten. Alleen,

Pyramiden, Springbrunnen, Felsen und Lauben, in clemn sieb die

Welt, die an der Tafel saß. im kleinen wiedersah, oder in denen

»agenhaft« und sinnbildliehe Figuren bestimmt« Vorstellungen

(etwa die Tugendhaftigkeit der Gefeierten) zum Ausdruck brachten.

Die zahlreichen noch erhaltenen Liebesgötter spielten z. B. bei

Hochzeiten eine große Rolle. Was in den früheren Jahrhunderten

aus Zuckerwerk oder Wach» geformt war, wurde jetzt in Por-

zellan gebildet. In Deutschland wurden bis gegen Ende des

18. Jahrhundert« die Figuren stets bemalt, doch so, daß auch hier

das edle Weiß der Masse stets zur Geltang kam. Fleischfarbene

Töne wurden nur hier und da auf Wange, Ellenbogen, Knie usw

als leichter Hauch aufgesetzt. In Sevres wählte man für die

Figuren das Weiß des Biskuits. Man nahm damit allerdings der

Porzcllanbildnerci vieles von dem Reiz, den die spielenden Glanz-

lichter der Glasur und die farbige Bcmaluug ihr gibt, und zer-

stört« die innige Verbindung der Porzellanfiguren mit dein be-

malten Geschirr. Gerade die Verschiedenheit der Bemalung gibt

auch bei gleichem Modell eine reiche Mannigfaltigkeit. Ganz wird

man indessen diese entzückende Kunst erst dann verstehen, wenn
man sich zurückversetzt in ihre einstige Umgebung, zwischen die

weißen oder zart getonten, mit Goldornnmeuten gezierten Wunde,
die hohen Spiegel, die glänzenden Murmorkamine, die buntfarbigen

Möbelbezüge und die Farbenpracht der Gewiinder, in die sich die

damalige Welt kleidete.

Der runde Bergfried der Haine Vetzberg aus der Mitte des

12. Jahrh. I« km nordwestlich von Gießen! ist fiskalischerseit*

zum Zwecke der leichteren baulichen Unterhaltung und Aufsiebt

im Innern dauernd zuganglich und bis zur Plattform besteigbar

gemacht worden. Gleichzeitig sind die Brüstung der Plattform

und der inmitten letzterer befindliche Rest eines nur 2,'iO m im

lichten weiten runden Aufbaue», welche übrigens beide spaterer

Zeit entstammen durften, neu in Mörtel verlegt und gesichert

worden. Der Bergfried zeichnet sich durch Anordnung zweier

einander gegenüberliegender Eingangxtrireu in etwa <t m Höhe
über dein Erdboden und durch das Fehlen jeglicher Fenster-

öffnungen oder Lichtschlitze uns. Das Innere, welches keine

Treppe enthalt, wird außer durch die genannten Türöffnungeti

nur durch die seitlich in den Gewölben liegenden Lciterlflcher

erbellt. Von dem ursprünglich wohl vorhandenen Zinnenkranz

ist nichts mehr erhalten. E. S.

Zum Schutze des Edelweiß, das bereits an verschiedenen Stellen

der Alpen ausgerottet ist, hat der voralbergischc Landtag in

Bregenz eiu Gesetz erlassen, das das Ausheben und Ausreißen

dieser Pflanzen mit den Wurzeln sowie das Feilbieten und Ver-

kaufen der bewurzelten Edchveiflpflauzen verbietet.

Rachenchan.

Ruiaea der mittelalterlichen Bargen Ober-Oesterrolehg. Im
Auftrage der Kais«rl. Königl. Zentral-Kommission für Kunst- und
historische Denkmale aufgenommen und gezeichnet. Von Karl
Hosner. Wien liWI. Anton Schroll u. Ko. 71 S. in gr. 9» mit

72 Abb. im Text und 24 Grundriß-Tafeln. Geh. Preis K.Mi .M.

25 oberösterrcichische Burgruinen werden in verhältnismäliig

großen Grundplatten (1:720) gegeben uud, durch kurze Mittel-

lungen erläutert. Nachbildungen von Handskizzen zeigen das

heutige muh-risebe Bild und den Bestand an Mauerwerk, während

die vorgesetzten Vischersrhen Prospekte aus dem 17. Jahrhundert

tu Betrachtungen über die alte Herrlichkeit und den unaufhalt-

samen schnellen Verfall anregen. Die künstlerische Form macht

das Werkchen besonders geeignet, um den Ruinen dieser bedeu-

tenden Bauwerke Freunde zu verschaffen nud für ihre Schonung

einzutreten. Das Werk hätte über leicht auch allen wissenschaft-

lichen Ansprüchen entsprechen können, wenn die alten Prospekte

kritischer behandelt wären, wenn Grundrisse und Text sich mel.r

auf Einzelheiten eingelassen hatten uud wenn statt oder aulk-r

den mehr und minder unsicheren Handskizzen photographisebe

Aufnahmen gegeben wären. — t.

lakalt; Kinn u. V, tm urki«-ti- lluilkirvl«. •• Die AII*rh»ilMt**kap»ltr ,t.

KUlinam im Ne.l.r — Wri-irhni» der |>miBiaeli<-n l'ioviniial- und Besirk--

Kni.s.rist.uen — I». r ,lium rsclu dl liei »Mlri. Ii»i»di in t"rjt*rtrunk.n -

V..rnii.i'lne»: AnMl*''>lun|C ' ui»ii»i»rh« o Pnr/ell»»« t* Jshrtiun itrrt» im

kun.lf vr.il^iiiun um iii H-rhr. - ]>.r ll.r i: lri..| d-r Ruin.' VvUIh rj. — C.-.. t»

1UB1 Si'hlltsr il»» Kii. lv«. III- B llr I: * r«. h» il

KUr die S. hriltUilunu v-nunwr-rth ••!>
'- Km-dr. Schultie. Berlin

Vertac ><>u VVUIiHm Krnst u Si.hii. BVriill

Druck der Bueli<lrj.:ke T . i I ;„»•.». h-cR-k Ssrbfl«:, P. M. Weber. Berlin.
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Abb. 1. Straßengiebel.

Strclfeiige durch Alt-Holland.
Vom Geheimen Bannt K. II Ohl kr m Schleswig.

i Kiwi* Ii Edam, ein althoUlndlscb.es ßurgerhaas.

Da« Städtchen Edam die unter Leitung de« Vorstehers Tay n aufblühende Anstalt durch

in Nordholland, einst weitere Zuwendungen größeren Umfang annahm, wurde auch das

eine der Handels- obere Geschoß für die Aufnahme von Bildern, Zeichnungen, Kupfer-

stadt«, welche das hol- Stichen usw. herangezogen, wahrend das Erdgeschoß nunmehr um
landi*che Binnenmeer. so einheitlicher als das Abbild eines alten Wohnhauses eingerichtet

den Zuidersee, umge-
ben, führt im Wappen
unter drei Sternen mit

Fug und Recht den
Stier Stammte doch
sein Wohlstand haupt-

sächlich vou der Aus-

fuhr des in den roichen

Marsche» der Umge-
bung hergestellten

K Ilses, der noch heut

Edamer genannt wird.

Jetzt et wa eine Stun-

de vom Meere ent-

fernt gelegen, teilt

Edam da* Los so man-
cher altholländischen

Handelsstadt, zu

einem abseits der gro-

ben Verkehrswege lie-

genden Landstädtcheu
ukenzu sein,

recht gut als

Sommerfrische für Ma-
ler eignet und auch als

solche besucht wird.

Beherbergt die freund-

liche saubere Stadt

doch noch manches
eigenartige Giebel-

haus in seinen Straßen,

die Grucbten und
ßaumanlagen der frü-

heren Festungswerke
bieten so malerische

Ansichten und die be-

nachbarten Fischer-

dörfer Volendam am
Seedeich und Marken

Das Häuseben kehrt i

mittelalterlichen Stadthäu

Straße zu und weist bei rund 5 m Breite etwa 15,5 m Tiefe auf

(Abb. 1, 7 u. 8). Das Konstruktionsgertlst besteht aus acht ungleich

breiten Fachen. Die die Fache trennenden Hauptbalken sind in beiden

Geschossen verdoppelt aus starkem Eichenholz hergestellt und lagern

vermittels Sattel hölzern und Kopfbändern auf Stielen, die vor den
Brandmauern autgestellt sind. Die Bohlen der Dielung werden
von sehr schmalen aber eng aneinandergerückten Hölzern ge-

tragen, die quer zur Richtung der Hauptbalken gelegt sind. Ea
ist dies eine für die geringe Spannweite überflüssig starke Decken
ausbildung, welche Übrigens auch bei Sälen von erheblicheren Ab-
messungen, so in Rathäusern, Gildehäusern und Stadtwagen im
Mittelalter in Holland die Regel bildete. Der Dachstuhl ist ent-

sprechend der damaligen Gewohnheit als liegender Daclistuhl aus-

gebildet- Die aus krummem Holze gefertigten Binderstreben sind

zweimal mit der Drempelmauer durch Holzzangen verbunden- Die
oberen Zangen reichen durch das Mauerwerk hindurch und tragen

außen die hölzerne Dachrinne (Abb. 6).

Bei der Entfernung der alten Tünche in der Diele (dem Voor-
huis! kam die Zeichnung eines Schiffes zum Vorschein. Dies gab

Veranlassung, daß

auf dem gleichnamigen Eiland laden zum Besuche ein und geben so

vielfache Anregung zu Studien für Landschaften und Trachtcnbilder.

Dem Architekten bietet Edam in seinem Museum ein bisher

wenig bekanntes Kleinod alter bürgerlicher Baukunst, ein voll-

ständig erhaltenes altholländisches Bürgerhaus. Am Damplein

dicht an der alten Schleuse im Mittelpunkte der S<adt gelegen,

hatte der am Schlüsse des Mittelalter* errichtete Bau durch sein

Aeußeres schon die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Als der-

selbe 1*03 unter den Hammer kam und in andere Hände über-

gehen sollte, entschloß sich die Gemeinde zum Ankauf und zur

Wiederherstellung zunächst der beiden Giebel. Nachdem dann
weiter die Verschlage im Innern, welche der letzte Besitzer für

seinen Gewerbebetrieb, einen Kartoffelhandel, eingerichtet hatte,

abgebrochen wurden, fand sich, daß hinter dem Latten- und
Plankenwerk die alten Fußböden, Decken und Wände des alten

Baues nahezu unversehrt erhalten waren. So bedurfte es nur der

Bloßlegung und geringer Wiederberstellungsarbeiten an diesen

Bauteilen, um im Erdgeschoß ein getreues Bild einer alten Haus-

einrichtung herzustellen. Am 5. August 18V5 wurde somit dieses

Geschoß als Museum eröffnet, wahrend zunächst der geräumige
benutzt wurde. Als

sei. Tatsache ist, daß Edam im 17. und 18..

der Grönlandfahrt der Holländer stark beteiligt war.

keine der Oeffnungen im oberen Stockwerke bis zum Fußb
des Geschosses herunterreicht und somit keine Einrichtung

Einbringen der Waren von der Straße unmittelbar nach oben vor-

handen war, scheint das erste Stockwerk doch von alters her nur
aus einem Räume bestanden zu haben, der kaum eigentlichen

Wohnzwecken gedient haben mag. Vielmehr sind alle zum täg-

lichen Leben notwendigen Räume im Erdgeschosse (Abb. 7) ver-

einigt.

Das Voorhuis, die Diele, wird zugleich als Eingangshalle, als

Empfangsrnum und als Geschäftsraum gedient haben. Von ihm
fuhrt eine steile Wendelstiege nach dem Saal im oberen Geschoß
und weiter nach dem Dachboden Sie liegt so nahe dem Eingange,
daß der Verkehr nach oben mit. dem im inneren Hause sich nicht

kreuzt. An der RUckwand der Diele öffnet sich rechts ein schmaler
Gang, der an der Hoftür endet und vermittels Treppchen und
Türen den Zugang zu der Kelderkamer, der Achterkamer und
den beiden l'pkamers vermittelt. Die vordere Upkamer ist noch
vermittels eines schmalen Treppchens von der Diele unmittelbar
zugänglich (Abb. 5 u. Hl. Die zwischen dem Voorhuis und der

RäumeAchterkamer liegenden

Luft. Um
viel Licht einzulassen, sind die Zwischenwände ganz in Glas-

fenster aufgelöst. Der Schnitt Abb. S gibt eine Vorstellung,

wie die Kensterhöhe der etwa 80 cm in den Erdboden einge-

senkten Kelderkamer dadurch vergrößert ist, daß die Decke
an den Fensterseiten schräg nach oben geführt wurde. In den
l'pkamers ist diese Schräge durch Fensterbänke verdeckt, welche
zugleich als Truhen dienen. Die Kelderkamer, welche als Küche
und Speisezimmer diente, steht wieder durch eine kleine Stiege

mit einem Kellerraum in Verbindung, welcher unter dem Voorhuis
liegt, aber nicht die ganze Tiefe des letzteren einnimmt. Grund
hierfür mag der 1'mstand gewesen sein, daß es sich nicht empfahl,

die Breite des Deiches, auf dem das Haus steht, unnötigerweise

Der Keller reicht jedenfalls bis ins
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Abli. 2. Yoorhuis. Blick nach der Kelderkamer und
den l'pkaroers.

Orundwasser hinein, muü aber in seinen Wandungen und in der
Sohle gut gedichtet sein, da er vollständig trocken ist. Dagegen
erscheint die Annahme, datt der Keller schwimmend eingerichtet

ist und sich mit dem Stande des Grundwassers hebt und senkt,

nicht begründet, da nach den vorgenommenen Melsungen die

Decke mit dem Fußboden des Voorhuis fest verbunden ist (vergl.

den Schnitt Abb. «(.

Wihrend die Anlage von l'pkamers im nordwestlichen Deutsch-

land, z. B. Osnabrück und in Bremen vielfach vorkommt i vergl.

Osnabrückcr Bürgerhäuser v. Friedr. Schultze, Zeitschrift für Bau-
wesen Jahrg. IM<t und Alt-Bremen von llänz in .Bremen und
seine Bauten"), seheint die Einrichtung der Kelderkamer als Küche
und Speisestube eine besondere Eigentümlichkeit Hollands zu sein.

Die Einsenkung in den Boden wird notwendig, wenn man den
Kaum unter den l'pkamers ausnutzen will und die Hohe des Erd-

geschosses 4,30 m nicht erreicht, Sie findet sich auch in der be-

nachbarten Stadt Hoorn, in einem 1612 erbauten Hause .in de

frachtwagen", wo diese Kelderkamer noch heute als Eßzimmer der

Familie des das Haus bewohnenden Handwerkers benutzt wird.

Auch in der hollindischen Stadt Sehle*wig-Holateins, in Friedrich-

Stadt, war noch 1902 in einem jetzt abgebrochenen Hause eine

Kelderkamer vorhanden, welche als Kttche eingerichtet war.

Die einzelnen Wohnräume sind bereits durch die aus ihrer

Zweckbestimmung sich ergehenden baulichen Anlagen auf das

eigenartigste ausgestaltet. So erhalt das Voorhuis seinen Charakter

durch das viele von der Fensterwand einströmende Licht, den
Aufgang nach dem Oberstock, die reich durehbrorhene Innenwand,

den offenen Bogen de* Seitenganges und das Treppchen zur l'p-

kamer. Das braune Eichenholz der Decke, der Stauder, der inne-

ren Fensterrahmen und des Türrahmens des Ganges heben »ich

kräftig von den jetzt weiß getünchten Putzwinden ab. Der
schmale Wandfries zwischen den Kenstern der Kelderkamer und
der Upkamer ist durch eine Reihe glasierter verzierter Kacheln

belebt. Wahrend die Sattelholzer der Decke noch mit mittel-

alterlichen Kerbschnitten und Rosetten verziert sind, wird der

Rundbogen Uber der Fluröffnung durch zwei geschnitzte Kopfe

und ein Renaissancerankenwerk geschmückt. Man sieht auf der

Abb. 2 zugleich, wie da« Paneel des Gange* weiterhin mit farbigen

gemusterten Fliesen belegt ist, wie der Raum jetzt mit allerhand

kunstvollem Hausrat gefallt wurde, z. B. mit einem geschnitzten

und bunt bemalten Kinderschlitten, mit einer Schiffcrkistc, mit

einem von der Decke herabhängenden Schiffsmodell u. dergl. mehr.

Die Achterkamer an der Hofseite erhalt ebenfalls ihr Gepräge

durch die mit Fenstern (Abb. (i) stark durchbrochene Aufien-

Abb. 3. Achterkamer. Blick nach innen.

Abb. 4. Achterkamer. Blick nach außen.

wand und die gegenüberliegende in zwei Fensterreihen aufgeltw«

Innenwand. Zu Ix-achten ist dabei, in wie zweckdienlich''

Weise die Aullenfenster an dem Fenstertische ois zur Tischplatte

heruntergezogen sind, wahrend neben der Bettstatt nur Ober-

fenster angelegt sind lAbb. i). Diese Bettstatt ist schrsnktrti.-

fest eingebaut. Die Schranktüren sind mit gotischem Kali-

werk reich geschnitzt. Jedenfalls war diese Bettkoje bestimm,

als Fremdenbett eines angesehenen Güsten zu dienen. An dein

einen Deckenbalken ist an Stelle der Sattelholzstrebe eine ge-

schnitzte Maunsfigur angebracht, mit Wams und kurser Hose se-
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Die Wandseite nach dem
ist, so weit dies ausfuhrbar, zur An-

lage von Wandschränken ausgenutzt.

Die Kcllerwände sind ebenfalls mit
glasierten Kacheln bekleidet. Die vom
Maler Nieuwenkamp gezeichnete
Skizze (Abb. 10) gibt die Kaminseite
der Kelderkamer mit dem daselbst

jetzt aufgestellten Hausrate wieder.
Beide Upkamers sind mit festen

Bettkojen ausgestattet. Letztere rei-

chen Uber den von der Diele nach
hinten führenden Gang hinüber. Die
vordere größere Kammer, welche auch
durch ein Treppchen mit der Diele

verbunden ist, scheint für das Ehepaar
bestimmt gewesen zu sein. Der hier

*Abb. 7. Erdgeschoß
in Hohe der Kelderkam

LÜLJ 1 <

.'Abb.18. Erdgeschoß
tu H.d,cMer

'"

und Kellergeschoß.

des Kamins ist mit Kacheln bekleidet,

die Ecke zwischen Bettkoje und Vor-

derwand zur Anbringung eines Wand-
schranks, eines Klapptisches und von
Wandborten ausgenutzt. Wandbort«
und ein Hängesehränkchen bilden die

Ausstattung der Rückwand (vergl. die

von Nieuwenkamp gezeichnete Skizze

Abb. 1 1 ). Die kleinere jedenfalls für

die Kinder bestimmte Kammer hat

zwei Bettkojen und ist mit dem
Flurgang durch ein Treppchen ver-

bunden.

Die Durchbildung des Giebels

an der Straße (Abb. 1) zeigt man-
cherlei Bemerkenswertes. Der steile

Giebel mit den Staffeln und dem
achteckigen Spieß der Bekxönung, die

schmalen Gesimschen unter den Fen-
sterbrust ungen, auch die Einzelformen
der die Eckpyramiden tragenden Halb-

noch streng mittei-

_J I L_

kleidet (Abb. 3». Dieses Sehnitzvverk stammt aus einem mittel-

alterlichen Hause, das von Jouker van Alkemade. Heer in Fries-

land, gestiftet und bis ITH* als „Clasthaus zum heiligen Geiste-

zur Unterbringung bedürftiger alter Leute gedient hatte.

Die Kelderkamer ist zur Verbesserung der immerhin mangel-
haften Beleuchtung an den Wanden mit weißen Kacheln bekleidet,

soweit hier nicht das Holzwerk der Schranke und des vom Dache
bis zur Kelderkamer herunterreichenden Torfschachtes angebracht
ist. Am Kamin wird der im übrigen weiße Fliesenbelag durch
eine Nachbildung von Säulchen, die mit Girlanden umwunden
sind, Blumenvasen und aufsteigendes Kankenwerk bereichert. So
ist auch hier der reichere Zierrat auf die bevorzugte Stelle der
Wand beschränkt. Der den Kamin abschließende Mantel ist aus

Abb. Langcuscbnitt durdi Erdgeschoß und Keller.

Dennoch ist für die Architekturteile ver-

wandt, während der Ziegel auf die glatte Mauerfläche beschrankt

ist. Tataltchlich hatte sich diese Mischung beider Baustoffe in

den Niederlanden bereita im Mittelalter ausgebildet und er-

fuhr in den Bauten der späteren Zeit nur eine weitere Aus-

bildung. Alle Fenster sind durch wagereehte Mittelstflrze so ge-

teilt, daß die unteren Fensteröffnungen ihren besonderen Ver-

schluß (wie in Osnabrück I mittels Läden erhalten können. Im
Erdgeschoß sind diese Mittelstürze stärker ausgefallen, weil hier

jedenfalls die Schutzdächer angeschlossen waren, welche einst den

bei allen holländischen Kaufhäusern üblichen Beischlag Uberdeckten.

Die Ankereisen Uber diesen Fenstern dienten zugleich zur Auf-

hängung dieses Schutzdaches. Der Hofgiebel ist in einfacheren
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Abb. 10. Kclderkamcr. Abb. II. Opkamertje of „Comptoirkc".

ausgeführt. Hier »ind »ucb die Qeeimse durch vor- Die Stadt Edam sowie die bei dem Ankaufe und der Wied*:

gekragte Ziegel und deutsche Bander gebildet. herstellung des Hauses Beteiligten haben sich jedenfalls ein gro6a

Der Inhalt de» Museums enthalt neben altem Hausrat mancher- Verdienst um die Erforschung mittelalterlicher bürgerlicher B»t-

lei Urkunden, Stadtplane, Zeichnungen von Bauten der Stadt, des kunat erworben. Der Vorstand des Museums W. J. Turn hat ,=

das mit der Kleinbahn der Zeitschrift .Eigen Haard« einen klar geschriebenen Anbau
ist in der Sammlung über die Einrichtung de» Museums veröffentlicht, dessen \>r

id Stfnduis durch flotte Federzeichnungen des Malers W.O .!. Nieuv»«-

Marken erhaltene Volkskunst wohl Beachtung verdient, kann ein Auf- kamp erleichtert wird. Der Aufsatz kann als

in Edam dem reisenden Architekten nur «

Der Kirchbrunnen in Reutlingen und das Dekanathaus in Blaubeuren.
Auch alle außerwttrttembergischen Kunst- und Altertums,

freunde werden mit Interesse von den Wiederherstellungsarbciten
Kenntnis nehmen, welche in letzter Zeit und neuerdings wieder
in der so malerisch am Fuß der Achalm hingebreiteten froheren
Reichsstadt Reutlingen den Überkommenen Wahrzeichen kraft-

voller und kunstliebender Zeit durch den gesunden und pietät-

vollen Sinn der dortigen Bürger zuteil geworden sind. Nachdem
die Marienkirche, eine Perle frühgotischer Baukunst, eine um-

Lederherstellung erfahren hat, sind die Kunstschöpfun-

m 16. Jahrbuudert, die dortigen herrlichen öffentlichen

n die Reihe gekommen trotz der

auf Beseitigung des .Verkehrshindernisses*.

War es im Jahre 1901 der von 1570 stammende Marktbrunnen
mit dem Standbilde Kaiser Maximilians II., so folgte im Jahre 1603

der bei der Marienkirche auf dem Weibermarkte stehende, von
1561 stammende, im Bild wiedergegebene Kirchbrunnen (Abb. 3),

und handelt« es sich bei dem erstcren recht schadhaft gewordenen
Kunstwerke am eine liebevoll durchzuführende Nachbildung, so

war man bei dem Kirchbrunnen im wesentlichen vor die Aufgabe
gestellt, den bei dem groben Brand im Jahre 1726 zerstörten und
ganzlich verloren gegangenen Abschlußsehmuck der Brunnen-
saule, welcher nach beglaubigten Urkunden in einem Standbiltle

Friedrichs II. von Hohenstaufen bestand, wieder auszufahren. In

richtiger Erkenntnis der Sachlage wurde seitens der bürgerlichen

Kollegien die Arbeit zum Gegenstand eines Wettbewerbs gemacht,
aus dem dieselben Künstler, Lindenberger und Rühle in Stutt-

gart, welche schon den Marktbrunnen so trefflich wiederherstellten,

als Sieger hervorgingen. Auf stammigem, mit Rohrmasken, flüssi-

gem Rankenwerk und mit kräftigem Kapitell geschmückten Säulen-

Schafte erhebt sich jetzt wieder in guter Stilfassung und Größen-
wirkung das annähernd lebensgroße Standbild des großen Staufen-

kaisers, bekleidet mit wallendem Mantel und gestützt auf das

Reichsschwert, wie er der Bürgerschaft die Urkunde überreicht,

womit er ihr das Reichsstadtrecht verleiht. — Nicht vergessen wi

bei dieser Wiederherstellung die verdienstvolle Mitarbeit des Lu-

deskonservators Prof. Dr. Gr ad mann, sowie des Prof. Theodor

Fischer in Stuttgart.

In Blaubeuren ist das v. Gnisbergsehe jetzt Dekanat-

gebaude, das in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhundert*

m

i

Li

ovo

o o

M-V-O

JoOZ

1A
K-B

VVappiD d-r Familien:
v. tJr»f»n«k. v. 0»Uti»rg. Karpfen

Abh. 1.

verputzt worden war, nunmehr in seiner alten Erscheinung

jfflicher Kachwerkbau mit billigen Mitteln zur Freude und »am
schön

als trefflicher Kachwerkbau mit billige

Schmucke des ultwilrttembergischen

finaozverwaltung im vorigen Jahr wiederhergestellt worden. !>**

malerisch wirkende Gebttude ( Abb. 2), welches alle die an den übrig«»

alten Blaubeurer Fachwerkhauten auftretenden Eigentü
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Abb. 2. Das Dekanathaus in Blaubeuren.

besitzt, durfte nach dem im Aeußern an den drei oberen Giebel-
pfosten angebrachten, aus dem Holz gestochenen und farbig be-

handelten Wappenschmuck zu schließen (Abb. 1), im Jahre 1002 von
dem in herzoglich württembergischen Diensten gestandenen und in

Blaubeuren ansässig gewesenen Forstmeister Heinrich v. Gaisberg,
einem Sohn des am 2Y Marz l%?3 als Rittmeister unter Herzog Alba

Abb. 3. Der Kirchbrunnen In Reutlingen.

bei der Belagerung von Harlera gefallenen Georg . Gais-

berg erbaut worden sein. Heinrieh v Gaisberg (f 11. Ja-

nuar IM 6) war zweimal verheiratet und zwar in erster Ehe
mit Christine r. Grafeneck (i 1597), in zweiter Ehe mit

Katharina v. Karpfen. Auf diese Familienverhältnisse

nimmt der oben erwähnte und im Bild dargestellte (Abb. 1),

materialgerechte Wappenschmuck Bezug. Wie und wann
das Gebäude in Staatsbesitz Übergegangen ist, darüber
konnte bis jetzt nichts ermittelt werden. Wahrend die

ursprüngliche Einteilung der oberen Stockwerke sich in

der Hauptsache erhalten hat, ist das Erdgeschoß im Lauf
der Zeiten im Innern mehrfach verändert und eingebaut

worden; doch ist heute noch unschwer zu erkennen, daß
dieses massive Stockwerk ehemals einen weiträumigen von
eichenen Säulen gestutzten Oehrn mit austobenden NuU-
raumrn enthalten hat. G.

Der älteste deutsehe Wohnbau
und seine Einrichtung.

Stephani bat dem von mir in Nr. 1 1 des Jahrgangs 1902

dieser Zeitschrift besprochenen l. Band des den obigen

Titel tragenden Werkes nunmehr den 2. Band*) folgen

lassen, welcher den deutschen Wohnbau und seine Ein-

richtung von Karl dem Großen bis zum Ende des II. Jahr-

hunderts behandelt. Wie der erste, so stellt sich auch dieser

zweite Band als eine anerkennenswert« Leistung dar, um
so mehr ala eigentlich größere Vorarbeiten brauchbarer

Art nur ganz vereinzelt vorlagen. Die sich auf einem
schwierigen, bislang nur wenig betretenen Wege Oberaus

vorsichtig bewegenden Ausfuhrungen fußen einerseits auf

den Sachwissenschaften, anderseits auf den SchrifUjuellen

uud werden durch ein ausgiebiges Bildermaterial sehr an-

schaulich erläutert. Das Hauptgewicht ist auch hier auf

die Stoffsammlung gelegt
Kapitel I behandelt den Wohnbau in Deutschland unter römi-

schem Einflüsse wahrend der karolingischen Kaiserzeit. $ 1 be-

faßt sich mit den klösterlichen Wohn- und Wirtschaftsbauten. Von
bestimmendem Einfluß auf die Entwicklung des abendländischen

Klosterwesens wurde die Regel des h. Benedikt, welcher im Gegen-
satz zur Klostereinrichtung des Morgenlandes das Gemeinschafts-

leben der Mönche einführte. Nach seiner Absicht sollten die Bene-

diktinerklöster nicht nur dem Seeleuheil des einzelnen dienen,

sondern sie sollten vielmehr zu Zentralsitzen aller kulturellen Be-

sitztümer und Bestrebungen werden. Darum sieht er hei der An-

lage seiner Kloster in erster Linie auf Fruchtbarkeit und Wasser-

reichtum der Gegend. In ihrer baulichen Beschaffenheit lehnen

sie sich an die Antike und zwar an die einfachen römischen
Meierhofe an. Mit Karl dem Großen beginnt für die klösterliche

Baukunst ein bedeutsamer Aufschwung. Dies zeigen die Sied-

lungen zu Fontanclla und Centula. Uber welche genauere Nach-

richten vorhanden sind (S. 13 bis 20). Die wichtigste (Quelle fUr

unsere Kenntnis der karolingischen Klosteranlagen und zugleich

die wertvollste Urkunde für die Hauskunde der Karolingerzeit

ist der Lageplan von S. Gallen, welchem der Verfasser darum eine

eingehende Betrachtung widmet (S. 20 bis 86). Er stellt fest, daß
in der Gesamtanordnung die Anlage des sp&trömischen Standlagers

erkennbar, die Unterbringung der Wohn- und Wirtschaftsgelegen-

beit aber grunddeutsch ist. Die Hsusanlageu des Planes geben

sich ala ein höchst merkwürdiges Gemisch antik-römischer und
nordisch-germanischer Elemente. Der Verfasser wendet sich als-

dann den 1»S2 aufgedeckten Grundmauerresten des Klosters Alten-

mUnster bei Lorsch im Großberzogtum Hessen zu, in denen wir

das einzige, bislang zum Vorschein gekommene Ueberbleibsel

der zahlreichen Klosteranlagen aus der Karoliiigerze.it zu erblicken

haben, i 2 beschäftigt sich mit den Landgütern Karls des Großen,
von deren baulichem Zustand wir jedoch trotz der vorhandenen
Nachrichten Ober die Domänen zu Asnapium und das Gut Treola

keine klare Anschauung zu gewinnen vermögen. Doch ist deut-

lich ersichtlich, daß die LandgQterordnung Karls des Großen
benediktinischen Geist atmet. Herrenhaus sowohl wie die Arbeiter-

hliuser waren in der Hauptsache in Holz errichtet. $ 3 hat die

*) Der illtcste deutsche Wohnbau und seine Einrich-
tung. Baugeschichtliche Studien auf Grund der Erdfundc, Arte-
fakte, Baureste, Münzbilder, Miniaturen und Schriftquellen. Von
Dr. K. G. Stephani. Leipzig 1903. Baumgartners Buchhandluug.
In zwei Bünden. 2. Band: Der deutsche Wohnbau und seine Ein-
richtung von Karl dem Großen bis zum Ende des II. Jahrhunderts.
XII u. 705 S. in ff mit 4M Text-Abb. Geb. Preie 20 J>.
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Pfalzen Karl* de* Großen um Gegenstände. Stephani neigt der

Ansicht zu, daß man auch hier Anregung am den römischen

KnnstdeokmäJern schöpfte. Er macht es sehr wahrscheinlich, daß
der Lateranpalast in Rom von weitgehender Einwirkung auf die

Neubauten Karls war, der sich im übrigen aber nicht scheute, wo
ea möglich war, die vorhandenen Ruinen römischer Anlagen für

seine Zwecke auszuplündern. Alsdann entwirft er ein anschauliches

Uild der typischen großen Pfalzen in Aachen, Ingelheim und Nim-
wegen. Seine Ausfuhrungen hierzu verdienen größte Beac
Auch was er über die kleineren Pfalzen sagt, i

Dahin gehören der Saalhof in Krankfurt a. M. mit (

karolingischen Pfalzkapelle, die unter dem Gelände lie

in Kircltheim im Elsaß und die Reste von Unterbauten der Pfalü

in Bodman am Bodens««. Was die StAdte anbelangt i* 4), so

sind die Wiedergaben solcher in den Bilderhandschriften des 8. und
!>. Jahrhunderts mit großer Vorsicht zu gebrauchen. Im ganzen
sind sie in abkürzender Weise gehalten, doch entbehren sie in

Einzelheiten nicht der geschichtlichen Treue. Besser unterrichten

uns die schriftlichen Quellen. Die Städte des frühen Hittelalters

waren befestigt. Den Mittelpunkt bildete die bischöfliche Kai he-

il rale. In nächster Nahe lag die Biscbofspfalz, ein wehrhaftes fle-

hilft. Eine Regelmäßigkeit der Anlagen der übrigen Bauten fehlte.

Ausführlieh bespricht Stephani ein 1897 aufgedecktes römisches
Haus in Trier, das zu den seltenen Ausnahmen verhältnismäßig

wohlerbaltener römisch-städtischer Privatarcbitektur gehört. Da
karolingischc Wohn bauten nirgends vorhanden sind, können wir

uns über den Aufrirl derselben nur an der Hand der Buchmaler
Aufschluß verschaffen. IS 5) Stephani stellt daa Vorhandensein
zweier Wohnhaustypen fest, welche durch den Tempel der h. He-
lena im W6ssobrunner Kodex v. J. 814 und ein Haus in einem
Kodex der Bibliothek »u Cambrai ,Fig. 78 und 80) dargeetellt

werden. Wertvoll ist der Abschnitt, welcher über die Einzelheiten

am und im Hause unterrichtet. <S 6) Wie wir daraus ersehen,

verstanden sich die Alten besonders gut auf die Bordflrenmalerel

Der Formenreichtum auf diesem Hebiet war, wie die in Fig. 93

gegebene Zusammenstellung dartut, geradem erstaunlich. Recht
mannigfaltig war auch die Gestalt der Stützen, welche Türen nnd
Decken trugen. Noch sei auf die Reste de* Mosaikfußbodens der

St. Qnirinuskirche in Neuß aufmerksam gemacht, welche nach des

Verfassers Vermutung noch von der 825 errichteten Kirche her-

rühren. In $ 7 verbreitert sich Stephani über die Technik. Wie
aus einem Brief des Hrabanus hervorgeht, wurde die kunstgerechte

Ziegel- d. h. Backsteinbereitung bereits gepflegt. Als Vorbild

dienten die römischen Backsteine. Es gab vollständige Back-

steinbauten. Man verwandte aber auch den Backstein zur Ver-

zierung breiter in anderem Material errichteter Wandflachen.
Block- und Ständerbauten werden zwar nirgends erwähnt, aber

um so hanfiger stillschweigend vorausgesetzt. Bei Bauten ge-

mischten Materials wurden das Erdgeschoß in Stein, die Ober-

geschosse in Holzwerk aufgeführt. Das Steinhau* blieb ein Vor-

recht der Vermögenden. Bei Monumentalbauten liebte man eine

Verbindung von Haustein nnd Backstein. Der am weitesten ver-

breitete Dachbelag waren die Schindeln. In 5 8 gibt Stephani

eine Schilderung der Möbel. Er beginnt mit den fest eingebauten

Sitzgelegenheiten, um dann zu den beweglichen Sitzen, den

Betten, Tischen, dem so häufig dargestellten Schreibgerät, den

Truhen, den vielen kleinen Geraten, und endlich den Geweben
überzugehen. Auf diesen Abschnitt, welcher weitgehende For-

schungen verrät, sei besonders hingewiesen.

Kapitel II schildert den von fremden Einflüssen sich befreien-

den nationalen Wohnbau wahrend der sächsischen Kaiserzeit. Die

klösterlichen Profanbauten r$ I) folgen noch dem durch die Antike

au die Hand gegebenen Schema. Stephani zeigt dies am Kloster

Hirsau, dessen nur in unklaren Umrissen vorhandenes Bild er

durch eine Schilderung des Klosters Farfa in Italien, da» aber

uach dem Muster de« Mutterklosters t'luny gebaut ist, geschickt

zu ergänzen verstanden hat. Er nimmt als sicher an, daß die frän-

kische Hofanlage bereits im 1 1. Jahrhundert ihre volle Ausbildung

erlangt habe. Da* fränkische Haus könne für die sächsische Zeil

ab erwiesen angenommen, das sächsische nur mit großer Wsir.

scheinlichkeit gemntraaßt werden. Die Dörfer hatten die Gestalt

eines unregelmäßigen Vierecks, waren umzäunt und hatten tax
schlecht beschaffene Hauptstraße. Die einzelnen Grundstücke usren

durch Zäune geschieden. Wie im S 3 dargelegt wird, hat die Burz

im heutigen Sinne ihre Entstehung nm die Wende des 10. uii

II. Jahrhunderts genommen. Als einziges, aus spatkarolingiscb«

Zeit stammendos Beispiel ist die Fraukeuburg au der Langen Htnd

bei Rinteln an der Weser auf uns gekommen, doch gibt es weitere

Beispiele in Darstellungen und auf Münzen. Ausführlich geht der

Verfasser dann auf die Pfalz in Goslar ein und gelangt zu dem Kr-

gebnis, daß der Saalbau nicht als derjenige Heinrichs III., sondern

nur als ein sehr fragwürdiger Anklang an denselben zu betrachten

ist- Weiterhin macht Stephani auf den Unterschied zwischen dei

Städten am Khein und an der Donau und denjenigen Mitteldeutsch-

lands aufmerksam 1% 4). Den Anstoß zur Entstehung der letzt««

sieht er in der Ungarnnot. Ein erhaltener Brief gibt uns ein Bild der

Stadt Regensburg zu Anfang des 11. Jahrhunderts. Wie aus dp«

gleichzeitigen Urkunden hervorgeht, wurden zur Zeit Heinrich«
I

und der Oltonen in Sachsen 103 Städte angelegt. Kiue Vnrstellting

von dem Aussehen einer Heinrichschen Gründung vergegenwärtig

Merseburg, wie es Im 10. Jahrhundert aussah. Die Stadt dir

sächsischen Kaiserzeit ist eigentlich nur eine Nachahmung <ir*

Haufendorfes, ein planloses Gewirr von Gassen und (JäUcheo nhne

jede Spur eines Bebauungsplanes. Aeußerst interessant ist der

Abschnitt über die verschiedeneu Haustypen (t- 5i. Die gmfcr

Masse der ländlichen und städtischen Wohnhäuser ist als sehr klein

und meist auch wohl nur als eioräuinig zu denken. Mehrere ein-

fache Holzhäuser führt das Evangclienbuch de* Hl. Bernward tot

Augen (Fig. 2>H- *iS). Mehrstöckigen Holzhäusern mit nach obn
sich verjüngenden Stockwerken begegnen wir auf Münzen de/

sächsischen Kaiserzeit Faehwerkbanten mit überragenden Kck

stielen sind auf Münzen Konrads des Weißen von Lothringen

(Ml—Mi und eines Orafen von Löwen tum 10M> dargestellt, Stein-

häuser werden einstöckig und mehrgeschossig gegeben. F.is*

Sonderheit der Zeit sind die Wohntürme und Turmhäuser. Seh:

zu begrüßen ist die sachgemäße Abhandlung Uber den bislang i:

seinen Einzelheiten noch nicht veröffentlichten Römer- oder Heiden-

tum! in Regensburg. Stephani betrachtet denselben als den ältesten

städtischen Wohnturm in Deutschland, welchen er entgegen der bis

hcrigen Annahme einer früheren Zeit als dem 12. Jahrhundert zu-

weist. Ein bezeichnendes Beispiel eines Turmhauses ist der Franken-

türm oder das Propugnacutum in Trier, dessen oberer Teil aber

ehedem, wofür auch eine Zeichnung vom Jahre ISOÖ spricht, eir.»

wesentlich andere Oestalt gehabt haben muß als heute. Aus An-

nehmbaren Gründen kommt Stephani zu dem Schluß, daß das Bau

werk, welches er um die Wende des 10. zum 11. Jahrhundert ent-

standen sein läßt, ursprünglich den Mittelpunkt einer größeren

Hofanlage gebildet hat Als ein Wohnbaus ohne Anklang an «1»

Turmform ist das sogenannte Graue Haus bei Winkel am Hbeii

anzusehen. Leider ist es heute seines altertümlichen Aussehens be-

raubt, welches es noch um die Mitte de* 11». Jahrhunderts besät

Nach Stephani könnte es noch dem 10. Jahrhundert angehöre«. 5 1.

unterrichtet uns in trefflicher Weise über die Einzelheiten am und

im Hau«e. In S 7 erfahren wir näheres über die Technik. E.

überwog noch der Holzbau und zwar in Riegelwerk. Die Kircbc

machte sich zuerst daran, die durch Brand gefährdeten Holzbauten

durch Steinbauten zu ersetzen. Langsam schlössen sich auch die

Privuten an. Dennoch kam der Steinbau zu keiner gedeihlichen

Entwicklung, während der Holzbau eine um so sorgfältigere Au»-

bildung erfuhr, si 8 beschäftigt sich mit dem Möbel unter Bei-

gabe zahlreicher guter Wiedergaben. Stephani stellt fest, dai

die Möbel der sächsischen Zeit eine große Verwandtschaft raii

denen der vorhergehenden haben. In der Stoff-Dekoration jedoen

machte «ich ein Fortschritt dahingehend In-merkbar, daß nun

nach und nach mehr glatte Auflagen und Behänge verwandte.

Nürnberg. Dr. Schult.

Gründung eines Helmntschuta-Bundes.
Die Sorge um die Erhaltung des Erbes an Bau- und Kunat-

denkmälern ist in den letzten Jahren in fast alle Volksschichten

eingedrungen. Die Bestrebungen der Denkmalpflege haben in

Deutschland und andern Kulturstaaten eine Bedeutung erlangt,

mit der Landesbehördeu nnd Stadtverwaltungen rechnen

In den Arbeitsplänen der gesetzgebenden

Bie eine nicht unwichtige Kolle. Neben den

hat die Denkmalpflege auch die der Natur in ihr Bereich ge-

Wir bruuebeu Uber alles dies kein Wort mehr zu verlieren,

unsere Zeitschrift hat diese Bewegungen stets verfolgt und dar

über berichtet. Je mehr sich die llnnulur und der verbildete

Ueschmack der Menge, die Aeußerliehkeiten der Städter und der

von ihnen angesteckten Landbewohner breit machen, um so krif

tiger sind die Bestrebungen für die Erhaltung des Natürlicher,

des Volkstümlichen und des Heimatlichen zum Ausdruck gelärmt

Eine Heimatpflege hat sieh entwickelt, die allerorten ihre Vor

kämpfer findet, die von der Presse aller Parteirichtungen einmal
unterstützt wird und für die da* öffentliche Inttrcsse durch Wort

Digitized by Google



Nr. L Die Denkmalpflege 3*>

und Schrift bereits in allen deutschen Landeateilen wachgerufen

ist. Leider haben alle diese Bemühungen bislang noch verhlltnis-

mäUig wenig Erfolge gezeitigt; sie waren zu zersplittert Ein

glücklicher Oedanke war daher der Vorsehlag, alle gleichgesinnt«,

Kräfte zu einem Bunde xu vereinen, der »ich über ganz Deutsch-

lind erstrecken soll mit dem Zwecke, .deutsches Volkstum
unbeschädigt und unverdorben zu erhalten und was
davon unzertrennlich iat: die deutsche Heimat uiit ihren

Denkmälern und der Poosie ihrer Natur vor weiterer
Verunglimpfung zu schützen".

Das ist das schöne Leitwort des . Heiiiiatsch utzes-, wie

sich der demnächst neu zu gründende Kund nennen will. Ein

Aufruf zum Heitritt in diesen Bund iat dieser Tage iu die Lande

gegangen. .Die Verwüstungen des dreißigjährigen Krieges," heißt

es da u. *.. .haben nicht so verheerend gewirkt, so gründlich in

Stadt und Land mit dem Krbe der Vergangenheit aufgeräumt-, wie

die Uebergriffe des modernen Lehms mit seiner rücksichtslos ein-

seitigen Verfolgung praktischer Zwecke, l'nd hier handelt es sich

nicht mehr allein um die Zerstörung von Menschenwerk, sondern

ebenso sehr um die brutalsten Kingriffe in das Leben und die

Gebilde der Natur. Heide und Anger, Moor und Wiese, Busch

und Heeke verschwinden, wo irgend ihr Vorhandensein mit einem

sogenannten rationellen Nutzungsprinzi|i in Widerstreit gerat.

Und mit ihnen verschwindet eine ebenso eigenartige als poetische

Tier- und niedere Pflanzenwelt. Selbst die Kuppen unserer Berge,

welche die Linien der Landschaft seit Urzeiten bestimmen, die phanta-

stischen Felsbildungen, welche die Abhänge unserer Täler schmücken,

werden durch Steinbrüche angetastet, die häufig genug an gleich-

gültigeren Stellen angelegt werden könnten. Den Zauber einsamer

Gebirgswelt vernichtet man durch aufdringliche Bauten.*

Das Arbeitsfeld des ueuen Bundes ist vorläufig in sechs Gruppen

geteilt: H Denkmalpflege. J) Pflege der Uberlieferten ländlichen

und bürgerlichen Bauweise; Erhaltung des vorhandenen Bestandes.

31 Schutz der landschaftlichen Natur einschließlich der Huinen.

4) Rettung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie der

geologischen Eigentümlichkeiten. 5> Volkskunst auf dem Gebiete

der beweglichen Gegenstände. fl) Sitten, Gebrauche, Feste und

Trachten. Kür jede dieser Gruppen soll ein besonderer Leiter

ernannt werden, dein eine Anzahl von Vertrauensmännern zur

Seite zn stellen sind. Der Gruppenleiter hat sicti mit den be-

stehenden, sein Arbeitsgebiet berührenden Vereinigungen in Ver-

bindung zu setzen und sich um Gewinnung korrespondierender

Mitglieder zu bemühen. Bei der Wahl der Gruppenleiter soll

dafür gesorgt werden, daß ihre Wohnsitze in verschiedenen Teilen

Deutschlands liegen. Ks ist beabsichtigt, jährlich eine Hauptver-

sammlung abzuhalten , die von den dem Bunde beigetretenen

Vereinen durch Abgeordnete beschickt wird. Der Vorsitz des ganzen

Bundes soll einem der Gruppenleiter übertragen werden. Es wird

in dem Aufruf ausdrücklich betont, daß es sich nicht etwa um die

Gründung eine* neuen Verein* handelt, sondern der Bund Heimat-

schutz will die bereits vorhandenen Vereinigungen oder Verbände um

Ea liegt auf der Hand,
die Sache erwachsen müssen Um ni

die Möglichkeit, etwas zn erreichen, verdoppelt und verdreifacht

sich, wenn in jedem einzelnen F«U das ganze Gewicht einer großen
Gesamtheit in die Wagschale geworfen werden kann. So »ehr »her

das Zusammenfassen der Grundgedanke, der eigentliche Zweck des

zu gründenden Bundes ist, dennoch läßt es sich nicht umgehen,
bei der Organisation desselben auch einzelne Personen zur Mit-

arbeit zu werben, und zwar eine möglichst groüe Anzahl einzelner,

und das in möglichst vielen, auch kleinen und kleinsten Ort-

schaften unseres Vaterlandes. Ohne solche ütierallhin verbreitete Mit-

hilfe wird es dabei bleiben, daß nach wie vor tliglich und stündlich

unersetzliche ideale Besitztümer des Volkes dahingeopfert werden
aus Achtlosigkeit, Unverstand oder Gewinnsucht, ohne daß man
rechtzeitig davon erfährt, um noch rettend eingreifen zu können.
Die Erwerbung der Mitgliedschaft dos Hcimatscbutzhunde* ist

nicht unter allen Umstanden an die Zahlung eines Jahresbeitrags

geknüpft. Dagegen wird auf freiwillige, einmalige oder jährliche

Zuwendungen allerdings gerechnet. Die Mitgliedschaft schließt

für die beitretenden Vereine sowohl wie für einzelne die Ver-

pflichtung ein, die vom Bunde vertretenen Gedanken in ihrer Ge-
samtheit zu verbreiten, ihnen nach Kräften Geltung zu verschaffen

das Einschreiten des Bunde» w duschen »wert erscheint,

i »einer Kenntnis zu bringen. Der einzelne kann in

Eigenschaft Mitglied werden: als .Helfer-, als

.Gönner" oder als beides zugleich. Der .Helfer- stellt seine per-

sönliche Tätigkeit den Interessen des Bundes zur Verfügung. Er
.»oll namentlich bemüht sein, in seinem Wohnort oder in dessen

Nahe die Gründung eines örtlichen Vereins für Heimatschtttz her-

beizuführen, sofern ein solcher daselbst noch nicht besieht. Auch
soll er, falls eine Vereinigung mit ähnlichen, aber einseitigen oder
teilweise bedenklichen Zielen bereits vorhanden ist, dieselbe dahin
zu beeinflussen suchen, daß sie die Gesinnungen und Absichten
des Bunde« zu den ihrigen macht. Der .Gönner" verpflichtet sich

zu Geldbeiträgen. Der Anfrnf und Anmeldekarten für den Bund
sind von der vorläufigen Geschäftsstelle: Robert Mietke in Char-
tottenburg V, Rönneetraße IS zu beziehen. Wir bitten recht aus-

giebig davon Gebrauch zu machen und zahlreich am 30. Mars in

Dresden erscheinen zu wollen, um in gewichtiger Anzahl an der
Wiege des neuen Bundes Heimatschutz zu stehen, der znm Segen
der deutschen Heimat sich bald kräftig entwickeln möge.

Die Versammlung wird am Mittwoch, den 30. März in den
oberen Sälen des Königl. Belvedere in Dresden (Brühlsche Terasse),

stattfinden mit der nachfolgenden Tagesordnung: 1) Eröffnung
durch den vorbereitenden Ausschuß ; 2 1 Wahl des Vorst andes ; 3) An-
sprachen von Prof. P. Schultze-Xaumburg, Prof. Dr. Conweutz in

Danzig und Prof. der Nationalökonomie an der Universität Frei-

burg i B. Dr. U. Job. Fucb», Grttndungsbeschluß, Beratung der Satz-

ungen. - Anmeldungen zur Versammlung und et waigen Teilnahme
an dem nach Schluß der Verhandlungen in Aussicht genommenen
Abendessen sind an die obengenannte Geschäftsstelle zu richten.

Vermischtes.

Die Denkmalpflege and Ihre Oestaltang In PrcuBeB. Die so

eingehende und anerkennende Besprechung, die raeine Schrift (Die

Denkmalpflege und ihre Gestaltung in Preußen, KOln a. R., A. Ahnt
durch den Geheimen Oberregierungsrat a. D. Polenz in dieser Zeit-

schrift gefunden hat, läßt es mir in sachlicher Hinsicht wünschens-

wert erscheinen, einige Abweichungen in der beiderseitigen Beur-

teilung des Stoffes durch kurze ergänzende Bemerkungen möglichst

auszugleichen. Es handelt sich da zunächst am die Naturdenk-

mäler. Die Annahme, daß der Verfasser ihnen große Liebe ent-

gegenbringt, trifft jedenfalls insofern zu, als er sie nach dem
Vorbilde des hessischen Gesetzes (Art, 33—3üJ gemeinsam mit den
anderen Denkmälern gesetzgeberisch behandelt zu sehen wünscht.

Er will sie, soweit sie Uberhaupt von -Sachverständigen des Schutzes

für würdig befunden werden, außerdem klassiert, d h. iu die

Denkmalliste eingetragen sehen Die letztere soll eben für alle

Denkmäler, deren Erhaltung in irgend einer Beziehung (Kunst,

Geschichte, Natur usw.» aus .öffentlichem Interesse- von hin-

reichender Bedeutung erschoint, aufgestellt werden. Es wird sich

vermöge der übrigen in der Schrift gemachten Vorschläge i

der l'rovinzialkomtnisslon und dann noch der Zentralinstanz eine

genügend leichte Handhabe bieten, nur einer beschränkteren An-
zahl der sogenannten Naturdenkmäler den besonderen Schutz des

zu erlassenden Gesetzes angedeiben zu lassen. Mit dieser Ein-

schränkung oder Auswahl wird die von Polenz ebenfalls aufge-

worfene Frage der Ausdehnung des .Klassement" berührt. Ks ist

ihm darin im allgen einen durchaus beizupflichten, daß diese im

umgekehrten Verhältnisse zur Schärfe der etwaigen Gesetzes-

Vorschriften stehen müßte. Die in der Schrift empfohlenen Maß-
nahmen dürften aber kaum als zu einschneidend gelten. Hinsicht-

lich der Denkmäler, die sich in Privatbesitz befinden, ist jene
vorsichtige Beschränkung anempfohlen worden, die sich im hessi-

schen Vorbilde geltend macht. In betreff der öffentlirhrechtlichen

Denkmäler zielen die gemachten Vorsehläge in der Hauptsache —
namentlich wenn, wie bemerkt, die Kirche vorläufig aus dem Spiele
gelassen wird — lediglich auf die Sammlung zerstreuter Einzel-

vorschriften und auf eine gesetzliche Festlegung verwallungsrecht-
lieh bereits geübter Maßnahmen, wie Zwangsetatisierung usw. ab.

Die gemachten Vorschläge enlhulten also für Preußen weniger neues
und fremdes, als es die entsprechenden Gesetze für jene Länder mit

sich brachten, die vorher an Einz«lbe*tiinmungcn auf diesem Gebiete
nicht so reich waren, wie es Preußen ist. Mithin würde auch die

preußische Denkmalliste ohne Bedenken im Verhältnis denselben Um-
fang annehmen können wie die französische. Das dürfte mit der
Schärfe der vorgeschlagenen Beatimmungen wenigstens vertraglich

wieder hervorzuheben, daß die einst-

nicht eingewerteten Denkmäler keineswegs als ganz schutzlos

gelten können. Kür sie haben die bestehenden älteren Vorschriften

in Kraft zu bleiben; außerdem bietet sich aber im drohenden
Einzelfalle stets die Möglichkeit der nachträglichen Wertung.
Eine an sich schon unnötige weitere Beschränkung der Denk-
malliste durch daB Begebren eine» gleichzeitigen .nationalen* In-

düxfte nicht zu
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wird ja für die Erhaltung de« betreffenden Gegenstandes sehr oft

mitsprechen, aber man sollte es nicht unbedingt dafür als erfor-

derlich betrachten. In erster Linie werden für die Beurteilung,

ob ein .Öffentliches Interesse* für die Erhaltung vorhanden
ist, Kunst oder Geschichte oder beide zusammen bestimmend
bleiben müssen.

Oer Vorschlag, die Denkmalliste auf die vor dem Jahre 1S70

entstandenen Gegenstande zu beschranken, int, wie Polenz mit Recht
vermutet, zum Teil mit Rücksicht auf den neuesten ..Standbilder-

segen" erfolgt. Indessen wird es Oberhaupt klug sein, neuere Ge-
schmacksrichtungen erst zu einem Abschlüsse gelangen zu lassen,

ehe man einen Teil ihrer Erzeugnisse unter gesetzlichen Schulz
stellt. So werden auch in dem italienischen Gesetze vom 27. Juni

1902 ausdrücklich ausgenommen «die Bauten und Kunstgegen-
stande noch lebender Urheber, oder solche, deren Herstellung

nicht aber fünfzig Jahre zurückreicht*. Ueber die Strafvorschrif-

ten, die Hohe des Kaufpreises beim Vorkaufsrecht usw. enthält

die Schrift-, die nur das Wissenschaftliehe und Grundsätzliche

bringen wollte, absichtlich nichts, denn namentlich die Strafvor-

schriften bilden gewissermaßen das Polizeigesiebt, das zum Schlüsse

doch noch einmal aus dem ganzen herausschauen mochte. Für
eine grundsätzliche Darlegung erschien daher eine Festlegung in

dieser Hinsicht unklug. Es wird Sache des Landtages sein, in

hoffentlich nicht zu ferner Stunde in landesgesetzlieb zulassigen

Strafvorschriften Zweckmäßigkeit mit Milde zu verbinden. Viel-

leicht findet aber auch der Verfasser selbst noch Gelegenheit,

sich darüber in einer anderen Erörterung zu äußern. Für heute

genügt es ihm, wenn seine Schrift fernerbin eine günstige Be»

urteilung findet und vor allem den Gedanken an eine gesetzliche

Regelung des Denkmalschutzes in PreuSen wachhalten hilft

Barmen. Assessor Dr. F. W. Bredt

Die städtische KotanUsloii zur Aufnahme alter Trierer Häuser

hat im neuen Jahre die Bezeichnung Kommission zur Denk-
malpflege erhalten nnd damit ihr Arbeitsgebiet erweitert. Die

Haupttatigkeit dieses Ausschusses besteht darin, Bauwerke usw.

von kulturgeschichtlichem und besonders künstlerischem Werte
photographisch und zeichuerisch aufzunehmen und diese Aufnah-

men zu sammeln, zu ordnen, zu beschreiben und zu wissenschaft-

licher und künstlerischer Benutzung aufzubewahren. Die Samm-
lung soll aber auch der Pflege der Heimatliebe dienen.

Die alte Pfarre za SU Ulrich In Hegensberg;, z. Z. für die

prähistorisch-römischen Sammlungen und das mittelalterliche Lapi-

darium des historischen Vereins der Oberpfulz in Benutzung, ist

ein sehr bemerkenswerter Bau aus der Uebergangsxvit vom roma-

nischen zum gotischen Stil. Sehr malerisch ist das Innere durch

die Emporenanlage gestaltet. Die in spater Zeit hergestellte

schmucklose Stuckdecke mußte im vergangenen Jahre wegen Bau-

fillligkeit abgenommen werden und wird nun durch eine bemalte

Holzdecke ersetzt. Bei den Vorarbeiten zeigt« »ich, daß die

Wunde des Mittelschiffes vollständig bemalt waren. Nach Beseiti-

gung des Putzes kam an der Ost- und Westseite die Grablegung

Christi, die Auferstehung Christi und das jüngste Gericht zum
Vorschein: die Langseiten weisen meist Rankenwerk auf. doch

zeigt sich auch hier figürlicher Schmuck, der leider schlecht

erhalten ist. Von erhöhtem Interesse sind die Malereien dadurch,

daß bei dem Auferstehungsbild auch der Donator mit dem Wappen
zur Darstellung kam. Ks ist Dr. theol. Joannes Pllrrhcr, Kanoni-

kus und Dekanus an der Kathedrale zu Regen»hurg I.VJ2- l.'jftl.

Die Gemälde stammen aus dem Jahre 1571, welche Zahl sich an

zwei Stellen vorfindet. Es besteht Aussieht, dali die Malereien

hergestellt werden, wodurch die Kirche neuordiugs «n geschicht-

licher und künstlerischer Bedeutung gewinnt.

ßnchersrbau.

Alt-Plauen In Wort und BU«. Aus Anlaß des dreißigjährigen

Bestehens des Altertumsvereins in Plauen herausgegeben vom Ge-

samtvorstande, Plauen i. Vogt). 1003. Druckerei Neupert 60 S.

in 4° mit 'i% Abb. In farbigem Umschlag.

Die Festschrift bildet ein Stück jener wertvollen Kleinarbeit,

die geeignet ist, die Denkmalpflege und den Heimatschutz wirk-

sam zu fordern. Im Vorworte erfahren wir durch den jetzigeu

Vorsitzenden des Vereins A. Neupert seru, dessen Feder auch

die größere Anzahl der Mitteilungen entstammen, die Geschichte

und kraftige Entwicklung des Vereins, der aus dem Vogtländi-

seben altertumsforschenden Verein in Hohenleuben sich entwickelte

und in seinen Mitteilungen die Urkunden und wertvolle Beitrage

zur Geschichte des Vogtlandes veröffentlichte. Der Verein kann

jetzt als Mittelpunkt der Tätigkeit zur Erforschung der Gevhiel.t.
des Vogtlandes betrachtet werden, nachdem fast alle übrig«
Städte im ehemaligen Gebiete der Vögte (es sind dies zw.B fj¥
unter ihnen Rger, Hof, Kulmbnch, Greiz, Kalkenstein, Reith«
hadi usw.i ihm angehören. In unterhaltender Weise erfahret

wir durch die Festschrift etwas Ober das älteste Plaut&whc
Bauwerk, das Eversteinsche alte Schloß, dessen Mauern den.

Brande von 154B, der die ganze Stadt einäscherte und dem
großen Brande vom Jahre 1036 Widerstand geleistet hsb«
An Stelle des alten -Schlosses und unter teilweiser Beouijttng

seiner Mauern wurde dann im 18. Jahrhundert das stAdtucht

Malzhaus errichtet Als ein weiteres wichtiges Baudenkmal
die St. Johanneskirche, die Stadtkirche geschildert. Sie wurde in,

Jahre 1224 den Deutschherren überwiesen, die diebt neben den
Kirchengebttude das Deutsche Haus oder den Komturhof errich-

teten. Das alte Schloß der Vögte, jetzt Amts- und Landgericht,

wird von seinem ältesten Teile, dem roten Turm, noch heute über

ragt, er beherrscht die Stadt auf der in das Tal dor Syra und

Elster steil abfallenden Höhe. Von dem im 18. Jahrhundert er-

richteten Rathause der Stadt enthalt die Festschrift eine schfcr

Abbildung aus dem Jahre 1829. Leider scheint das ehrwürdig
Gebäude dem Untergänge geweiht zu sein, um Platz für ein

demnächst zu errichtendes grotlos stadtisches Verwaltung
baude zu schaffen. Unter den sonstigen mit Abbildungen
schmückten Aufsätzen seien noch die über .das alte Amt*, detwn

Räume im IS. Jshrhundert den Veranstaltungen der .Geselltet«!-,

d, r Freunde des Tanzes und des geselligen Vergnügens" dienten

und über die Hospitaler St. Elisabeth und SL Johannes, erwihir

Die Wasserfluten und Feuersbrünstc, unter denen die Stadt so oft

zu leiden hatte, werden alsdann in einem Schlußaufsatz« behandelt

Möge .Alt Plauen in Wort und Bild" dem Altertumsvereiu ntnr

Freuude und Mitarbeiter zuführen, um ihm bei Erfüllung seitcr

Aufgabe zu helfen, die darin besteht: die Geschichte und Toj»
grapbie Plauens und des gesamten Vogtlandes zu erforschen, dir

Zeugen denkwürdiger Vergangenheit der Mit- und Nachwelt n
erhalten und den historischen Sinn der Einwohnerschaft zu pflegen

dabei aber mit wirklieb wissenschaftlichem Streben eine gewiss»

Volkstümlichkeit zu verbinden.

Die Pflege unserer kirchlichen Altertümer. Eine kurze Hand-

weisung fOr den thüringischen Pfarrer- und Lehrerstand. Von

Prof. Dr. Paul Weber in Jena. Weimar 11)03. 0,30 Mark.
Der Verfasser — in Thüringen als warmer Freund boltv

stAndiger Kunst und Altertümer bekannt — hat in seiner Stellen?

als Universitätslehrer bereit* mehrfach Gelegenheit gefunden, «Iis

Interesse der Ntchstbeteiligten für die heimatliche Denkmalpfle^'

zu gewinnen. Wie er vor einem Jahre den versammelten Bürger-

meistern die Aufgaben der städtischen Behörden voraeichnete, «
gab ihm die Frühjahrsversammlung des Weimarischen KW
predigerverbandes erwünschten Anlall, in dem Kreise der (Jeisi-

licbcn für den Schutz der nuch vorhandenen Kunst- und Altertum»

gegenstände zu wirken. Manches schöne Stück ist ja wob! w
schwunden; aber noch bergen die thüringischen Dorf- und Stadl

kirche« nehen den Prachtgegenstanden, die wir unlängst in Erfurt

bewunderten, vieles, das über ein Ortliches Interesse hinweg rinn

Kulturwert besitzt. Gersde dadurch, daß der Verfasser diese

Seite der Denkmäler hervorhebt uod sie in ihrer zeitlichen Folge

mit der Kultur des Landes in Verbindung setzt, rückt er die un-

scheinbaren Reste in ein Licht, welches sie auch für den zurück-

haltendsten Geistlichen wertvoll macht. Auch der Verfasser strb

auf dem — heute wohl von allen Denkmalpflegen» eingenommene;
— Standpunkt, daß nicht die Stilrcinbeit den Kunstwort bestimm t.

sondern daß jedes Ortliche Werk als Ergebnis eines kulturiiclun

Ortsorganismus gewertet werden müsse und erst mit dieser Er-

kenntnis für die Gegenwart und Ortskultur an Interesse gewinn;.

Leider besitzen wir nicht viel solche Schriften, die sich an einen

größeren Laienkreis wenden. Erst wenn überall und für die ver

schiedensten Berufe Ähnliche Haudweisungen vorliegen, wird die

Denkmalpflege zu einer Volkssache geworden sein. Jedenfslli

aber kann die Webersche Schrift auch jedem andren — nicht

thüringischen — Geistlichen, ja jedem Laien, der für die Denkmal-

pflege seiner engeren Heimat gewonnen werden soll, empföhle«

werden. R. M-

lakaU: l>»a Huo-uiu In F. I«iu. «in allUollkndiachrt UUrgnb«o« - tM
Klr.'libruoD.D in Huntlingra und iUa I'tkanatliaua in Bloabearrn. — fw
nlu-.t. itrotaclir Wohn).«» and .rin* Kinri'hiune. - OrUndun« «Ihm Hein..-

..-Iiuul>uhd-» - V.rnltrlii»: Um I)Mikmal|.fl. (o and ibf« Uealaltat.« >i

TtruUtn - BtsdlUch* Koiuiui»»iin «ar Aufnahm» alt»r Trier*' Hauaw - Alt.

Pfarre an 8t l'lrirh in Reuen«*...»* — h u cli . t m .- Ii n a.

Für ili» SchriftWtiuiK vrrmaloftrtlirh : Krlutr. KchatU*. B.ibo
V.rlac »«» Willirlui F.rr-.t u. Sohn. BerUn.

Dnifk .Irr Buchdn.ck.iai OuaUv Scheck Nächtig-, P. M. W>h*r, BmIis.
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Die Denkmalpflege.
BefluaMgObai von der Schriftleitung des Zentralblatte.s der Bauverwultutifr, \V. \Villieliiistralh> Sift.

Siliriilloit.T: Otto Sarrazin uail Friedrich ScliuHze.

VI. Jahrgang.

Nr. ...

Cr— l.i im all.' I Mi I W.a-lii-n. JAhrlM» 1» B...TM llr-.iliä»l.l.a> W Wilh.-Ini.lr toi H. «ilif»|.r. ..
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|

Krliiillun- iiltcr Mauser und Miidtf bililcr im Kraiciltrail.

S'rtui i »l m tI.ji niii-j ir-Ki. .r Knill lang in Rnichat&L

Hl bi "int1 •r1'rt'tili<-ln» Tutauchr, <|uU l>.-i nie- in Deutschland .Iii' iiuuhen. verschwinden kann.

Denkmalpflege . in.' Kedoutung < -rin UL:t hat. mit lief »ii'lil nur .lt.- dieser Doziehung geknuiiin-u

:

Kcgicrntigi-n. Ileniciuwescn Ul)d Kurperschaften rechiicu. sondern die

< «icli*hciin. Der Kirchturm ist im Jahre I !»L°t erneuer' worden.

auch In <I«t üllentlii In-u Meinung immer wehr Ansehen gewinnt. Ks
ist iHvM Krschcinting tun >u erfreulicher, nl* ein krufligcr Denkmal-
mIiiiIz in weitgehendstem Sinne keine Sarin- is-U lUo — komme »ic

frtlhiT oili-r später - iimiirr gleich »cgousrclell wirken wird. KMidmi
»eil rr .-in bn-iiiictiilf*. ll.-.lurfni« gerade uu-erer Zeit i»t, unserer
Zi-ii. in il.-r bei ^.-li im ri.-r Uiilirink. it in Handel uwl Wandel ein

uHgcmeini- In-durCui- na.-li Ni-in-m. nach . Verin.*-«crunjf- alter. nl»

1 1 iijriir.-i.-l ii-ri. I empfundener Kinrii htutigcii und Zii-tnmlc. Bing früher

uii- gekannte llautätigkcit l'latz gegriffen hat. I ..-Laude nn.l ganz.-

Dörfer und Stadtteile, iltc in rrOlirr»r, ruhiger Zeit schh-.hr und recht

gepflegt, Jahrzehnte ein ungeiahrihios Dasein hafteten, iHuchtüi jetzt

fast «Iht Nacht neuen Dingen l'latz. ilio zum gr«Ucn Toll knni.lli.ri-.i h

weit -.rhlechtcr »lud al- die alten waren. Leider -- tili- <lie Ih-uktual-

pllege stehen «ir nicht heilte erst im /.eielieii dieser -irhalTeu>-

freudigen Zeit, »mulem ihre rührige Tätigkeit hat -ih.ui vor Jahr-

zehnten eingesetzt, iihne 'In Ii die Dcliklmdpllcgc daluuW Ulf iler

llOne RMhuuleu hülle, um dem Ansturm gow a ppnel zu -.-in, den
licfährcii zu I »-gegnen. die au- solcher zclti(rti«»»i«cher >. haften»-

l'rcmh- ileii erhulliiugswUriligeii Zeugen einer nuten alten Zeil BT»

wm h»eu Ader ja mehr im ersten Anprall «hut* Sammlung nn.l

I iryaniMitinii iler DenfalsaItrCttniir zugrunde ging, nnisiuuelir un.l

um mi nachdrücklicher um Ii jetzt, ila das itcwulftscin iler ll.-r.-i hti-

guiig iler l)iTikniul|illeue immer weiter in .lie Ma-.«en -hl', jp».

Iiunilelt werden, um ihn. verschont gcliliehene zu erimlteii. K- M
viele» zum Schutze der Denkmäler getan WDmlfH, alu-r ei i»l «lie

allerhneh»!.. Zeit, ilnll Meh viel mehr i;e-ehielit.

N.weit -iml wir itlüi'khVh. ilali kein iritemlwie lie.k-uleiel.«

Denkmal ih r Danklin«! \er>£iiu^i-ii.-r Zeilen in ifewUcaen fnihil, »ei

IM an. \lt. r— i hwa. In-, mler -.ei <••.. um neuem, .-»•rem- l'latz zu

Käst zu weit mimI «Ir vielleii-ht in

Dil Äntk- liallen mitunter •.nlan-^e

BerattttlHOn ftller «In» Wohl dm Kranken. I>i» er (M-fahr läuft, (OB
M*llir»t zu entwhiHfen. AImt für die

kleinen Ia*u1c um U Ii ni-nrvt wer-

ileu. S« inanelie« reizviille StraUi-u-

hil.l in Stailt uinl Dort', iinzahlim-

kiin«tleri-ih horh-teheink- Hauten in

kleinen Urteil Miel in Dörfern Innren

tätlich >.-l ihi. iler .'PXHiriltuUX auheiui-

zufalleu. um! fallen ihr anheim. wälireml

>|or Kunnt- uinl Denkmalfreunil i;ez«uu-

^en i»l, mit ileu llamleu im Schul*

uuliiliu MlXUtfhen, Hier öffnet »ich mieli

ein ihuikluin*» Kehl «1er Tätigkeit, ilu»

mi HUHgicHlK uml »ii hahl al» iim^li. Ii

KelrflUKt ttenl.-n -.nllte!') Kill -^e«etz-

Uenel Di-iikuinlM-hutz. M au^pMlehnt wie

liiiiulicli, i»l ilrinnemle» Ihiliirfui» uinl

winl in Delol-iun-,! unli-r Beispiele holl'eiil

lieh in nicht zu fiTner Zeit in allen

Staaten lM-»tehen. AImt mit «iler «htic

^e-ii't/.iielii.n Schlitz fallt .he llHU|itiiuf-

jjalie iler riihri^en 'l'aligkcit iler Denk-
uialt'reiui'le zu. K» »iml ilie \er»i liie-

ilen-ten. iler auten Sache fein.lli.heii

I in-tamle zu l.ekaiiijiten . ilie au-, den
ver*M'hie.leu»teu Uriiiuleu. IntvinUt un.l

UllliewuÜI. <I<T De||kllial|ille|je im kleinen

euttfi-^eiiiirlieileii. Der Areliilekt , In»-

beunndere ilerjenice. iiw »eine Tfitigkeil

in ilie kleiii.-u llrte un.l mil» Lunl
liinaii-fiilirt . ist der he-te KiilU|Mj im
Kmupfe zur Krhultunic ileu nuten Allen.

Auch wird ih-r Bnitbennile iiMotein ein

lii-oll.lers li.Tllfeller Hüter iler liiml-

licheii llninlcukuialer «ein. als er krafl

trioei rVlntCt einen gewissen KinlluU auf «lie («luciiiilever'Aaltuii^eu

Mtiazuiilien in «kr lji)ze Ist uinl hei den letzteren iler wlrk>ani«l.-

Ilelw-I ein^i-selzi wer.l.-n kann, iim auf .lie einzelnen zu wirken.

Die llnu|it|fefahr. ilie ileu Denkmälern im einzelnen uml im

Uaiizen .ImliU int, wie nlien «cliuu erwähnt, in iler Strütirant) «ler

/. ]t nelbet, in t|cn l^r«aJ|terten Ite.lürl'ni8»<*u zu erkennen. >ie i»t

am »elnvirriu-trii zu lH-k:iiu|ifen. «IX i*>t der KnUipf aunz au»«ii hlslo»

Da muU man sieh i l-. ii mil <lem Krteichkan n beKnUKCIt! L'e^'en den
Strom darf man nicht «chw inmi.-ii wollen uml Cr! auch nicht \er-

suchen. Man -i lia.l.-t ih r Sache .hnkiri Ii ini-hr al» man ihr nulzl.

weil ina n die Leute von vornherein ni-.'.-n »ich uml teina Aksiclitcu

eiuiiimiiit uml keinen KinlluU gewinnt. Alu-r in all den K.illen, wo
dem Ihslürtui- geiiÜKt uml da» Alte .loch entsprocheud erhalten

werden kann, da inuU einiiegritTeu wenleii. \V« da» nicht geht, da
Schmie man. da» Vene wenigsleu» ta zu i{i">talten, < lall M -.ich -

wenn es mich au Stelle eJjM!* Allen tritt, ilesx-n \ erlu-l. M »ehr wir

ihn lieklagen, nicht zu vermeiden war .loch dem l.esauitliil.l

hurmiiiiiM-li eiiifiiiti (Abb, 4), S« zu Itaiu-ii, w« nun doch einmal

neu KchMiil werden muH, duU ein MNftMeJtea, küniileri-i h Mnaa
lii*siiiulliilil nicht zerstiirl, vielleicht sugar uelmls-ti winl. das i»i

auch Ih-iikmalpllei:.-, Dafür linde! alffa abtr hei (Im ländlichen

.Miui-uaiinleir Arehil.-kteu leider durch die Hank nicht da« gerlnnahl

\ . r-t ;i ii-liu-, und w« das \- Maii.ini» allenfall- vurhaiuli-n wäre, da

fehlt cs an den iiiitigi-u Kenntnlaaen und der fachlieheii Hilduiig, um
den Anforderungen einer »o geartet. -n Deiikiual|itlege gereiht zu

wepli-u Dn» i»t ülM'riiHii|it ein Krelisschadeii unserer ganzen lieu-

*) Wir vamnhun hier uuf die ln-ff licln-u A erülleutlicliuiigen llrl

PkafeatNin S'hullze-Nuumliurg in Saalock.
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Abb, - >|i.irka*si*n{}elisiiiili- in Hretten,
Iltwill im Jiilin- \'.*t\ Vinn t H»-rl«:iiiiii»|M-kliir l.iin;-.

A'il'. 3. Slr.i'l<- in K|>|>ii wn.

Alili. I. liutllalM in S. hlm hli rn hol l|i'i|l>riniii.

i'Hmiil im .luliiv l!«i| vom Oli.Tli!inhi-|«>kt.ir

zeitlichen Hjintuiiuki ii. <UU ifau Danen, wir ilttrCeti nemo ('bertrelbnug
-j'jcn. zu einem Kimflcl von il.izu RernfiMtn »ml zu \ii-r Kuniti ln von
I ubenifcnon besorg wir.l. Aber dienen iweifeOMtteii Kim-tlim, uro

m •-'••lit. i'iilg» mimtiele» ft$ l.i'lun ii iiii-m liii-llii li zu ih.kIh-ii. • In

U

ALI.. :.. Ih-r \l;.ri.t|.liitz in llrHten

mit ili in WKiliTlin*.:i-»l''llt<*n Miirklliniiinin vom .Inlin- I.Vw.

MM <li'll I jMlta-n <|ii- Allp'll iÜHT !»ie lllllli'«, «lillS IIIUII wlhxt Um
MüIh- hhI ki'in i»|>iit wlirati tlureh bIncm WMh n «enren. »*•<•

.••'imii'lil «itiIi-ii knnn nnil Mini», <l.i> i»i ihr iIiimcnvoHr, uImt m-Ih"

l'tlii Iii >|it Inlili-mli'n Xrchitektiii, ilercn luxüliMNt JBUW hi'i««ilrrJ 1
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Alili. 7. Alle |W in r.|i|.in-. ii Iii»),

.\l>l«. N. Der Marktplatz, in Berti

30

I.Hl'Hn I Denkmalpflege Zueilte klllllllK'U wird. Der

andere Feind, ilic NcuerHupssuelit. ilic Kitelkcit

»ml ilrr tfinfinliiMl n\tn Aufbraggebaw i»t weil

wniiniT Ki-nihrlkli; um-U sind die llauherreu ili-r

lielehmng xiiejiuiilii'li. Ii-h ImIn wenigsten« vicl-

fju'li <lic •rfn*ulii*hf Krfnlirong fp'iiuieht, dal MlM
du. WO I»m Kriieuerung>vorselili«geii oder Hau-

planen im alten (!ei«t anfangs »<if <l>-a lielligÄten

Widerstand gissioUen Ulli nllmitlilig eine Wandlung
itat NuUUM sich vollzogen li»t. IHHI «lic lyc-ulc iwrh
beendeter Ari>i-it niehi nur «ich der StadMI lierzlieh

freuten, «unli-ni «Hill Minimum: dafür machten.

Kin gutes llcispicl wirkt. Wenn man rtu« tilück

bat, wie M mir vcrscliietlentlich zuteil wunle.

einen vernünftigen Menschen zu finden, dar «las

<iiiti> ausfuhren lallt, so int eine mächtige Brosche
in den WiiliTsüiml vuii vielen anderen g«'l«'gt und
der Weg fnr viele Vm'hfnlgendc gi-elinct. \ im

inmBeni Werte ist es natürlich, man et gi-lingt. die

lomicinilfVertretung fnr den Donkiuahxliutz zu go-

w innen «der aneli nur ciuigeriualieii anzuregen,

zumal du, wo etwa Iwi Hat- und Scliiilhauaeni

mler «ou«tigcn <«ciu«'iii<lehauten größere Yeramle-

runden auszuführen inler Neuliauten liertiistelh-u

mikI, und MM zunächst Oelegeolwtt tindel. in

dies. u 1,1'UK'illdel muten den lallten zu Zi'igi'll, was
man eigentlich will. tleliugt es weiter, die (;••

iiieiiideM'rtretiiiig zu einer nOCh M geringen gi'hl-

liehen I nteffttttUing tkrjtnlgm Privaten zu bc-

stimmen, welche gesonnen «iu«l, unter tächkumliger

l.eitlllll! ihre Häuser gut hcrzusti'llcll, 90 Ist viel

gewonnen. Auf staatliche tutcrstutziing ist l«'i

diesem Zweig der Ifcnkiiiulpflcg«', wenn «'s. sieh

nicht um ganz herYOTfaffeäffe Hunten handelt, nieht

groll z» zahlen, da die Mittel, welche fnr itteM

Dinge zu (ieimte stehen, in der Kegel auf wichtige

Itau- und Kunst.hnkmalcr festgelegt sind.

In der Annahme, maneltem Facligi-uossen <Ui-

durch einen IHenel zu «rwcix'ii. darf ieh an einigen

lteis|,ie|en zeigen , wie ich Inn Ii iM'iuiilit lllil>e. in

einem vorwiegend läiidli. Inn Itezirk den olion dur-

indegten (iruwUHm entsprechend vorzugehen. i

WH« «ieli ibilN'i erzielen liell.

Im K ruichgnu. dam llugcliaml zwischen

>. hw.irzwnlil und IMcuwald. ila~. vom kraii likich

dlin'llZoUen, heute illl wesentlichen dun Ii <lie

l>adisiheu AmtslH'zirke llruelisal. lirettcn und

Kppillgi'll Iwzeiellliet wird. einem (Ic-Iiiet, das

lein *:roUi'n Verkehr etwas eutriiekt ist und

ton Kmmlen nur wenig lH»ielit «ml, Imt

sieh «ar inanelies selnim- Areliilekiur-

liild, in.ne he- Haus und iiium he Kirehe
aus dem Mittelalter und <|en fo|-

. i i • 1
1
- 1 1 Juhrhmiilerteii erliallen i .Vhli. |).

breekUeh in dm liflann Krieu*-

»'iten. vom ;U>jhliriK<'n Kriege an Iiis

zum lle)cinii <les l!l. Jahrhunderts, im
Kraiih^'au aueh ".«'haust wund', ginn
dneli liielit alle* zugruuile; wo uImt

SUtdte und Dörfer eitiüHiwIiert wiinlen,

hat man ilen ulteu Cnernefaniaftea ^e-

mall wieiler aufp'liaut. So mag >. II.

IIa ehniiah kur|d.ilzi-. ln Studt llrvttrii,

die iiaeh der tüUDann ZemtCrang vom
.liilire K.VI gttilZ neu ervtamleii ist. etwa
um> Jahr I7UU eiOCO Knidnn k pomacht
hallen, der dein AuMCbon im l'V Odct
Ii;. Jalirlmiulert tiielit uiiiilinlieli war.

Ih-zi-irlmeml für <len ganzen Krai h| «i

i*l iler Kaeliwerkliiiu. All diesi'ii l'aeli-

werkliaiiteu hat die .VerM'linneriin>!ü-

lusl* .nisjieliiy sieh iludiiD'li hetati^t,

da» «lie her»iirrjini'iideu Teile wie Krker.

ltalkenko|ife usw. entfernt, letztere zur
Allsiileieltiine teilweise aueh nur mit

Uutahnnten nnaictieii wurden, daii mau
ilu* llolzwerk entweder t>erolirte oder
mit der Axt aulj.ii kte, um einein \ er|iutz

lialtziiKi'lM'ii, mal daU alsdann die Mauser

ver|iutxt und samt allein llnlzwerk der

Ken«ter niel l«ideii mit einem ^runhelieu.

Digitized by Google



10 Die Denkmalpflege. 10, April l'.mj.

bräunlichen , graulichen • 1>t »»n>i irgend einem möglichst unaus-

gesprochenen und gleichgültigen Farlitnn gestrichen wurden. Wo
der l'utz in den letzten Jahrzehnten nusvgcl»c*i»crt »der erneuert

wurde, griff 111:111 zu ilrm bsdiebten llesenhewurf. War das WhÜnU alte

llnlzwcrk aber im irgend einer Stelle etwas -i h.clli.itt. «uli-r war der
Hausbesitzer von neuzeitlichem FVirtschrittgcist erfüllt, den da? Ultt"

üliliche ISaulii •fli—etic nach Kr-.ifti'ii f* >n lerf «•. 10 machte mini kurzen
l'rozeU imd rill die alten Saelien nieder, HB an ihre Stelle uiilten

in ileiu malerischen StraUciizng der gieliclstaiiiligon llillOur eine linn-

gewi-iksihüleri-chc Milstcrfassade an- möglichst groLgi-gliisIcrteiu

Sandstein Um] Verblenden! mit einem ihn Inn l'alz/icgelduch zu er-

rieliteu. Al>l>. fl zeigt ein -oh In - Ihm» in Itretlen, da» noch vor etwa
zehn .lahren auf diese Weis.' verschwunden i«t. Kin wenig 11111U ilen

Leuten alier doch da» (iewi-»en geschlagen lutLcri , ila ria von "lein

»clioncii alten Man noch vorher eine Aufnahme machen lielleo.

Cntcrsltitzt <l«n-h einen einsichtigen (o-mcinilcvorstarid gelang

M mir, ilie \ tUfhftarrilllgfflnrtigfll allmählich dazu zu bewegen, es

an Stelle des Neii.erputzis- mit <|er Herstellung t«— Faehwerk- zu scr-

surhen. Nachdem ein kleine- Hau» diu Marktplatz zur Zufriedenheit

auagatäUen, folgten etwa ein Dutzeinl in verschiedenen Teilen der

malerischen alten Haupt-traUc nach. Zugute kam ilem I nterneluiieu

der l'rustand. dal! die Stadt Bretten -ich zur feierlichen Kiiiwcilmng
des ihrem groOcil Sohne Mclnnchthoii von der evangelischen ( 'lirisleu-

heit gcsÄfteten to-dachtm-hauses rüstete und daher für llnu-»climuck

etwa- Stimmung herrschte. Den Säumigen oder Unbemittelten griff

ilie Stadtverwaltung mit teilweise erheblichen Itclrnigcn unter die

Arme, 90 da Ii »» gelang, Wenigstem dem Marktplatz ein einiger-

maßen einheitliche- l.cpragc zu gelten Abb. .'» IL I .. I'iuen am
anderen Kude de- Marktplatzes notwendigen Neubau einer -tadli-chen

Sparkns.se suchte ich, wie Ahli.S zeigt, in da- Stadl bild zu stimmen,
ohne die Itcdürfuii-sc der Jetztzeit dabei zu vergewaltigen.

Hie Hauptsache tiir »eitere Krfulgc bei den lliui-hc-itzcru i-l

der Nachweis, dull diese Herstellungen nicht inctir-tichl kosten, ja

sogar weniger al- die l'ulzcnieucning und der Olfhrhciiaitstrii Ii.

Unter dem Inegumliliigeiien l'utz migta -ich überall die einstige röt-

liche Tonune der Hölzer, die ich frindeihalatoUen lieli. Manche alten
l'utzfcldcr. hauptsächlich zwischen den vorkragenden Kalkcnküpfcu
der Stnckwerksiihergängc. zeigten die Spuren einer Verzierung derart,

daU da- Kehl dicht beim Holz zunächst von einem I »reiten roleu,

dann in einiger Entfernung von einem schmaleren schwarzen Strich

umrahmt war. Auch die-e Zierliuicn wurden wieder ausgeführt.

Hie aufgerauhten Hölzer »urilen iladurell etwas gesäubert, daU die

vorstehenden Sp.-ini' abgeschnitten, gm zu grolle |{i-sc und fehlende

Teile ausgezidmt wurden; im übrigen nlicr beeinträchtigt >lje durch
das Autraiiheu vor dem Verputz erzeugte I nebeuheit. das Au—elieu

gar nicht. Hie tueIii Rcbl unregetmäDig gennwnrten und vorstehenden

Kicgclfni he wurden nihig hehissen und der l'utz an den Rändern
gegen das llnlzwcrk abgeschrägt, wie im die nlieu Ue&ebe, wo sie

noch beutenden, BSigten. Ha» llolzwerk erhielt Oltarl'enaiistrieh im
alten roti'ii und liraunrotcu Ton. die l'utzfehler nunlee weil] jii

Kalkfarlie mit etwas Itbiuhersalzzmuitz Rettin, ht. !)!<• iJidea butf
und ueinustert. die Fenster weill oder liunt gentridMn,

EtWW mehr verschont vom /ahn der Zeit als Bretten zeigt -ii Ii

die Stadt Uppingen, zwischen llretteu und ilcillirouu yelepn.
Hier Inben sich lUtnaef aus dem lö. und II",. .Iah rh undert -oweit er-

halten, duB nach Kntfernuu^ Weniger /.iitaten der ursprüngliche

Zu-Iand leicht »ieileriierzustellen Wim, Die gMUM Allutiull hat

iiiierhnupt im wenentliehen ikh'Ii ihr alte- Gepräge: vemnnt und
lienuitervekominen, nlwr |tlüi-kliclieruei-e nicht neuzi-itlicli unigestiiltel

(Abb, ^ 11. Al>l>. <! . Iiier i-t noch ein ganzer Schatz zu liehen. Ilie

alle Kirche stammt uns dem frühen Mittelalter und ist gut her-

gestellt. Im Chor sind Wandgemälde au- dem 1.1. Jahrhundert auf-

gedeckt wurden. Bei drei Häusern am Markt, welche neu verputzt

werden sollten, ist es mir gelungen, in uicinoiu Sinne zu wirken

Vbb. 7 . Nunmehr Inn ich Iwatmbt, die alten Hinter, wie m
Ahli. l\ und Abb, Ii zeigen, nach Tuuliehkeil uiiImtüIiiI zu erhall.h,

da alier. wo gegen die Niwmng—ucht der l/'Ute uiclit mehr au-

zukiiiupt'en ist. oder unabwendbare neueritebe HediirfnUse auftreten,

dafür zu sorgen. daU nach den ulieii dargelegten tinindsitzei %i •

fahren wird. Di.' Verhältnisse liefen hier recht sehwierig. Ilie Ihm,

liesitzer hahen meisten- geringe Mittel, oft gehört ein solches Ihm.

drei und vier Familien zugleich. Vom Feuer i-t viel zu für. hl. i

über ich lioHe, daU sieh durch riiterstiitzinis seitens der Kcgu-rum,

durch Zusammen« irken der Stadtverwaltung, bd der das llrettener

Itcispiel schon zu wirken beginnt, mit denjenigen Privaten, rila dM l

in iIit Ligi- sind und die an den wenigen Iii» jetzt ausgefolirtm

Arbelten («etauVe gefunden bnlmb ein wirkeutuer Hi-nkmidsehutz in

Ahle DL Alte- Kttebwerkhuus in llretteu.

in den '."'er Jahnui des vorigen .lahrhuudiTts ahgelirocheu.

ittrsana eigenartigen Städtchen, du- iu seinen alten Tcileu eigentlich

ein einheitliche- Denkmal darstellt, wird erzielen la—en.

liruehsul, im .lauiinr l:"d.

Von den WiederlierstelhiiiKNnrlH'iten »n der 8©baldnskin hc in Xiinibenc.
Von Hr. SrhnU

S. Westehor and l.sairliau».

I l.er die unter iler Leitung von Prof Joseph Schmitz uiiter-

iioiiuueue Wiederherstellung de- Inneren der we-tliclieii llalfle V00
s. Sebald, die in der UMerwoche beendet wühlen ist. kann leb ba
Au-chluU au meinen Aufsatz in Nr. I de- ilie-jahrigeu Jahruaugis>

die-i-s Itlattes folgendes lu richteli.

Wie im I jigeh hör SU hcrr-clit auch betttt in dein darunter

gelegenen Westchor, der sogenannten l^iffi-lliolzkapelle, sowie in den
Schiffen eine viel wohltuendere Stimmung als vor Inangriffnahme

der llorateUuog. Ilerrofgeralen wird diese mit in erster Linie durch

die unter der Tünche vorgefundene llemalung. Ilckuiiiitlich Lüden

der mit fllnf Seiten dos Achteck- geschlossene \\ estchor mit .»einer

noch erhaltenen Krspta. dem im 'Meli ein hiilhruud g.-.liln—emr

in NürnlM'rv.

Chor ehenfalls mit Krypta entsprach i-ieh -l>enkiualpll<v". I. Jahr-

gang. Nr. HL. ferner das Mitlel-chill und die unteren Teile «er

Türme die einzigeu He-te ili-s romani-chcii Humes, für de-vn Ihn

zeit die Alilas.se vom Jahn' li'ifi und li":i von \\ ichtigkeit sind. Ihr

Weihe de- Schitfe- fand IMS, die i|c- We-Iehnrv- | J74 stall, und zwar

letztere dureh den Ibaebuf äertboiil von Bamberg, zu welcher DMi -

Niirnherg gehörte. Am L'L Mai L-'T."' wurde durch llischof Heinrich TOD

Trienl „für den Hau der Scholien SeLaldii-kirche- ein Al'lah

und U89 aUril ein solcher durch .ien l'ap-t Nikolaus IV.';. Hie An-icli'

Ha)
fern«

1 Vgl. lU rthold Itiehl. Denkmale frühiuittelalterlicher llailkatatbt

>ern, li»veris.-h s. hwaheii. Franken und der Pfalz. Ins-h S. I&l Li* IM:

ucr Ihdiio u. \. Ih'znld. ilie kirchl. Uaulcunst des Abendlandes l,S.5üH
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Nr. f>. Die Denkmalpflege n

un> Cinielwr*), der Ahcuddiw *ci unter k:ii-»T Heinrich II. erbaut, un<l

ferner diejenige Mm Förster 3
), Wcstdior ***** i Mittelschiff gehörten

•Irr Zeit x wischen Iii») 1**1*1 Il'I.'» im, sind als irrige zu liczcichiicu.

lud wenn ferner Kör«»*-') der Vermutung Ituuni gilit. ilull . Iii? IM-

VI.1I1. I. Südliche Mittelschiff» und mitT

Au* St. Sebald In Nürnberg.
Aiifnnlimrn von Dr Srlnili

Alili. 1 Triforie.

MiitC mit l'linr iiiul Krvptu noch älter gewesen «.•* als die Westseite.

mi haUrii die AiiiignihMBRn vom Jnhm fMe.i durget»». >i»u die Archi-

lektwfiMnuM des DttHclmi Teiles eine genaue rbenin>rtitamiiinj mit
denjenigen den iiim'Ii beetebenden rouMudedien Teiles geigten sieh

.Denkmalpflege' I8M, S. 190 Die romanischen BeetandteUe von s. Sc-

huld, namentlich iiImt *I<t W i-ti imr 7, schließen iticb in iiinT Pbrnen*
Spruche der raleheKH ItottidtvBfCi weWie wir um llmnberajrr Dome be»

nmchten, uii. ideichwohl ober entbehrt der unter den Undruek der
llauptkirchc seiner Difleese -* li.itfcn*!*- BninelMrr nicht dr* Selbstan«

• liüi-n. \\ a» • I •- TUrtiH* anhelaugt. «> erhielten sie Ilm jetzige Geetatl

in «li-ii Jahren Uku bht 1485 <lun'li den Xordllugar Hannn-ister I

rich Kuller lieb Zeitschrift fUr Bauwesen Httt, S.
~

.

Itcschsiftigeu wir uns -• mit dem VVcstchor. »o haben

»ir • Ii«- hier im den i^ucrgnrtcii. < w illi>Ti|i|>i'ii. iM'vvnllit-k»p|icu mnl

J Ii. Grueber, Vergleichende Samml. I rlirbtl Kunst. I. Teil, S II.
' R. Wknter, (tWnMtfg dei italischen Kunst. I (1851), s. 1 1 4.

•) K. I'ur-tcr. I NMikinale deutscher l'.inkuu-t Hihlm-ni und Malen*!,

Iii iv im«;,
J

; Vgl. ihm II. Ilultziugcr, I Ikt den Frspruua und <I*V lli iliutllB«

i|*T lhi|i|M*li*li*iin*, l.cipzig ISN;.', S. \!J Iii» iX

z. T. im den Diensten angebracht» 1 nn<l nnnmelir mit Sachkenntnis
liloßgolcgte llemalung noch als der romanischen /eil ungehörig in

I letrachteu. Sin wunle in dein durch das Aller gislämpftcn Tun
betmwn nn<l. wo <•» mit tat. in iler gleichen Art ausgeliefert. i»i*

(iiirte sind aliwcclLselnd rot uml geldlich, die aus einem ni-hteekigeii

K<Tn wulsttoruiig hemu» wachsenden Uppen iU-h. sech-stciligcii einen Jim-Iii--, schiefer-

gniu uml geldlich xeturlit. Die ntcbea <ler <ievi<kllM>kn|*|ieu hiihI mit einer ittwmm
-••liwurüen tjiiuileriinu überIClehnet. Die iH'iilen kn-innimlen Srliliill-iteitn- — i r « «

I

iiniaineiitiert uml veri;uldet Siehe *lie Alilii|iluii|f ilin einen liei K. K<ir»ti;r, Denk-

null*' ileilDhet Miiukuu>it. BffcbMrel uml Malerei, IM. IV. Tal. II. Ii. Die Dienste

« !• — Clmr-eliln-.»!"! /.einen, aimi—iien von ihm beiden ii>tlirhen. die betuumtc am Nieder«

rlieiu iiblii-lie, uueli in ICliraeli uirkiiuuueuile niiulüriuiui- I nt. -rl -i n< Iii ii l: uml eine jinin-

Behe TtkMMjg. Unter den Blnttltonolcn <ler in Imliier \\ »mlluilie aufhiiremlen Dicntte

iler l<iierri|i|M' «lef Joelie« entikvkte uiitn auf iH'Men Seilen untiT «ler Tünehr je

eine •^rol^l• niiiillMiuiv'. mit lliu ksteim-n venunuerte, ilureli eine Suule in iler Mitte

geteilte OrTnuiij.'. m-lelie mit Vnoirlil treigti'lest wunlen uml heute |.ru. Iitige Dnreli-

lilirke na* I* tRn i'uniiliulleu zu jfewähn'ii. Sehr zu lu-klageu i»t en. <lali in den
iln i :iuller-.teii S-iten .les ( 'liur-. lilii^i", in Höfischer Zeit * 1 1. Jahrhumlert <lie mieh

au il' ii lieiilen inneren Seiten erhaltenen riiiii:inL-.i heii Keu-ter mit iler ilanilM*r an-

xelimehteii kleinereii KumllMigeuiitTnun» herausnelirneheii uml ilunh -ihinale. Imhe

uml zweiteilige S|*itzlnijjeut'en>t4'r ersetzt »unlen. Der ruhigen llaruiiuiie iler t'linr-

Uruppe M iluiliin-h um ein ganz Itetrüilitlii-hi-« Alilirmh uetan u unlen. \aiiient-

lieh .iiier Int hierihin'h ilie feine UeMnttottHMtt. MilUtamliu Mfttfltt Worden. Kur

den unten im MittelM-hilf Steingaden «ar iler «relle Lii-hti-infall ilurrh diese langen,

eiuliirinigeu ttfl'miugeii nradom ein SeUng Ins Cksdclit Iii i»t nur mit Kreinlen zu l>e-

irUtteii. ilall ilie llauleitiiuu ilem 1'liel ilurrh KiuM'tzuuir SchUcktcT Glnstinieffien nach

üm Kntwiirten \nn Prof. Wunderer bn^tnotfea Imi weich eine ruhige Wirkung die

alten mmuuix'heii Fenster aiieh naeh außen gehallt halicu mi^gen. wink einiger-

iiiaUeu enichtbeh MM der VV iedergulx' der \V'e>itgni|i|>e mit den Tünnen Ihm

K. Kursier. IXenkmale ileutxher llaukuniit. Ilildnerei uml Malen'i, Ikl. IV, wii-

tellwt eine V erMiiseluiulichuiig der ur»|irUuglieheu tu-talt uugintnOit ist, In

ihrem unteren Teile sind die Ketten des ('Inirxhliisses zu kleelilattlmgig ge-

iiihlnourrim Kuchen mit whicteunn gefarhten Sauhhen emperlirllnt , ein vom
liainlieiger Don Iwzw. vnn Khrai'h entlehntes Muti\. Kr« ahnt sei muh, daU au. Ii

der alte Kstriel* mieh viirgefuudeii wunle. IWh kuiiiiteu nur muh zwei Staieke

in-tiinilgi-setzt iVerden. Im Illingen zeigt der FuUIhhIi-ii den in Numben uliliehen

llelag \iiii grau und nit gelürliten Tuu|ilatteu.

Tritt i ii it ii von dem um vier Stufen erhiihten

Oitl'elliiilziiiiir in dns Mittelaohlff hinali. »•

zeigen heute die Wunilthii heii uml liewr*llieka|>|M>ii

naeh der l/<i«liisiiiig ih's l'utzi- ihre alte gell-

liehe. detn Mörtel ähuliehe Tiinung. weli-he nur

hier und da dun'li grau gehaltene Klueheu unter-

brachan wird. Sie wurde jeiloi-h niiht grwaltsain

antJeiMerJtt, s<iudem nur, WO es nut tut. ganz

Wolnr und leieht ausgeliefert. Wie unendlich

viel wärmer und rrhelH>nder ist seit der Krei-

leguug des ursprünglichen tirundtunes der Kin-

• Iruek des lnuen;n. und wie «cliwer, ja driicki nd

war er fn'iher. Die riiertiiiichung des lum-reu

geht schon in eine frühe Zeit zurück. Wenigsten«

sehreilit Mnritz .Maximilian Mure* in seiner Ali-

liumllung ulier die Seliulduskin'lie Vinn Jahre IKH

niif Seite 1J*: .Wer das Innere der Kirche lxs»ieht.

wird wühl aueh sogleicli sein Ikilnueni fiher den

neuen Ans! rieh äußern, wudurrh der t'hunikter

des Altertumes uml der wohltuendo Eiudniek,

den ein si> heiliges Dunkel tllit. verloreu ist;

loch trugt die Schuld daran keineswegs liloU

die neueste Zeit, deuu schpB 14!':?. l.VTJ, 185(

und ITS.'i zog der T«ticlier)iiusel unlianiiherzig

Uder die Wunde und llildsiiulen eine Decke, wie es auch

gisschah*. Nur sii war es uiüglieh, ilnU die liedeuklidieu kun-

struktiviii. nach und nach durch langsam stetige Iteweguug ein-

H> 1 1 1 1tU< II Schäden am unnlustlichcii \'ienings|ileiler und am
nordwestlichen Turm, dem* Aufdeekung eine Folge der luuugrilf-

DnhlM der Wieilerlierstelluug des Inneren war, unter einer immer
dicker werdenden Kruste dein Auge so hinge Zeit gänzlich verborgen

li|eilH-u konnten. Welter fand man au den Kreuzrippen und Cjuer-

gurten in der KuM der S heitel ein in llelllihiu. Kosa. Duiikelhlau

und llrauii leicht stetöutes Unienonuiltieiit. welches in den Mustern

iniitiiiiizfK. il wei hselt und der Zeit, des AabWC* der Seitenschiffe,

also dem 1 1. Jahrhumlert, iingehiiren dürfte. Die wulstigen S hilil-

Unjea, die SehMe der sie trugtrriel Sülilcln-n sowie die sämtlichen

Kumpferstucke sind heule wieder sehiefergraii itefärlit. währvinl die

Kapitelle iler Dienste eine hellere Tönung zeigen, wiMlnmh ein leli-

knfter Weehnel havuranndni winl. s-hr «rg war die Verwüstung.

welche die inten'«»anteu. vierfach dim hlinn heuen, nimnnischeii

TrlfOrlen im laufe .ler Zeit hatten ulier sich ergehen lassen

müssen. Als mau im IT. Jahrhumlert zu beiden Seiten des Mittel-

schiffs Ki*i|Mireu anlegte, iiiulj mau die «pitzlmgigcu Mlfuuiigen der
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Triftirieu zum Durchgang für zu <-r»n ix-r«nnlfii Italien. Ohne auf
• Ii-d konstruktiven Bestand der Hocliwnude die mindeste Rücksicht

zu nehmen, ließ man nur «Iii; mittelst.- Säule besd-heu. während man
die beiden Säulen zu ihren Seiten entfernte un<l die S|>ititnm«»n-

ansätzc durch Backstcinmnucrwcrk zu Rundbogen ergänzte. Die

< icfälwJung des konstruktiven Bestandes wuchs alter dadurch um
ein Bedeutendes, denn schon im 14. Jahrhundert hatte mau h:i< Ii

der Krhühuug iler Seitctisrliifle, um Zugange zu den Triforicn zu

««Winnen, .lie Mittels.-hiffspfeiler an verschiedenen Stellen durch-

brochen. AU man <la.uu im Jahre 1*21 ilie Kmpnrcii wieder ent-

fernte, hat mau die hcrausgciifimmcncii Säulen wieder . inni-st.-Ht

liml auch ilureh Itu. kstciiuiutiiianerung ilie Spitzhügcii ergänzt,

a

I

nt diese AtifuiHiicmug war nur eine ganz lose, mir F'üllwcrk. und
entbehrt«- jeglicher Tragfähigkeit, .letzt sind <lie Buckstcinniuuc-

rungen entfernt und ihireh l}uiidcrwerk ist der Vcrltnud wieder
hergestellt. Zugleich wurden ilie Durchbrechungen ihr MiHelschifTs-

pfcilcr vermauert. Die Triforiciikiipitf Iii- bestehen teils in mannig-
fach wechselndem Dlattoraamcnt. teil» in phantastisch gebildeten

Köpfen uml F'iguren (Abb. i>. Bemerkt sei auch, (lall «lie

fünf Stützen iler Triforien einerseits abwechselnd mint unit acht-

i»ckig gestaltet. auilers.il-. abwechselnd schiefergraii und gelblich

gefärbt sind. Die Kapitelle zeigen eine hellere T.Uiung. An .ler

von »Steii zweiten Trifurie der Südwand scheint ein mal« eine ver-

mutlich muh der mittelalterlichen Anlage zuzusprechende Elu|torc,

vielleicht flir die kleinere Orgel, angebracht gewesen zu "•in. Offen-

bar ist numlich diese ganze Triforie jüngeren l ri*pning«: denn i nun

l'nnd dort in der Hochwnud des Mittelschiffes einen gnitAcn ver-

mauerten Rundbogen und unterhallt der Tri fori«.' über .hui Scheitel

de» Bogen* eine Öffnung für den stützenden Balken.

Einen eigenartigen Heiz gewahren heute auch die Mittelschiffs-

pfeiler mit ihren Min der Tünche Iwfreiteu Flachen, Standbildern,

llaldarhineu und Kragsteinen, an dem-u die alte Bcmahtug. soweit

wie nur eben möglich, dunh den Iwkniiuteu Mliiirhener Fulhiuilcr

Ruedttrfcr und «eine Gehilfen in ihrem alten Ton wieder auf-

gefrischt wunle. Unter der Mehrzahl di r im allgemeinen der /.weiten

Hälfte de» 14. Jahrhunderts angehörenden Standbilder sind Nürn-

berger I
,atrizicrwap|Min angebracht, wodurch sie als Stiftungen Nüni-

lierjrer Geschlechter bezeichnet werden. L Tiul zwar linden wir ver-

treten die Baumgartner. Niltzel, Kieler. Ilaller, Muffel. Kn-'S, Wuld-
»Iroiner. Kbner. Ilolzsehuher. Tücher, Schrevcr uml Punicr. Sie

hatten in der Nühe dieser ihrer Stiftungen ihre liestiinmteii lliitze.

Wertvolle Aufschlüsse darüber gehen die uoch erhaltenen Geschlechfcr-

bücher. welche zum Teil mit prächtigen Malereien geschmückt sind.

Die Wirkung der schli.li! liemalten Standbilder wird mich dadurch
wesentlich gehoben , daii hinter einer grillieren Anzahl dersellien

farbige Hintergründe auf ilie lleilertlwclien und Dienste gemalt sind-

Aueh hier erfolgte die Herstellung iler vorgefundenen Farlireste ganz

in der atU-n lockeren Tonung. I'iir die mit einlach oniHiuentierlen

Rahmen umgebenen riN-htis kigcn Mächen der Hintergründe gelangten

als Farben Hellblau, Stumpf-rot uml Gras-grün ;eiiunal) in Anwen-
dung.

An dein von IMen zweiten Pfeiler der südlichen Itugeureihc

wnrde auch eine tigürliclie Wandmalen-i, tlen Tod der Maria dar-

stellend, aufgetleckt. Maria kniet, von Johannes unterstützt. Mir

ihrem Bett, wahrend Christus mit Krone und JleiligeiiMhein ihn-

Seele in Gestalt eines kleinen Figün liens in Knipfniig nimmt. Abb. .1.

Zu den Seilen bemerken wir die zwölf Apostel mit lleiligeiisclieineii,

von denen einige Kerzen tragen. Die Malerei gehurt der Zeit um
14ui an und wird von einer Hrmiucnthorte uiiiniliint. Cnter de r-

selben berindel sich noch ein älteres, aus dem 14. Jahrhundert

stammendes llild, von welchem heute iilHThalb der jetzigen Dar-

stellung nur der obere Teil einer Kreuzigung mit Maria und
Johanne» und eine in Krgi Itcnheit aufschauende Stifterligur sichtbar

sind. Cm diese wertvollen Malereien nicht der beständigen ICin-

wirkung von l.ufl und licht auszusetzen, hat mau sie mit heimeln

aufklappbaren Türen verschlossen, welche mit zierlichen Augel-

bäudem und lleschliigcti versehen sind.

Bekanntlich sind die halbrtindeu Dienste der llogen des Mittel-

s< hiffs in spaterer Zeit in ziemlich ruber Art in grünerer oder

kleinerer Hohe vom KuUhodcn ubgesehnilten worden, Ks wird dies

damit in Zusammenhang zu briiigi u sein. dal3 elu-ilem in S. Sebald

eine Itctnichtlichc Anzahl von Altären vorhanden war. welch' 1

ahnlich wie vormals am Hambcrger Dom zum grölleren Teil ihre Stelle

an den Mitte|sihilf>pfi-ilem hatten. In dem ältesten I •"kannten Kum-
Iterger An hidiakoiiatsver/eichiiis vom Jahre I4l'l": wer.l. n unter .(er

S],alte .Altarislae S. Selmhli" folg.'inle Altäre aufgeführt: S. Sebaldi.

S. Nikolai. S. l'etn, S. Steplmni, s. Jukobi, II. M. V. Ileatae Murine

\ irginis . S. .lojinni». S. Kalhariuiie. S. Kunipmdis. Apostolormii und

«.Sieh M. Ileri.l.t des |,i,tnrise|ien Vereins zu Itaiubcr". S. M
bis vj

S. Ilarlhuloiiiiiei. also II Allan-. lieinaU einer S-hihleruiiu der l\itm.

natsverhiiltuis-si 1 der alten Diozes« 1 IJiunla'rg vor etwa gal. <^

einen Altar Joaunis liaptistuc und Jimunis l'.vangelislae. |)er Ah.tr

l'etri trägt den \ ennerk .in choro". !•> «liente wohl der Krinuemn-.

au die alte St. I'.ler- Kapelle, welche nach der 1' I >erlieferung tun.

Jahr Tili vom heiligen Itonil'atiiis erbaut und au der-n Stelle, j|.

dieselbe nach II 4»'; infolge eines |llirzstn.hl.-s abbrannte, .1,.

s. Sebalihiskirche entstanden sein soll' . Dasselbe Verzeichnis Itringt

dünn unter der l U rsi lirift -Civc» Nureulicrgeiiws- noch fulgen.l,

hierliergeltorige. z. T. ergänzende Notizen'';: .Muffel: (ieorgij j„

Kcch-sia S. Sebahli. Ilaller: l>hanli ad S. Selaldiiui. Itiiuint

Hiirtltoloiuae ad St. Si'balduni. Nüczcll: Kutiegitlulis ad St. S-halilum.

l'oeiniT: Joannis in niedio Kc lesiae S. Selwhli", so daß wir alsi im

ganzen II Altare liekuiiuucn. .loch kann deren Zahl auch ihm Ii

grotier gewesen sein.

Was nun die >ci leuschiffe anbelangt, so dürfte deren Rn
welcher Ansieht auch l'ntf. Schmitz zuneigt, bald nach Anfang

II. Jiihrhnuilerls in Angriff genommen wonlen sein. Dal] nu^

damals an S. Si bal.l tatig war oder wenigsten« es zu sein bi-aUi. !,

tigte, dürfte mit ziemlicher Sicherheit aus einer bislang unWliM
geblielM-iieij stelle im Testament des Cuiiradus dictus Grau.- d»

Numiberi; v f. Juni |:>« ges. lilosseu werden können 10
!. IM

heitlt es; .('etentiu slatuo in liijs scriptis. vt post obitum nieuui j.l

opus isclesie .sanett Seboldi iptiuipie libn 1 lialleiisiuni, ilouiino Otteji

de (Irlamiiiide pastori eiusdem fabrice villi libra, s«iiijs suis ihiiküi

ilne libre . . . tribiiantiir". Auch verweise ich auf die von MuriU

Maxiiuiliuii Maver auf S. '> seiner Ites.lireibnng der Sebalduskirls

gebrachte Nachricht vom Jahn 1 LH f.«. Auch in den Sulenvlüfl.n

waren die Krgi biiis.se der l'reilegtiug der \\ andlluchen und lit*«o|le

höchst erfreulicher Natur. Im Gegensatz zu denjenigen im Mittel-

schiff sind hier die ijuepgurte und Gewölberippen ganz mit nn<

geinnlteui, in der Karl» 1 mannigfach w-i hsclitileiu l.inieiioriiani. -l

l>.s|e. kt, Sehr überriLs. Iit war man von d.-r dun h die Aull'ris.-Ium:

der allen Tönung hervorgerufenen Wirkung der mit feinen plastisch

Zieraten uml Darstellungen versehenen >cb In Uslei ne. welch. 1
in

ihrer Art einzig dastehen dürften, bislang alter eine kuiistges. lu. lit

liehe Würdigung noch nicht gefunden hüben. Hier sehen wir <\iv

in einen Tierleib endigende Figur, dort von Ijuibwerk umraDkr.

Masken, weiter Kosetteu und Scheiben mit Ijoibwerk. Dort bemerk'ii

wir ein Agnus dei und oberhalb einer mit Blattwerk verzierter.

Scheibe am Ztisaniin'Ustoü der Hip|M-u vier Kopfe. Im »üdlicbej

Seitenschill sind neben anilerein die Kvaiigi-listenzeiclieu zur Her-

stellung gebracht. Ihn h betiii.leit sich aullenleiu oberhaH- d.-

gellugell. il Slieri-s am Zusuniineiisloli der Kippen noch zwei »innv ,1

«liiichgebildele Masken und oberhalb des gellügeltcii Menschen einer-

seits ein Lowe, anderseits ein Pelikan Ulli seinen Jungen. Aber au.d

ganze Vorgang.- linden wir au den SeliluBsleinea dargestellt, ot>l

zwar im siullieln ii S itcn~i ltiil .Ii. Kreuzigung und oberhalb il-rsclben

einerseits Sonne und Mond, durch zwei tnuieriide Kugel gekenn-

zeichnet, ainleiseits die Gm blcgiiiig. ferner im nor.llich.-u Seitetis.lntl

die Geburt Christi uml diirüber Engel, »uwic einen lichsen und «neu

E-el. l'n.llich ist im ss.h.-iij.l des Verbindiiilgsbogens zum uor-i

westlichen Turm ein gekrönter Kopf mit einem Wappenschild im

gebracht, auf dessen rotem Feld ein schwarzer Adler zu scheu ist

An der W cslwiind des südlichen >eileiisc|)iffes feierte die nah.;,

sieben Meter hohe Figur eines Ch r ist ophor u -. welcher .Ins Jesu*

kind auf dem Klicken dein Wsisser eutsleigt. seine Auferslelnnn'

In meisterhafter Arl dun h den Mniich. n. r Konservator Prof. Hagg'-n-

iniller. welcher aie h bei der Wiederherstellung der Is'ideu «ndeft-

Malereien mitwirkte, in seinen llauptlinicn n konstnii. rt und durch

den Munch.-i.er Kunstmaler Plleid. i . r w. iler ausgeführt, gerei.li'

dies.- dem Anfang des 1... Jahrhunderts angehün-n.le und in Nuni-

Ix rg -ehr beliebte Darstellung heute der Kirch.- wieder zu eile'

grol5. ii Zierde , .\bb. 4;,. ll.M hts unten bemerken wir den stiller mir

seiner Familie und das l-;i.iier»,-|,e Wappen, sowie auf einem andern.

Schild das Ebner«, b" und das Ilict. rs. l1.
1 W ap| letztere beiih-u

.lürnen sich aller Wahrscheinlichkeit u:>'h auf Albm-ht Ebner uii'
1

seine F'rau Anna lüelerin mui Koriiburg Iteziehen, welche zur '/•><

• l'T Eutslellllllg de» Hildes lebten. Albn-. ht Ebner war ein Silin dc-

Sebiild Ebner, welcher I tsi in den Hat kam. KKÖ Hhiyeniieistsr

wunle und l:HH> starb" .
Sslir b. acliten-wcn ist es, .lall sich iinf.r

der vorL'efundeit. u Chrislophornwliirstelhiiig bereits eine älten'. .l'-m

14. Jahrhun.l. rl au-eh..ren.t.- betm.lel . \ . .1 . welcher heute mir •!• '

mit einer Glorie iimgcl-ne barti».- Kt.pl des Cliristophon.s und da-

t hristti-kind mit einem Buch, in f.-sle,, rötlichen I iiiriuliiiieu au-

• Kbentlort S. i.".:;. -
• Kbendori S. ?l f. - >: I'.b. ndort S iM.

'"; sieh .he AbhandluiiL': Die Gri.leiib. ru.T ...ler die .Grafeir i:u

.-,:>. Bericht .les histoiis. li. 11 \ er. ins zu Baluln-rg. S. >''.

'•; \ Ilie.|eru.:ti.ti. G. -M-hleidiUregister de« li,« li„.lelicheii Patn-

ziiils zu Ntirulict-.'. I7M.
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geführt, riehtbor sind. UlHMrlwtb deraelbeu Kodon »ir in lUwe Uw-
(tellung hineingreifend iiullerdcm noch ein etwa» ;tlt>-r<-» >«-l»\\ i-illt ii«-h

der Veronika.

M.Ii. ".. Mari:..

ALI.. :;• "..

Aiit.iul.iii. i, (TOD llr. S. U.Ii»,

Alili. .">. l»rvgoriii>iue>.>.o.

Wandmalereien in St Sebald in Nürnberg.

in den Sil in cingrmcibcllc, im Charakter der Zeit, um l.'ü«l ict*liailt<*u«*

Inschrift aufgeleckt, welche folgriidcrm»Ucn lautet:

VHH Ii? V-
SV AIU 1.1 r

.

. INIRHtT' l\

MK' ZMIVI.O .

liilic weitere »ehr l>cachlciiswcrlc Mohn 1 fand ln:m ;ni rief Wi nt-

seite des \ i-rUiiialiiti^-i if.-ili-r» zwischen iMi lmr und südlichem Seiten-

schiff. Sil- Ilt eine I • r.'^..r i ii »in .»-. <l;ir uinl hat eine Hohe \ • •>•

l^L'i Iii uinl fiiii- llreilc von <!.*!< in. Wir linlwii es hier mit rim-r

Darstellung lAM«. -V 1 zu Inn, «ebbe «ich bri einer nicht in|P*rhicMea
Durchführung iu kräftigen TuDüfl iMrwegt, tut drapierte Geortlnder

uinl eine vk iihlficlii iiui'iu- K<nu|Mn>ili<iu hat uinl am'li in der Wieder'
gäbe den (leaicht*au*ibuche nicht zu verwehten i«t, I. Ii mochte sie

ih r Mitte lief IS. Jahrhunderts Wisrlinili. il.

An der NofnVeite de* von Helen zweiten PMIew ik* DftfilUHtee

Iki'ii-un'ilii' «uplr unter dem stainli.ilil der MUm Koohnmih« eine

Abb, 4. t'brictopbohitt,

I iiIit dieser Inschrift beiludet »ich eine reehteekige Nische,

. in breit und 4<i rm hoch. Weitere Nischen »iud «ih'Ii uu den
anderen 1'feilcrn .l<r nördlichen Hogenreihc zu Ix-mcrkcn. Wahr-
-ili.iiili.li waren in diese Nischen Platten mit (ir.idiusrliriftcu cin-

gefamea uml befanden rieh unter den ITeilem iMreits iu der MHtM
/«•ii (Srabttttttn von (tantüchon der Kirche (M1U — IVeahvteri.

Iii die N'urdwniiil des nördlichen Seitenschiffes ist etwa 2'/< "'

Iber den Bodn •'im 1 schlichte llolzeinporc aus der Zeit um Hliio

eingebaut, ttu deren Itrilstiiiigsllächeti zierlich gCUnWlW FVrhMewlII
maÄweik mtdeekt und «ieiirr ftehjoleajl wurde. Wie tut den in

das MaUwerk eingeiualtcn Wappen und den in die drei Fettete

I

eingesetzten Gkunudereien hertotgellt. Imtfeu hier, und zwar in der

Nithe ihrer Stiftungen, die i'atrixicrfaiiiilicn der Kaller. Knlzschulcr

und Niitzel ihre Sitze, was noch heule z. T. der Fall ist.

Khvdeiu bcsaU du* Innere TOB S, Schuld noeh einen sehr

eigenartigen Sehniuek. welcher t"ur die Kirchen Nürnberg» recht

iM'zeielineud ist. Die Wände waren mit einer Fülle von Toteu-
srhilderii Nürnberger l'atriziergesehlcchter bedeckt, welche, wogen
ihrer Form und uanieutlich wegen der bei ihrer Dekoration \er-

«iii. I.tcii Technik beachtenswert, zur Krliohiing der weihevollen

Stimmung des Itiuereii nicht unwesentlich mit lieitrugen. l<oidcr

miiUten dicsrllM'ii im Jahre IKI1 auf liefehl des Königlichen liaveri-

scheii KouunlMMtab der Stadt Nürnberg VOM H. Aii|(ust \ou den
l'atrizierfutiiilien entfernt »erden, well die Kirche uu-ui weillt Wentel
sollte!'), I der ihren elieinalijten Standort gehen uns ilie lien-lt* oheii

erwAhnten KetelikeliUTliüchee, zum Teil eogn rlurch Zeiehoiirjgen,

näln-re Auakunfti Als ein Keispiel dieser Art inline die in Aldi. I

iriedergegebeiM) Ansieht dienen. Sir zeiut einen Teil der südlichen

Mitte l>chiffswauil mit der Kanzel sowie Krvssiselieu Toteuscliildeu und
Sitzen und entstainuit einem lViyaineutfolianten uns dem Frcile rrli. Ii

v. Kivssix heu l'amilienarehiv, der mir von dem derzeitigen Senior

lief Gaachtechti Justizrat Freiherrn tienrg v. Kres- lu-reil willigst

zur Vertilgung geitellt «urde. Wenn nun heute dank dem Katgegen-

k neu der Kaiuilieu T, l.nlTelliiilü. v. Kaller, \. Ureas, V. Himer und
\. HaiMdorf ein Teil diener S liilde in die Kirche zurückgeführt und
wieder aufgehängt werden konnte, :»o kann itteM Wiederaufnahme jener

alten sitte nur mit Freuden hcgrQBt werden, Dobel Ut noch zu hedeoketi,

dall manche dietef S hidle Iiis in% 14. Jahrhuiulert zurückreichen.

Das profane Hediirfnis nach einem Ausguß hat in der südlichen

Tiirinh.ille in Uentoll eine« «chliehl doiehgdilldeteo WandbruBaen*
eine l>k*iing gefunden, welche ilen liesaniteindruek des Inneren

nicht im tuhnhMten deeintnii htigt. wolwi noch zu iM^iterkeo ist. dali

der Aiischlul) nn eine beftimnite Stilart ebenH wk heim GeatBhl

bevruOI renniedo) wurde.

Soeh ist der VcfdloWte zu gedenken, welche sich der VotSMOd

>n h Kriiiikischer Kurier \oiii 14. Mar/ l'.iol. \lieud-Au-L'alH-. S.
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«I<t Kirehenvcrwaltting von S. Sebald, «ler Kircheiirat Kri<>ilri>'li

Michiilic-Iles, um «las Werk der Wiederherstellung »einer Kirche

crworlM-n hat. Seit nahezu il> Jahren ist er stet« iin.l ständig mit

iincrinüdli« hi-m Kifer In-stn-ht |>r«'nfii. «Ii«' für «lie Inangriffnahme

und Fortführung der Arbeite» erforderliche» < .t'l.linir f.-! zusammen-

zubringen. Indem er <li>-c ««'hwierige Aufgabe zu einer Mieu-.
aufgab.- machte. hi.it <T in erster Linie «hutu beigetragen, .lall

Arh«'it«-n «ler Wic<l«'rherste]|iiug an S. Sebald. «iVuen er jeweilig «•»,

feines Verstaiuluis eiitg..gengrbra. ht hat. einen so erbvuli« h.-n K.irt-

gang haben nehmen können.

IM* PrarlMlalkommlimlou fUr dl« Urukouüpn«*« I» d«»r P«>
irandruburr trat unter .l.-m Vm-sitz .1.-» nheri.räsideiit.»

Dr. v. Hethinann llnllw«.g am Ii. Krhnmr zu einer Sitzinm im l-and.-.-

Iiuuim' in llerli» zusammen. Vnr KintriM in die Tngc*or.lnuiig ge-

«hiebt«- «h-r Vorsitzen«!«- mit »iirmcii W..rt«'ti der Verdienst«- .Ii-«

verstorbenen ulte-tcn Mit)5lii-i|<» <|er lvi.niiuis.sin». .!«•- früheren

I jiikI>—lirx-ktor« , Wirk liehen, iiehriiucii Itnt», Kxzeltcnz v, 1-cutzow

Als Kr-atzimiiiiier für die freien Stellen in iler rr«ivinzialkoiuniis-ioii

wurden rlarauf dureti einstimmige» Ite-cliluU die Herren Olx r-

|>rii.«iiliulrat v. WintorfeMt und
•Inn Ii den Kroviiutialaussehuu in

zur WahlProfessor U. Itorrmaii»

Vorschlag gebracht.

Den Hauptinhalt <ler Verhandlung«'!! bildeten ilie Kri.rt.'niiigeii

über ilie Nc.ibenrl>eitiiiig <lc* Inventars. Im Anx'lilull au «leu Vor-

schlag iles. I'niviiuialkiiiiii-rvutiirs. IVlr «las Jahr HAU ilie Kreise <>,t-

iiml W.fd- Havelland. I<u|.|.in. i.n.l .lie Stadtkreise Ural »barg,

Potsdam und Spandau zu wählen, wird liervi.rjieliiilieu, ilaU .-s xweck-

iiiüüig »ei. das (tanze W«-rk in lliimle zu teilen, welch«, ileti l.iuil-

s< haften «irr J'rnvinz möglichst entsprechen. Von einem lieschlulS

wurde aber Ah-Ian«! gciioiumru, Iii» iler Stoff besser zu übersehen

sei. Vuu inelireren .S'iten wurde licrvorgi'hoheu. dal} i->. ila ein

Inventar Ix-reits vorhanden »ei, lici iler Neubearbeitung mehr auf

l.rimillii hkeit «ler Arlieit als auf Schnelligkeit iler Fertigstellung an-

kommt. Aus «iieseiu tirumle wurde von den für «las Jahr l;»4 zur

lleurheituag vorgi*sclilag«'neu Kreise» iler Kreis Kuppin gi-stricln».

Der iTuviiizialkoiiservator berichtet«' ilarauf Uber ilie Ausführung
de* Prutokull* .ler Sitzung \ s. Juni II*«, llei dieser < lelevrenheit

.stellte Herr l'rufesM.r Walle eine Antraue iibi-r .len Stau.l .ler Kr-

halluiiK <le» Altars in .l.-r Kir- lie iu Marien« lorf. Die Fra«.- v,ur«lr

voinleui l'rnviiizialk.iiiservalor ilahin beantwortet, «l-ili .Ii.- (i. iu. in.l. -

\<Ttreluii|C in Aussieht KiMelll habe, für ihm Jahr tWM eine eut-

s|.nrh< inle >uiinne in ilen HaiiFlinltphin einzusetzen. Die Km i«si«ui

-[.null den «Iring^'ii'leii Wiin-eh Hilf. «hiU alle MalSretcelu zur IXialtunii

les wertvollen D nkiiuils betroffen wiinlen iiikI beauftragte ilen |'r«<-

vinzialkonserv.-itor. in .lieser lleziehuiii; ni.-ht* unversueht zu litsseu.

Im An-si hliiß an .lie darauf vorj-eiHiiiiineiie Wahl des l'farrers rfaun-

s< liini.lt in l.ubU'i.au zi 1 1 11 Vertrauensmann der Denkmalpflege, be-

xpraeh .ler rrovinzialkonservator die Tätigkeit «ler Vi-rtrauens-

iiiämn'r. Ks Lsl wann auzwTkennen. .lall eine j.n.lle Zahl «lie-«'r

Herren sielt mit ganzem Herzen dem Dienste der Di-uknuilplhue

wühiK-n. maiKli«' «i.-htii,'«' Anr«'(fuin( sei il zu «hinken, l-ci.ler

-«•ien al KT an. h KiUle vor|{ek«ilulll.-ll, in denen sieh Vertralleuslliauuel-

ni.ht iK'wahrt hätten; uuß<-r«lem seien im l-.nf «I«t Jahre viele

Änderunxen >..iy.-k..iiiin.-ii. «el. h«' nieht zur Kemitui* «!<•* Proviimial-

k»n*enator> lieluniit wW-n. «> d»U es s.. liwieri[i: >«-i. .Ii«- V. rbiiiiliuitf mit

ihnen nufn-elit zu erhalten. Kine \.-uorinmi*atiou wurdi' ileshalb etwa

in «lein Sinne in Aussieht gi noiniiK-n, .lall die > ertrauensniimiK r nur für

«•im- lN"seliri«nkt<- Zeit gewählt und für «liei* Zeit mit «'in«T Ik-soh-

dereu. von «lein Herrn Oberprasiileiiteu und dem Herrn I jurlc-direktor

aiisj(i-.fellten Krkeunun^'skarte versehen wilrdeiL Itüttn. r.

IHo (JrllndnaK den ItfoUehen HelmaUckutxbiiideii ist nuuiin-lir

zur Talsiieh«' ixew.inlen. heiu Aufruli- il.'s vorlwretti-ndeti Aus-

s«'lnisM*s y über den wir iu der \..ri^«'n Xuiiiiimt unserer Zeilsehrirt

b<Ti'hleten, war eine itmlie Anxahl Männer aus allen Liiid.-steileii

der «l«-uls. lieii II« inint jr. folijt. um einn.ülin den voriäntineii

Satzung«-» ihre Sliiniue zu f-ebeu und ih n Vorstand den p inarliteu

\ ors. Iilugeu enb-pr«-ehen.l zu wählen. Wir haben darüber im Zentral-

blatt «ler ltauv. r»altun- vom Ii. «I. M bereits b.-ri.'lit. l. und teilen

hier in« Ii einmal die Namen der < lewalilteu mit. Der Vorsitz

wurde den Herren l'rofe*x.r Seh u 1 1 ze- Naumburg und MnalMiiihi-ter

Kr.'iherr v. Keilit/.s« li in lhiek.-bur>! hh.-rtra"/"!!. AuUenlen. vvunh'n

iu den \«.r»tan.l ^e« ul.lt die Herren l'n.fes.M.r llrinkmann in llaui-

burx- l'rof.'sjxir (' «in w i-n i z in Diinziu. I'rofi ssor Tlieo«lor l'i sehe r in

Stuttgart, Kurat Krank in Kauf In-iin-u. I'mfessor Kurlis in Kreil «u rj;.

lielieliuer He/ierun^srat II e Ii ri e i in Aa«lu u, Itaurat Mar. Ii iu l'har-

lotteiibiiri:. Stadtbiiuiiispektor Kehorst iu Halle und < ilierhaiir.it

S.hiuidl in Dresilen Die i ii-»chatl-sfulirun(/ «les neuen Hun.li's blieb

in den lland.-n de» Herrn Mi.-Ike iu ( liarlotteuhurK :». K0.1n.Mr. IS.

In «len ob«P'ii llauuieu «l«-s Kouixliclien It.-lv.-.l.-res auf der Itnihl-

s« hen Terrsuw.-, w .. die V erluuiiHungen stattfanden, waren ZeitM lmtleu

und S'hrifb u awiieh-gt, .Ii.- dem lli-iuiatseluitz gewi«lnn l sind oder

ihm nahe stehe». Auüenlein war au ausgehtellteu Mo.|e|l«'ii für ein-

faehe W ohnhäuser und an bereits zai Ausführung eelangten lad w ürfen

zu laudlielieii ünuatisfi.hruie,'«'«! «l«-r -ae|.«is,-lie.i liniiN- rwalliin-.'. «l-'ii. n

Vcnuischtes.
«lie früher ilbliehen s.-h<>matiB. heu Knt» lirfe e»tjr,e|ieiigi\stellt war ,

<larg.-tan. wie man bei Neuausführungeii sieh selir Wold hiiiuatli.li r

Kauweiseu bi-ilieiien kann, ohne teurer zu bauen. Da «len Verf.elit. n
«lerartig«-r Ausführungen iM-kauntlirli immer «Ii«' linlu-ii Itauki.slen Mir

geworfen vti-nlen, »«> war b.-i einigen lleispi.-|en ülnTzeugend p.-li

n«'ri*«'h tui«lig«'wi.-s.-n , .tut! die in bo.l.-nw n.lisiger Art herge>trlh.-n

Hauten w«!iüg«'r geko*t<-t haben, ,d» wenn si<- nie Ii Kntwürr.'U ir

rii liti-t wiinleii wären. Nebenbei g.-siigt haben «lie in loinii-. Inn

Haustorten und Koriiieu ausgefulirleii Hauten auch uoeli den Vorzn;

gröberer Wirtxeluiftliehkeit bei späteren Ausbessi-ningeu. I iiiliani.i

«•der Krganzungsarbeit.-u, w«-il letzlere unabliangiger von sta.ltis. h.n

oder wiütab von Ort und Stelle wolmemleii Handwerkern au*<n-fulirl

werile» kiinnen. Von den ausgelegten S. hriften sei vor allein auf it

u

nun ben-its in «Iritter Auflage erschienene» .Heiiuakchiitz- vuu Kit.-!

Ku.lorlT': aulinerksaiu gemacht. Kr isi der eig. nfli. he \ ater .1-

l|eiiiial*i-butzliiiiuli-s uii'l «ler Titel s.'iui-- bereits vor .sielien .UI1r.11

im tirenzbote» M-r«iffeiitli< liten und l>ei Kr. Willi. • Irunow in Dijn^

im Sonderdruck ers. lüen. iie» vori reiflichen Aufsatzes ll.-iniaU.liu -
i

hat «lein neu«-» Hund"- die tn ff. iide ll.-Z''ielinung gegeben. Die ebciifall-

im Verlage von (i.-org Mitlh-r 111 Miincheii uu«l Leipzig IW»4 er» liK-iki:.

zweite Auflage von Mietk» .Dt Kinzelne uu«l «'ine Kini»t" ist Ii

hier zu nennen, «ler «Tsteu Auflag«! hat II. .Muth.-sio«. im .hin-

gaug Ifi'Jl» «les Z«iitralblattes ,|er Itauverwaltung. Seite "«r.t selir

anerkeuueinle Zeilen gewidmet. Weiter sei no.h auf «las -in-

aezei.-hn.'te Werk Min O. tiruuer -Die Dorlkirche im koiugfii.l

Sa. lisen" hingewiesen. 0
' ; Ks ist im Auftrage und mit lleihilte .1,.

Vereins für suel.sis.be Volkskunde und ih-s Siiilisisiheu lng«ui.iir

und Ar. hit.kteii-V en'ins bearbeitet und herau»g.-gelM»n

Vcr. ii»" hab« n bekanntli. Ii im Sinne di-s Ib imatsi hutz.»» un«l I
-

heimatlicheii Hau» eisin schon -eil .luhrvii gewirkt ninl b.d.-»it. -:..|.

prakti-elie Krfolgc zu verzeichnen. Da« vorlii-gemle l!u« h ist u it

zahln ielien 'IVstabbililiing'-n uml Hihlbeilageu ausgi-stuttet. K- g;M

eine Darstellung der Kutsteliung. <l«r Kntwi.klung uml der Kind.-

art der Dorfkiri he im Königreich Sachsen, die aber s.-hr wul.l an.-;

auf «lie Diirfkitvhe» andeiiT «leutschen Ijudesteil«' zutrifft. IV-

\\«-rk kann allen, die »ich mit der wichtigen Krage «l«> Kinlt-n

bau es auf «lein launh' zu iH-s.haftigen luibcn, warm empfohlen »it-Ihi.

D«-njenig«'ii . «lie den höchst lehm-icheu und anregeiiilen \ .tT.il

des Herrn l'rot«s.«or «'onweiitz nicht hören konnten, sei uiitg.-1.-ni.

«lall M'in wi->eiitlicher Inhalt in dem Suii.ler.lru. k .Schutz «ler nutii:

liehen Ijiu«lsel>iifl. ihrer l'daiiz.n- uml Tu-rw.-lt- ans «ler Zeit-.li*

der ti.'üells« hilft Tür Criknii'le zu Herlin. Jahrgang l:*>4, Nr. ;l .r

sehien.'ii ist CDruck von W. I'onintter in Iterlin).

Zum SehhiÜ spri-iheii wir noch einmal «len Wiinwh 1111-, «laL

aiill«-r «len Vereinigungen. .Iii' iH-nüts im Sinne de* ll«-im»t*eliu1;r-

wirki-u. n-cht vi.'le „Helfer- mal „(lonner- als Mitgliisler dem Hun-l

beiiri-li'ii uiöiliten (vgl- S. d. Jahrg.).

Auuu'hatt flr stÄdtlwke l»enkmalpl<ire In lUnnover. Der Mi

gistmt der KöuigliclK'ii Haupt- und Itesidenzsladl Hannover hnt d.u li

Vertilgung Man Ii. Marz l'.ttt das hislierige Wirkuugsgebiet .!«•- An-

s< hu-ses für «lie Krhaltiing «ler gesehii l.tli. h und kunstgi-s. lüi litli. '

wi.hfigeu Di-iik- und <ir-.ile.t«-ine erweitert uml ihm unter der li--

/. i. Inning „Aussehul! für -tiulti.vbe Deiikitialplb'ge- auch die N.r^i

für tiebaude und l.ew.'gli.b'- Sael
f

iialneiitlieh soweit dii-wl«»-

si«h nicht im ölVeiilliclien liesilze betlu.l.-n, (llHrtrag.'ii. Dalwi 1-1

dein Alls*ihilsse. welcher sich aus IL-..Intel, «ler Sla«lt Ulli) seil.

sbin.lig.-n kansl-iunigen Hiirg«-ni /.usuniu.ensetzt. nnh« ii»g« stelli. -id.

in ihrer Tätigkeit tunli.hsl im lauv.n.eb mit .1 1'r.ivi.uii.l

koti-.-rvalor zu halten, I'|-

- ll.-uiiuls.l.utz von Emst Hadorf!'. Dritte Anflug«'- MüikIc-

u. l-.ipy.ig r.H>4 t..-«.rg Müller. Treis geh. I.«V. geh, i . «V

vv Die Dtirl kirebe im Königivi.iie Sacle-en von O. tirtun r

la'ip/.ii: I M. Arw.sl Stnm. li. I'ii is geh. "r g.-li, iu tiimzleiixii

1; mit (;ol«|s, huitt 7 .H.

latialt: Krl«<»M«.ir all«'«' ltl...«-i m..l Ht...ll.-l>iWur im Kri.,. 1.(»m

J.-u \Y><'>l.Th.rstelhlt.i;ti>rb>'il.'n «n «l.'r s..|t#»ltluskireb.' ü.

mis.d.i - l"n.vii.ri< l«e.iiii.is.lmi t.'.r .Ii.' Il.-..k l|.fl.K«' I"

.l. i.l.in» - Ii™.l.n.K l>.«.ls,h.-.

-l».lTis.'l.. lsi,l.i.i,.l|.ll.-k-.- in ll«l«l)..i.T

V...

V-r-

l-'lir tll<- s>. |,rilll.-,t,un' vrnwtwi.rtli« I. Fri«-.lr S. Iiul1»ti II

V'.-rUic ^".» VViIIm-Iih l>nst n S..I111 tlerlut

t.r.p. k d. . B... I..tr..< kere, l.. l.Yi..l..r 1-ni.l H<-rti..

N r •">
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Aualan.l •> Marli. Kür tlfc.- Almr-Iiimtr »Ira Z>i.lr»lhla1t''a il«*r Itaii.f.ra/altiltiK' jahrUrh I Mark

Berlin, 11.

1904.

Mai

[Allo Rru-ht* vorbei. nlten.

|

IMe Wiederlierstellunir, zweier Türme der alten kaiserpftilz in Tniiseniiünde.
Ali im N.n. inl.i r l:Mi .|<t Kain-r in . l.-r i-Ik-iiiiiU Mnrkrti Kll>-

li'-ti' Tiiiiifniiiliiili' w.-iltr, um «l'T Kntliülliiii:: • |.—* «Irr Sliull ••<••

M'li'iikli'ii ltriiiiz»Stuinll>ilil<-> Kurl» IV. ix-izuvv

<

>1iim-ii. lirl «Inn Imlnii

II.ti-ii ili-r itark mtihii lil:i»«icti- /.iiitiiml <I<t iK-idi-ii, <Ii-iii Struiiiliikiii

kirvltturm uinl dnaai in liciinix'liriii Zii'izHmlil ui'ti<Tliaiit«'ii

Krankeriluiii«' zu i-iinT InVli-t m:il<-ri-«hntl Hnnuni|»|M-. J.'ilenfalU

lull .Iii- Slü'lt l iiii^criiiiiiKi.- «Ili-n (.ninil. «Inn Kaiwr, <I«t aiuli für

»Iii« nri'liitiktiuiinlir> Ansi;«"-tnltim;i «W Kruiik< > iiluiu>niilu|(i- piinri

Alili. 1 llurv \iiii VMtd Im p'nln'ii.

A-hiiri«/<-ii nhVii Hur»tilrii«r auf. «Ii«
-

. ilirvr «'iia-t tMMM*Vft int.T-

l HHlati a KAßft beraol't. mit ilir«'u tlni'lioii Nnliliii'lii'ni »ri-lit un-

mKtnrilM m«ii «l«'U im UmKlM1 def Stadl I ••ti in Iii. Ii.ii. put p'iillr-uli'ii

all.n llainl.'iikiunl.Tu abatarflaili K> «Ttfiiui «lali.T von All. rinn li»tiT

sti-iu- mii« abbald 'l'-r Itafiihl. 'ia» tafcnhiHdw zur WMariMf-
Mrlliiiiir. .licai-r, UT».'lii«'.li'UiMi JuhrliitiiilortW d*» M i' It.- r- an-

j£''ln"«ri|p-n HwnwiTk«' ulili-uui^-t in 'Iii- W"j|e zu lettCO. Inn» inln-u

»in«l dktt Tiiniii' ii ii l' il'-n \<>u <li'ii zuitauilixin liauli«-iiiiit<Ti. «I.th

Iti'piTiiuic»- uinl llaurat'' in Man«l>T>iirji "ml dem KiyMMUilMMektiM1

in \Viilinir*l.'<lt. c«'ni«'in*ain HiilK> <->t.'lllr-a nml Mm daiM K»i»iT

iii-iimi'-'t-n Hutwnrtiii. twdldwl BtttiMirrTaead dra Mniauchn Dur-

rtlllMai.il», mit (Im Kirolnuaifwnniio »im mml um Mark wi« -<|pr-

lnT^.'-li llt wurili'ii. -n . lall «lio IjiiriUlilüt- rief MllHalalftMHa' In Stallt,

ili-r lliinlliili-tiii deutM'heii Kaixriifiilz. (MM! (ranz aWatatHtlw B*>

n-icliiTun« i it.il.n u hat. 1/tzt.rp wirkt itiitM-HUiiliT«' packi-ml auf
• lif ••ti Kllulroni lirrvaulnarU fahn-wlrn H. i.l.a. liti r. iDMifpfl (fcf

wgraaaiit«? KapltrltunMi <l«'r pitHimlige Bergfried d« Kai-mmiM *,

M'lir iiuIip U •Ii'' allMV Waml liii-r liolwii l'f.-r» In i a n _ i rn. \i

ad iin.l »itm ItbaW itIm'IiIMh'ii AIuiiwiiiii:.'!!, uirinOimlii'h am Ii

««-.'•u v iiii-i 14 in Imln-ii, .»l.'ili-n Hai ln ». al» Ki-ttiiltijtr l!aiima>-r

nli. r i|.-r Ma.ll «11 tlirniii ii »i In-inl nml « hoa W(M( PelM Inn

«Ia- Auip - fi'»« -ll. \ im Vinrürn Ikt l« lra> lit<'t \rn-inia< -n ii« li 'Iii'

li.'i'lrii Tana^aalaa. toa ili-m-u <I.t ahai iiimjlilklHili 'lurrh «.•im-

wii.'litiu.! Mic»'. 'l'-r aii'l'Tr. aU Uiiinltiinn «Tri.-ht.-to .iiir. Ii < ini-n

zi.Tlitli. li /iimriikraiiz ihn- KrM'lii>iiiuii|{ mMMiiBitay B08B zu lattaH

x li.Min n. in < " iin iii- liatt mit .li'iii IlfMMIWfcwl MiaVa rWl|llMM

riM-lit lili.'Hi-ii n.'itr»K K<"-|>i'iiiM liat iin.l dat V'-uttiiilt.T Tnr,

.-in Juwd mitt.-lalt.Tli. li.T Ki->tun,:-li.iiikuii-t, iMlWIitll) Mir J.ilir.-n

InmHi wii-.liTlii'i»ti-lii'ii lir^ö, zu uniUti'iu Daaln Urti verpfllrhtH
n fiilil.-ii. Iii«' Vi'ii. j ii. n M*nd araau Wia ifaaMibcn Miimliniiikti-,

iiütuliili mihi Sli-|iliiiiiiikirrlituriiir au«, ufp'iiniiiluiii . uinl zwar
Al.li. i hH llorli«a«MT. .M.Ii. I zeitf ili'ii /im i:riillrii '.Vil.- kuii-1-

lii'li aufi;i tr.i_'i'iii'ii Raigbffii na Vn4ra hei an* iii r lltibfl hetrarktel.

IMp Uriick.' Mir dam Tora, auf 'l'-r Karl IV. Ilwht uf-|>rn.'ln-ii liat,

tat« wirwiMil wrachüttet, dorn n hoii ilun-h >\W IMIadaf aach »'lir

wohl rrkeuibar.

Flir »Ii«* (.''11111(11111; «I.t \\ i.-< |.Tli.'r-l.-lliJn^;-..'nt wilrtV wan n uur
iiiit'lurOi^'i- KiiiLi rz' ij" üi win/ij. in Matatabt durch dia Mfrlanarhrn
MMf nVbtzvnbaftL'ii Ülailt.'aii-ii'lid'ii Music .lunli .•im- llaiiilzcii liuiiuK

Min l'utzol.l BfiaxheM, wi'l.lir der l"-kaniit<' KiiunT altlinirkia<-|i<T

Kim-t. (i.'liiMiurat K. Aill'T. in liebcattwtadiger WVb« zur i'cif&fjping

-t' llt.'. Sii-Iivr war nur. ilall iler Tnr- oiK-r (ii-fanKiii-diriu mit

rili. 'in /iuii''nkraii/. —* ' > 1 1 i<" k t war, wttwfld 'Ii'- Skizzi-n foa 'l'-ni

auf . .1 -i .
in ^. 'i 1 1 Uruadfikac vrbautofi imMortuiimten Kardtclruna über.

rlaatiuMwad rioca kriiftiu BhntoaXMKleti Ki>|>fl«m mit rteUcni DawM*
»«•iutru. ili-»i-n Kir>t HiirTullrn>ii rwi.-ia*. pafaHd ilm Hl lwailiil ItilW

BXrkyt war. Hin l'i'i ulriili. r lliirlm. 11:1111^ .Min- ariiCfn* lluln' uinl

zcwultisriT'- W irkuim zu tnfoiaa. liluikli« li. rw. i»« )c>'laim 1-1, wnit-
*\fii> Cur il'-n l(uii<l(unn. 'Iii- VX alirlnit .I11r. l1 Vai llt.iallMa|(IIB zu i'ii(-

»<M. i. rn: ili'tiu <•;. wunl.'ii l»'i Viinialimi' der Mzti-rvu »« vi.-ln

Mtflcfcc \»n ald'ii Kiinii-tciin ii mal m-IIisI uanz unv.'rM'lirkV Knnii-

>t»-im- in i-imT Tvfv I.U zu i-twa J M.-t.-ru imt.T «l.-r 1 >lM*rlläa'li<- unf-
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Srfun.l'n. ilall ui.iif all.'in .i;<» Srlirma Zinnenkränze-. ->.»ih1» ti»

amii »Ii«« Anzulil iler Ziuu.'ii oil.T \\ ieullwfrv<-n 1'«'*t;;eHl.i|r w.-r.l.'n

konnte. Dir- er^iili «i.ii riiirr-rit- au« .Irin vorriaialrtirii krri--

uuifan-; ilr™ i'unn.'ii. aiii'-r-rit- au* ili-njcuiiri ri Koriii»l«iiirn , im«

.l«ti>'ti ila« Trümm-inaU. ulmi «Irr T.-iler, li< r/nl<-iioii war. Zu .liesm

irrli.irtrn jr «li-n Klit'li|atllHj;:i-!i lilwr <I«jii "/»-iiiitztrii Wnul-
ni-> h«-ii liil'lni.lc, f<Tii<T <li<' Koriii-tciur fur «Ii« 1 l'fn-tcn zwi*<iiru

tl'U k-tzt.-ron. und ni.lliiii «lir l.iwriiriisteiiir zwi«rli.-n WiihIInt^i'h

uii'l SrliictUiiiartrii, All<- <li<sc KiiinL-.ni. ki- warm -n «tit rrlialtin.

• I«U -i- iiut.T ltrrü«:k«ii hti/mi}« .Ks Srliwiiiiirmallr« nur ^iiau na.ii-

Ui-zrirliiiet zu wrrtli-u l.raurl.trii. Der Zwrifil iM-IrrfT* iler Ziuitni-

Zahl war liieriliinit i;.-lii-t; ilenu il.-r I infan^, ifrtrilt .lurrh .las

TfiliiiiK»niall, < r«al. untau .Iii- Zahl III. I>i-r Turin hat i-inriii

Duniiiii.'.—«r sani 1H,<i. in ••im- Holl«- von :i\.*> m rrhail.ii.

Itri .Inn auf iili)i>u^<'in l.niii'lri««.' von Karl IV. etwa IUI .In I r>-

fr.lh.-r .-rrirht.'tin «u}zrn»nntvn K«|>i tri tiirm , .hm iü in Imhi-n

HiTufri.'il «Irr t/iinzeii Kaim-rpfxlz. s;.-«(all«irn «irh ilit- Witilerli.-r-

«t>iliiii;j«v«-r»Hiiie «ehr S' liwi.-ria, Zuna.ii>t boütaml ilir Soriir. <l:iU

• Iii« alte, in «anz tr:iurii;.'r Verfassung; vorpvfiiiultmc Mau. rw.-rk

«•mm Aiifiinti iil»rrhaii|tt nirht tni(ii-u könnt.-: ilriiu l..i iialn-rrr

liitcn-tichunt' ilt's kernmaiierwerki-« i-rwii- »i.ii .lir>es ilrrmalSrn

-rhle.ht. .Iaü un-uV T.-ilr Itri .Irr I iitrrsiiehnn;' zii-auiiurii-turzlni

iiu.l v.ilUtJin.li« rrnem-rt w.-rili-n iiiuliteii. Zinl.-in wimlni aaim

zufällig im.) Milliy luiM-riiiiit.'t «rnllr lli.l/.-tiickr tin.l ll.ililr.i

im Iniii-ru ..>* Miiuerw.'rke« vurgi-fiin<li'n . ««> ilaü ili<- «Irnkl.ar

sriilJtr VorMi ht j;cli<>t«-ii .-r-iiit u Alli- «.iihiiiirn Stellen wiml' n

ilurrli kl..|.f.-ii nml I )iir< le-ti iiidk-ii <|r« S.iiiihnauirwi'rkr« <t-

initt.it nml ihir.it ttet.iitieriiii;; «.»rniaitiK*t. v;r*ichrrt , ua.it.lem

zuvor .las im In« h-t< ti Muß«' li.'.l.-rlirh uml !<•!. hl-imiij; aw»-

.'.iulirlr Kuiulalu.'iit «ttirkwri-r iiiiterf.ihrrii nml ilurrli «•in -.'» m
lir. ili « Itaiik. 'l util m^Uniu i-injirliauti-n ••i*«'nirii Tra^.'ni i;.-»i«-Vi<-rt

worili n «.ir. |]l>rnfalU zuHilll^. iiiimlirli l«-i Kinzii'liiiu^ von knifliu<-ii

i-cnn n S. lil.iLi.iiik. ru in j. ilciii i Ii ».'|iii»«c. wunli- <li»> uiK'rfri ulii'ln'

Kiitili'.kuim m-uw lil. ilali ili<- •-'.) <in luvit. u. p;uirw«'is<' im Iiiiiit<-ii

Ii » .ManiTrt.rkis Miriiaiiil.-n «cw.-.m-n rntirla««liol7..T iint.-r •l«-n

Hulki'U.'iiili-u wnliri'iiil il-'r Inu^u Jalirliuml-rti- in ilin-m \ i-r.-t.-ok.- in

tr.M k.'i).'> l'ulw-r m.'Ii MTwamli'lt hatt.'ii. rinr Tat-<ii h.'. ilif im
•.'ili.ni-ii Kall- >ilu \i-rliiiiitfiiis\nll liiill. 1 «•nli-n k.nui.-ii: .l.'iui

trziii.-ml. ti Mau.'rki.r|i.'r »ao u lii. r nur «Inrrli ilri i ».liuial«. Stt-».-

\.in Iii .tu llr.'it.- i;i'l.il<l«'t. iiu.l /.war ulm«' W'rt.an.l tnil*'iiiaii'i*T. Alli-

• Ii.-.' u> ralirilr.iln ii.l. ii , /um T.'il mir zntalli^ unfu<'run<li-ti<'ii Itan-

iii;iii^<'l «ur.l. ii auf .la« Snrj<aiu-ii- l>i~-ili_'l . t>> <laU jftxt <i« r Itaii-

zii-tiin.l .null i|i-> Kniiil. Hurni. « "-iuwau.ifr.'i . r".'lii-iiil.

Itri.l.' Tiimii' • nili.ill. n \ .Tli.'U«'. in wi lrln- .Iii- (••fMii-««-iji-ti ilurrli

i'in.' im S li' iti-I <l> r t i. w.ild.' Iu tiiiillii.il.' i »ffiuini: )iiiuil»i;i ,
l»*'.<'ii wnr.ifti.

l)i>' /ii^iii^» »u «Kiii Iniii-n u «K r Tiinin- iH fan-l-'H -i.'li in Hulic !•->

\\ 'lir-.'.iii';.'- (na Ilm IiIht <|.-m Krillu.il.-Jj, .Iii- Tiin-u. Wül.'lic j<-tzt

iiniiiitt. lliar in ikrni Hr.l^r'ücluili fulirm.' mii.I !.|Kit<T < in^. Im., h- n.

um .Ii.' l inzi'lii.'ii ticrt-hn««' l..-.|in'iii.T ••rn-i> Ik-ii zu k.nni.'ii. <H. ilcr

K..|.f .1.'-. Ka|>it.'lliiriu» au- ll.ilz li.T.'. -t. lIt war. Ii. U -i. Ii mit

Si. li.'rli. it 111. Iii hr t.-l-t.'lli-ii; ji-il.'iifall- -inil Si'iik«Wiart*ii Ma. lii-

. iiuli«; »..rlian.l.'ii .Ii.' .I.^lia» i il.-r \\'iwliTlnTst«?II«iiii:

am li iia. liK. l.il.l.'t. »Im ii ali-r l.->t .il.y.-l.'. kl wunl. ii, um I nrflii. k

tu s.rlnil.'ii. \l...'liiu>.

Die formal« Gcsbtltun^ der KiiiiHldenkiiiälerverzeicliiil^He in Bayern.
Kinc ••inln itlii'li«' lU liamlliini: «l.-r kun-t.l' iikiiial. rv. rz.'i. li-

iii»«- im Ki.iii^'ri'iili Hayi'ra crütri'lit «•itic Hvkaiintinarliiiiin «l.'n

Ha>.'ri-. Ii«'« Kiillii-iiiiiii-t. niiin-. vom .'!!. Marz il. J.. «Iii- in il. r

\iiinm«'r '> Vinn :». A|.ril il. .1. 1I1;* Miui^tvrialMatt- filr Kirrli.'ii-

.111.I S. 'Iiiilaim.-|."-.'iili.it<-n im Ki'i»itftvi.'li Itav^rn im Wortlaut i.-r-

.iff.'iitli.lit w..nl.u i>t. Dir ViTiinliitiritt i«t «In-- K.ru.-Iuii> <l<r

ll.'ratuii^i-u i-ini-i. AiwM-liu««i;it ini" Mit^li<'.l.-rn »taiitli. licr iiml kir.li-

li.liiT Krliorili-n, iMTMirrag.'iulrr Kiui^ll.T. Hi«tnrikL-r 11ml Kim-.!

Iiittiiriki r, ilmi<*n .'in vom lii*hrriiz.'ii Iiiv.'iitiiri««ii.r au»-;<".irlK'iti l.T

KniMiirl ili-r zu .•rlii-*i-n<l''ii < 1011111-111*.' 1'ur «lic fiinnali- < ii-»tnlluni;

«Irr l<ayi-ri»rln'ii ll.'iikmalrn.'rifn hnunn zn^riiinl.' url.'^.n hal.

l)i.' tiruii.l-iitzi' ent-|ir."i h.'ii in <i»T Kiut.iliiii^ im n.'-. iit)irti"i]

• l.'ii I A'itf.ilz.'ii flir ili.t fiiniialt- (i.'-taltuu^ il.r K'in-t.l.iikinal.r-

v.TZ.-ii lmi-^' il.r |ir<MiUi-.i'lu'ii l'n.viiu«'«. <lif im Jalir„'an« l'.xy «l-r

|)<iikmal|itl<'K'' Ar. tili vi-riim-iitliilit -in.l. Im I ..«.11 ^i.r zu <li>'-eu.

Ii.. iüV Ih'ukmali-r Mm .Irr Mirv«'*» liii litli. lu-n Z. it l.i- /.um Jalin- 1

l.i'rllrk-i. litin. ii. wird für llim-rn .In- »••itlirli«- Jti-,'n w.iiuü <\> r Y.vix-

ul.M'luiitl m.iii -. . li-ti-ii .Iiilirliiui.li rl l.i« z Ih-piiniir .Ii-« II». Jalir-

liun.l.rt« t.'-lp«.-!/!. In l..«..ii.|.n-n Kalli-n kann au«li uI.it ila-

-. . li-r,' .lalirliun.l<T« zurii.-ki:«>:jiiiE«'n wi-nl- n.

Die liaviTiM ln ii l.i-il<iitz.' t >i-l ui n« )«ln .Ii«' Iti^iizv.'rlialtui«.'. .Ii.'

tiattuiiüivi il«T aurzuiii.-liiii.'ii«l.'ii Ii. nknial.T. ilir \ ..li-tan.liL'k.-it «L r

Kiin-til.'iikiiial.'rv'r/i'i.liiii—o. .Iii- Art ili-r Hi'urli.'itui.^ nml lk-<lir.i-

l.utiis, 'Ii'' Al.l.il.liintfi-n 1111.I Karlen. I'ituit .Ii.- I>nn kl. piu^. I>-

«.'ln-iniini'«sn'i«.' 1111.I «li'ii rrvis «uwi«' <li.' Art <li> Vi-rlai;« iiu.l V.t-

Iri'l.«.

Di.- Kiiizr-|l h—tiiiiiuii nxi-11 .l.-r ni-n.'ii Wr.ir.liiiin^ ^<'l..'ii «ir im
f< .Ii!" 'in Ii' 11 aii-zu^-wi'i.-«' »i.'ili-r: Du- linu-ri-rlii' Di-iikiniil.-rMi-

z.'i. liiii- S..II »ii Ii auf <ii>' D.-ukiiiäli-r jislcr < Intimi); im i.H. ul-

liilu-n l!i--it/. um! auf .lir lljiii.lcnknialir im l'ri\.illi.'-ilz i-r-tr.<k.-n.

D.-r lt>vritT Kuii-t.li-nkimil ist ilal-ri 1111 wi-it.-*t. n Sinnr zu ii.-Iiiii. ii

I'jii l.ünj.'rli.lii-« Hau*. iin lti.ui-rnlii.ii* . .'Iii Itninii.'iiliau« «*lr

yii.'lli-iiliau», i-im- alt.- Jirii.k«-. ein W'vkri'iiz. <'i,n- MurL-rsaui.- u«w.

kann Ilir Iii lii'll . kiiu«t^i'-.hi<litlii'li n.l.-r ar.'hiii.l.i^i-.li H.a. Ii-

tiin^ MT.Ii.'iii-n lb'W«"r'li<-lH' D<-nkm:il<'r im l'rhat l..-itz wir.l.n

nur Mii»iialiiii-tt.'i-<- iiul^.'iioiiiiiira. «i'il «U' .lein lt.>itz 1111. 1 i'rt-

w.'i li-. l iinl. rw.irf. u -iml. nml rinr \ iTzcii lmuiii; <l. r-.'ll.i-u .'iurn

\V.-^w.-i.-.*-r für Alt.Ttuiu-liaitilli.r l.i-ili-ut.-t. Sauiinluiiui-u «iml im
•„'n.U«'!! iiu.l (an/.'ii nicht mit auf/um liin.'ii : - i-t j.'il.irli auf .In.-.

tnr .Ii»' t ii'V'ii'l lii-.-iiuil.'r« Wichtig«- 1iiuzuwi-i-.'ii. Klir »Ii.* \'i.ll-tan.iiu-

k.-it il.-- \ i-rzi'ii liiii«-»i— miH am li auf ilii- \V i< liii^k.'it il.-> D'-iikmul«

in l.mil-rlialtli. li.-r uiul iirtli. lKT H.'Zi.'h.ini; Kin k-i. ht ii. ii<>iiiii>.-n

wr.li-11 K.» yilt, Iwiiu Volke ilur.'li i\w H.'rurk«i..liti^uiif am Ii

li.'«.lii'i<|.'n.r Diu««' Mr \\ <Tt«.'liatzuii« <l<« <irtli.li.-n |).iikinal"r-

l.i--ian.l<'i> zu Kvi-kcii uiul .Ii.- Iji'Im' zu .ii n li.'iiiiatli. li.-ii D. iikniali in

r.-ii.- zu i-rlialt' ii. K« jiilt f.'rm r .Ii.' typi* li.'ii l.an.1-. Iiiitt-I.ü.l. r .l. r

. iiiZ' ln. 11 <i..f.'. iiil.-n mit ihn n Uli- Ii' 1 ' p-wiinli'nni. aiili. iiii.'lii.li ii.

tri fTli.'li .i. r l 111^.1.11111; aiia. |.aCt.'ii uml mit ihr im» I1~. ii.11

Haut. 11 u-w. .Inrrli kur/i- W Im Iii.' 11 ir.' iin.i H.'loiiui..' «Iur.li .Ii.' A'if

iialini.' in ila- \ .-rz.'i.'liui- zu -. lililz. ii. H. i il.'i» Ih'w."^Ii. Ii.-ii D. nk-

iiialirn 11111—rn <i< "„•«•n-tätnl.' miii kiln-tl.rnrli.iii W.rt.'. il.r.n Kr-

lialtiuu.' „'.'...teil i-t. v.rz.'i.liii.'t ».t.I.ii. Im alL-iiiifiniii iiiit il.-r

I. ruii.|-atz: .1.' iilt.'r «l.r < li-.'i-n-taii.l i-t. <|.'«1.. wcuiiscr «lurf *«-iii"

Aufii.iliini' .l. r fr. i. ii Wulil ül.i-rla—.'Ii l>liil«u. Ilt'i ti.il.U. liini<il.--

»rlx'iti-ii «l- r l!arn<k- uml l!..k..k..z.'it . .Ii.' ni. lit v.'rz.'i.lin.'t w.;nl<-ii,

winl . m.|.|..IiI. il. .Ii,- ll.->, liauz. i. Ii.-n 1111.I Mi-i-n-rmarki'n f.—ti»l«ii<'u

Ih Ii.iS k.ir/.T \ i rw. rtiitn: in .l. r kini-T-iati-ti-. li.-ii ri.. r>i. lit um
>< lilu I«'« ü. zirk.-.

Kiir .Iii- l!i-a rix' Illing 1111.I Hi-«i lin-il.un^ «Ut V. r/.i-IrliuU-1- wir.l

il< r nlln.'iii.'iiii' tirun.l-alz aufui-sti-lll. .Li Li ~i.' ni. lit n-in iM'x lin-il •«•ml<-

Aiifzäliliiii^. n . » .inli-rii wi>-i-nx liallli. li.' l^ii. ll.'ii-aniiiiliiti/.'ii «-in

-..li.'ii. I)i»' Arl.rit -..II auf ü*'w i—i-iilian.'r. w.-nn uiu^li. li M'liisliiuiliyr.

wi— . n-> Iiaftli. il. r I nt. r-ii. linn>.' I" niluii laiin umfii«««'iiili - »iw.11-

M ltattli.il.' rnt.'r-.uiiminr uii'l . r-.iii.|>f.-ii.|i' D:ir«ti-Iliiii._' i-t «Imt
ui.iit iH'ali-i.-litiut.

Die IS.'arli.'itiiui.' wie .li>- \ «•n.fri-iitli.iiuii^ t-rful^t ua.ii Ui-si. ruiiis-

l).-zirk.'ii iiu.l ii rlialK ili.-. r naiii Ui-zirk-aiutcrn u lt. I iiiiiiiitt.-ll.ar.'ii

M.-..!li ii. Dir H.-ilinifiili;.' «Irr li.'zirk-amtrr i-t rinr «iwiKTaiilUMiu-.

ni. lit iiiplialM ti-. Ii.-, lunrrlialli .Irr li.-zirk-aiut.'r lialt -i. li <la- In-

»'•ut.ir an «Ii«- al).!ial..-ti-. lir llrt-f.iV... Iiiu-rliall. .-in.-« nrt.-- «vr.i.'ii

zui.T-l .Iii- kiniili« In n, ilatm «lir w. ltli.ii.-u Mri.knial. r U-|>rn.ii< ii.

Ilri l.-lztrr.'i. winl ztinii. li-t <li<* t irt--l..'f.'-lii£iifij: uiul ilir tiri-aiutanlaii.'

il.- Ort.- 111- Aiist- s.'fal'.t. Dann folcrii <li'' t.flVntli.'lirn ( ;.-l>iiuili- 11-w.

Di«' t^nclli nna.iiw. i-r «.illni .|rn \ <Tzi-iiiiiii--.'ii 1I1-« rinziinni Ib-zirkr«.

tlrt. » uml D' iikin .l- Miraii^. -I. llt «mini. Ilirrliri i-t au. Ii aul .In-

Irin .ui-.'. -. Iii.iitli.ii.' -Siirifltinn. «nw. it i> .Ii«' Kiiii-I.l.'iikinal.'i- . r-

liliit.rt. Itm k-i.iit 7.11 ii.imi. il.

Kür ilir llaul-.Miii.il. 11111; -.ill .In» Ii. \. ll.'Zi.l.l-.in- >y*t.'iu mit

-.-iiiir klan-ii Aii-"itiaiul<Tlialtuiis von < •lun.lriU. Aufltaii. lOinzii-

(»riii. n iiu.l AiiU. n'iu M.rl-il.lli.ii -.'in. Itri lliiutrn mit laii>;i'r Ktit-

«1. klinv.. f.ilvl auf .Ii.- Hauli.'-.iin iliuiis . iii«' l.aiigr-iiii.iitliiiir lili.-

.I. riins M. i wi.iili;.-r. ii II1111I.11 n-ilil -irlt «inr kna|.|.r kiiitstlrri-.il.'

nuil l.itui;,-, |,i.iii|i,|„' Wünlrjunir ai.. Dir Au-fulirli.iikrit <l.-r H.-

siiirril.ini- lirmiPt -i. li na.ii .Irr |l.'.lrut.nis ili> D. iikinal-. Sir «iii

k'.ur. iil-.-r-i.hili.ii uml kn:.|.|. int Au-ilrnrk -< 111 uml «tili <la- Kran-
ZI i.illirll.l.' Ilrlnlli II. A.l-.lrtlrk". wir .SrW.illltlilil. lilllirh" usw. -«.||.-n,

w.'iin kriitc writ. pl' l'rklartiii^ U-iL'r-jrlit-ii winl. vrimi.-.lrii w.-nl.-u.

.I.iin -ir Iwlriitrii \i.-Ifa.ii nur für ilrli iiriiain-u krniKT .Irr Dritk-

iiialrr il. r .'iuz.iii.'ii < •« •_•>• in I rin l.rstiiiinitr« S.iinna. I rtrilr. w-irlir

«Int Wert rini- I l.'iiku.al- Itrral.-.'tz.'ii. wir .niil..-.|rnt.-nil". .mitt.i-

ItiaCis' 11. a. -».II. -Ii lli.---li.ii-t 1 rriuir.lrn Wrnl.'ll. Ihl^i'U.'ll «i'llrn

lirtlrul.'Milr Arl.i-lt.'it al- -..Irin* Ih'-oii.I.t-. Ii.'zri.-Illirt wrrilrll.

\litt.-L11 llt-rti.-lii- In-.iirih. 11 koiiiini. -ut.Tti -ir ^r-.iiirlitli.ii li.'tlnit-

-ani ...|. r k izn. Iiurtt.l -ii|.|. wi.rlli.it uml in voll.-in litilan^.- mit-

«rl. ilt w. r.lni Kr^.iii/iiii^.'U 111. ill imitr l.-l.an-r Trilr miii Iii«. Iirift.-ii

w. nl. ii iu •-. ki;ni kliiiiiii.rrii [ . Aiiri»-iiii-'ni «Irr rrkl:in'ii.|r Zu
-at/r in um. I. 11 Mai ni l.rL-rsrlirn. liri ItiMiiriftni vor «Inn

I I. Ji.lirluiii.l. rt . 11, |.ti. -l.lt -i. li Al.l.il.linir. ( .)... ki nin- Itrift.-iu Hjiii-

iit-iitiilt.'ii. M.i-l.-riii-.iifift.ii w. 1.I.11 au- all.it Zrilrn. wn 1111 ijili.il

-Ii t- iut \\ nrlla.it. iiittu'' r .'ilt.

D.r Kitizrll-1-.iir.'il-iii.;; .Irr llrtr jr.l.'s Itrz.irk-iilut- firlini

lti-i..ri-ii T..|...;r;.|.?ii-.ii.' Viii>al>rn Minni«. Di. -.- irrltrn kur/.ni ini-l
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Nr. Ii. Die Denkmalpflege. (7

Abb, i. Vor der Wiederherstellung.

AM). ;t. \ai-ii iIit Wiederherstellung.

Wiederherstellung zwoisr Türm« der alten Kaiserpfalz in TaogermUnde.

knappen An&rhlul Uber (iiflfe, Lage, Bodpiibowiiaffefikeit, Vor-

kommen v<m Haust. itTcn, sicdehingsverhaltnisse. Stammeszugehörig-
keit, Handels- und Verkc|irs\erhaltui»-e, lan.li-»gi-schiehtliclie Knt-

wiekluiig, kireliliche Entwicklung (insbesondere

Diozesanverhand; . Auf das Deiiktnälerverzeichiiis

der einzelnen Orte folgt Jim Schlüsse • l<—. Üezirk»-

Mint» 'Ii' kunststatistische l'bersielit. In ilieser

»ollen ><>r allem auch die Denkmalcrgruppen
zusammenfassend gekennzeichnet, auf S-hul-

zii«uiiiiii>'iiIi:Iii^i' u in I örtliche F'igenurten hinge-

wiesen iiiul ilii> kleinen Mittelpunkte örtlicher

kun-ttatigkeit angedeutet werden. Dabei können
Hmwh* Hemerkiingen, die liei der Kinzelhesrhr.-i-

innig wcgbMiMsi iniiUti'ii, vwwwtd »erden. Zu-
s«uiilienfa»seude Heliaiidloiig in der rberslcht !•!

namentlich für die Denkmäler volkstümlicher

Kunst, wie Bauernhäuser usw. erWUBacht,
Dem Schlüsse rines Hi-gierungsliezirkcs wird

riii i >rtsVerzeichnis . Kuustlerverzciclnii« um! ein

ausführliches Sachregister Ii- 'ij! _ ein -n

Abbildungen sollen (li-n Dcnkinälerverzeich-

nitiSCfl in inogli. li-t groller Zahl beigegeben werdcft.
Dabei darf nidll nur da.» kuisllgealllichlllcll Wich-
tige berücksichtigt werden. Aurli kleine, unschein-

bare Denkmäler, in »flehen stell 'Ii"' örtliche Kigcn-

iirt der ticgi-ud ort mehr wiederspiegelt als in ili-n

gTÖllereil Denkinidi'ni. sind liier gletchtlll'Clg M
beachten. Oft lierulit der Werl lies Bants!, z. Ii.

einer Dorf kirehe. sreseptlicll auf dar l'mrilllitiic des

Alliieren. Oder die reizvolle Wirkung liegt im Ifer«

hältui» de* Baues zu der l.nn.lschair. zu seiner Um*
gchiing. Dil' Abbildungen sollen Meli namentlich

aueli auf Btofandenkiiiäler erstrecken. Hei uiittel-

nlteriielien Wohnhäusern, Rathäusern ist genaue

Aliflialiine, unter I lllständen mit ileu tiruiidriWh

der einzelnen (ieseliiKwe, Schnitten, Kaawadon u»w.

bssnoitsri i-rwüiiM'ht. Wichtige, cerateckt liegende

Uauteile, z. II. alte, besueikentwerte Dach»tühl.-,

-iml beMnnVn zu berücksichtigen.

Als Format für die Verzeichnisse ist eine be-

druckte Flache von 13.« X na restgusutst. Text

iiml Abbildungen Millen ein einheitliches tiunzes

liilden. (iegenstunde aller, zu ih-ren würdiger

W'iedcrgaU' ei» gNiUeres Konnat nötiu ist. sollen

in einem Krganziiugsatla» im Kormate dea jetzigen

bayerischen Tafclwerkes vereinigt »erden. Der Kr-

ganmtip'frTsv' ist gesondert kauf lieh. Bezüglich dei

Kr»chei n ungsw eise soll dm Verzeichnis eines ein-

zelnen Bezirksamt» in der Hegel ein in sich ab.

g«»«rhlos»enes Hell bilden . Mehrere solcher Hefte

Millen zu einem Hunde vereinist werden. Die lieft«

erscheinen gesondert 1 1 1
1 f sind einzeln käuflich.

Il.is llrnkiiialerM-rzeii lmis soll, wie dureh Sorgfalt

der HearlM-ituiit!. so auch in Furni. Alllage. Aus-

staltung und miigliehst niHilrigem l'ri'is ilerart n-
Pftlltel srerdett, d«B es weiteste \ .rlin-itiinu rindet

it in I mi M'iui'ii sihiiiisti-n /.werk erfüllt, nanilieh

Verstiinduis für die Denkmäler der Heimat zu

ler KrzielmiiK des \'nlki-> zur Diuik-

lie Liehe und ilai

weekeu und zu erhalten und an
iiial|illeg" in hervorragendem Mali«' iiiitzuwirken.

ItiMiiiinischcN aus dem 15. und 10. Jahrhundert.
Im allgemeinen gelten die Formen eines llaues als die Kruft-

zriehen der Zeit der F.utstehung. Naeh dlesf wird d Hau ein

bestintnter Stil raReapeochen. Aher uii-Ist ii r lajarkl es die Knust
dem Menschen
in dieser Hin-

sieht leicht,

manchmal narrt

sie ihn aueli.

Das minier.-

Salzaclital von
Hiftl'llofshofeu

l»Ls SsJabori;

liirgt eine An-
zahl Hauten mit

Arehitektiirfur-

meii, die man zweiteilig la-iiu ersti'n Auhlii k als romanisch ansehen
wird; eine nähere l'nifung unter Herurksiohtiguug ortlieher und
ti'i-lniiselier Verhiiltniss«' helehrt iiidess,.« anderen. Sie sind

Werke «les l'i. und Ii:, .lalirlimiderts.

I. Im Knlgeselioll d<n llrenuliofes in Werften stehen Mi ige

Säulen als Träger Heitge.|,annter kreiizgewiillie Allb, I . Die K;i|ü-

Ahh, I. Sälllell-

ka|>ite|| aus

Wertteil l">is;.

\hli. S, Säulen-

ka|iitell aus

Wess,,l,nihil

ll.'iit-l^ill.

AI. I.. .1.

Ilix'hes

ROHNI*
Säulen-

ku|üte|| au»
Silzliiirg.

teile erinnern in Form an das roiiiauisehe Würfelka|iitell. bd dein die

Reken nicht durch eine gerade Flache. Hindern durch eine gekrümmte
.ili^esehiiilti-u sind. Besondere Beachtung verdient daliei der Diagoiial-

gral, der 1 1 1 \\ essuliruniier Kapitell im Milncheiier \atiotialiiiusemn
,

Abb, in ganz beseilekiener Weis** als erhalieue Linie einer Fläche

heruiisgearl .eilet ist. der dann bei der genannten Kaj.it. Uli.n» in

Werrl'eii die wirkliche ISrnlliuie zweier zusammenstoUciiden Flächen

bililet. eine I I.. igaiigsfonn zu dein einfachen, verkrüppelten rouiaiii-

sehen Keh hl.lattkapitell, bei dem die Diugoualgrate llftllleiumi sind

al- die Kippen der Terkr0{ipeitOn Blätter; hierzu ein Beispiel aus

st. l'et.-r in Sal/I.urg (ALI..:; . Die ICrluiuung des Brennliofes fällt iu

da. Jahr |.
r
H2l. der W iiileraufhau der nahi-gelegeiien \'. »le DoheD-

ucrtVeu. auf der die gleiche Kapitellforin, nur in anderen Aliiaessiiugeii,

gleichfalls auftritt, iu die Zeit IJW3 bis 1'iTn. Krzliis. li.it .li.hann .lakuli

K h h n au» Salzl.urg war, nach den eingelassenen Marmortafelu. ilen-n

Zahl Diitzeude sind, Bauherr der Hurg und .Ii-» llli'unhofes. Ks ist

nlaa den Potnen mich auzunclimen, dilti ihm für hei.le Bauten der

gleiehe Architekt zur Seite stand. Dali die Klllstehungszeit der

Säulen mit jeuer der Bauten zusammenfallt, i»t nach den au Ort

und Stelle gemachten Studien zweifellos. Wenn etwas au diesen und
den Bachstehen. I iM-schrielieneti Säulen den »|>ätgiitischfn Charakter
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4s Die Denkmal pflege. II. Mai l!M>).

zu verraten scheint, so ist es .he» Kehlen des Ihd.seiic.lcs im« I Ii»?

runde Komi iIit llasis. ob-ehon mu h diese Sonderheiten schon in

romanis.ii.-r Keif auftreten (Krypta z» Jerirlmw, cn>cli^-li<- und skandi-

navisch« Bauten).
>. Dm Itogeowork dt« rvreih.fi Stockei im IM d» Hn holet

wird von M-hliiiik. il. nmdeu Snulcheu getragen mit Sil cm starkem

ALI.. I. ttUule »na

Werften t.tfS.

Ahl.. .V Kapitell

im» "h in miiia-

Dteriitn i W
brunm-r: Siuil

ilai National-

in--' •

in München.

Ahl., t
Kapitell von

«Irr U.-ich.-mui

i Oberzell,

Ahl». 7. SflMe
uns .h in Hniu-

haus Wi iii. -ii.

Schult iiii.I K»|. it. -Ih n, die il.-n einfachen roma-

nischen Phergnng UU* «l.'m Hund .1» Saiden

nchaftai in «In-. Quadrat des Ahakus zeigen

Ahl.. 4 . Wessobrunn und «Ii.- Kciclicnan

als im-g.-prucheti »ptttroiwuiiaHieH Beispiel weben .li<- «1oi.-h.-n Kor-

m.-ii iiul Vhh. 5 «i. »".:. Di.- Kit. .Il.-n uml Kratzen siinl ornamentale

Beigaben. .Ii.- füglich Ih-S diesem Vergleich alliier lt.-tr.icht bleiben

kennen. Di.- Kiitslelmiig der Bogeustelhuig füllt in du* Jahr IMS,
ilii- Siiulen stummen IUI- derselben Z.-it: komische (iiiate Inniitten lief

unmittelbar daneben nuftretcrideu Renuissanceprullle uml Kölbingen.

8. Au. Ii "Ii.- allgemein Ix-kunntc Kiirin de* W'url'.ik.-. pit.il-, MM
einer Kugel gebildet, fritl auf in iiiunuigfach.-ii Abwechselungen. I'iiie

ileisellH-n ALL. T.i au- eim-m S.i.il de- Ilrcutiliofc* n-i lii.-r in Zeich-

nung beigefügt. \ .<ruuu.ll>- Können tin.leii - • h in >l.-r Kapelle der
\ este Ihiheuwerffeu. D-r Auf hau uml iler folgerichtige iiii.I bauliche

Zusammenhang mit ilen iihrigeu liiiiih-ileii ueliim-ii jeden Zweifel

(liier .Ii.- Kntstchiing ili.--.es Kapitell- in .|.-r zweiten llältte de»

n;. Jahrhunderts.

t. Di.- Iirt-.kir.-he W.-rffen birgt ein WeihWasserbecken, MIM n.teni

l'iitersberg.-r Marmor. Kes. liliff.-n. au .lein jede Kiiiz.iform, auch «l.-r

IlfiaiiiinUul'haii, eeM rouMuuarh ist. Ahb. Hi das SehuppcDOfiiaiBeül
veiyl.-iihl.ar jenem der Kaiupfcretcinc an Si-hloll liolira, «Ii.- Schwel-

lung der Säule vergleichbar jener um Kellereigehiluilc in Wiuipt.-n i.Tli.

oil.-r jener auf S. hloU Tirol: das «Ja Hasis ausgebildete WTui'clkupit.-ll

kehrt in dieser Fiuiktion wieder am Dom in S|..-ier und in St. P.-t.-r in

Salzburg. Di.- Werffeiier Kirche i-t frllher einmal abgebrannt •> t »«

l

dun» in zopfiger Komi zum Teil vvi.-ih-r utifgcLatit worden: -i.- birgt in.

Iiiu.-ren einen S-Imiz ktMtbejrer flruhplntten au* dein in.. 17. und
1». Jahrhundert. Au» einem solchen Zeitah.chnitt mag mich dieses

Wasserbecken stammen, nummischen Ul»pningS i-t m Mcheriieb nicht.

Hin ige .l.-r eigenartigsten rumiiiii-chcn Koriiienbihlnugen sind

an den beiden gnti-.-lien Kirchen in

lliM'lioMiolen zu llnil.-n. Der 1 1»-—. 1 . :m • r

hut den Kimlru.'k, nl» oh die dreifach

«.'kuppelten Keuster de» td... keiirallllK -

einer romanischen Kir.-lie entetamnien und
dann hier eingesetzt -sind: uml «loch

l.elehrt ih r genaue Augenschein, «lulS diene

romanischen Knnii.il gleichzeitig mit den
übrigen gatUehan .ntaramlcn und auf-

gebaut dnd; -in Auftreten der rMciwu
Können uueli in an.ler.-n benachbarten

Kirchen piaelit jeden etwa no.li vuriian-

ilenen Zw.-ifel hinliillii:. Die liier bei-

C<Heheue Z.-i.linilli-i ALL. M; iHilarf «.dil

kaum einer Ivrklanmif. Ilesonder» liin-

BjewieHn «-i mir nuf .Ii.' romnaiecben

Saulelikapitelle. auf den die drei PewtCf
-.iiiii.cii.l.'ii Ki.N.I-tal. und auf dkl eJBjennrtiize Na.-hl.ar».-haft •!••«

-pat„-<.ti-.li.ii MiilJ-Aerk-. leb erinuen- dahei hu die Worte \<>n

Berthohl Riehl, der Ober «Ii.- Kirebe zu Soell in Sfidtirol sagt: -Die

liekuppelteii Keii»ter des Turin. - wird mau leielit als roiliiini-. il BB-

«yreeben, aber -*i>-

rinden d. h hier

hi» in« 15- Jahr-

hundert' u-w.

Die«- w. iii«.

n

Iteispiele luo|iell

nUgen. sie zeigen.

• lall man uueli im
Mitt.-laifcr man. -Ii-

mal einen läufst zu

• irjhe gllinjHIII II

>til wieder zu l-'hn-n

gebraebt hat. nlh-r-

diiujs wohl nicht

IUI« aUsges.prtM-he-

ner VorBebe Ru
efawbestimmte3Seit
sondern wohl an-

dern in HUndliclieii (iegemlen ottmal- \..rlian.l.-uen k..n-.-nati\.-ii Sinn,

der dna Alt.- und rerhfltnbinlllKg länfa. lie gerne dem Neuen vorzielit.

Karl-nilie i. II. A. Miirz.-ua. ker.

ALL. S. Weihwassi-r-
i.e. k. ii au- \\ erlfen.

It

Abb. !». Cekuppelte K<-Il»(er von der Xpilt-

gotiiwhon Kirche in lti-.-|i<iMi..l.-ii.

Die kursäclisist lie SttltshauptiiiiiiHioi in ^nodiiiibunj.
alier uueli ma-h in den Können der ilcutsclien

m- und zahlreich.' Slei tzzi'icl trauend.-
l"oi1alaiidern.i.-k-

\aehdem die ,tiidtis.lien llehörden Itiiedlmburg» «rxl vor

wenigen Monulen eines der iutei laBUlteiten Kaclivv.rkli.iii.er ihrer

Stadt, die «ogeiiunute .H<ir»e-, am Stelnwene grlegeu, durch Ankauf
vor dem drohenden Schick-a!.- den Ablirwlin bewubrl und damit
ihrem heimatlichen Stjnltliil.lt- ein r.-ixvulles Ihm- erhalten hauen,
sind sie jetzt von neuem mit iinerkenneiiswerter Kutschlos-cuhf it

eingetreten, sich ein ultehrwiirdi«.— Ilau.l.-nkimil von lH-.leut.-ii.leiu

Kuaerwerle und orts«eschiehtlicheiii lulerwwi ebenfitUa zu erhalten,

indem sie .•- unter Ih-ihilfe .le- I .. -. Iii. Iii-- und Aitertiiiiisvereius »."

legentlich einer Vemtcjgnrung für die Stiidt«emeiii.|e erworhen Imbent
«las nach dem Namen des \ urüeeitzers Denkenatein hewuinte Haus au
l.-r IC ke der ItoekstraUe uml .I.- klink um I f.-r der Hude. Di.--.-s, auf

naierer AhbHdnnia an seinem beileren Anatrirh erkennbareKekhaiui i>t.

wie der AiiKeiisehein lehrt, mir ein Teil ihm grauen, stattlichen Ii.-

l.iiu.ies. dreien nmlew, nordlbheii Ten .las i.isberi^.. Kr.-isiiau» und
l--m.lnil-ai.it bildet. Das erst im Jahr.- IM1 diir. li KblfUgUtlg treu-

Manier Wand.- geteilte erblonartige Biaiwtrli i-t in den Kunnen der

deuts. heu Kenaissiiiice errichtet und zeiet mich beiden Krönten einen

nur durch klein.-, meist gekuppelte Krneterüffnungeu imrebbfwbmen,
maealgen liauki.rper. derdui-ch 1 iiebeluuf l.auieii und Turme malerisch

Ke-scluniickt ist. Wahren. I ein nin.ler. nritt-Yurtiifer Tunmiiisl.au die

StraUeucke ziert, erhebt sich lmf*cilii£, im inncrii Winkel Leider

(ü-Luudetlueel. ein . IniiiL'eiier. acht-i-iliper Trcppeiitunii. der. wie

eratervr, mit einer lx-ri.iii.-fert. il, wiiIm Iu ii Haube i.isla.bt ist (Abli. 2 .

Abgasehen von jenem Krktnrme i-t .Ii.- östlich.- straU. iit'rout am H.nI.-

ul'er mit zwei »vinmctriaeb flankierenden liiebelauflMUteil gekrOnt,
wahrend die südliche uu der Hm-kstrallt! einen lllmh.h.-u. dtin Rcfc>

turme uugeclirderteu i , ici.eiaufi.au neigt, dem si.h in nhühnheran
Kor ii der eigentliche lhiiisui.-l.el im Westen 1111-. I1I1. UI. Den Zu-

gmiK z Iteiik. u-teiiis.iien Hause bildet ein venuutli.il erst uadt-

I miili.-li auy.-l.-"t.--.

Itenaissaiiee gehnltr

Abb. |. Tür aus der alten Slifldiiiuptmann.-i

in k]ut'dlinhurg.

-tr.ilie: das Kreis-

hails datf.-tfeu hat

-trali.nseitU: nur
. ine haüllrhe, erat

neii.-r.litius einye-

hn icli.-iieZu^sinj:'*-

fiir um Klink. I r-

sphiuiElicli sch.'iiii

da- liebau.le nur
zwei laafil ifigm

Kitneuiige »jehaht

zu hüben, deren
einer, in der Mitte

«l.-r HofTront ge-

leiten, das eier-

-tabe,.., Ini.u. kte.

r.m.lls.aiue Res

nuis--atice|.i.rlal

mit Seit.-iisilzeti in

ileu hohlkehlen-

iirtiuen (iewändeii

(igt, wahrem! der

andere sich an
dem erwähnten
Treppelltlinne U-
liii'l.t und in

der l'ortalkn.iiuna
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Nr. Ii. I>u- l>oi)kiiiul|iflege Iii

den mir wm'Ii in seinem Anfange leaeriicbcn lateinischen Segen*'
spruch: Umniuu* l.ene.licat ingre—um IlKim . . . trägt, nlso Vit-

tiiiiilich der eigentliche lliiti|>t>'iiiiu<u^ nmenen i-t Irgend weiche
.lahre-zahl /• i.'l das Heblndc in »einem Aiißi-ru nicht.

I»a- Innere iln lienkeastrin-elicn Hause-, i-t. tn.t/ uugen-cheiu-

lirln-r V crnachla—ig.ing. ul'.rru-chend gut erhalten. Von ganz hcr-

Alilissinuen gegen die. dein w eidlichen Kcgimcutc hantig wider-

streitende Stadl eingeführt tili)! seine Hcsctxuiig zu einem dauernden

Privileg iI<t alleren Wrllinrr linie geworden. Der gn.Ucu Wichtig-

keit, die iIit kursjii'li-im ljc Huf diesem Iii»! tili < H.erliulicit streifen-

den Vorrecht.' l.cimalS. entspricht die stattliche, scldolhirtigc <ie-

staltuug des i ii l>:ni.|. s und seine kostbare innen' \ isxtuttui _ —

Hofseite. Abb, Krönt mu h der Hude

Die alte St-.fUrmuptmannei in Quedlinburg.

vorragender SeInmln-it imd uedentendjeia Knnetwerte sind die beiden,

die Jnhreamhl I3fifi tragenden Türen Abb. I) und die Ihtbdeckc de*
grolicu. an lief StralJciic.-kc gelegenen *aalartigen Zimmers im IWcMei
stock, sowie ehw ghefnini Kbvoüe IntnfaUndiilHj im austollenden,

kleinen Krki-r. Auch «Iii- .ili.-r-ien (o'-chnsse dcTn'ppenlunnc» beMM
eine wolilerhulteoe Ifadsdeeice und eine Starlcilerlrä von eigenartiger

Terhalle. Mehr dnrrb I m- und Anhauten verändert i«t daa Innen'

den Krebbanwt auch dienet birgl im anreiten stock einen Saal mit

aller Tur un<l lloeuheke, die Leide zwar nicht von der heri'ue-

ragenden Schönheit und Krhaltiing. wie die des llrukcustciiisrhru

II.in--, iniiuerliin aber mm wht'Mfclma Interatc und Knaatwerta -n>

W ir uiii defl Akten des "Jucdliiiliurger Stadtarchives hervorgeht.

i-t dai* (Jeb&mle auf ilew geräumigen (irunditttcke den vormaligen

städtischen Mar-lallos errielitet norden. AN Jalir der Krl.auung

wird man UM nniuvelien haben, ib lieh illeat Zahl, na.h Auusngc

det t -i ~i i «*i i ir • - r i Hewuhnen (Im alten. KreWaMieei unter einer Vet«

taielnng. in den l'ui/. eingeknttxt, unmßlnnViii lad Her Zeitunterschied

WM - .! .In i der somit xwi-chen der Krl.auung und der ICititti(ftiU|£

•ler üben erwähnten reichen Türen liest. IftlSt «ich iingczw linken mit

ler nofcjaftlentilrh lauhmaira und arttraolinnh n Herstellung der

letzteren und mit der IMnrfcaiebl auf diese kuntluiren. intan-ien-

uex'liiiiiu'kieu K iiii»i w i-rke erklären, die a* raiaan eweheiaea Hah\

aV er»l mrfa viiühirr Aaetraekaunv de- Haunerke.i eiiniilirin^en.

Wir dem tiueli mm. jatienliill- «ar d:i> lieliaud« im Mm l'>>'<i henüti.

der I! inii/tiii- ul mtü'I "ii : ilcnu ul- der Mn-i-trut im Jalire IT.'MI

Min den »li'neilisen Ite-itzern d«'i- damid- unter ileui Namen .Wieli-

luuiiiudiain.i-.i'her Huf* lM>kaniitea Uelaluilei N'aehaMieT verlangt,

weist der SAIRahauiitMann dieaen Anapniefa mit dem DeMerhcu
MMefcl -!'»•< wi dem \layi-imt iM-kiumt. dal', seit l'iill der W -

haaHinehe Hui' unter privativer StHtuhaiijdaaanneihcher JaraahVUoa
buhajUI und demniii Ii ««> i awenh liindun li nrivUaajett uewi-M-n »ei. 1

.

Au» ilie-er Naelirielil uelit die «ielitiue Tutiwelir liervur, daU
da- GeUMihl Bat >it» 4ea KtiltahaU|>tlllliUliei>. alxi al« kurKieli-iaelir

Stiri»liaii|iluiniiuri errielitet nwih'n i-t. Wie hefauaat, nar itteaai

Amt im Jalm 1 M77 zum Sdiutze der aut dem Nddus-e re-idierendeu

'; t^uedliuluiruer Stadlun ldi in den Akten .In- detnu tu- \r. .'d,

f.d. III.

Kiii .Inkriminiert >|>äfer. im Jahre laVM, erhielt der Ubenta Chrätoph
Vltltl V. Iveki.la.lt. damaliger Stift-hauptlllilllli, vom Kate die

Krlmiluii.-. die vor dem Hause am lliiileufer entluiiKlaiit'eude. hall.-

verfallene >t.-idtiiiiiiier -einzunehmen-, und mit den Steinen der-

»rlln-n ilie Bode .unlerhall. der Mlddeii* zwischen Alt- uml Neu-tadt

einfassen zu las»en. .»elehe Kii.la--.iii)! er im l.anlielien /.u-tande

xn erhalten versimn h.- 1
:

N.h Ii heutigen Tayes haftet diese lju-t

am tirundstueke. -- AI-, im Jahn- tdM die StJftahanptiMuuinel dem
Pinlhiawi des Dr.— in. r Hofe* danurud verloren ^iiiir- aefaehat letsterer

das (teliuude \erilultert III hlWll S.-it dieser Zeit «e. h-rll .•- mehr
flieh aeinr llezeiehuuns niieli dem Namen des jeweiligen llesilzer-.

Iii- dann, wie -eh.iu erwähnt, im Jnlirr IM4 sein.' ihh'Ii jetzt lie-

st. -Ii. 'IIde Teilulli.' erfolgte.

Im Kingaup- i-t s.-liou mitgeteilt, dal! die Stadt tjiieilliulHir)!

den kfuistl.-ri-.il wertvolleren Teil, «las Keiikeii-leinsrhe Haus, für

sieh erworben hat und ihn |iietätvoll in NeUMsm Bjeienwlrtlnnn Zu-

stande zu erhallen gedenkt. Anders, wie zu hefilnlitm steht, scheint

sieh das Schicksal des übrigen Teiles, des jetzt Ulll.elllltzt stellenden

alten Krei»ln.us.-s gestalten zu wollen, den der Kreis, lievor noch

die Kriiidtung ilea BenlMnatehiaelwn llnnara erlu.ift und damit die

niouiiineiitale lUtleuluiig des Krei-hau-.- al- wertxnller Teil der

edlen ltaus.'ni|.|>.- genügend geschützt wenlen kuiinte, auf Abbrach
verkauft hat. Krtreulicherweise hat der llezirk-au-si hnll dem Kauf-

vertrage seine tienehiuignng versagt, und wenn auch diese Knt-

schci.luug nur als eine eiu-tw. ilige zu ernehten ist. so -leht dueh zu

hotten, ilall bis zur endgültigen Kntschcidllllg ein \ll-vveg sich

linden lallt, der die mit dem Schlosse und dein UathnOM zu den

kün-tlcrisch und BCarhichtlieli l>edeut-auisten l'rofauliHiitrn der

Sliidl zahlende Haugru|.|.e der Mit- und Nachwelt zu erhallen gi-.

stattet. Zu der schon mehrfach Ix'wieseueii. als vorl.ildli.li hu-

zuerkeiineiuleu l'ietiit der k{ueillii.l.urg.'r Stadtl.ehonlen für die

in ii Heu /.eigen ihrer reichen \ i rgangenheit kann iiinn das V er-

trauen hegen. daU sie auch in dJCHCUI Kalle nicht versagen winl.

wo die Ih'liitiguug dieser rühmlichen leflnnung vielleicht nicht, wie

iu den früheren Kalleu. ohne (•'el.lo|.fer zu ennoglichen ist.

t^iiedliiihurg. Ochs.

» Stailtarchiv. I'olizeisaclien vol. ">* fol. Iii.

Ilie Krhaltanr der kaimUlenkmiiler hnaeliüfUgt

sein1 Abgeordnetenbana in den iicidcn Nttmngen »m 14, und
I.Y A|n4l d. .1. W ie im \ orjahre wurde der Wunsch etUMeMUrOfhan)

Vcniilsclit4»s.

das preuUi- oh ik nicht ui.eglicli sei. die l'roviuzial-Knnscrvaton'U im llaii|.tamte

anxii-tfllcn Der < i.-schaftsumfang, insUsoudcre einzelner dieser

Herren, rechtfertigt hiuhiuglieli eine solche Korderuni;, und es is<
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wohl sicher, dal! viele rin-lstamle, die jetzt dar amtBrlteu Dcnkmal-
(t1«"«t- anhaften, verschwinden werden, wenn is» den Konservatoren
ermöglicht wird, rieb |u ihrer r^truubeodea und "fhtnhbaffn
AufjjülM- zu wich • Von anderer Seite mmie demgegenüber betest
daU die Erhaltung der Denkmäler im wesentlichen Sache der 1'roviuz

•ej niiil dal! ei daher nicht angängig scheine, das Amt den I'rovinzinl-

KniiMTMitiir» ge»vi».»cnualJcn zu einem Staatsamt zu machen. Auf
die erneute Anfrage, ob ein Dcnkmalgcsetz zu erwarten »ei. wurde
leider w ieder geantwortet. <bU ilie entgegenstellenden Sehwierigkeid'n
ikm'Ii nicht überwunden seien. Erfreulich war et, von dem Ah»
giiirilneleii Scydel

;
Breslau) zu boren, «lall iler MtWgeMfgH'ewdD

tatkräftig den Schutz der Kirche Wjiiij! iu tüc lliiu<i genommen luit:

<hi auch der Minister Hilfe in Aussieht stellte. so i>l ein Kitolg

zu erhoffen. (iegenober den nicht genügend degründeteu Vorwürfen
ium Vb|BHirdneten Schwarze [Jpgnrfntil wie* iler Abgeordnete
Dr. Hauptmann mit Hecht darauf hin. ilaU die Konservatoren im
gruBcu and ganzen Chef zu nachgiebig »•im. »I* zu starr. l-eider

i nullten ida uft nachgehen, weil e» an den nötigen ticldmittelu fehle,

um ilie Hirten zu mildern, welche mil «ler Knrderuug der Krlinltiing

«>ft verbunden lind. Vicht mm DemoUarungsrral wollten die <ic-

uieiiiden ihre alten Itauten nfohurlegen, sondern in der Regel Wegen
der Konten, die deren Krlinltiing vi-rur»urhcii. Bl (d 'in nobile
officium des Staute*, die Pflege der Ku I tu rinteTtMl'n, «eiche mit der
Erhaltung de* I >enkinJlerhe»tnadei verknüpft sind, mit zu Bber<
uebmeii und die dafür erforderlichen Mittel zu gewahren.

Her tiebeliac Oberbanrat (Jcorg Handel in Schwerin , iler weil

Iber Mecklenburg» (irencen hinan» bekannt Int, beging am 4. Mai
»•in fünfzigjähriges Aiutsjubil Daniel ist ständiges Mitglied der

KoHimterioa zur Erhaltung der Dan> und EnaatdenkinUer in Meelrfeu-
•>urg-Schwerin.

Zwei gefährdete llaadenkmaler In Berlin behandelt da« Zentral-

blatt iler llauvcrwaltuug iu den Nummern 32 nad 38 iL J. Da» eine,

die lleillggeiatklrcbe, gehurt zu den Uteaten RacnalelahHutcu
der Mark Brandenburg überhaupt und ihta andere, du» Königliche
Üpernhaue, bildet den Mittelpunkt de» rurnehraen Stadtbildes am
östlichen Kode der Struth.- Untat den landen. K» ist nach den ttiften-

händigen Ba(würfen Pricdriebe de* (iroaea durch Knobelsdorf aus-
geführt. Sein Kreitz durch einen Neubau i»t infolge de» Chflrnguer
Brande« in letzter Zeit lebhaft erörtert worden. Die Berliner Ar. hi-

telrU-iivereiiie hallen tnftdgedeasen dein llau»iuiiii»tcr v. Wedel eine ICin-

aba filHTiiiittelt mit der Mitte, lx-i d Kai»T für die Erhaltung
de» thjienihaaaai zu wirken.

Hei der llciliggcistkirchc i»t die Gefahr mii liainlen. dafl »ie der
neuen Handelshochschule «um Unter fallt i.'lu. kiirh,rwci»e hat .ler

Berliner Magistrat >ich für die Krhattting au»«.-»|iriM lieii. Kiie u rin>
gehentlea Anfinahi Obel die» Unodcnfcinal mit AMdlditnajen hat Ph»-
Intnr Walle iu der \ icr 33 d. J. de». Zeiitndlilatl» tief llaincrwiil-

Itlllg \eroffelltlicht.

Die Krlmlluiu- and Hlederhenitellunir de« BaaUl In MrlBen
behaatloh ein in der Nr. W d. .lahrv'. de» Zentralldatte» der Hau-
verwaltung M-riiffetitlichte». h(hh»t h-»-u»werte» UagaeMea (MUHed
Sampara au» dem JuUv is4:t. K» i»t den VerOlirntllelHuigen II d«-*

MeiUener lhuuhauverein» eutiiouiiiien und keiinzeicl I gkieluteitig

wotallajHeh Seraper* Standpunkt den deutaelwn BandeakniSien] neoen-
Iber.

Daa Kihtnr In llanzhr. Die im Anfinge de» 14. Jahrhundert*
unter der llcencfaaft de» Deutschen tinien» entataotleoe Recbtatadt
Dimzitf z.itft in ihrem Betnnmignplane alle Merkmale einer Halen-
und llandeU»tadl: die Ilanptittrallen liehen, nimäherud parallel unter
»ich, durch die ganaa Breite .ler Stadt hittdorcb Had fuhren zur
»langen Brückl-- am Halen, den hier der KlnSbtuf der Mottlaw hlhlet
Ähnlichen Urnadrill haben die beiden anderen ItenpthandeetatStlte
ile» prPuBioehen \\ eicli»d)iet)|ete* Thoni I Klhing.

In Thorn. da» bereit« um die Mitte dm 13. Jahrhundert» ein
entwickelte*, t ieiueiuw i^en hatte, zeitf die Stadiiiiauer an der l'fer-

tefta noch die (.deiche Bawelirnng mit Inriingajea und Tlnaien wi<-

auf ilen l.-|lld».'iteo, und c» »teilen heule mich, al» Xeupen einer
vergaiigeni-ii Kultur, da» stattliche Briicktor. ilas Nomieutor. «ler

knimme Turm und zwei andere MauertUnne. In Klbing llngipn
sind die alten Mau. r|ili.rt< n nach dem Hafen »n verlmut. duli
ihn. alle InbnB) nicht mehr erkennbar ist. Ander» in Danziit. an
dawea Mauern naeliweisUeii ,-rst in der zweiten Ihdfte de» 14. Jahr-
hundert.» gebaut wurde: die drei I anihajittn hatten hier Tore und
Türme na. Ii alter Art, ilie auch n«M-h nicht für den Habttnuh *"n
HatidfeuerWaffen Is-ris hiiet waren. Auf der vii'rteu Seite, am \V*BMr1
hut Jede llaaptatrala ihr Wa»»ertor. Von denen das Kennte« 1444
aaagehatrl und das ehemalige Kofqia'nror martj l">r.s dur.li einen
»tattli. heu Neidkjiu ersetzt wurde; die ii' 1 1_ alier. ihi» Johaiiui»-.

lleMgnidnt-, Krauen-. Ilrothaukeu- und Kuhtor. ihre erste mittel-

alterliche (ii-»talt uiM'h ziemlich bewahrt Iwlinil Trotz \ersi hiedi-ner

Aldi. 1.

I-J^enarten. die jadet einzelne Tor für sich wertuill niaelien. i»i 4m
Bauprouralillii iiIh-i.iII da» gleiche! erstens ilie Toranlaae als Zii;-

schrauke. da seit der Mitte des 14. Jahrhunderts \uu jedem «in-

oder auslaufenden Schiffe eine Ahnalie. dir .rfuieUoll*, erbohni

Wlinle; zweiten» Wohn- inler I ie»i liaft»rauuie fllr stadtische Itenmii

Kigeiitiirlie \'<Tfeiiliiiiny»-Kiiirichtiiiii;i'n fehlten, oder sie sind mit

nebcnntrbllcli bchantlelt. Alle iHeae Tore »eben daher wie tettaVh

zwei- inler drelgeaeboariKC Wiilmbäuser mit einer mittlenii T».

durchfahrt aus.

Da» Kuhtor vgl Abb. I wurde wahrscheinlich im letzten Vlcrtd

des 14. Jahrhunderts erbaut; M ist im l.nindril! ein ttnrhlaek Im
rd. ITa'i m l.'tnge und -V33 in Tiefe. Die Torknmiuer wurde autrn

durch zwei Torllliuel. deren Ilaken auf der einen Seite nach Mir-

banden »ind. |re**chiosaeni rtelieieht auch durch ein hibtnttcr, Aui-r-

bald achJoS »ich nu
llrueke ülier die M..|t.

laii au. ilie iiuwiscli.!!

iiiebrfacli. zuletzt hWt
neu Kehaut ist. 'fa

lieiib'ii Seiten der Tor-

kammer war urspriim-

lieh je ein Kaum: h
dem jetzt völli« »ft-

l<auten einzigen fnW
ge»chul) können iu'

schwache ZwIxIku.

wand«' gewi-wn •»:%.

Die alten nillllllllimil

hnfitoden «ich an dn
Hiebe!wanrien. Iln».f

kenawert ist iler ifc»

Darhatnlil (trgL am..:.

der sich (ileichmaUi.

den -it./' lUn

binzieht ttnddij

Dawnia lW<o

• lall ilasTnr min

lieslena «tIm

im l.'i. Jahrliun-

dert die jettl .

t lentnil hnth

An seinen Za|s

teil und Blatt''::

läUt «ich iiuulIi-

Einzelheit uhei

/immenuami-
kunst Imi.Iu.Ii-

teu. Ha« Au!l»r>

(Abb. I drat

jetzt, naiuentlii Ii

für ein |ju.'ii

MUgr, wenig aiispr-chenii a»s:

Qberall Penaterdm<hhrtkla

inet selnuutzigc Tfllicl»- Ml

den Zii p ln. Itiwh sind all-

Anhaltspunkte viirtiaml^n

um die alte Architektur tu

ergänzen, wovon Aldi. 2. ili'

-»je- innere Ansieht von ifcl

i I . .

I
• aus. ein Vrr-

such ist. Ik-r Tori-.'

obwohl in spiiterer Zeit l»
ändert, und die KuMaJnge /.um Knlce»<'biiU sind in ihrer jetzigen Fun"

gezeiihiiet, oben sind alier die alten Blenden und die Fcn»trr"<1-

iiungeu. von deren Uden noch die Haken sicbtliar »ind dar."--' 1
'

I !» wlm eine dankbnN Aufabe, das Tor in dieser Weise wMit
herzusNdlen. Die \\ i»»enscliaft lullte den Nutzen. daU ein IiciuiiUt>

werter Pnchnintn des Mittelalter» erhalten Miede: vielleicht ließen »et

auch die alten Treppen und die hUa^tttarbahaen auMnden. Fiiril»-

stadtdild Dauzigs cp^üIm' sich eine \ ersebiülerung unter MbuMtenJ
d<» ehrwürdigen Alten, und den erweiterten X'erkidirsanfopleriin^

I

helle »ich ihircb einen zweiten Toriliinhliruch wohl geniigen. Iii.

Kosten waren nield »dir Ihn-Ii und ilie te. hnixheii s<-bwierigki'i' , <

flllil n bnflnil J m*3ebten sich die maUgebendeii Knü»' diesen Auf-

fasAiiugeii anseldieUeu, um du» Tor. dc».«eii ll.-tund jetzt ern»tli"

gi'fahrdet ist. zu retten. Bernhard fielt Iii id.

Marienbürg. Kegieruugs- HauiueUter

Die Iturg tdehlrhenstcin bei Halle ». d. S. Nach mehrjährig«

VerlMmlhingen i»l nunmehr ein \ertrng /wi»< lii u dem lv ' -

|ireiilli»< ben l)oiii;iueii|i»kus und der Stadl Halle a. d. S. dem V'

»ehhilS nahe, nach welchem letztere gegen Krleguug eine» KaufimH»

Anlb-ti

im
ItUlOlt

-jll I I I iß

Aldi. 2.
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Nr. 6. Die Denkmalpflege. Iii

Von "Iit llur« I iirl.i. In iivii in.

von lTliKlMark in «li'ii Iti-sitz (•— Diimüucu«chiiftes llicliichcnstciu

ti4-tis.t der llurstruiu« gleichen Varoena, dem lunjelaBrinjen Parke, ilrin

sogenannten Amtagarlen und ringen kleineren, aendreiit hegen-

den Ulnderelan
««lall««tl -.11.

Inmitten des \nr

Zwei Jahren cin-

«emrindctcn
\ MWlW Uic-

im heilstem Ida«

tot die auf

»chrnfleiu l'or-

phyrTcIscu

legenc Burgruine

«ins ilcr schi.u-

ateaj llilili'r im
Yi.-Il>«siin«cucn

Saal«tule. und

I ImIIi- ist daher

zu lii-«luik»ilti-

sehen, "UiU «s

• I Wahrzei-

chen der Stallt

nun tu abseh-

barer /i'it sein

eigen m-ntn-n

kann. Dull sich

tkr .MiM'hUiO

Ii-» VertfagM i*

««•Ii r terwigert«.

obwohl die

Stlliltgemeilule

in erhebliches

lutcreaec im der

Krwcrbuu« de» im die Saal«' grenzcudeu *I*< i
I— «{<« Dunauetigrund-

stückea hat, hatte seinen (irimil darin, da LI ein Ti'il <|i-r Stadl-

rorordnatan üli.-r die Aufgaben der DcukmalphVgc anderer Meinung

war wie « l>** Vertreter des Kt-ku>. In ilen Verlrjuiadieduaaingen

war tiiinilirli ihr Käuferin die Krlialtun« def «. » Iii. Iitlicl) In-deut-

samcii Baulichkeiten nuf«e««licn. Fürchtet« man schon die l nt> r-

haltnii«skn»tcn ilrr hohen Zii-geldächer « »ehr. .lull man die Kr-

hinluiis iu ihrem .Imbun* xu erwirken suchte, «n forderte mau
nachdrücklich ila- Hecht. .In» 1111 der südwestlichen Bekc liegende

fuhi.nilfl ' S. <l. Abb.: gänzlich nicilerlc«cii -ii dürfen, weil (M «im-

\"--r»'injiiiin der \nn iIit StraU< nlialin durchfkhrcoen Häfirfetmlle 7.11

iler Mth üeni Vororte Kröllwitz führenden Brücke bilde, Würde
dieser Kiirili-riiuy Folge gegeben worden lein, wi war« nicht nur um*
empfindlich« laicke iu der iu ihrer ursprünglichen Aula«« mirli deut-

lirli .Tkr11nl.ar. il Ringmauer entstanden, sondern es «an- am Ii der

Verlust eine* >chr tichunen aus den» Rnde ihm 1*1. ("Irr Anbog du«

III. Jahrhunderts »lammenden llichcls zu hcklag.n gnweaen, der die

damals in Hall« beliebten mnUwerknrtigeii. in Backstein ftUU rten

11111I III r| utzten (üi«il«run««n iu trefflicher Krhaltuu« X'-iift (tgl.

die Abbildung . Aach etneo Vorerhlafi der Statltwrordneten-I eranniut*

Iiiiik diesen CHrhal nach Alilinnii d«-» \urlM'n.4i4inotni IMtotka um

I

Ttentl an ili'iu •laliintirliri;.iiiliii ll.-iuni-rki' Wiedel aiifzuliaiiiTi.

la lmtc .Ii« He)(iening ib, dagi h wurde mich läupTiTi V'«rhaiulluiiüi'u

iii'iK'lmiiKt . <laU zur Si«h«nma <!•- l'u0^iii;jiT\.-rk«lir» «iu I.«.*» tu

i.n-it. r Dur. iiuaii^ ilun'l« den Turm gwhaflTi n werde. Dnwn dieMn
Kinitriif i>t Klii<'klii'h«rw«i^« villi' »1 -^Titlirh« lli'iilitni<'htii:illi)( .I.-

Uetnntblnlei >l«r llur^aiila^.- nirlit tu liefürtiili^tt. Iti« Stadlttane&idc
l>«ul»irhti|{t »iii'h. ili<^4- iu ihn'in ^1vn«arti|;iMi Zii^tande zu «rliult«n.

\h< Ii il«r Aufllirrk«aiiik«it . K«lrh« -Ii»- \ «rwaltima il«r Slinll Mull«

nteni der Brlndlunf der ihr untenlellten linui^^Hrielitltrh bedenton-
ilen Reuwerkw iuwendt?K

1
»t«ht zu erwarteii, daB, fall» irueml-

ncli'li« liaulirliiTi V«rüiiil«ruti)i«ii an den HiniM. rk. ii riet lliiruaulu^«

lii«'fiicli« n»trui 1.1,1 -j. M-in Mitten, .Ii. •• Ii itu Stinc der l)«tikmiil-

pnege MunjelKhrt werden. l\ II.

MUdtUrhc l»ruk»ial|ifli»irc In Halle a. i. S. Auf Antra« d«« Ma-

Jwtntn 'l«r Stadt Hall« a. d. S. ist iiut«r ln ri it«illi««r Sbnttlnilttling

ih-r Stailt\«runln«t«ii in hVa Mäilli«ii«u llau-luilt<|ilau für (WM/U*i

«in I'.. Hau Min IKm Mark für Z««rk« der lli-ukiiial|>lli-«« zi r-teu

Mal elnpiniteH ttiir>l«n. DiMt Summ« toU in PMef Unit dazu
ilii'in'ii, »im *l«n mit liefchnn'uewi'rter SvhnelUajkwrt in«hr und mehr
mtm Iiw inil«nileu llüiv«riiiiii>i-ru aux der llliitez.'it Hall. '. In-r Knont-
iil.iinir zu retten, WM niM'h zu r>-tt..|i i>t. WThfilntWun »nnleu lwr.'it»

in d«u letzten Juhr«u Pucteie, Zimui«r.lerkeu 11. , I
• 1 . Mir dem

»ii'heren 1 ti t
.
•_ u:_- bewahrt, und Hnl iu nUk rjflnj(iltiT Zeit ln-

williKteii die <tadti>eli«u K<ir|MT«'haft«n «iu«ii urulSeren It.tra« für

A».«ii-«« Min mehri'reu lierrliehen StuekdiNkeu ItM dein \ufauue den

1 7. Jalirliuiidert- und zur «irvfaltitfen Ij^Ihmiiik und IMMltnnjl z««i«r

rjutlarlier lbilzd«ek«n dm l">. Jahrhundert* au» dem iniu im Alilirueh

lietfriffeiien Hause .zum I jiiiuiuliiTi". Die KuuteiltUH" einer Im^iii-

deren tSnwine lur derartig« SCwerke Ut um »u «rfr«iiliili«r. ala «i«

«in »elinelles Zugreifen i;e«tattet. und die Tat der Stadt Hall« v«r-

di«ut niH'h sianz l.eMindere Anerkennung deshalb, »eil «ie «in luieh-

ajunenawertei Bentpad dafur najeben hat. dais ein atetts anfbMherMnai

Geraeinwvaen die alten Werk* hebniadMr llnndnwrlniinnafl pflcjB.'n

und erhalten kann, ohne im 11. ux. illi. ln-n Sinne hi«k>tiiuditi will zu

l.raueheii.

Uns alt«täil( Nrhi- Kathaus In Brandenbanr a. d. H., Bber deMea
l'n-iaelrati' alte Areliit-kliinn «Ii« Nihiiiikt Ii! d«> Jahrejam."- I>'l

ilerlleiikiuali.il. ",;.' itnen Auf&ntz il«* (ian»isonli:iuiii»|iektnr> Heinrich

Knll. in llraudeul.uri: entludt, ist jetzt run demselben V erfaHMT ein-

teilend in dem M. und 3&, JahiTeahelicht de> MeUieiarlieB \ «rein* zu

llrauih'uliurK a.d.11. Ii«luiuil«lt vMinlmi.

Ille alte Utlii/r In l'rledrlrhiitadl. Die \iirituiiy. welche He-

uieruiif lliiuinei»ter Kraii«« Seite 4.'l <l«s .luluviiuu» VtÜS dieser Zeit-

»ehritt ttjeejdica hat. die nSfanannta all« Münz« iu Kriiilri«h»t»ill Mir

d«m weiteren Verfall zu retten und in «iirdiaer \\ eix- « iederher-

zu-tellen. i«t auf einen fniehtlian-u Huden gefallen. Im Frühjahr

ihnietbiin Jahrea ta>st« die JnlunareriinPBnintng ilea Vereina zur Pdege
der Natur- und laindi-^kuiide der l'n.vinz iu der Stadt und fallt« auf
Antra« dei ruterzeiehneten den HeseliluU. an die StadtM-rwaltutu:

das Krsiiehen zu riehteil, das Krtorih-rliehe für die bcagefe PflefM liea

fleuwerke« in die Wejte zu leiten. Inznii-eheu hat Meli der Hilrxer-

verein in l-°ri«ilrii-h»ta.lt der Sache uii«eii.imm«u und einen Kntwurf
lur die Mirixllliuv \Vi«ilerliel>telluuu ile» Haelies und d«» AilBeri-11

auf>telleii Inatett. Vach \ erliandlimtiTi mit dein K'Kcntfiuier. der
Meiiniuiiteu«eiiieiude, hat lelxlere ,'UIO Mark für die \ii>liihniiiu be-

willigt. AiiLU-nleui -ind li.-ihilfen vou dem Kn-iiu-, der I'rurinz und
der Staalsn-Kienini: lieautnijtl. Diti l<e>l der Itaiisuuima hufli man
Min der Stai|t«eineinde zu erlariyen. I>cn Au»fllliruu«en des K>--

aieniiias-Haiiiiiei»ter» Krause »ei mich eini«i-s nacliziitra««n. l's i-t

Picirt ausKi'svelilii'^en, 1I11B die lüden der I-Vn>ter der Fassade «leirh

ilan ulmliehen Ausführungen in Holland . inst einen farlu««n Anstrich

in den üindes- oder Stadtfarlieu «ehalit halsen. Ks wurde snmit iu

Fr.i«c kummen. «inen Mi ei«emirti«eu Farliensehmuik «i«d«rh«r-

amteüefl. Von dem lunenliau de> l-lii««!., .sind nur die Balkendecken

und der Dacli-ctiihl erhalten, letzterer i>t aliweiclieud Min den

deutarnet] iidttetaltertidien l>acli->tiihh-n mit einem l>rem|i«l und
krulttUtCn IStrehen heritestellt, al*n in ähnlicher Kiiustrnk-tiuu, wie

snlehe im Miis<-uiii Fahim zu ll.illan.l v.tuI. den Aufsatz in Nr. 4

.lii--.-~ Ubt&UQ» . im Uimerke'hui» zu Veen und anderes holliiudi-

s. In n Knuten Mirkoiumt. Der letzten- Hau, in der zuriickuc^aiuzencn

Stadt V cere iu Seeland auf der lns«-l Wnlchereii Min einer »• finni-

schen H:indelK«esellsehaft erbaut, hat ähnliche "illlBIHIIIII|L«ll wi« die

Friedrichstailter Mtinz«. ein« gleiche uiassiv« \Vemleltre|i|>« au der

Kiicksi ite, nVnaelben Itaehstuhl und iM'hiidet sieh im «leii lien ver-

IWUcnefl Zustand«. Nur die llalkemlii ken sind iinch erhalten.

Di u Beatrebunptn, iDe alt« Miiuz« in Friedrichstadt aiederbenus
ateHen, kann nur der batle F.rfnl« «ewiiiiseht werden. Di« Haiipt-

»eh»ierii:keil wird darin liefen, nach der \"i ii-«leriierstellunit des AuUi n-u

für die »eilen- Renutsong den lun.-ni und den etWaigel] Anabnu des

InnenrHiiUM-s den richiim-n Wag zu linden. Bl muH dar ult« ('hnrakt. r

ih-s Hannes gewahrt bleiben und »eine Hinrichtung für neuceitüdic
Zw.-.'ke wird nicht zu lungeben »ein. fall» eine dauernde Instuuilhaltutii!

des ei«euarti«eu Dalles ««sichert «erden soll. K Mühlke.
Am Karerlselien >'allnnalmai>eaDi In Milnrhen ist der tnabenge

llililiiitln-kar und funktionierende KOnaerTatur Dr. \Volf«an« Maria

Sebanid zum Kon-servatur und der rlciteitlgc VerweMT der Hilili.^

thekarstelle Dr. I'lüli|.|i Halm zum Blbttothokat ernannt worden.

Die Tagesordnaag für den diesjährigen llt-nktnalt«« ist ror-

imiti« nie folgt fcatgaitallt worden. 1. Verbnodlum^ Ober Aufmdune,
Saniiiiliin« und Krlialtun« der Kleinl-ür^erhäuser inittelalterlieher

Städte. H«riclit«r»tatter St:idtliauiiis|M.kt<ir Miehl in llerliu. 2. Ver-

haudhlliit filier di« städtischen llaunrduiiiigeii im Dienste der

I »i iikuiiil|.ili le riclit. rstatter ProfraaOT Fn-ntzen in Aachen und
lIlM-rbaunit tf.-^itfl. Miililn-ii. It. V'erhauillun» illier di« Viirbildun«

zur Iieukuud|inVge, Berichterttatter Bnnrnl Torncvn in Metz uml
Ib.trat v. Uerbelbneuaer in Karlsruhe. 4. Krlialtun« ilea llerliiu r

llperuhaiise». Iteriehter-lailer l'mf.—<>r Walle iu llerliu. .">. \'<>r-

ira« ulicr die Saallnir« \uu llufr.it v. I Irr helhaeu ser in Karlsruhe.

I)enkatal|ifleire und heliaatllrhe Bauweisen in Bayern behandeil

eine au die k.miul. Beglerungett, die DistriktsM-rwaltiuiL'slii lhinlen und
die kiiniul. ItaiiBiut.-r gerichtJ-te Kntsehliettung*: des l>a>eriseheu Staats-

mlnisteriiiuis di-. Innern. Sie ist als Kr«änzun« des Krln.»»«» (»gl. S. lä

d. .lahr«. d«r D<-nkimil|itl««>' zu betintIlten, der die Krlialtun« sehniicr

Mruiii-ii- und SUbitebiiiler behnndett und ortapolfatelliclM V'orevhriftan

• V'erOflenturht in Nr. II dea Anrnddattea ihn hnytrfcnhen Mini-

steriums des Innern tum -.'T. April d. .1.
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Die Denkmalpflege. Ii. Mai

auf Grund .1.-* An. lol, AI». ;; iL- luiM-ri>clioii l'iilizois.trafgesetzl.iuh.-s

empfiehlt. Iii ili-m ni iH'ii Krlull werd.-n Anleitungen gegeben, um
•Im Heh.»r.lcn .Ii.' Anlegung der schon in il.-r ersten Knts, htieliunii

angeordneten Denkmäler-Verzeichnis.--«- zu erleichtern. In diesen Vcr-

xcii-liniiwi'ii »lud nicht nur all«- hb-riswerten Haub-n mit \Ymicrk
Ihn-» Alters, der [V-»itxv<Tli;illiu-is.' usw. zu berücksichtigen, sondern
auch landschaftlich.- K.inzelheiteu aufzunehmen. «Ii«- t'nr das < ••-siunt-

bihl von lledcutiing -in-l. 1 >»• - llcignhc von IJ> hthil.iaufiiahuieu wird

empfohlen. Auch im vorbeugenden Sinne liegt der Knts. hlieUiuig • Ii

Denkmalpflege insofern am Herzen, als sie ilir Interesse den vielfach in-n

entstehenden Kricg.-rdenkiualern zuwendet. Nie sagt: .Die zur Krnir-

kung der vorgi-.srliricU-m'u Allerhöchsten (.cnclmiiguug in Vorlag.*

kuiuincnileu Kntwürfe tür solche Denkmäler stehen l«-i<l"r in ilin-r

i.sthcl.i-M-h.n (icsialtung mir iil't in •Iin-Ut<'rii Widerspruche xu der

löblichen Absicht <l<-r Stifter." Die AiihncrkKiiiik.il der l.ainl-

g inil.n wird lit<Tilnr< Ii auf die Notwendigkeit gelenkt, auch ein-

fache Denkmäler eigenartig und kunslli-risi Ii zu g.-stjilt.-n und nicht

unf ili'ii nächsten vorrätigen liriihstcin in«' ans dem Mu-tcrhiiehe

einer Zink- imIit Kisciigioli.-r. i gewählte Figur zu setzen.

Doppelt anzuerkennen der KrlaU. weil «las I *• »Ii x> -ii i^t i-rii 11

•liuaiit «Im Anfang >.'•' tu lit hat : sti llen .im Ii gerade polizeiliche \ or-

•M-hriltcn einer künstlerischen licstultilug unsi-rer N.-uhuut.-u liir

gewöhnlich hinderlich im W'.-ge. Möge das hnv.-ris.-lic Ministerium

<lc-> IntMTn s«-in dankenswertes Vorgehen I >:t t< l noch aul' eine I 111-

urboitung der .liuiioriliiung" erstrecken, damit in -Iii—*t-r eiidli. Ii

simCt 'Im foucrp«lizcili. In n auch künstlerische i.ninilsiitz.- zur Geltung

kommen. Dr. f..

t'Hr da« Haadbaeh der deaUcken Kun»tdeukmJiler u
ist die

Ilewilliguug «im-s ilas I iitcrncl 11 sicherstellenden Zuschusses \»u
.iiM««i Mark au* .Inn Allerhöchsten nisp.e.itiotistöii.1* zur Tal««. Ii.-

geworden. Damit tritt .in Wi rk in «Ii.- Krw'lii-iiiuiiK. .las i-iu«- U-
.leitende Lücke im li'iits.li.'u Kiiiistsclirifltiilii auszufüllen b.-sfi I

ist un.l auf Jahn- hinaus, die ilt-r Krforschiing ini.i l'rluilr inif der

\ nl.-rlii ii'l 1^. I>. 11 Denkmäler nahestehen. len Kr. i.. I. l.lmfi in An-
spruch nehmen \v<r>l. I'mfi-ssnr l>r. IMiin in Mralil.nri;. <l"r ll.'rau*-

«i-lwr .Ii s llaii'Hni. Iis. Imt .Ii.' \'..riirl«'il.'n iiIkt Mill. l.leiit-i-lilainl

siiwi-it ü.'t.iriliTl. «li.U *Iit Stoff .lat'iir il.'in .'rst.-ii schon im tia. 'listen

l'rillijjihr zu envart. ii.lcn Itainle zmirutiili-' •

rvlret nenli'ii kann.

Znr Anullbinir de« Hrhotu1» d«r helnl-arhpii Vo-relwell hat <ler

|»reiiüis«-lii* Ijnulwirtseliaftsuiinisfer fine Anleituu'i veriilTeutlirlit. .lie

aueli .l. ti l,.ik»lluinlM'aiiiteii 'ler allk'eiiieinen ItiiuviTwalluiie; zur \a. h-

ai'htuiiic oin|il'i.lileri ist. Die Anleitung l.ez«< > kl \ . nnehrnn^ .ler

Nist'j. le^eiilieiten I i tur lli.lilenl.niler ilun li Anlirin'.'en von v. lier-

lepsclien Nistliiihl. il. .Ii.- Mirlauhj.' allein v l. r r'irma II. N liei.! in

llun ii i. W -stf. in .Ich Han.l-1 ^. l.ra. lif ».T«). n. 1' für Kr. il.rliter .liir. Ii

Anlage vi.n neuen \ i.|;e|s. hntzi;eh»lz< ii un.l .lur. li llerri. htuni.' I.er. its

vorluin.liner («ehil>ehe in Wal.lr.iii.lern un.l l'arkaiilayen. aiiT. i.l.eu

null Ha.lieii wmie m>u Heiken an Kiseji(>alin<i;.i 11 usw. AuU« r>|eni

«ir.l in -ler Anleittin-i ilie Wiiiti rfiilt.-ruiii;. son.ilil .In- mitürli. lie »ie

killlstlirlie. I.eliail.li'll. Die uatüriielie Knst .ler \ ..)!>•] im Winter lie-

steht in 'len l'rii. Ilten M-rx lneilener liiiiime iui.IStriiu. lier. naiiieiillieh

|;Imt. -. den null I Inlliiniler; ilesliall« s.ir_i. mau Cur «leren n'iehlii lieu

ll'-ütaml un.l (»Itiii ke .lie Ü. eren iti.Til all l'iir .lie kiinstli. he l'utleriiu^:

k.unint in lietnu lit. ilaLi sie .l.-n \ iiv ln sl. t> un.l l>es.ni.lei> bei

sehr..ffein W iltenunis>vei h".-l . wie |>|.itzli.Ti.'in starken S. Iiueelalt.

Haulinüf unil l.latfei» unl..-.lt'n;t zncaimlirli 1 •!•* Art un.l Komi
• ler Kulterstellen ist .llll.ei »leiehoilHi». Das he^sinehe Kutlerliail>.

eill «Oll Vier l'fostell e,.t rill;el|es Da. h lllit ll.H'll (liier .1.-111 Knll»...le||

aiiu. l.raehteu Kiitt. rt.rett. ru. uiel .Ii-- Kutten;!. .. ken IciIm-ii sieh am
l.esten I.e«alu1: sie sin.l zu M un.l .'. Mark Min II. S. li. i.l in Haren

ZU heziehell. al.er a.l.ll lei.llt s..|l.sl herzustellen. Die li.iehst

«lankeiiswerte Anleituic entlialt auUer.l.-iii 110. Ii eine trolle Anzahl
von lieln-rzi^euswerteii Maüri |;eln zum N liurze .ler \ oi;e| x.wie ein

Verzeichnis .l. r 111 Üetnn lit komiuen.leii s. hrift. ii uiel Al.liau.l-

luiiuell.

Die K»rnllmrlttchr Kapelle In Sjmiftfeu. Ih r Stadtrat zu \uu-
«ejj.n hat nsieli einem lleii. hte iler M.inats-'/eit-.cliritt ile^ .\e.ier.

laU.|s<'lieil DlHlhei.lkllll.li^eu Itoil«)** lieschlossen. eine Sllllline MM]

r.l. !CV4n Mark liir ilie W ie.lerherstell.inx .l. r Kamlius/i.s. heu ka|>e||e in

.len KiilkhofaiiUiueii «las.-llist zur \ .rfu-iiui'j zu siellen. Du- Arlteifen

sollen auf zwei Jalire verteilt wenle» Der ji. ht.-< ki^e /etitrall.au

l.il.let mit si ineiu wehzeliriseiti«..!! I nieiuiu"' eine verkleinerte \a< (i-

IiiI'Iuiij: .1.^ Aachener Munsters un.l i-r uel.eti einer zum einstigen

Kei.-Iis.vaal tfi-httrip-ii Al.sule .ler letzte IJ.-t .l.-r Kais< r|ifalz in Nv m-

neyen. Von 1I.111 >elzii;eri Haue stainuieu .Ii. iiiin n n linken .los lir.l-

j'M h. is-i-s aus i|.t Kar..liii'.'i»<'lieii Z' it. Die '['eiluueen «ler Kiii|..it>'n-

.•tTiiuu-.'eu im erslen Stocke sin.l Zutaten .1.^ \l. .laluliuii.lerts.

\ cr-il. hierzu -lie Aii-.l'Uhriiii'.'eii im steno/nil'lii-. hen Huri, lit

S. .Vi 11. t', ul.er .lie \ erhati. II linken auf .lein K.ifurt.r I »eiikmalti.i;.'

im .lahre \*>">.

«alin iul .lie Klecl.laKfetist. r -l. s I lu^aii^es .ler I l.ilieristaiif. iiz. 1

:

anuelior-'a :v 2l. I'lath: ll.t Walkhol'i. Ks war,- .rw.iii~.lit. nah.-r.-s

.lariiLer zu erfalireu. in wel. h. ui I mtaiiv'e .Ii- W ie.|.-rhersi, llutm-

arlM-it.-u an .li.-s-ein Ii... Iil.e.leiitsaineu llaii.letikniai geplant sin.l Ute!

welche /.wirke <l<|l>ei verfollfl wepleil. k. M.

bildete <ii<. Krlialtung un.l W ie.lerhoistpllun« von llau.leiiknialera

rillen .lerjeiiinen HiTitiiln-*xeKiU]sta»(le, «lie \0111 l.-t/Ieii l'aiisu

Kuii|rreU her zur Weitt-Hieratun^ vertajit »onleii waren. Ks la^-.-u

Anträge <J«t« GetirraUekri-l.ir lies Konun-ssei. < hello utnl von

t'l...|iict au« Geot Mir. ilie «lun-li Zusatz.e, l'..u|.uie|s au* IViris i.*rxünzt

wurden und sthlielilieh von der \'err-aiiniilua^ in fol-^otuler Kassunz
aii^eiioiiiineo wurden:

I. Ks sio.l zwei A'ten von llaudoiikinalern zu uiit.-rsclu^i.l.-i). die

toten und die leln-ndeu: die ersten gehören einer Zivilisation ar.

.viler dienen einem Zwecke, die nicht mehr ln.stehen und uieht

wieder iH-st.'heii werden, die letzten dienen dem Z«.-eke. für den sie

«el.aut Kind, naeh wie vor. i. Die toten D.-nkniider sind li-di-ücli

auf ihrem Zinslanil zu erhalten, iudem diejeni-;en liauteile. der.-o I«

stand zur VeruieidmiK des \ .-rfall» uii.-rlülili.h ist. Iiefe»lij;t wrr.l-n

Ik-Iin der Wert eines Denkmale* In-tnlit auf seinen historischen ui.-:

techiiisclicn ICiueoH-luiflen. Kigensrhiifteti, die mit einer \'er;iii.k*niiii,-

den Denkmals verM-h«itnlei>. II Die lelM-nd.-n I tenkinaler kujin.-u

wi.ilerheri.'estetlt wenlen. ilaruit sie ihrem /wecke weiter dieD. ji

Demi bei Architekturwerken ist die Nützlichkeit eine der lirundhiii'-n

der Schönheit. I. Diew \Vicderlier>tt>llung hat im Mile «le> 1 >->,<! :<

I

w.-rk«-s zu etfol-jeu. damit das Denkmal seine Kiolieit U-halt. denn die

Kinheit des Stils ist eine der (. rui..Hagen .ler architektonischen S. li.-:i-

heil, und die geoiuetiisehen | >ri i I i % .-n Können können ».-lir wi.li

nai-liKehildet wenlen. Dabei sind die in einem andern Haust de
lialt. nen Teile des Denkmals zu schonen, wenn der Stil in sieli -oib-i

von Wert ist und das a-tlietisehc Gleieli-ewieht des üau.-s nielit

stört. ... Mit der Krhiiitui -j und W iclerlicrstelluns von Hau. lenk

nuilern dürfen nur •.'epiiitle oder besonders da/u befähigte Arebi
tekten betraut werden, die unter der künstlerischen, arehaoloiiisclii a

und te.-liniselieu Aufsicht der Staatsbehörden arbeiten. 1:. Ii) jedem
Inii.l.- ».Ilten (iesellsehafteii zum Seliulze der liistorischeu und küiist

lerUcheu Ikwkinuler ins 1^-b.n gerufen weiden. Sie sollt. 11 siel,

zum gemeinsamen Voigehen ver.-itiii.'eu und an der Aufstellung einer

nllgemeiiii-u DenklilaK.-rz.-i.hniilig mitw irkeii.

Zweifellos bwJe.iteu diese Heschliisx- einen l'oil schritt, naiiient-

lich gegenüber den heute c.k-Ii unter deutschen Architekten herrschen-

den Anschauungen über W i.-.lerherstellniigeii : deuu sie bes-igi-11 z. 1'

deutlich, dal) lluineu in Kulic gelassen werden s..llen. I nkl.n b.-itcu

heir.sclieu nur noch im l'unkt I vor In diesem Zu.sanitiieiiliange s,-.

gleich beiui-rkt. dal! nach dem Ausflug nach ToJe.l... welche-, viele

verfallene alte Architektiirweike enthalt, ein lles.-hluU herlieigel'üliri

wurde, dal) die spanische liegiei'ui:g den werlvolh-ii alt.-n ISiiod.-nk

mal. in ihre Sorgfalt zuwenden imVlite — ein W unsch, der si. Ii jedem
lfei*endeu Jiufdraiigt. dessen Hrfiilluug aber bei der h< -drangt. -u vviit

ücluifllich.-u lj»ge Spjinien» und bei d.-m ungemeinen Iteicbtuiii iL-

I »indes an ui-.schichtli. her Haukniist seine Sehvvicrigk. iteii haben wir-l

Am Alx-nd des ersten Kongiel'.tages hielt Architekt A Weber
aus W ien einen fesselnden Vortrug iib.-r seine Wi.-.lcrher-telhing <b r

Vente Ilohenwerfeu in Salzburg, bei welcher viele neue (iesiebt-

puukte zur Geltung gebracht siiel und namentlich auch die Auf-
fassung der atilgeiichichtlichiui Anpassung der neuen liauteile au die

alten mit (duck durchbi.M-hen wurden ist. Die W iedeilieist. llun

j

ist erläutert in einem anregend geschriebenen und mit vielen Ali

bildiingen gezierten Itochleiii , das den K.mgicl.lüiliichiucru nl>.r

reicht wurde. In gleicher Weise trug der Architekt < annizzur» ans

It.. 111 an einein der folgenden Abende über seine \\ iederhcrst.-lliiL

g

der kleinen Kirch.: S Saba vor, bei der die merkwürdigsten antike::

Kunde gemacht wurden. Der sehr interessante Vortrag wurde durch
eine Kidle von Lichtbildern erläutert. Muthesius.

•

lllfclllt: Ihr WU.l.rh-t^-.llMMC »-.'i.f TilTIMr iU-t »M.« KK.sM-n .f*ly

Timir^niniU'l-. Uro foruniK .if-t>iLnuix Ktni-»t<ti-r»ktii:il*'r%»-finM-hnt-vM- i|.

Bm>itm l{ t .iii«iM-«r]M-* ini-v t»ii, 1*. unil )-'. Jahrtiiiif.lo-rt. l'i«' knr«et. b-,^. (,,.

S I if l« Iia<:i ]itii> 11 (i im i in Out »Hiulitirit Vifini«i Imii; Vi-rti*nn(lMnif int (nv-utt

tM'h-'tj A^jre«jf.lMtt^'nh«ii*,- ui i-i 1 Ii 1- l.riialh>^u ili-i KinihiihiiWnirilfT — mi jHLnc -

Aiiil-sjultiliiiitn lif* Iii liTiir.i'i, ol ..T-'-sHtrin « ii»-..rii f'iMii'l Li» "Mliw-nn /-»«i k'

(iilir-l'-i*- tfitu«l<-ikkiiiälrr in IU r'iii l
:
.rli hUhiik uihI \N 'i»'iJrrJi«'rst#-lKuiic • |V,nn*

in MiNti-.|. Iiii* Kniit-.r in hmi/ii; Hnrg • iit >ni li- ti*t.-ni \# i H.ilh u. <l S
M«. Iii-.. I.. Ii. nkintil] fl. ir« tu Mull. 11 <i -H Ml-,l.itlliv In - l(*tlntii- in Drai <l>-,

nrx 11 it. II AlU' Mtiii/r in t'tis ilrirhhtiiill. V.rut nitiiitttcii hui Hu v« rt M-h 1 1

Viili-iHHlniii« um in Mdi-.i Ii.-i T«if — .n1i a ilic*j,ihrnri*ii Ir.nkimilt^v»
iMiki.tHlplU «,- n,,,i hriiMMitiilu- H*ij w i*»> 11 n. Miivrru Hinulhnr», .1. r

w ti' i» knhotiliTiknmli-r Au*iil»ui>jf *%i I.m.j- - «J. f Ii- iiiii-^ ln n \ l»«Lr

Kiir-.ltiift-. b. Ki«|m>IU- m Nv in -*.•<» m VI, ,m. n.hli.-iinliT An tiil,-kts nk....i:n }

i-nt *1>--Si-I>nniriiiiriv 1. n...iu-.ril.. I, I ri.^lr IhiUhlv It.-rhu

\.-rU|r % .|i Ulli.' Iii. I ii.-.' Ij Nnl,n H. flin

!»ri' V ii' i- Hi ii Im' k.-r- i
ii.i.,.|.i.r

I- f n » r Ii- rtii.

Nr. f..
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OMrliifUIHlr VV Wulwlm.tr ».

.I.i.^-iviim« «der im Ht.. hh»>..l. l jährlich . M.rk: fap .1.«

Für dl.' At.ut-I.nwr d.-. St. ulr.lhl.ltM d.-r lUuv, r».ltni.|f jibrlii Ii i M.rk.

Berlin, 1. Juni

liHM.

f All« Rächt* vorbehalten

)

Pilger- oder Wallfahrtszeichen auf Glocken.
V inn ICnde de* 1.1. Jtilirhiiii.l.-rt« an tin.l.-ri *i. h auf den CWkt'ii

in großer Maimiiffiiltiak.it kleinere mnl «riilJere KlnclibiMw mit. ver-

schiedenen Dar»lc|lmi|p-ii. z. It. I''.uiu|2clistenzeichen. nur».; Hilder-

reihen an- dem l^'li.-n -1 .— 1 1 Ii. ii. Vim einzelnen dieser Ililder »iml

jetzt die Muster festgestellt, nach denen sie ;:carhcitct wurden, so

die Hillirr mit ilrm alten Trapdtar in Merseburg, die wiederholt auf
(locken nii' Iiü' lulili t s.iii(l, nii.l die diesen ähnlichen lliirsi.'lliiiiL'i'ii

auf dem roinani- In n Taufstein aus Alslclieu, jetzt im Provimiai-
mu-eum in Halle Solche HVstst.'llunp ist von (fMUtrin Wort«! fllr

rlk Ztttberibumiing der vielfach inschriftioseu (docken uml nur Be-

"liiiiuiuni! ihr.» I iuUortcs.

(tanz anders verhalt .-- sich mit k«-wissen Kla. hbil.l.rii lom U.
Iii» Anfall« de* 1(1. Jahrhundert-, H.-tiinnite Bilder finden sieh .Iii

bei ihm (iltiekeiiKieucrn v<i*cliicdcner i irb- und Zetta*. Higher wehte
man «lies damit n erklären, daU die lief reff, inlett (dorketigii-Ber in

einer cewi.-e.i n, freilich nieht nachzuweisenden lU-zichung zueinander,

etwa al- Meister und (ic-cllc. gestanden oder einer nach den be-

rühmten Mus1. ru de» anderen gearbeitet hatte. AImt diese Krklii-

nillK genügte ni. hl und pab au. Ii keine l!efrieili(S\iliK. Jetzt sind

di--e Bilder als »i». Pilger- oder Wallfahrtxcirheu festgestellt

worden,1
} von einen) ist sn^ar der Ufaprtitittsorf nachzuweisen; und

damit sind neue ticsiclitsputikte für die Krklanuii: der liildi-r und
tiir ihr Vorkommen auf (docken i»'cwouneii. Als Ausweis über die

vollbrachte Wallfahrt nu.-h einem bestimmten (itindeuorte, wohl uiteh

als Andenken und /ierut. iM-kumen die Pilger besondere M.-tall-

üifel.-hen von. runder und viereckiger l'iirm zu kaufen.1) Die vier-

eckigen Täfelcbcn sind zumeist mit einem kraWKinbeseUtteu Giebel

und Halen v« reellen, selbst die milden trafen tiideiiädmliclic Tiiriu-

chen und Aufsatze. \ or allen Dingen aber haben die Tafelcheii au
den leiten Ilsen, an ihnen -ii am Ii .. k. Ärmel ml. i Hit .m.- I

•

wurden. Nach den Ilsen sowie nach einzelnen, muh zu entziffenideti

riitersihrifteu in feiner gotischer Minuskel, z.H. rnn nottjtlfrr btlttrt

b[or tinj] oder m.Ul.l tili*, sind die tdoekeiibihler als Abdrucke
von Originalen zu I >.--t iniliien. Iii der Hegel enthalten die Zeichen

eine hihlliehe Darstellung des Heiligen oder einer Begebenheit an-

seinem Ia-U'H. Daher finden sieh die vielen Marienbilder in der

Koriu : die gekrönte Maria im hinten Ge-

wand, in der Keehteii ein l.ilietiszcpter

oder I jlienst. llL'i l. Ililf dem SchulS diu
Jesuskind, sitzend im I

Ciebel: ferner die \ierzelin :

liekrvuzicle, die heilten drei hoiiiae IL a.

Kiue vorlautiKe /usaiumeiistelliiliK

der .• i ol- erreichbaren llil.l.T hat aus

Thürini'eii und der Provinz Sachsen

». hon eine nn-ehnliche /.dil ergeben. K<
können na.ilicew iex-n werden:

I. das Kihl der vierzehn V.thelfer

l
Abii. I)j in vier keilten geunlnrt, hmI
unten je vier ll>'ili|f<°nlipiren und oIhmi

Maria mit dem Kinde, auf BflKf Kootok
Stellend, je einen lleiliaen ZU beiden

Seiten. Der tJiebel ist mit einer stili-

sierten Lilie (ceachmOckt. Am unteren

Raarl lehnen zwei Vinn« bilde, das

eine das siich-ixhe Wa|i|ien Kaute.,

Abb. l. (iroUkochUrü.

tt •«». OrüHr-.

'
. Die AnfeSUng hierzu verdank«' ich einem isehal/. ti-w i lt. n

Winke des däniaeben (tlbekeoflwirhen F. LUIdall in Uainhr-.

*) Iterifner. I iruieli iL der kir.'lilichen Kunstaltertüiuer in

Detitaehbuiil, UUttbupn. 19t», ermahnt S. 2i'.*> nur kleine Kreuze,

Medaillen und Amulette mit I l.-ilinnibildrni. welche an Wallfahrts-

orteu verkaun wiinlen, sowie dernn Atihriiittuiix auf (docken. —
Otte. ll.iii.li.H. Ii iler kirchbcheii Kiu^tan-bwiloith-, '>. Aull., lx>i|Mcftj

IMtBt, IM. I. S. 4il". erwidiut auch die au- Hlei «nlcr MeUIDR gefertigten

AblalS- oder \\ allfahllszeicheii. die im sjiatereu Mittelalter an den
Wallfahrtsorten verkauft wurden und als Amulette dienten. In

Anm. •.' eUunla werden Originale, im Mu-eiiin in Dr-sden und im
Ijanuanisdien Museum in Nilrul.erii l.elindlirh, erwiihul.

daj andere da- thnriii«isehe fLiw.-tn ilarstelleinl. Hieran- kann mit

Sicherheit |£e,.|i|osM.n werden, dall das Zeichen nicht au- dem frän-

kischen Wallfahrtsorte stammt, sondern aus der seiner Zeit nicht

minder hcriihinlcn Gnadennlatte Vierzehnheiligen ln-i Jena. Hier

linden sich nur zwei Oaen unten, oben konnte da- Zeichen au den

l i.ilen amietiaht werden. Die I nterschrift erklärt da- Hilst geUUL
In den Hau- und Kiin-tdenkinalern der Provinz Sachsen. Kreis

Merseburg, ist b» bei der l'ndeiitliclikeit der Schrift erklart als die

zwblf A|Histel und Maria mit Kind und zwei lleiliuen zur Seite.

Diese- I til. I ist Iii- jetzt auf folgenden Glocken nachaewie-eii:

a (>roßkochl»crx i. Sach-i n - Mi inin^eii !
;

UT'.l von dem .uroUcii I u-

bekannten- in Krfnrt, der -ich durch da- fiieüVrzeicheii (|) zu er-

kennen Kibt und nieht Johannes Kanttebun (Ih-rcner lieiut- In Hai-

Hieben i. s^^cbs<•llAltenburl^ ,
; ohne Zeitangabe von einem (Jießer, der

das (üelh-rzeiehen [j^^—

Ü

führt und Minuakeh obue Zimamiueii-

han« und Sinn Krvutogmnm] zu einer llal-in-clirift nneiiiaiiderreiht,

in welcher zum Teil die Zahlenbuch&tubeu der Jabrzahl kenntlich

sind. Kr ist im. Ii durch zwei andere tiluckeii hrfclBIll in Pobles

und Ziilschcu, beide im kreise Merseburg, c OberkniUlpM (Kreis

t^uerfurl 1171 Nou Klaus Itimaii in \aunil)ur,j. schon bei litte,

(•liH'keukuii.le, S. an; erwiihnt. d Ijuichstedt i. Krei- Merseburi;'')

I -'» I 's von einem bis jetzt dem Namen nach noch unbekannten, frucht-

baren GlockeiisicUcr au» Halle, ilei sich durvli ein doppelt ge-tieltes

Hlatt zu erkeiuteii gibt.

-'. M. hrfa. I, Kudet sich ein eieenti.nili. lies Bild mit den typischen

vier lleutliell erkennbare

i|i|ie, Jlaria «ekr..ut mit dem elienfidk p-krouteu

Kinde"; und Joseph, wird nach obenhin durch einen korikaw-u

Hilgen »etrennt von dem Giebelfeld. In ilicM'm Lst eine mit Gloria»

giehcUUnni» Ktn

Die llaii|it|rnippe, Maria

JcMepli

Abb. :t. Schorba

Hunrwit/.. Anishauisk

Huruwitz.

arMa versehene yellüfelle li.slalt sichlluir nicht (iott \ater:.i.

welche mit einem Stube auf die unten Ixtiudliclie (imppe zei({t.

< docken mit clie-em Hilde -uul in: ) s.i.tI i U-i Jena, uml
b BtlTgirltS bei Neustadt a. d. Orln'j Abb. '.* u. -I . ohne Jahres-

'; Berliner. Di.' tdnckeii de- llerzo^tuuis Sachsen -MeinkagOI.

Jea« IHM. 'S. Ml.

» Itergoer, Zur Uuiekenlnindc 'I'huriuaeii». Jena VSK. s. Tu f.

) Hau- und Kuiistdetikuialer der Provinz SarhaOn, Kn-i- Uefiebug.
'. Kben .leshalb winl es sich nicht um eine Dar-telhiiig der

(ieburt Christi handeln llersncr. i.I.m k> ukiiiide S. 57).

Hau- und Kim-tdeiikuial.-r TbUriii|:eiis. t.riiülierziiv'tuin Sachsen

Weimar. III. Hil \ erwaltunifsbexirk Neustadt. S.U.
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Die Denkmalpflege. I. Juiü 190J,

zahlen. beide von demselben Gießer ungefähr au* der Mitte de*

1.1. Jahrhundert*. Eine Inschrift :un Hals zwischen zwei Mrickliuien

enthalt in feinen, aus dünnen W achstnfcln sorgsam uusgi-schiiilteiien

kleineu gotischen Buchstaben eine nirh( zu cntziffenide S.-Iirit>

mit zum Teil verkehrt stehenden Buchstalicn (Abb. *), ilic in

Schorl.u den englischen Gruß zu enthalt.» scheinen, cl Anishaugk
hei Neiista.lt a. •!. Orla,") ebenfalls ohne Jahreszahl, aber schon wogen
dieses Bilde, BieM früher als in die Mitte des |f,. Jahrhunderte in
setzen. Die nm li WucliitiiiuilelleD gi-gossenen Großbuchstaben stimmen
genau mit denen »uf den Kryptogramm-Glocken um Jena (priMf aurh
noeh anderwärts nachgewiesen) zusammen, die Hergner um die Mitte

de* I I. Jahrhunderts ansetzt.") Auf dieser befindet sieh außerdem
das Bild des Bischofs auf dem Drachen, was auch auf jenen in «Irr

Eingebung von Jena und der in Schorba vorkommt. Mutmaßlich
ist es ein und derselbe Gießer, von dem st) hi.se) lammen, dj Barn-
stedt Kreis (Juerfurt) LH»" und e) Schlettau (Kreis MtMCOWKj Iftlfi,

heiile von demselben Gießer in Halle nie oben Iii). I > •• Abbildung
und Beschreibung in den Hau- und Kunst. Icnkniälcrn, Kreis Merse-

burg unter Sc hlettau weicht von der unsrigeu ab: .Maria übet zwei
durch Saide getrennten Heiligen", aber es ist kein Zweifel, .lull es

sich hier um dasselbe Bild handelt; au» der dort gegvbeucn Abbil-
hildutig kann man zur Not die Züge und einzelnen Gestalten unseres

Bil.h's herauslesen.

'.i. Die heiligen drei Könige scheinen dargestellt zu sein auf zwei
Bildern der (docke in Kisdorf. Kreis Merseburg (Abb. Ii u. 7), ohne
Dutum, das eine Mal itie drei gekrönten Häupter, über dun mittelsten
ein Kreuz und Bischofsstab ülM-reinaudrr geh-gt, in kreisfnniiigcr l'm-

llbcr der drei kreuzbekrönte, mit Klccblutthogcii ge-

,s. s- 7>,.,

n I i

Abb. (i. Kisdorf.

(>,', l.i, t tiivlle »

Abb. 7. Kisdorf.

('/, n.t Mfe i

Abb. .s. Kirdorf.

I«, Ml «llOltrl

schmückte Tiirmchcti angebracht siud: das andere Mal als drei

Keiler, die in der rechten Hund die ti«l>cn halten. Dies Hihi in

viereckiger 1 iiirnhmung ist ähnlich wie das erste mit drei kruhbeu-
iM-sctztcn Wimpergen verseheu, von denen die beiden iiuUersten mit
denselben Kreuzen wie heim ersten Hilde, die iniftelsle mit dem
Kopf eines Bischofs in der Mitra bekrönt ist. Die vier Ösen sind
fM-iin ersten Bilde als zierliche S" Dogen, beim zweiten in gewöhn-
licher Form deutlich sichtbar, tili ein drittes Bild auf dersell.cn

Glocke, das schlecht erhalten ist (Abb. S). auch als Pilgerzeichen zu
deuten ist. konnte mau aus seiner putzen Anordnung, vor allem aber
aus einer au der rechten S-itc unten angedeuteten One veniiulen,

4. Vm ähnlicher Form wie die beiden eben beschriebenen sind
zwei Zeichen auf der so«. Silberglocke in Pößneck, die sicher nach-
weisbar uu* der Mille de» 14. Jahrhunderts stainniL" 1

) Sie trägt nicht
weniger als 3* hild-

liche Darstellungen,

von denen die hier

xii erwähnenden die

größten sind. In
einem Kreis, der
mit drei Tünnen,

Seif.*, einem größe-

ren in der Mitte,

gekrönt ist, sieht

man eine von einer

Weinranke mit

Blattern und Trau-

ben a.htpaßartig

ums.-blossen.., un-

deutliche Gnippc.

"j KU.

Abb. V. Poßi k. Abb. 10.

IV.IU.I (IcIlVl

Pößneck.

endu, S. G.

*) So noch in den deutschen < i.-schichlshlättern von Till*, IV. Hd.
9. lieft, Juni 19(13. S. 337.

Die Inschrift und . ine Anzahl der Übrigen I Ia. hl.il. I. r s. bei
Hergner. Glocken des Herzogtums Mciuiugea 8. 4SI Iiis 90,

Abb. II. Aniliierliach.

{
J.\ nnt. fln".flr I

in der man eine Verkündigung vermuten könnte l Abb. |k„

andere Itibl Abb. Uli in viereckiger Einrahmung, auch luit .u*j

Tünnen bekrönt, zeigt Maria mit dein Kilienszepter und dein Je,,,,,

kind im Vierpaß, der durch die vier Reken eines Quiirdnitcs unt„r-

broehen ist. Die frei.-u Ecken scheinen durch Rngcltiguren auSKcfdli

zu sein. An beiden Bildern sind die »Wen deutlich zu sehen.

... Ein niunzcnähnliches Flachbild mit dem fickreuzigten und

drei kleinen Krcuzi'hen. auch mit zwei tisen ver*ehcn, auf einer Ul) .

datierten (docke in Xie.ler-Wunsch, Kreis Mcrs-'burg. kömite uuw
die von Hergner a. a. ( erwähnten, au V alllahrtsortcn kauf Ii,-!-.-!,

Amulette gerechnet werden.

Ii. Die Darstellung eines Heiligen i,
•

einem nicht fistzu.stelleu.len (icgeiislanil iq

den Händen, in viereckiger länniliinuic

unter einem krablienbesetzten (iietiel, tiu.l.-i

sieh auf einer Kr\ |.t.igrauiui - Glocke ij

Ammerbach bei Jena (Abb. III. Von <\<i

(»seil ist bloß rechts unten uoch eine Spur r .

sehen,- links unten wlieiut sie

zu sein. Welcher Heilige

ist. läßt sich nicht feststellen.") Auf <lej.

seihen Glocke befindet sich das im Uvl

schlecht geratene Dil«! eines bärtig:

Bischofs, zu dessen beiden Seiten y- ei«

heiliger Bischof stellt, zu beiden Seiten m»l
am unteren Kaud die Ilsen zu sehen hV.
selbe Bildnis ist auf einer zeitlich uivlit I»-

stimmten Glocke mit Miimskelinscbrifl n
Köckeritz. bei Weida,'-'.; hierin ladellox'r Ausführung (Abb. Iii. Ih,

flankierenden Bischöfe stehen auf Spnirhhänilern, auf denen in feiner

Schrift zu lesen \»\;

VäZiatM- Die fei
fehlen aber au »U-tu

Hilde. wenn tnso

nicht die dureUoehii

Spitz«, der Biscl|..f-

uititze dafür ansehrti

will. AuBntdMn nod

noch zw ei audcri', »Im-

liehe Klachbildef auf

dnunlkni lünckni jrrin

Bischof in HrustUM
bartlos, zu den Scit.-j

ala-r je eiu t'lwrui-

(Abb. 1.1). Wien«,»^.
auf einer (docke in Groß-Ijssn. Kreis Delitzsch, ein Bild er»:ilmr

.Hruslbild eines httigluinrigen und -bärtigen l'a|iste.s mit Bisch. •-

Ufltac, auf dess..|i Schultern geflügelte Kugel, vielleicht Gott Vater
7. KndJit h sind die zahllosen Bildchen der Maria mit demJ.s -

kind „linier dem Baldachin", .in der aedicula* zu erwähnen. >
linden sich im 15. Jahrhundert bei lä«t allen Gießern und fast slrt.

in dersellwn Komi. Für den vorliegenden Zweck ist in erster bin

ein von der gewöhnlichen Ponil etwas abweichendes zu erwähn«]
welches durch die >ier (W& sich als Pilgerzeii-heu ausweist, unl.tr
Glocke in Burgwitz bei Neustadt a. .1. Orla. K* steht dort MMMM
mit dem unter 3b: olx n bcschricbeiieii Zeichen. Maria sitzt mit den,

Kind.- in i'inein Häuschen [Abb..i), welches nutb-r dem mit «UM» Lifc
ges, hmiiekten Giebel noch einen seitlichen Krker aufweist, ilic link.-

W and ist mehrfach durchbrochen. Zu ihren Klißen lehnt ein Siliiie

mit dem thüringischen l.öwen. Die unterste, freie KUiohe sebeini

Platz für eine Aufschrift darzubieten. Der Wappenschild, der bitte
noch nirgends b. t'ri. digeinl erklärt wurde — man schwankt bis hrcl.'

zwi-ch.n dein thüringer, meißener und schwantburgiseben Lii«n
hin und her — läßt sich am besten auf das Vat.-rlaud des betreAViidei
W allfahrtsorte-., am wahrscheinlichsten hier Thüringen, beziehen i vgl.

olwn zu \ ier/elinheili-j. ii . Auf einem anderen Marienbild, wel.-li..

von der gewöhnlichen Fum abweicht, und bis jetzt dreimal nach-

gewiesen ist, iu Vogolgcsung (Sachsen -Altenl.urg , Gauern ;S»eh>eii-

Alteuburg und tirobzis- Anhalt, sieht zu Füßen der Marin «il

Sehlbl, der in S hachbrettfelder geteilt ist (Ahn. 14). Auf wek-liis

Idind oder welchen Ort er sich U ziehl. konnte ii.h Ii nicht fratnesl.-!.!

werden. Zwei von die—u Bildern, in Vogelgesaiig und (irobztg. hal»n

eiue. leider undeutliche l'ntcnschrift beim dritten, in GnMM,

*'; C A- v- Wette, Das evaugelisehe Jena. Jena 17.Vi, S. 345. j Ii.

beschreibt dii-s Dild: eine Person mit einem Schlüssel in der lUÜl
Utnim Petrum Apoatuhun, au poutiticeni Komanum. IVtri vi.-ariuii,/

nie latet.

und KuiistilenkmälerTliiiriiig«-ns. (iroßherzogtuui Siuh-en-
Weimar. III. Itd. Verwaltungsbezirk Neustadt. S. i»»:t.

") Schuhnrt, DieG'lorken im llenogtum Anhalt. S.i.Vv, will .«•

In-. lirift als: o jlu-«v n-K glorie veni cum pace deuten.

Abb. 13. K.h keritz.

C.\ n»t l.e.U.- .

Abb. 1.1. KmkeritZ.

Digitized by Google



Nr. Die Denkmalpflege.

ist sie, offensichtlich wegen Raummangel», w wliiawn. Der mit

Fialen geschmückte (lii'lii-l ist rechts und links von xsvni Kugeln

«'hcrubcni mit erhobeneu Flügeln flanki.'rt. ganz in il.rsellu-n Weise

wie die unter K<VkeriU (*. 0, irwiilint.-n BildwMGOnfe. Noch ist

hii-r i in umlcn-s. durch die I nterschrift als l'ilg«'rzcichou gokoiin-

Betchaetoe Marienbild in üroBIrochberg (Statuta-MHuingni) zu er-

widmen M.I. Iii . » u - zugleich mit i| 'i

Hihi il<T vierzehn Notholfer vorkommt: die

Bekrönte Muri« allein, zu ihren KiiUcd ein

Abb. II.

Vogclgesatig.

('-, nal «in«» i
Abb. I.">. Anisliimitk.

(Y» iml

\ IC.

(StwOkocbbcfig
{' n>t <ii..e<-

1

Nihil«! mit .Inn ikurniaiiizi.siheiii':< Kail: ihr zur
Seite link*, tun die Haltte kleiner, «lie (iostalt

eines bärtigen llischnfs mit dem Statu- iiml der
Miini, auf einer Konsole (tencadt rocht» chM
barhäuptige ("'stall (JoBMUMM der Täufer?

mit liiii-iii langen KfCUMtebt. Dlfl Inter-

schritt lautet: ,§ • rturia tjllf tnf. Die " »~«-rt

iiml deutln h i-rketinliar: dhl oliere, rocht»

vom Itcsclumi-r, ist zerbrochen. Mir mit Kramen
geschmückten Fialen sind mit -t.nk. iii. beBH
• iiiU entstundem-n («rat batetatt da» puiae
Hilil ist zii-mlii-li umliutliih. ": Nor kurzem
fand ieh in Markröhlitz. Kreis Queffurt, auf einer fitoekc de* oben
••rwiihnten Meistors mit den lluppcH gestielten Klaftern, iler au»
Halle stammt, ein neues l'ilgorzek'neil [Abb, IT. Inter dein mit

") Hergner, ilie (docken «lo« Herzogtums Meinimien, ELMS, b*»
sehreiht da- llild: Maria mir Kin<i un«l zwei Heiligen, darunter
.Sana Ijilf uno.

Abb, 17.

Markröhlitz.

einer IJlic bekrönten, krahbculicsetzten (iiehchhich steht eine go-

krönte Heilige, in iler Richten halt sie ein Sehwert, ihr zu Kulten

steht du Kail. Ks ist alie heil. Katharina, «leren Name in schwachen

Zügen kenutlieh unten aufgeschrieben ist. Die vielen Kinzehlarstcllungen

der Maria mit «lern Kimle unter iletn ( «ielwhlach. ilie mehr »iler

weniger gut Ii in I viillstäwlig ausgefallen »iual. Uujsen sich im einzelnen

iiieht gut aufzählen, Obgleich sie ganz »ölten etwas den OmO Ähn-
liches aufweisen — hiiohstcns konnten

ilie heilten am unteren Ramie ange-

brachten dreieckigen Ansatz«- [Abb. !.">)

ilie Msen ersetzen — , so lind sie «loch

wnhl schon weiten der Ähnlichkeit mit

sicher nachgewiesenen Pilgcnteiihon

Mdl FoffTO und Inhalt hierher zu

r. . Iitien. Der meistenteils ilarunler an-

gebracht*' W appenschild mit «lern l«twcn

wiinlo auf Thüringen als lloimslätle

weisen. Ms wäre iiiteresauut. w«-iiii

sieh in diesem «wler jenem Museum
Originale ilieser l'ilgerzeii-hen nach-

wcis<-n lii-lli-ti. Hei ilirt-r Häufigkeit

ntnl weiten Verbreitung schon «lureh

lie (dockcngiclScr sollte mau es. für

Vielleicht tragen diese '/«'den «lazu l»'i.

lie Aufmerksamkeit iler Forscher «lanuf za lenken iiml ilur« Ii sie

Irr (iliM'kenkumle weitere Dienste zu leisten.

In «lein Anzeiger für schweizerische AlU-rtumskunilc, i'X Jahiy.,

Nr. 2. IS«), wir«! in «lern Aufsatz von K. A. Stückclherir. Dur-

stelluiiKeu an <i locken des Mittelalter« (S. 321 Ms 324 und Taf. XX.
Ahl». Ii, eheufalls ein Wallfahrtszeicln-n aU solches heschrirlien un«l

ibgeblldet Ks »teilt ilen Schweizera|Mistel S. Iteatus i lleat. Ilattj,

einen KtiKhmili-r, ihir, <lo*»eii Kult im 14. und 15. Jahrhundert in der

Schweiz einen liesimderi-n Aufx'hwuuf: nahm. Ihm BNJMttbtf st«-ht

der Drache, «h'ii er aiiKelilieli tötete (Aldi. IX), Das lanzeuahnliche

Attriluit iu si-iner Hand ist al» Stock aufzufassen nach dem im .l<el>en

des hl. Iiychtifjers und einsiwilers Saut Hatten, Ihisel 1511- aedruckten

llild, «las diesollw Szene veranscliaulicht. In dem dreieckig«'!! tiiehel-

fi'hl sind zwei Kalten dargestellt; auf der oIhtpii Nülc der Cinruli-

inung steht der Name des Heiligen: Mut u.U. Das Itild hctimlet sieh

auf einer (flockt in Srhinznarli vom Jahn- 142*. Ähnliche W allfahrt»-

zeichen sind ahgeluhlet Im-'i Arthur Korgeais, Colleetion de |ilouilis

lii-tories tnmves «laus la Seim-, Paris, AnUry, |fit!2— IHfifi.

Miitieheuhernsdiirf Iwi <ior» (ReitU). I'. I.ielieskinil.

Aldi. IK. Schinznach.

sehr vvahrscheinlii-h hftitVQ.

Grabdeiikiiiiiler auf dein Kirchhofe In Prerow (Rcg.-Bcz. iStralsund).

Abb, 1. Kirche iu PWTOW.

Alt siuil «lie hescheiileneu Werke der Frieilliofkutist nicht, denen
diese Zeilen gelten; auch grollen Kunstwort hesttzen sie kaum, uud
der llaiistotT. aus dem |te gi-l'Ttijt HWl, ist MJUeiil M rgiiuglii hes llulz.

AImt trutzdeui halte ieh sie als Zcngen der heimischen, von der Aulleu-

»elt scheiuliar wi'nig lieeinlliilSten lämllicheti Kuii»tfertigk« it au <li«'sein

schwer zu erreichenden Fleckchen Enlt di r Mi(t<-iluug für wunlig.

Pn-ruw ist eines der kh'inen l »stsi-eliäder, die si« h der neuzeit-

lichen Kultur noch nicht encItlOMen halx-u: das ist ein Vorzug des
idyllisch nritgtnen Horte», dessen IcriMgendJa Seebldef von wirklich

Ruhe und Kriudung H.'ilurltigi ti s« hr rjmrbJtll weftten. Seiner laml-

«chuttlii-hen Reize w«'g« u vvinl <-s MllenJein von Malern und Künstlern

gern aufg«'smht. I'rerow war eintl das « iu/ige Kin lnlorf auf «ler

westlich von Riig«>n gelegenen llulhiosel Darll, zu dein früher uindi die

Ort« 1 Ziugst, Ihmi im«l Wieck gehörten. Auch die 'loten von Wieck
iiml Horn wurden, wie vorhandene Denksteine heweisen. Ins vor etwa
2H Jahren hier zur Ruh«' blittatict. Neheithei sei heinerkt, dall

in lüeseii heiden, «h'iu Hiimeiiwa-sser zu geh-genen DarLl<lorfern, wo
iler AekertNM mnw «Ii«' FVfebSUCbt ülierwiegt, sich noch eigenartige, mit

nieilersaclisixhen \ulagi-n verwamlti- Hauendiäu>er Mirtluden. wiili-

rend in Prem v\ mit »einer Ijige zwi»ili«'ii ltst»re und ItiuneiiVEMtefi

wo mehr Fisiherei lietrielieti winl, >'ig«'ntlich nur Fisiherhnuser.

oit zu zwei acbenebjnudtar gebnat, mit kMneii stall- und Hptsldietr*,

Imuten vorkoiutiien. Das Inventar «les Ki-gieruiigslK-zirks StraUuml
widuiel I'rerow nur acht Zeilen. Danach ist die einfache Kirch«'

i wahrx'hi-iulich an Stelle einor Ittcnn] im Jahre 1721» in Zii-geln nr>

richtet und der Turm iu Fachwerk mit llretterverkleidung ausgefulirt

(vgl. Abb, 1). Das. was in der Kirche am wirkungsvollsten ist, iler

Altar und die .'raufe-, wird nicht erwähnt. Heide Werke und tlott

geschnitzt und farhig lielumdidt. Sie »lammen aus ih-r Z> it iler Kr-

liauung der Kin hi-, «lie ihm Ii unter »chwislisoher tlefNcheA stattfaiel.

Die Kirche hietet anU< rln Ii nicht.» Iws<itiilers Arcllitekt'illisi'lies, al>er

im Sebttten «ler mächtigen, sie weit Sbtnnjteildei W eideu|iappeln

im Verein mit dem groll« ii raten Ziegehlach. dem ibankehjeteurten

Turin, im Vorilorgruude diu »ihilfumrahiuteu .I'rerowstrum" und
im llintergrutule die li<'lls<'hininiern<len mit Stramlhafer und Kiel'i-m-

gestrtlpp kiimiiKTlieli bewachsenen .hohen Duneu- gewährt alt ' in

farbenreiches und iiudcrisches llild. dosen Zauher sich keiner entziehen

kann und das ileshalh oft gemalt ist. Das Idyll liegt so friedlich und
ruhig 'In, Weit ab vom D<«rfe, dall mau stundenlang sich leintni

Frieden bfaujebta kann, ohne von einem Menschen gostort zu wenh'n.

Der Kirchhof ist von einer Kelilsteinuiauer regellos umgehen.

I t» r «lein (iuHesacker. auf «lein uik'Ii keim- onluend«' Hau«)

«lic 1'ueln'nln'itin aiisni-glielien hat. liegt ein mit Kehl- uml vir-

wHderten (iarti-nhhnuen gezierter Rasenteppich. FenbutMl alte

Denkmaler sind »eit «lein letzten l'mtriel> mit' di r nach «lein Dorfe

zu g.l.g.nin Westseite «l«>s Kriislliofos stehen geblieben. Die
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Die Denkmalpflege. I. 3vm u.

Abb. Steinerne Denkmäler.

meisten vi in ihnen -ind von Holz udiI iu der Knie mUMKMbt,
«i dal! sie ilor nächste kräftige Sturm in I!ih1cii strecken kann.
Vorläufig Ktehen ÜG| wenn auch schief und wacklig. Doch aufrecht;
lirft- Itunzcln hat ilai

Wetter in ihr«? Flachen

emgaftraben. Die Dcnk-
nrilu find ilerli und ur-

sprünglich in den Kuniien

uml entsprechen ilon kräfti-

gen Hachen uu<l Schiffern,

(He unter Umn Marli liuHeln

cntlM-hrungsrvichcm Ixben
im Kampf mit Sturm uml
Wellen die ewige Ruhe ge-

funden liulien. Die Knl-

itetmngeaeH der toten

liegt kaum ein halbes Jahr-

hundert zurück, und das
jüngste liier (Abb. 12) zur
Darstellung gebrachte

stammt erst uns dem
Jahre 18(19. TfOUduM
muten sie altertümlich an.

denn im Ijiufe der Zeit ist

ihre ursprüngliche liuute

llcmaluug verwittert und
U di'ten Stelle eine forbon-
j- I um: getreten, ilie uur
Wind und Wettet hennr-
briugen können. I >i •—<

-

Violette Naturfarbe wird

durch gelbliche und tiriin-

lielie. fest und erhallen gewachsene Moose und Hechten köstlich

schattiert tuid hrlrbt. Im Vergleich zu der heutigen Fabrikware,
die sieh auf den Kirchhofen iu Stadt und Land und auch iu Prerow
jetzt seliun breit macht, wirken die Denkmäler eigenartig und boden*
wüchsig und passen vortrefflich zu den wetterharten, knorrigen Kr-

-i licinungen de» Darlier Schlffervolkea , von denen man zahlreiche

Typen mit schöner I iesii htshildung und hünenhafter Geetatt iintrifft.

Die Denkmäler sind alle |>latten- oder steleUBTtlg ausgebildet.

Kreuze aus früherer Zeit, wie sie auf den ländlichen Kirch-

hofen und auch in der lieiiarldiartcu Malerkolouie Ahrenshoop in

so mannigfacher Ausbildung die Regel hildeu, kommen hier (rar

nicht \or. Die hölzernen Stelen sind au« «tarkeu Kichctihohlcn und
die steinernen aus Kalk-

Steinplatten und zwar, wie

mir mitgeteilt ist, an Ort

und Stelle hergestellt. Nach
eingezogenen I rk undig ,.i-

geu wurde der zu den
Denkmälern verwendete

Kalkstein Faule des |s*. Jahr-
hundert-, als die Knete
unter schwedischer Herr-

schaft -t a 1 1 1 1 . noch aus

Schweden beaogen. Die

.Steiuilenkmaler. als die

wetterbeständigsten, sind

die ältesten, iiuil nach den
An hitekturfortucn zu urtei-

len, iiim'Ii aller, als es die

Jahievtablen auf ihnen an-

geben, lli'-r in Prerow hat

augenscheinlich wie an
nuderen Orten der llrauch

giherrscht; <lie Denksteine

für mehrere Generationen

zu lieuutzeu. indem mau
die Schrift abmeißelte und
liir den neuen Tuten eine

eBtapreehendc neue iic-

ss-ttriftiiriif iu den Stein

eingrub. S> zeigen die in

den Abb. '.I bis 1 1 dargcstell-

ten Steinilenkninler die Toih-sjahn-szahh-ti I8.">7 und I H.VJ. während
die Formen auf uiue erheblich frühere Zeit hinweisen. Ihn dem
Stcindenkmal für den Pastor Schnieder (Abb. Ii vv i r< I die Jahreszahl,

noch den Architekturformeii zu urteilen, stimmen. Auch die Denk-
mäler der Aldi. und ."I zeigen die formen der Zeit ihrer KllIculUBg,
Kiue Anzahl alter laTabatHnc liegt vor lief Hinfahrt zum Kirchhof
als Pflaster, andere dienen im Dorfe als Trlttstufeu vor den Haus-

türen. Seitdem der Zement
auch nach Premw gefundeti

die alten Grabsteine

seinen Weg
hat, »erden

nicht einmal zur Vcr-

Hit n*rt
l.t F*»s»r

»Htlhra
^'i»»r V»«4»a"

Iirfr«a*>
r'»m»»r.sl«f!«l«

: I . KaaHt
l-Hi ikmrni

~i I'» |.ln. -:

EknrrVia>bnü\

;'.«osiv-*i>Jat1i

ifcm

(i Kvn aber J^f !

Art U. uMicfsM

Abb. 9. Abb. 4.

Wendung als Tritt-tuten mehr für würdig gehalten. Wenn sie auch
für C Mark das Stuck zu erstehen sind, so werden die .Modernen"
Hetotitrittstiifen doch vorgezogen. liier ist al»<> der .Kultur
träger Zeiueiit dem I |eiinat«.liutz einmal zu

ihite geh nten; denn zum Kummer des ord-

nungsliebenden Totengräbers liegen eine An-

zahl alter Denksteine als in »'inen Augen
wertlos auf dem Kirchhof umher. Wegen ihrer

Si liwere lohnen sie nicht das Forts, haffi n. Ich

habe sie erst unter l'ukraiit und Gestrüpp

versteckt aufsuchen müssen. Haid Wehlen

auch die Stunden der noch auf den Gräbern

Abb. .V

llblxernes Denkmal. Abb. t;. Abb. 8

Hölzerne Denkmäler aus den Jahren IK.VI— l*i!9.

stehenden alten Denksteine gezahlt sein. Hierzu gehören die in

der Abb. i dargestellten Grabsteine, die ernst und würdig westlich

der Kircln- auf dem Gottesacker wirken. Ihn- Zeit ist längst

abgelaufen. Die zugehörigen Gräber sind eingefallen und werden

nicht mehr gepflegt, Wie die Inschriften besagen, ruhen hier ein

Mijahriucr Schiffskapitau mit seiner Knui. Der große Stein »on

l.so in Hohe und I iu llreite ist der ältere und an.-hiu-ktoniscli
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Nr. 7. Die Denkmalpflege.

link-utendere, der kleinere der Krau ist eine spatere, weniger
künstlerische Nachbildung de* ernten. Jener zeigt im oberen Teile
eine alte PnukptleaMe mit vollen Segein hei hohen Wellengänge.
Darüber im (iesims erblickt man in altnordisch MMMq|BM

Abb. 9, , Abb. 10.

(VJsIl.tsI, 1 in.)

Steinern Itenkniiilcr mit den Todesjahren 18.Vi ii.

Handwerk eine iiu fn>*lx*U' lr- Sonne als Sinnbild iler Auferstehung.
Anker »ti<l Steuerruder sind um KuHe dargestellt im<l in »inniger

W^'ise mit liosenrankcu umschlungen.
Die llolzdcnkiuiiler sind uns H bis Hein starkeu und .Kl bis

''<> rm breiten Kirlienlxilili-n geschnitzt. Die Zierformen beschranken
sich mit Ausnahme des reichen in Abb. N dargestellten Denkmals

auf den reu Teil. Antiki-

in Abb. 8 gezrirhnete Denkmal. Ks ist ilas einzige seiner Art hier

in l'rerow uml wirkt am wlgü—lllgnlw uml reichsten. Dir Khefrau
Kusaline Maria Dorothea des Hildncrs Heinrich Segebart zu Horn Iml

hier im Jahre 1S.YJ ihre letzte Hube gefunden.

Schöne Itewcisr von dem
gottergebenen und Uedem
siuue derVeni«wueaeBjar%M
ilie sinnigen Inschriften uml
tnistenilen Verse, ilie ilie

I Unterseite iler Denkmäler
"II ganz beflecken. Hier ein

Ileispiel am Denkmal iler

Abb. 12: _Wh netzet Ihr

ilie W angen, ihr Kltern über

mir, Kuch hat das Ij'iil

umfangen, das Herze bricht

Puch .schier, de» Vater* treue

Uebe sieht sehnlich in mein
(irah, dir Mutter blicket

trübe und kehrt die Augen
ab- so ruf» der im Jahre ltsG!»

verstorbene 21jährige Jüng-
ling seiuen trauernden Kltern

zu. An diesem Denkmal
sehen wir auch die an
inuhrereii lirLspieleii wieder-
kehrende Amirdining zweier
gntisiereud an den ticken

angebrachten und aus dem
vollen Holz geschnitzten

Haid»« mit Jonbc-hee Kapi-
tellen.

Die Abb. Ii stellt eine
auf dem Kirchhofe vertreten und die
eigenartigen Form aufgenommen ist.

Iii- Hehandlung der Voluten de» »Iber-

lie Krümmungen sehuppen-
vollen Kichenhulz ge-

Abb. II.

1K57 bezeichnet.

Art dar, die etwa viermal

hauptsächlich wegen ihrer

Hesonder» eigentümlich Ist

teile», wo roiuanisicreudes Matt w erk

artig begleitet» Alle Profile sind aus dem
schnitzt, nur bei einem Denkmal dieser Art »iml nie «I» leisten

auch dem Wettet nicht stand-
(«•gennber den gut erhaltenen, au» einer dickeu Hohle

sie ein liederlich wirkende* It.-Lspiel unsolider

Arlwit»weise. die hier somit
nicht anzutreffen ist. Diese

(.nippe stammt ans der
Zeit um ISiÜi: auch hier

halie ich Keste bunter lb'-

inalung gefunden. Die Schrift

ist bei allen hier in Krage
koi Tiden llnlz- und Stein-

denkiiiälern eingegraben. Kr-

Abb. U. Abb. 14. \b I.j

Hölzerne Denkmäler aus den Jahren 1*54— 1N>3.

wivhslungsreich verwendet. In Abb. T ist der Kopf eines diespr

I lolzdenkmaler in gritQercm MaBstalu- dargestellt, um die flotte

Hlattbeliaudblng und die schöne Zeichnung der Krone zu zeigen.

Die Klarheu der hölzernen Denkmäler sind früher bunt bemalt
gewesen. Die Farben waren nach den an geschützten Stellen noch
vorhandenen Kesten zu urteilen Schwarz für die Schriftflüchcn.

(Johl für die Schrift, Weil! Cur das übrige. Die Glieder wan n blau

und rot abgesetzt. Abweichend von den in den Abb. .' und IJ bis l:>

oben verjüngenden Stelen ist das

Abb. It;.

llolzrahmen als I m-
frie,ligung(lesi;r.ibbetles.

habene Sehrift, und zwar in lateini-

schen lluchstubeu. kommt mir hei

dein vorerwähnten steinernen Denk-
mal für Pastor Schnieder vor. Dieser

Denkstein ;vgl. Abb. 1 wirkt besonders würdig und ininuiiüent.il.

Kr stammt aus «lern Jahr IHM uml scheint au seinem Standorte

an der NoriLseite der Kirche gesichert zu »ein.

\iirh ein Wort filier die Kiufricdigimg .L r Grabhügel, die, wie zwei

. Iloutralniieu» erfolgte. In Abb. Ii; isterhabene Beispiele zeige», mittels I
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Die Denkmalpflege. 1. Juni

«in solcher iliirK^»»'-llt- Der an den Ivekcn durch Zinken verbundene
und un den Auttcnseitcn |>nitili«Ttc *i «in starke Kichcnhnlzrahnicn
hat die Trapczfonn alter (•rabplatten. Die Oberkante ist mit einer

7 «'m breiten l'rutilk'iste abgedeckt iiikI an den Keken mit einem
ausges.-hw eilten Kckbrctt ver«olie», das auf die daselbst liclindlichc»

llolzpfostcn genagelt ist. Mittels dieser in die Kr«|p ciiigetrii-lsencu

Kckpfoslcn ist der Kabinen befest igt. ilcr •laiin nur Aufnahmt- des
für niuiucnschmuck lior-t i nmit'-it (iruhhettes dient. Durrli <-iit

sihwalbcnschwanzartig mit de» Deckleisten verbundene* Hrctt ist «iu

Ausweichen lies Kähmen» in ili-r Mitte vermiede» wurden.
Infolge Verdrängen» des kleine» S-gelschilTc» durch die Rii-sen-

segler uml Dampfer nml infolge «ler l uwirtwlii.nli. hk.it der Klciu-

lisclicrei ist .Iii- l'rcn>w«r Bevölkerung. <lie früher nur ih r S«r gi-

horte. auf andere Krwcrbsjtweige angewiesen. .Sie IcM jetzt meistens
»in» dem, » ax ilie Kadcgäste I.rillen, uml •>* wird nicht lang« mehr
duueru, dann »ind die l'rcrnwcr ebenso .kultiviert- wie andere Kilsten-

bewohuer mit Hiidcstrand. Ks wird dann nicht mehr vorkommen, ilaB

iu l'rerow noch alte Ixute vorhanden sind, 'lie eine Kiscnhahu noch
nicht gesehen haben, wie es jetzt tatsächlich der Kall ist. Mit ih-m

leichteren Krwerh zum Ijehi-tisunterhalt wird «ler .-.ta.lti-.ilie Luxus
Kiukelir halten uml die alte Kinfachlicir und liicih-rkcit verschwind.».
Deshalb erscheint is* uiiiMiuiehr die l'llii hl der Verwaltung des l're-

row«r (iemcliiwcsc»« *» sein, ilie alten Teile des Kirchhofs vorläufig

für lH'Ue liral.cr nicht wieder zu benutzen und die hier Iwsproehcnen

Zur Wiederherstellung
Die \\ iedcrhcrslollung des Aachener Munsters ist bereits in den

sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts (•cgctistaud eines lebhaften

Scliriftstrciti* gewesen, bei dem sieh schon recht unterschiedliche

Anschauungen auf kunstwissenschaftlicher und kiiiisttcclmisclicr Seite

geltend Hineilten. Durch die S hrilt von l'mf. Jos. St rzygow »ki.

betitelt: »Der Dom zu Aachen und seine Kill Stellung", sind

die in jüngster Zeit ausgeführten Wiederlicrstcllungsarhcite» an der
alte» Karulingischen lfalzkapellc iu scharfer Weise angefochten
wurden; im Zusammenhange damit ist gegen ilas .was man am
Rhein unter Kcstauratin» versteht", im Namen der Kunst Wissenschaft.

Widerspruch erhoUm worden. Diese Flugschrift hat lier.it* von
wissenschaftlicher Seite eine sachkundige Ktitgegnniig in iler Zeit-

schrift flir Christliche Kunst (IM«. XI. Meli gefunden. Die nun
vorliegende .Schrift*) ist als eine weitere Abwehr aufzufassen gegen

diejenigen Vorwürfe, welche auf verschiedene bauliche W lcderhcr-

stellnngsarbeiteii gerichtet sind. Der Verfasser, welcher im Auftrage
des Karlsvcrcins mehrfach leileud und lier.itend tiitig war, beruft

sich dnbei auf die bezügliche» Itericlite. welch« ulier die Tätigkeit

der Kröv iuzi&l-Koiniiii*»ion für die Dcakmal|>flcge in der Rli.-iu-

provinz seit IW.ni veruffentiieht worden sind. Sie betrafen im
wesentlichen die verdeckten baiigeschichtlicheii Bestände des Atrium«,
die Instandsetzung des Küiiigsstuhü-s, die Wiederherstellung der

Saulenorduung vor der K»i»«rloge, sowie verschiede»..- Vorar(»eiten

und Studien, welche für die weitep.. innere Wiederherstellung und
Aussehnilickuug de* Oktogons im tieiste der karnlingischen ltauzcit

von lled.'iitung wan-n. Die letzteren I ntersuchungeu betrafen die

nachweisbare, niiissivische Ausstattung iler lownlhe, der Wand-
fliichcn und tles KiiBtHiileiis, die Hella». Illing der karotingisclieu Tür-
einflLSnUngen 1111. 1 llogeilleibllllgea. die Ursprünglichen Abschlüsse und
l^-ibungeu der Fenster, die Ijige der bronzenen Hriistnngsgitter. die

(ioltnse der Siiuleueinl«iuten, die aus dem KI. Jahrhundert stam-

mende Kanzel, die einstige ileleiichtiing des ( Iktogoris und s. hlielSItch

die Hesle der alten iittouischen Malerei, welche sich an einem tiiirt-

iNigen di> unteren ttktogous, auf einer l'l'eilerl.'ibung der Kinpure

und im Hcreich der freigelegten Kaisi-rlog' - erhaUeii haben. Der
Ausführung der neuen Marmor- und Mosaikl>ekleiilu»g lagen tech-

nische Vorstudien in Kaveniia und Venedig zugrunde.

Wahn-iid der Verfasser die Vornahm« der baulichen Wieder-

herstellung so weit verteidigt, als sie dem nachweisbaren, bauge-

«clü. htlichen Itcstando eutsprts;.|ien. erklärt er sich »nder-eit« mit

der eiiigeleitetr.il iijinsivisihen Ausschmückung nicht einverstaiid. n

und schlielSt sich, im Hinblick auf diese, dem Vorschlage Strzygowskis

an. auf die weitere Ausschmückung der l'iugange mit Mosaik und
Marmor zu verzichten und diese Teile id. h. au (iewnlbe- und Wand-
llii. lien i iu Malen-i auszuführen; bei dies< r s«'i auf die KartM ii-

wirkmig des tlklogons und auf die charakteristisilien Ihiiifoniii-u

gebühn-nd Itiicksicht zu nehmen. («Vgcu die W iedcrlierstellung des

k.irolingischcn Helaues. von wr-lcla-m sich auf ilen Kiiipur*'» erheb-

liche Heste gefunden, «ei grundsätzlich nichts i-iii/.iiweii.l.u. Kür

den \erschlul3 der K.n>ter iu den Cuignngeu schlagt er eichene

*; Zur Wiederherstellung des Aachener Münsters. Von
Joseph liiidik reiner. Aachen P.MI. Verlag der < 'remerschcii Huch-
hau.lluug. :,-> S. Iu h" mit 12 Abb. (Ich. IV. is T.'j l'f.

Denkmäler an "rt und Stelle zu erhalten. Da« sind «lie Na.h-

gebnrenen ihren \'aleni schuldig und wertloser Hoden zur Kr-

weitenuig des Kirchhofes ist genilgeud vorhanden. Der schlicht.-

Sinn, der aus den Sprüchen der alten l'rcrowcr Denkmal.

r

spricht, verilieut iu unserer Zeit sicherlich mehr Heachtung und
Würdigung, als die prunkenden und vergoldeten Inschriften auf
de» guQeisemen Kabrikkreiizeu und den polierten (iraiiitolielisk. :i.

Sicherlich genügt nur diese Aim'gung. um die n<K'h stehenden alt. n

Denknüiler an Ort und Stelle, die (Jrabhügel, das Kaum- und Strauch-

werk, sowie die alte Kirchliol-uuiuer in ihrem jetzigen Zustande in

erhalten. Der erforderliche Platz zur Erweiterung wird »ich leicht

nördlich der Kirche nach den hohen Dünen hin beschaffen lassen

Die alten hImt. auf abgelegenen Teilen des Friedhof« unwürdig um-
herliegenden Denksteine sammle man und stelle sie au der AuBeu-
niauer der Kirche auf. und den ilolzdcnkmiilem, die dem W.-tr-r

zum (>|.fer gefallen sind, gewahre man eine geschützte Statte im

Innern iler Kirche oder de» Kirchturms.

Der Kirchhof eine» l»rtc» Ist ebensowohl wie die Kirche ein

woeiitliclie» Stück Heimat, das mit der llevillkernug auf das innig»',

verknüpft ist und deshalb des Schutz»'» und der richtigen Dtb-g.-

driugeud bedarf. Da vielen Diirffrieithöten eine gleiche Kürsorg.

nottul wie dem in l'rerow, sc» mögen dir-se Zeileu auch andere ».-

meimlen und tieistlielie zu nrhter \V iinligung ihrer alten Hegriilmis-

statteu anregen. K. Schultz«.

des Aachener Münsters.
Ilolzrahineu vor, welcher nicht nur aiispnichsloser als Bronze wirk.,

sondern dem ursprünglichen Zustaude naher komme. AI« kon-tli.-L-

lleleuchtung der l inKBiige winl womöglich die Wir-deraiivviiiilun,'

der «patinillelalterliche» I.ichtem-clieu einpfohleii. wie solche auf

dem. im Anhange der Schrift besprochenen Ölgemälde des Hendrik

van Steenwijk erkennbar sind. Schlielih'cli macht der Verfasser d.-r.

beachtenswerten Vorschlag, recht bald ein MüusteniiU-seuin anzu-

legen, um alles das übersichtlich unterzubringen, was für ilie Hau-

geschiente des Münsters und seine kunstwissenscImfUii hc Krforscliiui-

urkunillichen Wert besitzt.

Den kühnen Ausfallen Strzvgowski» gegen die Praxi» 'ler rliein.

schi-ii D.-nkuiiilptl.-g« ist der VerfassiT nicht mit der llestiinmtbeit

und Kntschi«|eiiheit begegnet, welche. Iiei der grundsatzlicheu H -

deutnng und Tragweite des kiitistwi.sseusi'haftlicheu Wider»]>nich-,

wohl angezeigt sein durfte. Jedenfalls sollten in allen Kallcu. w

der Itertand eines Mauilcnkiiinlcs ersten Itanges in Krage steht. »uC r

.dem deutschen < ielehrteukrcis" auch bcnifene Architekten pflicht-

gemäß zu Worte kommen. Denn es sind IhH der llleg« geschicht-

licher Ifauwerke nicht allein kunstwissr.iischafttiche Ibsliugungen zu

stellen, sondern auch wirtschaftliche uml rechtliche Ansprüche um!

last not lesist hiiu'cchnisclic und baukünstleri»«'lie Konlemiigeu

zu erfüllen, welche in der H.s.ti»iuiuiig und im Wi-s^-n, in dem
Wuchsen und Wenlr-u il« Itauwerkes («.grliiidet sind, Kine )>enk-

malptlege. welch., in Verfolgung wisseuschaftlicher Arl..iteii den

künstlerische'. Interessen nicht ausreichend gereiht wird, wiiM.-

ihren eigentlichen /.»eck verfehlen, d. Ii. die Werke einer «piü

lenkenden und lief empfindenden Vergangenheit als lebendige Kron-

zeugen und wertvolle Vorbilder unserem Volke zu erhalten. DuU

diisscin unersetzliche», geschichtlichen Kiiltursihatzc die notwendig.-

I'tlegc zub'il wenle, daU alles geschehe und nichts verabsäumt
wiTde. was dicsi-m Zwecke dienen kann — das ist eine groll-

gemeinsame K u 1 1 u ra ufgabe unseres Volkes, an der nicht nur

Vertreter einer einzelnen Wissenschaft, soudem auch Männer anderer

Hemfskreise.anch eine In' wahrte, auf gesi inchtlicherlirundlage stehen. I-

Knust Vertretung teilzutiehiiien und mitzuwirken haben. Wenn
Strzvgowski ein« KUisihrauknug der weitere» Mosaik- und Manier
bi kh idüiig und ein« Aiisiualuiig d«r l'mgüiig« im Aachener Münster

in ciufucher und würdiger Weisr- vorschlagt, so ist das eine Forde-

rung, welche «ich sehr wohl auch von künstlerische» Ccsichtspiiukt.-rj

au« rechtfertigen lallt, insofern, als bei der malerischen Ausschmuckim;

eines liiiienrauiues die grolle Dominante, die architektonische < iniu i-

stiuiitiuug, niitwendig zur Wirkung kninincn muH und nicht uber-

stiuiiut werden darf. Dagegen ist der weiten' Vorschlag Strzvgowski-.

.den Turm von der Fa««uilc des Aachener Münsters zu eutfemen.

mit der Kreilegnng der alten Teile und des Atrium» in beginu«n.

dann, wenn die Uuine an rlcr Westseite so ilasteht, wie sie ist. Is-i

der Wissens<-haft anzufragen. Wils nun zu geschehen habe- — m:t

einer vi.'Ueitigeri u Auffassung und Wertschätzung gcschiclitlie)i.-r

llauwerke nicht vereinbar. ab> r auch nicht mit dein vom Verfasser

selbst ai.fgi-st.llt.-i, f.rumlsatze: habe gar Niemand das Kocht,

an d.-r linlividuiilitiit eines, historischen Ib-nktnal» zu rühren-,

Di«-« unhaltbare» Vorschlüge zeigeu aber mich, zu welch.»

Schlüssen eine . inseitige Kunstaiiflassiing fuhren kann, iu \ erkeummg
der notwendigen An-pniche, welche mit dem Wm-n und iler Zweck
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Nr. 7. Die Denkmalpflege.

I>e»timinung eines Bauwerke* in« verknüpft sind: sie beweisen auch,

wie notwendig es ist. bei allen Aufgaben der Denkmalpflege den
wahren sachlichen Interessen eines pflegebedürftigen Bauwerkes nach
jeder Seite hin gebührend Bcchuung zu trug™. Schon bei der Auf-

stellung eines bezüglichen Arbeitspnigrainin« wird eine Abgrenzung
uml eiu Ausgleich bens-htigter Forderungen naeli Möglichkeit anzu-

streben »ein, Millen unsere Baudenkmäler nieht unsicheren Be-

schlüssen uiM-rlii-fvrt, in iler einen ...lrr andern Bichtung ihre» hohen

Wertes beraubt, oder iu ihnmi Bestände p«r.ilir>l«C wcnlen. Inner-

hall) klar abgesteckter Grenzen iniiU -ich <lie Aufgabe bewegen,

welche die saehgcmällc Erhaltung oder Fortbildung eines gesehieht-

lielien Kunstwerk« bezweckt. Die Ixisung einer solchen Anfgiihc

kann und darf nur eine künstlerische -ein. Und dazu bedürfen wir

einer iu jeder Hinzieht der Aufgabe gewachsenen Küustlerscliaft.

welelie in treuer, liehevoller ArUit dem geschichtlichen Vorbild

tüchtiger MeUter folgt und uaehstnhr. Amt«.

Den Sehnt* tob Altertmnafnaden hfl der GnrnlnoBnaiiverwnltuiig

verlangen di« fllr G»rnisonbauten vorgeschriebenen allgemeinen Vit-

tragsbedlngungcD, wo e* beißt: Wenn bei der BuiuiiuführuDg durcli

Arbeiter de« Unternehmer* usw. Altertümer {Stein- und Erd-Iknk-
inälrr, Gräberfelder, Keiliengniber, Urnen - Friedhöfe, Wenden-Kirch-
hofe, Steinhäuser, Hünengräber, Hünen- oder Riesenbetten, Ansied-

luugs- Platze, Btngwüllc, Ijuidwehrcn, Schanzen, Mauerreste. Pfahl-

bauten, Bohlbrücken. Urnen- und Tongefalle, Steine, Waffen und
Gerate aus Stein oder Metall, Mnnzen, Gegenstände von Glan, Bern-

stein u. a. Stoffen usw. au* römischer, heidnisch -germanischer oile.r

unbestimmbar vorgeschichtlicher Zeit) aufgegraben werden sollten,

so ist der weiteren Hlnßlcgung Eiohnlt zu tun und dem bauleiteuden

Beamten sofort Nachricht zu geben. Der Unternehmer i»t dafür ver-

antwortlich, dau die Anlage und dereu Inhalt in jeder möglichen
Wei>»e gegen Zerstörung oder Veränderung bezw. gegen VcrSuuerutig

«der Entfremdung der dabei gewonnenen Fundatücke geschützt wird.

Die Teranchsanstalt und Anakanftatelle fllr Maltechnlk an der
königlichen Tecknlachen Hoeharhnle In Manchen macht auf Antrag
u. a. auch Vorschläge zur Wiederherstellung von verdorbenen Gemälde«
:vgl. Zentralhl. d. Bauverw. Nr. 44* it. J„ S S.V.1 und den .lahn-sbcricht.

für V.ntJ Wut l:»fl der Technischen Hochschule in München, S. 18).

Die Anbringung Ton Glasgcinalu>u In Kirchen apaierer Mtll-

rii'htunjjen hehauilelt ein Gutachten des Geui-ralkonscrvatoriums der

Kuiistdcuktuülcr und Altertümer Hävern», das uebst einem einl'ühn'ii-

ilen Erlau de-* Imyerischen Kultusministerium* iu Nr. tt des Ministerial-

blatt.« fllr Kirchen- und Schuhiiigelegciihciteu im Königreich Hävern

vom y. April IIHM abgedruckt ist. In dem Gutachten wird im wesent-

lichen folgendes ausgeführt:

Bei der Herstellung von Kirchcngchiinden und Kirclieuaus-

»lattungen aus früheren Jahrhunderten richtet »ich der höch-t

anerkennenswerte Stiftersinn der GenieiiideangchOrigen in der wohl-
iiieinendcn Ali-uht. zur Verschönerung des Gotteshausis, beizutragen,

-i hr hautig auf die Ausschmückung der Fenster durch Glasgcmalde.
Nicht immer tindet dabei eine sachgcmüllc Erwägung statt, ob dieser

Sehmuck mit der wieder zur Geltung und zu erneuter Wirkung zu

bringenden künstlerischen Eigenart der Architektur und der übrigen

inneren Ausstattung de» Baumes im Einklang »loht. Es winl nicht

genügend beuchtet, diiU die Glasmalerei tutch ihrer Ausbildung und
Anwendung eine mittelalterliche Kunstgattung ist. welche schon

wahrend der Bcnai-»unic auUcr Gebrauch gesetzt wurde und dem
llurock. Bokoko und Etupinr vüllig fremd war. Wenn nun iu

Kirchen, die mit ihrer Architektur oder doch mit ihrer inneren Aus-
schmückung und Einrichtung diesen letzteren Stilrichtungen an-

geboren, die Fenster mit Gla-gemälden ausgestattet werden, so tritt

ein fremdartiges Element hinzu, welches die Harmonie des Ganzen
eiuptiudlich stört und die Wirkung der einzelnen Ausstattung-tcile

abschwächt und beeinträchtigt. Die Technik der Glasmalerei ging in

der BeuaKsancezeit , als neue Siilgrundsiitzc mit gniU-in Eicht-

lieihirt'nis zur Herrschaft gelangten, verloren. Der Barock und das
Bokoko bei immer reicherer Anwendung vou Stuck in lichter Tönung,
auch mit \ ergoldung, bei immer gröberer Ausdehnung der Decken-
malerei in dekorativer Gcsatutlialtuiig. hei zutieluueniler Bclouuug
der Unterschiede und eigentümlichen Parhcnwirkutig des Materials

an den Einriehtungsgegenstäiidcii steigerte noch dieses Iii htbedürfnis.

dem die Glasmalerei nur hiiiib-rlich im Wege stand, in den reich

ausgestatteten Kirchen des 17. und 1*. Jahrhunderts dienen die Fenster

lediglich der lichtziifuhr. »ihisgemälde würden ihn Blick \on den
übrigen bedeutsameren Teilen der Ausstattung ablenken uml es würde
Unruhe in das Gesamtbild getragen und seine schone Wirkung zer-torl

werden.

Soll die Denkmalpflege uueb in bi-zug auf die spateren Stil-

riclitiiug. il ihr Ziel, die Erhaltung oder \\ iederhep-telhiug ih-s eigi-u-

artigen Kunsl'haraklers der alten Denkmäler erreichen, so hat sie

der durch die Kunntdenkmäler selb-t bez> ugtcn ticsa-hma« ksrichtung

sorgfältig Iteihnuug zu tragen, weil diese die GruuillM'dingimg der

künstlerischen Absicht und Wirkung bildet. Es erscheint daher
wunsehenswert uud sollte zur Bit htschnur dienen, ihiU bei der Her-

stellung oder der Vermehrung des Schmucke* von Kirihcnrau n

aus den Zeilen der Hm hrenaissaiice. de» Ilarock, Itokoko und Etupir«'

in allen Fallen, wo es sich um kennzeichnende und künstlerisch

beachtenswerte l^istuugeti bandelt, die Zutat von Glasmalereien und
sogenannten Kunstverglasungen unterUissen wird. Bei künstlerisch

weniger >M-<lrutenileu Kircbenausstattuiigeii diener Stilrichtungen soll

zwar riie Anbringung von (ihismalereieii nicht «usges. hlos-sen sein,

sie soll al>er auf ein sorgfältig erwogenes Mali beschränkt werden.

Zur Erhattang 4er klrthllehen Knnstdenkmtler nnd Altcrttlner

hat der Bischof von Augsburg unterm l.'>. März d. J. einen be-

achtenswerten ErlaB herausgegeben, worin den Kirchenvorstanden die

Sorge für die gute Instandhaltung des Kirchengeliaudes und s»'ii>es In-

haltes zur heiligsten ltlicht gemacht wird. Wenigstens einmal im Jahre

soll die Kirche unter Zuziehung eines Tishnikers besichtigt wenlen.

Auf die licschnffcuhcit des Dache* und Duchraume* ist iH'Sotiders zu

lichten. Hei Enieuemng der Dachdeckung soll neben Ikiuerhaftigkelt

auch Miif die S4-)iiiuheit des Materials itücksiebt gi'nommen wenh'n.

Zinkblech, verzinktes und verbleites Eisenblech. Wellblech oder

Blechrauten und schwarzhickierte Ziegel sind zu vermeidet!. Bote

Ziegeidaeher, am besten von Hohlziegeln, sind wegen der eigenen

lieht- und Schattcuwirkung zu Iwvorzugen. Die zur Eigenart des

Gebäuden in Beziehung stehende Dacliiicigung und die die Kirch-

türme der bayerischen Hochebene kennzeichnenden Satteldächer

sollen nicht ohne dringende Not verändert wenlen. Auch die

mannigfach geschweiften Tiiruibaubeu >iud aLs ortliche Wahrzeichen

zu belassen und gegebenenfalls iu gleicher Form zu erneuern. Au
die Ausmalung des Kircheitlnuern soll erst gedacht wenlen, wenn die

Möglichkeit der Entfeuchtung durch Aligrabeu des auUeri-n Erdreichs,

rasche Ableitung des Dachwasser*, Lüftung usw. gegeben ist. Bei

Wiederherstellung und VcrgröBeniiig von Kirchen »oll die geschicht-

liche Erscheinung der alten Teile tunlichst erhalten h|eil«e«. Der
alte Bodenbelag soll nicht ohne dringende Notwendigkeit entfernt,

sondern entsprechend ausgebessert wenlen. Bei Neupfho-tcrung sind

sogenannt,- Mettlacher- oder ähnliche Blatten zu vermeiden. Die

Bi-sti ingen für die Ausführung neuer Glasgemäldc entspnvlien

den vorstebeml mitgeteilten Vorschriften des Gciiemlkoiwrvatoriums

in Miiiicben. Auf die Erhaltung und richtige Beiuigiiug, Herstellung

usw. der alten innen'« Einrichtung, Ausstattung, Geräte winl gnüier

Wert gelegt. Bei Neuvcrgnldiiug oder -versillieruiig soll mir aller Sorg

fall verfahnm werdeu. Die Fcuervergolilung verdient tor der gal\aiiisclieii

den Vorzug. Abgetrennte alte Kunststickereien, Sjiitzen, Ihirtcn und
(iewelie verlieren durch Neuverwendiing ihn'u geschichtliche]! Wert.

I >ie hier nur imszugsw eise w iedergegelM'neu lobenswerten Bestimmungen
iM-zwwkeii, diiU alles, was au künstlerischem Werte der fromme Sinn

der \orfahren den < iotti-sbäuscrii zugewandt hat. mit gebühn-nder

Sorgfalt uud liebe bewahrt und der Nachwelt Überliefert winl.

Zu Mlttrlleaera dea VerwaBnjuraaa»chn»»es der HUuthHaniniluiix

vaterländischer Könnt- und Altertnnadenkmaler in Stuttgart sind

ernannt: die Professoren Dr. Weizsäcker au der Technischen

llochsclmle und Dr, Pfeiffer am Eberhard En.lwigs-Gvmuasium

sowie der Knusttimler Max Bach in Stuttgart.

Ferner ist zum Mitglied des zur Hendiiog des wurttcmliergischeii

Konservators der vaterländischen Kunst- und Altert ums. lenk maier

hauptsäichli.h iu Bostauration-snchcu eingis.-uteu Sachverstauiligeu-

auss<*hussi-s der Direktor der Akademie der bildenden Künste Professor

Hang in Stuttgart ernannt worden.

Verein fnr Denkmalpflege In I-Bnebarg ist eine Vereinigung be-

nannt worden, Uber d.sisen tirüniluug in Nr. 2, Jahrg. IWH d. III. be-

richtet wurde Nach § 1 der Satzungen verfolgt der Verein den Zweck,

darauf hinzuwirken. daU die iu der Stadt. Lüneburg beKudlicheii, in

künstlerischer, gcM-hh-htlichcr und malens< lier Bi-ziehung bemerkens-

werten Bauwerke und deren Ausstattuiigsgegenstände erhalten und
-- sow eit erforderlich — in entsprechender W eise hergestellt wepleit;

anderseits, dati, wenn eine Erhaltung im ganzen nicht möglich i-t,

eine Erhaltung bemerkenswerter Einzelheiten durch Wiederverwen-

dung bei geeigneten Bauten oder durch Aufbewiibrung der Gegen-

stände im Museum eintritt. Der Verein erbebt einen Mindestbeitrag

von I Mark für da- Jahr von ss-im-n Mitgliedern.

Von dem Banernhanawerke ist kürzlich die neuule und s..mit

vorletzte Lieferung der deutschen Abteilung erschienen. Wir ver-

Meisen auf unser.- trüberen B.-pre. Innigen li.Hi:!. S 4s d. III I
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gehen kurz den Inhalt des vorliegenden Heftes an. Neben zwei I.icht-

<lruckt»t'<*ln (Hauern- iinil rWherhäiiscr von lli<l<it >•••-< und nieder-

bayerischc Bauernhöfe iuw dem Bezirksamt Limbach' mit je vier Ab-
bildungen nach pliutographischcn Aufnahmen <-ut!iiilt die neue
I jefoning zehn Tafeln mit ungemein reichem Inhalt un zeichnerischen.

Anmahnten mid <iruu«lrif-si-ti. Ansichten. Schnitten und Einzelheiten

Von den zahlreichen Arten der Haueruhäuser in Sclile*wig-Hulsteiu

i*t auf vier Tafi'tn eine allerdings lange nicht erschöpfende Auswahl
getroffen, durch «Iii- mau .-inen Hi-griff bekommt von der hohen Stufe

des bäuerlichen Kunsfbundwcrks der m<-cniius.hhiiigci]en Provinzen

im Innern unil AuiScni de* Hauses, hei Stein- iinil Kacliwerk, bei

itemischtcr Hauweise. Möbel uml Hausrat. Ähnliches gilt fiir zwei

Tafeln mit Bauernhäusern au* Westfalen. Bemerkenswerte Arten

mit alter überblatteter llolzkoustruktion werden durch zwei Bauern-

häuser au« Schlesien gezeigt. Die Wohnräume liegen hi«T iu

einem ItlxTgochoß üImt den Ställen und der Küche. Zwei

Tafeln aus Hummern bringen zahlreiche Arten von Bauern-, l'Wher-

ihkI Kossatenhänseni . teilweise als mcdcrsächsischc Eiiihäiiscr. als

Doppelhäuser, sowie als um einen Hof gruppierte lauzelhäuscr. Aus
Posen wird eine hau/, in Holz ausgeführte Hluckhausaiilage mit

deutschem mächtigen llolzfachwerkschoriistcin im Wohnhausc wieder-

gegeben. Da» erst au« dein Jutire IXMö stammende (lehöft zeigt in

Bauart uml Zierweise sehr «lt.- handwerkliche Iberlicferung. Uns
vorliegende lieft legt von <lem hohen Wert des

wiederum ein beredtes Zeugnis ab.

Kanfttdenkmilcr d«r Bchweli. Die Schweizerische

für Erhaltung historischer Kunstdciikiuiilcr. deren bisherige Veröffent-

lichungen nur für den Kreis ihrer Mitglieder beriN-huet waren, gibt,

»eil drei Jahren eine Kcihe von Einzelschritten hervorragender

Kunstdcnkinälcr de* IjuiiIc» heraus: diese Vcröffeuf lichungeti, von

denen Iiis jetzt drei Helte vorliegen, 1
) enthalten photograpliiselic

uml zeichucrisehc Atifuahiiieii größeren Kommt* [i'.i : X) ein)

ueb»t Karbentafehi mit ausführlichem, beschreibendem Text. Die

Reihe eröffnet eine Arlwit des Nestors der Shweizer Kunstw issen-

schaft. Hrof. Hildulf Kahn, über die ( ilasiualercieii im (.'hnrfen*ter

der Kirche in t Hx-rkir«-li hei Kraue nfcld iTliiirgaul. daran .sehließt

eine Studie von l'rnf, Joseph Zcinp, dein Vorsitzenden der .Schweiz,

(iesellsrhaft fiir KrhalluujC historiseher Kuu*ldeukiii!iler, über den
Utuf bmuiieu am Wvinmarkt in Luzern. eines jener «ihlreiiheu

Werke der Zierplastik au» dem Ku-Ie des l.V Jahrhuiiderts. Der

llruuneu. in Horm eines j!otuehen Spitzturnies, ist um I ISH» von

Konru.l \m\ aus Itusel erriehtet. dix-li ist von dem Werke nur der

mittlere Teil mit «rh* ueharrilsditeu Ki(junTi alt , ein.' Darstellunu.

zu der die alljährlichen festliehen l inziice in Waffeurüstunf; den (>»•-

dünken üegelieii haben. Das achteeki«e Hecken Lst im 16. Jahrhundert

entstanden, die jetzige l'vramidenspitze eine l^ istuiiK K»tiM'heu Stil-

gefühl» aus dem Iis. Jahrhundert.

Im zweiten Heft veröffentlicht |{. Kahn einen wertvollen Kest

profaner Wandmalereien des Mittelalters aus dein Schlosse Milicnfeld
(tiraubÜDden:. Die Waudbilder beiluden sieh im «Iteu Kurytuniie

und verteilen sich auf die beiden Kenslernischen und die aiunvnzen-

den Wandte« heu lies sudlichen lieiuaehes im vierten .Stork. Sic

slelh n Vontanuc aus dein l.el»en, wie Weinlese uml die rollen des

WeiuaeuusM-s, daneben ritterliche Tati-n, «• die Kampfe Tlitdrek»

(Dietrichs; mit h> ka uml Kasohl. und die (o-^chichte Siinsous dar.

Ihre KortMtzunK werden die«- Darstellungen auf den heraus-

jebrocheueu Zwiseheiiwiiuden rles TurmneM'liows ^Hunden haben.

Da die mangelhaft erhalteneu Wandbilder nur in l'iiirillzeicliniiiiK'en

wicderKeKelMii sind, Lst eine uenaue HesehreilinuK rler Karben dem
Text Ix-iiicfuKt. Ueste von inariiiorierteu l^uadermusteru, so be-

zeiihueud für jene Zeit, ihn l.'IOOi. haben sich au einer anderen

Wand gefunden und sind tarbijt darvestellt. Sehr verwischt, und
ilaher schwer zu deuten sind Kcste von Wandmalereien des IT». Jahr-

hunderts im SelilosM- Sarnaus (St, (odlen j, \Vanduuiler<-ii-u «lieser

Art . nanieutlich mit \ or'.';oiL'cn aus tlesehn hte und Uilterdiehtun^,

sind zumal in den Alpeiihmdern nicht m-IIcii. und es wäre ein ver-

dienstliche« riitcruehuieii. ilie.se Darstelluni;skreisi>. wie etwa die

»iclitiirslen Typen der kirchlichen Malerei, einmal zusammenlassend

zu behandeln.

Das dritte lieft bringt Aufnahmen de» rumänischen Siidportiils

der Stiftskirehe in St. L ! r*anne von Alberl Naef uelisl ausführ-

lichen Krlaiitcruiitfen.';, Uns Portal ist ein dreifach ah<;etri-ppte^ Huinl-

boKcutor, enthalt Säulen mit l*ii:urenkapitelkii. im Hohenfelde die

Darstellung Christi zwischen Petrus. Paulus und lin^-ln. seitlieh vom

') Miltcihirnieu der Schweiz. fo-M-llschaft für Krh;dtiill_' histori-

schcr Kiiuslileiikmaler. Neue Kolge, lieft I bis III. lieul üml bin litt«.

A. K^inianii u Ko,
3

i Ihus Portal ist auUer'leni eingehend liehandclt von Arthur
l.induer in: Studien zur deutschen Kim>t^esehiehti-, Hell 1". Die

Hasler t iallilspfortc und auilere ronuuiis.he Hildwcrke der Schwell,

Straühurv \s-.K>.

Ito^eiifelde, in zwei Nischen, die Statuen Maria mit «lein Kinde und
des heiliKen I'rsiciniis, !<<* .-scliutzlii-iligen der Kirche. Die Ue>le«tiii)i:

de» wohlerlialtenen Werke» benilit vonifhmlich iu seiner zum i»riilSten

Teile noch nachweisbaren MciiLalunii. welche sich nicht nur auf di«-

liildwerke. sondern auch auf die Hau(jlioder. ja auf die an^r<-nz<-n<leii

Klachenteilc erstreckt hat. AU (irund wie^t ein lebhaftes (ielb un-1

Kot in zwei Tönen vor, die Kimiren siud durchtiehemls, in d-u
Kleis. hU-ilen sowohl wie an deuliewänilern. die irlatten l'rotile mit Haud-
uud Rniikcuiiuisteru beuuilt. Daß eine derartige vollfarbijie Itchandlun^
<h-s (ianzcu in ungebrochenen uml lebhaften, auf dem l'apier «r-lh-u

Tönen, keine Ausnahme, vielmehr die Heuet gebildet habe, ersclieiut

zweifellos, doch sind Karbenreste an Kirchenportaleu nur sprirlicli

erhalten, um ho lehrreicher ist es, einmal ein vollständige*, Iiis in

Kiuxelheiten naehzu prüfende* Heispiel mitU-Jalterlicher l'olv cbriiluh'

vor Auteeu zu liaben. Im Stil wie iu den Einzelheiten eruebeti si' ti

nahe Heziehunceu zu der bekannten Baseler lialtuspforte. sie la-ss^u

sich auch für die Zeitstclluutf des l'ortals von St. l'rsanne - et»;,

um 1170 — verwerten. H. M.

Cbcr dl« BestrebiDjen zun SehnUe der Natnnleakmllrr la

Ovlerreich (v(sl. hierzu die Mitteilung auf S. lt> d. Jahr;;, d. Hl.) er-

fahren wir weiter, daß iler vom oüterreichischeu Kulriisiuinistfiiuii

eingesetzte Ausschuß, bestehend aus Mitgliedern der vers«liie«lero-i!

gelehrten l«'*cllsrliKi>en und au* hervorragenden Fuelilruten, <lur< Ii

Aufnifc i;elivU*u hat. die zu sehützenileu Natunlenkninler zu be-

zeichnen. Da» Wiener Frcmdenhlatt teilt nun eine Anzahl von jiaiii-

haft gemachten und schutzlieiiUrftigeu Denkmalern mit: u. ii. i:i

Mahren <lie Hohlen von Slonp, deren Tropfsteingebilde die der Allels-

Iwrger (iputti- gleichkoinmen, ferner die Fel*klipi>.-n der Juraf»nu«tioi
ln-i N'ikolsburg, die Devou*c|iichtuiiKen In einem Steinbruche b-t

Krngan, die la-sonders im \ em1eitienmg<'ii n-icheu Juniknlkfels. ii

bei Irmesk. der Ih-rg Kuloui liei Nautischein, der zufolge »«•in-.-

geologischen Bildung eine merkwürdige Klora hat usw. In BVdiiiu-i.

komuien u. a. in Hetracht der Hans Helling-Kelsen bei Karlsbad um!
aus Tirol werden die au* Moraueuschlanuii liestehcnden Khipynimid. r.

bei Unzen angefrdirt. I'benins n-ichhaltig ist die Liste der botani-

schen Merkwürdigkeiten. So wurden «us Nieilerösterreich eine Heile

von Namen angemeldet, die »ich durch Alu-r, (iriilSe oder Kurin an-
zeichnen und deren \ olkstiimlichkoit durch besoudere Hezeiclituiii^- t:

ausgedrückt wird. Von wissenschaftlicher lledeutuiig sind auUerderi

zwei Ijsi'heinuiigeii in rler Nahe Wiens und zwar Keste aus <|.-r Ki'-

wit in der Herg»l|»>nllora der Klause bei Mödling. und Tertiarr.-t.

in der A.piilonarflora de* Kalvarienbergi-s bei Hallen, also in aller-

nächster NachtMirscIiaft zwei gegensätzliche Erscheinungen , I l.er-

reste aus einer wärmeren und aus einer kälteren Zeit als d:.

Lorlel and Lorelei. Im Zentralbhitt der HauverwaltnuK- Nr. Js

vom i. März d. J. ist auf S. II« unter den Siehcrhcitidiäfen am Mich,

derjenige au der Lorelei erwähnt Der hier in Betracht kommend.-
Kheinfelsi'ii heißt aber seit iiudeuklicheu Zeiten: Lurlei. Diese fest

stehende tn|M>gra].hische H.-zeirhuiuig rindet sich auch iu den Karten
blättern der Königl. preuß. Uindesaiifnahiiie uml darf daher wohl
als die amtliche angesehen werden. Wenn iu der ersten Halft-

des vorigen Jahrhunderts hier und da eine Venpiickiin^; .lies.-

rechtsrheinischen Kulsmassivs mit der auf dein linksseitigen l ! r

spielenden Itrentauoscheü Ballade versucht wordeu i«t, *o mag .1..'

für die damalige Zeit entschuldbar erscheinen. Kur das heutige tö-

schlecht innli aber der alte Name dii-ses Kelsens als ein Sjira. Ii

denk mal gelb-u. welches nicht durch eine jüngere Hez.-ii Imuii:

willkürlicher und phantaslis<her Art verdrängt werden darf. Es i--

das auch eine Kordennig des .lleimats. hutzes-, und der Huiel.

der sich kürzlich unter letzterer llezciclmung ziisiiiiiinengetan li.it.

könnte sich — wie hier beilautig und ohne Bezug auf den Naruc-i

Lurlei iM-merkt werden mag — ein weiteres Verdienst um «lic gu!.-

Sache erwerben, wenn er seine Wirksamkeit auch auf .lic Er-

haltung alter Ort s bezeic h u u ngen. insbes.inileri- der ln>i Sta-It-

erweiteruiigen usw. häutig ». rahr.lel.-n Klur- und StralSeiimuncii aus-

dehnen würde,
H. Hunte.

lafaall: l'tl^f. nOer W«ür.iltrv«£.'leti<<h anf l«lucken Orabd.-tikmriler ..';f

.lein Kirrhltof.- in 1
jit-pjw lltei; 8lrnlslli.d I - Zur Wi#sl.-rlw-n*leH.oi|C a<--

Aa.JlflHT MlVnsl.-TS V i-r ... i ».-hl .-h; .S.-ll.ltK Altnrtioi.»ri»ml.-H le-i t

(l*n.Ueiil>B.o.-rwttltung Wtsu.'lisAtistaU uiul Auikunfun-Il<- fur Mult.s hi.ik

»Ol der K'^il||lirt.en Trrtlllischrll Mt>clisehulr in Müj|rlt»-Il A..Krili|ruiU6 x,,i,

nia.ltvj.i.llil.-.^ in Kirrbe» «|.8terrr Hiilri, l,ii,„it.-n
^

Krtmltuni U»r kin-Mi.-».«-..

J.-s V.T»olluuu»«u>>. Ini«»i's der MnoiUtMiiwliing v«lerl»rHli«r|ii.r K.insl- iin.i

All-nionsitfiikiiinler in Hlull(«rl, Venia fiir lb-nkiiutl|>n»|rr l.i Laii.'l.orc

Vi.n .l»in H..iM-riili».i»*i'rk«- Kintst.l.-t.kiit.'.ler .In isi'hwi-ix-

\sliinl«-.ikiin.ler in i_KI.-rT.-U-U — X.uri.-i und Ix>r<*iei

I hr .11^ S3i ljrtrtl.-itui.ir vernutw.-nlii h Frh-dr. S. hulli»

Vertaic vcit Willw-Im Knist « SW.hn. B*«Tliri

Una-k dvr B.i. l..lni. k.n-j H. I,rtid«t K.n.t.
"

Nf 7.
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Die Denkmalpflege.
Hi*ratisK«Kpltc>n von der Sdiriftleitung des Zentxalblattes der Biiuverwaltung, \V. WilhelmstinUr W.

?< hrift|pi«>r: Otto Sarrazin und Friedrich Schnitz*1
.

VI. Jalirgnng.

Nr. 8.

Kr»i leint ulli s 1,1. i w..li..iv Julirli. Ii IMV.|f..n <l. •< h.itl«t.-l|.- W » ilm-l»i»lr >• Ii. »U|r» ).'• '•

iMn»i'hl. Atilrairen. ilurcli hnt. ojnr KtrelfbajulciiMmilurig intet im tiin-lili*ii<l».1 jÄliriU'li » Mark; für dal
AuhIiiihI H Mi Mark l'ür iti* AtinHimer di>« Zentralhtatte« der Hnuvr-nraltuug jälirlii-li t' Mark

Rellin, '22. Juni

1004.

(Alle Rechte vorbehalten!

Denkiiialpllt^e in Mainz im Jahre VMM.

Aldi. I. kariuelileiikirclie. oben rechu Kinjniu zum KJottav
lllii- Pli.ilii«rH|iliii-n tu ili-n Al»l» 1 Iii« ii «inil im Auf1rHK<' der Kladt Mahnt

dureh I'nif Se*-I> lwr*r-*telll wiirdt-n I

Wie diea bei ihm aultoronlaatllrh (tmllen hViehtiuu

»Ii Ke»ihiihtli>hen Hauten nlrflt ander« zu erwarten mir.

natura 'Ii' KwuttdrahndUer in ilcr stadt Mainz die Denk-
Mialf-tli j' iIit Provinz Iflii'inlM^M'ii in iiauz l>e«nnilerein

Malle ln-»i IniftiKl. K.» WM daliei nii Iii UlMUM li*i<ill, dir

Snq*t iiiii KrliiiltiuiK »Her Raulen, «*•• aut kiin»th ri»i hen

»der K*«rhri*btliclM*n ('runden für ilie stallt und die All-

i;i'iiii-iiili.-it wo Hciicwtuan »nnl. mit «Ion nriMdtijCMi

Portierungen einen modernen Ni»dtwr»en» in Kiuklam: zu

liriniP'». IM der limllen Zahl im »tudttnrben RrnltHi
Iji'liiiillicln r linudenktu»ler »pieM ihn I nfepriultang iler-

Milien in geldlicher Heziehunjj eine betleutende Holle. Hei

dm im lan-ntum der KiMtKnptmeuMlu heflmteadea
limiwirk«ii kommen iden* Krugi-u weniger in ltitmiii.

Die I Ii- u k 1

1

i i
1

1 .Ii . c Im-^<'„'|»'Ii- iIi-kIiiiIIi hier keinen wenen!«
li'-ln ii Srhwlerigitcltctti K» i»t ndlirli zu lierihk»iihtii:eu.

ilalt tlic Neuheit dm (innrtaea über d«'n I hnkiniil». hut/..

die I "iiki'iinliiit lilirr dir Art der j:c«eliafth<'he|i Heliaiid-

Imiie und die Weite iIit tie»ch»ft»lienirh» Miwie die

Knrchl n>r einer zu »riti.-hen.leii BrinatWUlJ <ler llnitwr
Inn Ii iiiN<rm»Uii!e Pbnknuigen von netten det Deukmnt-
pllc|K in manchen Kalten ilct Tätigkeit ilea lletdouat-

|i11e^ers liinderml in •len Wen trat.

Wenn ei tnitzdclu, wie nach»tcllclii| IUI eiu/.i-llii-n

llei-|iielell i!rzei|£t »erden »oll. in f»»t allen Füllen

VelmiKeii hÄ, ila, wo die Krhaltutnt <»ler Wiederlier-

itcHuittt \<>u Haudciikmnlcru in Kruge kam. eine Ivrfriedi-

Itende l.n-iii;- lurliimifiihri-n. »n i»t • Limit der haata Bewein <r-

• irinlit, ilutl nielit nur der dem lie—i- I, i i,.ntze iiImt I>«'iik-

iiiiilM'liutz zu^riiinle liejjemle tieilanke itra ue-etzlielien ÜrliataH »Her

in kUu-tleriM-her umi itetcliiehtlletwi llezieliuuu l»Nleuiiin-.-\i>llen und
eluiriikteristiielieii Bauteil umi Itauteile in kultureller llintirhl vimi

KniÜter Ik-.liiitini^ i>t, xuuleru »iieli, daU <lie Ileitiiiiiuuiittea dleava

lieüetzi-» umi ilie mii' ilnind ilamilht'a [in halltn Ihfpwkaatkai «e-

eitniet (retfci latky ilu-> ti»ti»4ile Ziel zu em-ieben.

I'uter ileu W'ieilerlierslelliiiieeii kinlilielier UaUWerlte war dir

•luri'li Herrn l'riil'. KidniiiierpT :ui> MOatbra lienirkle. in lierviir-

ni-.'euileiu Mnllr ^i-jluekte Si. li. rilllu' und iXafflnWIlUOK lief vnn Jall.

Ilii|iti>la umi .liiliunii Kmlerle IT7I ausavflilu'tea üeekeatretdtfti ma
St, l^'iiaz (Allll. 3 II. 4l ilie lieileutuim-Mill-te. Die Arlieil er-lreekte

»Uli weiter iiuf eine N'eubetunlung der \Viknte dp* Kirehearaautr*. dir

llcMellun^ der Kanzel, der Seiteiialt:ire umi der Clmr-tulile und
f.nel mit iler \i<uIh>ui»Iuui: der Ulgd ihren Al>-i-liliili. Ilei luknift-

lirten ile> (teaetanl Dbwr den Detikuialx-Iiiitz war >lie 1
1> -r-f • 1 1 ii ii t; drr

llecketrfbeakeii wrbtni weit vnrne*rhritte«: w konnte j.-iim-ii auf Au-
rejttMaa den Herrn l'nilateu D»uikiijiitular» Dr. Set) arider, der iler

Wiiilerlier»te|luna dievr Kirvlie wine pinze Kralt umi Krfaliruiik:

^ewiiluiet hat, iSe LVakauilfiAege in vertfeuEedeuetl Knnktca ihren

KinlluU didiin (gdteiid machen, daU nielit ilun-li anvcntaiMlenc II—

aeblfiaM rtea KireLwnvoKtandtw ibu lle-tauratiunnwerk •^•-iMri wenli-

l.eiiler war M aicbl intkjdh*ii, ilea dnrrli den Kiix'lieiivur>tand I«-

wirkten übereilten Verkauf zweier MÜrirtiaier, \ienie-i ho»i»er Kn-riii

kmiieii. welrlie die QueTÜflgc! zierten, wieder rm kuaimi^ zu uiaebeii:

i" i%l llttel>e|| jediN'b «rltell eine» elit>|iri'ebelldeu ÜnataM BOCh Vff
liajiilluu^eii.

ItiM-lil »iliwieriK lii^eu die Verhüll Iii»-«' hei dein mit eiuein ->liiuuii

Krker au» dein Anfaule de» |.V Jahrhundert» KndCttCB IlaWW -Zum
Puchs". AttgurtineniraBe !Abb.4i), Dt Verkehr rcrbinKte an
Iii -er Stelle uuheiliu>rt eine \ erbrritrriiiitf der MraBe, und ei i r

»ehieli jede Mii^liehkeit au»|Je»elllie»i'n . die l'a»»ade de» lhiu»e»

liier in wiinliw;er \Vri»r zu erhalten. I m die reiehereu Teile iler

StraUeiix-iti-, vor allem den » hiuieii Krker. zu retten, bat >ieh da»

liroUlierziiifliebe Mini»terium auf Vtiistelluii); de» Deiikiiud|<th-^i-r»

i'iit»rhl<—en. die»e Uautclfci l» ini \eiiliau einer I lirektiirwolinuii.' im
\n»i bhit' au den zu einem 4iyiuiia»iuiu iimziiliaueiideu jetzigen Ju»tiz-

|i»lu»l (frBhi Dall-ernerlmf, lil'i hb I71M] wiiiler zu M-rwemlrn. Si

i»t wi riit»le||» die Mie^liehkeil nelioten. die wertMilleu Mallteile, WrilU

»urh au anderer Stelle, der Altutudl Miiiiiz zu erhalten. «Janz abn-

Abbi 2. D-i .Biekeuhau- in Mainz.
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lieh mußte bei dem sogen. . H i • k i- n »> uu - Abb. -J im Hofe der

rTachsmarktkascnic verfahren werden. I'.- erschien nirlit rat.»am,

auf eine Krhaltung -Ii reizenden Häuschens aus dem Jahre 1 ."•14

an der alten Stelle zu drängen. I)cr kleine, zierliche Kau wäre, ein-

gepfercht zwischen großen, incMlernen Geschäftshäusern, in »einer

Wirkung völlig vernichtet worden. Au« diesem liniudc wurde \..r-

ge»chen, <len Kickcriliau seitens der Stadt beim Neubau einer höheren

Mädchenschule auf dem Gebiete de« Rcichklaraklöster» als Direktor-

Widmung wieder zu errichten, liier liegt die Möglichkeit vor, die

nächstliegenden Bauteile in geschickter

\VeL«e dem .liickenliau* anzupassen

und an dem zierlichen Gebäude einen

würdigen Kähmen zu gebeu. Die elien

genannte, zum Abbruch bestimmte
Klaclisinarktkuscrne war als Ihm
werk liedeutuiigslos: ihn' dem l'.Jahr-

hundert angehörenden Teile wurden
hei einem späteren l'm- und Kx-

weitcrungsbau ihre» Charakters völlig

entkleidet. Nur ein reiches Rcnais-

»uni-cportal (Abb. 6;, etwa au« dem
Jahre lliim, Minie zwei prächtige,

gleichzeitige Säuleu im Stiegenluiu»

schienen nrheu zwei einfacheren Tllr-

grwanden erhaltenswert. Für eine ge-

eignete Wiederverwendung dieser Bau-
teile wird die Stallt Mainz im Kin-

vernehmen mit dem Drukmalpflrger

Sorge tragen.

Außer der Flaclismarktk»»cnie »im

I

auch die umfangreichen Baulichkeiten

de» ehemaligen Keichklaraklo-' i
-

zuletzt Militärbäckerei, zum größten

Teil dem Ahhruch verfallen. Da.« Ge~
laude gehört zu den Tau»chgruu<lstUckcii

zwischen Stadt und Milititrl'chördc und
i%t teil» für «tudti»che, teil» l'iir Privat-

leuten l>e»tiiumt. Die Klostergi-Iiiinde

können künstlerischen oder kunxtgi-

scliichllichcn Wert uicht Iwanspruchcn,

dagegen ist die gewaltige Masse der

Klosterkirche mit ihrem interessanten

Noniieuelior von solcher Wirkung im

Bilde der Stadt und rou solcher kuiist-

und nrtsgescliichtlichrn Bedeutung, dall

der Denkiimlpflcger mit allein Nach-

druck fltr ilie Krhaltung eingetreten Ist.

Nachdem auch die Mainzer Mitglieder

de» Deukinalrates sich gegen einen Ab-

bruch ausgesprochen hal>en, kann dir

Krhaltung als sicher «orausgcsetzl

wenleu. Die Kirche lileilit, wie »eil

ihrer Krrichtung. eingeluiut, nur die Süd-

seite liegt frei an der Reichklaraslraße.

An iler ('horseite wird der Anschluß

der städtischen Gebäude in der W eise

geplant, dal) von der Mitternacht her

der l'hortril dir Kirche beherrschend

in ilie Krschcinung tritt, eine Ver-

besserung de» jetzigen Zustandes. Nach
Westen hin schließen an Stelle der

alten Klostergebftudc uud Umfassungsmauern , die einen reizenden

Durchhlick auf den hochragenden WestgicM der Kirche gestatteten,

. I. ti > i i:i< list Privathäuser an: aber auch hier ist Fürsorge getroffen,

dall die Vermittlung zur Kirche hin sieh möglichst günstig gestaltet.

Der au »ich ideale Gedanke, den wächtigen Wcstgiehel der Kirche

freizulegen, d. b. ilie Gebäudeflucht »oweit zurückzuschieben, daO
vor der Westseite ein freier llatz entatehe, war mit Rücksicht auf

die iMssteheuden Verhältnisse uichl ausführbar.

Seit Beginn de» IM. Jahrhunderts beHndet »ich die Stadt auch im

Besitze des K aruietit enk lost er» (Abb. I) und der zugehörigen

Klosterkirche. Der höchst eigenartige, schöne Kircheiiruum, dessen

Vollendung in das Jahr I4IU fällt, diente, nachdem er den kirchlichen

Zwecken entzogen war, als städtische Sietierlage. Die Ihiuschäileu

v<Tgrüßerlcu »ich von Juhr zu Jahr, M daü jetzt der Kindruck der

Kirche recht traurig ist. Nach einer eingehenden I iiti-r»urhung ist

die Instandsetzung de» Kirchcngehaudes ohne bedeutende technische

Schwierigkeiten möglich und mit Rücksicht auf den Ihiuzustaud un-

verzflglich vorzut»erciten. Vor Beginn dieser Arbeiten muß über die

fernere Zweckbestimmung de« Kirchenraume« ent»chleden werilen.

Dii-»e Krage i»t noch nicht endgültig gelöst: es l««>feht jedoch aller-

seits die Ansicht, daO nur eine würdige Wiederverwcrtuug in Frage
kommen kann, hei welcher der prächtige Rauiueiiidrurk ungentiirt

zur Geltung kommt. Da« malerische Bild der Klosterkirche zur

Kannelitenstraße bleibt unverändert erhalten.

l'nler den verhältnismäßig geringen Kesten iler mittelaltor-
lichen Befestigung der Stadt Mainz ragen die I > id< u Tortunue
au der KheinstraUe. der llulzturm und der Kiscrnturra, durch
ihren wuchtigen Aufbau besonders hervor. Während erstercr im

Besitze der Stadt verblieb und v.ir einiger Zeit in geeignet« Webe

m
'6 ff

All.

I».

II

Vbb. :s. St. Iütiazkirrlie in Milium. Inneres \or der Wiederherstellung.

Wiederhergestellt wurde, kam der .Fjseruturni" in dal Kigentuin

der Militärbehörde. Wenn e. dem Mainzer Altertununrcrein auch

bock umrechnen W, datl er im Interesse der Krhaltung <to «je-

schichflirli und knii-tlen-. il wertvollen Baudenkmals v erilttltniaajtUifJ

bedeutende Kosten und große Verptliehtuugeu »ich aufzuerlegra Ik-reit

war (Vagi, hierzu s. 'A'-). Jahrg. l!«M d. Zelt-»chr. . so ist doch nicht zu

verkennen, daß i» vielmehr eine Khrenptlicht der Stadt Mainx *e|t's'

ist, dieseu mit der (htsgcschiclite so eng verkiiiiplten Turm zu er-

werlMMi und mi seinen Bestand dau- • <• Im tii. Knie genaue
Besicbtigiing ergab, dall ihr Baiizustand in keiner Weh» gefiUinlet

erscheint und die Vornahme kleiner Au»lii-»»eruugen und lOrgänzunajetl

Lei vorziiiiehinender Herstellung de» Turme» nur \erhältnismjtflig gr
ringe lii-blmittel erfordern winl K» steht nun siclier zu erwart«-n

daß die Stadt Main/ die Gelegenheit ynr l'.rwerbung ili-» KiserUtarnH"»

Ix-nutzeii wird, um der Zukunft 'Ii— n stolzen Zeugen lUitrimllw
Wehrhaftigki'it zu erhallen. I'.in «. ii Ii. -i |. r Irulunittelalterlk-hen

Weh ran läge iler Stadt kam Is'iin Alil>ruch eine» Hauses an der Rhejar
»traße in der Nahe des llolzturuics .in» lacht, eine rumänische
Pforte im Zuge der Stadtmauer gegen den Rhein hin, die in allen

l'in/> Hielten »..Iii erhallen miu ls'»ehi'ii|eneu Verhältntäani and obur

Dig
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Abb 4. Portal der St Inavdtintie in Mainz.

Abb. .'>. Portal uu der ehemaligen rlachsiiiarktkascrnc

in Mainz.

Nicht BnalMtcn, aber dock beaekhaend für dla Krhauiingszcit,

den Anfang de» IX Jahrhundert«, ist. Uli eine Krhaltung dieses H.ui

teile* un der betreffenden Stelle in ermöglichen ist, dürfte nicht leicht

zu entscheiden »ein. Die jetzige Strattenhöhe zeigt gegenüber der-

jenigen aus der Zeit der Pforte einen l'ntcrschicd von über 2 m.
außerdem füllt der Bau voraussichtlich in eine neu anzulegende
Straße, ihr l'rotil versperrend. Ks will demnächst eine Heratung der

Mainzer Mitglieder des Drukmalrute» mit drin Dciiktualpfleger darülier

stattfinden, welche Maßnahmen vorzuschlagen sind.

Andere Arbeiten »ind zur Zeit in Vorbereitung. So wurde im

Jamu durch den I>eukmalpt1eger eine eingehende Prüfung aller

öffentlichen llaudenkmaler und in die „Ucnknuilliste* aufzunehmenden
Privatbauten in bezog auf ihre Lage im Straßenhild und die im
Ijinfc der nächsten Jahrzehnte notwendig werdenden Kegtungen und
Krv* eitern ugcu der Straßen angeregt und weiter verfolgt, damit
nicht von Fall zu Kall, sondern möglichst im Zusammenhange die Be-

einflussung iler Strnßenbilder durch etwa unvermeidliche Verkehrs-

verbi-sserungen geprüft wenlen und »o in weitgehendstem Maße die

Krhaltung des geschichtlichen fluniapil durch Sicherung aller wert-

vollen Hauten und Krrichtuug entsprechender Nachbarbautcn vur-

iMTciti-f werden könne. Diese» Vorhaben ist ein weitere» Glied in

der Kette der schon seit den Jahre 1S98 verfolgten Bestrebungen des

Abb. tl. Krkrr ih-s llattMt Augustinerstratte t>7 in Mainz.

liroüherzogliclien Ministeriullis, alle aclicmatisclicn Straßenregclungen

und Stailt<'rwiiteningen auszumerzen, die greiirnet erscheinen, das

geschichtliche Gepräge der Städte und Ortschaften zu l>eeintrachtigen.

Allen diniCfl Ah-icliten liegt die Anschauung zugrunde, daß nicht

nur der gesetzliche Schutz von einzelnen wertvollen t»-bauden,

-ondern tlMMO sehr die Sicherung de» ganzen Straßenhildes dazu
beitragt, das OrtebiM zu erhalten. Kine solch weitgehende Betätigung

wiire ohne vielseitige Anregung und ruterstntzuiig nicht möglich ge-

»i-si-n. Das anerkennen-« erte Kutgrgcnknniuicn der städtischen Be-

hörden und ihrer Vertreter «oll hier besondere hervorgehoben wenlen.

Un die Aufstellung der Liste der Privathauilenkmäler haben sich die

Herren Direktor Linileuschmit, l*rof. Neeh und Kentner Heinrich

Wal lau in hohem Maße verdient gemacht. Kerner haben die Herren

Prälat Douikupitiihir Dr. Schneider und Architekt Kudolf Opfer-

maaa durch vielfache Anregungen und durrh rntersttitzuiig mit

»i->.:iM -haftlicheni Stoff ihre hervorragenden knnst- und nrts-

g-»chii htlirheu Kenntnisse in ilankciiswerter Weise in den Dienst einer

Sache gestellt, die berufen scheint, segensreich nicht nur in der Stadt

Mainz, sondern auch im ganzen Land" zu wirken.

Danaatadt Prof. Putzer, Denkmalpfleger für Hai tili i »Will
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Streiffeiige durch Altliolland.
Vom (Jeheiiueii Huunit K. MBklkr in Schleswig,

Ahl.. Alte* Rathaus in Amsterdam.

4:
4.

IM. J

*K T

1
Bflern- Ii Torf-

M-Unc-ht o WiiikI-

r-iirtntk«

At»M. IIauh

im Luttüc-Ottdofn

in Alkmanr.

II. AHliollandUrhe KiiufnuniishiliiN« r.

Im friilii-n .Mittelalter liilriete in rlon hollünriiselien

Städten für ria» Hau» des Dürrer» (rfoieh wir in rieu

»orihleutsehen Landen der Holt- uml Karhwerkl>au die

Item-i. und mir u-rriiwlt wurden SMabanten erricfatel.

W ar «loch in einer so bedeutenden Stmlt wie Donliechl
um I.IUO ria- Mutilans ikm'Ii grouteiitcil-. au-. Holz

ausgeführt. AU aller rief Stcinluin <len lliil/.lian zu

u-rilrüiiceii begua« i->t riieser I'iiim'Iiwuuk ein alhXC-

lileinerer geweitet! als X. II. im llelltsehi-Ij Nieilepsjiell-M-Il.

Vnmelimlirli lim« rier Mangel an einli'iininrlien llölzeni
sowie iler reiehe Vorrat «u Kolmtotfen fiir <lie ller-

Ilm - von Zabeln hierzu heipetrap-u halten. Wir
aehen "lie |:leirhe KrM'lieinuiiK einige Jahrhuiulerte später

in den HOWMHubrilBI Märchen uml auf ilen Hallig-

N lih — wi^r- Holstein* Rieh vsiislerlinlen, WO «ler Zie({ell>aii

lieg Kai-huerkli.ni im 17. Jalirliuinlert am h Ihm (leg Uuri

Heben Hauten nahezu vxdbttndbj rerdrengte. So Nadel
man mieh *. / in ilen etiientlieheu Stallten llolhinri» nur
wenige llnlz' uml Kiiihwerklwiuleu erlialten. uuri lUüM
zeigen keine bctMMMlnM hohe Stufe rier Au*lrilriun£. wedn
mu h rier kiinsllerisehen. muh nueh rier tecfaniijchgp Seit.-

I »an letzte ImlziTiie <.'iel>elhaiis in Miriileiborjl

wurrie vor Jahren in rier l-anj:- Helft -StralV

abgebrochen und nach dem Harten <l<~ tfueeunu
«ler „Seet&ndiechen wbweoacbaftUcliea flceril

seliaft" BbcrfPbrt In Aun-rsforl unri in Alk-

uinnr linrien sieh ikm'Ii ein |Miar einl'arhere Kueh
werkhauteu. uml im Iteguinrubof in Amsterrimu
weist ein* «ler sehuittlcn (iiei>e|hiiu*rhen wenic-
»tena lilier «lein massive» Krri«eselni**.e noch
einen aus Holz heUBWteHtee uml mit lotrechten

Bretten bekleidetes Oberbau auf.

Mach Verririinx'un". de* eigentlichen Holz
liaues liilriete sieh iu llollanri eine cinonartii:

Verbindung von Steinbeil uml llolziiuu au-.

welche auf ilen ersteil llliek seltsam anmutet.
Man sieht sonst bei Verl>iuriiiii)( Ix-iiler Hau-
vvei->eti ej als ilas iihlielie uml folgerichtige

teil tni^ellrieii I ntcrh.lll aus Stein uuri <|eu

luftigeren Oberbau aus Holz herzustellen. Hier

wurde gerade umgekehrt verfahren unri die Kni-
••c-clioluiiaucr au rier StraUc au* einer KVihe von

! j r
Ahl». X

Abb, 4. Schnitt

riurrli die KrontiiKiuer.

Abb. 9 Iiis Apotheke am To|>fuiarkt in Middelburg. Krueuert riurch Architekt s. v. d. Meijrieti.
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•ItIIijiii« mit llolzunt« rliau

in Veere.

lüelienliulzpfo-teu iii-liililt'1, wälip'nil der er*te Sfoek iiml «Irr I >;«• h ^ i 1-1 sum
.in» /Jvffim inlet iui» Zi-n-ln üi Vi'rliiinluni; mit ll.m-li iii ff «nun 1 1 wurde. Vnli
alten Alilülduimen zu urteilen, muH diine llauttei-e gerade in den llaii|>tstr.illiu

<I<t boillndisrhm Städte im 17. Jahrhundert dia Hinei pwetea wein. So zeijft

•'in liilii des Müler- Herelilienle im Kouiitln li« n Mum-iiiii in Hrliie-el ilie -inlliehe

Seite ili- Marktplätze* in lliuirlem WWMlIinilVll mit ilerartiuen IHtH-MW bwttlt
Aueh iiuf ilem in

Allb. I »iedeiyejrelle-

neu. da* »Iii' Itntliati«

in AMMtowl— dar-

stellenden K 11 1 ifi-r-f i< Ii

»iwl neben dein Htndt-

MUIM link- /.»ei tJic-

helllall-er iluriie-tellt,

ileren llulz-auleii des

Knlne-elm—es Midi
tbjtrhnbildet« Rrante>

nnccgiebel trauen. In

liei'len Städten sind

iücm Hauten jetzt ab-

Kelimelicn iiik t «lun'li

Neubauten eractit An
anderen Orten Hintl

unter lleilielialtiinu de*

Illlen Müllem iler «l>e-

ri'll (teselllls.se l£erilile

.Ii- merkwunlitfeti Krd-

UesehiKse iim^elinut

worden. XVu letztere

silier noeh erhalten

sind, wie in Middel-

luiru. V'tBW, Alkmuar,
l'treeht Ii»«.. handelt

t» sieh ylenlimlK um
linuser in den »iihti-

tmi. dem Markte h<-

iiaeliliarteii unil für

den Betrieb Mm lliithlel

«der (iewerba bevor!

zimten strailen. Auch
ilie isiuze Kiiiri'lihini;

dieser Hauweise lilUt

keinen /»eiie daran,

1I11U die Mauser für

I lalldelsherrell llder i il-

»erlN-tre|lieu<le /.lltfe-

trhnitten »»reu.

W ie au» den Ab-
tliMlIllp'll ZU er-e|MMl,

i-t <lie Au-Iiililuti:: den

ganz in Stutzen auf-

gelösten Krdueseliu.-^ I

iiiinier ilie gMchd.
L bot einem niedrigen

stein«» ke|. dmr durch
lie ISagumdbite und
den Krllerlmls uril-T-

hrtH'hen wird, »leiten

auf eiuer Sehwlle in

Kntfernung wo HO bin

1*1 ein Marke Kiehen-

pfiMtCO, die in etwa
l'.4ii m lioha ein Rlhn
trauen. 1 hei letzterem

setzen neue I .HU III liohe

stutzen auf. »•lehen

» ie.Jer • in Kahm unil,

Mir dein letzteren aus-

Uekraut unil ihirih

hohe llnlzk<in»»leii ge-

stutzt, eine Seli»elle

auflauert. Auf d|e*ef

bul rieh daM 'lie

hui—-im- Miunr 'le-

ersten Stnekes unil dei

llaeliuielH'l-auf. IJcfCHI

dll» mittlere Itiluii lehnt

sieb. Mellaih lieluifü

llesserer I JelltU'luinU

mit ruekwHrt- cerieli-

tetem <iefalle, da» den
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Itcischlug schützende Vordach. Wo die alte Hinrichtung noch ganz
iiiiM-r-i-iirt erhalten ist. sind die Plantet unter dem Vordach mit
Kluppläden versehen, (Iii- «ich um eine lotrechte oder wagcreehtp Achse
drehen. In ilru oberen Geschossen ist meistens die niittlrrp Fcuster-

Öffnung als tadehrite ausgebildet. Dir Fenster der oberen massiven

KnMten lial>pti entsprechend der im frühen Mittelalter Üblichen Hin-

richtung vergl. das romanische
II. in« auf dem llurghofe in Soest,

i
1

1 1 k 1 1 .1
1

1 1
1 .

1 r.i ::. s. i>7) Fen-

Kterirrenze im-i Haustein und In

den unteren Plflgebt doppelten

Ver»chluü durch Lttdca und
Fenster. Ii» den Gegensatz
«wischen dem Mark dureh-

brochenen Krdgeschossc und
den breiteren Muinrflaehen der

oberen Stockwerke temBehsl zu

Verdecken, pflegte man nntei

den Fenetern dm Bieten Stock"
Werkes einen au« IWkstcincti
gemauerten Fries anzuordnen,
der ciugcfaUt oder unterbrochen

wird durch die hu« Haustein

njeanilelten I Siebebtoine.

K« kai. ii wohl keinem
Zweifel unterliegen, dall die

Krdgcschnllanlage du» l'lier-

hlnihsel des alten Holzbaues

bildet. Man hat den al« vor-

nehmer Betenden und feuer-

sicheren DtdnbM für die l'm-

tanunntwinide des Uhu«.-« au-

wenden Wullen, mochte al>er

(hm \ urteil der reichlicheren

und biipicuiercn l.ichtzufuhrung

im Hrdgcsehosse nicht auf-

gellen. Auch traute mau den
starken Hichenholzpfnstcu ge-

nügende Tragfähigkeit zu, um
den schweren Stcingichcl zu

Ingen. Im Hr«lgc»eho»se war
die Knatehnng und schnelle

Ausbreitung eine«. Feuer» wohl
weniger zu furchten, daneben
das l-o-.lieu eines Urämien hier auch leichter al» in den oberen

(ianchomen. Kiue möglichst grolle Uchtzufuhr war gerade im Knl-

gescbOJHC, das I - * i grolter Tiefe des Itaues mit l'pkammcrn und
Kellcrkaminem ausgestattet war, durchaus notwendig. Auch das

rberknigcn de» iilieirn massiven Mauerwerk.« Uber die Front dp~>

Krd fesche issi-s hinan« wurde zweifelsohne muh Holzbau fllieriionimcn.

I>ul> man im benachbarten Flandern, wo der llausteiulwu größere

l'degu und Kutwickluug gefunden hatte und wohl auch reichere

Mittel zur Verfügung standen, diesplben /wecke auch im reinen

llausteüiliau zu erreichen wulSte, das beweisen die daselbst noch
erhaltenen Gildehauser, z. It. da« der Schiffer in Gent und der

Schützen in Antwerpen. Hier sind nicht nur die Mauern des Krd-

licschn«.«e«., sondern auch der oberen Stockwerke mit grollen Fetister-

lUehen durchbrochen und iu ganz schnmle Hau.stcinstfitxeu auf-

gelöst (vergl. Abb. 9).

Uber die weiteren Einzelheiten der beschriebenen Bauweise
geben dir- Abb. i bis x Auskunft. Das Haus de» Apotheker«
vau der Harst am To|ifmarkte in Middelbur); ist in den Jahren IM
und II«»» nach den Plauen des Architekten v. d. Mijdeu wieder-

hergestellt, worden. Auch die Fensterladen und da.« Ilolzdach Uber

dem ilcjschlngc Beben ihren alten farbigen Schmuck wiedererhalten.

In Middelburg steht noch ein ahnliches Häuschen am Marktplätze,

und bei der Wiederherstellung der Häuser iini Halan|ilatze nelien der

Abtei hat Vn hitekt Frederik» eine llenaudnge mit reizvoller F.cklösuug

iu der alten Bnuweiss geschalten (Abb. ••). Das in Abb. 8 dargestellte

schmale (iiebelhaus ist in Vecre. der Middelburg benachbarten Stadt

auf der Insel V niederen, gegenüber dein Stadthause erhalten. Die

beiden Ilauser in Alkmaar au der Kaistralle l.uttik • I tudorp Abb. 2

ii. 7 sind noch beute ftir Qeecbtftetwecke in Itenutxung. Hwinnlen
i'igeuartig ist der Oberbau des grillieren Hause» mit seinem reichen

Zicgelfricse unter den Fenstern de» ersten Stockes, den uiit Hatistciii-

kartu«chen verzierten Hogcnfcli lern der Fenster und den l.uken-

offuungeii der SpenherlN.ilen. Der im Jahre UKW errichtete Hau
werde issä wiederhergestellt. Die in Abb. 1 dniytetteflte jetzige

(•rundriUaiisbilduiig aebeiut, muh den Kuiislfoniien des Hinunel-

hettee in der Stube hinter der Diele zu «ehliellen. dem IN. Jahr-

hundert zu cntstauimeu. Vielleicht war das Haus vorher mit älut-

Abb. Id. Haus in Krempe.

liehen l'pkamluern wie diu» Kdumer Museum (vergl. Alischn. I, S. SU

bis ,'ö il. Jahrg.) eingerichtet.

Ks kann nun nicht auffällig cr«i hcinen. wenn in der durch Hol-

länder erbauten schleswig-holsteinischen Stmlt Kriolrichstudt »ich

Anklänge an die beschriebene Huuwetsc vorfinden. So ist au d.-r

sogenannten alten M Ii nie daselb»t fvergl. Abb. j auf S. I'J u. t.:

r m
lilil

Abb. 11. Frühen»: Pfarrha

Abb. Ii. Haus in der Nonlerstraüe in Meldorf (1579).

li Dpiikmalptl. l!n!lj zwar nicht eine vollständige Stutzenreihe in.

Erdgeschosse angeordnet, aber die Ziegclpfciler zwischen dem breiten

Tor und den seitlichen Fenstern - ml auf «las äuliersle Mall cüi-

geschrankt, «o dall die llolzgewände dieser Dffuungen mit als trageude

Konstruktion wirken tnlieMB. Auch der breite Ziegeltrie.« unter il<T

lirüstuug den ( iberstn. kes ist in besonders schöner \Vei«e vorhanden,

desgl. die Ulken und Fensterläden. Nun stehen aber auch iu den

Übrigen Studien der »chlc»w ig- holsteinischen Westküste, in Ueanm,

Mei.iorf. ttHstei und Krenipe, no. ii eine Keihe vou GbbeBnlustra.

welche nach niis|erlandi«.her Hanwei«.- im KrdgeeehoeM Fachwerk

und darfilHT einen massiven friesischen Giebel aufweisen. Auffälliger-
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wei«' ist hier da* Fach werk nicht *o stark wie in Holland durch-
brochen, sondern rntsprii-hl genau der "IttttoHl Aul:»««- <-in—

uii-cli r-iii lisiM'hcn Klciustndthatises. Besonders eigenartig ist «Ii«-

Konstruktion eine« lluu-.- in der Oroßcn Straß«' zu Husum (abgebildet

in der Architektonischen Rundschau 191)3, Seite >•.(.. 1'brr dem Erd-
geschosse kragen sechs starke llolzkonsolcti aus. zwischen denen
F'lachlmgi'ii gespannt »ind, auf deren vorderer Kante der mit Blenden
iiiul wagereehten Geeinten gegln-di-rtc Uiebel aufsetzt. In 4m Stadien
Meldorf, Wüster ! Krempe ist iler l'ntcrltau den oberen massiven
tücbels wie in Holland durch ein starke;., auf Konsolen vorgekragtes

Hülim gebildet, das vielfach eingoschuitzte Inschriften tränt, Seihst

wo da» untere Fachwerk nachträglich durch luu-ssive Mauern ersetzt

ist. Mieden jene Schwelle und die Kniisolen erhalten, so z. H. am
Spritzenhaus in Wührden. tfcWCB idtertiiinhehei Hnckstcingh'hel 1.M9
eriiaut ist 'abgebildet in ileu Baud«'iikinülcni IklllBlwIt. llolHoilil

Hand I. Seite I >'.';. Das Maus N'orderstraHc in .Meldorf (Ahli. Vi ist

nuchweislii'h <|er auf dem Türsturz eingegrabenen Inschrift: DE •

SEOEN . DES • HEUEN • MACHT BUK AMC • A1XK • MoiE
ANNO • 137!) LANGE l'KUs • CLA& l.

r»79 errichtet. Die Architektur
de-, tln-bcl» erinnert au die llusuiuer, l.flncburger und Luderker
Hat' ksteitdiauteii. Hin jetzt abgebrochenes bernu libartes Haus in

derselben Strafte hatte ülicr einem aus Fachwerk hergestellten Ohcr-
stocke ebenfalls ein massive* (lieheldrcieck mit Hlenden. welche durch

aufsteigende Rundbogen aligc»elilossen waren.* ; Vor allem fallt aber

der hrcite uml hohe (iielicl des ehemaligen. ItiDl erhallten Pfarrhauses

in Meldorf auf. Die (iichclhlendcn sind durch doppelte RnndbOfCn
überdeckt und durch kräftige (iesimse unterbrochen. Die Schwelle
iles («ichcl* wird durch Konsolen uml sechs krallige Kii lu nhulzstiele

getragen (Abb. Hj. Die iihulicheu Hauten in Wüster und Krempe
in der Klhmarsch stammen ebenfalls aus dem Anfange id-s IT. Jahr-

hundert». Hier kragen auch noch die Hackstciiigicbcl in mehrfachen
Abstufungen Uber. Di« Auskragungen sind durch zierliche Backsteiu-

kiuisolcu (»etrageri (vergl. Abb. 10). tirolte Teile der Krcui|»er I

Wüster -Marsch sind mit hollan-liscln-n Kolonisten bis*iedelt. In den
Städten der Seemarscheu Meldnrf und Husum bestand ein lehhuftcr

Handelsverkehr nach Holland. Handwerker und Kuustlrr gitigeu

hinüber iiud herüber. F.in/.elne Kunsthandwerker in Husum sind

nachweislich dauernd von Holland nach Schleswig- Holstein ut» r-

niedelt. i. B. der Suitgcr van tironiugcti iu Husum. Iv. Ii. ^t daher
nahe, eine I licrtragung der eigentümlichen Hau« eise von Holland

nach der deutschen Wasserkante anzunehmen. Vielleicht gibt «las

Auftlmleii ähnlicher liauten in mich anderen Teilen unserer Küsten,

laoder weiteren AufschluU ül>er derartige Beziehung«-!! zwi-clnn
Holland und \ordileiitschhiuil.

*) Vergl. d. Abbildung in Haupts Baudenkmäler llaiul I. Seite 13*.

VemiisHiti's.
Flr den Krnelteriiiiirsiiau 4er K lieh, |n Ammentehweler wird

mit Frist Iiis zum 1. Oktober eiu dankenswerter Wettbewerb unter

deutschen Architekten ausgi'Schriebeu (vgl. den Anzeiger d. Nummer/.
Auf die Kirche haben wir bereits im Jahr«. l'JItt d. Bl., S. 31 auf-

merksam gemacht: sie stammt aus der besten Zeit dertintik, und es
destanil damals der glilcklirherwcise uieht ausgeführte l'lan. die Er-

weiterung durch Abbrechen de* Turmes uml .'ine» Teile» der Kirche
/n erreicheu.

Die II, UaoiitTfrsaminluiitr de* Hanverele« für tieaeklehte und
Altertumskunde tindet in diesem Jahre von Moutag. den 4. bis Mitt-

woeh, den d. Juli iu llettstedl am Harze statt. Im Kmpfaugshurcsiu
des RnllHunee daselbst werden ilie Teiluehiuerkarten (i Mark für

\uswartii;e; mwie die Kalten fiir das Festmahl C2,.'<0 Mark) vom
4. Juli ab aiis.'i-jedeii, Aiimeldungi'ii zur Teilnulmie «enlen bis zum
'.'>. Juni an PtaflaMöf l'r.mtz in llettttedt erdeten.

Alte Imtrhrifl an der Klrehe In Xebra a, 4, l ustrul. An der
Südseite des Turtiie« der Kirclie in Nebra a. d. I'nstrut. findet sich

ungefähr ä in über der Knie, I tu von der Südwestecke entfernt, ein

Staudbild unter einem Haida. Inn vgl. Abb. I), einen Mann :A|Mi»tel'r;

darstellend, der mit beiden Haudeu den Italisch seine* < Ibergew unde»
anfallt: die Figur wird getragen von dem Oberteil eine* Manne», der

auf dem Kopfe eine eng

anliegeD<te Kappe trügt und
unter dem linken Anne ein

Hin Ii zu halten scheint;

da» ttesims der Kragstein-

tigur ist über eine unten

seitlieh angebrachte In-

»chritt verlängert. INew
Inschrift ;vgl. Abb, ist

drei/eilig und leidi-r am
linken Rande oben und
unten bi-srdailigl. die Buch-
staben sind erhalieu gear-

beitet. Die Sehrirtfluche ist

1,12 in brcit und 0,37 in

hoch. Trotz vieler UPJn
wollt«- es wegen des dort

beständig wehenden schar-

fen Luftzuges nicht ge-

lingen, einen genügenden
l'apierabklatsch zu gewin

neu: endlich habe ich von
einem Töpfer mit Ton
einen Abdruck nehmen und
davon einen liipsausgull

machen lassen: dauaeh ist

Abb. i zugrunde liegt.

Ib-rr l'farrer Dr. Hergner iu Nbebwill glaubt «ie fnlgenderiimuVu

lesen ZU o.

/i|liart\

I nder Ja
\ipiint /

poa iiur • inilleiio • nuarteano - tjuoifuc • Kileno
omniiim oiiiduniiii iu - titluiu - aj • novis istiim

Abb. I.

die riiotographie gemacht, die llliaereff

eonaeeularii • Muji • petia • angularis

.an dem 4. (oder .'>.. «Tg. h-ria: des Mai wird der g<<ra<l< d r

auch) ein Jahrhundert alte Keksteln gelegt im Jahre bin;

auf den Titel aller Heiligen, wenn du diesen kennst". Au
dem harharlsi-hen luitein und der noch barbarisiiiereu Silbeiimi-ssung

Abb. 2.

llmef leouiuischen Verse braucht mau keinen Austoll zu nehmen,
denn wie wenig man sich im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert

um die Formen des klassischen Lab in kümmerte, «laflir lieg<-n Bei-

spiele genug vor. alu-r dennoch i-t «Ii«- oben angeführt«' l^irt nicht

in allen Teilen zu billigen. I. Der Stein ist kein Kcksteiu. keim-

jH-tra angularis, '.'. dall man einen Stein deshalb, weil er schon Km
Jahrc da lag. mit einer besonderen Inschrift versali, ist auch schwer

zu glauben.*) Aber die Jahreszahl, die ja iu d.'r zweiten Zeile eiche*

zu lesen ist (auch das quOttjUC ist richtig, da über dem i| iu dem Treu-

nungsriihnichen deutlich eiu kleine» o zu erkennen ist , stimmt zum
Bau des Turm«'S. 1341 wurde die Sladt sjinit der Hurg Nebra von
Friedrich dem Krusten oder Streugen iu dem bekannten Bruderkrieg

zwischen Friedrich und Wilhelm von Meilh-u so vollständig zerstört,

daß die Itewohuer ilie alte Statte ganz aufgaben [daher Horb beute

in den Flurbreiteu die Namen Alteburg, Altermarkt, alter (tatte*-

arker u. ilergl.) und sich auf einem IfldUcbef gelegenen Blinkte, wo
die Sta«lt und Burg noch heute liegt, anbauten. Nachdem die

dringendsten Artieitcii für die Xcucrhauuug ih-r Häuser uml den
Schutz durch Mauern erledigt waren, konnte man zum Ihm eines

neuen ( iotteshauses schreiten, und dazu stimmt das Jahr 1410 der

Inschrift. Auch die gotischen Formen des l'ortals mit dem Kidd-

des heiligen Cn-org) und der Turmfeiister verraten eine gleiche Zeil

(die Kirche selbst ist durch mehrfach«' Brande ganz vernichtet uml
ist iu ihrer jetzigi'ii Form «'rst nach «lein Brande des Jahres 1655 er-

bant worden), ob fn-iln h .ponitur" am Anfange der zweiten Zeile

steht, kann fraglich erscheinen. Jedenfalls uiuU au dieser Stell«' das

Zeitwort stellen.

Für die dritte Zeih' bin ich durch die Freundlichkeit ih-»

l'rnvinzial- Konservators (ivuinasialilircktors PluBiwani Dr. [«Micke

in Stettin in «h-r Ijige, eine andere, wohl iM-ssere IvcNirt vnr-

zuschhlgetl. Die Rette des erst«'!! Itm-hstubeiis lassen sich am
betten auf die Majuskel A deuten, hinter der Lücke folgt dann,

fast sicher, x p in, d. h. Cbrittuui, <* wäre danach zu lesen Amin

*) Herr Dr. Bergner stellt als zweite Vermutung auf. dal das

MM 1-iris sieh vielleicht auf Maji betielien könnte, .am vierten

(Ahlften] Tage iles huuilcrtudirigeii Mai -
, leider lallt .ich üImt «Ii«-

hTbauung der frilhercu Kin de ..-ar nichts ergrutnlen.
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ii. Juni IflOI

|Hist Christum, t i r 11 1 11 11 1 -i miMTi- Muni, also um Ii wieder #
- i u le.mi-

uisehi-r Vers, wie /u erwarten war. Nur für die erste Zeile lili'ilii'ii

uoih Schwierigkeiten, insofern eunsecularis nieht gauz siehcr i-t:

etwas ähnliche« wird ilun li da« siehere angularis u1I>ti liii^x empfohlen.

Hoffentlich Karlen tleli Helfer.

Berlin. I'rnf. Dr. Mich. Bngelmnnn.

Von den ircnialtrn (ilnsfciisterr der KIIkuUH likirt-hr in Mar-
borg hat dos Königliche Institut für (•lasmalcn'i in Cliarluttculiurg

diejenigen der drei i-tlii'lii'ii Seiten llca |ml)goncn t Kt<-In»r<*^ wieder-

hergestellt. I)» die Ken-ter iter Kinhe «ich in zwei < le«iho-.son auf-

hauen, mi »iiul ea im ganzen sechs Peittter, \ «• denen dB jeden tob
einem linsten geteilt ist. der veniiitti'N zweier spiixiiögeii «las von

efaunn Knfat gelullte Bognfthl trSKt. Nicht alle der lila-gemähic

nehmen noch ilir<' ursprünglichen Standorte ''in: denn hd der um
da* Jahr 1833 stattgehabten htflamladatuig wurden diu TOrhnndeiien

Beate) um lllc Fenster zu fnlli'ii. aneinander gesetzt urnl ergänzt: llie

damals hinzugefügten, den gegenwärtigen Ansprüchen der Denkmal-
pflege nicht mehr genügenden Teile wurden jetzt beseitigt uii'l in

Antikglas neu hergestellt.

Die schönsten, kiuaHKcaeMcIrtllcli sehr heiletitannien, jedneJi wenig
bekannten Fenater vtantaaet] au» tief Bnuaell der Kirche, 'li>' aU eine«

der ersten Werke <lcr tiotik in Deutschland gilt (IS33 In» lifl-St:; sie

folgen in ihrer Stilaul'fassiing aber noch der älteren, an untiken und

hv'xantltdecben VorfaHtlem gebildeten Knnetweine. Die hebten Kenntet

der mittleren iimt <la- untere der linken Seite zeigen duhdtlidie
Anlage, je ih-r Standtiguren in lebensgroße, welche in ihrer vor-

ni'biui'u Haltung und dein kitten Faltenwurl Ihrer UewSnder sich

als Zeitgenossen der Bildwerke in Naumburg, Wechsellmrg mnl

Hamberg bekunden. Nebeneinander stehen der auferstandene Heiland

nnd die „Mater pu Ich ri t ud inis. d i leet iou i s el timori* et nnarJa et hm Ine

snpientiue" 'S. <l. Alili.:. dir Kcclcsia iiikI die Siiiagogc. Johanne»
der Tuufcr und Bartholomaus. Klisaheth nnd Johanne* der Kvungclisl.

Maria mit dem Kindt' und Kran/ mhi A--i-i: die beiden unteren

standtiguren tlen unteren Mlttelfenatetn feiden. V len uchiipnB-

turinigen Kiweu der beiden Mittellenxtet zeigt <li<- obere Gottröter

ininitti'U der sechs Schiipfungstaue, die unlrre «h'ii t£
, 'l'''l

" l,z'K''' 11

Heiland. Kin edlen, (Mhan ßapffliin brngen ferner 'Ii'
4 llniwtellungvn

i im-> Penatera, weli-li«-?» die Unaehiehte dar Schtfcpfung und der endet]

Meaeeben behandelte; vier ilnaetben waren lüslicr iu ila« untere

Mittelft-iiHtiT, nrei ändert'. ut% ven>tttiiinielt. iu <ln> iiluru reitite

Ptnitef tdagefllekt Leider reichen »i» nicht au-. • Iu voUattlodiKei<

Ken»tcr zu-aiiuin iiiiiM-tziMi. Auch da-, untere Kcnntcr der rechten

der drei gennnntan Pnl/gmaniten stemmt nodi nun der Mitte de»

13. Jnhrhnadnrtn; es ent»|iri<aht il<-n ifaiinn zwar in Minein kün-«t-

lerisebi'U Werte, weicht über in seiner Anlage sn rrlieblieb vun jein-u

all, dal! es ehemals j>euiU einen anderen Standort Auf
einem Te|i|iirh tun sehliehter. iIih-Ii «irknngnoUcr Üchlhnung -h li'

man xwiilt kleine Ituudliilder mit Ileaelienlieiten aus dem leiten der

heiligen l".li>aln'tli . dnrflber im Krei-e des Ibi^enrehles Kranz und
ICli-alieth, rienen Cliri-tus und Maria Krnneu nut» llaii|it »etzeu.

Die lieiden (liieren Ken-ter der linken und der reeliten .Seite eit-

standen erst zu Heuian des 14. Jahrhunderts. Sie enthalten wiederum
je vier Stnatlfliguren, aber nntei MteuaarttBe, Maria mit dem Kinde

und Jnitnntiei den Brailgeifaten, Jnk0lW( den Alteren mnl Katharina,

Maria Magdalena nnd t hri>tns aU liürttter< einen heiligen Btnciinf

und Jiihanues di'ii Täufer. Die Figuren utul die NVim|>er^e trafen das

ln-rl>e (te|irii*^e der reifen tiiilik: sn lieaeliteuswerte l>eistuu^eu sie an
sieb am Ii ilar-tellen. m> reieheu sie an die t irnUarti'zkeil der alteren

Kinuren dudl nicht heran.

Der -inrbundene lie>tand der tieuialde «uple Jetzt iu eigentüdkCtn
Sinne wiederberiie-tellt und Min amtieren neuen Zutaten abgeadtreni

Hin Arbdten dort, wie der tobe Denkmnlwerl der tieuialde in er-

heiieht, vnrtfbfJDeh p'lunneu. Julius Kollte.

Hau StraBhui-ifer MOnstrr-Klatt int aj* /eilsdnilt de> MialJluirijer

.Miinster-Verein» unter der Sehriflleituni: des Kotnwrvntori Wulff
und des l'niM?rsitat»priife>»i)r» Dr. Müller in »einer ernten NwnttMK
Dfadlinaan, Der StrnlSburccr Munütcr-X'erein ist nurh dem Vorlüldc

der MüOfttcr-Vereine in Ktilo, I Im, Metz usw. ins Lehen gerufen

wurden im Interesse der unveränderten Krhalttinx des Muusteis.

Das neuKe)iil)ndete Vereiushlatt. das jährlieli einuiul den Mitgliedern

zugehen «inl. «all diese Itestrebu Ilgen lunliehst in die I llt. rit liebkeit

tragen. Die vorliegende Nummer enthalt du» Verxeicbnin der bereit«

auf die Zahl \<m 171 angewachsenen Mitglieder »»wie diu Vereins-

sutzutigcti. Weiter int Iteriebt über dua Vereinnjahr r.«ij(i:! auf
(iruinl der Protokolle und Uber die für das Jahr l'.HKt Ol vorgesehenen
Instnndsetzungsarlieiteu erstattet. In besunderen Ahw linitten i>i

vom Konservator WolrT die llebeizung des Monsters nach aintln hen
llericbten behandelt xMirden und TOM Arehitekleii J. Knauth, als

stellvertretenden Mfineterliaumei-ter, der verschwundene Ijettner, und
zwar nach der iu der „Denkinalptlege" :Jabrg. l'.MrJ. S. hrj, erfrdgten

< ila-uemälde aus ih r Kli->alietlikirehe iu Marburg. |ataHMn> ItW

Vurölfenthchung. Z«ei sehilne l.iilitdrucktufeln von der Weslfmol

und der Siidsi-ite des Ministers sowie eine GrundriUaiifiialiiue "
dein Jahre 1VJI sind dem Itlatte angeheftet.

Iiihnll: Ii. nkiii.li.lVnu In Main« Im Jnlire l'»KI — Kln itiQrr dim* Sil-

NoIIiiimI. V«riiu«ehtr«: »rltl.. »erl. um Kutwiirli- lur dm Krwislfii«^«"
tiiT Kln-In- In A!iiiiM'r»i-!i>Ai'H-r :IT. H«i||itvcnHinnitunr Hnr»*"n-ti-- ''

(«•-«cliirlite urnl Allertiiiii»kiuuli'. Alle liiM-Uhfi im *l<-r Klrrlm In Vi«-» a -I

ITnatnat — Wkaledivivtelluiia *ter ireiimiteii (iu*»feiisi«T iler IClivAbciKiisrie »

M.»i" ins — KlrwIUtllfger M t. r Ii !..! (

Für die K^-liriflletliinic wrttiit-*<irtltt-li l ri'-lr KrtmllifF H»rl>n

Vertilg ii4i Wille-Im Km*l u. Helm, llei-liu

Itnirli drr BiwlMlnirk<rn*i I -elirlnü-r Krnst, BerlLn.

Kr -
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Die Denkmalpflege.
(ja

der Bauverwaltung, W. WilhelnistraUe «9.

Schriftleiter: Otto Sarrazin umi Friedrich Schnitze.

VI. Jahrgang.

Nr. !».

Kmtxilnl »Ib. 1 bia | Wwlion. JUutlrJi Ift Hogsm — Omcli&fUWll»: W, Wllli-lm.lr.tu. B«-iHK»|>r*
einachl. Akxrairctt. durch VfmU odw äualfbui<Uu*eniiuiig oder im Buchhandel jAhrtlch » Mark; für «tu

Berlin, IB. Juli

11*04.

Zwei Jugendwerke
Vun ür.

Im b-ibnUiaii» in Hannover ltetiodeti sich zwei Holzhildwerk«',

l'iet» <iu<l (•fablcgung. von einem unbekannten Altarhlatt her-

stammend. Sic hiuiI au» dickern eiebcuen Bohlcnholz von ~0 cm
Kreit«, W> cm Hohe uu<l etwa 15 ciu Dicke im Hochrelief aus-

geschnitzt und auf Kreil Icgruud bemalt. Die vier Seiten sind gcrnd-

tlüetÜK abgeschnitten. Die Sihuitzereicn waren augenscheinlich je

einem Kasten eingebaut, der «lie einzelne Komposition umschloß uucl

der wutirai-heinlirh ilie übliche ornamental«' rmrwhiuung trug. An
«ler oberen IWri-nzungsfläcIie zeigen beule Schultzwerke je riu Vi-r-

zupfuugsloch. AU mir diese beiden Werke zu Aufsicht kamen, war
ich mir sofort klar, daß sie unzweifelhaft eigenhändig«- Arbeiten von

ann seien. Nachdem c» feststand, dal! Hau« Briiggc-

schlc»wig-hol.«teiuischcr Meister,*) sondern au« Huunovcr,

uml zwar an» Walsrode in der U.ueburg.T Heide gebürtig war, lag

es ja nahe, ilumlt zu rechnen, «laß in dem lleiiiuitbiude diese»

Kroßen Meister« muh einmal Werke »einer Hund auftauchen würden.

Diene Hoffuung war iiinsonichr berechtigt- «I» 'Ier V1,,n Archiv-

direktor l)r. Uoebner vi-roiTcnllichteu I rkuude eiue bestimmte Nach-

riehl über ein Werk des Meistern überliefert wurde, das nach seiner

Tätigkeit am Unrdcsholincr Altar Entstehung fainl. Die charakter-

volle SchnfTcusart Hau» BrUggeuiauns, die sich am Bordesholmer
Altarhlatt im Dnmr in Schleswig zur (ienüge ausspricht, durfte diene

HufTouiig in Zuversicht umwandeln.
Bei der ersten Erkenntnis der Meisterhand mußte man notwendig

gleich an das beglaubigte Wulsroder W«-rk «lenken. Diese Vermutung
ist indessen unzutreffend. Am Triptychou für deu Friihinewcualtar

in WaUroile war eine Hiinmclfuhrt Mari* mit <len Apo»teln dar-

gestellt — hier bieten sich uns zwei Darstellungen au» der l'assions-

fulge. Da» Hilfsmittel, ein urkundliches Dnkuincnt als Bcl«?g au-

fUhren zu können, »lebt un» aUo nicht zur Seit«', Inisouiehr gilt es,

lurch anderweitige Beweise die aufgehellte Behauptung zu erhärten.

Es i»t hier nicht der Ort, •iu« - Kennzeichnung Haas Brüggcmanii»

uml »einer Kunst zu gclicn. Hu« ist in Abhandlungen über da«
Scbleswigcr Altarblatt schon g«»eliehcn. Ks genüge ein Hinweis auf

die letzte umfassende \ eröffeutlichung Uber die mittelalterliche Holz-

plastik in Schleswig -Holstein von Adalbert Matthaei [Seemann UKW)
uiifl mit die (jucllciiNiigahcn «hist-lbst. |)ie h«ynindereü Kigcntüm-

lichkeiten Hrüggemanuschcr Kunst «teilt Matthaei u. a. O. S. I.V.»

kurz zusammen Wer Hrilggcmanns Kunst kennt, der weiß, wie

streusr symmetrisch der Meister häutig »eine Werke aufbaut: Be-

Meinung. Kreuzabnahme. Grablegung. Ivcce Homo, Begegnung der

Junger und Geißlung bieten «lafür in Schleswig Belege. Die l'ieta in

Hannover zeigt im Aufbau durchaus eiue ähnliche Auffassung. Man
ziehe die Mittellinie, und zu jeder Figur auf iler einen Seite der

Schmerzensmutter- tiii«l«-t sich die Gcgenu«>te auf «ler anderen. Die

\nor«liiung bei «ler Grablegung ist ähnlich regelmäßig. Kim- andere

von Mallluiei angeführt«' Eigentümlichkeit «les Meister» ist die aus-

gesuchte Vorliebe, in den Hintergrund unbeteiligte Figuren zu stellen.

Wenn auch w«gcu de» an l'er-onen weuiger reiilieu Aufbaues hier

nicht so offcnkumlig wie in Schleswig, so ist doch diese EigeutUm-
lichkeit in «ler l'ieta in den Figuren links uml rechts oben und in

der Grahlcguug in «ler luittleren Figur oben nun Ausdruck g«-bni«'lit.

Kine Keilte neuer Gc»iclit«pniikte weisen ferner unverkennbar auf

BrüggcniBuii, i. B. «lie Gestaltung «ler lto<l<'nflachc. Hrüggcmnnn
trägt durchaus dem t'm-tamle Kechuung. duß »eine tigureureichen

Sehiipfuugeu trotz «ler Huhe ihres Stamlortes iu ihrer ganzen Tief«?

dem Uesi-haucr von unteu sichtbar sein sollen; er erreicht «Ii«'», indem

er den I ntcrgrunil nach hinten zu «rliiihf- Diese zum Teil »ehr ge-

schickte uml natürlich g>'»tult«-t<' Aiifschrugung «l«> Hoih'ns, die allein

e> ermöglicht, «laß die zurm'kgebimteii und hinterstt-u Figumi zu

iler beabsichtigten Wirkung kommen, timlet sich auch auf den zwei

Darstellungen im l>«'ibuizliau>4'. Auch die < ii-.Laltnng der BtMlenob»'r-

lläche und des I lintergruui les w«-it>t auf Itriiggemauu: er schneidet

«lie Bo,l. ntlache entweder ganz glatt bei allen Szenen, «lie im Innern

*, Vgl. Kepetlorium f Knustw , X\IV. S. 1«.

Hans BrütficeiHanns.

in Flensburg.

de» Hause» und auf «ler Straße spielen), oiler er gibt «ler Obcrfllieue

da» Aussehen eines bi'wnchseneti Kmlen». Indem er eine I nzahl

kleiner rhombischer Figuren nebeneinander «'hneidet (bei allen Dar-

stellungen, zu denen der Ort der Hiimllung im Freien liegt). Den
Hintergrund denkt er sich bei den im Freien komponierten Szenen

bald mehr, bald weniger perspektivisch im unmittelbaren Anschluß

an ilie Figurengruppeii ausgebaut. Bezi'ii'hnend für «lie»«' Hinter-

gründe ist wiederum, daß bewachsene-« Ijmd in gleicher \V«'i»e wil-

der Hoden angedeutet, felsiges Gestein aber »«-harf uud ghitt ge-

schnitten ist. Dieselbe Art der Bodcubchumlluug ist auf der riet«

und Grablegung in Hannover zu erkennen. Diene Ähnlichkeit iu der

Andeutung der Uodentlache ist doch zum wenigsten auffallend.

Wenn neue Erscheinungen, wie Gewau«lbehandlung, Trachten

und Tvpeu, auf unseren Hihlwerken auch eine Handhabe bieten zur

HesHminung der Meisterhand, werden wir nicht umhin können, eine

Kutscheidutig zu treffen, nicht nur darüber, «d> die gehituReu Beweis-

mittel genügen, um Dans Brüggemiinu aU den Meister dieser zwei

Schnitzwerk«' anzusprechen, sondern mich dnrllber, wie die Werke
zeitlich anzusetzen sind. Da «lie Pietji und («rablegung auch in

der l'assionfifolgc in S'hleswig «largestellt sind, so treUn wir an

die soeben bertdirten Fragen wollt am besten heran mit einer

(iegentlberstellutig von Abbildungen der gegenständlich gleichen

Szenen.

Man vergleiche beide Bilder der Beweiuliiig miteinander (Abb. I

Ii. 3X uü'1 zwar zunächst nur die Schmerzensmutter mit dem toten Sohn.

Wenn wir vorläufig davon absehen, dem gauz gleichen Aufbau das

grö»tc Gewicht beizulegen, so ist auflallig, wie »ehr «lie reiche Ge-

wandung und der Faltenwurf Übereinstimmen. Es ist tnt»iichli«h

keine Kuiffiiug oiler liewamtfalte vom übereinander gelegten und
Uber die Schulter zurückgeschlagenen Kopftuch der Maria bis zum
durchgezogenen Lendentuch de» Gekreuzigten, die sich nicht am
Hordesholmer Altar in genau dersellsen Weise wi<>derholteti wie in

Hannover. Und wenn nicht kleine Abwand hingen in «ler Körper-

haltung, z. H. von Kopf und Ann, da waren, ilie sehr viel für die

Entwicklung des Meisters besagen, so möchte man fast von eiuer

gentuen Übereinstimmung in der äußeren Gestaltung sprechen. D<*r

Typu* der Maria ist ein echt Brnggemannscher.
Dasselbe ist zu sagen üIxt die Maria Magdaleua. Die Tracht

stimmt bei beiden Figuren wieder vollständig überein. Was Hrugge-

mann unter reicher Drapierung versteht, da» sieht man so r«:ht auf

•lern oberen Mittelbiht de» Altarblattes in Schleswig, der Kreuzigung.

Da gibt es in der Gewandung einen Strudel «ler Bewegung, der Wind
faßt «las tiewand der in jähem Schmerze leidenschaftlich bewegten

Veronika und wirft es breitfaltig auf den Boden. Das Motiv de»

sich iu langen, schweren Falten legenden tiewande.» der Maria

Magdalena auf der Pietn ist für die reiche Gewatidhehaudhing Brügge-

luanus nicht weniger bezeichnen«!. Die Ärmel »in«l ausgoteppt uml
gebauscht, und von den Schultern hängt in breiten FaltVu der l'm-

liamj herab, dessen Ende in eiuem Zipfel ül>er deu linken Ann ge-

worfen Ist. Die Gleichheit «ler Gewandung «Tstretkt »ich auch hier Iiis

zum Kopf und Halstuch. Itntügtirh des BrUggemannscheu Tvpu» der

Miiria Magihilena sei verwieseu auf die Kreiiztraguug. Kreuzabuahme
und Grablegung iu Schleswig.

Ks würde zu weit rühren, bezüglich der Gestalt «h-s Johanne» zu

wiederholen uml noihmal» in Gewandung und Typus auf eine Ähn-
lichkeit mit der gleichen l'Vur in Schleswig zu verweisen, wie «Ii«'»

bezüglich der Maria und Magdalena geseti«'heu ist. Der Kopfputz

fehlt zwar, aber «lie Haartracht de» Johanuo, dessen Haupt von

s|uinähnlich gerollten l*<keu umgeben ist, ist »o typisch für «leti

.lohanues Iiiiiis Brüggemauus, daß wir nur auf die gleiche Figur ver-

weisen in der Grablegung. Kreuzabnahme, Himuielfahrt, Kn'uzigung
usw. Bezüglich «ler vier Figuren des Hintergrundes, weist noch so viel

auf Bruggeiiiauii , «laß «lie Figur links vom Kreuz sich wic<)erholt in

jeuer («estult, welche auf Hrüggcmami-s («rablegung im (irabeingaug

steht. Die (iestalt n-i^lit» vom Kn-uz z«'igt im Kopftuch Anklänge an

Maria uelu u Johanne» auf der («rablegung.
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DictiraWeunin: lii.-tct i-in«- neue llamlhnl..- : Aldi. .1 11. Ji. um .Ii«' IV-

zichutiic Hau* llhmtfcmanu» zu l<-n S. hnitzwiTkcii im 1^-ilniiiluiiix-

nnlicr li^lziiliTtcu. \ im Knli-uhing i»t 'Iii«
\
"«•rliültnis <l«'> M<-W<t» xn

Diiror. Di«- Hew«'inuni: Hans Itriixui-iiiaim* ist «•im- von jenen Dundellnn-

iri-ii. die ili-r Anklänge im Dltr.T-elic Arbeiten entbehrt. Der wilde

Schmerz nii'l «lie l<i.lci>s<'haftliche klaue ih r Frauen auf den Dlnvrxlicu

Mitttcm •rfuhr 'Inn Ii Hans llrü'.vcmaun Abwandlung nach der

S-itc des ^«'tra^cncn, verhaltenen. uImt iiirlit weniger crvreifenden

kuinm.T*. Vt'tv di«--» schon von Saeh 11, 11. betont w«irdi-u int. Die

CimlilppniK HrüjiK.'niauii« wieder deutlich Ankliitn:.- 11 n Dürer*
kleine 1'u.tsiou. All<-rdiii"> sind die Hinweise iiirlit -« stark, daß nimi

von einer einfachen riuTtrapniji in «Iii» IMastik wird reden dürfen.

AI nt <n:i 11 l.cachtc «lie HiHitum.-.liiiic im Aufbau: IIit dicht

»u «l«n llihlraii'l heran«! 'rückte Sarkoj.ha;.' und <I<t 1-cicliiiain des

K'-rrti in .Iit ul.i.lnii Ijhj.- reden ein«' «leidliche Sjirn.hc. Man
kimtiti' in den (.'ewnu«Icrn der Anwesenden «»in liliriy.'s linden. Hevor
wir nul' «las verschiedenartige Verhältnis im Aufbau 1I1T llolzhilil-

werke in S-lil<-»wiu Hauti'ivT zu Dürer cinuelien. i»l <•* niilwemliir.

das (>.'iii<'iti»ainc in l.«'id«*u Dar*te||nu:;cn xu betonen, lud deryeincin-

samcn 1'unkt«' sind. !<li|.'i'wlii'n v<m ili'in reicheren Aufbau in Srhl«t>wip.

«> vil li-, daß ilii- -H- Ii. >| >l. ri^i Hand ItrÜ^vitninns für Ih'Hc \\ erk«'

kaum mehr liczwcif. lt werden kann. Nikodemus zu Haii|>ten des Hittii

ift liier vi«' ilnrt diesellN' (i.'stalt. .iosc|>h von Ariinatliia in Hannover
klimmt in «Icrsell., n Kr-« Iii-iiiiiiik. in s< Idi-swiit wich-r mr, wenn Ihm
aui-li dort «liirch die KinfÜKonir einer <IHrl.-ri männlichen IVrwm
hinter dem Sarki.jilinsr 'Ii'' ArUit .!<•* Tradens scnoininen i>t. Von
Johannes war schon oben ihV [*••!•-. Nicht Übcrjianj.'ou werden darf

jene w.'ibliehe U-stalt, welche auf beiden Arbeiten als N.-benli;.iir

im llint.ryrun.l steht. >!• fallt auf durch «lie »ehr l»>iu*u'liiH-ti«K-

Tuchhanl.«'. Sit- kehrt in S< liti-^« ijt auf der krenztriiicuni: v> i.^U-r: sie

ist «lort cb.'n au« dem Tori* jceschritten,

Was nun «In-* Abtiäniriekeitsvorlniliiiis lN-id«-r Si linitzwi-rki' von
DiiriT-i luT Vorlag«' iNtrilfl. *o i~t <«. nflyitkir. il.tU lu-i il'T ••iwn
lli-iflniMur. vvi-U Ii«' «twU-rlii'n <l<'ii Itililwirkim in llainniviT niul Slilvt.-

«ii{ i'inrr-i it» l»--ti4it. >liir Ankii(l|>fuin; an tt'n- kli'ini- l'as-i«.n ati'lcr-

«••il- in Si lili—vi in ihiic ••ii^iti' i«t. I>»U id-r MVi-ttT <ltT liralilovsunu

in llanuiivrr <lni lllatt ili-r kloini ii l'u—imi kariuti'. i-i nirlit zu li<-

zwi il'i'ln. Kr filtiTiiiiuiiit, vva« iliiu ui-fallt uml «u« t-r lii niäU <l< r llöli«'

•u'iiiiT S-liMirciiiikrult linim hi-n kann: <l«'ii in lüiiiorii'titiuii; «'-«liild ii

Sarkujiliuii uml •Ii-»» iliimit (:<-V'.l.,-ni- l.i.p' Ili-rrn. I»ir l>i-i iHin-r

Mir nii'l liinliT <I<-iii Sarkopltaj.' -t^ln inli-n .Manm r it«-llt er an •li<-

F.inli-n ilcs Snrk<>|>liai;-. Ilii r xi<-ht ihm «'im- kiin-t «Ii«' <iri nzi'.

Was «lein llolzx'hni-iiliT iTri-i.Miar. «ar ihm Iii- .ii'tatt nii lit inonliili.

Orr Mati-^i-l <'iiii-r raumlichi-n \frtiffuni- marht sich lx-i -.lini'in \V,f,

«•lir fiihlhar. In ili-r (Jnililivun« in llanmiwr inuBti- ihr Mcj.i,,

niirli au-« i-in.T Mii kt'- llolie«--» «rlu-it«-». un«l «la »an-ii 'Ii* <itvnj-u

«ullti.- it nit lit M'irif Kniiit auf ila< Hi-li<-f lN-« liräiikt »<-h«'ti. otiimi.

Kür «Ii»- Krzirlunjt i-in«T itnilii-ti. räuinli'-licn Vrrticfunji im,i|

fainl iiiimt Mi-i-ti-r iini-n tivhni-«ehi'ii Auswi'i.'. Ilafur hü-M !.,

Altar in Sthli-sw ig ihm Ilcli-a. Die (iralih'-fiinK in .S-lile-.wiu

auf <la> ih-utlult-iti-. ui<- -x-hr ilii- ItaumviTtii^fiiiiic ih-m \I t-i-tt-r j

Silin)' jj'-h-a'-n hat: ili'iin lii'T i-t ilii- Anli-linilli^ ;in Diirrr im Nn:,-

<h's raniiiiii Iii-Ii AnfliaiK'f i-in<- vli-l '-tiU'-n- « k- iu IlHiinuw-r, liniii-

mann faml für «la< Allarlilatl in Srlil«--««i^ i-iu«'ii Aiiawcs! »n» J>:,

ti-i |iiii«' hi-n Si hwii-ri-ikWl'-ti. in«l<-iii vr winn (ini|>|>rnliil<li-r au-.j«,,

Ti-ili-n anflianl'-: er ti-ill «Iii- Kni«|)ii*itii)ii iu viav vonlcrc uoil hiat-n-

M-Iinilit j.-il,-n 'IVil für sU-h uml Laut .lanu li.-i.h- T.'ilc iu^ihu, ,.

So kann it ilic raiimlirlu' Tn fe vi<rilu|i|i<<ln. s«. ilarf i-r i~. -*aK«ii. .[1,

iinililp-^uui; im« Ii •iiimal k« -.'••-talti-n, uml zwar in eiurr nium r:

ont'T-'ii Anli-Iumuc au Diircrs« \'orlaj»'«-. Ohm- (it-falir xu laufrn

lalS ilit- ArlN-it iri-«lränt;f »iril. ül>i-rnimmt. Itrutrit«-tii«nti au, Ii

kl'-im-u l
>
M*«inii iuhIi ji-m- ilritt«- Kiinir. ili«.- ilnrt zu llaiipti-n

Ih'mi. hii-r hinter «lein S-irkophaji st<-ht , viT-i-hii-bt «h-r Mi-i-4i r • ,

<ini|'|>'- ilrr .Maria uml Joliannos nach links liint«-n uml gostüln-i w,
ili-n lliutor^ruml im Dlln-rx ln-n Siiim": Recht-- <li<< ( irabkaminir. 4>

auf ili-r (<nilil<'Kiint( im Ix-iliuirhaun imrli fehlt, link-- hinten

l'alisiwh'iizaun uml ila- Tor mit der <ieri< lit-»|ii-r»uii.

Kür «lie zeitliche Ke>tlesuii|<: kii»itit Werke «-i «•» «'-»tatt'-t. tun

xii vvii-ilerlioleu. Wir l«<niteu iu ili-n liaiimiv«Tw'lien Wirken ein-:

Mei»t-r kennen, iler. was Kornjoi-ition uml Tv-wn betrifft. I,

-«liirk>leii Anklanife an llru-w-manns AltaH'latt iu Si-Iile.«.wic auf«-!.-

Nach iler Seite lies Teehni-H-Iieu uml Klinsth-rUehen war zu lieuierki:i

• lau im \ ei^leieli zu ileu -,'e^i-iiitämllieli gleichen Darliietunj-iii .u

Horili->li<>luier Altar in« Ii nicht ilie-ellw Voll Iiiiik erketinlwr »i:

l)ier>«- <;rün«le fiihrl«-ii un-> mit Nntw-tuliiikeit zu «I«t Annalme-

«•Ilieii Meisters. Ua nun -Ii'- llezi«-liuii|i zu ih-tu l>ürerselii-Q Ifir

«ler kleinen IV-siun in «I«t 1 iral'lesfiini in llannuviT ifjinz nfl'iJir

war. so !-in>l w ir nezwuiii;'-ii. zeitli. h ilie W erke zwischeji lleraii-ol-

ler kleinen Passion und ila-. Seliles» wr AltaHilatt zu le>.i*n. iL 1

zwi-ilien >lie Jahn- l'ill uml Till. AlU-nliit^s wiin> uiN-h ilic Uv
liclik«'it im* Auae xu fii>n*n , «laU 'lie Werke nach etit-itaiitln.

wiiri'ii: wir linircn «•» «lann mit Milli/i ii uml rau li auxiifiTtiniinl-i

Werk-itMttarl.eit.11 zu tun, «lie ein«- urulN-n- AiiM'iihnintc vertrun

ila >ic (ili. rmalt wunlen. Ii.ili-.-cu mi.clit" ich «li.->rr MiVj.(i.lik.-'

uielif 'las Wort rclcu. «la im'inor Ansicht nach alle l'unkL: in-

.Sinne der küusth-ris.-|i,.n Kiitwieklium anl eine Ju-jemiarLi-it hin».^.

Die Stiftskirche St Peter in Wimpfen im Tnl.

Die eiiikieliemle KrforMcluinit uml «lie V<TvolMün<li|<iinK «U> aiin/eri

liaii-ieschii htlii heii StokTi-« «I..H v\<Ttv«i||en \\ iin|>fener ItauileiiktnaU

sowie ilie «urvlalti^i'U Aiifnalmien uml Mii-likiiinii-^en, zeiehiieri-o-hen

Wi«-ilerlliTste||iiii(;sM-r-iuelie laSM-u «lie am Sclllu-M! vertlussi-iien

Jahres iTMliienene Somlcrschrift": des. l{«-p;ieru!ij.
,-i-Hauiiiei>terÄ uml

rrivatdozenten an «ler Technix lieu II.m Ii-« liule in Darmsta.lt Aihilf

Zeller .•l>en-«iwiihl für ileu i;«-silii«l.t.sfors,li<r uml KuiiM^el.lirt.-ii

wie für •Ich llaiikünstler höi list *chäizen--wcrl ••r-.iheim-n. Der I«-

ali-üi litiifte Zwerk. iln» Werk iuslx-somh-r«- <l«-n lleilürfni«»en .1.-« akaile-

lui-M'ln-ii I iiterrii htx aiizu|iassen. 'lürfte wolil «lurcli «lie zahlreichen

/.eielinun-ien im |t*ToU"n MaU-tnli sowie ilureh «Ii«' |ihot<<i;ra|iliis«'lieu

Aufualuneu vollkommen erreicht worden s«iii. In ciuem kuizeu jic-

sehichtlh heu l lierlilii k erfahren wir den I >s|>riiii;-; auf einer IhyI.-h-

temlen riiinLsi lcn Ansieilelun^ im Dekumat<'iilaiul am ZusauiineulluU
von .la-<st uml Kocher mit den. Neckar und an der kn-uziirm zweier

hünisi-her lleersirall<-n. \u«li Ih-i den kürzlichi-u Au*^nil>nii^-«-ii

\Mir>|cii, wie friiln-r »ehon. römische Kumlc i;eiiia<-lit. welche auf «lie

eln-mali^e Wichii^k<-il «liescs .Milit.irp"-ti'ii> unweit «I«-« liun-s

Irausrhenaiius liiuweisi-n. Der Name .Vuiu|iina- tritt, nachdem «lie

Franken «las nach Vert reih nun 'ler Kolner «lurcli «lie Aluiii.incu I«-

-.etzte tiel.iet unt-rworteu hatten, zum ei>fen Mal auf in einer

1 rkuiide von fJ'J iilier /.«.llal'ualieri an «Ii«- llis. hofsta.lt Worms. I n.

die Mitte des In. Jahrhundert, ist «lie Ma.lt durch «Jeu Wiil.rvi. li der

I nuarn in |)«-iitschlan«l von liniud ans zerstört worden, "ml dir

Ifisclii.f Cruloir oder llillolx.ld. v\i lehcr l>:dd «laiuieh die Trunnuer-
stfilli- l.es.icht, lies< hliellt die \\ ii-'L-rerliaunni; einer Kir. hc. aLs

«leren |{i>te wir die iNSlfi auli;i-funileiicn tirun.liuam-rn der eiueu-

artiiien Z-nf ralanla-.'. sehen imisscn.

>
. Die MitUkin he St. Teti-r in Wim|itei> 1111 Tal. Ifcumeschiclue

uml (tauauliiahinc. * irumlsiitze der \\ ii->lerlierst.-lluuK. Mit to-nehiiii-

ssuu-j und 1 uti rstidximi; <le» (iroU. lies- Ministcriiiuis der l
rm;ni/cii.

AJ.t.-iluiij,' für l!an«.-s.u. dargestellt von Adolf Zellcr. Kid. H.-x.

Ilaiimeister uml l'tivatdozeat. \\ iuijifen l'.HC!. In komnii-siiiu In i

Karl \\ . Ilirseiuanii. Leipzig, kmiivstralli- X l'r. i« |s Mk.

Der erste T« il <!<•* vorli'-ptiden Werkes liehninU-lt die Iii

jiix liichte von «I«t früliroimiiHM h'-n Anlage an Iiis zum Aufing I
-

19. Jahrhuml'Tts. wol»ei <iiial'han«ij: von früheren He-u-hr>'il.uiij,'-!

ei(ieue tjuellcHstnilü-n ifcmaeht sind, für die sich der ViTfiu«-r »il-u

veraiitwortlii h erklnrt. Kr lii-^ründet si-llist die Wicd«'rlio1uii^ ilr-i

Studien in .lein vorliitfcndeit l infan» im \ orwort mit «lein Mr;
Wert der \Vmi|.feii.T kin he, di.- in einer \ erliindnn-j «ler Zmlr.

kin he mil der .Iure), .-inen Narth< \ von «ler kirche m-lhst «eti-enn'-i

Westfront der roniHnii..h.-ii Itusihka eine einzi-j iu ihrer Art it.

stehen. Ii- Anläse Ix-di-iit«'. Insliesnnder.- verrät die Meuntzun^ r

lieiden \i esUiirmi' als Widcrla-^ r fur die Hiiiehlijte, ülu-rwoHtt«' llnl

ein schon lnx-1-eutw i. keltcs konstruktives \ erstäudul-t «ler alt-:

Meister, wrdireml ja noch an den knroliu|-i-iclif 11 Itauten z. Ii 1:

Aachen) di«' betreffend«' Nische für sich ln>tcht uml die Leideti -i ;

liehen Tre|>|H-utüruii- h-«lij:licli als Anhauten ohne ir-gend »ei.f-

sonsti^<*»i kiiiislrnktiveu Zweck aul'zufa.ssi-n sind. Die Kr^n2aQi: 'V

liest.' ein.-> luild nach KertiL-stclInn-i der Zentralaidap' an deri'B

l'nint an'r'cliauten. au« h no« li friilirinnaiiiw lien Vorliol«"* '»ot -jlnick d.-

ticleucuhcit. nahe llizivliuu'.'eii zu ahulicltrn Vorliofanlagcn «•-

fraiikis« li-karTdin!.'is. hi r Zeit Aaelieu. Lorsch. Steinliach i. <>.) u»li

zu«ourf>ii, welche M «I.T lrühz«-iti«eii D.'sitzeniri'ifuns; «l«T Omml
durch die Franken und dem cip-u \ erhaltnis de» Stiftes zum Iii?

tum Worms und den rh.'iiiis. -| Städten üUerliaupl eleichfall. vi-l

eher zu r>.-.'htfcrligcn ist als der Schluß auf clHi.va.cnsis.hi; Kil-

tlü»s.-.

Von der roinauisclien Anlage sind die <|uadratisi-li<'ii W.'sttiinn

mit dem jetzt wi«,ier na«h den alten Anhaltspunkten ansu'efiiSn.i

Zwischenliau sowie die itor«lli< lie W and «ler \ orlialle vurltiin: n

während die «t.riven Mauern des Zeutralliaues sich aus "teil

• lurcli Wnsjii'T- Adlum aufgedeckten <<riiiidiualicru vcrftdpn l»w<-

w;is auch S, hiifi-r in s^'ni.'Hi ^kfis \\ iin|»l'eti* der he>>sis«'h<,
ii Kn-">"

ili-nkiniiti-r «. hon anführt

Kii hanl von Dii-tciisln-iin
:
Deidesheim in .l.-r lilicinjifulz .

'fc"

Hcliiruiiitor des im I J. und 1:1. .laliiliund-Tt vcrrott. ten kloster». »jh
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Abb I. lli'Mi-iiiini«. l*Umfad in MiiunmiT.

Ai>i>. :i. Grablegung (Lctbübhani in Hümovcr.]

Zwei JugflDdworke

Hie Krliauung Her praehtvollen frühgotiseheu Anlüge ItlflCItltirfclMD.

Kr iM»rief hierzu .«MO in ilcr IlHiikuri^i WOUttftlbfttMII Stein-

netzen, Her tieueriieh voll iler Stallt Pari» uu* Her Gegend von
Kroatien gekommen war. uml Itefahl ihm. eine Itaailiku in uai-li

fcnnnBMMhef Werkart uesi Imittenen Meinen zu errichten". — Der
Neubau beginnt mit Her ( 'Imranlafre. Kr«t uacli Her lli-eiuligung

Abb. t. Itevveinuiig. Ihm» llrOggrimiun in Sehle»wig.

Alili. lirahU-gung. (Man* Hriiggemauu in Schleswig i

Hann BrlfgurannEi.

Hie«*» Teilen sowie Hes anschlielSenHeii <I«ttlili;e|» xsurile Her al»

baufällig geM-liililerte /.entr.illiaii Iii» auf Heu we-tliehen 'l'uniiluiii

UkSdCfRCfiMen unH Ha.» Heu Chor mit Her \Ve»tfmut verbitiileinle

ljinv»liaii» erbaut. Zu beachten M. Hau \<>r Krrirhtunp iHenea

ZwiseheimlieHe« Hie ihrer ('hnnoilMge beraubte roimini--he Zentr.il-

kirelie iitif I iler ueuerbaute fruhgoli-eln- IMIhmi je Hureli S'olnmueru
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geschlossen eine Zeit lang als zwei getrennte Gotteshäuser für sich

bestanden haben.

Mit Richards Tod erschlafft die Begeisterung für den mit so

großem Eifer begon neuen Neubau; auch die bisherigen reichen Mittel

scheinen ulimiililicli zu versiegen. Ganz vollendet sind nur Chor und
QnerscblfT sowie da» anschließende Joch de» Langhauses, wahrend
die Einwolbung den letzteren und der beiden Seitenschiffe zwar vor-

gesehen (Oewülhcantangcr), aber nicht zur Ausführung gelangt ist.

Diese seihst erfolgte erst in spätgotischer Zeit, über die Ausmalung
der Kirche sind umfassende Untersuchungen angestellt, deren Er-

gebnis die Feststellung einer frtlhgntischen wohl gleichzeitig mit der
Erbauung erfolgten Hemalung ist, die sich auf eiuzelue (üiwler er-

streckte sowie ferner eine vollständige Ubcnnalung auch der großen
Archltckturtcilc und llaustelnlläcben um 14*3 ist Ein besonderer

Anhang III »teilt diese Untersuchungen in klarer Übersichtlichkeit

Unbedeutend im Vergleich zu der Schaffensfreude des 13. Jahr-

hundert« ist das, was spätere Zeiten, insbesondere das Ifi. bis 13. Jahr-

hundert, an dem Bauwesen hinterlassen hahen. Mit der Aufhebung
der geistlichen Herrschaften fiel Wimpfen anfangs des 19. Jahr-

hunderts au das durch Napoleon neugegründete GruUhcrzogtum
Hessen. Die Darstellung der Zeit 1803 bis 1903 beruht auf dem
Studium der noch vorhandenen Akten. Wir erfahren u. a. daraus,

daß wir et allein dem hochherzigen Entschlüsse des Großherzog«
Ludwig I. verdanken, wenn der zur Ersparnis der Unterhaltungs-

kosten 1807 vorgeschlagene Abbruch der Kirche damals unterblieben
und »o eines der bedeutendsten Werke der Frühgotik erhalten ist.

Die Tätigkeit seit 1R85 erstreckt sich wesentlich noch auf L'nter-

haltungsarlieiten und auf die sorgfältigen Aufnahmen insbesondere
der ChorstUhle durch «las KrcUbuuaint in Erbach. Erst 1894 und
1S9A begannen Wicderherstcllungsplajie in großem Umfange durch
die. (Iroßherzoglich hessische Regierung in Erwägung gezogen zu

werden. 1*9»! erfolgte sodann die obengenannt« hochwichtige Auf-

deckung der alten Zcntralanlage durch Wagner-Adumy , und 189"

wurde ein erster Entwurf ausgearbeitet, der jedoch einen Umbau

der Westseite in weit geringerem Maße vorsah als der lUKh 1<K|>

von Zeller bearbeitete Plan mit der großen auch nach an Ben wied»r

geöffneten Nische. Die Ausführung der vom Verfasser aufgestellt*,)

uud dem Großhcrzogliehen Ministerium der Finanzen, Abteilung fc
Hauwesen, sowie einem für dieses Hau werk znsamincnuvtratn
Knnstrat zur Genehmigung vorgelegten Bläue ist während der Jah-<

190» bis 1903 unter Zcller* U-itung erfolgt.

Der Anhang I bringt für den Korscher da» ganze Regr-str;

material, eiuzelue besonders bedeutsame Urkunden und die h»j.

geschichtlich hochwichtige Chronik des Burkhard von Hall in .U»
zilgen, wahrend im Auhaug II alle (iutachteu des Kunstn'».

zusammengestellt sind. Der dritte Teil bringt Bauauftiahiucn

Erlauteningen zu den Tafeln und Ist besonders fflr den akadeinisileri

Unterricht bearbeitet. Bemerkenswert ist «Iii- Tafel XVII mit i|<-

ülsersichtlichcn Darstellung der allmählichen Entwicklung de* Bau

werfcs an der Hand der verschiedenen und durch \'er«chied«unii

keit der Schraffur erläuterten Grundrisse der einzelnen Bauabsclujtv

Einzelheiten sind in mehreren Blättern teilweise im Maftstali ];>

wiedergegeben. Ein farbiges Blatt bringt in getreuer Abbildung 4*.

was von Wandmalereien noch am besten erhalten ist, zur Geltuo;

Anhuug IV behandelt die glänzende Ausstattung der Kirche nüt <iU.

maiereien durch F. Geige« in Freiburg i. Br., »eiche unter BcnirtniE

der im Darmstädter Museum, Wormser Dom unil im Besitz der (.rufVt

von Erbach befindlichen Originale nachgebildet und ergänzt. jKr

wieder an ihrer alten Stelle prangen. Zum Schluß seien nwli *ti

-

in Anhang V zusammengestellten Steinmetzzeichen aus verschieiViie,

Zeiten nehst Iii reu Erläuterungen erwähnt.

Der Wunsch de» Verfassers, daß seiue Veröffentlichung in jee?

Hinsicht der Würde und Bedeutung des Hauwerks gerecht wer*,

möge, ist unseres Erachtens in Erfüllung gegangen. Möge da» *•!.'.>•

Werk für die hehre Kunst unserer Vorfahren zahlreiche Frea&v-

werben, mllge es in seiner Gründlichkeit uud Abgerunit«;li<i:

kllnftigeu derartigen Forschungsarl>eiten ein Vorbild sein.

Mainz
K

"
Kran& -

Croßh. hess. Bauinspeki.ir

Eine eigentümliche Art der Dachbtldniig romanischer Kirchen in Deutschland.

Abb. 2.

Die Kirche de* FTämonstratensernonnenklnsters Kappcl bei

I.ippstadt ist ein überaus schlichter Bau wohl aus dem Anfange des

12. Jahrhunderts, eine gewölbte Basilika mit gerade geschlossenem
Chor, mit zwei runden — jetzt zerstörten -- Apsiden au den Kreuz-
armen, mit zwei ipiadratischcn Jochen des Mittelschiffe»,

sich nach Wetten zu

ein mit Balkendecke
versehener Nnimeu-
chor etwa von der
1-ange der zwei
Mittelschiffjochc an-

sehlicBt. Unter ihm
liegt ein uuf Pfeilern

mit Kreuzgewölben
etngewülbter Kaum.
Die Westseite be-

gleiten zwei Turme
von quadratischem - Abi«. I.

Grundriß. Die Seiten-

schiffe siud heute

nicht mehr vorhan-

den. Der Hau ist

sehr arm an Formen.
Die Kirche wie die

Türme entbehren de»

Haiiptgesimses, und.

während bei diesen

die Dachflächen der
Helme um weniges

Uber ileu ubereii

Mauerrand herab-

gezogen »ind, hatte

die Kirche ehemals ein um li.st'tu etwa am Fuße nusladcudes Dach.

Die Spuren solcher Dachbildung sind noch heute vorhuudeu. Da
das MittelschirT.Iach zwischen ilen Türmen fortgeführt war. die »ich

gegenüberstehenden Milium der Türme aber in einer Flucht mit den
Obertiiauern des .Schiffes liegen, »n Iii Ii Uten Sparren und Balkenhölzer

ihn Dach Werks iu die Türme hineinragen: und in der Tut sind dort

die ] /scher noch zu »eben, in denen diese Hölzer ehemals lagen

(Abb, 1 . Dann aber rinden »ich au den Ecken der Giebel des Kreuz-

schiffes uud de» geraden Chore» weit ausladende Kragsteine von sehr

Abb. ;la.

k r«a,7» »

Abb. :{b.

Abb. :1c.

3c vom Ostgiebel), die diese tiiebel am Dachfuß verbreiterten, *i"iii

sie — von der iu Ahb. 2 schemntisch dargestellten Form — der Lins-

des Daches folgen konnten. Leider i«t da» alte Dachwerk -eM
heute nicht mehr \orliaiiden.

Dieses eigentümliche Dach tritt nun nicht nur an der cm-:

Abb. 4. Abb. :,.

altertumlicher Fonn (Abb. 3a vom Stidgiebel, 3b vom NordgiebeL Schrift für

Stelle auf. Es findet sich vielmehr in Nord- und SüddeiHVhM
an mum heii romanischen Kirchcnhauten. Zumeist freilich »iml «c

Spuren und nicht immer so deutliche wie in Kappel — erhslt't

• lie auf eine solche Dachbildung hinweisen. Einen Kragstein i <i

fast gleicher Art, wie sie der iu Abb. Ilc dargestellte zeigt. *i<-til

mau an der Nordecke •!'.•» Westgiebels der Hersfelder Kirchenniin'

(Abb. 4, vom Schiff aus gesehen;, während sich der Sildeck? 'in

Turnt «uschließt. Auch hier scheint keiu lluuptgcsiiiis vorbamim

gewesen zu sein, wie denn dieser mächtige Bau. der lickanntli' Ii

dem 11. Jahrhundert angehört, im Äußeren, ähnlich wie «lie KipH"

Kirche, »ehr wenig Haustein zeigt und tust ganz geputzt war. l'e

reihte tiielselecke des nördlichen (juerschiffes von St. Si^x»tuu m

Magdeburg zeigte, als sie vor einigen Jahren sichtbar wurde, >ju'i

Kragstein fAI)b..V:.lrrscll*ut.attiing': Hierher gebfirro auch die Km
steine an den Ecken des 0,tgiebeU ih-r Kirche in KI.ssterUuUt.iU-'

Am südlichen Seitens, hilf der Kirche des Zi»terxienscrkl(xiters Bw

.Mitteilung ih's Kegisrungs-Bautneisters Saekur.
Vergl. I'uttrich I. Abt. S, Herzogtum .Ulenburg. - :Bne«e

liehe \ eroffentliehung mit Auluahmezeichnungen ist in der üe'-

lW.t, S. :jü. Bl. .% u. :* erfolgt. P. Schriftlu.

führliehe
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bach (aus dem letzten Viertel «les 12. Jahrhunderts), «Irren altes Dach-
werk längst verändert worden ist, findet sich auf der Westseite ein

weit ausladender, eigentümlich gebildeter Kragstein, der offenbar «len-

.«Hbf11 Zweck erfüllte wie die der Kappler Kirche. Da heute die.

Kirche, keine Hauptgcsinise hat, darf man wohl annehmen, daß solch«'

auch vor der Erneuerung des Da«-hwerks am Hude des 17. Jahrhundert*
nicht vorhanden waren und daß auch au diesem »ehr «Wichten Kau
die Mauer» einen obe-

ren Abschluß durch ein

weit ausgekragtes Dach
erhielten.1 ; Oh der Krag-
stein an der Vordecke
de» Wcstchorcs von
St. Kmmeran in Rcgens-

hurg hierhergehört, mag
ich nicht entscheiden.

Sicher aber halle die Abteikirehe in .Sindcltingcn eine Dachhildung
der beschriebenen Art. Hier findet sieh an der Nnrdeeke de» West-
gicbels noch ein Kragstein [Abb 6). eingemauert in ein anstoßende*
Gebäude, während die anderen verloren gegangen sind, l'nd hier

ist vielleicht auch «las alte Dachwerk au» rumänischer Zeit noch
erhalten.') Wenigsten» trägt «las Mittelschiff über einein Kundbogen-
fries ohne krnuendc» Gesims auf einer Mauerlatte etwa 0,fiO 111

Abb. fi. Abb. fi».

Abb. 7. Abb. 8. Abb. 'X

weil auskragende Italken {Abb. Bai. Ks wäre gewiß von hohem
Interesse, über du» Alter der Darhkoiistruktion etwa.« (ienanere* zu

erfahren. Eine besonder» interessant«- kleine Kapelle vom Anfange
de* 13. Jahrhundert», am Fuße der Iturg Ijin«l«'ck in der Pfalz bei

Klingeuiuunster gi'legeu, neigt au den Ecken de» Wcstgiebels Krag-
steine von eigenartiger [lildung (Abb. 7). ilie wohl auch der be-

sprochenen Gattung Zubehören. Die Giebelluiie setzt al>er hier uicht.

wie bei den bisher angezogenen Ilauten, am äußeren Knde des Krag-

stein« »U, »lindem auf der Mauerecki-, so ilaO, wenn Iiier eiue lialkeii-

auskragung vorlmmlen war, die .SjNirn-u doch nicht auf den Halkcti-

enden aufselzeu konnten und lange Auf*clii«'lilinge am Dachfuß au-

geordnet gewesen »ein müssen. Au den Zi»terzieiiserkl»»terkirehc!i

von Otterberg und Offenbacb am Glan. Iwide aus tlem Anfange der.

13. Jahrhundert», findet man an Giebclcckcn Kragsteine [Abb. 8 von
Offenbacb:, hier aber unter dem llauptg«'»ims gelegen, die von der-

selben Art w ie die bisher erwähnten zu »ein scheine», alter unbenutzt

geblieben .sind, als mau zu einer anderen Ausbildung des DMchraitde»

ülsrrgiug Von den für den Anlauf der Gesimse an (»ii-belecken auf-

tretenden und zu solchem Zweck gauz ander» ausgebildeten Krag-

steinen braucht hier nicht gesprochen zu werden.

Scheint nun ein überkragendes Dach, und zwar besonder» bei

früheren Ilauten und solchen einfacherer Art — und ohne «laß dann
ein steiuernes llauptgesinis zur Ausführung ifekommen wäre — liei

den Kircheubauteu romanischer Zeit etwa» gauz Gebräuchliche» ge-

wesen zu »ein, s« winl man sieh fragen müssen, »b solche Dach-
in Anlehnung an frühchristliche Hauten Italien« bei uns

wurde und also auf antike Hauiib-rlicfrrung zurückgeht

oder aber der Konstruktion des germanischen Holzhauses etwa ent-

lehnt worden ist. Ks ist ja hinlänglich bekannt, daß überkragende

der Kirche bei Schäfer. Di,

Dächer an altchristlichen und frühmittelalterlichen Kauten Italien*

vorkommen, wie sie deun auch spater im Süden überall gebriurblirh

geblieben sind. Die flachen Giebel der Kirchen mußten bei der An-
ordnung solcher Dacher unter dem Dachanfnng durch Auskragungen
verbreitert werden. Abb. !) gibt die Ecke des Cborgichcl* von San

Vitale iu Kavenna als ein lleispiel wieder. Ks ist durchaus dieselbe

Sache wie an deu ol>e»genannten deuUrlien Kirchen. ICt kommt
hinzu, daß diese Dachbildimg bei rlen steinernen Kirchen ein Gebälk

erforderte, das zuuiichst für die iu Italien heimische flache getafelte

Decke eingeführt worden war, da» aber da« urtümliche deutsche

Holzhaus, dessen Einraum bis unter das offene Gespärre reichte,

nicht kannte, l ud zwar ist anzunehmen, daß zu jener frühen

Zeit, als die. getiifelte Decke und damit «las Gebälk des Kirchen-

daches vom Süden her übernommen wurde, das Haus noch im
wesentlichen «las urtümliche war. wie denn das särhsische Haus,

das «ler Dichter des Heliaml kannte, noch bis unter die Sparreu

offen war.

Das spatere sächsische llauernhaus zeigt nun zwar gerade liei

seinen ältesten Vertretern, «lie allertliug« erst dem sechzehnten Jahr-

hundert angehören, eine Dachbildung, die «ler besprochenen «ler

romanischen Kirrhen ähnlich genug sieht. Abb. 10 stellt den Schnitt

eines solchen Hauses dar. Der mittlere Teil «larf uach der eigen-

tümlichen Dachkunstruktion als «las ursprüngliche Haus gelten, das

zunächst au den Seiten von 1-aulie» umzogen war, «lie

Kern angegliedert wurden — «lies nicht auf r|H« einzel

auf «lie Art bezogen. Solche Wan.lluug ist ja auch

nicht ungewöhnlich. Dieser mittlere Teil zeigt ein auskragendes

Dach, auch hier iu Verbimluug mit einem Gebolk. das dein urtüm-
lichen Hause ja

fremd war. Wir
braucheu gewiß
nicht anzunehmen,
daß dieses Gebalk

in Nachahmung
jener für «lie ge-

täfelten Decken
der Kirchen an-

geordneten, in das

ursprunglich bis

zum Gespärre
offene Haus eingeführt wurden ist. Man winl es. nachdem die Ge-
balke überhaupt bei Aufführung mehrstöckiger Häuser in «len Städten
gebräuchlich geworden waren, aus ökonomischen Gründen augeonlnet
haben: iler Dachraum sollte als S|>cicher ausgenutzt werden. Das
vorkragemle Dach kommt jedenfalls auch hier erst in Verbindung
mit einem Duchgcbulk vor, und es konnte auch kaum ohne ein

solches auftreten. Das urtümliche g«'nnanisrbe Holzhaus hat «litwe

Da«iibihiung nicht gekannt. Ilei ihm setzten sich, wofür manche
Keweise vorgebracht wenlen können, «lie <ic»pärrc auf die Rahine
der Kachwerkwände, «lie gegen «len Schub iler Sparren «lureh Anker-
halkeu zusammengehalten wurden (Abb. II), Diese eigentümüche
Konstruktion, die auch die Stabkirchen Norwegens zeigen, hat sich

in noril«leut*eheu Gcgcmleu mit großer Zähigkeit erhalten und findet

sieh an vielen mittelalterlichen llolzliauten iu llraunschweig. Lübeck,
Hildesheini und im unrillichen Westfalen, am Ni<»lerrhein und auf

llornholin auch noch an» viel späterer Zeit.

Ist nun das überkragende Dach jener romanischen Kirrhen
au» dem Süden übernommen, »o ist Keine Konstruktion sicher in

allen Kalle» nicht die iu Italien gebräuchliche gewesen, wo einer

solchen entsprechend die Vorkraguug «ler Hegel uach wohl nicht

von den Dachgebindebalken, sondern von «len weniger als bei uns
geneigten Sparreu «iler von hi-»ondere» eingemauerte!! HoUeni
als l'fi'tteiitnigerii gebildet werde» mußt«-. Die »liieren Dächer
in Deutschland »erden wir uns nicht anders konstruiert zu «lenken

Abb. ia Ahl.. II.

Abi.r
l Vergl. die W'i-staiisiclit

KU'rhnch im Mittelalter.

') Da» Dach ist schwer zugänglich, so «laß ich bei euu-iu nur
kurzen Ik'snch der Kirch«' nicht habe hinaiifgelaugeu können. Aus
«lein Inveutarisationswerk Württembergs aber ist darüber »i.-ht» Z i,

eut nehme».

wenigen aus «lern zwölften oder «Inixeh Ilten Jahr-

•nen Dachwerke romanischer tlacli_'«<leckter Kinheu.
wie jene iu Maulbronu, Konstanz. Shwarzach. fb-rall wir«! die

Vorkragung ilureh «Ii«' Italken, di>- für «Ii«' getäfelte Decke erfor-

derlich witren. gebildet worden »ein. I» «ler späteren Zeit des

Mittelalters kommt die»«- Dachbildung lx-i .steinernen Kirch«'ubaut<-n

kaum mehr vor. Wohl aber findet man sie — »hg«-»elieu von de»

Fachvvertibauten — vielfach a» profanen Steinbauteu, sei es nun.

«laß sie da einfach als schützender I berhang oder auch zu Ver-

t.-iiliguiigszwecken zur Anwendung gekommen ist.

Herlin. Er. Osteiulorf.

Nabburg im bayerischen Hegierniigubezirk Oberpfalz.
Hältst iiialerisch liegt das Städtchen auf einer in «las Nabtal vor- ursprüngliche Iti-grenzuug des Weichbildes noch zum großen Teil mit

springenden langgestreckten Hohe. Ks dehnt sich auf «ler geneigten Mauern und Tünnen bewehrt »iu«l. Im oberst.-n Teile der Stadt

llocbiläche aus. deren fast «lurchweg M'hron" abfüllende K»»d«-r als lm.l.11 »ich die ehemalig«'ii llurggebauilr. vor denen ein tiefer t.rabeu
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Ihm WM Norden Imt slrcifcudcn Höhenzug dun li-rhiieidet. Noch
ragt im Nordosten der alte l'iilviTfurm. im Südosten der kräftige Turm
itw Periianthufes» Die Stadt erweiterte ildi im mrllaH«iiea Jahr-
hundert insbesondere in Midlicher Uiilitung um Fülle der Hohe,
die dort weniger üteil ist; unter dem jnhcn L'mstun an der West-
hüb li*-«t malerisch dM MtbdawMamww .Venedig- mit seinen Ua*-
»<'lilcifereien.

Au der Sollseite «im Irl sich die Strub- au» der Neustadt hinauf
und tritt ihirrh dm . Mälmtor- ein. Untere Abb. l zeigt diese»
Tor, «in» wohl nicht vor da* IT. Jahrhundert gesetzt werden darf.

\un der Innenseite. Die Durchfahrt i«t eng und lullt es dem FuU-
gangcr ratsam erscheinen, die Begegnung mit einem herannahenden
Wagen außerhalb de« Tun-« abzuwarten. Diese Kngc die starke
Steiguug 'bizu der 1' instand, ilall die Straße au Ilerhalb desTum
uai'li link.'' lieh Wewbnjd den Abhang hiiiubzicht, machen dieet Stalle
für den Fuhrwerk- uud Fußgängerverkehr niituiiter gefährlich. Der
Verkehr ist nicht lebhaft, um 1 »ir
erwähnen gern, dall die Stadtwiter

der Bedeutung der Frage, wie

Wandel geschaffen »erden m>I|,

eich licwuUt sind und mit F.rn-t

au sie herantreten. Zur Linken
unsere* Hilde* erhebt »ich aiiller-

halb de—elln-n auf hoher Stütz-

mauer der Neubau den Knuig-
liehen l(,ntainb-s. iler mit ent-

«|irechcnder Bücksichtnaliiue auf
die Cingchung dureil ihis knnig-
liche 1 jiudhauuuit Aiulicrg su-

chen xur Vollendung gelangt. Wie
die Kin- und Ausf«hrts\erhältni»«c

hier M'rbeswrt werden sollen, i»l

nicht schwer zu entebeide*.
Untiefe Abbildung zeigt. <laU

durch Abbruch alter llaulich-

keiten zwischen dem Turban und
der erwähnten Stützmauer ein

Zwischenraum entstanden ist,

breit genug, um hier die Hin-

fahrt und wohl auch einen \gf

I rennten Fu Ugätigerihirchgung her-

zustellen. Die kUnstlerUehe Be-

handlung wird keine großen
Schwierigkeiten bereiten, und mit Heringen Mitteln wird rieh rine

ents|ireehende Gestaltung, die die Lücke -chliellt und Turban mit

Stützmauer \ erlnipbt . »hallen lassen. Dali man diesen einzig

richtigen Weg einschlägt, durauf lassen alle Anzeichen hoffen.

Durch die reizende Hauptstraße, die steil ansteigend die Stadt

von Süden nach Norden durchzieht, schreiten »ir dem nördlichen

oberen Tore zu. Der Wen f'dirt an behäbigen alten lliiusertl entlang,

die sich mit hohen (Hebeln der Stratte zuwenden und iinrcgchuäUig

nbeU'iimilltll t/Ofenringen. Kiufach und würdig tritt uns das l-V«l

erbaute kh'ine Kaliums entgegen mit pfeilcrgctragcner Vorhalle im

Obergissiholl. Nach kurzer Wanderung Im-i der noch ein fUehthj I

liliek auf die rieriieho ipHaotieehe Stadtkinds fallt, stehen wir mr
dem obrrru Tore (Abb. 2 . Ks i«l ein ungemein uialeri-che« llaie

werk, das hier link« von einer Schmiede, rechts durch einen

jüngeren Neubau flankiert erseheint. Kinc un die FltwItWUlif an-
gebaute Trcp|ie führt in die oberen Stockwerke. Auch die».-,

nur für die Breite eines Fuhrwerk-, bemessene Tor -oll der Ver-

breiterung bedürfen. Wenn die« richtig ist. was doch wohl noch
eingehender zu überlegen wäre, ist der Weit gewiesen. Da will r

halti des Tor»-» vor der zur Linken deaeatbeQ sich »nifhlinlWndrn
Stadtiiiauer ein si'liiutder Fahrweg bereit- besteht, «<> liegt es nahe,

einen Mauerdurchliriich etwa au Stelle der in das Turm - < »Iht-

WerhoB führenden Treppe herzustellen, wobei di eine Ver-

legung zu erfahren hatte. Dia berührte Stralle mr der Stadt-

mauer miillte verbreitert »erden, was wohl die Anlage einer

Stützmauer erfordern würde. S> konnte sieh al*o ohne Schwierig-

im bayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz.

keftea eine zweite Durchfahrt unter Krhaltung des Uraamthihlri

gewinnen lassen,

Ananaielite der iingemein n-izvol|eu tlcaanteMebelnjunii ihr»

Städtchens und der Ikileutung iler hcblefl Torbauten tiir lUeaeil»

uAdlten wir der Stadlverwallung dringend ans Herr legen, bei tler

lyosung der schwehenilen Frage den Deetniid der^Tnn' nls ein wert-

volle-, iznTeeäuOerBcbefl (int zu betraehten. Sollten geldliche Be-

denken die angedeuteten Ixlsiingeu erschweren, ho dürfte vielleicht

aus staatliche!! Mitteln ein SUlSCaaB zu erlangen sein.

Müschen, im Jusl U04. Julius ISrocitobel

Ihr Tsv für Hcnkmalpflcirc hatte 1,,-kantitlii h in Krfurt ilm
Ite-chlull gefallt. Heine Versammlung im Jahre IWM wie^lenmi gleich-

zeitig mit der tieneralversamniluiiH des t •csanitverehul der Deutschen
(ieschichtH- und Altertuiusxereine in Danzig abzuhalten. Naclidem
aber im April d. J. bekannt geworden ««r. • Li LS der limnmt.TiTlill

seine Versammlung nicht, »ii- in iltn letzten .lahren stets, in der
zweiten Hälfte ihs> 8cptenbcr. sondern vom !». bis 11. \ugu-t ab-

halten wird, Wanten aus dem Kp'isc ih r lle-ueher de- Tage» g<>geu

diesen Zeitpunkt «4i zahlreiche und schwerwiegende Bedenken er-

hoben, dall der Vorsitzende de- ge-rhaft-fiihreiiden Aiis-i husses sich

verpflichtet gefühlt hat. dessen Mitglieder zur AiiLVruug ihrer Meinung
und zur Ab«tiniliiung über die Verlegung des Tages der Z. it und
dem Orte nach aufzufordern. Das F.rgehiii« der tteflfiflilcll gelUhrlen

Verhiitidluugeii ist der ll.-xhhiU ge»>-«en. den Tag am iiiul

17. Septeiuber d. .L. unil zwar in Mainz im Kasino Hof zum
(iiitenberg abziihidteu. Die Tagi-sonlnuug ist folgende:

Montag. •JH. September, erste Sitzung morgen.« ü I hr. 1, Be-

grünung und Konstituierung. I) liericht des \'orsitzenden des ge-

«chäftsfiihreiiilen Au«-ihus«e-. ,1 liericht de« Aussr|iti«.-e« für lh-

haudlung iler Frage der Steiuerhaltung. ( Verhandlung über die

Vorbildung zur Dcukiiiulptlege. Berichterstatter Uegieruugs- und llaiir.d

Tornow und ••eheinier llofrat Prot Uechelhaeuser. > Verband«
hing Uber die mit der Krhaltung des Berliner OpernllflUSC* zusaiiiuieu-

hüiigeiidi-ii r'ragen. Berichterstatter Prof, Wallr tj VomMapn für

du- Itexeichuung VOU wii^lcrhergiMellten Teilen eine- Bauwerke-.

Berichterstatter Architekt lübhsrdt. * Ih-richte über rlia den Denk-
malschutz betreffende < iesetzgebung. - I I hr: Friih-t(teks|iau~

[Sjleisen Utehen in den Sitzung«rauuien bereit . Abonda 7 l'hr:

Bericht Mm Prof. Rath (reu Uber die Krhaltung itw Alteftwnafvadei
au« Metall mit Uriitbildera .

Dienstag, 'J7. Si-pteinber, zweite Sitzung morgens U Uhr. Ii l>>-

rieht über das Handbuch der deut>i heii Knnstdenküiäler. erstattet vom
Rebetmea llofrat Pratv. llechelhaeuser. U) \'erhan<llung ober .Ii

Veraeichaang von Ix-weglichen KunetgjeayastindeB im Privatbissitx. Be-

richterstatter (»eheinier llofrat Prot (iurlitt. 'I Verhandlung iils-r

Aufuahuie, SanilttllUzg und Krhaltung iler Kleinbürgerhaiiser mittel-

alterlicher Städte. Berichterstatter Stadtbauinspektor St ieh I. 4) Ver-

handlung über die -ladti-i lieu Ihiuorduuiigeii im BleOStO der Denk-
malpflege. Berichterstatter Prof. Frentzen und (•eheinier Batirat

(tnerhanrat Stubben. > hV« bhitSbunuug über den naebatcii Tai
für Deiikmalptlege. Wahl eutea geschäft-fiihreudeu Aiis-ehu--. -.

I I hr: Frühst lickspaiise Speisi'ii stehen in den Sitzung-rauiie i

bereit}. Vbende "
l hr: (ieiueiiwhaftliches KSsrea im Kaaizxi \h4

/.um (iutenlM'rg.

Nach Sehlull der X'erhaudluiigi-u werden an beiden Tilgen nach-
mittags dir- Denkmäler und die Mu-e.-n von Mainz besichtigt. F'ur

• Mittwoch, den St*. September ist ein Ausflug nach Oppenheim und
Worms in Aussicht genommen. Die Teilnehmer wenloa gei.et.:

»ich am Nuiutag, den SS, September, abtatfal H I hr im Kasitm lief

zum Hutciiheru, •nilh' Bleiche S!'. eintlnden zu »ollen.
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Itlr »Heu Stadtmauer» In Korcahelm in Ohcrfraukcu - Ii. -in. il.

soweit sie überhaupt noch erhalten »ind, auch weiter »I» Steinbruch für

Neubauten iM'nutzt zu werden, ili'iiii, wie Hin mitgeteilt wird, gewiunt

111:111 uus ihnen schon seit einiger Z''it 'Ii'
- Werksteine für den Neu-

bau des l'rogv tiinasium»- Ks hat demnach den Allschein, als tili die

Fi.rcliheiiucr Stadtverwaltung immer noch nicht die Zeugen einer

ruliiiir.-u ln ti Vergangenheit ihrer Stallt zu schätzen «cilS. Die Stallt

birgt attfantnn tauocfa bearbtcn»wertoi Ihiudenkiuul utul malerische

Stnilk'iiliililer. K» »eien Iiier nur ilie alle Kaiserpfalz, das Hat ha 11 s

11111I ilie Miirtiuskirehe erwähnt, ilie inieh in du» frühe Mittelalter

zurückreichen, lin Jahre nl'i wird Fnrchhcim unter Kurl il IJrollen

übt ein König»hiif uiiil Sta|M'l|ilatz an der Strnlle von Beyualwirg
llueh Magdeburg bezeichnet illi-l s.tr.1 wurde hier Ludwig das Kilnl

zum König gekrönt. Die ente BefeetlKtiBg iler Stadl erfolgte unter

Kaiser lleinrieh I. Auf ileu Mauern iler alten. von Heinrich Haspe,

• Ii 111 (iegeukunige Friedrichs II. im Jahre zerstörten Kaiserpfalz

hell llisclmf l.ani>>ert Min llaiulicrg eine neue llurg erriehteu. Such

item l'lierfall im Jahre I.VcJ durch den Markgrafen mui Hrundcnl.iirg

wurde ilie Stallt beuget befestigt, mi duU sie zu verschiedenen Malen
nhiie Krfuli: belauert wurde. Aus ilieser Zeit scheint auch da«

prächtige architektonisch uml bildnerisch reich behandelte Nürn-

berger Tnr zu «lammen. K» i-t, wie die vorstehende Ahhihhmtc
zeigt, leider schon freigelegt «imleii. Hoffentlich genügen diese

Zeilen, um die Stadtverwaltung \mi «eiterer Nicdorlcgnug üipt
Stadtmauern zurückzuhalten und sie zu veranlassen, ihren llaudenk-

iiialeru mehr Pflege zuteil »erden zu hnwlffl und zwar in ihrem

eigenen Interesse, denn Man- und Kun«tdcnkinälcr v ergangener Zeiten

ul>en Met« eine wirksame Anziehung auf Fremde aus und ihr Wert
wäch«t mit den Jahren immer mehr. S.

IMe katholische Kirche In Heusenstamm (UroOh. Ilfi'U , ein im
Auftrage der Kcich»grätin Maria There«hi. Witwe den Urahn Anselm

Kranz V, Sebuaborn, in den Jahren I TrlM Iii« I74t> errichteter Ihm
J. II. Neuuiunn» wurde vor zwei Jahren dun-h lilitz Btom<Ueitert.

Dureh den llratid. dem Turm- und Kirehciidaeh zum <i|der lielen,

wurden auch die um dem Augsburgcr Mei»ler <'. T. Schettler her-

riihrendeii lVckcnfre»kcn erheblich beschädigt Zur Vorbereitung'

der WkutefhernteUuny dieser Fresken veranstaltete da» (•roUhorxog-

Urbc Ministerium in Darin«tadt einen enteren Wettbewerb, au« dem
mich einer lieguta. htiing durch den Königlichen l'rntcs.sor und
Historienmaler Woldoiuar Kolmspcrgor in München der Maler

Heinz Wetzel in Frankfurt a. M. al« ShfKV hervorging. Das liut-

chten Mffl Mm die Arlnit, dal) ihr im I scdingt der Vorzug gebühre

und ihre Art ganz hervorrufend gewinnt werden dürfe; der F.iiiscndcr

h. lierr-. In- den Stil Schelfler» au»uezi ichuet. was die »ehr gelungene

\ i : . uziil lie«ei.«e. I'.

Mittelalterliehe Wandmalereien lai rhnrgcwi'dbc der l>orf.

klrrhe In Lohe bei Nienburg a. d. W.. einem alten, früher der

lirat»ihatt Ihoa anijelinrinen Klecken ( sind hei der AuMHalnog der

Kin'be aufitiileekt wurden. K« handelt sieh dalu-i um das Chor-

liiadrat und eine nach drei Seilen den Vehtii k« |BeaehlnM)eiie \|>-i-.

Da« (hnr<|iiailrat zei-^t in »einen vier Ka|i|ien verschiedene Nid'

liehe Dnr«tclliuufcn: die westliche ka|i|>e t'uiil Meihiillim« in Hanken«
werk, und zwar dan I -um 11 (jotti». uiu^clieu rm den vier Kvau-

neli«teiisviniHileu. Die »iidiiclie Ka|>|M- t.rititft ilie heaanate Italien*

• hiMellunv;. da» Drjichenmanl, in welelns. die \'enlauimten vmi

Teufeln (»elrielicn werden, die ^e^euiilierlie^enile nurdliclie die Dar-

stellung des llhnmel«. und zwar die vichfctiinute ewige Stallt, au

den-ii IMurte l'etrus, mit dein Schlü»«cl die Seligm eui|diini:i ! lh<

ri iiier «i'hwel»'n tintl Vater, <inlt Silin und Maria. Die intliehe

K .1 1

1

1

m- zeitit den IVfOttodea t hristn» in der Mandurln. ihm zu

Kttflen Maria und JösepN, uinifebeu um miuiiziereuden Kii|{elu. die

Apafal Neben weililuhe lleilii;i in Ralikenwerk. Von be»underem
Wert lind die Malereien der Apsi« und der westlichen t'bnnmadrat-

kappe, auUcrordeiitlieh «ieher und gilt gezeichnete Kigiiren und
llü«si|£e» Kaiikeuvverk in rot und schwarzgrau auf weiUem tirund. Da»
Umaiiieut bemüht »ich. in einfachster \\ ei»e die Art ihn l'iii-cistrich»

zur Geltung zu bringen mit Verzicht auf jede naturalistische Itlnl!-

fonu: die BlRttgtunetn udften hier und da da» »mite LieJiaeapMnuMSv,
Die Kntitehungszeit wäre viellcieht auf etwa« mich Ui«t zu M'tzvn.

KUr Hrtlrkeaneubauten rom Standpunkte de» Heiuiatarhutze>i

*[lb<l Dr. Jul. Ii roe«ehel in Mimcbeu zi'ituemäOe Anregungen in der

KumiMf '!>'• iler Süddeutschen tottseitUW, Kr geht von der alten

Ke^enslnirger llrücke au«, die seil Jahren in ernster liefahr «ehwebt,

durn'h einen Neubau vcrdriiugl zu wer.h u. und die l«eabairhHajta Kr-

-i-i/uii.' de» liekanuten Kettenateau in Panann durch eine fe»te eiserne

Stralb'tibrüeke mit hohen, tlln-r der Fahrbahn Hennttdea Kaehwerk-
tragern gibt ihm \ eraulassiiug. die F'rage ganz allgeuieiu zu »teilen:

In welcher Weise können Vorkehrungen ijetroffeu werden, zu ver-

hindern, dal! »1in nie lauiUchaflliche und städtisi'he Itihler durch

BrQckenbnutvn neratilrl werden? An Iteispielen au« dem kla«»i»i In n

Altertum bis iu ilie Neuzeit zei^t er den monumentalen Sinn, der
die l!aumei»t.T der alten steinernen Drucken uuliewuUt bennalta, Kr

weist auf die N hw i. rigkeiten und die V ersuche hin, hei eisernen

Knicken und solchen aus lleton und BantabetOQ den An.s|irllcheu

nach Schönheit gerecht zu werden, und bedauert, ilali es keine lle-

»tiuiiuuugen iiibt. die laulliiU auf die Au»i;i-»taltiing der llriickeu

I c/.uglii Ii ihrer Kiiil'uguiig iu die Cingcluiiiu hnbeu. nhulieh wie es

lUHDcherurt« für lloehbaulen der Fall ist. Wo »icii vcrciuzrll Ihm

Itrih-keiiliaulen lugeniinr und Architekt zu gemeinschaftlicher Arbeit

vereinigt hatten, handelte e» sich fast immer um besonders reich

auszustattende Werke. Nicht der Aufwand lie»tiliilnt die Schönheit

der llauvvctkc. «oiiilem Verhältnis»!'. l uiriUlinieii und Fan|ias»ung iu

die I jindsihaft. Auch mit gerinjteii Mitteln lallt «ich Si'höiies er-

zielen, wenn die Aufgnbe in der Hand eines Künsller» liegt, der die

dun h örtliche \ crlüiltni*3c gegebenen llediiiiiiiugeii zu erkeiiuen und
zu erfüllen sich heatrebt. liroeschel verlangt, dall der Architekt Ihm

den iu Itede -teilenden llrlickeiiliautin zugezogi'ii winl und weiter,

dal) die Kutwflrfe zu deiisidlieu hinsiilitli.il ihrer I >estalt. ihrer

hauptsächlichsten kiiu«trtiktiuu.«liuicu und hinsichtlich ihres An-
schlusses au da» t.elande einer vom küu«tleri«c!ieu (ic»i.-hts|uiliktc

nnajptwnden l'rüfnng anteratelU werden.

Der MrdfrlindUclir KclrhiiauaiicliuB lor llerauiMrabe eines !•
tentar» und einer Beachrelbung der nlederlündlaehen Nannmrnte
.TU Kunst rn liesehledenls- hat neiierding» im hollandisehen

.Maat»-< ouraut- »einen ersten Itericbt
1
1. August Ith»M.Denwaher I90S)

veri.tVeutlicbt. lb-r AUHM'hnB be-tebt aus einem Vorsitzenden:

Dr. I". J. II. l'ii vper», Architekt des Keichsmusiiinis iu Aiustenlain.

einem >ekrctiir: .1. Kall, A»»i«teut um Niederländischen Museum für

IjearUehta und K'uti«t in AtnatenuuM, und au« folgenden Mitgliedern:

Jonkheer Dr. V. de Stm-r» im Haag. Iteichsbaiinieister ('. II. I'eter»

im Haag. Architekt J.Th. ('11 v per.» jun. in Am»tenlam. l'nif.H.Kvers

in Deltt. Architekt J. A. Fn-derik- in Middelbur)!. Stadt baiimeister

l.. i'. lleieBtnaat in lleraoipenbuaeJi, Stadtr^anntelatei K. a. iiuefer

in llntteni. Ileichsarcliivar Dr. S. Müller in rtrechl und Stadtanhivar

Dr. .1. ('. Itverv norde in Leeden. Nach jenem Ib-richt hat der

Aus«chui] bis jetzt nur die vorbereitenden Schritte für da» Unter-

nehmen erledigen können. Zunächst will mau ein möglich«! voll-

»tiindiges und zuverlässiges Verzeichnis aller in Frage kommenden
geschichtlichen Werke des Landes erhalten, woliei man durch die

w Iwnwiiw ballali lif 11 llllfnaittcl wenigstens den Mejatet und die Zeit-

stellung gleichzeitig li-sl-tell. ii möchte und auf die l ntcrstützuiig durch

die l-'achwelt nshnet. Alsdann g.-. lenkt mau plannml) ig an die Iii-

arlx-itiiug de» liesiuut»tolTe« und an die Vufttahtne der Hau- und Ruu«l

denkiiiiiler zu gehen. Diese llauptarlictl «oll dur, h eine V erteihing defl

Stoibs» unter die Mitglieder de« Anssi hu«*.'» iM-si-hleunigl werden.

Puten übernimmt die Prpvira liroiiingeii. Ilneter die Provinzen Dreute.

Oven«». •! und lielderlaud. au»sclilieUbeb der Stadl Nviuwegeit. die dein

ilortigen Stadtntvhitcktcn Weve (iberla««en bleibt: l'trecht l'rovinz:

wird unter Curpeni jun.. Dr. Drcrvoofdr und .1. Kall* verteilt, wavrend
l'trecht Sta.lt von Dr. S. Midier beariieilel wenlen »oll. Kbcnso

liudet bei Nord- und Nudln. Hand eine Umleitung für J. Kalf. Dr. Hver-

voorde. Prüf. Bter» und Krederiks statt. Die Di-iikinäleraiifnahnie

def StwM »<.ravenhage wir.1 bereit» von einer vi issenschuftlichen

Veri'inigunit .Die Haghe*. iu welcher das Au««ehuUmitglie.| I'eter» tatig

i»t. vorlsTcitet. Seeland nhernblHnt Frolerik«. wahrend die fünfzig

lirte von Nord-Itmbaiit an V . de Stm-r«. Hezeumuii« und ("uvpcrs jun.

gegelis-u «iml: Limburg teilen sich ('uv|M.rs d. ä. und d. j. mit

Dr. de Stnen. Aus Frie-Iand liegen von verschiedenen Orten bereits
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Aufzeichnungen und Aufnahmen im Beil* der Herren de Stuer* und
Peters vor. Vor allem werden die »Ifen Vorarbeiten der ehemaligen

.Rijksadvisours", die in den .Mededeclmgen der R." nur zum kleinen

Teile ». Zt. veröffentlicht wurden, dem Ausschuß manche Erleichterung

bieten, wohl »urli die Aufnahmen uml Arbeiten von l-'werbeck,

Ysemlyek und de» Cntcraeicltneten.

Der angeführte Bericht gibt nun die Grundsätze, nach welchen

der Ausschuß «las vorbereitete Inventar anlegen will. J. Du« In-

ventar soll enthalten: Augahcn des Zustande*, des Besitzers, der

Baustoffe, der Zeitbestimmung, ferner des Urhebers oder Verfertigers.

iiiiiI »oll umfassen: a) Alle Hauten Iiis ItCit», die architektonischen

Wi-rt besitzen oder ge-sehiclitlirh irgendwie denkwürdig sind: h) alle

Gegenstände von entsprechendem Werf, dir zu Bauwerken Beziehung

haben. Dabei soll für die Veröffentlichung dir fnluciuli- Reiben-

folge gelteu: 1) Vorgi-se hiebt liehe und romische Denkmäler; i) Be-

standteile der städtischen Befestigung, Verkehrswege und ihre lieson-

derrti Merkmale: 3: Burgen: 4) bürgerliche öffentliche Haiiunlageu

:

>/ Kirrlien und Wohltätigkeitsanstalteu; Iii Privatanlagcn ; 7,i Ver-

sehiedenes. IM den Kirchen sind fiil)iendr Vermerke in* Au((e

zu fassen: 1} Eigentümer und Benutzer; i\ die volkstümliche Bi-

zeichnting. falls eine solche dem Niiuicn des Patrons vuraufging:

.1) (ieschichtsipiellen: 4) Zeitpunkt der Erhebung zur Parochialkirchc

und Einführung ihrer Satzungen; -">) ihre l.agc. Orientierung, llohou-

uiaße, ob freistehend oder eingebaut: (!) kurze I iex-hichte des llaues

und seine Veränderungen: 7i Wiederherstellungen nach ltCrO (Name
de» Architekten;: *) und !'; Verschiedenes. Den Gebäuden sind die

festen und l>cwcglichcn KiurichtuugsgcgensUinde unmittelbar anzu-

reihen. Auf eine Kingabc des Reichsausscliu.scs hat der Bischof

von Hoeniioiid seinen Geistlichen anliefiihleu, den Mitgliedern der

Kommission überall die Besichtigung der Kirchen und ihrer Denk-

würdigkeiten zu gestatten und zu erleichtern, leider ist Uber die

lieldfrage des I'ntenichmeris vorläufig zu bemerken, daß «Ii« im
Jahre 1»« von dem Parlament jenein Reichsaiisschuß bewilligten

tibttl (Milden nicht einmal für die Anfang»k«stcn ausreichten.

Berlin. Ii. Galland.

BOchenushan.
Alt-Prag- **• farbige Reproduktionen der Ai|iiarel|c von W. Jans»

mit Hegleittext von J. Hera in und .1. Kam|>rr. }'rag 11*11 n. IMÖ.

Kunstverlag lt. Koci. In Folio. SO Lief, mit je 4 Hildeni und je

4 Seiten Text. ."i. bis 21». liefenuig. Preis der Lief, für Österreich.

Ungarn 5 Kronen, für das Ausland 4,.*ii>.tf.

I>ie vorliegenden sechzehn Hefte des an dieser Stelle twreits an-

gezeigteu Wrrkes halten vollauf, was ihre Vorgänger an Text und
Itildaiojstattnng für die würdige Behandlung de* wirklich einzig-

artigen Stoffe* in Aussicht stellten. Sie zeigen nicht allein das

redlichste Bemühen, aus dein staunenswerten Reichtum der idt-

ehrwürdigen Kaiser- und Köuigstadt au der Moldau «las künstlerisch

am meisteu Hervorragende wirkungsvoll zur (ieltung zu bringen.

Mindern lassen in ilen beigegetieuen liluttern auch tatsächlich eine

künstlerisch feinfühlige Auswahl erkennen, welche die nialerisvhru

Reize weltvergessener Winkel und Hauten ansprechend erschließt.

Vom Standpunkte des Landschaftern wie des Arehitcktunnalcr* In-'

kündet Jansa eine geschickte llaud. greift den Vorwurf überwiegend

an günstigster Stelle und bei günstigster Beleuchtung heraus und
sammelt einen künstlerisch um so wertvolleren Stoff, als gerade in

Prag wahrend der Muten Jahr.- die Niederlegung alter Bauwerke
schonungslos über manche*. Stimmungsvolle uud für das Stndthilil

Bezeichnende hinweggegangen ist und in den hier w ii-dergegebcncn

Aquarellen einzelne bereits nicht mehr vorhandene Bauwerke fest-

gehalten erscheinen, Geschichtlich bedeutsame Stätten, hervorragende

Schöpfungen der Bau- und Bildhauerkunst, Ansichten von uiituuter

geradezu uiittelalterliclu-ni Gepräge reihen sich zu einem eigenartigen

Pracht werke aneinander. Ob uns .Tausa auf den Klcinsciteiier oder

auf den großen Altstädtcr Ring, iu den so malerisch ansfeigi-uden

Kurstenbergischen tiarten mit seinen Treppen, Terrassen und dem
(»loriettc «der in den Hof des ehemaligen l'ala^ti-s der timfen Vrtbn
führt, ob er die Blicke auf das Skretahaus in der TeiugiLsse oder

in die (ii-orgsgassc auf dem llrailschin lenkt, nb er die mächtigen

ÜintzeuhoferiiauU-n. die Kirche St. Mari« de \ lctoria rwier das ge-

schmiickvolle Portal de* Hauses .Zu den zwei goldeiieu Büren" in

den Brennpunkt allgeiueiner Aulmerksumkeit nickt, iibendl rindet und
bietet er tatsaclilUh Beachtenswerte». Architekt, Maler, (iesi-liichts-

forscher uud Kunstfreunde »erden sich von dem iu »n schöner Fonn
(iebuteuen iu hohem tirade befriedigt fühlen. So bietet z. II. S. .'>•.'.

114 u. ~i> Interessantes uln-r die ltaugi->cliiebte der Nikolauskirche auf

der Kleiiwite. über den rmbaii der Tlnuiuiskiri'lie durch Kilian Igiutz

Diiitzeiihnfer und ihn- Ausschmückung durch den Maler Wenzel Reiner

sowie über die Vollendung ,|es l'atais ('laiu-(Milhis. Durch die I'er-

sönlkhkeiten der Besitzer leuken einzelne l'rivathaus<-r die Aiifiuerk

samkeit auf sich: niiclist dem Hause des bekannten bohiuischeu .Maler'

Skn ta S, M) sei besonders- das umgebaiito Haus des SteiniiK tz-

meisters Amlreas Kranner in der Sporkgasse genannt. Als ein noch
viel zu wenig gewürdigtes Werk stellt sich das ehemalige Palais des

(irafen Michna. jetzt k. und k. Zeughaus, auf dem Aujexd dar, wichtig

ftlr den Übergnug der SpatreuaLssani-i- zum eigentlichen Barockstile,

l^-ider vermißt mau hier wie an auderrn Stellen die Vertiefung der
rein künstlerischen Würdigung, gegen welche das rein (ic*chicht-

liehe — ab und zu selbst mit belanglosen Mitteilungen — überwiegt.

Di r Text ist mit viel l'iusieht und Sorgfalt gearbeitet und sucht

auch Neues mit Heranziehung entlegener Quellen ftir die KüB-stler-

geschichte zu bieten, so z. B. S. 2H den Herkiinftsnachweis der Familie

Hrokoff, welcher Name auf derselben Seile nieht zugleich Hmkof ife-

druckt wi nlen sollte. Wenn auf S. 3i bei B>-sprechnng diss Präger

Kiuausklosters <len Mimchen der Beuroner Schule vorgeworfen wird,

es sei liei ihrer W iederinstandsetzung der nahezu ganz verwahrlosten

Kirche .eine grolle Anzahl wertvoller Kunstwerke und Altertümer-

zugmnde gi-gaugen. so hätte btlligerweise auch hervorgehoben werden
iiiüisen, daQ die Zeit des utrai|uixti*chcu Konsistoriums die unseligste

tiir ihis Haus gewesen ist und die Bilden» iederlierstellutigeji des

10. und 17. Jahrhunderts nur durch die Mißwirtschaft dies-er Zeit

notwendig geworden waren. Zu den wenuien wirklichen I nrichtig-

keiten des Werkes zählt auf S. S3 die Angabe, daß die Triforiuin-

inschrift über der Parierbüste im Prager Dome auch .das (irabmal

der biihiiil'i'lii-n Könige* nenne. Dieselbe ist, wie z. B. bei Neuwüth.
Peter Parier von Uiuüud. S. 114 u. ll'i ersichtlich, in dieser lnsi'hrift

ülK'rhaupt nicht angeführt. Eine Widerlegung mit Gründen ist

die au dieser Stelle eingellochtene Polemik gegeu Behauptungen de,

Referenten keineswegs zu nennen; sie nimmt stellenweise einen solchen

Charakter au, daß jeder rnbefattgelie sich fragen muß, ob iler Wert
eines so vornehm auftretenden Werkes gerade durch diese Art der

Erörterung wirklich gewonnen hat. Im allgemeinen freuen wir uns

aber aufrichtig des nun vollendet vorliegenden Werkes, deswrii ein-

gehende Betrachtung weiteren Kreisen wänustens empfohlen werdeü
kann. Sein Bildersehumck ist eine erfrischende Quelle künstlerischer

AuD-gung, »ein Text bringt, ohne weitschweifig zu werden, die Auf
schlösse über die KnL-tehung der einzelnen Werke und behalt durch-

weg glücklich im Auge, tluB er nicht bloß Fachkreise, sondern
ütH-rbiiu]it (iebildete anregen will.

Wien. Joseph Neuw irtli.

DI« Ban* und Kaust«lenkmUer de« Herinirtuins Oldeuhnnr. Be-

arbeitet im Auftrage des (iroßherzoglichen Sttuitsininisteriuiiis. it. Heft.

Amt Kloppenburg und Amt Friesoythe. Oldenburg 190,'t. Gerhard
Stalling. VII und 17« S. in gr. «° mit St» Textabbildungen. Preis C.7.» .0.

Die Bearbeitung ,ies vorliegenden lleft<'s ist in densolbeo

Hunden geblieben wie die der im Jahre 19(10 erschienenen, auf

Seite 4(1 desselben Jahrganges dieser Zeitschrift bi-sprin-heiu-u

zweiten Folge. Bauinspektor Uauchheld, der wiederum die zeich-

nerischen Beitrüge besorgte, ist in die Kommission eingetreten.

An Baudenkmälern des Mittelalters bieten die hier behandelt«-!!

Ijuidesteile so gut wie gar nichts. Bis auf zwei in Kap|H-lu und
Stadt Friesoythe noch erhaltene schlichte frühmittelalterliehe

Kirchrngeliünde halw-n die alten Gotteshäuser bedauerlicherweise

allerorten tiüehternen Neubauten des Iti. und 19. Jahrhunderts

Platz machen müssen: : uur einige Taufstcine aus nntianiscber Zeit

und Reste spätgotischer Altarwerke rinden »ich uoch hier und >la_

In die Neubauten übemoiiimen. Mit um so größerer Ausführlich- ,

keil konnte daher auch im vorliegenden Heft die geographische

und geschichtliche Entwicklung sowie die Darstellung der vorge-

schichtlichen Denkmäler behandelt werden. Es sind hier nament-

lich Steindenkiuäler. Ringwälle und sogenannte .ljindwehren-, mäch-
tige Krdaulagen mit Indien Wüllen und tiefen Graben, die. wenn
auch jetzt nur vereinzelt deutlich erkennbar, »o doch noch recht-

zeitig, namentlich durch die v. Altenschen 1'ntersuchungeti, in ihrem

Verlaufe und in ihrer Bedeutung festgelegt werden konnten. Von
besonderem Werte ist die am Schlüsse des Heftes augefügte Be-

schreibung des .Satcrlandcs-, eines merkwürdigen, ring^ von weiten

Moorebeueu eingeschlossenen Ijiudstrichs, der, seit alters von frie-

sischen Kolonisten iK'siwIelt, abseits vom Weltverkehr eine kleine

Welt für sich bildet, in der die sonst fast gänzlich untergegangene

friesische Sprache ms Ii lel«'ndig ist. Kl.r.

takalt: Z«ri Jiumelwirln- Hans HiSigj.-tn«iui» - Die Stirukinhs St. Prter

in VViiM|if«n im Tsl. Klur eiji-ntflmlirli*- Art dvr DachliiWunf KilHAmac-her

Klrehrn in l)i-ut«:hl»nd. - N»bbur»r Im l«>•ri«eheii H>Kyoruug»bc»u* (»t«|.

liUli. V i rniisi hle«: T»» fiir th nknwlplJec»- In M-ja«. Alu- -SUUliiiaiieni

in Fonhhriiii — Katl« iliariw Kirch« In Uriurn.tamm. — MiH»l»ll»rlUh» W«,,d
»»li-retni Im riMiryt-wüllie du Dorfkirche in ls.h» bei Nisnbur« ». d. W
nrdekeiim-utiBuU ii M.m st«n,l|mnki« d..» Hi-lin»l»chnu.-s BVrii hl de. Xieder-

lämlist lK-n l(. hIi.«u»hiIi<i»s. . .ur Hocwu»»»!»- eine» Inventar« - BHth»r«.l.nu

Für die Srhriftleitiiim versnt»..iUi( h :
Frii-di Schult». Berlin

Wrtsg v.«, Wilhelm F.n,-l «i Hohu. Berlin

Uruik der Bnehdniekso-i u.l.ni.l«f Ktu.t Berlin

Nr y.
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Die Denkmalpflege.
lini-ausgegeben von der SclirifUeitung dee Zentralblattes der Banverwaltung. W. Wilhelnifitraße HO,

Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schnitze.

VI. Jahrgang;.

Xr. 10.

Eractwtnt »Hol bl> i W«.li«n. Jalullr.li 1(1 Bogan. 0«Kl>äri«Mllr \V. Willwlmutr. >>. ]).»ur.
l.r.i«

•insi'hl Ah1»gBD. «lurcb P.»t- «der Klr«irti*iulsUM<ndan« oder im Bucliliamlol jalirlieh s *I«rk. tur du«
Aiiftlitiiil S'*'M*rfc. Tur Alf A hnr-limrr de« Z*p(r*ltiltt(m d*r RnitYTw-alftuu' Jihrtirii t Mnrk.

Berlin, :-J. August

vorbehalten]

Die F^rdorunK der Denkmalpflege
behandelt ein gemeinsamer Erlaß der preußischen Minister der geist-

lichen usw. Angelegenheiten und der öffentlichen Arteten, der im
Mai d. J. all die preußischen Regierungspräsidenten ergangen und
u. a. auch den Obcrprüsidenten. den Provinzial-(lte2irk*-)Konscrvatorei),

dem Evangelischen Oberkirchenrat und den Königlichen Konsistorien
mitgeteilt worden ist. Wir lassen den vollen Wortlaut des Erlasses
(s. ». Zcntralblatt der Bnuvcrwsdtung. Jahrg. 11*04, S 3S1) nacb-

lierlin, den 6. Mal 1901.

namentlich zur Regelungun
zten Instanzen bestimmen wir

Zur Forderung der Denkmalpflege
der Zuständigkeit der liei ihr beleih;

das folgende:

1) l>a der Begriff .Denkmal- nicht immer feststeht und auch
nicht alle wichtigeren, namentlich nicht alle aus jüngerer Zeit

stammendcu Denkmäler in den von den Pro viuzial -Verwaltungen
heraus gegebenen Denkmal -Verzeichnissen aufgeführt sind, »o Ut zu
Wachten, daü zu den Denkmälern alle Reste vergangener Kunst-
perioden gehören, wenn sie entweder rein geschichtlich (wie i. B.

Inschrintafcln) oder zum Verständnisse der Kultur und der Kunst-
auft'nviing vergangener Zeitlüuftc wichtig sind (vorgeschichtliche
Gräber, Waffen und dergleichen), eben»" auch wenn sie von
malerischer liedeutung sind für das Uild eines Ortes oder einer
I<aud*cbaft frurme, Türe usw.) oder wenn sie für das Schaffen der
Gegenwart auf ilem Gebiete der bildenden Kunst, der Technik und
des. Handwerk« vorbildlich erscheinen. Der Wert eine» Denkmals
liegt nicht immer in seiner Bedeutung für die Knust oder die Ge-
schichte des ganzen I-andos, sundern nicht selten iu der Bedeutung
für einen enger begrenzten l-andestcll oder für den Ort, an dem e*

errichtet Ut (Mauern, Walle usw.».

Der Schutz der Denkmalpflege orstrcekt eich auf 4Üe Werke aller

al>gescblossencn Kulturepochen. Die letzte dieser Epochen rechnet
etwa hi« »um Julurc 1870.

Sollen Denkmäler in dem oben angedeuteten Sinne von dem
Schutze der Denkmalpflege ansgescldoaseu werden, so ist dazu das
Einverständnis de« Provinzial-Konscrvatons einzuholen.

2) Der Provinzial-Konservator ist amtlich diuu berufen, Behörden
und Beamten, Korporationen und Privaten auf dem Gebiete der
Denkmalpflege mit seinem Rate und seiner Hilfe zur Seite zu stehen.

Ks Ist daher dahin zu wirken, daß er in Fällen, wo die Veräußerung.
Veränderung orlcr Wiederherstellung eines Denkmals im Sinne der
Nummer 1 iu Frag«: kommt, vorher gehört, bei Aufstellung der be-
züglichen Veränderung»-, Wiederherstellung*- oder Bau- Programme
beteiligt und zu örtlichen Besichtigungen und Beratungen hinzu-

gezogen wird. Dies gilt auch dann, wenn über die Frage, ob
lutercssen der Denkmalpflege in Bctr»cht kommen, Zweifel bestehen
und wenn es »ich um die Veränderung oder Ergänzung der inneren
Einrichtung, um Anstrich vun Wunden, um l'utzarbeiten, um Dach-
deckungen und dergleichen handelt.

In allen solchen Fallen hüben sich die l,okaiUiiulM-ajnten und die
' l'rovinzial- Konservatoren zu rechter Zeit wechselseitig und mit den
beteiligten Korporationen usw. Ins Benehmen zu setzen, ohne daß
es zuvor einer besonderen Ermächtigung der vorgesetzten Behörden
dazu bedarf.

.'i Kostenanschläge und Entwürfe für Bauausführungen, in deueu
es sich um Aufgaben der Denkmalpflege (Nummer I) handelt, sind
udt allen zum Verständnisse dieser Vorarbeiten uütigen Aktenstücken.
I-iigepläuen und Aofnahmezeichnurigcn dem Provinzial-Kunscrvator
zur Begutachtung im Sinne des Absatzes 5 der Instruktion für den
Konservator der Kunstdenkinäler vom -.'4. Januar 11*44 (v. Wuuow,
„Die Erhaltung der Denkmäler-, Band II, S. 34) vorzulegen.

Der Provinzial -Konservator kann die Vervollständigung etwa
unzureichender Vorlagen und erforderlichenfalls die Prüfung der
von Gemeinden und soustigen Kor|K>ralioneu vorgelegten Entwürfe
und Anschlage bei dem Regierung« - Präsidenten in Antrag bringen.

In den zeichnerischen Vorlagen Ut zwischen den Aufnahme-
Zeichnungen und den Entwurtazeichnungen sorgfaltig zu unter-

scheiden.

Für die Beigabe bildlicher Anlagen zum Kostenanschläge ist für

kirchliche Bauten der Runderlaß vom 3. März 1901 — M. d. g. Ang.
G.I.C. 10271)1 M. d. off. Arh. III iOSl - (Zentralblatt der Bauver-
waltung 1901, Seite 125) maßgebend. Er rindet fortan auch auf

Denkmiller im weiteren Sinuc Anwendung.
Das Plattenfonunt von Photogrammcii darf nur ausnahmsweise

kleiner sein, als 1.1: 1H cm. Die Kosten für phutographUchc Auf-
nahmen solcher Bauwerke, für deren Cm-, An- und Neubauten der
Staat auch die sonstigen Vorarbeitskosten trägt, sind bei dcni auf
dem Etat des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten stehenden Vor-

arbeit&kostenfonds, Kapitel 65, Titel 13a 1 zu verrechnen. Bei Um-
stellung von Ausstattungsstücken sind, falls dadurch das Hihi des

Raumes verändert wird, schematische Skizzen der geplanten Ver-

änderung uiit Angabe der Hauptabmcssuugcn beizufügen.

Bemerkungen der Proviuzial-Konscrvatoreii, welche sich auf alle

die Form und das innere Wesen des Denkmals berührenden Fragen
zu erstrecken haben, sind in der Regel unter Bezugnahme auf die

Anschlagspositionen in einem Gutachten niederzulegen, welche« er-

forderlichenfalls durch Itnndskizzeu oder besondere Zeichnungen zu

erläutern ist. Doch sind auch kurze ivinzelbcmerkungcu iu Blei

im Anschlage -selbst zulässig, Hinweise auf das Gutachten sogar

erwünscht.

Bei besonders schwierigen Arbeiten, deren Gelingen die Heran-
ziehung eines auf dem bezüglichen Gebiete bewahrten Künstlers oder
Werkmeisters usw. erfordert, bleibt es dein Provinzial-Konservator
überlassen, für die Wühl geeigneter Kräfte entsprechende Anregungen
zu geben.

Bei Sachen, welche bestimmungsmäßig der Entscheidung der

:u unterbreiteu sind, ist das Gutachten des Proviuzlal

it einzureichen,
Dortseitige Entscheidungen in Denkmalpflege - Angelegenheiten

sind dem Provinzial-Konservator abschriftlich mitzuteilen.

4) Von der Bestellung der Bauleitung und dem Beginne der Bau-
ausführung ist dem Provinzial-Konservator Nachricht zu geben. Be-

absichtigt letzterer einen Besuch der Baustelle, so hat er den Bau-
departementsrat und die örtliche Bauleitung vorher rechtzeitig

entsprechend zu verständiget). Die Bauleitung hut ihm auf Wunsch
alle Unterlagen, welche die künftige Gestaltung des Bauwerks er-

kennen lassen, zur Einsichtnahme vorzulegen. Der Provinzial-Kon-

servator ist berechtigt und verpflichtet, für die Bauausführung,
soweit die Interessen der Denkmalpflege in Frage kommen. Rat-

schlage zu erteilen und erforderlichenfalls auf die bestehenden Be-

stimmungen hinzuweisen.

Auf rein technische und konstruktive sowie auf künstlerische

und nrcbitcktoo Ische Fragen hat er sich nur insoweit einzulassen,

als diesclbcu den alten Bestand mich Form und inncrem Wesen zu
beeinflussen geeignet sind. Die Eutwurfsbcarbeitung und Ausführung
ist Sache der Bauleitung.

Entscheidungen Ut der Provinzial-Konservator nicht zu treffen

befugt. Doch behält es betreffs der Si>tieruug etwa schon ge-

troffener Maßregeln bei der Instruktion vom 2i. Januar 1*44 sein

Bewenden.

Ober wichtigere Besuche hat der Provinzial- Konservator einen

Reisebericht abzufassen und dein Reglcrungs-l'rusideuteu in Abschritt

zuzustellen. Etwaige Antrage hat er bestimmt zu formulieren (j)aubt

der Kegicrungs - Präsident diesen nicht beUtimmen zu können oder

wird eine Verständigung nicht erzielt, so ist der Zentraliustnnz unter

Einreichung der Vorgänge zu lierichten. AndernfalU ist die Er-

füllung der von dem Provinzial- (Bezirks-) Konservator gestellten An-
träge anzuordnen, auch »lern leUteren Abschrift der bezüglichen

Verfügung zuzustellen.

Sollte den Vorstellungen und Ratschlägen des Provinzial-Konser-

vator* kein Gehör gegeben werden, so kann auch von ihm durch
Vermittlung des Konservators der Kunstdenkmider die Entscheidung

der Zentraliustanz angerufen werden.
.*.) Der Abschluß der Bauausführung ist dein Provinzial-Konser-

vator mitzuteilen.

Digitized by Google



TS X August r.NM.

Wenn Aufnahme unrl Kntvv urfszeiehnungen in doppelter Ausferti.

gang vorhanden sind, so sind die Duplikate nach Beendigung da Itan-

uusiulirung dein Denkmäler-Archive des Provinz!*! Klllimnilllill zuzu-

führen, ebenso sämtliche etwa vcrfliglwiren phiitographischen und zeich-

nerischen Aufnahmen von Denkmälern, welche zum Abbruch kommen.
Das Gleiche gilt von den betreffenden Aktcnbcstündcn
Die Benutzung des Denkmaler-Archivs bezüglich solcher Auf-

nahmen steht der Königlichen Regierung und ihren lleauftragten

jederzeit frei.

Alle im vorstehenden Krlasse bezüglich der I'rovinzial-Konser-

Valoren getrotTenen Anordnungen erstrecken »ich auch auf die

Ilezirks-Konsorvatoren.

Bw. lluchwnhlgebnren ersuchen wir ergehenst, gefälligst dabin

zu wirken, daß an der Hand vorstehender Direktiven im Interesse

der Denkmalpflege ein gedeihliches Zusammenwirken aller Beteiligte

und namentlich der Ihnen unterstellten lleainten mit dem Provinzial-

(Bczirks-lKonscrvator stattlinde. Letzterer ist meinerseits ebcufall-

init entsprechender Anweisung versehen wurden.

Die Aufnahme und VeröffiMitliclmiig; Biter llniiihurger Bürgerhäuser.

Trotz seines hohen Alters ist unsere ehrwürdig- IIaWs> uu<i

Handelsstadt Hamburg jetzt verhältnismäßig arm u Denkmälern der

Itaukunst aus frillieren Jahrhunderten. Neben einer Anzahl stattlicher

Kireheiibauten des Mittelalters und <l<'r spateren Zeit siml es haupt-

sächlich nur noch eine Reihe bürgerlicher l'riviitbautcn. welche von
der citlSttgeA Blüte und der rvntwirkluiig des ticmeiiiwcsens Zeugnis

ablegen. Die großen Lücken, weh-he in den einst reichen Dcuknuder-

M'hatz gerissen wurden, sind hauptsächlich durch den großen Brand

im Jahre 1*4:! verursacht, der gauze Stadtteile zerstörte. Was da-

mals verschont blieb, ist zum grolSen Teil der Xiedrrlemmg gerade

der ältesten iiml eigenartigsten, am Hafen gelegenen Teife der Alt-

stadt zum Opfer gefallen, welche gelegentlich lies Zollanschlusses er-

folgte, um riat/. für die dem hamhurgischen Welthandel ilienemleu

grollen Hilfen und S|teieherlMiuleu zu schaffen. Kinzelne damals vor-

genommene photographischc Aufnahuicn ganzer Straßenziigc Beben
noch eine ungefähre Vorstellung von der Pracht der nun ver-

«chw u Helenen alten l'atrizierliautert, jiInt kein klares Itild des allen

Bestandes, da versäumt wurde, genauere Auf-

nahmen zu machen.
Wa» nun jetzt namentlich in litt Straßen

au der Klhc au alten Bürgerhäusern noch

vorhanden i-t. dient meistens als Speicher,

ist baulich verwahrlost und nur noch ein

schwacher Abglanz alter Herrlichkeit. Auch
das lx>s dieser Reste ist zweifellos: als wer-

den den veränderten l/dieiislMslingungen zum
Opfer lallen, und damit wird für unsere nord-

deutsche Wasserkante, für da» Studi h-r

Kunst- und Kulturgeschichte der schiffuhrt-

treibenden Kllstenlande eine iinausrüllban'

l.ilcke entstehen. I m >n notwendiger i-t es,

wenigstens genaue Aufnahmen dieser dem
l'utcricango geweihten Baudenkmäler vorzu-

nehmen Ks ist daher den Baumeistern bei

iler hnuibiirgM'hen Stantshauvcrwaltiing Ite-

gierungs-Baiiuieisteru Itauck uml Krbe als

ein grobes Verdienst auziinvhneii, daß sie die

dem reichen I iciucin vveseu Hauiburg obliegemli'

Pfliebl Selbst übernehmen und ilie Aufnahme
1 1 1- 1 Veröffentlichung alter llamlnirger Hürger-

billW in die Wege leiten wollen. Zu dein

Zweck halten sie zunächst eine ausführliche

Denkschrift bearheitet. welche die Zwecke
und Ziele ihres I iiteriiehuiens klarlegt uml
durch eine Reihe von l'rolveaufnahliicn er-

läutert. Diese Duikschritt ist von der Staats-

haudcpiitatioii dein Hamburger Senat mit

dem Antrage überreicht worden, litt für die

Durchführung de» üntarnetnmnu erlorih-r-

Utttt Zu -ch u LS von 15000 Mark zu liewilligeii.

Hoffen wir, daß sich die maßgebenden Kreise

der hamburgischea Staatsbehörden von der
Nut«, ndigkoit und der l'tlicht, ihre l'nter-

stützuiig in nettestem Malle zu leihen, filier-

zeugen und die Mittel nicht versagen. Ks i«l

dies umsomehr anzunehmen, da der Staat lliimluirg seinerzeit tür

Ins Werk de* Verbandes: .Das deutsche Itaiieriihaiis- uml die Auf.

nähme der llaueniliaiiser der unteren Klhuiarsehcu eine sh reiche

Spende von .'im») Mark gegeben hatte. Damals handelte es sich um
die Ijoiilseliafteu. welche in nächster Nahe der Stadt gelegen, in

«. eliseUeiligein Verkehr mit ÜjCTSClbtt aufgel.ldht und sich entwickelt

haben. Jetzt handelt r» sich um die Altstadt Hamburgs selbst, um
die allen Wohnsitze der Familien, welchen die heutigen machtvollen

Handelsherren Hamliurgs entstammen, um die Wiege, des Hamburger
Handels. Haiiihiirger Macht und Hamburger Reichtums. Da ist es

rlnrll eine Fhrcnpllicht. die Zeugen jeuer Zeh, welche deu Iirund zu

dem heutigen Aufschwünge gelegt halten, wenigstens im Hilde zu

erhalten.

Was sagen uns mm die alten Hamburger PntritksnlUSeT? Wir

dürfen Itci dieser Betrachtung den Ausführungen Krbes und Hau. k-

in ihrer Denkschrift folgen. Die Bauten entstammen meist der

zweiten Hälfte rieft 17. und dem IX. Jahrhundert. Dir kttasl

Ifnacbst Schmuck weist ein maßvolles Barock auf, die jUllgereu

Hauten bieten auch Rokokofornicn. I>er Hauptwert der Häuser In

aber darin. daß sie

ein klarer Spiegel

ihrer Zeit und ihres

W irkeus sind. Als

schmale trielx-lhäuser

wenden sie die Wohn-
räume mit dem Por-

tals uml dein tnaO-

voll eingeschränkten

Schmuck des (oebels

der Straße zu. Daran

I iiel >elhans, Abb. Hit-Mlum-

schließt -ich im Inneren eine geräumige Diele, von der ein Teil

mit der Treppe Iiis zu den oliersten Stockwerken hiuaufrcn ht

und den Verkehr zwischen Vorderhaus und den hinteren Flügeln
vermittelt. Den Abschluß liildeu Seiten- uml tjiierflügel, die Im.

an das an die Rückseite der (inimUtileke stoßende Fleet, deu
Haleiikaual die holländische 1. nicht , reichen. Hier ist außer den
speichern wohl noch ein besonderes umiiittellHir an die Diel,

grenzende- Staatsziiiiiner. .iler Saal", untergebnicht.

Die Straßenseite i»t in Ziegeln unter beschrankter Verwendung
von Sandstein errichtet, ruhig, unter besonderer Hetnnung der lot-

rechten Linien gegliedert. Der bildnerische Schmuck ist auf die

\ iis/eichiiiiiig der Portale Und (ik-beH verdichtet. In deu Kiuzelheiteu

der Foriiieugel.iiug ist wohl hier uud du holländischer und flaa-
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Nr. 10. Die Denkmalpflege. ra

Abb .1. Diele un<l 'l'n'|)|M'i)anliif(<*.

Alili. 4. Ooppelportal.

drischer r.inllnll nicht ausgeschlossen. Aber das <iau/c i-t von .iu~

geprägt hamhurgischcr Kigcuart, zugleich abweichend von ihn g Ich Ii

zeitigen bremischen und iQbWebcR WotiabuttihaBteB. Und dabei
ist zugleich wichtig. daU diese haiuhiirgischc F.igemirl auf die

Klcin»tadtbautcn J<t benachbarten Landschaften im Norden Iii*

über • Ii«- Gram deutscher Sprache und deutschen Landes hinaus

einen nmchweiflbufCTi aeaeiMrciehcn 1'inlluU ausgeübt hat. Ks

beweisen dies fchksnrig- Holsteins Amtshaiisbautcn in l'iniu-bcrg. in

Tondcrn, das Mau» der Staatsrat in in Wüster, die adligen Häuser in

tjebjcwriii and mbr.
Die Verzeichnung dieser Hamburger Buten »ird mm nicht

allein wissenschaftlichen Werl haben! ihr KiufluU wird und iiiiiil

wich erziehlicher Art »rin. Sic wird du Verständnis für den Verl

Irr haiiihurgisi In n Haudcnkinalcr nicht nur iu weiteren Kreisen

erwecken, sondern xur Vertiefung de* HcmiHtsgefuhle* drK Hamburger«
selbst beitragen, dein weiteren Verfall der alten Bürgerhäuser ent-

gegenarbeiten, vielleicht sogar die weitere Krhaltung des einen oder

MHlefen Bauwerke* befördern. Vor allem wir«! aber auch der Beweil
erbracht werden, dal! ein Winlcranknupfeii an die alte laMlenstainlige

Bauweise der Ilansastadt «ehr gut ausführbar ist. Kitie Weiterent-

wicklung der überlieferten heimischen Baukunst iu llainlnirir würde
nicht nur verhindern. daU die StraUen der Stadt durch charakterlose

iiik I mit unechtem Stuck überladene Neubauten verunziert werden:
auch nach der praktischen S'ite erscheint ein Anknüpfen an jciie alten

Hauten durchaus geboten und erwünscht. Jene Zicgclfrouten zetern

auch schon die für ileu inneren Betrieb notwendigen grollen Feiistcr-

Hh«|icu. da« Aiisnutüeu des Boden dann eine AufrlinaiwiifBiiMiinn

einer grollen Zahl von tö-si hoswu. Ks ixt den verfügbaren Bau-
stoffen und den örtlichen Verhältnissen de* Klima» tO vorzüglich

Kcchuung getragen, daU alle diese Kalifornien noch heute lebensfähig

sind. Hierfür ist iler Beweis durch einzelne, wenn auch wenige Knt-

unrfe Hamburger Architekten bereits erbracht. Kur den Hamburger
Itauküustlrr. iler die Notwendigkeit des Kortsehaffens Im Bebte
heimatlicher Kunst einmal erkannt hat. (und die Zahl derer wird sich

bald mehren , wird daher da« geplante Inventar mit deutlichen

zeichnerischen und photogra|i|iischru Aufnahmcu ein unschätzbares

und unentbehrliche» studicnmittrl liefern.

Abb. 5. Portal.

Die Herausgehe ite« Werkes ist iu etwa !K> Drucktefehl mit

l.'i Hosten ebenfalls durch Abbildungen weiter erläutertem Text

beabsichtigt. Mit KQcksjrbt Wüi die Verbreitung de* Baches soll der

Preis möglicher niedrig, auf etwa 30 Mark Ifcstnetetlt werden. Dk)

hier beigegebeaea Abbildungen sind Verkleinerungen der rYobetafeU.

W ir «••heu in Abb. :t den tinindriU und die besonder» malerische

eingebaute Diele eine* Uauaet mit der Ansicht nach der Hofseite

und dem Zugänge nach den Mteaflflrad, in Abb. i einen Giebel

mit iler oft »ii-derkehreiiden Bauweise eines schmalen Mittel-

v Ursprunges, der vom Portal bis mir (JielieLspitze reicht: ibzii flache

Zicgc|l>ogcn filier den geradlinig abgedeckten Fenstern, tlache Nisellcli

unter den Fcn»tcrhrü»tungen und eine llotf neeQhwanneM Volute als

seitlichen GicbHabwhhlA, IÜC Abb, 1 teUjl eine Fassade mit reicherer,

Digitized by Google



90 Die Denkmalpflege. 3. August

ilurrli zwei Stockwerke K<-Iit>itii<T l'nrtalanlagc, scheitrechteni Ziegcl-

ttMehltMM üImt «Um Fenstern und einem bewegteren (iiehelumrisw.
In den Beispiele der Ahli. :> ist ein besonder* reich und künstlerisch
durchgebildetes llaustcinpnrtsil mit üppigen Seeweibern iu den
Bogenzwickeln und mit halben korinthisehcn l'ihtstcrn als seitlichem
Abädilnd zu beachten. SchBaUBeh »ei noeh auf die merkwürdige
Anlaute von DopjM-lportalcn (Abb. 4,1 für Zwillingslinuiier aufmerksam
gemacht. \<m welcher sich auch Ahleger in den Kleinstädten

S<dili*wig-Hol*teins, z. lt. in Kn*m|*e rinden. Aurh die alten Han.tH.
Iisuser in Amsterdam und Oroningcn haben ähnliche Ausbildung!

mifinwilMii
Dem vcnlienstvollcn Werke Rancks und Erbes wünschen «j,

nicht nur guten Krfolg, «indem n»cht bald Nachfolge in den Sta»lt*n

Bremen und Lübeck, damit wir dann ein Invcutarium baimtürar,
DOigBilataia erhielten.

Schkawig. k. Muhlkc

Mosaikfund« in Trier.
Im Jahre wurde iu Trier die Anlage ..iiier in u Kanali-

sation begonnen, und iier demialfgi Vnentmidlrülttor EVoC Hettner,
der im ' k t l • r

1 1K rj seiner reichen

Tätigkeit ilurch

einen vorzeitigen

'l'ud entrissen ist,

sah voraus, daß
die ftnwnhwh
tttBgeO eineliulier-

ordtnlUcb gün-
stige Gelegenheit

Meten wurden zu

einer grundlichen

F.rfiir.scliiing des

römischen Trier.

HettaoH BenO-
Innigen i-t e< zu

danken, daß die

rheinische Pn>-

vinzinlvcrwultung

und der prculii-

•ebe Kultusmi-

nister die Mittel

gewahrt liabi-n.

Hin eine wnhlge-

leitete in bftologJaCB* Beobachtung der KanalLsationsarheitcn durch-

zufuhren, die in anderen Rüiiicrstadten Deutschlands versäumt ist.

Das wichtigste Brgebnhl ist die Bereicherung unterer topngntphi-

(rlieo KenntnnMe; 1) e» ist gelungen, «las ganze alte Straßennetz f<— f-

/ii-ti-ilen. uu<l wir sind jetzt daran, einen Stadtplan der Colnuin

August« Tri-\rr>>riim zu zeichnen, der demnächst veröffentlicht wenlen
villi Die Kinzclfiiudc. die in den Schächten erhoben sind und die

als Eigentum der Stadt im l'ruvinzialmuscum aufbewahrt wenlen,

zählen nach vielen Tausenden: die- Hauptmasse bilden kleine (iivn-

stände verseftiedeoeT Art, Ton- und filaieeheihf II, Miina-n, Arbeiten

KÜM Bronze und Knochen, aber es ist unter den Kunden siuch eine

statt liehe Zahl steinerner Bildwerke und eine grolle Reihe von Fuilbtiden-

uinsaikcu. Wenn die Kanalsclmilile mit' Mosaiken mit einfachen

geometrischen Mustern stießen, hat man sich iu der Kegel damit be-

gnügen müssen, »ie zu zeichnen, weil die Ilebungskosten so be-

deutend sind, daß sie nur für figürliche stucke und Mrfrbe mit

feineren Ornamenten aufgewendet »erden konnten. Das hguren-

niichste Mosaik spendete der Kanal auf dem Koustaiitinsplatz. >ler

als einer der letzten im November YOfigea Jähret ui-baul wurde. Du
fast sämtliche Tageszeitungen von dem Funde berichtet liahen, winl
e- den 1^'sern ilie.i-r Zeitschrift nicht unwillkommen sein, ihn etwa*

naher kennen zu lernen.

Du BCttgeftUHleae Mosaik hat einem Hause angehört, von dem
«•hun im August ItitS, als man an der Nordwestecke iler Basilika

die ursprüngliche Sohle des rttadacheii Bauworkei festzustellen gucble,

zwei mit M'liwarzweiUen Mosaiken ge^luurickte lieumeher aufgeileckt

wunleii.' Sie und in den tinmilril! iler Basilika 'Abb. I») als a und b

eingetragen: das Museum besitzt von ihnen eine aus dem Jahre IS.4S.

stammende große (iruudriUuufnahiue, die Abb. B wicdcrgicM.'! und

einen Schnitt in der Linie Je ij. Aus ihm wird ersichtlich, ilaU die

Mauer IUI. die sich au den Ziegelbau der Basilika .4.4 anlehnt,

gleich dem spätröiul.vlien Kerne des Trierer Domes aus Sandsteinen

mit ZieitchhirchschulJ besteht. Ihr Fundament aber bb ist wie da*
ler Ihisiliku aa aus Kalkstein. Beide (inindiuMUeni. 6/> sowohl als

1 \gl. die Berichte über die Ergebnisse der Kiinalisationsbeob-

lohtuug in iler Wi stilentschen Zeit.silir. XX 3«i, XXI 439, XXII 43<>;

Korr.->|M.iolenzblatt der Westil. Zeitschr. XXI Nr. 41, XXII Nr. 44.

') \ gl. v. \Vihiio«»kv, Homische Musaiken aus Trier und dessen

raagigntil (Trier lr*«;, S. 4.

' Abb. 1 ist entnommen aus W.std. Zeitschr. X (I89J . S. *>9.

') Die Aufnahm'-, die einen beliebig gewählten Maßstab hat und
farbig gehalten ist, wurde für die Wiedergabe in Abb. 3 durch den
MuscuuivasMsiculon K.bertz umgezeichnet.

auch aa, ruhen auf einem schwarzweiUen Mosaik, ilas Hettner m-
tirund s»'iner Studien über Triers Mosaiken dem ersten nac|i

M.b. I.

Abb. 2.

liehen Jahrhundert zugewiesen hat.*) Diutaelhe Alter wie das Mowl

») S. Bettaen Kinleitung zu dem Atiin. 2 genannten Wtlh
Wihnuwskvs, S. XV.
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Nr. Ii». Kl

Abb. 3 u. 4.

Mosailcfunde an der Nordweitecke

der Basilika in Trier.

Hu I • • I

.viiii. :t

fhcr Zeit und HcslimmunK de* Mauerwinkcls X>/> Ut. da
.

r 1. 1 ii t • rn Hcmcrkungcu der alten Zeichnung tVti , gar

Idlll ZU sagen: die Mauer £'£', die «Ich schwarzwcitlcn
Mosaikhoden durchschnitten hat. niiiU von einem I 'ilimi her-

rühren, der vor Krrichtuug der Mauer Ii H stattgefunden hat.

denn diese geht ihrerseits mit ihrem Fundament über die

Meiert! Mauer EE hinweg,

Kiu 1'mhau de» Hause» mit ihm scliwarzwcittcn F'uB-

IkmIcii war auch bemerkbar in dorn jüngst aufgedeckten Teile,

«hm Abb. 4 veranschaulicht. Duri'h gestrichelte Linien

sind <lic l'inrUse der für den Kanal lind •itn-n Kinsteigc-

schnellt eitipnlintjrn rn Gruben bezeichnet, an di<> Hielt ritte

von seilen 4M Museums unternommene (ifabung anschloß

und da» Weiten» beilegte. Die Mauer FF, an» Sandstein

mit Ziegeldun h-rliuLi errichtet auf der Kalksteingnind-
uuiuer ff, int die Fortsetzung iler Mauer HH: au -den

PunktU 00 »weint sich au* ihr ein Strang ab, der parallel

zur Westwand der lla-ilika nach Süden lauft und von ihr

18,«) m entfernt Ut. Auch die Grundmauer//
-

ruht auf einem
sehwarzweißeti Mosaik, dai .'l.!>.*> tu unter der heutigen Straßen-

oherflache liegt, entsprechend «len IX4S gefundenen Miis.uk pu,

deren Abstand von der StniuVnolierilache auf |p angegeben
Ut. Die gleiche Höhenlage und die innen- Verwandtschaft

eng benachbarten Mosaiken lassen keinen Zweifel daran, duli

in einem Hause vereint gewesen sind und derselben Zeit ent-

stammen. Kiue spätere Zeit hat aber an der neu ausgegrabenen
Stelle den einfuehen »chwarzweiß umanieutierten Dislen durch einen

prunkvolleren ersetzt, der 3tl ein über dem anderen zu liegen kam.
Dia Umfassungsmauern ile- Itaumcs, den iler neue Ituden zieren sollte,

sind niit HH liezeiebnet. Die westliche deckt sich mit der Wext-
u.ind des ulten Kauines, die nördliche ist weiter mich Süden gerückt,

und mich (Uten zu int iler neue Ituuin ülicr die abgerissene I titwand

alten Kauiitf» JJ hinan* erweitert worden.

Von dein jüngeren l'rachtboilen war die größere »üillirhe Hälfte

I m ihi Dan der Mauer FF vernichtet worden. W ils sieh nordlich der

Mauer erhalten hatte und jetzt im Museum geborgen ist, zeigt die

\ ildung '- :
. die zugleich eine Rekonstruktion von der Kinteilung

• '- Käuzen Hullens bietet. Der Hilden bildete ein Rechteck von
'i.'ii X 4.4" m: ringsum hat der Mosaikküustlcr einen tüi cm breiteu

t tniamentrand gelegt, dessen Kaiitcufcldcr abwechselnd zwei ver-

schiedene Muster aus bunten Steincheu erhielten, wahrend die übrigen

Teile des Kaiides in Schwarzwcill ausgeführt wunlen. Die von dein

I. da eingerahmte Flache ist in drei Teile zerlegt wonlen, deren

ilerer qoadntbdi Ist Dlcm GHedentng Ut die gleiche wie die

eioej undertm Trieriwhcn Mosaiks (Abb. 5}, das laut «einer Inschrift

|e- (iardekoiiiiuanihmr des Kaisers Postuimts fX>H- iffl ;, M. Piaoniu*

\ ii toriuus. hat anfertigen lassen.") In der weiteren Fjuteilnng des

Mittehpiadratcs hat der neu Befundene HimI. ii mehr Ähnlichkeit mit

dem Monnusmosaik.': dem er auch inhaltlich nahe steht. Das Mittel,

-tu. k beider Mosaiken i-t ein Achteck; die» Ut im Monntismosaik

angeben von acht kleinen l{uadriitcii', an die ebensoviele dein

Mittelsliick un Grolle gleiche Achtecke stoßen. Da der Kaum des

neuen Mosaiks lieseliräukter war, lagern hier um das Mittelm Mm)
vier kleine Quadrate und vier halbierte Achtecke, die sechseckig

geworden sind. Die Kckxwickcl zwischen je zw ei Sechsecken sind

ebenso wie Kckxuickrl iles Miiuiiiisiniisaiks fünfeckig: auch das

Klechtliand, das zur Trenuuiic der einzelnen Felder dient. Ut in

beiden Mosaiken das Bleiche.

In den beiden erhaltenen Fünfecken des neuen Mosaiks sind

pcllügelte Kopfe zweier \\ imliMtter dai>cesle||t, denen zwei andere
\>'indgotter in den gegenulterlieuenden Zwickeln entsprochen halten

wi-rdcn. Das einzige vollstauilige flfrllUflt enthalt ein Musenpaar,

auf hellpnistischen Sesseln mit geschweiften lehnen sitzend. Die eine

der Musen mit einer Holle in der Unken erscheint iu Vorderansicht,

nur den Kopf und die n-ehte Hand der Schwester zukehrend. Diese

hat sieh mit dem ganzen Korper gedreht, das rechte Hein illver das

linke p'schlapm Miel. »i,!:re id db- Linke uttributlos auf dem Sitze

ruht, Ut die Rechte iu Keilfhaltung erhoben. Die Ciniiipe Ut äußerst

wirkungsvoll, erwerkt den Kindruck einer lebhaften I nt. rh.ilini c

Die Atttiblltloshjkeil und die Form der Sessel vernit uns. daß die

Figuren auf hellenistische Vorbilder BUrlbeVff^ehen, ihn nächsten Ver-

nandteu sind in pwniptjlllitli In u Wandgenialdeii zu tinden. doch

haben InmiIc al« ein Merkmal späterer Entstehuug den Federschtuuck

dürfen dessen Cinfassungsmauero CC beanspruchen, von deren Stuck-

verkleiilunn etliche Knicken durch Wihnowskv t^borgen sind. Ihre

Malereien*' zeugen ebenfalls von dem hohen Alter der Wände.

*) Abb. Ih ltner. Illustrierter Führer durch das I'roviuzialmusi.uiii

iu Trier (Trier 11KJ3), S. T V

:
;
Abb. 2 i»t dem Kom-spundeuzblatt der Westd. Zeitschr. XXII,

S, 5 entlehnt. Die Skizze i-t vom Architekten Didier gezeichnet.

"} Abb. 5 nach Ih-tiner. Illustrierter Führer. S.SL
Mumms ist der Verfertiger des Mosaiks, der seinen Namen in

dem Mittelfelil verewigt hat. Abbildungen des Mosaiks in Antike
Denkmäler des deutschen archäol. Instituts I. Taf. 47—19: Westd.
Zeit« hr. X (1«$»1), S. 241»; Hcttner» Illustrierter Führer, & 65.
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Die Denkmalpflege. B. Ansaat 1fl04.

des. llHii|ittK, «Iii' Trophäe aus «Irin Wettstreit der Musen und Sirenen,

die älteren Muscnilarstcllungcn fehlt.*')

Von zwei anderen Sechsecken sind nur Hruehstücke vorhanden,

deren eine» die linke Seite der die Flöten haltenden Euterpe zeigt;

es werden deiiiniieh in jedem Sechseck zwei Musen gesessen halsen.

Zweifelhaft muß im blcilien, oh ilie neunte einmal zwischen zwei

Schweden gestellt ge-

wesen 1*1 oder oh sie

ihren 1'lntx in dem Miltcl-

achteck gehabt hat. Von
diesem Felde hat die

Mauer FF nur den
oberen Teil verschont

mit den Köpfen der
Athene und des llenues.

Jener ist liehelmt, dieser

ist mit einer Kappe hc-

deckt. und neben ihm
ragt die Rckronung des

Caduccus auf. /wischen
den heiden Köpfen wird

das II mir einer vermut-

lich sitzenden Figur

»ichtliar und hinter

Athene ein Ifeiler, der

ein bisher ungedeutetos

Instrument trägt. Die

fast Icheusgrullen, vor-

züglich gcarlx-itcten Köpfe
lassen es besonders

schmerzlich eiu|itiuden,

daU gerade <las Mittelfeld

dem späten Hau hat zum
Opfer fallen müssen.

In ilen heiden er-

haltenen kleinen Qua-
draten steht je ein jugend-

licher Schüler der Musen,

nach griechischer Sitte

nur mit dem Pallium

(«kleidet, iüi» die rechte

Hälfte der Brual frei-

läßt. Der eine der Kna-
ben ist redend darge-

stellt, die Schriftndlc

in der gesenkten Linken, die Rechte eK o:

ähnelt der l»eruhmtcn bronzenen Rednertigur de-

in Florenz, die als der arringatore bezeichnet zu

Der andere Knabe hiilt in der Kei-hten den

Linken ein geöffnetes Diptvchn it schwarzer

den llnlztafelu.

Im Mnuutisiuusuik. wo die neun Musen auf die neun Achtecke

verteilt sind, ist jeder ein hervorragender Vertreter der von ihr

gepflegten Kunst gesellt, um i außerdem hieten die acht das Zentrum

mii-ililieUcndcii Quadrate acht l'urtrathusten von Dichtern und
Prosaikern. In dem neugefiindeneu Mosaik hat die zu beiden Seiten

<les großen Mittchpiadratc* verbleibende Flache eine kleine (iaterie

l Milnuter Miinner aiifiiehmeu müssen. Ihrer sind ursprünglich zwölf

gewesen, denn man darf mit Sicherheit ;uinehiiicn, dall die Nid-eite

de* Hudens gleich der Nordseite ge.st,-dh't gewesen ist. Auf der

Niirdscile fanden sich drei Felder mit un\erlctxten Figuren und drei

Felder mit geringen Renten, die nur eben genügen zum HeweUe, dall

auch hier männliche stehende Figuren dargestellt gewesen sind. Die

drei erhaltenen Figuren Italien ausgesprochen stutuurisclieu Charakter.

Die in Abb, 6 wieilergegi-lM'iie Figur z. II. hat grolle Ähnlichkeit mit

manchen Asklcpioshililcrn"':, die Figur der äußeren Felderreihe ent-

spricht in Haltung und Gewandung genau den marmornen Dciuostheues-

Stundhildern, deren eines der Vatikan besitzt, deren anderes in Knole

in Knglaud ist. ,J
, Die l>ei<len gehen zurück auf ein BrOMCOrigiunl.

ein Werk des l'olyeuktes. das 41 1 Jahre nach dem Tode des Redner*

zu seineu Khren auf dem Markte Athens aufgestellt war. Von ihm
herichtet Plutarch. dall es gefaltete llamle gehabt habe, und jungst

sind, wahrend die genannten l>eidcu Marmorstaiidbilder ohne ilaudc

gefunden waren, von einer dritten Replik die Hände mit ineinander

verschränkten Fingern aus dem Hoden Roms hervorgezogen."

Dieselbe Haltung der Hände hat auch die Mnsaiktigur, aber ihr

jugendlich unhärtiger Kopf ist von dem de« DBIIWiflWIHl ganz ref>

«rhiislen. Ks ist für unsere ikonographische Forschung -ehr zu

bedauern. daÜ in iIpiii neuen Mosaik nicht wie in dem des Mounu»

den Portrfittlguren ihre Namen beigesehrieben sind.

Abb. :..

seine Stellung

i Mnseo einuxii

»erden ptlcgt."i

(»riffel. in der

Wachsschicht auf

,u
) Vgl. Hie. Die Musen in der antiken Kunst Herlin IW), S. tv».

u
> Abb z.H. Hauiueister, Antike Denkmäler, S. .'»12.

**) Vgl. z. U. Reinach. Repertoire de la Matmille gneojW et r<>-

niaine II, vol. I. Taf. 'M ff.

ls
) Abb. z. U. Uernoulli, tiriechiselie Ikonographie II München

1901), S. *», 81.

Abb. fi.

An (iüte der Arbeit BbtütlMI das neue Mosaik das rief Mounu-.

das etwas jüngeren I p-pnnig* ist. wie die darin verwendeten Ida-

steinchen bekunden. Das neue Mosaik, dein die (Jlassteincheu n«sli

fohlen, wird etwa dem Hoden aus dein Haus«' des M. Piaoniu-

Victorinus i.Ahb. 5) gleichaltrig sein. Die geringen Spuren drt

Abnutzung machen e» wahrscheinlich, dall es nicht gar lange b
(»•brauch gewesen ist. bevor das Haus, dem es augehorte, dem lluu

der ll.i-ilik.i hat weich, n it. i-».-i. der in 'I» Zeit jGBMBMlfW BUI

",: Vgl. Jalirhuch de* archäol. Instituts Will IS03, S. 25 ff.
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Du von dam Mosaik de* Piaoniu* nur ein kleine» Fragment auf-

bewahrt i»t uml da dttsolhr auch' ganz olmi- figürlichen Schmuck
war, Mrni^- «la» MiMiik vom Kon»tautin»pLatz uns i'in weit

IdMMHucra liiM zu Reben von der Kunst der Trietiedwn ftfoaaik-

arbeiten In ilr-r zu <-itcn Hälfte de» dritten Jahrhunderts, und der Fund
darf al* dar wertvollste pltin. der seit rieten Jahna itau Moden ihr

alten Augu-ta TretJCrOfUza rutstii-grn i»t

Trier. Iluu» (iraeven.

Die Wlederherstellune; de« Dome« In Kipen in Dänemark.

Abb. L

Am "• AugUM «I. J. wird <1it wkd>lheigea*tüla Dom in Upen
seine neue Weihe i-rluill- n. Kr i-l «lie stattlichste dänische Kirche

au- <lvm frühen Mittelalter uml hut mit Kurk-ioht hictauf wahrend
iler letzton 10 Jahn- eine eingehende Wiederherstellung erfuhren, ilie

unter Ijcitutig «loa Architekten Prof. Arnberg in Kopenhagen er-

folgte und riiiul .Million Mark Kosten verursachte. Dieses Wieder-
hcrstelhiiigsvvcrk hat aueh für lins DeiitM'he «las größte Interesse, dt
iler ülto-te Teil ili-s lli|HT DOBMt anx rlieini-eheiii Tuffstein in rln-i-

nischon romanischen Formen erlMiul ward* «ml als Muttcrkircho "ler

(•andkirehen «h-s Tilrninglehn». «ler nordwi-stlichsten Landschaft

de* Herzogtum» Schleswig, für letztere vorbildlich gewesen ist

iinil aueh <lie lhuiformen ili«T-or Dorfkin ln n )>U zu einem g«>w läsen

(innle beeinflußt hat. Im Jahre |IH ging <lie kirchliche Onluutig

roe der Hi-ohot-tadt Kii»'« au*, uml hi» in;4 gehörten diu Kirch-

-l>ieie dm TOralnajelina «um Sprengel «ler Ki|M.-ncr Doiakirche.

l-ator data RIlCQOf Timm im Jahn- 1117 hat «ler Doinhau -einen

Anfault genommen, Kr wirr] lung-am vonstatten gegangi'U sein, ilu

e- wohl schwor hi«'lt in den an geeignetem Bauatotl armen Ijinilo

•la» Nötige uuil Pas-emlc zu he-rlialten. Man weiß nieht mit Sicher-

heit. wann der Ihm fertiggestellt wnr<lc. Immerhin war er naeh
?Mt .lahren soweit gediehen, «laß «Ii«' l^ii'he <le* König* Krik Kimme

hier 1 iges vt werden konnte. Wo im Dorna «Ii«
- Statte ist, bleibt

attrdhttji ungewiß. Kino zweite königliche laiche hat «ler Dom
autgenc WD, nämlich «lie Christophcr- I. Zwischen ji-neii

beiden Breigmaeen lu'gt «lir (Ranzzeit der Stallt Kipcn, nämlich «lie

Ii ieruug Waldemar- II.. «Irl Sieker», «ler auf «lein Schlosse bei

Rijien, dein .Kihehuus-, mit Vorliehe wellt.'. Der Dom Ut schon

kurx nach der Kertigstellung inehrfaeli von Unlicil Iwtrolfen worden.

Norh vor Ausgang ili-s Ii. Jahrhumlerts, kurz narh der Fertig-

stellung, litt «ler Ihm «lureh Kener. so «lull einer «ler beiden WeattflniM

ein-tllrzte. Ali «ler Stelle «lieso» ula/ffllllllll'll Tunm-s wurde spater

• Irr heul „Sturm

gloekentunn* er-

richtet, «ler. in go-

tischen Können au?

Ilack-teinen erbaut,

Net wie ein frem-

de* («liiil am Itau

erscheint. Von die«

sein Turm au*, in

diesen Wanden sich

kleine Pulverkam-
mern befanden, Ive-

schössen die Ihlr-

gor Ii i I «lie *ehwe-

diaekea Truppen.
««•h'he .KH>ell«U8-

einiK'iiciiiiinen hut-

tCn. So scheint der

StunimliK'keutunii

zunächst profanen

/wecken (Jeilii-nt

z« haheu, bis er

-chlieQlich fOO «ler

Kirrhen^euieiii«l<>

nhenioiniaeu un>l

Der zweite «ler ruinani-

J ah rh u uilert* abgebrochen

Abb. 1. (irun.lrilS.

aiafcerictitet

|{c|:cu ScIiluU

ftirde.

des 18.

zu einer Kap«

»eben Tunne ist

worden.
Der alte romanische Hau l>e>tau<l au» drei Schiffen, dem <J.uer-

*cliirT und dem halbrunden Chor Ahizesehen vom Chor war er

wohl nicht für rherwölbung heriidinet ({ewesen. Da* rierte und
Hafbl Seitenschiff ist in ipetcret ZtU mich einem U<r2 ausgehnN'lienen
Urämie de« alten Itnui-s in (CotiM'hcn Können und in llaeksteiuen

errichtet worden. Bei der < ieh-genheit linken mich manch ältere,

aus Tuffstein erbaute Teile in Ihick-teiu w ii^lerlierur-stellt wonlen
sein. Die neueste Wicderher-tollunu de* Domes erstreckt sieh auf
die Kreilegiilix des Sockel* de* Ihme», der durch Krhohung der Ulll-

liegendeo Straßen nun* vorschüttet war. auf die NeuverlileudunK der

alten Tiiff-Ioiniiiauoni iler mmani-chen llauteile unter Wieder*
errichtuag dtw zweiten ruiiianix'hon WeatttHiaee und auf eine durch-

Koheude \\ iiilerlierstellunjj des AuUeren und Inneren. Der hci|[c|(el>ci)e

limiidriU stellt das tielniiule vor der Wiederherstelluni; nach einem
Klane dar. ilen Trap |H.'i7 in .seiner .Toj lojiraphisk lloskrivelse nf
KonKeriuet Danmark* veritffentliehl hat. Wir iK'bulton uns vor. eine

ausführliche Beaelin-iliuiiiz des Dome* und seiner Wiederherstellung

später folgen zu lassen.

l'ber den Taa; fllr Denkmalpfleire, der am 26. und -.'7. September
d..l. in Main», -tatttiudet f vjjl. S. 74 der vor. Nummer d. III.), hat der

timUhcrzug vou Hasten das Schutzhermanil ubenioniinou und dvul

\orsitzenden des gesehältstlihn'ndeu Ausschusses mitteilen lassen,

dali er, wenn die Zeit es go-tattet, einer iler Sitzungen mit \ ergimgen

beivrohneu Werde, — Kino Sitzung dos gc-chüft.»führciidoii Au-schu—e-
wird am Sonntag, den "J.'i, Septeml>er, abeoda 7 I hr, im Ka-iiio Hof
711111 (tiiteulierg stalttiiiden.

Aas deai Jahresbericht dm Konservators der Knnstdenkmiler
der Hrnvlns UstpreuBen vom I. Dezember llKri Iiis IUI. S'orember

1900 geht deutlich die erfroulieho TatsaclH' berror, daß der in -eiin iu

Amte riiwh junge ProTrriTial-Koaaervatof In Lebendige Knliinug mit

all«'« beteiligten Kreisen getreten i*t. Nhoii der l'iiwtaml rodet

deutlich, ilall die Zahl der Nuininern des lo-chaftsverzcichnis»«'»

gegen das Vorjahr -ich fast verdreifacht hat. Auch für diese Provinz

Verniisclitt's.

regt »ich die Krage, ob die Kräfte eines Mannes auf die Dauer aus-

reichen Werdet), die »tetie, anwachsende Arbeit im Nebenamt wirklich

gründlich zu leisten.

Klier ünkeOzltalS der DeuktHulwerte und Mißtrauen gegeu die

Vertn-ter'der Denkiualptlcge hat hier wie anderwärts der Krovinzial-

KoiiM'rvator zu klugen. Krfrculich Ut die im Horichtsjahre ge-

nehmigte Krrichtung eine* Kroviuzial-Arehiv* für Denkmalpflege, in

welche- auch gefährdete (togeti-täude von Denkuialwert aiifgeuinuiiien

werden sollen: -io können aln-r an ihren alten Standort zurück-

gegeben werden, sobald der linind der tiefahrdung Iteseitigt ist.

Dieser Teil des Archivs steht also nicht im Widerspruch zu «lein

Ih-strelien «ler Denkmalpflege, alle (iegenstamle moglich-t am ur-

s|irüuglichen Aufstellungsorte zu Inda-—eil. Das Archiv soll Studion-

EWecken zugänglich gemacht wenlen. Von den im l-aufc de- Jahre*

Li eudi tcii ller-tellungsarhoiten sei die der katholischen Pfarrkirche
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in Wnniulitt als der größten der Provinz erwähnt. Hat die Denkmal-
pflege nui'h manche in ihrem Sinne Itedanerliche Zugeständnisse

machen müssen, so bleibt die Arbeit im ganzen doch ein erfreuliches

Zeichen für das wachsende Verntändni* der Denkmalpflege • Be-

strebungen. Leider muß der Bericht mich manchen Verlust uc-

klaßen, so insbesondere in Königsberg. »'» wieder ein ganzer Block
alter Speicherbaiiten gefallen ist. Dies bleibt nmsomehr zu be-

dauern, als diese Hauten ihrer Itestimiuung als Ijigerliiiuser auch
heute noch ebenso vollkommen wir zur Zeit ihrer Erbauung dienen

könnten. Durch Anfertigung vuu photogrnphiseheu Aufnahmen i»t

dafür gesorgt, daß sie wenigstens im Bilde erhalten bleiben. Eine
Uchtdrucktnfel und verschiedene Abbildungen im Text bilden eine

wertvolle Zugabe zu den sachlichen Mitteilungen.

Hcrlin. Hlunek.

Uücherschim.
Beschreibend« Darstellung 4*r Uteren Dan. nnd Knnatdenk-

nller der Provinz Haebsen. Ilernusgegclteu von der historischen

Kommission filr ilie Provinz Sachsen und das Herzogtum Anhalt.

25, Heft. IHe Stadt Aaehenleben. Bearbeitet von Dr. Adolf Brink-
mann. Halle a. d. S. lSXVt. Otto Hendel, VIII u. 13« S. in gr. 8" mit

IUU Abb. üji Text, Sti Liehtdrucktafeln und 1 Stadtplan. Geh. Preis 6

Die Stadt Ascherslcben ist an und für -irh nicht durch besonder»

hervorragende und bedeutende Denkmäler ausgezeichnet. Aber die

grandliehe und eingehende Knrschuug des Verfassers hat einen so

reichen Stoff Uber die Entwicklung der Stadt und der in ihr ent-

haltenen Dewkmäler zusammengetragen, daU mit ihm ein »(ältlicher

Hand gefüllt worden ist. Abgesehen um vorhandenen geschieht-

lichen Quellen, die für die Bearbeitung der Geschichte der Sta<lt

benutzt worden sind, beruht die Arbeit auf eigeuer Forschung und
eigenem Erteil. Mit Sachkenntnis ist die topographische Entwicklung
nnd die Befestigung der Stadt dargestellt und geschichtlich erläutert.

Die Stadtmauern und Türme, welche aus dem l.'i. und Iii. Jahrhundert
stummen, sind noch zum Teil erhalten und werden von der Stadt-

verwaltung bis mit .Ii.- neueste Zeit, in anerkennenswerter Weise be-

hütet. Ihnen ist eine eingehende Beschreibung gewidmet, die durch
zahlreiche Zeichnungen und Skizzen erläutert ist.

Euter den drei kirchlichen Hauten Lst die Hauptkirchc. die

St. .Stephauskirche. die bemerkenswerteste. Sie Ist eine dreischifrige

llulleukinhe mit Chor und zwei mächtigen, großartigen Westtünnen
und gehört verschiedenen Stilrichtuiigen an. Der t'hor zeigt flie

ältesten Können au* dem Anl'uugr de» I.Y Jahrhundert». Aus etwa*

späterer Zeit staninien die Türme, wogegen das LaugachitT nach-

weislich l'KJT vollendet worden ist. Die auffällige uiiregchiiiifiigc

Form des GrundrUses hat zu einer eingehenden I ntcrsiichung der

Gründe, welche hierzu geführt haben. Veranlassung gegeben. In

scharfsinniger Weise sind die geschichtlichen Nachrichten in Ver-

gleich gezogen mit den Knn.stformeti des Bauwerkes und iler Nach-
weis zu fuhren versucht worden, in welcher Welse die Eltcrhauung

der alten romanischen Kirche mit dem jetzt vorhandenen Kircheu-

gebäude [II«) bis 1507) stattgefunden hat. Auf ähnliche Arbeiten,

die Verfasser im Zentralbl. d. llauverw. veröffentlicht hat, wird llezug

genommen. Die einschiffige frllhgotis.be Kratiziskanerklostcrkirehe,

welche ohne wesentliche Veränderungen erhalten ist, ist ein für die

Provinz Sachsen seltener und bemerkenswerter Bau.

Enter ilen Profaubautcu ist vor allen das Kathaus aus dem
H>. Jahrhundert erwähnenswert. Die Bürgerhäuser gehören, abge-

sehen von einem einzigen Beispiele aus gotischer Zeit (der Graue
Hof i. der l'liergangsZeit von der Gotik zur Renaissance «»wie dieser

und der Barockzeit an. Einzelheiten der Stein- und llolzarchitcktiir

sind mitgeteilt. Im allgemeinen sind ilie Cntcrgeschussc der Häuser
massiv und die Obergeschosse in Fachwerk hergestellt, welche* eine

reiche künstlerische Ausgc*ralluug wie in Halbcrstadt oder Goslar

nicht aufweist. Erwünscht wären Beigaben <ler typischen OruiidrilS-

fonnen der Wohnhäuser gewesen, ilie nach iler Beschreibung eine

ortliche Eigenart aufweisen.

Bemerkenswert Lst der hYichtum an Gemahlen, welcher in der

St. Stcphanskirvhe vorhanden isr. Zumeist sin<l es Tal'eigemalde un-
bekannter Meister, welche der Kniuachschcn Schule angeboren. Eine
größere Anzahl von Portriitbildnisseii rilhren von dem Halherstadter

Maler Wolf Ernst l.indi-iuever her. In ausführlicher und gründlicher

Weise suul ilie einzelnen Bilder beschneiten. Eim* große Z:dd von
Abbildungen ist der He-chreiliuiig hinzugefügt. Elienso sind die

vorhandenen Werke der Kildhutii-rkuust und Kleinkunst, die < •locken

und Stadtsiegel. eingehend beschrieben und zum Teil abgebiblct.

Wenn die Hundzcichiiiingcn mitunter eine feste und sicher"' Strirh-

ftihrung vermissen lassen, *o sind die Ijchtdriicktat'cln von .lung-

haus* u. Konitzer in Meiniug<u in trefflicher Weis»- ausgeführt

worden. Sachgemäße Verzeichnisse und I herstellten erleichtern die

Benutzung lies fleißig und gründlich bearbeiteten Werkes.
Halle «. ,1. S. Kortüm.

Dentsche Bacernkunid. Von O. Schwindrazheiiu. Ilenu..

gegel>en im Auftrage der l.ehrerVereinig\mg für ilie Pflege der künst-

lerischen Bildung iu Hamburg. Wien ISXU. Martin Gerlacli u. K\.

XV Ii. IfiS S, in 8° mit 37 Abb. im Text u. « farbigen Tafeln.

Preis 12. ff.

Wie groU und tief das Kunstbedurfnis des "leutechen Volk*,

einst war, wird erst jetzt allmählich erkannt, nachdem das hWni-
haus, die Dorfkin-he, die Tracht und der Hausrat iu ihrer kiimt-

lerischen Bedeutung .entdeckt* worden sind. Verschiedene \\»\r

schon ist <liese Kunst in der -Denkmalpflege- zur Darslel|i«,£

gi-hiugt: «las grüße Werk Uber das Bauernhaus hat — Uber ».in,

Bedeutung als unanfechtbares Dokument bauerlicher Kunst hinwpp -

schon für Neuschopfungcn Wert erhalten; Gruner» Jtorfküvl».

Zell» Volkskunst im Allgäu und verschiedene andere Venlfffnt-

lichuugen IiuImui einzelne Gebiete bearbeitet: aber ein Werk, weVJi»

das große (iebiet in wiuem Zusaininenhaoge un>l iu seinen bViK-

hungen zur allgiuneineii «leuUchen Kunstentwicklung schildert, k
bisher ausgeblieben. 0. Schwimlrazheim hat den Versurb ge»mt.

das gewaltige Schaffen innerhalt) <le» deutschen Dorfes in «inen,

starken, reich illustrierten Werke ibirzustelleu. Die Aufgabe ist *>

groll, duli sie — wenigstens vorluutig — die Kraft eines eJnzrbn
übersteigt, ja. sie .lürfte wahrscheir.lich wie l>ei dem Bauernhaus«^
nur durch ilie Zusammenarbeit vieler einigernuißeu zu Ijewallw-o

sein. Das ist dem Verfasser nicht fremd geblieben: alter trotzA-u

hut er nicht geziert, als an ihn der Huf erging, die Aufgalv m
übernehmen. Er hat sie — soweit es eben der einzelne kaun -

gelttst. daß wir mit Stolz sein Buch ab ein wertvolles Zeugin« f., r

die deutsche Kunst begrüßen dürfen. Es hatte wohl auch so Mel-

kern imderer so warme Liebe, so reiche Skizzen und Studien umi w
viel |ebeu«lige F'rfnhruugeu «lazu mitgebracht wie der als Maler mi.|

Schriftsteller gleich gewandte \'erfasser.

Ich teile nicht alle Ansichten lies Herausgebers, ich hätte n. n

gern die Scheidung, die er zwar nicht ausspricht, aber doch iIukI.

den gunzt'U Aufbau hiudiirchkliugen läßt, zwischen der kleial>iirj'

•

liehen Kunst uud d<-r «les Bmieru venuiUt: trotzdnii alter stehf i.i

nicht an, dieses Buch als eine der dankenswertesten Erscbcinuii«>ii

•!•« künstlerischen Schrifttums zu begrüßen. End dies Erteil l«i

vielleicht iusofeni einig-» Wert. ab. ich das Buch einst selt.,t n
scbreilH'u gedachte und auch manche \ orarbeit dazu gemacht lu'.i.

Schwindrazheiiu entwickelt die deutsche Itanernkunst aus ,|.t

bäuerlichen Verhältnissen heraus, die ihre gewerblichen Können teil?

aus wirtschaftlichen Vorgängen heraus, teils aus der winterlkbeL

Muße gewonnen haben. Mit diescu — auf einen hoch entwkkrhei.

HaustleiU dringenden — Vorbei lingn ugen gestaltete die Eigenart J;.

Hodens und des Stammes das tirtlich Verschiedene, das in ili»«:

Kunst als eine hervorragende Eigenschaft zum Vorschein koiuiti.

Wo diwlben Ersi'hi'iuungsfonnen an verschiislenen, weit voueiiumlr

gelegenen Sielleu zu linden siud. da bewahren sie — wie der Vir

fasser es im einzelnen nahelegt — eine Erinnerung an einen seni.'in

saiuen älteren l'rspning. Es ist ulierraschend — Ubcrrasi'hcti'1 m

ihrer Fülle: - wie feinfühlend, technisch vollkommen und stilbu-di

sicher die Hauernkünstler arbeiten, die nie verlegen siud. wenn ein.

neue Aufg.die neue Mittel fonlert. Im einzelnen kouiuinn F4I-

eiufrieiligungeii, Dortanlage, tiurten und Hof, Haus, Wohnung
Hausrat, die l>or1'kirehe und versehiislene ländlich besonders l.. wt-

zugte Tes'hniken zur Darstelhing. Schwinilrnzheim halle gut

ein besonderes Kapitel über die \ crwaiiiltsehalt mancher iiniT '

bi>sseren moilernen W erke mit denen der dorflichen Vcrgangi'iiVil

hiiizufügi-u können: er hätt«' deii Beweis erbringen können, dall ilt>

Ih-sfe der sogeuaniitea Moderne soweit sie nicht Zeitlmide e!

schon von den Ihiuern vorwcgeinpfunilen ist.

Mau wird vermutlich einwenden, daß der Verfasser, der >i<i

nach eigener Angabe vorwiegend auf die Kunst der unteren Is-

länder und Hessens stützt in seiner Darstellung einseitig sei. br»;(.!

Das hat auch Schwindrazheiiu wohl selbst gefühlt; aber damit »Lnl

das Verdienst seiner Veröffentlichung nicht geringer. Die gr.iU.-n

Züge der liaiiernkunst kehn-n mich au anderen Stellen wieder. utI

für die kunslgi-sehicbrliche Wertung ist das Einzelne, Kleine w
von ort Ii. In r lli deutung. End w ollte ein Verfasser w arten, bis >li-

vielen weißen Blätter iu der Kauernkunst gefüllt sind, danu wunl.

er zweifellos er«f in Jahrzehnten an die Arlteit gehen ilürfeii.

Herlin. Robert Midi.-.

labalt: J>1* F.--r.l.Tioig <l^r ]>i>iikniiilpOi>p' — Iii.' Aufnäht.»- uad V.r>:

fi'nüt.-t.untx üli^T lliniibiirjc.-r ltOrgisrliHU^Kr — MnnftUctuml*' tu Trii-r - C,v

VVi^,l-rher»l<'llnnE •)•-. D-.nirs in Hipen tu DAnnnuk. — VerniKi-M'k t'«

für H. i.kiioili.fl. K.. In Main« — Jshnslnriclil ili-s Kolisers »U.r» ilnr Kut.li^l

u.Al.T Jcj Pro. inj 0«t|o.'iifi*'ti Hü. I.ei.ftuu

Vdr dt.- Kehrtrui'ltnnc n.r.i,l».sTtll.-l.. () Sarouln. Berllt..

Verla« viu. W .ll.rl,,, Ern.t u. Sohn. B>rtlu.

ttnu-k der Buchdruck««) Oel.rwder Ern«t, Berlüi-
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VI. .hiliiiranir. »iu. 1 i.i» i warim Jiiirii.h ir.nogen

„ " n
elnx-hl Atrt«|T«-u, rfuich IW .Hirt Hueifb»i.<l«n

Hr. II. Au.Ln.1 s M.rk Kür .11- AI Iwtd«

ÜMiliifLl.;».-: W. WilhH...«tr UM. lfc-lUKa|>l«'U

» V.rk . filr <!..

Berlin, 24. August

v.m.

|AIU K«-i,t» NtMhaltt«.]

Har/er Fachwerkbauten,
lieitraif zur Förderung bodenständiger Bauart.

Vinn Regierung»- iinil Baund v.Mehr in Trier.

liiiuli. li.-r. bodenständiger Bauart « It-n Hauptzweck nie aus dem Auge
verlieren dürfen, 'Ii-' I j»*t>i* zur lleinmt und das Verständnis hei-

mischer Kunst weise van MMM N beleben. Denn e» kann nicht

geleugnet werden, daß die viellx-klugte Vorliebe uud Neigung, «Iiis

minderwertige, unkünstlcrische un.l nüchterne Neue an die Stell« des

echten, künstlerisch wertvollen und eigenartigen Alten zu Mellen,

liglich begründet ist iu dem völligen Krti.schcn fast Jegücben Kuust-I-

Al.li. I. Sh.ll.urc im Südlm-z.

Ks ist .-iu

\ otk »trachten

»ehwunden >ii

wenigen noeb
nieht von uuit

und >ler ;illi- i;

• oft

f.,»t

, h

irte Klage, «laß, wie die alten eigenartigen

aus ilei) meinten deutschen tiegeuden ver-

.lie alte. jedem (Inn eigene Hauart in den

erhaltenen Beispielen zu verschwinden drohe, wenn
gehender Stell.' dem unlMSsoiiiienen Zcrstürurigsdralige

cichiiiachcndcn Xcucrungssuclit Kinhalt geboten wurde.

R» liegt »uf der llaml, <lall die Macht der Slnatavcrwnlttiiig in. der

(in line .Ii-. Privateigentum* eine Schranke tiu.let. die sie niehl über-

M'hreiteu kann un.l darf. S-Ile.t ein IVukmal-chutzgesetz würde
nieht imstande sein, ulle» wertvolle Alte zu erhidteu, wenn «las lic-

reehtigte Privatinteresse etwa» Neue» gebieterisch verlangt, sola«::.-

nieht utfentliehe Mittel in einem derartigen M.-iUe zur Verfügung

»teilen. daß jeder Privatanspnich daran» entss-luMligt un.l befriedigt

werden kann. Wie es Lei der Krhaltung der großen, kuiistgrschirht-

lieh wertvollsten Ib-ukmalcr im letzten liruude weniger darauf an-

kommt, .lad ein »«Ich altohrwurdiges Kunstdrnknial gleichsam al» ein

.iegcn»tai»l der Verehrung sorgsam vor \'eruielitung liewahrt wird,

al- vielmehr darauf, daß durch die dauernde Kit» Wirkung desselben

auf da» lebende licschl.vlit in diesem der Sinn und 'las Verständnis

für dx» geschichtlich (< wordene und für monumentale Kunst lel.eudig

erhalten wird, wird auch >üe l'ürsorge für die Krhaltung volks-

dreigesehossig, selbst keine Treppe bat.

«efnbl» und kuu»t\eistiuidtiis»e» iu <len breiten Svbirliten iler Bevöl-

kerung.

W . iin man eine Besserung erzielen will, so gibt es nur einen

Weg: .Ii.' Wiedererweckung de» er»torl.enen Sinnes für heimatliche

Kunstweis... No.li gibt es ja einige Winkel und Orte in deutschen

Ijuiden, wo nieht nur vereinzelt, wie ein Fremdling • ein alte» Haus

hier und da si.b findet, <la» al» Merkwürdigkeit den Reisenden ge-

zeigt wird, »otiilerii wo ganze Straßen (vergl. Abb. S) noch ilen alten

Charakter behattca haben . w.> (iieihd und Krker. alte lluusturen

iinil Wcischeil.cn gute Nachbarschaft halten und Uli» von ileu

alten Zeiten plaudern iwk-htcn. wenn statt des gesparten <la»-

mfcf elektrischen Lichtes eiuinul der M"ti.l mit traulichem BnMnWIHT
-. in. alteil liehen Bekannte, tun. schwankende Wirt.»liaiisschild und

die n.-tip' Wetti-rlahne grüßt, eder mit dem blanken Messing-

klopfcf lieltiiugelL

S>lch ein Ort i»t Stolberg im Sudharz ;.\bb. 1), wo die vier

Tal-trath n. ilas Sij.Mul, Kalletal, WHdetal und TyrataL zusniuuicn-

tretfen u .lein Marktplatz, mit dem durch - in Scherzwort bekamt«
Itnthause. dessen Koller dr< i Trcp|icii IhhIi ln-gt und das, obwohl

< Haus und «las iu

der llahuliofstraße

belegene .Konsi-

storium* sind die

zwei stattlichsten

liebäude des Orte»

und wie fast alle

ll:iu»<T Stolbcrgs

aus Kachwerk er-

Imut. Oas llatlums

;
AI.K..!; bietet auß.T
seiner b.'deiitendcu

(JröUe von l'j <ie-

racheo Breite nicht»

iM-SHiiidi-rs Itemer-

keuswcrti-s. da < Iis;

zwei unteren iu

Massivbau errich-

teten (;c»ch«»*c ein

oberstes Kaehwcrk-
gesehoU trageu. das

in denkbar ein-

fachster Weise nur

aus Schwellen, Käh-

men, Hrustuiigs-

rirgeln un<l senk-

rechten Stielen be-

steht, die an vier

Stellen durch ein-

fache Streben ver-

steift sind. Aber
es liegt in dein

schlichten Bau-
werk . diu« stell,

der Straßenkrüm-
mung in seiner

langen Krönt fol-

gend, mit d.-rKück-

scitr an den steilen.Abb. I, Blick iu die Kittcr»rraUc in StollR-rg.
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hui I pfleg«. 24 Aagwl 11M14.

hohen .>>hlnisi>erg anlehnt . co <luii <ler «l>ra

mt^fli-icti* Ki-iii-r mit ilfin dritten Uenchot iu

gleicher Hohr liegt, ntwni rrwuehsig«h-ri>rs.

Auch «Iiis hohe, in «h-r Hrst schon stark «hirvh-

gehiignn' Ducli ist ganz schmucklos, uur vun
zwei einfachen Dachluken 11111I einem kleinen

s. 'hiiriiitfin hclrht. Die I treib' 11111I hohe Hrei-

iwler Slrjlli-iilri|i|i-' hm ileiu freien liiehel <le-

i;,iih.m--«. welche zum SrhlnUlM'rg. zum Kirch

|tlatz 11111I zum .Keller' ifefl Kuthaii-cs hinan f-

I ulirt . I.ihht auch zugleich den Zugang zu (feg

oberen Cteerhoieira, «eiche im Inneren <iie gleiche

einfache null ilerhe Itaiiart aufweisen. Die luäcli-

Ibjen Dci k«'iil>ulkcu filier ileu «'hruials groU«'n

ilurehgchruilcn Saalräumcli. welche jetzt in ein-

zelne Aiutsniuiiir aufgeteilt sitnl, «Tertien von

achteckigen llolzsttitzen mit zum Teil <ln|i|ii>lten

Sattellnilzrril llllil »teil gcx'llWUIIICi'U<'ll glatten

Kopf liämlem getragen 11ml <li«'«c ilreifach über-

eiiiamler gelegten t'titi-rzüg«' ilureh eine eigen

artige, «lie Konn einer Wäscheklammer inich-

uhuicmle llihhmg des Kopfstückes iler S-ni/.

zusammengehalten (Ahl). 4 . Diese Kuno iiml
\'erhimhing ihr llnlzer. AHN wie die au dem
Kacliwerkg«'schiil» mit «len steil gttrll« uugoiien

blatten Kraglmlzeni . <ler einfach aligekaiiteten

I . n-I.Tlini«tlini£»laltc uml ileu ühcrhlattetcn wenigen Streiten, -iml

<lie .Merkmale ihr gotischen Ituuwcisc «les IV Jahrhiiiuhrls. um
welcher sich im ganzen Harz nur noch wenige

lialien. Nur in Stnlherg ist iliesc noch mehrfach
weiter unten neben wenlen. Die Kr I iau-

UlKMtil "les Ituthuiisr* wiril auf I4'tl Ih-/.w.

14*2 migegelien.

Ali» Vertreter dei um In» Jahre jüngeren

Hau« eise iler lteuaissanrc tritt uns «lu^ weil

stattlichere Kunsi-turialueliaudi' AI !>. hl in

•ler "la- Ttratal entlauu zieheiuleu Halm-
hufslnilie entgegen, weit Miruekragte oben*
K*chwerki;e-i bMM iiher •iiiem unteren, 1I11«

mit dem massiven UaterReoehOMe iu einer

Khicht Hegt, in iler Mitte «lurctiteilt von
einem vicrgcschos-'igcii Kachwerkcrker, «ler

auf zwei Steiiikotisnleli hl 'er ilem Kiiigangc

ruheii'l. «iu ein volle» (ie»chiill Hie Rrst-

liuie <les lichiimlc» iil-erraL' uml Uli) einem
sieleckig lihgcwalmtcti Dache iilischliclif

.

Die Keunzeii heu der Itenaissaiiec im Kach-

wericlMII siml der Kachcntvhuiin'k auf «Ilmii

Knotenpunkte iler Kußstrelten, ilie Ss-lnU" krhlcin i-mcrnug 1111 ileu

Schwellen zwischen ileu profilierten Halk«'iik«ipfcii, ilie l'ruh'liening

Beispiel

vertreten

.

erhallen

wie wir

Ahl». 4. M.ilhcrg.

Ihilzstitlze im Mathau.»

Ahl.. .

r
>. St.,1 Killerslr. SR) •'.:>.

Ahh. 1;. stolhcrg.

Neu.tudl 14».

AMx, :k Nathans in StoHiren;

vor. Da« er»le. zwischen \r. SIH uml :Kfi> iu iler IHttüfillinh tah-au

enthalt zwei I h-scho»»«'. ilie in einer Khn lit. ohne \ or»pnuig . . .

eheiWB,
"Us durchgi-hcnih-u Stielen crrirhtel »iri«l. alter ein weit w«r

treteinle- Dach hallen. i|e»».'ll llalkell mit »teil gesell w II Ii gi-lli'IJ Mlvl.i

uiiler-tülxt »iinl. wMffeiMl 'He /w isehcnräiline zwi»i|icu >leii ItulL-

Ahl.. 7. Stator»
Neu»ia«lt •*>

In * i't

Vhh. S. Stullierg.

Kill. r-Iralie :5S7. \i.i.. :i. >tui-

li.r;. Ilahuhofstr. .1».

: Weiillich

Ahh. id. Stolberx.

Rittrntfiatlc 33)1

Abb. II. ^r»
Stoll «erg.

Kitter-tnille XU.

Ahh. 14. Stulhcrg.

Uitter-tr.iüe IfiEt.

Ahh. I.'i. stollicrg

Winkel Cd. Ih-ki

iler Kragluilzer uml der l'eii«terl>rii-liiin:-latte Bbw ln~chrift auf
•ler untersten Hebtucbwelfe uenui dw Jahr 1383 nk Briuututtf^jahr
<lie>e» <M-I>amle>. welches iirs|iniuglich ilio Kauzlei oih-r die Milnze

enthielt.

Von iler alteren gutischen BnnweCK, weiche <lns Kalhaus uns iu

griillartigster Weis«' zeigte, tlmlfii sich nur mich wenige llcis|><Vlc.

Ahh. .'» uml 1; fiilirvii zwei hcsuuilcr« ktwueiebimtife ISebimle iler \rt

Vhh I.'I. Slolhcrg.

Ladend »s.

knpfi'n mit schrurti

Wiiif|lir<-tteni grschln^

»rn »iml. l'ntcr >lra

rVnster- ixler Uhn>
utTniingeii iIvHUbnv-

sehosM's i-t eine kniftu

|irolilierte lirlbtuniE»-

latte mit

Iretill.leli

vor dk !9tte

geringer vortn-leinleu

weM w*
II".

i'le gelurftH

Kiue kurze Strebe ist mit elwus geringer vurtn-lemleu lliilznag^i:

auf ilie zwei h-lztcn Stiele gelilattet. Ahh. 6. Nr. 14!» Sielte*
zeigt ein auf ne«chwuiigencn Krauholzerii weit uirgezogine« Hin--

gesehiill mit ahgekanteler llril-tung-latle uml einer langen Sln'l-

ilie mit schnalheii-cliwaiufiiruiiiceui lllalle ileu Kckstiel mit «ler

schwelle rerldiahH und Qlirf «m'i, i«efa«he rvirht. Kiue Miede
llrauflbraiUt nHKl «las auch norb in «h-r ult«-n M hlichtcn Haune;-
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Nr. II. Dil' Denkmnl|)flt>£<'. KT

Abb. Iii. kousistorialgchatiilc in Stnlbcrg.

errichtete IIuuh Nr. 389 Ritterst ruße. Ahh. i. ilrni^p- -hM--.!^ . mit

starken Ib'sclioBvorkrugiiugen.

Weit zahlreicher sind die l<enaissaiicehan*«r. Arth. IT. Neustadt

Nr. I.Vi, gibt da* vollständige System eine» solchen in drei <ie»chr>%sen.

So prächtig dekorativ sich eine Achse aiifliuut, wirkt «IcmIi die

lauge Front der dreizehn iclriolimä Ui|t iK'haualrttt'n <ii*fin-hc etwa« ein-

tönig miil ermüdend, wozu noch w«entfielt der Mangel einer dazu
passenden Haustür beitragt. Wie wirkungsvoll diese in den ein-

fachsten Können gebildet wurde, zeigen die drei Beispiele in den Abbil-

dungen IS bis 20. Musterhaft Iii die Kiufüguug der breiten Kiindhngen-

ölTuuug in die lireite der zwei (iefaehe, wobei der mittlere Stil dnrrli

eine ungewöhnliche starke l'lierderkiniK des Tores abgefangen werden
mußte. (Keiile Ituudbogi-utorc sind leider neuerdings durch neue Tiir-

anlagen, die gar nicht, zu dem Hause passen, ersetzt.) ICIm'Umi gc-

Knickt ist almr uueh in Abb. 20 die schmale Tiir in die dreiteilige,

etwas tiefer gezogene Wand <ler Diele eingefügt, wobei die llnlznage]

mit verzierten grollen Köpfen als wirksame Schmuckstücke ver-

wendet sind. An die Stelle des Küchcrschmiickc» ist an diesem, aus

dem 1". Jahrhundert IK72) herrührenden tichaiidc si'hou die Füllung

der Kenstcrhrn.stungen mit Zicrkreuzcn getreten, und die Krkter-

strehung hat die Form des Klcchtwcrk» angenommen. Aldi, 21 gibt

dun ganze System •!<•* Hauses in skizzenhafter Darstellung. Ähn-
liche Türbildungen sind noch vorhanden au Nr. 4"l UiUerstratte,

wo das niedrige sehmale Turnherlicht noch die runden, in Illei

gefaßten Schellten enthalt, und au dem letzten Häuschen in der

alttG Mark am Wege nach Auerberg vom .lahre 1707, ilas in dem
kräftig zusammengefügten uu<l mit starken ilolznägclu gezierten

Kähmen noch den allen .|iu-r geteilten Türflügel btalül (Abb. 22 .

Die Kckc einer Tiir mit geradem Sturz und einer profilierten Tur-
bekleiduug. welche der heute üblichen schou nahe kommt, zi-igr

Abb. (8, Nr. 333 Kitterstraße. Der Türflügel ist l>ereit» mit zackig

gemusterten llrettchen auf der Außenseite verkleidet, die mit breit-

köpligeit. schinieili'ei-eruen Nageln in regelmäßigen Abstanden ge-

heftet sind, aber das aiiü Milleni Holz gearbeitete llckronungsgusiuis

setjt noHl gegen die Kaute der Hekleidung zurück. Dieaclln- Ab-

bildung zeigt das Muster einer Keiisterbriiiltuiigsfülhiug vuui ersten

Stock desselben Hause». Kineo breiten Torweg mit geradem Sturz.

Abb. 17,

St.lllMTg.

Neustadt

-J ISO,

Al.b. is. Stolberg. Hiiterstr. :tw. Abb. IM. Stollicrg. Winkel l.tl. Abb. 20. Stolberg. Topfergusse Ii:;.

'Mi'

-

\

Abb. 21. Stolltcrg. Tnpfergasse IL"
1

, Abb 22. Stollierg. Alib. i3. Stollierg. Abb. U. StnllHTg. Abb. 2V Volln-rg.

Weg ii. Auerlierg. RHtdKtr. 308, Preußischer Hut Inucutür. Rittcrstr. :13<;.
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Die D«akmalpfleg«. •-»4. Auprust 1<,H.

der, um die Last zweier Faehwcrkstiele aufzunehmen, ganz außer-

ordentliche Maße erhalten hut. besitzt diu Hau» Nr. 33G Kiltcrstrußc

(AM». 25:. Dassell>c zeichnet sieh auch durch eine breite Anlacht
auf der n-ehten Seite aus. die gewaltige llolzstärken in alter Kon-
»truktiousweUe zeigt. Steinkonstruktiun laßt Abb. 24 hei einer kleinen

Tur im Flurgaugc de» (insthauses zum Preußischen Huf fast ver-

Kgcnartigc Verzierungen an den Turstnrzen und Stielen, welche

auf das tiewerbe des Besitzers Bezug haben und da* tadenschUd in

inonumentaler Weise ersetzen, bemerkten wir schon auf Abb. IH bei

der Tür am Hause des Metzgers llcntz Neugeboru von I5K3. wo die

Bilder vun zwei Kimlern, in ihrer langgereckten (iestalt mehr Teckeln

gleichend, und du» Metzgcrgerat , zwei Messer und ein taffel. da-,

tiewerbe de» Besitzers kenuzeiehueu. Ähnliche Kennzeichen sind

auch an der Tür eine* Ziiiuiieniicisterhuu»es, Neustadt Nr. .Vi, an-

gebracht (Abb. 7}. da» außer den mit einem Keil und einer

Axt verzierten Türpfosten auf der Setzschwelle die Inschrift trägt;

Anno - Ihm- Christoph Lintisch • WM.
Du» System der Fachwerkkonstruktiun. welches wir in der für

die Rcnaissiincezcit bezeichnenden Korm am KniisUtorialgcliäudc und
an dem Hau»»' Nr. 15<i der Neustadt kennen lernten, erfuhr in F.iuzclu-

lieiten der Formgebung erklärlicherweise mancherlei Abwechslung.

So treten an die Stelle der am hiitilig-tcu vorkommenden kralligen

Schiffskehle {Abb. St) als Verzierung der Sclzschwellc in spät«

Zeit die Verzierung des gedrehten Taues (Abb. * . Nr. »ST Ritter-

stralie. an Stelle des Kächi'Wlimueke» auf dem Kuntcnpiinkt ihr

Ftißstrclicn in früherer Zeit der volle Kreis mit radialen Einkerbungen
(Hier ilie Spirale (Abb. H}, Nr. W< Bahnhofstraße. Daselbst hat auch

das der Koasollonn sich nähernde Kragholz noch am unteren lj„|,.

das bezeichnende Wappenschild und über dem Balkenkopf int die

Hache der Setzschwelle mit einem verzierten Kreis in Kerlsvhnitt

ausgezeichnet. All dieser Stelle pflegte die der gotischen nahestehend«

Zeit einen Drei- uder Vicrpaß anzubringen, wie man es in etwas weicher

Fassung noch an dem Hause Nr. 154 der Neustadt bemerkt (Abb, 12

.

Dieses Beispiel zeigt auch eine der Ootik eigene Form des Balken-

kopfes. die am Balkenkopf scharf abgeschnittene. Ilache Prohlieruitz

der Setzschwelle und da» ulatte Kraghnlz. Kiue recht enge Ver-

schmelziiug des letzteren mit dem Bulkeukopf. wobei die Bestimmung

der Träger deutlich zum Ausdruck gebracht wird, zeigt Abb. 13 bei

dem Dause Nr. rtf**I , Liidctnl. Bei weiteren Auskragungen wendete

man freie Streben an, wie Abb. 10 in Nr. 3112 KitterstralJe und Abb. II

aus dem Hospital, Nr. 3*1 Ritterstraße, vom Inneren der Diele H
zeigen. Aus demselben Hause rührt auch die in ihrer Kinfaclilieit

gut wirkende Rriistungsverzierimg (Abb. U; her.

Die Balkendecken sind durchweg geputzt und geweißt, alicr su,

daß die Balken etwa 12 bis 15 cm vor der glatt geputzten Zwischen

lecke die Unterzüge in voller Starke Tortreten und sow ohl auf der

ruterfluche wie au den Kanten bezw. Seitenflächen profiliert »in I.

Abb. 15 zeigt die Dcckenbildung üi dein bereits aus Abb. III bs-

kannten Hau»e, Nr. 131 Winkel, von 1575. (Schluß folgt.,

Schtilkofäße in niitU'lnlterliclieii Kirchen.
Die Kirchen der im dreizehnten Jahrhundert entstandeneu Bettel-

orden, der Franziskaner und Dominikaner, sind für die Predigt

bestimmt gewesen, und liestehcii mit wi lligen Ausnahmen au» einem
zwei- oiler dreisehifhgeti I lalleubau , au dem .sich unmittelbar der

langgestreckte gewölbte Chor anschließt. Die Akustik dieser Kirelieii

seheint schon früh zu Bedenken und Klugen Veranlassung gegeben

zu haben, denn anders lassen sich die Versuche nicht erklären, die,

soweit bekannt, vom vierzehnten Jahrhundert au zur Verbesserung

der Akustik in den Kirchen der l'redigerorden angestellt sind. In

einer von Bouteiller 1
) veröffentlichten Chronik de* Zrtlestiiicrklunturl in

Metz, dessen Kirche ltMil niedergelegt ist, heißt es zum Jahn- UIW-\,

daß der Prior Ode-le-Roy, von einem (icucralknpitcl des Orden»

zurückgekehrt, in dem Chore- seiner Kirche Töpfe habe Hilbringen

lassen, um die Akustik des Baumes zu verbessern, wie er es vorher

in einer Kirche, wahrscheinlich derjenigen, in der das Ordcuskupilcl

abgehalten war, gesehen hatte. Die Topfe sind offenbar in die

Mauern des Chores eingelassen gewesen, denn die Chronik spricht

die Befürchtung aus, daß die Mauern dadurch an Festigkeit verlieren

wurden. Die Zölestiuer, au» den Spirilunleu hervorgegangen, gehörten

als selbständige ( cuiciuschnA dem Franziskauer-t trden an. Die

Wirkung dieses Hilfsmittels wird schon in der angezogenen Chronik

in Zweifel gezogen: ja der Chronikschreiber hat sich nicht versagen

können, eine spöttische Bemerkung dazu an den Rand zu »ehrcil.cn

und zu bemerken, daß die Töpfe besser fortgeblieben wiiren und nur
dazu dienten, um Narren etwas weis zu machen. ItcWHM-h ist das
Mittel in zahlreichen Kirchen der Predigerorden und auch au anderen
Orten zur Ausführung gekommen, wobei nicht unerhebliche Ab-
weichungen in der tage und Form der Topfe vorkommen. Im all-

gemeinen finden wir die Schullgcfaße fast nur in den Chormaucru;
hier hat offenbar der schmale, langgestreckte t 'hör utigüu»tig auf die

Akustik eingewirkt und war das Bedürfnis nach einer guten Akustik

am größten. Daher erklärt »ich auch die schon trüb auftretende

mit einem schrägen S. halldeekcl versehene hölzerne Rückwand des

Chnrgestühl».

Die Verbesserung der Schnllwirkung durch Anbringung metallener

oder tönerner (iefaße halten bereits die Unedlen bei ihren Thcater-

bauten gekannt; Aristoteles, Problem. M. h und Hin Vit. Ili»t.

XI, 27n lassen darauf schließen. Nach Vitruv, Anhit. V, 5 sollten

die Cefaßc zwischen den Sitzen in offenen Höhlungen so angebracht

sein, daß sie umgestürzt, von allen Seiten frei, nur am vorderen

Knde unterstützt waren. Ks kann dahingestellt bleiben, ob die

Pn-digermönchc durch ilas Studium der Schritten Vitruv» auf den

Ccdatikcu gekommen sind, die Akustik ihrer Kirchen ebenfalls durch

die Anbringung von Schallgefäßen zu verlM-ssern; die Art der An-
bringung ist jedenfalls bei ihnen eine ganz andere. Das Mittel hat

auch, wie der Chronist der Zölestiuer in Metz »ehr richtig hervor-

hebt, nicht v iel genützt, und diesem I mstande wird e» zuzuschreiben

sein, wenn die Kenntnis derselbe» im taufe der Zeil ganz verloren

ging. Allerdings »oll noch im Jahre l'Wi der Krbancr der Kirch»

de» Klosters der „Schwestern im Bruch- in Luzeru das Mittel zur

Anwendung gebracht haben, aber es dürfte das nur v en-iw ii

gewesen »ein. Der im I». Jahrhundert lebende Altertumsforscher

Thorschmidt kannte die Schallgefäß«. noch und hielt sie für akushVhr

llilfMuittel in der vou Vitruv angegebenen Weise. I7H0 machte iirj

StraBburger Archäologe Jeremias Jakob Oherlin, der Vater de-

IUI Kin-he öl lll»r

wtnturthur.
l ii 1 Kin-tie iuOlsr

klreli Ii. Krsii'UteU

I Kirch« in Oorn-
lue Ii

6 Ins 'I Dominikaner
Kirclie In Hrsiin

BlrtMlft
In Frstisisksn Kts*!i-

IB Kyrit/
I. SukII-

>) Bouteiller, Notice sur le convent des CelevHM de Metz.

*) Viollct-Ie-Duc. Dict. raison, de l'urchit. fr. Tome 7. S. 471. —
Jahrbücher des Verein» von Altertuiiisfreiindeu im Rheiiihiml, XXXVI
S. 3.5 ff. - Mitteilungen der K. K. Zentral Koimiiission. VIII, lfstsl,

S M

bekannten Pfarrers Oherlin, in Beinern Alinnnaeh auf die Schallgefaü,

zur Verbesserung der Aku»lik in Kirchen wieder aufmerksam, jedoch

ohne weitere Beachtung zu rinden. In den Kreisen der Architekt^

und Archäologen wurde man erst wiisler darauf hingewiesen, IN ihr

Direktor des Museums in Arles. Ibiiird, im Jahre 1K42 in den

Mauern des ersten Cewölbejochs (des Chore»?) der Kirche Saint -Blai-

daselbst eine Reihe töneruer tiefjißc vennauert fand. Die tu
gebräuntem Ton hergestellten (öfäßc befanden sich fi Iii» 7 in Sbef

dein KirclieufuUboilen und hatten zweierlei Form. Die einen, iiiiiisr

zu zweien in einer Höhlung der Mauer untergebracht, hatten <l>

(Jestalt von Troni|M'ten oder Hörrohren cornets): das sich dbiIi

hinten verjüngende Kohr war .'II cm laug, »in Mundstück .'1 cm nnl

am Si halloch 10 ein weit. Das Schalloch oder die Stiirze trat etwa-

aus der inuen-n Manertlache der Kirche heraus. Auf dem Rilcieti

de» Rohre» befatiden sich zwei Ausätze mit I/ichern, die zur Ar.

bringung eitK's Fadens zum Aufhängen gedient haben »ollen £:«.

Die anderen Gefäße halten eine ausgesprochene Topffonu mit einem

22 cm im Durchmesser haltenden Bauche und einem schnull »

»i l'uger in den Jahrbiühem des \ereiu» für Altertinnsfrcuii.lr

im Kheiuland, XXXVI, S. 35 ff.
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Halse. Nach Coclict*) kommen die troiiipctcnformigcn

Schallröhren in Frankreich besonders hantig in ilt-r Nnrmandie vor.

auch hur *ir Mandclgrccu, der llerwuejütMI der .Monuments »candi-

navcs du inovcn äge-, hei einer grollen Anzahl mittelalterlicher

K in In n in Schweden um I Dänemark nachgewiesen: ebenso Sta-ssof

und <lnmiistacff ,,

| in verschiedenen alten Kirchen Rußlands.
In Deutschland sind sie, wie es scheint, noch nicht beobachtet;

ji-doch dürften die in du Ruinen <I<T Homburg bei Stadtolden-
dorf vor einigen Jahren bei ihr Frcilegung der Burgmauern in

•Hl Schutt. .
:- hiiruKii[..!i. .

- t
. - 1

> i
•

1

1-
.

< u Rmuiki mF
gefundenen, den UuanUchfu eoruets ähnlichen TnngefülJe akusti-

(dnn Zwecken gedient haben. Di.' trompetcnartigcii Röhren
(Abb. 11) sind MM gebranntem Ton. von hellgrauer Karin- auf ilvr

llrnrliflache, hergestellt; ilic Oberfläche ist innerhalb und außerhalb
des Rohres mt inlcr dmikclgrau angelaufen, je nachdem du Köhren
mehr oder weniger in rlrr roten Sollingcrdc der Homburg verschüttet

gewesen »iud. d'cringc Mörtclspurcn auf der Ohertläcl ine» Teils

der Rühren lassen auf die einstige \ ermaueriing der (ö-fiiUe schließen.

o o o
o o o

o o o
Abb. u. KchkOkapelM

der Haumhiirg.

o o o o
o o o o o
Abb IV Dniuitiikauer-

kirrhe in Odenbach.

Abb. 1'.' ii. in. Burg Altluiuiuburg h. Kreuz- kapeile der Burg Alt-

nneh. Ruine der Schlußka|>cl|c, haumburg b.
""

Die l,augc eines Kolircs hat etwa 70 ein betragen; die Weite der

Stürze kann zu 12 bis 15 ein, die mittlere stärke des Kolire» zu

24 mm und die Wandstärke zu fi bis 7 mm angenommen werden.

Die Mündung oder da» Mundstück ist rund oder oval uud '.'4 bis

32 nun weit. Die Verwendung der Kohren als Blasinstrumente oder
Sprachrohre ist schon durch das zerbrechliche Material ausgeschlossen.

tlanz ähnliche Schallröhren sind auch bei der FVoilegung der

Reste der liurg lirhtenhcrg bei Salder. sowie angeblich liei der Asse-

burg gefunden'i, so daß man wohl aniiehiueii darf, daß diese Art

von Schidlgcfäßeu auch in Deutschland häutiger vorkommt.
Bei d«'ii Kirchen der Predigerordcn ist die. übrigens von Mandcl-

gris"u und den mssiwheu Archäologen ebenfalls festgestellte Topf-
fortu der Schallgefätie vorherrschend, wenn nicht allein vorkommend,
gewesen. Diese Form zeigt aller die mannigfachsten Abweichungen,
wie auch die Anbringung derselben uud die Wirkung, welche damit
erzielt »erden sollte, eine verschiedene war. In der ringsum freien

Kapelle der Hurg Alt-Bauinbnrg Im-i Kreuznach landen der Baumeister
Peter» und der bekaimte Altertumsforscher v. Cohausen in der Ost-

uml Westwaud Abb. 12 u. I») fast 4 m über dein Fußboden Schall-

urnen aus gebranntem Ton vermauert, die in der fensterlosen Ost-

wand in der KUnfstcllung (Abb. 14) angeordnet waren, eine Verteilung

der (iefaße, die auch Viollet-!e-Duc ;
| au anderen Orten gefunden hat.

Eine ähnliche Anordnung der SchallgefäUe (Abb. l'ii ist in dem
Chor iles l'risliger-Nouncuklosters in tMlenbach bei Zürich festgestellt.

Diese Anordnung konnte natürlich nur dort getroffen werden, wo es

sich um nicht Tun Tür- und Fensteröffnungen durchbrochene Wand-
flachen handelte. Di« Kapelle der Baumburg Abb. 12 u. 13) ist ein

•) Mitteilungen iler K. K. Z.-Kouiiiiiiwion, \ III Jahrg. |ki;3, S. ] T

I

') Mltt d. K. K. Z.-K. VIII. 1868, 8.81,

*) Nach freundlicher Mitteilung der um die Krforschung der Rurgen
im Braunsehweigisclieti verdienten Regierung»- und Baurats Brink-

mann in Brauusehweig und Kreislkauilispcktiir» Osten in Holzmtndcn.
') Viollet le-lhie. Dictionnaire raisoune de Farchiteeture francai».-

«lu XI" au XVI- si.cle, Tome 7, S. 471.

kleiner ifiO m langer und 3,90 in im lichten breiter Kaum, der nur

wenige Personen fassen konnte. Die Dicnstinannen des. Buigherrn

waren von dein Betreten der Kapelle ausgeschlossen und mußten

vor dem in der Westwand befindlichen großen Mauerliogcn nußer-

halb des Kapellen raumes der Andacht folgen. Hier habt

Schallgefätie augenscheinlich den Zweck gehallt, den Ton

starken, damit die Außenstehenden den IViest.-r verstehen

Darauf laßt auch die Form und Anbringung der I rneii schnellen.

Es wan n 2b cm tiefe, am offenen Teile 18 ein weite, paralioliscli

gestaltete Töpfe (Abb. 1«). die »o vermauert wareu, daß die Öffnung

mit der inneren Wandlläche bündig blieb. Die Schallwellen wurden,

wie bei dem llalbknppelgewüllH' einer romanischen Apsis. aus den

Sehalltiipfen kouz«'!itriert ziirilckgeworfeu, so daß der Ton in der Tat

eine Verstärkung erleiden konnte.

Bei den hohen, gewölbten Kirchen der Franziskaner und Domini-

kaner wird es weniger darauf angekommen sein, den Ton zur Ver-

besserung der Akustik zu verstärken, als ihn zu brechen »der zu

dämpfen, um das die Predigt und den tiesang störende Vach-

Hillen der Worte zu verhindern. In der ehemaligen Karlbauser-

kirche zu Pletriach in Unterkrain, einem Itau aus dem ersten Viertel

de» XV. Jahrhunderts, fand mau eine Reihe tönerner (.efaUe an den

len in mittlerer Hohe amjebnicht . die von (Uachnv

Form mit dickem Bauche mit dem offenen Hals." in der

Mauer steckten, wahrend die Wölbung des Bauches aus der Mauer-

rtucht hervortrat. Die Unge der tiefittM Intnig 0,« in. die Breite

0.13 in und die Wölbung war mit S bis 10 Uu-hern versehen. Auch

in ih r Domkirelic in Marburg u. d. Drau waren ScMlfeAle in

ähnlicher Weis.- angebracht; jinIocIi besau da« Ib-faß eine ander.-

Form, Fi ist ein mehr napfartige» .V/, cm hohes Cefiiß (Abb. 17)

mit rechteckigem (irundrisse (?) und kreis-

runder, fünfmal durchlöcherter Fiillplatte«); die

offene Seite war in der Wand vermauert, wah-

rend die siebartige Platte etwa 1% Ca aus der

Wand hervomigte. Der Volksiiiund nennt

Diediese Töpfe .Stimace-, d. Ii. Stiinnitöpfe. Die

Durchbrechung der Wölbung der Urnen in

Pletriach und der Fußplatte <ler Napfe in \Ur-

Abb. 17. SchallgcläU

an der Domkirelic in

Marburg a. d. Drau.

bürg kann nur den schon angegebenen Zweck

gehallt haben.

Am verbreitetsten ist. soweit bis jetzt

geurteilt werden kann, die Anordnung der

Schalltöpfe zwischen den Schildbögen der

(ö-wölbe und den Chorfenstern: sie liegen

hier wagcrecht in der Mauer, die Dffming

der inneren Manerflaehe zugekehrt. Beim

Abbruch der alten Kirche in FMersleben Ihm

Sangerhausen wunlen in der oberen süd-

lichen Chormauer fünf solcher Tongefäßo und in der (öebelmauer der

Klosterkirche .Mariastuhl bei Kgeln ,|pren 10 Kefnndeu: 172.'» fand

sie 'ITiorsi hmiilt'l in der alten Kirche in l'lbtzke Ihm tiomtnern und

1K2H wurden |N>i dem Abbruche der Kirche des Barfüßlcrklostcre in

Halle a. d. S. kugelförmige SchallgetiiUc festgestellt.

In der eheiiuüiflen Dominikaner-

in Straßburg, dem Ihm der

ung 1*70 zugrunde gegan-

genen Temple-Neuf "I, fand man
oberhalb der Bögen der 11 Chor-

fenster unterhalb der (iewolbe-

kappen Schallumen vermauert, uud

zwar an jedem Fenster (Abb. IS)

Abb. IN. Abb. III. Abb. 20.

Schallgcfiiße in der Doininlkaiierkirche in Mraßburg.

in n-gelmaßigein Abstände bis zur Spitze de* Bogen.» '.• Stuck: sie

waren von gleicher Form und (irnße. 32 cm hoch, 2!l cm in der

Wölbung und 14 ein an iler Öffnung weit. Die anscheinend auf der

Scheibe herg'-stellteu l'rncn (Abb, P.l u. 2<i) hatten auf der Außen-

») Mitt. d. K. K. Z.-K. Neue Folg.- 1**.'>, XI. S. XI.VI,

"I Tliorschmidt, Antiipiitates Plocensi-», b-ip/.ig 172'>. S. l.'i.

"') F., Sulomon, Notice siir Paneien Teuiple-Neuf und A. Stniub,

Poteries awustiipies de Pancieiiue inslise de« Doiiiin. (Teuiple-Neuf

j

de Mraslamrg im Hüllet, de la such te pour la conservat. de» monu-
n,ent.s hi»t. dWIsace. Ser. II, Vol. 9, S. 22.'. ff.
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Abb. II. Si lii.ll-

gefaß in St. Severin

in Köln 11. Kh.

fläche drei dem Akanthus nachgebildete Hlattstrcifcn. schwach hervor-

tretend und mit der Hand geformt. Der feine Tun zeigte im Innern

eine fast weiBe, Äußerlich eine mehr graue Karin-, .In- Wandung
war 4 bis 5 min ilit'k. Iii«' Verzierung der von der Mauer ganz ver-

deckten (iefaße lullt Teriniiten, daß diescllien fur «Ion vorliegenden

Zweck nicht besonder* angefertigt sind.

Die Schsllgcfaßc der vorhin schon genannten Kirche den Krediger-

Xonncnkloster* Odenbach (Abb. '•) haben eine schlanke, im iinleru

Teile nur wenig gewölbte Komi; der <ier Innenseite der Kirche zu-
gekehrte Hals ist jedoch nicht weit genug, um eine akustische

Wirkung zu erwarten, wie solche bei den Schallurnen der Kapelle

der Bnumburg angegeben ist.

Im ( hur der Kirche St. Severin in Köln beiluden sich «n den
Wandflachen zu beiden S-iteu des Hochaltars in einer Hohe von
etwa «1 in Shallgcfaßc eingeinmierl "), deren
14 ein weite Öffnungen dem Innern der Kirche
zugekehrt sind. Die Wände sind mit pusaunen-
blaaenden Kugeln in der Weise heiualt. ilaU

die Schalltrichter (Stürze) der aufgemalten Po-

saunen durch die Öffnungen der (iefaße, ge-

wissermaßen also plastisch, gebildet werden.
Durch diese dem XIII. bezw. MV. Jahrhundert
angehörenden Darstellungen werden die I nicn
unzweifelhaft als Sehallgel'aüe gekennzeichnet.
Die .11 cm hohen, im Hauche lit cm weiten

l'rnen (Abb. 21) sind aus hartgebranntem san-

digen tone \on schmutzig bräunlicher Kär-

bung auf der TtpfencMbe hergestellt und je

mit einem Henkel versehen, der beweist, daß
die (iefaße nicht zu dem vorliegenden Zwecke
l>e»ouders angefertigt sind, sondern ursprünglich als Krligc flu 1'iüssig-

keiten gedient haben.

Hei der Wiederherstellung der Kirche in Oherkinh bei Kraueu-
feld (Abb. 3 R. 41 Uli Kauton Thiirgau in der Schweiz im Jahn' 142'»

wurden die CbOTWände auf allen drei S'iteii mit Schalltupfcn > er-

sehen, deren Komi zwar einamler ähnlich, deren («Hille aber erheblich

verschieden war. so daß auch hier die l'rtieu nicht besonders tllr den
Zweck, der damit erzielt werden sollte, angefertigt zu sein scheinen.

Auch die in der alten Kirche \ou (9heTWiflfertbur im Kanton Zürich

(Abb. 1 u.2; gefundenen Scballgcfiißc waren verschieden viin < ..-stall

:

teils iH'cherartig mit weiter Mündung, teils flascheiiartig mit riiudem
Hauch und geradem engen Halse. Die letzten- Pom hat auch die

aus der 1 7;«7 abgebrochenen Kranziskancrkirche in K.ritz stammende
S-balhirnc Abb. 10). nur daß der Hals nicht stumpf auf den Bauch
der Klitsche gesetzt ist. sondern sich allmählich nach der Mündung
verjüngt; bei beiden scheint übrigens nur der Hals auf der Scheibe
gedreht zu sein. Die Kyritzcr Kirche soll im Ühcrgangsstilc erbaut
und im l.'t. Jahrhundert erweitert sein.

Ihrer Komi nach stimmen die hei der ehemaligen Doiuiiiikaner-

(PiuHltf )ldrche in Hraunschucig gefundenen S halluriieu (Abb,
bis 3) mit der Kiritzer Irne Uberein. nur «lall sie weniger groß
sind. Da der Chor dieser, ilem 14. Jahrhundert angehörenden
Kirche"; au anderer Stelle erhalten und zur Aufnahme des Vater-

ländischen Museums in Hraiiuschweig wieder aufgeliaut werden
soll, M tnuUte der Abbruch mit besonderer Vorsicht erfolgen;

diesem I mstande ist es zuzuschreibeii. duU ein groBer Teil der
Schallurnen fast uuhesehadigt gerettet werden konnte. Die Kirche
besaß die bd den Dominikanern übliche (irumlrißfoiMl der Chor
fegte sieh als seil »ständiger Hau in der Breite des Mittelschiffs weit

mich Osten vor. Die Höhe betrug muh Kußliodcn bis zum (iewölhe-

anfiinger l.'i in und bis zum Scheitel der SchildMigeii der rechteckigen
Kreuzgewölbe Ih in. Im ganzen sind l'i S. ludlgefaße aufgefunden,

und zwar nur an der Südwand des Chores. In der Seh i h 1 1 1 ut uer

des ersten und vierten (von Westen gerechnet) (iewblbejochs waren
vier, in derjenigen iler ersten Kappe des mit drei Seiten de» Achtecks
gebildeten Chnrschtusse* jedoch nur zwei vermauert, wahrend die

Schililflache «les zweiten I iewölbejochs deren si-elis aufwies (Abb. 22
und 23;. Die (icfiiUc waren zu beiden Seiten ih r »pitzbugigeu

MaUwerkl'eusler gleichmäßig in «ler Weise verteilt, daß zwei I nu n
unterhalb des (iewölliescheitel.s, zwei Ix-zw. vier (im zweiten Felde)

in Kaiiipferliohe der Fenster aiigebracht waren. In dem nur mit
zwei l'rnen besetzten letzten Kehle Ix-fnndeu sich dieselben nur
unterhalb des (iewöllieschcitels. Weshalb mau in dem letzten Felde

nur zwei, in dem zweiten aber sechs l'rnen in die Mauer getilgt

hatte, lallt sich nur dadurch erklaren, daß man au der letzteren

Stelle den Schall besonders dampfen wollte. Wahrscheinlich hat

»ich das ÜCtMM des Konvent* nur an der \ord-eite des Chores
befunden, xi daß gegen ilie Südwand gesprochen oder gesungen

"l Alex. Schnütgeii. Zeitschr. f. christl. Kunst. Issx. Nr. 7. S. 217.

») Denkmalpflege, 1900, S. 12.

»erden mußte, und ist dem zweiten Kehle gegenüber der |"|atj |,.

N-ktors oder Kantors gewesen. Offenbar sind jislnch urspniniili'l,

für jedes der vier Felder vier Schallgeßiße bestimmt gewesen, und

die Anbringung der unteren Urnen im letzten Kehle nur iiuterhlipteu

um diese im zweiten Felde zu verwenden. Die Möglichkeit. <\y

unteren Gefäße auch im letzten Kehle anzubringen , M jcU-n^H.

vorhanden gewesen, während die l'olvgonseilen des Chor» k-ir>> i.

Kaum dazu /.wischen Fenster und tiewblbe geboten hätten.

Die l'rneu bestehen aus einem dunkelgrauen, gebrannt''!: T ..,

Aldi. 22. Abb. »
Schallgcläßc in der Dotuuiikuuerkirche in llraunschweig.

und siuil anscheinend nicht auf der Scheibe hergestellt: ili» ltii.

Öffnung ist bei allen schwach uuigckrcuipt. Ihre tiroße ist mV
gleich, w ie auch die eine mehr oder weniger dickbauchig w. is i|.

andere. Die Hohe schwankt zwischen 26 und 2b 1
, « in. die IU>

Uflunjlg zwischen Ii und I0'/| cm und die Hauchweite zwischen J'

und 27 cm; die Wandstärke zw ischen 4 und 'i mm bei jeder l n>

Die (iefaße lagen wagerecht, die Öffnung der iuuereu MaiirrtU-t-

zugekehrt; sie waren mit Kalkmörtel fest mit dein Mauerwerk v

I Minden. Die Öffnung des lliilsi-s war mit Ziegelbrocken in kill

mortel fot verschlossen: dieselbe schnitt mit der Mauertlarli.' :.!.-

.laß der Waiidputz ilarüher hinwegging und nieiiuiud diL- Verlunile,

will der Töpfe Vertuuteti konnte. Jedes «iefiiß war fast Iii- tu

Hälfte mit llaM'n- oder Möorerdc gefldlt ' Abb. :i
: die IUI . .

muß vor dem Vermauern in die Oefäßc und zwar in fawtOsj

Zustande gebracht sein, weil sie sich kugi-llörmig nach obee

gestampft oder geknetet zeigte. Diu konnte nur in aufmlile

Stellung der I rne möglich sein, auch war es nur der festen IVkui.

und K htigkeit wegen ausführbar, die l'me in die «ngrlttto

Sti llung zu bringen^ ohne die Kackung zu verschieben, lsr \

schliiU der llalsoffiiuug und die anfangs vorhandene Maucrfmi '"i;

keit haben jedenfalls das ihrige dazu beigetragen , die Kj>Ii' Jalir

hunderte lang in der ursprünglichen Ijige zu halten. 1 >» i-

KRlhng nur in aufrechter l.-ige in die I men gelangt sein kan.i. -

wird Uerdlirrh auch der Heweis erbracht, .hiß die SchlieBuiw !•

Ilalsoffnung vor der Kiiuni rim« der (iefaße liewirkt ist: dieOltiiuu

der Töpfe lag also nicht offen vor der Wand, wie solih.s ,.

anderen Killleu beobachtet ist, sondern von dem Waiidputz venesVi

Kragen wir nach den Zweck der — sonst la-i SchallgefiiSea *»1

nicht festgestellten — Külluitg. so wird mit der Heantworrung

Krage die ZwecklM-stimmuiig der l'rnen überhaupt U'autWMfl'i

Itasen- udiT Moorenle i-t ein «rhlerhtei Schalleitcr und die «vf...-

utit ihr-ni Inhalt hatten hier dm Zwisk. den Schall zu diiiii[*n

um das Nachhalten in dem schmalen, hohen, gewölbten Kaum'

verhindern- <H> sie dieeen Zweck erfüllten, steht allerdings, <la'i>

Anzahl der l'rnen gegenüber dem großen Ihiuute und den gUf'ij

W and- und (ö-wöllie-Kliichen nur gering war. dahin, und man wnl

geneigt sein, sieh dem Zweifel an der Wirksamkeit der SchallgpftJ-

welchen ih r Chronist der Zulestiner in Metz ausgesprochen hat. jii

zuschließen. Zum Schluß mag norh erwähnt werden, daß die Z»ed

liesllmmiiug der tönernen (iefaße in den Winden gewölbter mitt

itewttener Kirchen als Schalberstarker oder Schalldiiiiipfer «llsertwup:

bezweifelt ist 13
), ohne eine ander»' Deutung anzugeben. Die Kcli»"|-

tung, daß sie einen dekorativen Zwisk gehabt hatten oder zur Vi*

nähme von UVIi.piien bestimmt gewesen wären 1 «), trifft für die v
hege,,, h u Kalle nicht zu.

Braunsenweig, Hans Pfeifer

Dr. F. W. Wigger! . NeueMifleilutigendesTliuriugisch-Sächsisdi'

Vereins für Ijfursehung des Vaterlimdisehen Altertums, H,l. 1. S. im II

" Sitzungsbericht der (leucnd -Versammlung des lieewntreteiii1

der deutschen Altertums- und (ies. hichts- Vereine in llalberstadt KU
Iii. S, pl l, ,er IHCl, S kt, II
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Ki. 1 1. Die Deiikinalpfle««. '.M

Die Bau- und Kunstdenkmiiler des Stadt- und Landkreises Hullterstadt.

In ciuein jm^*"liijJi*'3fci*n , reich ausgestatteten Bande liegt un* die

umfangreiche und gründliche Bearbeitung der Denkmäler eiue* «Irr

wichtigsten Bezirke der Provinz Sachsen vor. Der Reichtum der

Kreise ] lulbcrstuilr. I-iind und Stadl, an Denkmälern aller Zeiten vom
frühen Mittelalter uu hat iu ilitui Prov.-Konservator Dr. Doeriug einen

Bearbeiter gefunden, dessen Werke*) ntau es ansieht, wie er mit un-

endlicher Mühe und Sorgfalt alle* Bemerkenswerte xusmi iig.trag.n

und mit l.iist iiuil Liebe xnr Sache »eine Aufgabe erfüllt Miel gelii*!

hat. Kille kurze Einleitung stellt uns «las ehemalige Stift llall>cr-

»tadt in »einer Doilcnlvcschaffcnheit vor Alicen, um gleich zu der

wichtigen Kruse seiner Besiedlung überzugehen unil damit zur

(i«'M'hi«lite iler einzelnen Ortschaften, die uns ausführlich und er-

schöpfend im Texte vorgetragen wird. I)i>' eingehende geschicht-

liche Behandlung von Stadt und l.aii.1 hat dem Buche nicht wenig
Freunde erworben, Spricht es doch zum besonderen l.ohe des

Werkes wie «ler Verfahr di.-s.-r Besprechung hat feststellen können,
lall es z. lt. iu Kreiden der Bürgerschaft der Stallt Halbei-stadt

\ erbreitung gefunden hat. die bisher der ( ieschichtc ihrer Stadt

iiixl ihren Denkmälern fremd gi'gciiiibersf.au.lcn. Natui-gi-uiMU niiunit

«Ii.- Ma.lt Hiilhen.ta.lt. die an Einwohnerzahl und ehemaliger 11.-

«lentuni! «Ii«- Ortschaften d.s. I,mi.h\rei*c* so weit übertrifft, raum-
lirli und inhaltlieh die erste Stelle ein, und doch sind «lie kleiner.'»

Ortschaften und Städte nielit zu kurz gekommen. Denn es »iud

gerade aus dein Uindkrcisr eine Menne von Daten beigebracht und
werden Deiikmuler vorgeführt, die weiter.-. Interesse wecken werden.
Wer vermutet)' z. lt. in den vom Verkehr abseits liegenden Städt-

chen solch illtcp'ssante Einzelheiten, wie »je Oslcrvvii-ck und 1 1. im-
bürg mit ihren Kuchwerkbanteii, wie sie Dcp'tiburg und der Rcgen-
»teiii mit geschichtlichen Lrinneruugeu und manche* Dort mit
Kesten romanischer Kirchen und mit altem (icrat im» hieten (iewiU

nullit.- der Verfasser sich man. he Beschränkung b«'i den Abbildungen
auferlegen, sollte der l'mfaiig »-111.-1» Werke» nirlit xu gmll wcplcii:

dafür hat er im» aber da» Vorzüglichste, ein jedes ein Mii»t'T seiner

Art. gebracht. Wir weisen auf die niiilerisrlien AmuYhtcii vom Dom
in Halbersta.lt. der alten I.iebfrimeu- und der Paulskirrhc hin, auf

Ii«' Denkmäler der Bildhauerei und der Kleinkunst iu dienen Kirchen,

da» t'horgestuhl uud die Wandteppiche im Dom, die < hnr»i hr.iuken

in der Uehfraueiikirclie. die himauischcn Wandmalereien in der

letzteren und der Paulskirvhe, ferner auf die Entdeckungen, die

Dr- D«>eriii|i bei »einen l'ntersuchuiigen über die Baugeselüehte der

l.iebfrauenkin'he uiaettte. Aneli aus den übrigen Kirchen wird
uu* noch mau. lies beachtenswerte Stuck gezeigt: vielleicht hatte

der große Iteichtuin des llalhcr»tadter Domes an kirchlichem fo-
hlt und priestcrlicheii (>ew andern, an Bildwerken aller Art ••-

40« Nummern »lud verzeichnet auch iu den Abbildungen aus-

führlicher behandelt werden können, ninsoiiichr, weil ilie besten

Stucke selten gez.'iirt 7u werden pflegen und ihre Besichtigung

") Beschreibende Darstellung der altereu Hau- und Kuiistdcuk-
uiälcr der Provinz Sachsen. Herausgegeben von der hintorisclK'U

KommUsioii der l'rovinz .Sachsen. 2;(. lieft. Die kreise llalbcrsta.lt.

Uvnd und Stadt. Itearbeit.t von Dr. l>.»kar Do.-riuit. Ilalk a. d. S.

IHif.'. Otto Hendel. VII u. i4l S. iu ifr. W> mit ti\ Abb. im Text.
.Vi Tafeln und I Karte. Ceh. Preis * 1 .M.

nicht ohne vveiter.?i zu erreichen ist. Kin daukbare« Keld-but «ich

dein VerfasM-r iiuth in den HiiIlH-rstädler Profanbauteu. die eiu-

Kelieud p'wünlijrt sind. I'uter dieH'n sind es hau|it.süchlich die

Dompropstei und da» Nathans, auf die un>«'r<> Aufuierksamkeit

gelenkt wird, feruer der 1'ften.liof. ein Denkmal fürstlich- hUt-hnf-

liclier ltaulust, und die Kouiuiis.».-. Hulbenttailts tilanzzeit iu der

Vergaiiuenbeit bildet die Iterierung d<> Iti*. hi»t'i Heinrich Juliu»: von
Itnmnschweig. ilmi venlankt die Stadt die l)oin|iro|>»tci und die

Kommisse, uud unter sciuer Hi'Kierung ist die Mehrzahl der noch
vorhandenen lliirgcrhiiuiscr erbaut. Wenn wir in den lan<lc«h<M-rUcheti

liebaiiden und dem Dum.' die \'ertreter bischöflicher Macht, er-

blicken, so köuiiea wir nicht minder die Kraft des liurgcrtiuus in

•.einem Rathause erkennen. Das Knthau« venlient die eiugehcude
lleschn-ibung; iss i»t ein bez.-ichiieii.k'« Ik-ispiel der uurvldeutschen
U.itliimser de» 14, und 15. Jahrhunderts. Der eingehend behan-
delte Kolami ist unzertrcuulieh von iluii. Nicht ganz befriedigt

die Ansicht des Verfasser* Uber die grouV Ik^geniilTuung ilu t K|.

gielM'l. die durch den unter die Abbildungen aufgenommenen Hc-

uaihaani)'-\'))rbau venltn-kt. winl. Die»*' liogenöffunug wird als Kiu-
gangstiir zum oberen .Sloekwerke mittels einer hölzernen Treppe
erreichbar lH-zeiclm. t, während sie vou Ixjkalfurwheni filr eine Loggia
gehalten winl. tu der am Tage des St. Hilarius, am Tag.' der .Katv
veranderuug" der neiigewählte Hat dem Volke vorgestellt wurde, denn
auf diesen Vorgang deutet da» vom Verfasser erwahutr Klachbihl

mit den Mnsikaiiteungürchen hin. Dein llidberstaill. r Kachwerklmu
ist ein besou.len's Kapitel gewidmet, l'ine dankenswerte Zu»aiuui«'u-

»tellung weist uns 7»l Kacliwerkhäuser au« der Mitte des j 5. Iiis Au-
bing des IM. Jahrhundert» nach. Die grolle Zahl der noch erhaltenen

lliiuser eriui>glii'ht eiue ziemlich genaue /eitstelluug dieser Hauteu,

denn sie bilden eiue fast nicht unterbrochene Ht-ihc der ICnt Wicklung
vou den gotischen bis zu den llau.scrn de» vollständigen Aufhören*
dieser \olk»tunilieheu HauweUe. Der Verfasser teilt »ie dement-
fspris hend iu fünf Abschnitte ein. Nachbildungen der vorzüglichen

Aufual i de> Itauiuspektors S». icr geben uu» scharfe Bilder

mnuiher Kitutelheiten besser, als die Photographie es ermöglicht.

Wir weisen auf die vom Schuhhufe hin. der im Frühjahr v.J. ein

Haid) der Flammen w urde (vgl. Jahrg. l!«Ul .1. III.. S. 47) und des-eu

l utergang leider auch den Abbruch des bi-uachbarteu Haus.'» vom
Jahre l.'ii'i. damit des letzten der »chiiin-ii tiruppi' 11111 FUchmarkl
zur Folge hat; auf S. 471 »ind uns Einzelheiten dieser Häuser in

einer Sommerlichen Aufnahme überliefert.

Deu Schlull bilden die eigenartigen Baulen des Doiuherrii

von Spiegel auf den Spiege|sl>ergeu bei llalbersta.lt, die in der Zeit

nach dem siebenjährigen kriege errichtet sind: leider sind sie stark

verfallen und M-rnachlaisigt. jetzt jedoch in den llcsitx der Stadt

Hallx'rstadt übergegangen, die sich ihre Erhaltung sicher winl an-

gelegen sein ln»»en. Mit eitlem waniigehalteneu ICudnorte winl un»

ein I berblitk über die Vorzüge und die Bedeutung der Halber-

Stadler Dciikiualcr gegeben, und weuu auch für Haibcrstadt jetzt

eine l.ess^'re Zeit der Würdigung uud der Erhaltung des geschicht-

lichen und künstlerischen F.rhes der Vergangenheit gekotuiimu ist,

»o ist diese» nicht zum wetiigsteu ein Verdienst de» vorliegenden

Werk.'s und »einen Verfassers. S.

Vorschlag für die weitere Auggegtaltung de» Museunis für deutsche Volkstrachten in Berlin.

Kill Stiefkind unter den Berliner Museen war bisher das Museum
für deutsche Volkstrachten iu der KlostcrstnilSc 3»;, Berlin t',. da*
lediglich durch private Mittel, reiche I •.inner und Vcn-hrer H. \ in hows
zusaiiiinengetragen ist. \ or einiger Zeit verlautete durch die Tage.s-

presse. ilali ili«»«' herrliche Saimiihinu' in die \ erwaltung des preußischen

Staats flbergegangeii s«'i und von nun au vermehrter Würdigung und
und neuem Aufblühen entgegengehe. Damit scheint da» Stiefkind

volle Kiiide»rechte erworben zu haben und kann nun seinen Brüdern
und Schwestern elM-iibürtiu an die Seite treten. Ob nun bereits Be-

schlüsse gefaUt *iud, über die weiten- Ausgi-staltiing und l'uler-

briuguüg des Museums ist mir nicht bekannt. Dcsiiugeuchtet will

ich mit einem Vorschlug«' nicht zurückhalten.

Im Solllliier des .l.ihrcs IS;«! war der raterzeichuete ilu Auftrage

de« Ohcrpnisi.lcutcu der Provinz Silileswig-Holstein zum Mudiutn
nonlisi her FriineiihausIleiUwebereien nn. li Dänemark. Schweden und
Norwi geu gesc hickt. Bei dieser (o')egeuheit lernte i. h Berulianl

tllwn* l'olkeiuuseuin in Ko|M'nhag>'i». Dr. karlins IViluftmuscum iu

l.un.l und llazeliu* \ olksniuseuni 11111I Tiergarten auf Skanseii kennen
vgl. Zeutralbl. .1. Bauverw. Jahrg. ISÜI7, S. 4i". und D.'nkiualptlege

Jahrg. S. 2)1). Die Bauernhäuser iu l.vugbv bei Kopeuliageu
1 vgl. Jahrg. HK/J .1. Bl„ S. iV2) und das altuoriiische I* nüliiftmuseuui iu

llohnenkollen bei Christiuniu «iinn daiuals noch nicht v orhaiiden,

Da* kofs'nhageuer Folkeinusi-um, iu einer Mietskuserue uut. rgeuracbt.

war - wenn auch Zimmer verschiedener l^tiidschafteii sich in

angenehmer Weis«' gelten«) machten — vollgepfropft mit allerlei

».•honen volkskutidlklien SHchelchen. «lie aber «lie B.-»ucher er-

luud.'ten und kalt lieUen. I jehlirher uud lustiger wnudelt'- uian

durch Dr. karlins Frciluftuiuseuni in der l'niversitatsstMdt bund.

Tin schilt liewacliM iie Dorfteiche und grfine Uas< nplatze lagen eine

klein«' llolzkinhe und eine Anzahl Blockhäuser verschiedener

schwedischer Liiidschafteu. ein klein.» Wirtshaus, die .Trauli)'*,

barg gleichzeitig das .Billefkontor" : Direktorwohnuiig und Museum
lag-'ii abseits von jener Durhciiiemih- und störten iiireu Charakter

nicht. Wi« .niiuutend diese Schöpfung Karlins auch wirkte p-ip-ti

llaz.-lius .Skauseu- ist »ie nur ein«' Puppenstube. Auf einer prachti-

g)'ii Anhöhe mit meilenweiter Fernsicht auf deu Malaren und über

ganz Stockholm, mit (irotten und natürlichen lineisfelsgrup|M'ii. aus-

gedehnten Rasenplätzen und kiefenil>e*täuden stehen bewohnte und
l«-w irtsi hal'iele Hütten der Ijipplauder. Blockhäuser der Dalekarlen.

Siimiuer- und Winlenvoluiuugeu der K»kimos. ein Bauernhof mit

vollständiger Einrichtung aus HalUmd, eine Sennhütt« - mit Ziegen

und üotlandisclii-u Piiuvs, eine Teerbrennerei , ein Kiihlenneiler, das

Modell einer tionliM'heu Holz»! hiieidemühle mit Hafenanlage 11ml

die \achbil.h111g einer .schw.'ilLschiMi Steiukohh'iigrub.'. An den
Wegen, die alle nach grollen Männern oder Krauen Schweden» be-

nannt sind, sitzen hier oder <ln einfache Dorfmiisikanten uud spielen
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alle melancholische Weisen, große Vogelkäfige Itcrgcii die nnplischeu

rtnuhvögcl uuil Bärenzwinger Prachtstücke brauner uud weißer

Haren: auf einem nackten Felsen ist da« Kemit.iergehege. Alle An-
gestellten auf Skanscn zeigen sieh in farbenprächtigen schwedischen

Nationaltrachten, und hu SounlagusichuiiltHgcii wird sugnr auf

.Dunsplan- nach altvaterischer Durfmusik getanzt. — Kür Volks-

verdummung, Hcrauschung der Sinne. Kntsittli.linng usw. int auf

Skauscn kein Kaum-. <iie vielen Hesucher fühlen Meli liier der

drückenden Enge «ler < i nißstadtstraßeri entrückt; Wirtshäuser in

deutschem Sinne gibt it hier nicht, wohl «Ikt kann man reine fette

Milch, frische Buttermilch. Kaffee uuil Schokolade uml allerlei Speisen

bekommen. — Den 30 Iiis 40 Hektar großen Platz übcrmgl um ein

Bedeutende» iler Turm „Hn-dahlick- mit wundervoller Aussicht auf das

Venedig <le& Norden«. Der Inhalt der drei Museen in der Dnittning-

gatan, der wohl jetit im .Nonliska Museet- untergebracht Ist. wirkte

auf den Beschauer nicht ander» als ander»' derartige .Sammlungen.

Die Anlage .llolnicukollcn" lx-i t'hristiuiiia auf einem .'117 in hohen

Hügel, Skanscn nachgeahmt, bietet aber insofern Neues, als im Winter

hier um-li die großen Skiwettkilnipfc ausgefoehten werden können.

Die Bestrebuugeti der Seliweden llnzelius uud Karlin. Museen ab.

lelkouswahre Darstellungen kulturgeschichtlicher Zeiten zu schaffen,

liabeu erst später in Deutschland Hingang gefunden. Wir Ibuitsehen

wußten wohl — wenn auch ille Wissenschaft cler Volkskunde lange

ein uiibeschrielrcucs Blatt gewesen i»t - wie unser Volk dachte,

w»» es glaubte, sprach, sann '""I w 'c es tanzte: wie es aber seine

Häuser lernte, wie es seine Höfe, Dorfer, Garten und Fluren anlegte,

wie es in Stube, K liehe und Keller wirtschaftete , wie es ilie Vieh-

zucht betrieb. Ackerbau, Jagd uml Fischfang auszuüben verstand,

welcher Fuhrwerke man sich bediente, wie man die Feste feierte,

welche Hausflcißgewcrbe iiihii pflegte, darauf halte uoch niemand

acht Kegeben. — Die durch den Si-hlcswig-llnlstciuer Willi. Mimn-
hnrdt zur Wissenschaft erhobene Volkskunde mußte erst in Knglaud

unter dem Namen .Folklore- weiter entwickelt werden, um danach

auch in Deutschland Fürdcrer wie MidlenhofV und \ irchow zu tiudeu.

Zur Aufstellung uml Bettung der ältesten Bnueriihanstvpeti ist man
in Deutschland sehr s]>iil gekommen. Im Jahre IM!»!» wurde mit Hille

.

der Provinz Schleswig- Holstein seitens des Kreises und der Stadt

Husum auf Anregung des Verfassers ein altsäclisisches. . .steil fehler

Itauernhaiis, das in tiefahr stand, von llenih. i >l»cu nach Kopenhagen
verschleppt zu werden, angekauft und inmitten einen « honen Hatzc«

in der Stadt Husum wieder unfg.-stellt (vgl. hierzu Denkmalpflege

Jahr);. IWH, S. .VI und Nr. 11 des Daheim i:n«;. Ks b.-steht der Plan,

neben diesem sächsischen Beispiel noch ein FcslIaniUtricsen- und
Hnlligcnhaus aufzuhauen. Alle ilrei Ilauser werden mit Inucniiitsslat-

fung etwa IHM««) Mark kosten. Uml wunle das Alb.iia.-r Museum
'.Mtl. Zcitschr, f. Hunw. \'.*r>! eröffnet, ilas in seiner kultiirgi schicht-

lichen Abteilung neben einer ganzen Anzahl reizender -s lib-« i«-h. d-

sleiniseher Bauernstuben auch den oberen Teil einer IMenf.-lder Hauern-

diele zeigt. Do» reich ausgestattete Flensburger Museum 'vgl. Zeits.
}, r

f. Bauw. MUSl, das I9U3 eröffnet wurde, hat in seinen lbi.icnisiui.rii

wahrhaft künstlerisches (ieschiek walten hissen und ein Werk i--

schaffen, das vielmehr gewürdigt zu wenleu verdiente. Auch jj ,u .

germanische Muss um in Nürnberg sind kürzlich eine Anzahl IWrr,
stulicn eingebaut. Endlich muß noch der Tat eines einzelnen FW.
maiines pslacht werden: Herr Dr. med. Teten» in Kiel hat in Ib....

diecksilamm. in unmittelbarer \iilie der Stadt, ein altes sarli-k >,

.

Itauernhaiis augekauft und ilasselbe mit altertümlichem Han>rat ti^.

gestattet. Ktn betagter, Arbeitcrehepuar liegt in dem tiewev .|,r

Uiiidwirt.vliaft, ob. Wie verlautet, soll auch der hanihur.x!..

Staat die Alvsieht halx'U, demniiehst in Hergedorf I ] lamfi :;r
•

ein Vierlander Ilauernhau- aufziiHtellen. Ob aus "ler Krrirhlu .

eiues saihsischen KauernhaiiM's bei Stade iu der l'rovinz llaiuir. .•

etwa« gewunlen i*t, weiß Verfasner nicht zu sagen. 1'lirmli
:

deutoi heu I Joelen aber xeigl »ich auiienblieklieh da« Hctn-Uu. ,|,.

zugruinle gilientle. gub- Alte der Anschauung wenigstens zu

halten und die Museeu so auszustatten, daß j<s|er (iegeiM.,!,!

iu ihnen an seinem alten Platz und in seinem kultnrge-.!ii,hr

liehen Kähmen vorgeführt werde. Ungweiliger Führer Ui.r;

e* nicht mehr: die IJegenstiinde reden selbst eine venHiwli |,

Sprai'hi'-

Wohin nun iler Vorschlag des Verfasser« für die weiter.- Au-
gestaltung de« deutschen N'olkstraehten -Museums geht, ergibt ,k|

ei^entlieli von selbst an» den vorstehenden Ausführungen. IteH:-

die Hauptstadt dos Deutschen Keiches, lnilarf eines volkskuu.lli.H i

Musculus mich Art .Skanseu»" und .lluhneukolleii«-. Die gisami,

Ausstattung für ilie versehieileneu Hauern- uud Fi«i herhausart<n i>t a
dem Trachteumuse vorhanden. Kin Staids»t(nk. wie da» Hm*
lno|MMe r Zimmer und die reichen S< hatze von der Jaintimlcr h k
die im Anfang der neunziger Jahn 1 ilun h Dr. Jahn in Schlei» i;

Holstein erworbenen kuu«tgewerblirhen uml bauerlielien Hau-r.-

slüek.-. s-imtliche Castan«< heii Traclitetilignrcn, alles Vorhandcü«'. u.r.

verweudlKir. - W oher aber »oll mau die llauernliauscr selM nelua, :

— An wolilerhalteneii ltmo-ruhaiist>|i«ii ist noch kein Maugel: Ii-

beweist uns das vom Verbinde deutscher Architekten und lns.-ui-v.r-

ven^iie herausgegebene Werk Über .Das llaiiernhaus im Deut-sle

Heiche uml iu »eitlen lirenzgebieteii-. Nach einigen Jahren nie»

worden W ohlstand und Nciicninu»»uchr der H<-w.thiM-r \'erjiitla^^

gewordcu »ein. die »cliöii.-ii alten HuiisMpcu verschwinden zu Uw:.
iwler Altersschwache und Feu.-r werden unter ihnen aufniiiiu<-u 1 K

r

Aufbau der lliiu«er außerhalb H-rlin- — etwa im I innicw.il'1

könnte nach und nach geschehen. Der Kostenpunkt würde ii'.V

deuU-ii.t sein. — I nd wer würde diese Ibölser besuchen? Da* V.*

in allen s<>iiieu Schichten. Kin Miimmuii di.-s.-i- Art ist ein V.'.k-

l.ildungsuüttel erster Klasse. Den Künstlern bietet es .-ine i.i>- -.-r

si'-g<-nde Fundgrube reicher Motive.

Husum Magna* V«L

V(jnuI»clil*Pfi.

I>le wMerh*r^e»t«llte Narlenklrehe la KjfnigHberK I. Franken
(Jahrg. 1902 d. III., S. 3S1) ist am l!t. Juli il. .1. eingeweiht worden. I ber

die Kirche berichtet eine zur Kinweihuug vom Professor la-o|H.|il

Oeleuheinz, dem Leiter der Wiislerherstelluiigsarbeiten. verfaßte

und mit Abbildungen ausgestattete Festschritt, die im VerInge des

Kin henbauausM-husses erschienen ist.

IN«« Hehntl der »orife*rlllrhtllrhrn Denkmiler b.-haiidelte der

Museumsdirektor Seg.-r in einem \ ortrage auf der Versamuiliiug

der Deutschen anthropologischen Cescllschaft, die am .V Augiut d. J.

iu tireifswald stattfand. Die Ausl'iihrimgeii de« ll.-rru Vortragenden

sind in einer der -d. \ ersamnilung vorn'eleg1eii und im Druck er-

schienenen Denkschrift*; enthalten und bilden die lt.-griin.lung der

Vorschlage von Maßnahme» zum Schutze der vorgeschichtlichen

Denkmäler, ilie der zur Prüfung der Frage eingesetzte Ausschuß,
bestehend au» Prof. Dr. J. Hauke. Generalsekretär ,l,,r Deutschen
nnthropologL«clien Gesellschaft in MUuchen, Ministerialrat a. D.

Sol.lan in Danu«Uult, (ielieimem Kegierungsrat Prof. Dr. A. Voss,
Direktor der vorgeschichtlichen Abteilung .bn* Miiseuui» für V ölker-

kunde in Keriin. und Dr. II. Seger. II. Direktor am Sclileai&chen

Musa-uiii für Kunstgewerbe uml Allertünier iu Hrcslau, um Schlu«>e

der genannten Deukschrifl iu folgenden Sätzen niedergelegt hat.

II Der Krlaß von eigenen DcnkuiaLschuljtgcsctxen in allen Itumli-«-

Zu »oli-lieii sind iu erster Linie die Vorstaude der betred'-r-lni

Lamles- oder Priivinziulmuwen zu lierufeu.

3) Die Stärkung und reichlichen' Ausstattung der prahislun-cti'i

Museen mit liel.huitteln und Arbeitskräften, woiudglicli Scbifffi

bi-sondi-n-r Fonds zu dem Zwecke, gefahnlete IVnkmaler oderFual

stellen zu sichern, größere wissenschaftliche riitersuchungi-u ouun

rühren und eine Jb-ukinälersUitistik vorxubemten

Den Kirhtateln In Preutlan, einer der wenigen, die noch au

und Stelle erhalten sind, lieahsichtigl die Stadtverwaltung .im» \>t-

kelir»rüek«ichleu- au« dem SlraUenpIlaster, mit ilem «.-ine Obertlj. I.-

jetzt bundig liegt, zu entf.-ni.-n. Sein Platz ist unweit iler Meli.-.

wo el ds der hölzerne It..hin. I stand, dessen Iteste jetzt im Frvu:-

lauer Miiseniii sind. Hier wurde in früheren Jnhrhumlerteii .-u-

p<-iiiliclie llalsgericht geheget- und auch zwei treulose IJürp-nwi^fr

iiHiUb-n hier ihr l^-beu lassen, unchdem ihnen vorher die S-h»«r-

hande abgehauen wonleu waren, weil sie ilie bmiulenburgisch." Ma<:-

au Pommern verraten hallen. Daß «ler Stein lein »JraniMiiKHiu-'

nur au »einer jetzigen Stelle Wert und Hcdeutung hat, be.larf kein '

weiteren Frage. Der Konservator d.-r Provinz Itran.lenburg liat d'-uu

auch zur rechten Zeit seinen Kiuspnich gegen die Kntferanni:

erhoben.

Als Vorbild köuueii im allgemeinen die einschliigigen lleatiin-

mungeu des DciikuialsehiitzgeseUes für da« GroßherzogUim Hessen
vom Iii. Juli l'.iö- bexeichnet werden.

2; Die Einsetzung besouden-r Konservatoren : Deukmalptlegcr) Tur

die vorgeschichtlichen Denkmäler.

V Haus S.-g.-r, Der Schutz der vorge«i hichtliclieu Deukmüler.
Druck von (.raß, Harth «. Ivo AV. Friclrieb: in Hn-slan.

Inhalt: Kurier K.rli». rkl.nul.-u SehsÜKt-lslle in

Kln hi n. Hie Hj.ii- un.t K.ii.«lrtenloi«iil»r Je« sjiaili- uml l.niutkrHv« Hj^--

slndl. — Vor«s-lilM|r f.lr .11.- Heitels- AUMK*stj.llii (ig dl*» Museum* fftr i

V»lkHlr«chteii Iii H.-rlln- - Verniinelite»: KinsveibiliiK der «

Murieiikin-ti'- in Keniir«>s«ra i. Friniksn. Vortr»« filier

Ki-sct.i«Mli. Ken IJ*-nknml«-r — Hirlitsliii.t it. l'o-l.xUu.

Kur <li.- sk-hnlilcitioia veraatw«nl>eh : Friedr. SchuKt*. Dwlin

V.-rlsir >,.., Willx l... Kn,.l u s,.hii, Herilii

Ilni-k <ler U.ieH.lruekw.1 Oel.ra.lc-r Ern.l.

Nr. II.
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US

vi. Jahrgang.

Nr. i&

BeMhelai alte S bi< 4 Wwlwa. JAhrllrki MtBaaan Ciisjclmtuieili' w WiihHin.tr m tieiuK»,.r,.i» Berlin, 21. >c|iteilllii'l"
viitarlil Atilroifn ilureli l

Jn«t- mler HlrvifluMuliuvtulimtc «1I1T Im Hurliliariüel julirtirli * Mark . Iilr «In«

Auftl«n>l h.ui Mark. t'Or «In- Al-m-rnner '•••« ZcnlralbUltra Hrr Itauvi-rwalrumc jäh rti*'lt t. Mark UHU.

[All« Rarhta <nrl»liilk»|

Das alte Rathaus in l.ripzi-

xi Ii Ii Ii i n

Du «Ute Rathau« in Leipzig.

Die zum An&atj de« Jahre* i;hvi in Au«-icht genommene Voll-

endung de» lu llen leipziger Kntlinuscs nötigt zu einer Kiit«eheiiluug

Idter ilie Krlaaltiitix und weiten- lleuulzuiig de» alten KathlUMM.
Her groUartigen Kntwiikhiiig iler Stielt eut-preiliend. welrhe mir

ler KiiiM-rli-iliuiiv: zahheieher Vororte eng zusammenhangt. Ist daa

MmIMhi Bedürfnis zur UatofbriafBM^ 4ot notwendige» U*>rhlfh>
räume im Waeliwn liegritTrn, innl M wird wolil mit Sicherheit, an-

zunehmen «ein, dal) wie in anderen (JrolUtndten ninli da- neu er-

hallte Nathan» in l/'ipzig diiiinacli-t «vhim uieht »»«reichen wird,

de» |li'trii'li«hciluriiii««e» der StndtYcruultung zu genügen.

Wen in it> ii lalatag vierzig Jaliren tins Entachektuafi aber « I •-
1

»

Abbruch pder die Krhaltung de» alten Hathan-cs im Markt mit der

Kibaiiioig eim-s neuen Katliau«e« in /n-ammcnliaiig »tiitnl, mi kann
zur /eil der Abbrach de» alten Rntliuu«e« «'Iiiiii mit lfm k-n Iii mit

illt weiteren Uj» n l • I i rfui—«• der Stad i \ erw n 1 1 »ng wohl nicht weiter

in Krage komme», und es kann sieh wohl nur um die Krhalluiig

ile«scllnu handeln. Diese Atil'fas«iiug li.it ileu |{at iler Stailt b'ipzig

MTanlaUl. au die (IciiiciudcW'rtretuug unter llcw Stk Mai d- J. einen

Antrag zu »teile», in «elelieiu über ilie weiten' Verwendung de«

alten N»tliH»«c« Vor»chliigc gemacht »iwl. itcaea ein (Machten de»

Arehivdireklor» lYufetMNli Dr. Wu>timiuii lieigcfügl i»l. Wenn diese»

von dem t «•hinken «n»geht, da* ron llicronvinu» Lotter in iler

Mitte de« Iii. Jahrhunderts erl>aute Kathaus, welche« aU geschieht-

liehe« Denkmal und uU eins iler «eiligen wertMillen und l>eileii|eiiden

Heilande ih-s alten la'ipzig» als eine Zierde der Stadt anzusehen i«l.

in ini'fjii li-t unveränderter Komi zu erhalten. MI miiU uu lUCMT Melle

dem [täte der Sta.lr Leipzig nur Dank dir die Aufnahme di - lie-

danken- und Cur «ein Vorgehen ausgesprochen «erden. I'.» erscheint

na. Ii Lagt der Sache nl« «e|h«t \ erstiiudlich. da Ii da» alte lialliaii» naeli

nie vor in »einen unteren Kauue-n zu Läden benutzt wird, die HÜ
.luhrhiiiiderteu an dieser Stelle »ich liefunden haben und dem Werte
und der Bedeutung de» Handel.« und de» \ erkehr» in dein Mittel'

punkte der alten llaudclstudt eii1-|ir.'ilien. K» cr«rhciiit aiider-

»eit.« al» i'Ih'|i»*i «clb»tvcr«tandlicli, dnU du» < n. ..i, und da»

DaehjteaelioR nach Wlcdcrafratellung den IHUmtcd /.u»iunde« Zwecken
lllemtbar (emaeat werden. tBt wakba in ihrer Art und in ihrer

lte.|. iiliniv lur die Stadl kein |m««enileres I uterkouiliieii p-funileu

»erd.ii kann. Das Stadlanhiv und die «tadti«eheu .Niiiiinliin^eu

Millen in den biliWn oberen UcaehoMetj aatergebnrM werden, wn
diin h lUefte in au»üi-/i'ii lineter Wei«- und au hecnrniueuder SteUe
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5)4 Die Denkmalpflege. 21. Se].temln-r l'JM.

den Bewohnen und den ndtlrcMica Bwclnirn der Brach ingangHek
gemacht werden wünlen. Andere seihst wesentlich kleinere Stallte

halieu bereits Ähnliches geschaffen, und es steht auBcr Krage, ilaß

ilie Stadt Leipzig <liiri'b die Ausführung Ii t*^~t-s* Gedanken* dem vor-

handeiieu Hcdürfni&se in einer Weise lleihnung tragen nünlc. welche

mir dein gmllartigeu Aufschwünge der Stadt in Kinklung steht und

von der Wahrung und der Kopierung geschieht lieber und wissen-

schaftlicher [testn-bungen Zeugnis gibt.

f her die v.m dem Ihn an die Gemeindevertretung ühergebenen

lutertagen an Planen und Berechnungen soll zunächst seitens der

letzteren Besrhlull gefaßt werden. Wir konucn zur Zeit ohne Kenntnis

.ler Plane usw. nur aus dein Wortlaute und Inhalte de- Antrages

Rathauses ausgearbeitet wunle.'y Danach mjIIU-u zur Krleielittrnie,

de* Straßenverkehr* offene Unibengängc an den Giebelseiieti i>ln .

erbaut Vierden, wodurch nainentlicb an der Grüiiuuiisrlii'n m-j;.

dem vorhandenen Bedürfnisse Keehuung getragen wenlen *l|t.

Weitergehende Knnlcruugcu zur Vcrhn-iteriing dieser StruB» ir

seheinen mit Hucksicht auf die Schwierigkeit der Ausfilhriim um-

ge». hIo»»en, da die in Krage kommenden Gniudstiickswertc in .lie^r

lebhaften «ieseliäftstwBe eine Krweiterung des jeteigen Strafe-!-

pn>Hla wohl unmöglich machen. Wienfalls ist von ihm die Krwn,

rung de» Dache» und drt Dachaufbauten in» Auge gefallt inrf™

Die Wiederherstellung eines cdTeneu Uiiheiigang«« au üVrUirkl.

scite. wie er zur Zeit geplant ist, ist von wesentlicher IU-.I. uImtiu für

KM «*J

Lfc

—

Abb. w,. Fernster.

Schlau»

der in \

iles Kate» vom t&. Mai d. J

Bedeutung und den I uifang

teu Instandsetzung»- und Krgiiuzutigshautcn.

darin zum Ausdruck gebracht norden, ilall. »ow
möglich, das alte Gebäude erhalten und nur
llaufalliges erneuert werden soll, dies alier auch uur in

der Weise, daU der Gcsaiuteindruck de» jetzigen <«-

bCttdea unverändert bleibt. Nur die an dal
nachträglich angebauten unschönen, in Holz hergestellten

Bubnengewölbe »ollen entfernt und durch einen Arkaden-
vorbau ersetzt wenlen. wie ein solcher bereits in früheren

Jahren bestanden bat.

Der KuUImhIcu des Erdgeschosses soll tiefer gelegt

wenlen. Seit der Krhohung des Marktplatzes im
Jahre ltiTJ sind die Ijoleii unter den LiuIm-ii längs iles

Marktplatze» mit einem Fußboden in Höhe de» Markt-

platze» \ersehen. Die unter dem eigentlichen Kathaiisgehäude vor-

handenen und zu den Luden gehörigen Knuine liegen alter tiefer

und sind nur dunh eingelegte Tn'ppen von den lüden aus zu

erreichen. Der Fußboden des Erdgeschosses im ftalhauae liegt

nl. 1.4« m hbher als das Gelände des Markte». so d«ll die im
Krdgcscbnß vorhandenen Dien»traum« von den Fenstern, die

durch die vorgebauten IjiuInii größtenteils vcnlwkt »iud, ihr

Lieht erhalten. Durch Tifferlegutig de» Knlge».choßlüßhodeiis »oll

die»e» in ganzer Ausdehnung zur Hinrichtung der Lidern benutzt

wenlen. Die (iiebel an der (•rimiuaiscben Straße und dem Salz-

gäßchen »ollen offene Arkaden erhalten, um den KuUgangerverkelir

aufzunehmen un<l die für den V erkehr erwünschte Strailenvcrbrcitt-

r'ung zu »rbaffeu. Die offeueu Jamben lang» de» Markte» »ollen

durch den Turm durchgeführt »erden, so daU infolgedessen die in

ihm vorhandene Treppe beseitigt und «erlegt werden »oll. Die

beschädigteti Portale am Markt und Nitscluuarkt »ollen iu Inner
Wiislergabe der vorhandenen Können neu hergestellt wenlen. Da»
Dach und die Vi Dachauflwutcn sollen wegen Haufalligkeit ale

getragen und erneuert werden. Da» Dach »oll in Kisen ausgeführt

wenlen. Im übrigen bleiben die vorhandenen Formen für die

Wiederherstellung maßgebend. Der Tunn bh-ibt erhalten und soll

an Stelle der erst in späterer Zeit eingebiiuteii I hr mit einer

neuen I hr und neuen Zifferblättern au»ge»1«ttet wenlen. Die Kin-

bauten im linien'ii de« tiebäude» sollen beseitigt wenlen, wodurch
die große Halle im inVrgcschoß gute lleieuehtung erhalten wird.

Ihre llolzi lecke soll wiederhergestellt, die »chiiueu Kamine »ullen

iH'iualt und vergoldet, wenlen. Zur Vermeidung der Keuersgcfahr

soll da» ganz»' Olbauda mit einer Zentralheizanlage versehen

»erden.

Im allgemeinen »iud die»e Vorschläge, »oueit sie die Instand-

setzung dea UekiutJee und »einer Konstruktion betreffen, bereits dem
allgemeinen l'rtcile unterbreitet wonlen. als dun h den llaudirektor

Hugo Lirbl im Jahn' l»-s;t der Entwurf «n der Erweiterung de* alten

Abi,

Abb. 31,

Abb. :in hi».V.

Tiirdroeker. Srhlä»»"l-

»childer und TttrklnfilW

Harzer Tachwerkbauten,

harakter de.» (icbtMr»

Izerner 1 jutli-ll. «t'li

die äußere Krschcinung und für den Gesamte

Geschichtlich Überliefert ist die Alllage Iii

IUT2 infolge Auflioliiiiig des Markte» hoher gerückt wurden, mi <U
sie die Keuster ile» Knlgescbosse« tcilwei»e venlecken. Die in die^i

Lauben eingebauten Uideu zu ls's.itig.-u und da» Knlgew'lHiB I
-

Uebtedea zu LMea aiMnilmueo, i»t eine aeitgemalSe KopI-tiiii.

»eiche an und für »ich nicht abzuweisen ist. K» ist im luv»-

der D«'nkuiiilpt1ege zu »UumIii-d und zu erhoffen. daU dunh ilei

\Urban der offenen ljiuhcn der gi-samte arehitektoui»i-he KiMmtll

des fiebäudes nicht beeinträchtigt wird und die (..»ainterscIieinoiL:

iu Verbindung mit dem Marktplätze nicht leide. An«i beinemi j .•

Z«ei kiiial3igkeit»^riiudeu i»t geplant, die Turuitn'ppe zu lasteUigei

um die l-aubeii lang» der Marktfront duniizufiibren. Ks erscheint

wütiM-heuswert. zu erwägen, ob nii ht der Turin als Trep|s'uauf»»n.

erhalten bleiben kann, da er zu dieieui Zwecke enidltel i»t und ak

»olcher In gcarhichtliclier und an'hitektonisi'her Meziebiiug (titr

Ihsleutung hat und behalten sollte.

Die Instandsetzung de» Inneren iu dein gcplaulcu Cinfang.

mit His ht zu hegrttOrn und bedeutet eine reiche bauküiistli ri>

LeWung,
Angleicht» dieser umfasseiideii Aufgaben, welche sich auf <!>•

Wiederherstellung eine» Itauwerk» beziehen, da» für die Stadt l/-ip«^

von hervorragender Uisleutuug ist, erscheint die nach dein Ibu

prograinui in Aussicht geiiouimeiie Hauzeil von etwa I', Jalir-u

»ehr gering, (ölt e» dm Ii zunächst eine gerinne Aiifiiabuie der w-
handeneii üaiiformen zu iiiaehen und iu I bereinstimuiimg mit ilie»rn

die erganzi'iideti Arbeiten zu entwerfen und durehzulülireii. >ii'

natnciitlich iu lietii-lf di"< iniienui Ausbaue» einer eingeliendeu mrl

UBau&gCMCtxtcn Hingebung des bauleiteuden Künstler» Uslürfiil. I
1
''

grollen Aufgabe eDtaprecbenil erscheint e» gerade mit Kücksicht j« 1

die Krbaltuug des Alten und Krvänzuug des Neuen im Si -

\ gl. Zeutmlhkitt d. r RnuTerwnltung !««•. S. sT u. (.
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Nr. Ii'. Di«- Dfukuial|»flcge.

\ «irhamleneti vun besonderer Wichtigkeit, «lall in eingehender und
liebevoller Weise ihr.' Uisung «•rf.ilgt itml <I:iB hierzu .lein |«itcadcn

Kltnstlcr Zeit un«l «Iie i"rfor<lerlichen Kräfte zur Verfügung g.-»tellt

W erden.

Da nach der Vorlage des Katcs «Ii«
1 Durchführung dM Haupru-

grumins heeintlulSt wild durch die gi-schiiftlichen liiteneteu, weleho
durch örtliche Verhältnis 1 zum Teil hcilingt werden und «Iie eine

schleunige Herstellung iIit Ijiden zur Voraussetzung halten, so er-

scheint ein«' «lerartige Ki..ksi«htii!diiue unisomehr b«"«riimt.'t. Ks darf

an «fieser Stell«1 deshalb ilfr Hoffnung Ausdruck gt'gcben wer«!« 1
!«, «hiß

«Ii«1 (iemeiiulesertretung zunächst im Sinne «ler Vorlag«- des Kate» der
Stallt Ij'ipzig KeschhiU fallt und der Krhalluiig «h-s alten I.ottersfheii

ttntlMiu*«*s zustimmt, «lall sie aller ferner in I Hustedt auf die t'tir die.

Stallt bedeutungsvolle Aufgabe eine «l«'iii l Ulfangl 1 derselben ent-

i>|ir«t'lien«le Leistung von dem mi-t'ii tir«'ii>lfii Künstler erwartet und
\ i'rnulassuug nimmt, soweit als mißlich die Ausfiibruiig'.frist tu ver-

längern, um «las bedeutungsvolle Werk in künstlerisch vollgültiger

Weite zum AhschluU zu bringen. Km.

Aiiller «Jeu in \r. 1 1 d. Ul. genannten und in Abbihtungen zum Teil

«Inrgestetlteulielntmleii tinden sich in den «las (ieprage «les Alten tragen-

den, «ewiin.lcmn Strallenzl.gcii Stidb,-rg» mu h eine ganze Anzahl, die

Harzer Fiichwerkbauten,
«•in Beitrug zur Förderung iMdeostlüidlger Huuari.

(ScIiluU i

Aldi. .14. Nunlliauscn.

1'fcr.leiiuirkt Nr. IT.

Abb. HS. \or«lliau«eii.

Hinter St. Blasius Nr. 4.

Aldi. ,iC. MonJhaunen.
HarfilBergätase Nr. fi.

.Md.. :n. VuHIhuhc
Hinter der .laknhikirchc \r. I.

Aldi. 38.

Haus des

Niirdluiis.m.

Krau<luicist<>r>.

Aldi. XI. Stoib«!*
Am l'lan it.

Hieufalln bemerkenswert sind, wie z. II.

Nr. 348 und 34!) in der JtiUerstralV mit
ahidi. lier \ i-rzieruug an Setzschw eile

und Külllmlz wie Nr. :IN7 (Aldi. H. S. S4v.

Nr. 4IK!. ein «Ircigcsehossiges Haus vun
IMIM tiefin h Hreite welches vier ähnliche

BrlistiiiigsfUlluugen besitzt wie Nr. SSW
(Aldi. 23. S. S7 , Nr. .134 uml 4lXi in «ler

Ifitterstralie. «Ii«1 gut lustun.l gehalten. 1

Apotheke Nr. 4H> (nehen dem Katliaus)

mit zwei Daehaurliaiiten und taufuriiiigen

Verzierungen au >ler Sctrschwelle uu«l

den Kllllhölzern.

Ie> Beispiel spaterer Bauart bildet Nr.!» Am Plan

•liweri'r kugelgezierter Vcnlachiing ül>er der Haustür
»ssen, vun ileuen «las olierstc im Daidi xuriickge>ctzt

PwiilltnmMfifamBft kreuzförmigen un«l rhomhenformi-
iiud förmlichen I lolzgcsim«.en zwis«'lien den

Kin beeeichi
vun I7INI, mit ~(

lllld drei tiVsch.

ist. gmppicrf«-

gell Brilsfuilgsfül

einzelnen (ieseh»sM.||. Di,-*,. < ieimse hilden, obwohl sie aus den
leullieh «'rkeuuliaren Iti-stjitnileileu. Italini. I)alkenkii]ife mit Ktlll-

hölzcm dazwischen uml SctSfchnreHc »ich RMMuneoaeticn, <twh
«lurclilaiifcndc glatte Gliederungen (Abb. 31) . Nr. II «luscllist ist ein

einfaches dreigeschossige» Haut vun vier Gefach Hreite mit r-custer-

hrüstungslntten uml Zierkreuzen in den Umstunden. Haus Nr. «U.

iielien den in Alib. i'il uml ~.>l dargestellten, ist vun einfacher alter

Itnuart. Nr. !*H, Alte Mark, vun l,">7«i. Iiesiut mu h den alten rund-

luigigeu T«irw«*g in winer M«dieu (iefaeh« 1 breiten zweiges«'hiis.sim«n

Ktxint. Nr. !W, <lan«'l"Ti, vuu l~'J>K hat eine reirh gesi hnitzte Selz-

sehwelle, die mit dem seliweren Jllattfrio dem imsgeliemlen llarui k

eliens«) entspricht, wie «iie Masken. Jiiweiiküpf'e uu«l gidlügelten

KiitfeNküpfehen, mit ileuen Tür und Fenstereinfassungen gest hmUckt
sind. Nr. 121 und I3H «lasellist hahen almliehe einfache Kildungen

au den iliamiintliiriuigeii Halkeuküpfen uu.l taufiirmige uml Zahn-

»chniltveraierung der Setzseh »«ille. wie sie auch ein Hans in «Irr Bahn-
luifstraUe zeigt und au «ler Hitti-rstraU« 1 (Aldi, fr S. HG). Die Häuser M,
42 und 43 im Kalletal. Ii'tztetvs auf Itulieiu t'ntergescholl ein uie-

driges «lliergusehnU tragend, zeigen in <l«'n achliiditeu Drüstungs-

latten, glatt.ui Kraghiilzern uml durchgehenden Strelwn noch ganz
das (ii'präge gutisi her llaiiart vgl. Aldi, .'i u. Ii, S. 8*i). Das Kckhaus
Neustadl Nr. 14, gut erhalten und liemalt., macht mit der kriittigeii

tiliederung «l«
1* Briistungsfriilws und «I«t Dai'hvorkragung einen sehr

günstigen Ivindnick.

Hecht auspreehend ist auch das Hau« Nr li!l ItaliuhofutniBe mit

«lern alten steinernen rumtlmgigen Turweg. der mit zwei Sitznischeu

in «h'ii Pfcksten und ivicliverzierter lliigenleiliuug versehen ist. Zwei
K,u.s.,lHgi.ren, Mann uu.l Krau «larstellend, halten jede .'in Wrz^WO-
•Cfaild, und ein «Irittes im Scheit.-I de« Hilgens zeigt «Iie Jah^szahl 1S6S

nelisl dem llauszi-ielieii. Kinfaeliere Bililiingen, SehitTskehlen au den
Setzsch« eilen auf mllenli innig verzierten Itidkenkiipfen, wie es Abb. 17

S. 87 in reichster Wiise darstellt, tinden sich um'h au den Häusern
Nr. 1!»7, Si-iteustraße der llahnlinfstniüe. un«l Nr. 21U, J1S, 219 «ler Halm-

liofstrHll« 1 SH'llist. In welcher Weis«1 auch Kiuzellieiten mit feinem Ver-

slän'lnis für «Iie Technik, du Schlomu'rei iM-hamlelt sind, zeigen «Iie

Abb. 3i) bis 33 vun Tünlriickern, Schlus^i-Isidiilileru uu«l Tiirklopfem,

ferner für Scbtnivdeteclinik Abi». 28 in einzelnen Keustergitteru,

K.igenartige llil«hiiig«'u aus der Zeit des Kiupirestiles bieten die Tur-
iiberli. hti'r Aldi. 2t) i. «Iie 'l'ur mit seltsamer lCckverglasung «ler edieren

Kfilluiig i Abb. 27) und «las Kenster mit SrliiobeJUlgelu und SehScbo
laden {Abb. 2fi).

Zur ViTvidlstaniligntig de* HildVs, »elches aus den mitgeteilten

üeispiel.'ii Haro-r Kacliwerkbaiiten In «lern kleinen Stulberg sich ergibt,

uml «liesen Ort als eine Kunilgnib« 1 echter b<nlenstän<liger Itnuart er-

kemen lallt, seien niM'li einig« 1 l'ruben des Harzer Faeliwerkliaues

mitgeteilt, die sich an nur mich wenigen vereinzelten Gebunden in

der gcwerliereiclisten Stadt des Harzes, Nordhausen, erhalten haben.

«Ja sie in iltrer Kinfacliheit und Klarheit M-hr Uezeiclinende Muster
«ler versehieileneii Stilrichtutigen darstellen. Abb, 37 zeigt den Aufbau
«ines gotischeu Hauses Hinter iIit Jakobikirche Nr. 4. Das ttber-

(•ebofl ist auf glatten gesehwnugi'uen Streben weit vorgezogen uml
nur mit einer einfachen llrustuugslatte versehen. Die rechteckig \or-

tretemleu ltalkenkii|ife der Dai'hbalkenlagi 1 entbehren eliimsu wie

die aruleren Hölzer <l»'s Fachwerks jeder Verzierung. Kine eigen-

IDmlldie VcfMlynellUtlg einer rundlHigigen Tilraulage mit einer ri'cht-

«Hkigen Kinfas-siiug »teilt Abb. .15 von ein Haus. 1 Hinter St. Blasius

Nr. 4 ilar. Sehr wirkungsvoll *in«l die im Itenaissaucestil durdh
gebilib'teti Knotenpunkt«' der Balkenköpfe an «lern llutise l'ferili-iuarkt

Nr. 17 behandelt. «Ii« 1 in ihriT \\ iederliolung unter dem ersten Stock

und Daeligi'sehoU dem (leli.-oidc eine kraftvolle Krselieiiiung verleihen

(Abb. 34;. Fjne schön. 1
, folgerichtig ausgebildete Ki klösiiug «les goti-

•eben Stils bietet Abb. 96 son «lein Hau»«- IlarfliÜergass. 1 Nr. Ii. Die

leicht gi~«chwei)ten Knaggen unter «Jen Italkeiiköpleu sin«l ungewöhn-
lich lang an «Ion Stielen «li-s l'utergi-scho-si-s heruntergezogen und
Nerl. iheu IHUB l.ebiuiile «lailurch den Kindruek grolSer Festigkeit und
aiifstrelwmier Kralt. Kin sowohl in malerischer wie architektonischer

Hinsicht gleich befriedigeiiiles füll bietet das in Aldi. 38 «largehoteue

Häuschen des Itratidmeisters au der tiisirgeuga-sse, «lesseu Mittidbau

ulier einer weit geöffneten, ruudbogigen Torlahrt einen außerordent-

lich glücklich erfunilefi<<n FHehw.Tkaufbau mit HachgielK1
! besitzt
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06 Die Denkmalpflege 31. September

Hemde «Ii«' Schmucklosigkeit dieses kleinen Häuschens macht es

wertvoll, weil es «len schlagenden Bewein liefert, dall et nur (teer

geschickten Gruppleniag der eramchnten nneliimllelte eines Fuohwerk-
l.aues bedarf, iiiii i-iti ii n l li t . k r< >n i-i-txrs Meisterstück Kl schaffen.

Oleen Beweis zu fähre* , war der Hauptzweck dieser Zeilen,

liegen ilii- Wiederverwendung des klassischen Kuchwerkbaues. wie

ihn «hl» 1">. uml 11. Jahrhundert io Deutschland hervorgebracht hat,

wird mehrten« i!«t Kinwnml der kotttpielbjen Schnitzarbeit geltend

gemacht, wie man nie au ilcu noch recht zahlreich erhaltenen br-

rabmten Kacbwerkbanteu in Hihlc-hcim un<l Halberatadt, vi»reim>i»

in Krauotehmig " M, i Geehr findet Die mitgeteilten Bi-ispic*»

Stolberg und Vordhaiwen TCnkUeu M durchgängig »uf <i<r»rty

lrfln«tlaibeben Beiclitum und wirken doch eigenartig uml rrln. w

ifaf sie iu erster Lillla iiN Anregungen für neuere Knchwerkhanlea m
empfehlen Bind.

Trier. \. IMir

KreuzifrnngMgriippe in der Scbaldnskirclie in Nürnberg.
Im Jahn' IKi.'i lieB HcidchirT <l>'ii Iii.» ilaliin Im-^IjuiiIi-ui-n barocken

Hochaltar von liMUi 1 im (Mchor der Scbalduskin he ebbieeheil unil

durch ilcn Schreiner Heil un«l Bildhauer Bub-nuiind nach »einem
Plaue einen neuen Altar im gotischen Stili- errichten:"! hierbei wurde
aus den sejiulchrum de* noch mittelalterlichen Altartischcs die 1'in

wcihungsurkundc vom Jahn' 137!) geöffnet und wieder iu dii»»»c|he

rerschlowen.1] Diewr Atter, welcher im Laufe der Wicderherstcllung»-

arbeiten dev letsteu Wochen auseinandergenommen werde. i»t mit

einer prächtigen KreudKnngegrapjie von Vell State'] bekrönt. Die

ilrri BberiebenjKroOeii Kiguren: Cnrietas, .Maria nnd Johanne«, Ober-

aus lebenswahr ikkI daneben mit groUcr UUcksicht auf 'Ii«- Kern-

Wirkung iu lladrnhiilr geschnitten, zeigen ein«' vorzügliche Technik:

nie rind fa»r ganz luihl, die Pulten sind sehr tief uml lassen in der
Hefe <k'ii Akt deutlich erscheinen. Zum Teil riehen <ii'' Hegenden
Gewandte!kt WCtt van dem Korper Ith, wir dies u. a. ja uu<-li beim
Krakauer Altar uml Hein engUaehen Graft in st. Lorant der Kall i»t.

ic.'ij betenrte Bildhauer Schwtngger (He Gruppe, weiche der Kur-
fiir»t von Mainz um im«.) Dukaten zu kaufen begehrte, iitu-i. wühlend
diu gleichzeitige Cbermuhug Stadimaler Heberlala herstellte, llcide-

InlT hat die Kiguren. wie er 'In- allerorts zu tun lichte, puitt hruu-
ziert. Nuunii'hr sind >if ^nrytallii; ^••n-iniKt wiinlcn. Hierbei »unl«'

die Mben ichOoe Beinahtau ^ 'rv»l>luuj; alnnUeli gut t-r-

hallcii auf^c-Ifikt. Mit Ausnahim; der I laiin' , dann l'Vinhrit l»>-

wahrt werden tollte, idwl ulk ttlH'iilafhi'n mit Creidcajntnd hehan*
tieit. IM«' Veiwohtnani mit Ausnahme dea Lendentuche« det (5e>

kmiziptru, i>t mit llhittpold auf tattta HWeieM Mixtiun ähnlirlii'u

1 Nahi-n-s in M. M. Ma»cr. Di'- Kin'ln- d. hl. S-Imldu-, S. XI.

Ahbikiarja im .Sammler f. Knust u. AtteitOnnr iu NüriilM'rx".
lieft I.

Näheres in den l'farrakten um St. Sebald.

') Dann im .Jahrhneh d. K. |ir. Kuustsiuuidp.* 1 !M M I. III. S. 3.

—

Beigan, -Veh Btont*, s. i-j. — Doppeimayr, s. im. — ReUberjr, s. ut.

Gruade her«estellt. Dus I^ndentueh allein weist <dauzver^<it<l>iii^

auf Poüiuent auf. Die PMachteBe siml in naltirliehen Karhen. ,|,

Ilaare liraun icemalt. Die Tranen sind durch iwistnse Aiifinnliia^

mit weiter Karin» hjerajeirttllt Maria hat ein lilaues Kleid und eines

weilten Mantel mit CioMftltter, Johannes ein «Times Kleiil mit nrtrm

Mautel, i'beul'all« mit Goldfutter. Gnterhalh dieser Kcmaluiii: « b-jc»

eine nrtprünplichere. mir teilwei»e lli-lliallllie aut dem n'in. l) II..J.

vorhanden ywaten zu sein, wie nie nach einer freundlichen Mittrilus.»

IVof. Iteseeninilien nmnentlich bei RietnaBtchneider heliritt »»r

Man mochte annehmen, dall die Bildhauer ihre Arbeiten mcM thhl

aii^ <ler Werkstatt (gegeben hallen, ohne die durrh den Maler zu -r-

«artende Steigerung iler Wirkung weuijjstens alureh eine Andeulimi

der>»'|lieu zum Teil vorwegzunehmen. \'erM*hiedenheiten bniPLohl in

der bildnerischen wie iu der fiii-bigcn Bi-haudliiiip lav-en lihn;^.

iK'zweit'eln, dall die drei Kipiren sh'ts zuxaiiuuenp-hort halten: m»

«erden zwar schon als auf dein barocken Altar vorhanden Kemunt.

Jedoch i-t auf den alten Kupferstichen datanlban nur dar Gebende'
zu Mihla. Auf der KOckM-ite der luschrifttafel rindet sich <1e

Zahl 1.V.1» in gjrhhltlHgtlf S hreibart: jediM-h macht die pnuM» Tj(»I

•leu iCindniek einer Brnenerttttg tut der Schveiggeetcben Zeit.

Zugleich hat >ieh !• •_• nlieit MfebtB, mehrere andere |el«»n..

urolSe llolzripun'ii von gleichem Clmrakler.') welche au den Pfnlm

dci Gatchneta zi><iulieh I
•

»
. I aniieliraeht unil l>i>her dick uiit TiitKli»

iiberilis kt waren, tbannahmea and zu r<»inipeu. wobei el>cu!*ll> na

ulta» farbijje BeiiialuiiK zur ICrscheinunu iiekoinmen Ut. E> sind dm
ThoniB»»>CfarhltUJS klagende Maria, Salvator") und Andn-as.

S'flrnberg. 1. Sebmita

•'• Diene Figuren werden suiumariMh nebon conBergM i« *d

Schritt Uber VeM Stoae tUetcm Meister tugeachrtebea.

"i Die>e Kijüir WUfdc nach einer MittcilunC de« Ib-rru RoiemaB"
rat<~> v. Tin her au» dem v. Tuclietsehen Kauiilieuurchiv im Jahre b>i'

au» dein .\\ erkhaus iu der Karthauseu" mo h St. Seliakl Ob rl

Von dem Wicderherstelliingsbaii des Mfucdcbnwr Domes lH*i<» bis ls;u. )

Vom llaurat Harms in MagtlllblllH

Zu Anfang de» vorigen Jahrhundert« befand »ich die Domkirche baulich in einem derartig

in Magdeburg, nachdem sie zur Franzowtueit voriiliergehend als fahr war. hinneu kurzer

Speicher für Kolonialwaren und scIUl al« SrliaMall g<'ilient hatte. Kuine zu werden. Kv vi

Ahl*, |, Mit Zelt.lai h.Tii üInt dein Bischof-gang. Abb. Ohne sichtbare Dächer.

Abb. I u. - ChOTantkhl mich l>m>lcllungeu aus dem Kouigl. Staatsiirchit.

veroncbUttigten Zustamle. ilaU «ie m l!e

Krist guuz und gar zu verfallen und zur

•rdieiit höh)' Anerkennung, dall in j»u-r

geldarmeu Zeit, welche ganz unil gar

im Banue der Antike stand ual

weder Sinti noch \'er»täudnti tut

mittelalterliche Bauweise hatte, tat-

kräftigen Männern die Kr Wirkung rW-

• her Mittel zur Wii-derberstelhiii.

mittelalterlichen Domes gelungen i>'

Da» Hau|itvenlien«l an dem Zn-tan-l-

koiniueu dl-» grollen Werke» gelwlirt

dem dauinligeii Oba|Maaidcntei in
Brut in* Sachsen tieh. staatsuiini»t''i

\. Kl«-«itz. »ler M'ineu ganzen ne>>

reichenden K.influU daftir einsetzte invl

selbst au <li»- Spitze des uetigebikleteo

IbturnnMcbnanea trat. Die Namen Art

beteiligten Biiulteamteii »ind durch

spater von ihnen lierausgegcU-n'

Uomwerk bekannt, der Begienua!»-

Und Baurat t 'leinen», der Banhtllfttft™

Meiiln und der Hattkondukttiir Htati

tlml, Das Königliche Staatsarchiv m
Magdeburg iH'wahrt eine grelle Au

zahl Baude Akten, Knstenan«(hli»|i>'

und Bevisions- KosteuMti»ehläge

•1 V ergleiche hierzu die IttWM»
aufnalinii'U de» Donii»» und Zeit

schritt für Bauwisven Jahrgang 1^
s
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Nr. 14 Die Denkmalpflege

« !«>• WiederfecrtteNuagsbau de* Dvom» auf, wahrend Uber den \cr-

bleili der zugehörigen Zeichnungen i<-i< l«-r nicht* hat fc-.tjjiv.Mh

werden können. Kill eingehendes Stuitimii dieser Akten und Kosten-
anschläge mm Ii«' KrgeimU«* gezeitigt, welche, moweil de allgemeines

Interette bitten, hier mitgeteilt werden .Millen.

Im Jahre IS-V» wurden dem Könige Kostenanschläge für <li*n

Wiederherstclhingshau nuti-rl'ri-it«-i m einer (ic-nnil-umuic vun nl.

:uon. Talern. In ittoda An-chbctcii waren verschiedene Krgiln-

/inigcii und Verlies»'-

rangen, « I* VoUemhmg
der la-idcn unfertigen

östlichen Türme, l'm-

wamlluug iler Muhl-

ziej{el< liieher iii Schie-

ferdächer sowie ein

Olaustrich ilm ganzen

(jvliäudm milvcrnu-

acnlagt
Auf 'iruml eine«

eingehenden (illtacll-

teoa der llberbniidepa-

tathjB s»iii«l ilie \ er-

lif in mifUli und Kr-

gätizuugcu bbj wui

• lie Ncuileckutu. der
Dächer nirlit ausgc-

fiihrt, die Anschlage

im Übrigen etwa* efai-

geeebrilakt worden,
iiml iler ganze in ilen

Jahn-Ii I6S8 lü- In'U

ausgeführte Wicdcr-

licrstcllungshau hat

221 Ol i» Taler Ii s-jr

7 Pf. gekostet. Zu
dieser Siiniine hat iler

König allein lUIUUl

Taler au- iler Sehatulle

I Ni^«-t ru^'ii.

Vun Intereaie ist

«lau idKW erwMinte,
uelK'n amleren Vun
tkni Altmeister Schin-

kel unterzeichnctcliiit-

aehteu iler (Mtcrliau-

ilepututinu: aa zeigt

deutlich , welcher

w'erttefattseng tteh in

jener Zeit ilie mittel-

alterliche llaukuust in

Ihren hervorragend-

tan Werken bei den
maßgebenden Vcrtre-

teru lieH llnufachcs

erfreute, und ea liüi-

!{en einige ganx be-

Mmnere beaehAnendc
~-;ir/.- hier Pinta ÜB"

ih n. In einer langet, n

Auseinandersetzung
iiImt Herstellung mmi

Kaliwerken daa 12. Iii»

Iii. Jahrhunderts im allgemeinen heiUt m; .hie iilicnniilligc An-
zahl kleiner, sich mehr oder minder Iiinner wiederholender iirna-

utente und Uttnlvrangeiii ««mit iHeae (ielalwle Oberdeck! idnd, in

leiten mir ein mechanischer Schematismus »ein erkünstelte* S|liel

Iralbt, abex «Iii- cigcutlichci Aufguhcii 'ler schonen KBaatai ideale

Auffassuug iucn*elilichcr iiikI Vntur-Zustände nie g<"gchcu und
aufgelösct »hui. diese Urnamente sämtlich mit peifauitiiirher üorgrall

auf ilie Nachwelt zu bringen, hielle mit emirnieu Mitteln, welche

hiiheren \ eniunitzweikeii cutzogen werden, doch nur daa rBejHe

tflDIHdlC einer Kunstln-handlung erhalten, welches allein dazu ila

wäre. ZU Zeigen, «le mall c- flieht machen solle- , I weiter .% ii-l-

h-u'hi dürfte gerade ibtu Fehlende die Pluuatwie solcher Nmnantiker,
die ilar.m aueh kiiuflig Ii (icecbiaack hoileu si, Ilten. uih-Ii mehr
Hiifn uten ninl ilen 1 . n-taml inten-^iuler uiaeheu. Dali aU-r in

ihm'Ii -|Kitenr Zeit, wenn «lie.e (ielmuile alle MIW WlaVtlfn Teile

verhiri-ii hahen wenleii. ihr AulSere» eher uew innen ah M-rlienm

ilhrlte, i»i irantgatejui in-i «ehr trleien denellHn wahracbeinlieh,*

l> i>eiii.rki n>wert. ilall »ich daa Köniulichi' Mlnalaaalniiei i Ina»

mit ibaaea AuaWhrnugea rhw (Sntaehlena keine-wea- einwretnnileii

erklärte, iwndeni die BewilBgUai iler Mittel fllr eine vollstänilitti*

WHederhentellnag iIit Uuuiei ihm KAnlge wann baHlrnortete.

Waii hihi die eigentliche Itauiuisfiihniin: mibi-lanjft, m> geht aus

rjeien Bemerfcnngen iler AMeblage hervor, ilatt die llaubeaimtcn

eifrig bemtthl getweea -iml. den Unuubwti zu bei»igen, daa Ba-

ctehende zu erlmMea, d. h. zu erMnerado Bauteile rtrciuj nach ilen

Yiiiyefumlcneu Koten zu furtueu. Wenn aln-r trtilzileui \icle in

jener Zeit erneuerten Kuiistfuriueu «lein ji<-*charftcn lllick llet ni"-

tiernen An'hitekien

w ie \ nu antikem 1 leiste

ülierliaiicht erscheinen.

NO kann das im llin-

hlick auf die Scituhing

iler damaligen Archi-

tekten nicht rerwunv

derbeta ej^ieinen.

IS mag nun ite-

-tattet »ein. ilie ein-

zelnen Teile «ler Don>
kitvhc einer etwa»

näherrn Betracbtnag

ZU Ullter/.ielieil, uml
zwar in der Keihen-

foljte. wie iler \\ ieiler-

herstclhmitsbau vur

»ich Keganicen ist.

I »er Anfang wunle mit

ileu U-iilen Krcuz-
armcB uml ilen an*

ehUeSenden uoroil-

eniMrtl ii st lieb flu

Tilrmen gemacht.

Wie erwiihut., ist der

Aufliaii ilicM-r Türme
imaasL'.'fiihrl gehlie-

hani wie er gedacht

war, ist au- einigen

Blattern des Dont*

werks von t'lemen*.

MeUia und Hiiseulhal

ersichtlich. Zu lw-

dauern hleihl es jislen-

falls nicht, ilatt dieser

Bntwurf nicht zur

Tal geworden i»t; da»

neue TunugesrlioU

sollte lediglich in einer

Wiederholung der Kck-

turmchen au den Ciie-

bahi der KreutanM
in vergniüerteiii Mali-

stalle Iwalelian Aber
>o wie heute sahen

lie Turme vor dem
W iis|erher»telhingsliau

nicht au». Der »Ud-

liehe Turm trug ein

einfache« Zeltdach, mit

Hohlziegeln gedeckt,

li-r nördliche war mu
ein lieschott liiiher als

heute. Diese» Cht'

scholl war jediH'h nur in arinlielii-iii Kachwerk hergestellt und
niullte wegen Itaulalligkcit aligehn>ehen werden. Alte Stiche zeigen

die Tunuc in der lx~>chriel>cuen Gaatalt In dem Knopf des

nördlichen Tumidaches. wurden ihun.ils St MBmen getbnden und
eine wohlerhallene I

rrklHHle, welche lnnagt, dal im Jahn' I5'h. ikw
noch nicht SO Jabfe nach Vollendung des nördlichen llau[>ttunucs.

.hoc acdiiiciiiui rnlnoMiM reatauratuni et nutiphttnw mt per Kra-inum

Dreven-teill"' N i|t vvi-, leleuseiu, -nl •-( ir i t ii in |irn\ isoreui Ihitrieae acela
«hie Uagdebninnak)* l'.iue Ahaohfill der rrkunde uml eine genaue
Iti-stiuiiuung der Münzen vom Archivar Dr. Krhard Ii mint »ich in

den Akten. Die Kunde »ellist »lud demnaeb<l in den Kuo|if de-

gan/Jich crneUcrteu Daclinitcr». lim -ogenaunteu BteHuruwa, zu-

-amuieii mit einer neuen I rkuuile ulier den W'ie,|erhcrste||ung-Iiau.

mit neuen Mlinzcii und M i-schiedenen auf die Madt Magdelnirg l>e-

züglicheu N lirilt-lin ki ii einje-i hlo—en worden. In dem alten

Klll>|>Ie ih 1- llleituriues ist Illingens ein llleikaslcliell gefunden wor-

den, von dessen einstigem Inhalt nher nur Stauli iibrig gewesen ist.

Da»sell>e ist. wieaa u cineiu Baulicricht heiUt. .iiugenscheiuhcli W ur-

ineni zugänglich gewesen-. Ks wird sich demnach empfehlen. I rkundeu

Kreuzi^uoiragruppe vom Altar in der Sabalduakircb« in Wamberg.
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Di« I »ciikiual |»n«*|7f. Jl. geptnalwr I1KW.

Ii. il»>r«t., «reiche in Turnikiinpfeu t'ur •lic spatesten Nachkommen
aufbewahrt werden sollen, in liehalter um wcttcrl>e>täiidigein und
Kl.-ii lin.-ili« liiirt.-m Metall, al«o \..ti Kupfer un<l riebt von llh-i ein-

zuschließen. Auf einen Antrug de» liam«u»s.hu»»e< IiuI .k-r Köllig

». hli-lilicl. wlwMtdem dntl <Ue beiden NVlN-ntOrm« aiebtharo Däch-r
nicht wieder erhalten sollten, sondern, wie wir sie heute sehen, in

llulio der Dachgalerie mit fluchen Steiiiplattcn.la.-hcrn abzudecken
»eien. Von den beiden KreozachirTgiel. In war der nördliche ani

I* >«'/, vollständig baufällig, er i»t abgetragen aml unter \'tf
weudung tiui-li brauchbarer riter Teile wieder aufgebaut worden.
Der südliche (ücIm-I k

t

>i> i

i

t • - durch Krgänzuug der fehlenden oder
verw itterteil Teile instanilg.-M-tzt werden: auch liier ist iilier z. Ii. die

Kose fast vollständig erneuert. Die <lie (iieliel auf iler O-Neitc Hau-
kk-renili-n Türuichcu waren nur in den Vutangeti vorhanden, »ic

sind in ihrer jetzigen (tcxtult 11U eine Zutat iler damaligen Zeit an-

zusehen. Im übrigen i»t ilus Maliwerk d.-r nach IMen uu>i \\ exten

gelegenen Ken-ti-r fnsl ganz erneuert, .las iler grollen Vicriiug*f.-ii»tcr

Auiicuausicht. Innenansicht.

in weitgehendem Mnlii' ergänzt. UierlH-i -im) kleinere Schaden, nurh
l»ei iler umfangreichen Wiederherstellung 'Ier (ie-iiu-e. des Quader-
mauerwerks usw. mit Koiiiaiizeinciit ausgebessert wtmlcn.

Skhl unerwähnt soll es hlciheii. ilaU In-i ileui ganzen Wieiler-

berxteUuDfptbuu eine Umwwe eiserner Anker und Dflbd eingebaut

worden i»t uml ilaU <lien«tt Ktana urm»ge der Rtutbiklunn; «nahln*d|(
an ih r Z.-rslürung «h-r Sninl-teinwerke de« Dornet nrheitel. An ih-r

einen Keke de« iiünllich.-n Kreuzanne« »t.-hcu ilie bekannten
sagenumwobenen Figuren eines Schäfers mit seinem Knecht iml
einigen Hunden. Di-— • Itihlwerke lind samt den in iler Zeichnung
»<• cigoutümlich antik iiniiiiiteu<leii Konsolen vollständig erneuert,

\'ou ilen Konsok'« waren nur doeh Spuren \orlian.lcii, von il*'iu

Srhiiferkiieeht ülM-rhaiipt nicht», derselbe ist angeblich mich «*ini-r

Skizze in einer alten Chronik modelliert worden Die beiden nach
(Men gerichteten l'eiister des norillieheii iiml de» südlichen kreuze»

hahen eigentümlicherweise im unteren Teil eine alliiere Teilung als

im uberen. Diese merkwürdige Krselieiiiiin« erklart sich sehr ein-

fach: Die Ken-ter Waren Mir ilem W icd.-rhcrstclhiiigsbau bis nulle

all ilell Spitzbogen \ ellnaliert, »eil sich llllhillter. zwischen NcIK.11-

tiirm ihm) Chor, ein steil ansteigen. leN mit llohlzii -g.-lu gedeckte»

l'iiltda.h befand. Nach <l Au-ehhme sollten <liese priKlirfUllftiK

lieihirftiii> n Dächer (Im lier » ii>. lerlierycstelH Wi'nh ii. m> ihili nur der

HDtereTeil iler l'eiister venleckt wonlen wäre. l-'Ur ilieseii unteren Teil

war eine l«-«oink're Teilung Mir«e«elieu, welche nach einem \ orl'ihle

au Minierer Melle im Dome mit Sainl»tein|ilatteii IM|(eMtSl wenli ii

sollt«-. Xaehilem ilie neue KciisterteihniK schon lierj;i>ti'IH war. ent-

Ohfcd mau sich mich eingehemleu KmuKUiiüen. auf <lie weiter unten

/uriii k/iikoinmeii sein wird. <h'c hohen Dächer, auch ilie erwähnten
l'iilt'lächi-r auf dein lfineimfr|fing. ttberbatl|li nicht WHMlcr aiiszu-

fllhreu. Die einmal fertige Teilung der l-'eiister liehielt man eiiifni Ii

hei iiml rernbute auch ilie unteren nicht mehr reflieelcteii Kfillnuxen.

Die l'aruiliohulle \or lletll Kiuuaiiu in den nördlichen Kreiizarm he-

täml sich liaulich in einem »dir »i Id. . Ilten Zustünde. Die Kckplciler

wan-n BJMgewieben, so dall die rUmnarti^'n Diirchlirecliunp n uher
den Kinaniiiteii nvale Komi au^euommeii hatten. I iiter mnlerem
ist der «riiUte Teil der i.l- Kral>l»-u auf ilie (ii.-l.el aiifK.->.-tzteu

llun.leko|ife eriii-uert: \ou den vh-r \Va-*.'i>|H-ieni fehlten zwei
.standi». einem .Iritieu fehlt.- der Kopf und die bellte Krust Hin«-

mt.ois. hlau'te kreuzweise Vcniukerung der »k-r Kcki-n ist . Ih-iis«»-

weni« /nr Amflihniejj nekmemee wie ein mächtiger Anker, welcher

Hier ih-iii •jroL'.-n \ ienmitslenster den südlichen, »ielläch prriiin um
Kn-uzanu und den mistolSenden Nelwiilurm uinfa-M-n sollte. Auf
letzter.- Verankerung «unie verzichtet, weil in der Mam-r iu,r,. r

• h-ni I lnu|>t»i-siins eine von alter- her vorhanden.- kräftige • is-m-

Verankerung rargelllliaVii wiinle. Dieser Knud InBt daraul Mhli<-U.u.

dall die Iti~~i- in den I iiifasj.untismaiiem .!.•> südlichen Kreiizanii'-

schoti während der Krluuiuuu aufwein ten sind. Du- l'arailiediiill,

war Buri||eai Mir dein \» ie.l. rlierslelhingsl)iui niehl wie heute iiffi-n

sondern BCachluttien. In den Tiiroffuuuijeii nach Osten und Wistn
iH-täu.leii sich vier auf Holz (.-.'malte lllliilder mit Dar-tellun|2.-ii an.

der S< hü|.fiinjpsfi'>chiohtc. Das DeckengewöllM- war mit liicnrlirlm

PreidCCB henialt. welche alter sjiuit ilem l'nterKniud so -M'lia.lluft

waren. daU eine Krhaltun^ unmihfrliell erschien. Die ziemlich iroU.

erhaltenen Olhilder sind neuerdings in einer Turuikummrr a.if.

Kefuntien worden: auf ihnen ist die l'rs<'liuffiing des Mannes, dii

Kt-schalTuug d.-» Weihes, die Warnung vor der vi-rhiiteneii Kni.hr

Und der Siinilenfall darg.ttellt. I m hi-rvomigeiide KtllMtWerW Im.
delt is. sich nicht, »her i rhln lind die («-mälde, welche nach dttadir

tigilrlichen Teile tunRebencleil Renkenwerk iu da* Kode dea IT. Jalir-

hun.l.-rt.s zu setzen sind, nicht ohne kiinstg.-s.-liiehtliclies. Iuten>ss.'.

Der so unvergleichlich Hialrriitebe Ansichten bietende Ii. dir

Chor war ganz und (jar verfallen. Di.- Dachgalerie muBte voll-

itAndif IlbttPfloninieu und wieder aufgebaut werden, .las Haupt,

gesiuis i>t giluzlich erneuert, ebenso das Stabwerk in den horte

lleyenilcn PenalenL Neu hergeslellt ist die ganze h.ich-t eigeiiartq-.

aus zwei geraden Teilen, einem nördlichen und einem südlich. -n. uii'l

-In freistehenden lllutiien bestehende liesimslM-krönuiig am Iti-iln.J*.

gang. \ ortiainlea war mir. was auch ältere Stiche bestätigen, natur.

lieh alter in höchst verwittertem, iiiiv.illkoiiiiiieu. nl Zustande, .l.r

nördliche gerade Teil, und von den einzelnen liluuien heiDt es iu

dem llevisioii»an«clilage, daU .mir noch sehr wenige I berreste w-
hamlen und nur ein Teil von einer einzigen ii.m Ii hrauekbar war
Wir können hiernach wohl iiutiehin.-u, dali die eigeiituiiili.il.' Im-

siiiisbekröuung in den äiiUereii l'inrusen «I-t iir»|iriinglic|n ii .-it-

s|iricht. dal! aber in der Zeichnung der läuzelheiten der tieist .l.r

Zeit dea WieiieriierMteihiaKakauea zum Ausdruck gekommen i»t.

Neu i>t auch das ganze llauplgesinis am llisclinf-gang. ii-n. I -

auf wenige noch brauchbar gewesene Teile, das so eigenartig-, mit

Akautlni-l.lättern verzierte l'utergexiniis neu sind endlich WKh ilä

sämtlichen, übrigen» jianz b.-»ondir» altertümlich und eclit im»-

s4'lia«emlen W'ass«'rs|M.-kT. von denen der Aus.'hlag sagt: -»i<- »in.1

m.iglichst treu den alten, soweit -Ii.».' nur iiiiunr aus den wcnigvii

Realen noch zu erkennen waren-. Sehlieiilirfa «iml noch enntieri

die Venlaelmngeii und KuBffeetaliM* der Stn-hepfeih-r am UuMkefl.

gang. sc. Ii» Kapitelle und fast «He l'latten, KlntM und Hmh oYf

Suuleii iu den l-"en»leriii»eheii »owie die K.-iisterbriistHiigeu da«Hlr,i

eiullieJl von den lieMHMNU der Kapellen der gnillle Teil, rüg dl

verjüngten K. ksauleii dsoellist mit ihren Kapilell.-ti zehn Stuck n»».

Wenn mini das Stabwerk der hochlk-gendeu Churfoiister. velrlm
wie sebvn »Mriibnt, gelegentlich .l.-s \Viiilcrlicrstelliiiigshiiiii- und

zwar .unter tjetaMer Nachaliimnig der \org.-fiimh n hV»l«-- e^

lieuerl worden ist. einer genaueren Itctrachtlllig unterzieht und dal.«

den l'iu»taii.| herticksichtigt. daU «h-r hohe Chor wahr», h. inli. Ii ia« li

unter dem llegrilnder de» Dnnilniues. dein lÜIM KOalorbenen \'.n-

Idiasliuf Albert II. gewölbt worden ist. so kommt mau zu der An*

»icht, .lall die».-» Stabwerk nicht der Krliaiiinig-zeit des hohen Chi !»-

angehöh'ii kann, sondern, was \or allem auch die -aitze Koiistrukti' i

'"'«tätigt, eine spAten Zut^it ». in niutt. Die Keii»terleibung i Abb. i

zeigt fast dieselben frühen l'rolile. wie wir sie bei den Fenstern .1.»

um ein (ieschoU tiefer li.-g.-uden ltis.liufs(£!iiiges Kinh-u (Abb. "'

Deutlich erkennbar ist «Ier alte ursprüngliche Keiist.-ran»chlag. uwl

in deuvlbeu hinein ist. wie ein hölzerner l-'cn*tet rühmen, der seit-

liche Kensterstab liiii. iiiy. leg1. eine wellig miltchilterliche Kon»tm»-

tion. Dazu kommt, daU im Inneren das Stabwerk (Abb. 41 (tanz im-

urgHnWh iu die Leibung de» Pen»terlNigens einschneidet. Man \A

versucht, das Stabwerk der Ii.k lili.-g.-ii.b-ti Clnirfeiister jenem Kra-iuii-

DrcMiistedt au« Salzwedel zuziischn-iben, der, wie oben angeführt,

im Jahre llffl als Meister .h-r Mag.|ebiirgis«'heu Kirchen fabrik <la-

.ui-ililicitim ruiu.-«iiui- n-ütaiirii-rt und viTvollntämligt hat.

Auf die frag.', wie die ursprüngliche Keiisterteilung au»gc».'lu'ii

IuiIm-u mag. gilit vielleicht ein*- Bemerkung in dem Kost.'uan».'tiU^'

Ober die lleirKtellung der Krenzariiie Auf«. liluU, welche von diu

schon vorher eingeheud lN-»prochenen UatUchea FVflXteru dasell'^

handelt. Ili.-r heillt .-». .für die unliinnlichen zwei unter den Boen
stumpf gegenstolieu.leu. al«o offeiikir iu späterer Zeil imI.t aus N.-t

hingex-tzten M.M-ke eine neue SpitzlM.geiHliirchhrecIniitg von «h-r

l-'orm derer in ilen Feuatem d.-s angrenzenden hohen Chon-s ttu»

zuarbeiten-. Ks läUt sich vermuten, dall diese „iinfönuliclu-ii", in

den vermauert gewesenen beiden Kenstern damals noch erhalten«.

St.M-ke die iirsprtiuglicheii gewesen sind.

Alte Darstellungen der Domkinhe voll der tlstwile zeiüeii
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dem BWhirfeipuxf! eine Anzahl den ( bor untfltebewicr »pHiwinkUger
Zeltdächer, welche lii'iiti- nicht mehr viirliumlfu sind: mir <li<- von
den Duehaiisehuisscn herrührenden Knlze sind in der Cbonnauer
noch deutlich erkennbar. Diene [Mäher siud erst hei dem Wieder-
hersteliuuu-huu nach l'inholunü der Königlichen Ueaehtniaung be-

seitigt worden, Der Dkmuaawbul war zu der Ansieht ^bingt, daü
der Bbwfaofivwii ursprünglich nur die flache Bedachiint wh) heute
nchiibt IiuIm-ii müsse, i ! i flilirti' alt üewei-e für Ii — AltalcM im.

IhU einmal hinter den Zeftdteltern dir RbdeeMnene und RnndeHlhw

der hohen Chorlcn-br voll-tandi« I «-art»<-i1«ft mit Basen licnmUTK'Oü'""

und ilaii ferner die Femdcrunanagaiii soweit nie von des Zeltdächern

bedeckt wurden, mit Kunz rohen Steinen hm-hst tuirbliissig zu-

gemauert waren. Dem Könnte wunhn damals zur KntM'heiilung ifer

Kraue unter anderem zwei .licmiihk-', dir ( 'horansicht, einmal mit

den alten Dächern und einmal nhna lUeadben darstellend, tot-

jri-liTlt. Itiit«' alten Darstellungen, welche in ili'ii Abb. 1 tt- 2 wieder-

Ergeben tindi buhen «leb im hbaifen KOni|(lielien KlaaNafchfa vor-

gefunden, (Srhhdl folgt),

lVtcr Walle t-
Quer der täfrigNtoa Kampfer für die Siehe der vaterländischen

Denkmäler. Meter V alle in Merlin, wurde am K. September nach kurzer
tebwerer Krankheit nun dem liehen abberufen, iietrauert ran allen,

•Iii- den Hehenawflrdfajeii Mmm knnn-
ten unii leinen lauteren Charakter vw-
ehtrten. Ab Sohn eine« Architekten
am ;t. IVxciiiIxt N.'i in Köln gehören,

•tudierta Wnilr »n der Berliner Bau-
alurdemb) Arebitektnr uml legte da-
-.11.st die Maufilhrerpriifuiiit tili : bald
aber pili i-r • tt«- Umfbahii nl* Architekt

auf. um «ich su—chliiUlieli srhriM-tolle-

ri-w hrr Tätigkeit zu widmen. bauten
WOhnsitz nahm er in Merlin uml leitete

IKT'j |», das .Wochenblatt für

Architekten und Ingenieure* in (le-

no'in-iliaft mit AdttU Höflicher, ih-lii

spateren Provhtndai - KoiMerratur von

llalnreuBen, uml isxt bat is** dkl

Berlinische \\ nchou-i-hrift .Der Bär-.

In den spateren Jahren legte er — -i 1
1-

•

mahlten Aufatttie im Zontralblatt der

Maim-rwnltung und der Deuknial-

|>tl«*jlt- nieder, i-irjic- um Ii in der
Deutschen Baiizcituiig und der Zeit-

schrift de« Berliner (fearitfehtarenin»:

nebenher gingen mancherlei Klug-

-<liritt. ii und seine Mitarbeit an der

Vossiischen Zeitung. Alle Vorgänge

lief öffentlichen I.i-Im'us .«charf Issilt-

achtend, suchte Walle in Wort uml
S'hrift V'rntandnta für ihn Werke iler

Arebitektnr und de* lup-nieurwe-en-

zu «. rken und dein Stande nVrTerb-
niker die tfei>uhr>'mle Anerkennnni zu

verx haffen. Im ll.-iiiuei \ eroin-lelien

nahlii er eine ^eaehtete Mellun/ ein,

niimeiitlirli im Arehiti-kteu-Veriun. xu

dritten \oi>luud er nebiifte, AI- im

Jahre 1MK» ih r Arrliitekten-Vcrvln x-iu

T.'ijahri^i - uml die Teehniseln' llmii-

- liiih- ihr Hmjnhrif!!-' Ibjetahea feierten, verüffentürbte Walle eine

Reihe von Iteitray. u zur Urarhiriitn deaVerarna und der Hochwbuh*-
Mit \ orlieiie beai-iriiltbjte er -irh mit der Krrenukimgdier IbninrwhMire
It.rim-. uml ibni l<elken und Wirken der hwleiibsnilnten llerliner

Anbitekten hat er in »entrhle«lenen Au&ütH'ii und S-hriften auf

tirund eludringender ar< hi>ali«i her Studien l>e|uiinlelt. Am meinten

zo): ihn itfotintall SebUMeri an und ilenaen tnuirini-- Kmle in EVtern-

buns. Nachchnn er herein 1888 dem Aufenthalt Schinten in Petent»

luiru eine Studie p wi.lniet hatte. uiiternaliHI er im Stimmer HNO
eiizemi eine Kei-e naeli l'etershurs. um ilort ilie niii-h vorhandenen,

auf Sehltlter liezii^lieheu Naehriehteu zu -aiiiiie lii. die er <lHun im

DteketeB Jahre der ttffeiitlii hkeit nherfpnlK l>en lirafen l.v nur I»'-

tn.len die l-nteTKUekUlnj ile- Altana der l'tarrkirehe in KtMndaU I
ss -

uud die i'eHVnVntlichnna ihn OrferVcebiebi dleaew I loTnrchHekteti w<j.

y.wri nmlere Soudervhriften bchnndelren ifawliclien Karl r, tiniitanl*

PeUr Wailo

und Kiiunnl Knoliliuu-h-. jene zum Kmjähriüen TiMleMa^e. ilie-e

1W2 zum 1W) jährigen UehurtataXS ersehienen. Kitte für weitere

Kri'i-4- bestimmte Würili^uuK ihm Saubauea dea Berliner De « mih
W alle in dienern Jahre in W nter-

inanBI Monat-hetten. So uev\amlt er

die Keiler zu fuhren wuUle. m> ver-

InOChte er doell end dann -ich zur

\ eröffeutlii huniE zu entx liliell-'ii. WÖBS
er den <i<wn»tiinil vülli|f ilunli-

. Innigen hatte. Kiue Anerkennung
x'iiier Arbeiten wurde ihm IKalt durch

lue Vi-rleilmnu des Piefemui tiiefa

zuteil.

Die wlaaMMi'halUIclMf Betehifti-

l(una mit ihn Bandenkinfilertj führte

Walle zu der Krane ihrer Erhaltung

and Itleoe. uml ilauiit gelangen wir
zu ikflzyanbjRn GeJäete, auf welchen
der Verstorbene -eine gritflten uml
naelihatti^steii Brfchjn erruuui'ii hat.

Als isiri in Krandenbiirji die pro-

vinzielle Oruanisation der Denkmal-
pflege einoel'uhrt wunle. «urde Walle

zum Mitolieiie der Proriaahd-Koni-
ini—ion IlCnifetL Wie not wein Iii;

-ei. ioi. Ii den Stadtkreis Merlin in

. Ii. Organisation einzuziehen, darauf

hat er zu winlerholten Mab-u hin-

Itewiesen. Seit ilem Jahr«' 1499 hat

er auf den ulljjilirliiheii tlenenilver-

sammlun^eii dea V'erbnaitm der ifent-

s.h.n tie-ihiehts- und Altertwnw*

verebte den M. ri. ht UIht die laip-

uml du- KiitwiekhniK dea IViikmal-

uelralw er-tattet: -ein unemiOdliebes
Wirken Bammelte hier eine von Jahr

zu Jahr waehsende Zahl von Alf
hungern au« vemdiieilenen Henifs-

artetu hi ilaü im Jahre IM'! 1 auf der

VersanimluiiK in StraDburu i. K. ein

Kuuferau—rhiiß feMktet wenlen
konnte, zu ih-in Walle gehörte, Ix-hufs VorlM'reiluiiK iles ersten Tnfra
für In-ukiiialpIleKe. der darauf 1!HW in l>n-«ilen slatlfarul. Walle

trat in den Vorstand de» Itenkinalta^- ein. und wenn er die Kiilinino

der Uesrhiirte nunmehr au- der llamJ (»ab. ilarf iIih-Ii nieht ver-

oi.—»n wenlen, welehe- Insleutemle \ enlien-t er Aieh um da- Zn-

-taiiilekoiiinieii dieser \*ereÜÜf(Ultg erworben liaf. Noeh in allerletzter

Zeit hiirteii wir M-ine warnende St in al- die kirrhe zum hl. liei-t,

las Opern- und .las Srhaii>pielliaus in Merlin heilrollt wurilen. Auf
KhH) Ann-KUinr hin -pnieh sieh der llerliner Arrliitektrn-Ver»-iii für

die Erhaltung der bekloa letzteren BauWerke in zwei Besehlü-sen

au>. und über eben dieselbe Aaanbwenheit frednrhte Walle auf dem
jetzt in Mainz zu-amiueiirreteudeii lleflklRnltage zu beriehti-ii. Ibis

sollte ihm nJcbl mehr vergönnt -ein, und mau wird ihn dort

-ehiiier/.lirh rermuMen- In der EfeecUHrtt der diinarbea Denktnd-
pnege w i n I der Xante Walle alh-zeit in Khren Koaanil werden.

Julius Kohle.

Vermischtes.
Dir Hrand der Miigdalrnenkirrhr und de« Walsi-ahaases Im Kirrhe ist

Slruübnn:. In der Karhl vom fi. (um 7. Auanst d. J. wunle Strau-

bing von einer Keuersbruii»t b.-iiiiyr-urlit. welehe diireli die Zer-

«tornii)i alter Kunstwerke uuenm-Uliebeii Srhaden unueriehtii hat.

Ib-r Brand enretiind im I hirlme-ehoii des stadtiseiu ii Waieenbauaw,
bald stand iiueh der Ibieh-tuhl der ItnxreMemlen Majzdaleiieukiri-he

in Pfaunrueni bis auf die Krilp'-ebuilraume ilcj Waisenhauae« uml
die aaektea AnfleamaMarn wurde alle- ein Kaub der Khiunnen.
Die lent&rten Oebande bildeten das im Jahn- u*s erriebtete
klo-ter der Keueriuiieii. Die iHmeirifHire. arebitektuaiark i« -rh. |.i,nr

nur im Chor «ewiilbt, wahrend da- Sellin mit einer

Harken, rerjuitsteri (Jerke verM-hen war. Die aäuitiErben Pemder
sind mit -pati;oti-< beiii MaUwerk ','eflillt. Das Innen', urspriitiiclieh

tcmHeh «rlmiucklo*, war '• den letzten Jahrzehnten dun Ii die Be-

mühungen des feQheren l'farrer-, jetjdffen Dinnherrii Srhiekele zu

einem Sehnnckküatcben untitr-wandell wunlen. Den llaupts<-lmim'k

der Kin-he bihlebn Jetlocfa ihn' noeh au- der Zeit der KrtwmnR
der Kirrhe stammeuilen Olasmalereien. welehe zu den hervor-

rnjiemUteu l^eiatnnaen Ihrer Zeit auf iHeaem (»ebletc der Kunst ne-

hörten. Diese Ida-malen'ieu füllten die nerha Fenster de- Chor«-.
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Im Laufe <I<t Jahrhunderte mehrmals beschädigt und whsicr aus-

gebessert, war manche* wertvolle stürk verloren gegangen. Wahrend

dar Belagerung Slrußburg« im .luhrc 1N7H. besonders in ilrr Schreckcn--

muht des 25. August wurden tli>- Fenster durch (•niuatsplitfcr mehr-

fach beschädigt, Iiis schließlich uui-li Beschluß lies Km henr.it* nun
III, September r>:t iii r I

•
' Fenster herausgenommen wurden. Am

September wnr alle» tuignitig in Kitten im Keller des Waisen

bailsM VerpUtkt, da wurde an lletneelheU Tage nachmittag* um
."> Uhr <Im* Feuer eingestallt, mif iletM Münster war die weiBe Pal

gehißt norden, die Sehrcckenszeil der Belagerung hatte ilir F.ndc

erreicht. Durch utewunlrf Bayer sind im Jahn- 1*74 lüe Fenater

irtedcriiergMtel It worden. Jetzt ist alle» Im« auf wenige IteMc im-

wiislcrhringlich zerstört.

Dir oberen Hälften der Fenster enthielten in den llnupttiaratel-

hingen: Verkündigung. Heimsuchung. Anbetung >I'T Könige, An-
lietung tler Hirten. Hcschncidung: darunter im oralen Pcnter: Bar-

stellungen uu« der Legende der Iii. Magdalena. Stifterwiip(HMi

der Willmin und Spruchband: o her durch den englischen tirnß

gib uii« für hb«t »und büß. Im zweiten Froster: Marienbilder nelnd

\\a|i]ien Min Klau« BflaWhl mit Spruchband: muri« ein königin

!»» niiner »eilen pflege. Im dritten Fenster: l':i*»hin»liililer ncb»t

Wappen der Familie Hill. Im vierten Fenster: Auferstehung und
Stifter« nppen. Im fünften Fenster: -ehr gut erhalten ilie Kreil-

slgungagnipne, Bildnisse iler Stüter W ilhelm Bockel nnd »einer

Frau I r«n la W'umi«er mit den Spruchbändern: H her ihn liil \n

»terlie l«U an mir nil \hire werde, und : <> her durch ilin liil vn

sterlic loll vns lin buhl erwerhe. Im »erh»len Fen»'er: Anferste-

hungshildcr. auf einem S|»ruchbMlrie die Worte: II muria Hinter zart

hilft' Mit »ff «Iii' rei ht fart.

Kine kleine »pätgoti«che Stciutigvir der heiligen Magdalena sowie

aueli ilie zum Teil tastbaren l'amiitentc und ein Kcliipiiur au» detH

IS. .lalirhiiinlert konnten gerettet werden. —Ii.

Oker den allen

Turtunn in Hiiren,

Kanton item . haben
wir liereit* in Nr. US

ile-. vorigen Jahrgänge»
• I III. eine knrite Mit-

teilung gebracht uml
herielitet, daß ih r Be-

schluß der Gemeinde
llnrvu. dies alte Wahr-
zeichen aliZlltr.lUeli.

ihireh ilen nVgk riini»

rat viiii Hern wieder

aufgehoben wurde. Auf
Ii Dl Uli lies er Iii »seilen

i H si tzes Bnor ilie Er-

haltung der Kun»f-

ikmknauer im Kanton
llern ( » gl. S. .Vi, Jahrg.

1*01 iL KL] i»t das. Tor
als ein kuiistgeschicht-

lii hes Baudenkmal er-

klärt und in shutz ge-

noemaaa minien. I in

ilie Behörde Mlll ilii-

ser KnLsi lieiihinu all-

Kubrinfpeu, aebeini neli

in liün-n eine Vtn>

(chwflruui irebtldct zu

Turme unlieilin^t l<-n

Zeit venehiedene Male
les \ai llts Slelllllli-isen

uml u.ieli einiger Zeit

mußte ein Slie k Mauerwerk ihren ruhen lliitiilen weii heii. Su wnnlc
kiirzlieli «ieiler ein Maiierti-il im Umnunjn Mm nn_'< fahr einriii

Kubikmeter wngnjniaoRn, nurhdeia iler Turin aebon vorher ^ «;iii-

»ame PenrhlhInrnnnyn erlitten hat. K« i-t bedatterllrb uml hetrBbend,
ilaU mau sieb in llun-n in ilerartiger ruber Webe an einem Bau-
denkmal vergeht, ilas der Stolz jeih-s Itureier Burpm »ein -"Ute.

\\ ie »ir zu unserer Freinle veniebmen, i»i die Regierung enteehioaw'n,

dem Turm ihre Aiifuierk»amkeit weiterhin zu m beuken uml die Zer-

Btürungaaueht der rohen l e »' Ih n enii'tinillieb zu strafen. \\ ie reilvoll

d«-r Turm heule in seiner alten I ni|{elHBn( »Mrkt. niac die vor-

stehende Abbildung daftuii. F_ 1'.

Von der Stadtauurr In »ahrandenhurtr. Im Jllbrgattfi IlWV,

S W hiriehtete ilie l)enkiiial|>lli"^e über den KitHure eine» Huanjd-

luniies in Nenlirandenlnit»!. dttajetugen. der sieb an der Hill«! Uli der

Stadt erhob. Hie Kuine wiinle ahöeiNMlelM'n und die Madtmainr in

IihIm>ii, deren llestrelM-n dabin
I nter^aim zu bereiten. I> ist

vorp-kolliuien. daU zweifelhafte

uml Brerlrwericieuga au den it;

geht, dem
in letzter

< iestalten

legten

der Breite der auf den Turm führenden Strafte uiedergeletf. Hu
zweiter, dem abyebroebeflen aeJw Unliduv Fauizcltunn steht n
Xnge der Mauer HO(*fa au der Xonlseite der Stadl: auf ihn zu fulm
ebeufnlls rine Strnlb-. <b'n-n umierUrber Absrbluli jetzt in Gdakr

steht, zerstört zu »erden, «eil

nun aueli an dieser Stent

die Mauer zu diiivhbri~li.il

wüii»i-ht. Hie neue Hr.».

i

würde alM-ruials ein rvi7\..|;..

Bild der Stadt versi Ins
i l

lanei-n. ohne daß eiu taig.

ndnr Anlaß uaehyewi.-«*

werden kann. Heuu wetl»
Schritte ostwärts, }en~ii

de» eheiiiHlixen Frumiskan<
Klosters, deneeu KJrebt nm
S. linier ii. Ilartunt! wjisj«.

hergestellt ist Zeits. br. f. Ilau-

wesrn. Jahrg. lS9ti. S. S.

wurde die Stadtmauer sebuti

der Bahnhufstruite Ulgei
durebliriM'heu

. und da i|»r

Bahnhof uuiuittelbar vor ihr

Stadtiiiauer lie(.t. so ist dort

noch nur «reuig l.ainl tu:

Nenbnuten außerhalb ii«-

Mauer vorhanden. Bis zum Treptower fori hin. au der We^toehv
der Madt, dienen Iii» jetzt, um -eine \ erliinduua mit der Altslmlt

hi rziistellen. eine Pforte und ein Str.ißeniliirehhrueh. die beide jislea-

IU.Ua gendgen; ja. die bestehenden HfTuungen de» MauerzuKes gehen
s,>i:ar ül.er da» \ erkehr-l>i-dtirliiis der stillen Stadt erheblieh hinaus

Wenn man wirklieb «laubt. auf den neuen Bürenbruch am FaniM-
tunii nieht M-nti« bleu zu können, so solle uiun sieb mit einer Hurlf
flir FulgSttger begnllgen Kral auf dem vorjährigen Taji bir IK-nkoMl-
|illeue in Frfurt uiahiite lieheimer Baurat tr.«oitfl. Stiddien, lui «let

FestM'tzunv,' neuer Stmßeulluehteii die (»'sehlo».«enhejr der alten Sbna>
hilder zu erhalten Denkmalpflege |:nct. S. |i>7 und ZeutralbUitt i»-r

Baiiverwiiltuinf ÜKl'l. S. .Vis

Ks scheint, daß man »ich in Neubrundenbuig des Wette» da
luittelalterltrheu Befeuhgung nicht reelit hewuüt Ut. Kur die Srin-

nm« der TnrtOrme wurde Mir einigen Juhrzelmten zwar MaieJdbaeJ
tfes..r«t: für die Brlnütung der Mauer ist alvr bisher fast iakUlge
-eln lieu. — was leider auch für die \a. hli;ir»tailt Frieilland süt.

Hie alte Zii-tfebtbiliN'kuiiK verwittert mehr und mehr, und damit :•

die Mauer der fortschreitenden KemMrUBg pfejjgegebnn, die man
refhlndem konnte, wenn man. wie e» in eiui|(en Städten der P^orisi

Dnimleuhiirx gtaaduebt, für die inntninlutinng der Mauer einen Be
trait iu den städtisehen Haushalt alljährlich einstellen »ünle.

CharlotteubiirK. J. Kobt,
Alle Wand- und l>rrkrnualerei in der IVurliiz Hannoier. f-

üilit wohl kaum eine alle Kirche in iler l'nulnz Hannover, in dff

sieh nicht alte Malereien Mirtiaden. wenn W ände und Hecken ilarauf-

hiu untersucht werden. In Bramsche und tyuukenbrftek im He-

•^ienuiL'-liezirk Osnabrück sind bei den Vorarlteiten zur tatfnndretiaaj
de» Inner. -n wiederum iwlehe vorgefunden, z. T. HgurenreidK Dar

tteUtUSgeS, welche sich in tler Bi-jel wohl erhalten Oder aiillri- i

lassen. Wahrend hier dkl Malereien meist dem l.V Jahrhundert an-

geboren, hallen «ich in letzter Zeit alte Malereien in der Kirche in

Damitorf im Refdenntgabeairk tisuabriick gefunden, welche ni««i

noch den rnmnnlil'fcan t'harakter trafen. \«o deusidbcn ist msh
mrtriej vnrbantiea, daß sie al» (jmadlngje für die Ausmaiuag du
Kirche dienen küu Hie Fenster sind von einer Ihijienstelluiii:

nntrajuitt, die SKnieuarkilta «iud gewunden mit rouuuusebeuB Biattet-

kapiteii. n-ii Feuaterbogeu bcgMtcl ein Bönen in Quadereinleflaag
wel. he mit stcinailerum; gearkmückt sind. Braun «nf hellem (imiali1

.

Auf den | eu»t. rpfi ileru beiluden »ich Spuren liKürlicher Malen-i. «••!-

• be jedoch nicht mehr erkennbar sind und sich nicht erhalten Iswii.

Hie Hagen sind durchweg mit dieser Steiunderuiig geschmückt. I'n

Uiute der (iewolhe arerden von ftutaetteiMnden begleitet, wlhrenil

auf den Hniten s«.|ber ein Fischgrntenhaud, wechselnd iu S'hwarj

und Weiß. ^eh-L't i«t. Hie Farbenueluing ist Hiebt Braun auf heikel

(•runde uml von schöner hannoui»« her W irkmig. K-.

Inhalt: Da* alle Rathaus tu ladaakjt Huner FactiverklMiuten. isvhi.w

Ke laUgiuiisueBfiae In dei s,'iu»i,iuskirrii^ d> Nfinü»i.re. — •'<'•» daat Waaki
l).T*t«-Uioiasl.iiu .Ie« Mn^acburaer [j.,ii»«i« ls*^fc 1.1» \hu. — IVler Walle *. — Vrr
raisah lern Brnuil iler M»a.tBlen.'nkirr-t>e uuit de» \Vai»i*nhiiuiM.* tu SlrmUhurt --

Vlter T»rttirui in Hün-n. Ksillnu Hi-rti - SliKllnmurr in Nvtitirandenhiira -- Al*-

Wioul. nikil llnc-keuniAlerel in .Irr Pnivtiu ttNuauver

Kir .In- KehnnieitUHK >"T«nl»<.fUkeh: Krh-.lt. H< l.llllnl- II. riiu

Verlaf; van W llheliu T.mst u. Sutiu. Merlin

Dniek d»T Bnclelriifki.f»-i HrUKitlrr Km»* Herlin.

Nr. Ii
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... rimrhl. Al»tr»ff».ii. 'ülrcli l*o.t- oder Xtn-iftjiu>iijiu»i<nduiig '«'er im ItilclihnlHJel jährlHh s M*rk. für «litt ny"il

Der fünfte Ta§ fllr Denkmalpflege in

Nicht in Danzig. in Verbindung mit der \ > rn:niiiiiliiiij; des t.esanit-

vereins dcHiisehichts. iiml Altertuinsvcreine, w ie auf der vorjährigen

Krliirtcr Tagung iM-svld.issen war, sondern in Main/ fand der fünfte

Dcnkmnllag >latl. weil der «..-»amtM-rein schon hui :t. bi« 1 1. August

in Punzig zusammengetreten war. un«i die nahe iN-vorstchcndc Kiu-

wcihmig der neuerrichteton Technischen Hochschule iti Panzig die

Abhaltung des Penkinaltagcs hier tinluiilirli erscheinen bell. Die

naheliegende Ihfürehtung. durch dun Kernblcihcn der Mitglieder dos

(icsarntvereins würde die Teilnahme um Dcnknudtagc geringer an-
fallen, erwii*» sich als unbegründet. Die Anwesenheitsliste zeigte im
tiegentcil Ulli erstell Tage Infi!» Teilnehmer, rillt- Zahl, welche

bei keiner vorangegangenen Tagung erreicht war, Mochte auch die

Anziehungskraft des goldenen Mainz i'im'ii grbllcrcn Teil «1er rheini-

schen Freunde der Denkmalpflege herbeigezogen haben, so zeigte

doch die gegen früher fast doppelt »u grolJc Zalil der staatlichen

und stadtischen Hcaiiiteii, ibß ilii- I >iiikiiii>lj'l)<K>- sich einer ge-

steigerten Wertschätzung erfreut. Nurli einem zwanglosen ftegrüllutigs-

»•«•ml im Kasino -Hof zum (.utctibcrg- am -JX Seplcmber begannen
«Ii*- Verhandlungen am Morgen des 2iS. im grollen Saide dics.-s gastlich

gWifliieten l n«M>ILs<'baftiibuu-«!>.

Als \ ertretor der I irolShorzc.glich hessischen Hcifit-riins liegililSte

der Ministerialrat Freiherr v. Itiegelcbcn namens des l^mdi-ilii-rrii

• Ii«- T**iliu*lniji*r de* fünften Itcukmalfugcs und gab einen kurzen

IlM-rblick iilier die kun«l^i<rlii<li1lirlie lie.leiitnii|j di-r lie«ixlii'ii

ljinde. üIht die Oriiunisilinii der duirli das <;e»e1x muh l. I Iktnlu r

WfYl neu geregelten Denkiualiitlege und die Verxeichninij; aller

hensiselien hi iikiuider ein-elil. derjeiiiien der liildenden kiin-te und
der I rkiliiden. /alilf> ii he Denkmäler im l*rivath<sitze mit .'kijuiiri^cr

Alter-siren/e »ind feil» unter Wiiler-iinieli der lle^iizer. teils alter ain h

auf Wiiiim Ii iler>ellien unter -la.itlu lieu Srlmtx «eMellt. Am S hlimsK'

«ii-s K.-dner auf da> A erlialUiH der l>eiikmHl|iuVtie mir \ «ilk^de
liin. wel. lie< eine h.^m.len- \ ,iN. hl zur lllielit murin», uml wie

riirkM<:ht*Kr»rr HureiiiikratiMinin elieii^n wie «•mptiiidsauie Selnviinueiri

zu meiden sei. Neiizeitlii-In- lieiUirfniuM» sind nüi litern aliznwagen

und die l.eUtuiijjM'äliigkeit der Zahlim^pllirlitigen zu lierürkfirlitiuen.

Kininliti'^eii /iiMiiunienwirkeii der staatlirlien und krjelilii lieii \ it-

1 reter mit den (ieiueimlen und l

,ri»aten -i-l die Vorliedinsnin»: einer

llilleililii'lien l>i llkllllll|.|l. i;. .

Nurlideni iler linitllH'rziijsliehe llaiinit K'ubu al» Heiuennlnefer

in Aertntiing dis Cllirrliureermeiiitori. der Stndt Mainz iiiiineii» der

Stadl die Teilnehmer «illkiiiniiien geheimen und Anhilekt l*rn li.it

aus Ziirirli die lirliUe des Siliweizeri*rheii Arrhitekteu- und l«|{eiiieur-

vereius iiljiM'iuitti'lt hatte, legte der K. K. I'rnlessnr und Rektor der

Tei-hniiA'lieii Ilm h-i hiile I »r. Neu w ir! Ii in Wien nl> Vertreter der

K. K. Zentralk »i»siiMi fiir Kunsl- und historische Ih>nkniüler in

iMrrrei. h l uiiarn in längerer R-ariiUiinL-sriNle dar. «ehrhon Kinlluß

Mainz auf die Kntwii kliiu- der biihinis- ln u Kunst -.'ehaht halte, der
mi iHileuteud >ei, dall mau die Kunst >. ini^ lleiiuatlimdes als einen

«eil nach Oslen n'irheiulcii Zweig der ilentsilien Kunst lietriirliten

dilrfe.

Der \ lirsitzende (ieheiuie Justizrat Professor Dr. I.Oersi ll-lioilll

^|inu h nun.. Iisi dem Vertreter des l.anili-slierrn g>'g> ,iiul>er den Dank
der Vi Tsjunmlung uns. der in einem Tele^miiiiu au den tirodherzng zum
liesoudenn Ausilrnek nelangte. und darikle sn.);nin filr die giistliehe

Aufnahme, für die Kutseudnng mui \ ertrelern der l^iiidei-i i rwaltiiiiK.

der weltlieheu und ^ei-tlieheii Hehimieu. gedaehte in aneikeniienileu

Worten des kürzliili verstorlMiien l'rofe^nrs Walle- Ilerlin , der hei

der Tilgung des (iesatntieivius in SlraUliurg IHy:i «hiri h die \ orluge

eines Kntwnrts für ein D.iikiii.d|.tleg.-g,-,,.| z sieh da» Verdienst er-

worlnn halie. die Denkmaltage m< Lehen zu rufen, und stattet den
tieseliiiftslieriehl nl>. Infolge der Versandung der Drueksrhiirten

de« vierten Di-ukinaltas-i s au Seine Majestät den Kaiser, die Hiimles-

nvierungen, das Hei.hsaint d»'- Inneren. < Merreieh-l ugaru und die

Sehweiz sind niehrlarh auf die Di iikiiialptleue in diesen Ijiudeni he-

ziiglirhe Sehrifti n eingi'gaugeii- welrhe >iuiirlii|i dem < ii-nmiuischeu

Museum in Viirnherg ül.erw ies.-ii sind. Der Itesrhluü üImt die An-
lage d.-r Klurhlliiiieu in Städten i«i als Siinili rdruek au H*i itadli-n lie

Mainz am 20. und 27. September 1904.

(iehieiiulen versandt. \un luehreri u Itihliothekeu sind die Druck-
sachen ih-s vierten Denkuialtaues i-rlH-ten worden.

Narh einer Reihe kleinerer Mitteilungen iil.er ausli.-geiide \\ erke

und üher Kinzelheiten des Programms »priehl der Vorsitzende sein

Itedauern darüber aus. dnll der dritte Punkt der Tiigi-Mmluiing vgl.

S '4 d. .lahrg i. Bericht di-s Aiissehusses fiir Hehandlung der Krage

def Steiiierlialtnng. ausfallen mliss.'. weil der Ih-rirlitcrstatter

(ich. Ilofrat Prof. Dr. tiurlitt-Dresileii durch die l»evorstehende Ein-

weihung der Terlinisehi-ii Hochschule in Danmg am Krsrheineii vi r-

hiildert sei und üh.-rili*-s in eim*m Sehreih.-n erklärt halK-, daü die

Ih-tiiindhiug dieser Kruge ohne die tiewälirnng von ansiyichenden.

nicht unerheblichen Mitteln zur Vornahme von ti i hnisehen \ ersucheii

mit Steinproheu sich nicht erschöpfend l>ehaiidclu lielSe. Ks hlielie

ihiher nichtä übrig, als diese l-'rage einstweilen utx-rliaupt vou der

Tagesordnung zu streichen.

l'iinkt I der Tage^nnlnuug bildete die Fortsetzung der Vcr-

huOdliiHgeu de* Krfurter Tag.-» über die Vorb i Id u u g zur Denk-
malpflege, lieh. Ilofrat v. < >c hei hauser- Karlsruhe weist die

Hebauptiiiig des l'rofesMirs Dr. Dehio-StnilJburg zurück, dall die

X'orbildung der Architekten auf der Technischen Hochschule \veg«-u

del ihr mangelnden historischen Vertiefung, nicht geeignet für die

Detiknialplh-ge sei und insbesondere der künstlerische ScharTensdraug

der Architckien ihr geradezu gefährlich werden könne. Redner
bemerkt, daü au den Technischen Hochschulen in vier bis sechs

Semestern ein l'bcrblick über die Kunstgesi hichte gegeben werde,

def durchaus nicht nur die praktische Anneiulung der geschichtlichen

KaUstile iH'Zwecke. wie Dehio meine, sondern lediglich die gründliche

Kenntnis dies«»r Stile im Auge habe. Kür die Ausübung der Dcnkuud-
pllr-ge ist aber von größter Wichtigkeit die praktische Au-bildung

ilvi Architekten, die ihn befähige, selbst die geeignetsten Mittel zur

Krnaltiing der lifilrohten Denkmäler zur Auwemlung zu bringen.

olite auf die Hille fr d.-r NicliM-rstätidiger nnm-wh-scn zu «.-in.

Diun beu aber soll das Studium der Kunstg.-ss.hi. hie da« b^hnische

Denken der Architekten mit historischein '»eist durchdringen und
iluf heliihigeii, die Di-ukiualptle^e in konservativem Sinne zu erfassen.

Wenn Dehio fiir den Kunstgeh-lirteu die ( bniig im l'hotographieren,

Zet hueii und -Skiz«ier<-u empfiehlt, so fordere er. Redner, noch mehr,

ii:ifiilich ein tc hiiisches Mudiuni auf der Tis lmischeii Mim Ii-m IiiiIi-

uiWI ebenso umgekehrt für den Architekten Ucsurh der Universität.

Da» letztere ist aber weit leichter mit Krfolg zu lieln-ibeu als das

eisttere. lui (ihrigen komme es wesentlich auf die Persönlichkeit

an. Auch Techniker -«iud rivht bi-.leiileiide Kunst forscher gewesen.

Di* Konservatoren liabeu iu der Hegel bei wirklich grotW-n Aufgaben,

\vd es sich um bi-ileutefide W iiilerherstelluiigen liamh-lt. nicht un-

mittelbar praktisch einzugreifen, da treten bi-sonders gis-ignete

Klhistler ein. Nicht die Nebeiibuhlerschalt sei vou Nutzen, sondern

da» »arme unehliche Int.-n-sse. welches dahin drängt, die Henkln;. I-

plUge nicht als ein Neheuamt anzusehen.

Als Mitln-richti-rstatter betonte Doinlwinineister und Ijindhou.

inspeklor a. D. Arutz Küln - iu Vertretung für ihn verhinih'iieu

DiHnl>auiiieister Toniow — mehr die pniktisrheii Krlonlrruis»c,

welche hei der l'll.-ge eines HnudeukmaU iu Krage komnirn. Di>-

lirtiizen werden heutigen Tage» weiter gc-teckt. Nicht das einzelne

llatidenkmal, sondern seine ganze I in-. 1.1111^. die Heimat des Denkmals
lllUUte geschützt »erden. Till einen Neubau Ztl verhüten, der olt

tat Mild der ganzen (iegend umgestalte, sei rwhtzeirig an Kriw-ilernug

und Ausbau einer Kirche zu denken. Dasselbe M-i bei Stadttoren

der Kall, die oft erhalten blcilieu konrit<-n, wenn frühzeilig auf eine

andere Kührung des Verkehrs um das enge Tor herum Heihu-ht

getioiuiu.-n wir.1. Die Denklualpllege sei deshalb auch eine wirt-

schaftliche und eine nationale Kulturaulgabe. Die Illing derx-lbeu

erfordere nicht nur eine sachverständig«' wisseusi luifili, he Itilduui:.

sondern ein techuisrli<s und kiinstlerisrhes Kiuptiuden und Schallen.

Def Architekt, der vor Aufgaben der Denkmalpflege gestellt ist, miilt

vonuisblickcud und uiusichtig, aber auch rückblickend sein in Klirturcht

vor den hohen Schopfiingeu der Alten. Die eiiuiriiigeud.' Iveuntuis

der Kunstgeschichte i~t die \ iirliediagung /nr Weiterbildung der

Digitized by Google



Die I).'nkin:i]|>t'U«}?i', 1H. OktolMT 1WI4.

Kunst, Deshalb sei «Ii«? Pflege <!«•« historischen (icistiss wohl die

Viir»u«sr(iun|! , Ix-dürfe aber der Krgünzung durch Icrhniselie.

künstlerische Ausbildung dar «len Deiikmalpfh-gcr. Der Ausbau der

Marienburg werde voraussichtlich «Ii«* Muster- uixl Meisterwerk statt«'

für di«' ni'iio Technische Hochschule in Danzig werden. ShlirlmYh
sei ilie Persönlichkeit «Iie Hauptsache, die ohne Khrgriz. aber mit

ehrlicher Treue nti<l im Hewiißtsein der Vcr.mtworlhc|ik<ii «Iie Imlie

Kulturaufgabe xu lösen hab.-. Arcliibkl und Kim-tgi-lehrlcr mfiUton

gemeinsame Arb. it tun.

lu seiner Krvvidcrung stimmte IWi-ssor Dr. Di liio in in:uirhi-n

Punkten dein Vorredner zu, hielt jedoch an seiner auf dem viertl n

Denkmaltag«' kundgegebenen Ansicht fest, tl»U ilrr na Iii rlicln-

Architckt keinen Sinn für Denkmalpflege ]»'-. Di«'«' wrilnnke
ul)i-ritif> ilir Kiit*tcli«-ii dem Aufschwünge der liesi'liicht.wi.sru.i half

und dürft" ihrem l rsprunge nicht untreu werden. Kndlich verwahrte
Kölner »ich gegen den SchluUsutz in Stichls neuester Schrift: .Kunst
n«ler Kunstgeschichte? W icderherstcllung n«ler Zerfall «h-s lleidel-

l>ergcr Schlosses-, auf dessen Fas.ung <-r nicht näher «'iiigehen könne-

An der kurzen Krörtcruim beteiligte sich Prof. Dr. Neu w irt h-Wi« u

mit dpi» Hinweis, daß die K. K. Zcntralkoinmis-sioii schon vor It-iti

Aufschwünge der (;cM'hichtswis.s.-us<'huft die 1 >«n ts 111:1
1

1 »! i-^'- zu ilir.-r

Aufgabe gemacht hal* un-l «lall auf der I niv.-rsität bisher noch
kein I/chrstuhl für DcukmaJpflcg<i errichtet sei. Sta.ltbauiii.prktor

.Stiehl erwähnte in gleichem Sinne «Iie frühen Veröffentlichungen

über die Muricnhurg und den Meilleuer Dum und verteidigte kurz

seinen Angriff auf die rU-hauptuugcn Dchios. Iin Schlullwort empfahl
der Vorsitzende ein friedliches Zusammenwirken tler An hilekten und
Kunstgelelirteu auf dem schönen l'lane der nationalen Denkmalpflege.

Die Verhandlung Uber die mit der Lrhaltuiig .les Iterliner

Opernhauses zusaiiimcnhäiigemhm Fragen muUtcn wegen des in-

zwischen erfolgten Ableben« de« Heri.ht.-r.tnltcrs Professor. Walle
ausfallen.

Zum «erlisten Punki, Bezeichnung «Irr wiederhergestellten
Teile eines Kaliwerke* Ul>ergnl> der Horichterstnlter Architekt

lioilu Kbharilt mit wenigen Worten gedruckte IViNiitzr, deren

Fassung uiiil teils zu weitgehende Forderungen eine so lebhafte 1>-

orterung hervorriefen, dal! iwli den ersten Kntg.-g gt-u von Ober-

bitnieruieLsterStruckinnnu-llildesh<'im und Konservator Dr. Ilagor-

MOnchru die weitere Verhandlung auf den zweiten Tay vertagt

werden miilitc, damit sich die Ansichten iuvvi«fhcii iin-hr klaren

könnten. W'i-gcn iler Khliardtschru und Nacfscheu l/'itsatzc muli

auf den demnächst erwlieiiienden .stonugraphisiheu Heridit IWug
gennmiucn werden.

Nach einigen Mitteilungen des Professor* Dr. Neu w i rt h -Wien üIht

den gegenwärtigen noch vorlwitendcn Stand der Dcnkrnal-
schutzgesetzgehung in Österreich und de* Wirklichen

lieiinen ObomviemugsnitA v. llreuien-IU'rlin uIht dir \Hrarl>ri-

tunu'eu zum KrlaU eines preiiliischeu liesetzes, welches den
.städtischen Verwaltungen eine gesetzliihe Handhab«' zur (leitend-

inachnng asthetixher (irsichlspimkte geben soll, wunle .l<r rr>te

l'uukt «lerTagesonlnung >les zweiten Tage» vurwepuetioin n, uidrui

(leh. Ilofrnt v. (lec helliii u«er- Karlsruh«' über «Ii«- 1 1 « ra u s«a !>. <|. <

Haiidhuches der deutschen K u nst «le n kmii l«T bcrichlete. Sie

ist ntiiiiiichr ilurch die vom Kaiser l»ewilligt«' Iteibilfe \<ui .VillKi Mark
gesichert. Ans AulaU ilesseu wird sogleich ein Daakteli grainiu an ih n

Kiii*rr lic«i hlos«eii und abge^auill. I'roles^or Dr. Debio wird in sei-h»

Jahren da» fünfbjiudige Werk zum Abschbil! bringen. I>>T Auss« hiili.

In-'stebend aus den llerreu KimtscIi, (iurlitt und v. ' lisbelhiinsiT. über-

wacht deu Fortschritt und die Herausgabe «b-s \\ erkes. das im iibrii;'ii

als eigene la'istung de» Herausgebers und iles Verleger«. (\\ a«inulh-

Ib'rliii ' zu betrarbleti ist. K-s erhall li.i.b'ki'r-Korniat, und jeder lkni«l

zu 'i-> Ihigi'ii »oll zum l'reisr- von vier Mark abgegeben w. nl. ii. Di«'

Hände sind nach geographischem (o-*irht>ptiiikl gelremil (lehaiidelt,

Im nächsten Krühjahr soll «ler erst«' Han<l in n-ils er-« hi'iii. !i.

Der Nachmittag war einer liesichtigung des Dom., d' in llcsurli«'

«l.-s Museums und d.'r M.ustigen Kinistdenkmaler der Stadt unter

besonderen Führungen gewidmet. Am Abend hi.'lt l'rof. I h. Hut Ii ge i,

.

Herlin «-ineu von Lichtbildern iM'gleit.-ten VortRig olMT.lie Erhaltung
von Altcrtumsfundcu aus Metall, in dem iiaiiicnllich «iie

MethiNle der /.uritckvi rwaiidiung ih r «Inrcli If.ist zi-rsetzten Mi ialltcile

in gesunde. Metall, wobei ilie ursprünglich«' l'iirm luile zu wiederher-

gi'slellt wird. lM«s»uilert. lieachtnng erregte. Zum Schlüsse wunlen

mich die groUarligeii \'orrii htungen zur K>mimtv ierung «l«'r l.nl.v iu-

nisch.'n l'unde von glasi«'rten Ziegeln, aus denen grolie 'ri.'rliil.li'i' zu-

sammengesetzt waren, in den Kähmen de.« Vortrages gey.ogi-n.

Der zweite Tag brachte mich einer lleih«' kleinerer Mitt<-ihing>-> n

die Fortjw'tziiiig ih-r abgrbroi-heuen \ «'rhandtiuig iiln r «Iie liau-

inschrifteti. l'rof. Katzel
i
Karlsruhe , Ihiurat Kuhn Mainz.

l'rof. Dr. Ilau|>f ;Kufiii> erläuterten au vorlianibieu allere nl

m urren ll« ispi«'leii die Zwckmalligkeit iiikI Wi. htigkeit einer Huu-

insclirifl. ihi.li waren die Kl.hardtsrheri \or«rlilriir zu weitgehend

und uiddriiiglii h. • MN-rbiitvcriiieistcr St ruck ma n n riil. un hr „„
An«i hlus«e an die den Kbh.irdtM'heu \ or>chlägeii U-igerugten |j-it-

sjilzr des KonsiTvators Nuef iChilhm; die ll<'»*ii'huuiigi>u tiuili.h.-

kurz zu halten, auf einfache Jahreszahlen zu be»' linink. ti iiud n.

vvcseutlich.'ii nur «'ine Keiinzei< hnuug «ler erneuerten Teile zur l iit.-t-

sehiiduiig von den alti-u zu « rslri'ben. Die Art und W.ise .|,.

Kennz.'i. hniiiig miitile «lein < inz' hieii Künstler iilK.rlas.eii », r|,„

llofrat v. (ieclu lhüuser empfahl unter ZiisÜiiiiiiuiik der Wrsjumu-
hing die Kblianlt^ hen \ orschlago in eiitspr.'i-li.»n.l alig.'.iii.l. rt. r | .,r„

«l"n Hundcregierungen mit einer kurzen Dcnksi liritt mui «jii,..,

begründetiil.'u Hegieit.chreilien zu übervvci«cii , dagegen von eiii"

internationalen Hegehmg abzuse|i«.'n.

Alliier der Tag.-sorduung Itihrtc l»lM'rbannit S< hniidl il)ns.|i'i,|

unl<r llinwi'i» auf die Hestrebungen des llumles für lleiiuit.

srliutz die als Kimlerspielzcug gefertigten Modelle i'ine« Uiu.it,,,

Dörfrh«'iis vor. die «ler Wirklichkeit titMi nachgebildet eiiirti Iii.,;

r.ischi'ml ansprei-hendeii Kin<lruck hervorrufen und wohlgecigiwt .-

scheinen, den gesiiudeu (b^chniack schon im Kinde zu stärken

Smlaiin nahm, da der zweite Punkt der Tagesordnung. Verzoll

innig von beweglichen Kunslg.'g.'iiständeu im Privatbesitz, wegen |'H .

hiinh'riing di-s Iterirhterstatters l'rof. Dr. (iurlitt ausfiel, zum «Irin.i

Punkte sta<ltl<aiiiuspektor Stiehl flierlin; das Wort zu eiterm \"«inn^,

üImt die Aiifnahine. Sammlung und Krhaltung der k'ln:,-

bürgi-r häuser mittelalterlicher Städte. An der Hand einiger im gmC-t

MalSstal»' darg«.sti'llten Aufnahmen von bezeichnenden [V'i«(iM.-i

solcher Häuser aus Nord-, Mittel- und S(idileiit«chlaud liilirtr Hein..-

den Nachweis. daU iibcrall fast «Iie gleiche (inindforui für da« klein-

biiruerhau» auzutrefVeu «ei. naiulich «lie grolie Diele mit Treppe «m

I

Hi'nl und «lariibrr zwei durch das TrepfH'iihaus geschiedene \V,+i-

rnuine niuh vorn und hinten. Auch diL« Patrizit-rhaiis, wie uma ~

u. n in (io.lar. Lüneburg und Dan/ig tindet. gleicht denijeni/.ji b
Niind» rg und Strasburg, eine gmUe Dielt- mit angebautem Trepp u-

türm und kleinem («•si liältsziimiK'r an der stralie, Die \ erfeiu.-rji::

und Ih-n-icliemtig der b'bruslieiliirfiiis««' führle «lanu zur »eiier-n

Kntwicklnng «lirser einfachen ( irim.lforiuen. Das nuth-ronlfinii Ii

.schnelle \ i-rschwimlfn der wenigeu noch erhaltenen Hauten mahn'

«Iring.'iid an eine uiiaufs. hit-hlicli.' Aufnahme und Saiiiiiihins ull.f

M.Uh'-r Kulturtlenkmäler, «la eine Krhaltung in den meisten H'.ilU

ausgeschlossen sei. (ich. Hat Dr. I.oers«'h erklärt «he Gleiclmnitk'-l-

der (iruii<Uorinen ans einer allgr'iuein güllig gi wcseucn .KiU.'i".

wiHbm h der drolJgruu«lb«'sitz in kleine, gleiche Teile zerlegt »url.

und Prof. Fuchs iFreiburgl einptii'hlt «leshalb baldige Aiifiiainii-

dic.rr Kh-iubllrgerhiiiiser in uatioiialoknuouiistheni Interesse, «-il

diese 1 ;ru Ii« (risse vielleicht auch h.'uf«' wiislcr als Vorbilder ('I-

geschlie»»eiie Kli'iiifamilienhaiiser unil als Krsatz für tlh- Massi-miiiet-

kaserneu dietirn ki.unlen. \rchitek1 l'ropjier (llh-lj fuhrt eigfu.

Aiitnuliui' ii solcher Uurg.-rhäuscr aus «ler Si hweiz vor und eiuphililf

in die geplante Sammlung auch «Iie Nachbarländer Italien und Fraiik-

reirh «'iLuii.«hlieuen. Konsi-rvator Wulff iStraßbiirgi teilt mit. .Int

v«.r «lein von Sfi.-bl b.s|auertrn. aber durch «l.-u Zwang der \ citelt-

iiis.e geboter Abbruch des .K.iim'rhofe.- in StmUburg eine Aufnahm.
.le.«i llM'ii li. rg.-st.'llt wäre und daü «las Denkmälerarehiv in KIsaC-D -Bi-

ringen liercits l'.MIIMI Hlatt sohli.T Aufnahmen enthalt, (i.-h. IkniMi

Muhl kr S-hleswigj erwähnt, daü in Schleswig-Ibilstcin «ler Kiel'

Aichilekf« u-\ erein bereit« derartige Aufnahmen in Angriff g. nniiiiJini

und die Stadt Kiel imm Mark für «-in Jahr zur Vertilgung »«»n-lh

Imlie. I Msrbürg«rnicisi«'r liauU Stuttgart .1 warnt 1 Li wir. »ich 11Ü1 Au'

nahmen zu liegungen. mau miilj tunlichst zu erhalten Mi. Ii'

ein«' Stadt wi«' StraUburg halt«' «leu Ihnuerhof erhalten können lutl

.ollen. Dem V«>rs«-Idage. einen be»«iri«l«'ri'n Aiis«chub fiir «Iie A'il-

naliiii.'i! der lliirgerhätisrr einxiisetzen, wird sofort Folge gegeben.

AI« letzter Punkt der Tagr^onlnurig kommt «Iie Fr.ti«' dir

stiid I i*cli«'ii Itauordnuiigi'u im Dienste der Denkmalpthg'- zur

\ erliundliing auf linnul «Irr lleriihti rstattung von Prof. Freuln-n

Aaclun: und Ober- u. (.eh. Itaur.it Xr.-Cviifl. Stubben :l!.-rliii;. l>-r

erster«' schihlerte an .'inen, praktis« li.-n Hi i.pielr, welchen Schadigicii. n

wertvolle 1111.I ihn- ringebuug lN'lierrs«'hemh- Deiikuinlcr ausges-'i-

sitnl. wenn an Stelle «ler lü.'dng. ii Nacldmrliaiis.r plötzlich '.'tri-

nii'lirge«. hossige i;esohiifi«häu«rr mit bau|Miliz«'ili«'li vorgi-srhrirlH inL

liohi'ii. roh verputzten llriiudgi« Im'Iii errichtet wenleti. «der wenn ein

zierliches lii'mii-.an.i'liaiis durch einen Lid inbaii mit gniC-u

Spi. gel.cheiben. Kiseiistützen und grellfarbigen ItcklaiiK'seliildi-ru mi~

gestattet, vv i r« I . Heiihs» ist im Itldmi' n der bestehenden Hau|n'liz.'i-

« or.« ]irin«-ii ilur« li.ins zulässig. t.«T.i«lezu s«-h:i«llich und v«'riui lit.ii'l

könrn-u die letzteren für die D< iikuird<'r wirken, w.-un eivva Fachwerk-

bauten we.'in ('eiargilährlichkcit. Freitreppen und IhüM-hläge »I*

v erkrhr.liiii.l. riiiss«' verboten wenlen. Kine Itcrucksii-htigiiug -J''

Deiikmalplli.g«> l>ri Frlall ib-r ltau|Milizeivi-ror.inutigrii ist zu «'rstrcl» ii

da bi.li.'r nur Versuche privat.-r Natur iii.igli.h war. ml r.vlnliHi

«.hm- den Ankauf gefährdeter Altbauten nichts zu lunrhri) war. Hie In-

her geübi.' (ingstliche Zur.ii khaltung in iislli«'ti«. her und «tili-tis. I..

'
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Hinsicht killt sich ülMTwimli'ii iiun-h icMrferc Betonung dea Ver-

aarrinitangyfnuagraphcn uiif'inutil dei ff 43 ailgeuteipca
Ijindrcchts. Das ästhetische Kni|>lii»|i'ii der Volksseele muH geweckt
liml |jw 'hilft werden. Ilihlcslicim iiml Wien sind mit Beachtens-
werten Vermachen «wraiigef«uatt*a. Schwierig bleibt freilich dir Hand-
habung der Entscheidung uiiil l herwuchung nsthcti-eher Vorschriften.

Abk. i.

Abb, :». Abb
EIuhi in Dürnbach im UntorolsaB.

Deshalb iihiU der RmpolbHHwhonlc dB geeigneter Beirat zur Seite

»tcticn. Stühhen weint ilnnitif liin. Iii U er MbOU in data ls'.K) er-

schienene Werke Uber Städtebau gegen «He gi-rwllinigcn Htrabea and
für iHe Berücksichtigung der Denkmäler hei Aufstellung neuer Bau-
fluchtlinien eingetreten sei. and gibt dun ''inen überblick über die

iu vcrschiHenen Landern und Städten in diesem sinne erlassenen

Baupoiizehorschriftcn. Diu sächsische Ministerium Mette eine

.Kuii-tpnlizci- für BBmlttiWlgi das ImycriiM'lif gestatte in Studien filier

•„ihhm Binvohaer die Geitenduiaehung ästhetischer Knrdcrunp'u und
hnlie die Aufstellung vun Verzeichnissen mit Abbildungen der zu

UtllttUeuilon Altbauten durch «He Bezirksämter angeordnet. Sodann
unterzieht Bednef die Bauordnungen «Jon München, Nürnberg. Bamberg,
liothcnhnrg. Brunen, Lübeck, Köln, llibtahelnv Manu und Woran einer

kurzen Besprechung und kommt zu dem Schlüsse, diiU doch eine geoota<

liehe Kegrlung dieser Krage möglich ist. Kiu ganrUeer Zwang winl

dabei iinerlüUlieh »ein, doch umO Willkür vermieden werden, Bf
diirf nicht zu weit gi-gaugen und der Kreis <ler zu thfiUMudtM Be-

zirke auf wichtige Stadtteile beschränkt weisen. Beslcnklieh sei r*.

beatuamte StiUbnaaa ToaowhKibea, Kinfacher Charakter und gute

l'mrilllinic >ei die Hauptsache, neuzeitliche Kimstfiirmeu durften

nicht «u^ex lilo^eii werden. I Uer <lie mui beiden Berichtendaltern

aufgestellten .Leit sut ze- : .Der fünfte Tax
für Denkmalpflege empliehlt den zustän-

digen Staats- und (icmcindchurdeu Neu-

iind einbauten in der Ciugebung kirnst-

geschichtlich hedentsumer Baudenkmäler
und im Gebiete ebensolcher StraUcn und
l'liilze der lelUlloHWilli ihoil l lenchinignng

auch in dem Sinne zu unterwerfen, dal!

sich diese Bauausführungen in ihrer au Heren

Kr-cheiiiung harmonisch und ohne Beein-

trächtigung Jener Baudenkmäler in das (ii-

samthihl einfügen. Dabei winl darauf hin-

gewiesen, daß zur Krziclung dieser not-

wendigen Harmonie hauptsächlich die

Unheil und CmriLllinien, die Ocstaltung der

Dächer. Itrauiliiiuueni und Aufhauten, so-

wie die anzuweuih'nilen Baustoffe und Kar-

bea der A alhaiai i hltifltui mallgebeud sind,

während hinsichtlich der Fi Hingebung der

Kinzelheiten künstlerischer Freiheit ange-

messener Kaum gelassen werden kiinu. Kr
empfiehlt ferner zur Beurteilung der ein

flcUifdaea künstlerischen und kuttstge»chioht-

licheii Kragen die Zuziehuiii! eines sarli-

M'rstandiüeii Beirateis aus Vertretern der

Maukunst. der Kunstgeschichte, der staat-

lichen Deukmalplleg«! und de- kunstsinnigen

Ijiieiielcmcntes- entspinnt »ich eine lab*

hnftc Itrsprei-liuiiK, an welcher Stadt Imui rat.

Itehorst Halle . Hlierliürxenueister Qaal
[StnMjtart). tHierljürgerineiater Struck-
m a un (Ilihlesheimj . Stadtlmurat Schau-
manu • Krankfurt a. M.i, l'ruf. MnhruiHnn
:llaunover), tieh. Ilofrat v. tlechelhäuser
Karlsruhe;. Miui-terialrat Krh. v. Iliegc-

li-l>i-ii Darmstadt .StadtliaiiinspektorSt ieh I

(Berlin), teilnahmen. Ilierhei wurde auch

die Kiuschriiukung der Anzeige- und Kinnen-

M'hilder erörtert. Die aufgestellten Ix-it-atze

sind mit einigen Zusätzen und Änderungen
angenommen worden.

Zum Schlüsse der Verhandlungen wurde
als Ort des nächsten Üenknialtagc*
Bamberg in Verbindung mit einem Ausflug

nach Rothenburg o. <L f. in Vorschlag ga-

bvaeM und angenommen. Professor Krentzcu

sprach dem Vorsitzenden den Dank der Ver-

sammlung für die umsichtige l.eirung aus

»ind beantragte Wiederwahl des gesrliaft.--

lulireiuleu An—ehussi-s für die nächste Ver-

-ammluug.
Nach einer am Nachmittage unter Füh-

rung de* Architekten Opfermann f.Mainzl

iiuternouiuieuen lieau-litigung der lim-

niesenden W i cd er Ii erstellungsarbeit en
um kurfürstlichen Schlüsse, der ein

ausführlicher Vortrug «les genannten aus-

führenden Architekten voranging, vereinigte

mau sich am Abend zu einem gemeinsamen
Mahle.

I>cr folgende Tag brachte für einen Teil der Hesucher des Denk«
araftagea noch zwei anregende Ausflüge nach Oppenheim zur Ba>

riehthjanaj der Katharinenkiiviie unter der Leitung von Profstsoe
l'iitzer Daruista.lt und muh Worms zum Besuche des Domes.
dtMBttU Westchor z. '/.. noc h wiislerhergestellt wird. Der gefahr-

drohende alte Zustand des Chores und die getreu nach dem alten

Aufbau in Ausführung begriffene EromeTuag wurde in beredter
und au-i haulielier Weise au der Hand von zahlreichen Aufnahmen
und Kntwiirfszeichniing<*u glOtten Mall-talws durch den tieheinien
i Hs rli.iunit llofmunn iDarmstndt i den Besucheni vorgeführt. In

DankbaritaH sei noch den Veranstaltungen gedacht, die die Wonnuer
Denlnnalfreunde uater Führung ihn-s Obertturgenaehten Kohler
den Teilnehmern am Ausfluge nach Worms bereitet hatten.

Auch die Verhandlungen dn-es fünften Dciikiualtagcs werden
hei der Mehrzahl der lU-sucher ein ticfulil der Befriedigung darüber

4.
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hinterlassen halten, daß auf allen Gebieten ili-r Denkmalpflege, iiuil

zwar dieses im sachlichen und räumlichen Sinuc potitch t, ein er-

freulicher Fortschritt zu erkennen ist. Fbcr die Ziele und «lio Mittel

zur Krrcichung dersellteu gehen zwar ilic Ansichten noch ort aus-

einander, doch hat es den Anschein, als ob die eindringliche und
umfassende Erfortwbung der alten Denkmäler, welcher zunächst iicr

grollte Teil «Her aufgewendeten Arbeit im Dienste ilcr Denkmalplh-gc
zugewendet wird, uns immer mehr denjenigen Weg als den richtigen

erkennen Iii IST. den die alten Meister der klassischen Stilabsclmitte

vielleicht iiuhewullt kraft ihn* künstlerischen Instinktes gewandelt

sind, uud deren Schöpfungen un- ilurch ihre scharf unterschiedene

Kigeuart heutigen Tage* überhaupt in die Uigc versetzen, Denkmal-
pflege zu treiben. Niemamlem kann es heute mehr entgehen, daß

eine neue Zeit, haukünstlerischeii Schaffens im Anzüge i-t. oder daü

wir bereit.» von den Wellen diese» neuen Strome» umspült »erde»,

der bestimmt ist, dereinst in dem verbleibenden Niederschlage »einer

llildungen eine mite Kulturschicht zu hinterlassen, die »|ialemi

Geschli-chtcrn al» Forschungsgebiet dienen wird. Alle unsere heutigen

He»trel Hingen, ilurch CaiBtM und \ erurduungen in da» .Schaffen der

liegen wart lenkend und verhütend einzugreifen, »ollen und können

nur den einen Zweck Indien, diesen Strom vor vernichtender liier-

flutung de« vorhandenen Detikuiälergchietc» abzuhalten und dem
wirklich F.ehteu. Großen und Schöticu heutiger Kiin»t zum Diinli-

hnieh zu verhelfen, daß es sich den Werken der Alten etonbOrtig

an die Seite Stelle.

Trier. v. Bei» f.

Die Herstellung der Stlftskli

Am 17. August d. .1. ist die Stiftskirehe in Fischbek nach

I' „jähriger Herstellt! ngszeit dem Gottesdienste in feierlicher Weise
wie.ler übergclieti worden: die Gegenwart des Kaisers und der

Kaiserin und sonstiger hochgestellter l'ersonen hat der Feier großen

Glanz verliehen. l>er Kaiser hatte dem Herstclltingsbau besondere»

Interesse geschenkt und aus seinem l)is|Mi»itionsfoiuls die Suiuuie

von Stimm Mark zur Unterstützung Itcwilligt.

Die Stiftskirche stiitumt in ihrer heutigen Gestalt im ganzen aus

di r Mitte lies IS. Jahrhunderts. Ihre erste Gründung fallt iu das
Jahr It.'st. wo Kaiser Otto I. Iiesundcre Hilfe und Schenkung zum
Klosterbau bewilligte. Ktwa U4ö wird lief Neulmu begonnen haben,

der eine stattliche Basilika, ein Schill mit zweimal zu ei Sauleu mit

Wiirfclkapitellen zwischen rechteckigen Pfeilern, davor eine breite Vor-

halle, llachgedeckte» tjiicrschiff und ('hnr<|iiadrat mit A|>»i*. in dem
Niinlllügel ih-s Quer-chllTe» eine weitere Apsis, ül>er der Vierung eine

Kuppel, ergab. Iti* in die Mitte de» ijucrsi-hiftc* zog »ich eine stattliche

Krypta auf Säulen, ganz ähnlich der des Qucdliuburgcr Domes, dem
ulMTliaupt die ganze Anlage stark verwandt ist. In den Maßen stimmt
sie merkwürdig genau mit der etwas jüngeren Goslarer Neuwerkskirche
überein. Die westliche V orhalle wurde unmittelbar nach dein Neubau
durch einen stattlichen Turmbau verdrangt, der. iu voller Brette der
Kirche vorgelagert, einen Qiierban mit zwei Spitzen gebildet IiiiIm-ii

dürfte, etwa wie dies in Gandersheim die Stiftskirche «wlcr die

Königslutterer Kirche zeigen.

Furchtbare Urämie, insbesondere einer im .fahre 121:1. haben
Kirche und Kloster heimgesucht. Aus diesem retteten sich nur die

I lochniaucm der Kirche und der östliche Teil; Kuppel. I.aiiu'schiff

und Türine wurden gänzlich verwüstet, »n daß man sogar alle Säuleu
de» Schiff.-» bis auf zwei, die eben noch tnigffihig geblieben waren,
durch rechteckige Pfeiler ersetzen mußte. Diese Herstellung erfolgte

iu den rnhesten Formen, die weif primitiver erschienen als die

alteren, so daß man die Kirche in ihrem Wcstteile — nach Dr. Hickcll

— stets ab ein uraltes Kaliwerk ansah, in dessen Sudarkade merk-
würdigerweise zwei schwere Säuleu mit V url'elkapitelleti auftraten,

wahrend sonst die liogeli auf rohen Pfeilern ruhten. Die Zwicket
der Kuppel wurden bis auf den untersten kleinen I liegen vernichtet,

so daß die Vierung nachher als flachgcilivkt mit abgestumpften Kcken
erschien, wahrend die Kckuuskrugungcn ursprünglich aus jir drei

iiberkrng>'iiden Hogcti, die in» ri-gclmaUigc Achteck führten, be-

standen.

Die Ausstattung der Kirche war verschiedentlich zerstört und
zuletzt lehr dürftig, meist, wie Orgel, Kanzel und Altar, "lein

Ziehorienstil des beginnenden IS. Jahrhunderts ungehörig, sonst dem
IT. Jahrhundert : der südliche Quer», hitfimu ist zum Kapitelraum für

die Stift »dainen angeschnitten und die Dogenstellung des SüibchilTe»

ist ilurch eine lange vcrgluste Kmporc mit den Sitzen der Damen völlig

Verdeckt. Die Strukturteile wan n mit Ausnahme de» bekannten reiz-

vollen östlichen 'feil» und der Krypta stark beschädigt, die Vicrungs-

iHigen und Pfeiler gerissen und Kin»tnrz drohend, die Wand des. nörd-
lichen Seitenschiffe» war ausgewichen und der Hoden ringsum »o an-

gewachsen, daß die Kirche tief in iler Nässe lag; der mehrfach erhöhte

Fußboden verdeckte die Hasen der Stützen, die westliche Vorhalle war
vermauert. Der Kreuzgang war im U. Jahrhundert dürftig erneuert

unter Itenutzung der romanischen Niulcheu und Zugabe ziemlich

rohen Maßwerks; s|iätere \nliiguug von Schrügpfcilcni erforderte die

Haufälligkeit diese» Teils im 15. Jahrhundert, wo ein dürftiger IMter-

bau zugefügt wurde.

S uUTe »ich ,|ie Herstellung zunächst auf die ilesserung der

zerstörten Strukturteile richten; di« Vierungspfeiler und Hilgen nehst

Zwickeln wurden ganz erneuert, eine neue halbkugelige Kup|tcl mit

einem einfachen vierseitigen Holzturni darüber errichtet ; die zwei lebeten

Säulen des SüiUclüfles mußten wegen völliger Zerstörung' er-etzt. die

Westvorhalle wieder ausgebrochen und ihn' verbraniiteii Kcksaulchcu

und Gnrtbogen neu hergestellt werden. Vor allem idier Werde der Fuß

•he in Fisehbeck a. d. Wencr.
boden der Kirche und Vorfalle auf die ursprüngliche Tiefe g nkt und

ein breiter I^iftgraben mit Fnttcrmaucr und Brücke vor dem N'ord-

portal um da» Ganze geführt. Kitt Versuch, der sich glänzend 1,,-.

währte, den alten Stckol wieder ganz freilegte und die durchnäßte

Krv|ita völlig ent wasserte. Dies wird zur Nnchahinung lelihaft top*
fiihlcu gegenülier dem Itclicbtcn stetigen Krliöhen der Fußboden alter

Kirchen. Die bisherige Ausstattung wurde nach Möglichkeit bei-

behalten, das alle Stuhlwerk nur verbreitert, die Kiupnrc der Stift—

damen dagegen /urückgeriiekt, so daß die ltogen»telhmg der Südseite

wieder völlig frei wurde, und jedesmal iu die Doyen ein dreiseitiger

offener Hulknn vorgeturnt, dessen Hrüstiitig die \\ appen der deniialigeu

Stiftsdamen »chmüekeu. Da» sieht höchst malerisch aus und beein-

trächtigt nirgends die srroße Architektur. Auch ein Versuch, der

wohl als gelungen zu bezeichnen i»t.

Die Aiismalung des ganzen KauitM-s wurde dun h den Professor

Herni. Schaper iu Hannover l-ewirkt: fa»t ausschließlich iu roten und

schwarzen Tönen von vortrefflich einheitlicher und stimuiungnolbf

Wirkung, Die Ap»i» sihuiückt ein t'liri»tus iu der Mandurla mir

Kugeln in reichcreu Fartien und mit Anwendung; von Gold. l>er Full-

boden der Vorhalle ist iu einfachen llandmu-teru au» gellien und

roten Baoküteiuen mit Sand»teinfrie»en lierire.tellt. Im Äußeren i»t

nur ihr uönlliche QtiemekNMebel, der heral>i£estürzt war. in be>

scheidiiter Archileklur im Stile der IMacite erneuert; uulh-nleiu
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-u\A dlfl Fenster dos uurdlichcn Qinrr~< liitli -, llw im ls. Jahrhundert

in ungefügster Webe verbreitert wann, im Anschluß an die ursprüng-

lichen Teile, mir etwas vergrößert, w H»derhorgo«tellt.

Diese Arbeiten erfolgten unter Leitung und nach ileu Plänen des

('nterzeichueteu. Die Konten betrugen einschließlich der neucu
Zentralheizung (Xiederilruckiiainpf . neuer Fenster und des ticstühl-

umlaiue» etwa 7H<0H Mark.

Hannover, hu SeptemlaT l'.KM. Prof. Dr. Alhrccbt ll)iii|>t.

Hüuser in Dürnbach im Elsaß.
Nach Aufnahmen von K, Schimpf iu Straßburg uuil ü. Künlvk in Stettin.

l'utv.r den mit mittelalterlichen Itaudcukmalcrn noch reich aus-
gestatteten Orten de» F.lsaß nimmt da« Vugcscnstädtchcu Dürnbach
eine hervorragende Stelle ein. Vier Turtilrtuc aus gotischer Zeit

lliiokiereu malerisch die alte Stadtmauer. Am Fuße de» Kammes
gelegen, überragt von hoher Schlnßruinc, malmt uns die Stallt

gebieterisch an alte Zeiten, und heilige Shell erfüllt, uns. wenn wir

solch eine Statte hetreten, wo da* kraft- und kuuslvollo Wirken iler

alten Meister HW ihntllche Spuren hinterlassen hat. Die alten

(fielM-Ktrotjteuileu Straßen und liäßchcn. die Hofe, Wiukclchcn und

gewinnen, hat zu der erwähnten FenMerveranilerunjc im Sockel-

tiiauervverk ((efiihrt. Da» Innere dos Ihiow-s dielet . nachdem die

eheiuala sichtbaren llolzdcckcn gleichzeitig mit der Zerstörung llw

In ite iL' ii Kenslererker» überrohrt uuil verputzt wurden, nicht*

beachtenswertes mehr. Das Dach i»t jetzt mit Ihberschwänzeu als

Schindchlach mit der häutig vorkommenden, alier unTnrteilhatten

Kindeckungaurt der durchgehenden senkrechten Fügen, also ohne

Verbund hergestellt, wie da» Heispiel, Add. tf, im mittleren Teil des

Di. In-, erkeuneu Iii Ur . Die allen Häuser sind sore»! immer dop|»olt

Ädb. ii.

Wohnhaua in Sambach Im Unter*l»aB.

Plätze, noch stehen sie unberührt vom frevlerisohctj Vorgehen des

ueiizeitigeu liiverstaude»: Kein -luiohtnodorner- Neiidau oder gar ein

Hache» Dach stören da» Auge. Beispiele rechter Volkskunst sind es,

die wir nun au WIM vorüberziehen la»sen wollen. Die Abbildungen I.

.'• und (I stellen ein in fränkischer Bauweise im Jahre Hiss errichtete*

llürgcrvtolmltiius dar. Die Leiden auf der Abbildung I vorhandenen
uud mit AuUenlüdeu versehenen Fenster de» llauptgc»ohosses haben
Mitte der 70er Jahn- des vorigen Jahrhunderts einen drcifenslrig'U

sogenannten fränkischen F.rfcer verdrängt. Nach vorhandenen spuren
und den AtigaU'ii eines) alten Hausbewohners ist jene FViistorgruppe

ilu Hilde wiederhergestellt, (vgl. Aldi. ö). Die aiLs schwur/.eii und
rulen Strichen bestehende Piitzbctualnug ist nur stückweise ihm Ii

erhalten. Da* Fach werk i»t aus ICichcnholz und hervorragend schon

zusammcugcaH leitet. Im Dachboden icl»assi«eh „Huhne", auch .Kasten-

genannt) »ind die Kehldalken durch Pfosten gestützt, die mittels

Kiegclfachwerk verdunden sind und die Dachziiiimer der Leiden

I Hebel senkrecht liegTemen. In dem massiv aufgeführten ICnlgisschoU

sind erst nticli Fertigstellung des lliui.se» Fenster an der Straßcn-

front entstanden i»gl. Abb. I). au deren Stellen jedenfalls zwei

kleinere Kellerluken nach \rt der au der IJing»»eile hctiudliclicu,

gesessen hatten. Das lieilürfnis, au» dem ursprünglich als Keller

Hiigelegten l iiterges«'hii|5 Wohnräume nach der Straße hin zu

gedeckt. Du« Spliiswlai h ohne Hinhalten de» durchuu» nötigen Vor-

hände» i»t der allen ltuu«ei»e fremd, Verfasser hat daher auch

•lie F.inzcichnung eines Di ippoli lache» tur richtiger gehalten.

In AM). 3 begegnen wir der hier häutigen Krschcinung, auf einem
Dach dreierlei Dacli»teiuar1eii vereinigt zu linden: Au» der F.nt-

»tchuugszeil das Mönch-Nonncn-Dach, iu den oberen Teilen und am
First erhalten. Dich »iud die Mönche langst verschwunden, ab-

gefullcu. Die Nouuen, inil Kalk verstrichen, bilden allein die

schützende Decke. Iu »p.iteriT Zeit, vor IX) bis II») Jahren, liesmrte

man Hat und deckte nun not llidcrschwnuzcn auf Schindeln, das

ist jetzt der mittler«' Dachteil: und iu unserer Zeit hat leider auch
der inodMM Falzziegel FUligang gefunden und macht sich in den
unteren Schichten de» Duelle», der Flache über dem Spurren-

iiulM-liiehliiig. breit. Zum Schluß sei noch auf Abb. 4 hingewiesen,

auf einen kecken liiebel, den schon mancher vorüberziehende Zeichner
seinem Skizzenbuchc einverleibt hat. Diu rechte Fenster im Ober-

geschoß zeigt noch die alte Huteeii.s4-heibcittcrgb.sMng. Das anfgi-

trageiie Haus, Abb. 1, 5 und tl. der r>ki-r\orbau auf Abb. 2 und
da» zulelzt besprochene Hau» (Abb. 4) legen dein aufmerksamen
Ih-schaucr die Vermutung nahe, daß ein und dorscll*- Meister ihr

lirhaner gewesen s, j.

Stettin. hnuigk.
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Von dem WlederheratelluiigHtMu des Magdeburger Domes 1826 bis ls:U.
(Schluß.)

klebte it unterhalb der Feiistcrbrüstuugeu wenig vorspringend.. V.i--

Ingrn ohne Vorhand vor ilic Mauer. iiiul im der Südseite sieht hwji

(inrton «Ii
1* I >inu|>r<*4li^ci*rlisii das alte rumänisch--

Nickclgcsiins aus Hohlkehle und Itumlstkli

An ilrin Ilm Im. hin <l<r Domkirchc hat sowohl auf der N..rd-

als auch auf der Südseite die Dachgalerichrflstuiig iu»l «las llaupt-

g.-sitns aligctrngc» iihiI wi.sder aufgebaut worden Müssen, mitl zwur
ist man hierbei »i verfuhren, « Im IS man 1 1 Bauteil.- auf ili-r Nord-
seite vollständig im> neuen Steinen borgi-stcllt hat. während alle

nu ll lirum hluircn Stücke von beiden Seiten auf der durch andere
riamti'ii teilweise verdeckten Südseite zusammengebracht worden bind.

Auf den Umgängen sind neue Fußhodenplatteu auf die alte» gelegt

worden, iiiul merkwürdigerweise hat man sich nicht gescheut, die

llöstcn «ler Brüstungen deshalb unten um li Zoll zu kürzen, wodurch
.las etwas gedrückte Verhältnis entstanden ist,

üa»z besonders verwittert waren die großen Strebepfeiler, in

Irren Innerem, einfach uns dem St« in herausgearbeitet. AhfallrÖhreu

las Wkmit von .lein Hauptdach herunterführteii. Ks war veranschlagt,

die Strebepfeiler, soweit erforderlich, abzutragen und neu aufzubauen.
Das »ante man jedoch nielit, sonder» umkleidete sie in den ver-

witterten Teilen mit zusuiiimt-iigcuiikcrteii grollen Siindstcinplnttcn.

naeh.leiu zuvor in die steinerne« Abfidlröhre» kupferne hineingesteckt

waren. Dies«' Kinriehtuug hat »c-uci-dings wieder zu argen l'n-

znträglichkcitcn geführt, so dall man sieh zur Anbringung von
\Viiss4-r»|N ieni an Stelle der Abfallröhre» entschlossen hat.

Die zehn mit reichem Blcmlmaßncrk geziortcu (iiehel auf dem
nördlichen Seitenschiff sind bis auf einen vollständig erneuert.

I berrascheuderweise wäre» die meisten Krabben noch brauchbar
und sind auch mit einem Fußstiick aus den alten tüebeln ausgestemmt
und in die neuen eingesetzt wonlen. Das (iesiins an diesem Seiten-

schiff mußte gänzlich erneuert werden: tun den elf Wasserskiern
siu.l neuu Stück neu. wahrend die (.aloricbrustung, die Fialen usw.
mir gründlich iustaudgosetzt zu werden brauchten. Die (iiebel auf
«lein südliche» Seitenschiff waren in ruh mit Bruchsteine» uus-

gemauertem Fach werk geschlossen und mit Hrettern verschalt. Nach
dein Anschlage bestund die Absicht, liier dieselben reichen (iielnd

wie auf der Xurdseite mit (ialcricbrüstuug, Fialen usw. aufzufuhreu.

Je weiter jedoch der Hau torsehritt, desto mehr stellte sich die

Unzulänglichkeit der Anschläge heraus und damit, die Notwendigkeit,
zu spare», wo .lies nur immer angängig erschien: denn eine l'hcr-

sehreitung der zur Verfügung gestellten reichen Mittel mußte unter
allen Cnistitu.lc» tcnnic.icu werden. Sn sind denn ilie (iiebel nach
dem V orbild der Krcuzschiflsgichel in der einfachen Weise hergestellt

worden, wie wir sie heute sehen. Die Mam-ru dahinter sind in

Zi.-gelsteincu ausgeführt und wan-u ursprünglich mit Ölfarbe «ind-
stoinurtig gestrichen. Diese zehn tliebel sind also ganz und
gar eine Zutat des Wie.lorherstcllungsl.nuos.

Auf der Nordseite sind nueli die beiden Standbilder neben dem
westlichen Portal, der heilige Mauritius und die heilige Katharina,
samt Kragsteinen und Baldachinen erneuert, und endlich war hier

das untere tjmi.lcrmauerw erk bis zu deu Fonstcru außerordentlich
schlecht und mußte abgestemmt und neu aufgemauert' werden, bei
dieser <ö-legonlieit nun linde! sieh in dem Hovisionsunschlage folgende
höchst interessante Bemerkung: .die unter den Fcnsterbrüstungeu
mir um 11 Zoll vorspringenden Streliepfeilor waren, wahrscheinlich
infolge einer \ eräiulorung des Hau planes, gar nicht, mit der Mauer
vertuinden. soudern nur vorgeklebt und droheten nbzuklaffeti". Ks
ist zweifellos richtig, dal! dieser l instand eine Änderung 'Ics Bau-
pluuis. bedeutet, und i-s lassen sich nun schon mit voller .Sicherheit

zwei wesentlich» AndeniiitK-ii nachweise^ welche der ursprüuülithe
llauplan der Domkirehe erfahren hat, als der Hau noch in den ersten

Anfangen war. Nach dem ursprünglichen, echt romanischen Bau-
plan ist der Chor mit einem Kranz vou fünf halbkreisförmigen
Kapellen angelegt. Die Kupelleu zeigeu im Inneren noch heute bis

zur Höhe der Feiisterbriistuugen den halbkreisförmigen (.rumlriU.

Zu diesem Plane gehören im l,aughause die alten tirundinaueru.
welche tor zwei Jahren «el.(,'eutlich .Iis- Halles der lleizgange unter
dem DiuiifuUboilf» aufgedeckt wonle» siinl uml welche beweisen.
lall das |jini;|iaiis urspriinglicli nach gebundeueni roliialiiseheu

System entworfen war ivernl. deu GnnelriU des Donn-s im Jahrg. l'Mrl

der Itciikmalpflege, S. Der erste abgeänderte, auch n.M'h roma-
nische Haiiplau erweitert das Langhaus, lallt die schon angelegten
tirundiiiaui-rn li.-xen und legt daneben neue an. Nach diesem Plan
ist die nördliche l mfus-um^waiid bis an die Fensterlirüstungen.

je.lu.-h ohne die V orlagen der Strebepfeiler und die südliche Wand
bis tiberkante des alten romanischen So. kelgesimses ausgeführt. Nun
kommt d.-r erste gotische Mi.umeisler uml ändert den Bauplan nach
seiner neuen Bauweise zum zweitenmal um. Die fertigen Bauteile

behalt er bei und l.kst die nör.llicl.e I nifas-ungswand ton der

Kensterbrüstiiu^. dir südliche schon mihi S.rk.'lg.'sims au in Strebe-

pfeiler auf. Da auf der Nordseite die Starke der vorhandenen Wand
für den Vorspruug seiner Strebepfeiler nicht vollständig ausreichte.

zwischen den Strebepfeilern nicht hinten an

der aufgehende» Wand, sondern vom hii

der Vorderkante der alten in gU'icliuialli;.

r

Stärke durchgeführten Sockeltnauer entlnu;--

laufen (Abb. «}.

An den beiden lliiupttürmen wan-u

die Schaden, welche die Zeit, die Kintlu—

der Wittemug und feindliche ( lese Ii..,«-

hervorgerufen hatten, ganz lws.in.lers gr.Kj

Aber als der Hau »..weit gediehen »jh.

w urde die Notwendigkeit, an den >. r-

anscblagteii Hausumineu zu sparen, imia>r

dringender, und «uhreu.l ursprünglich f.i-

beide Türme zusammen nl. CHI» Taler iu

Aussicht geuouimen waren , sind mir

Wim»» Taler verbraucht worden, im nur

einiges anzuführen, so fehlto au .Inn

nördlichen Turme und fehlt noch
der oliere Abschluß der Kreuzblume. Von einem auf dem Ikn^u

gefundenen Kuopf ließ sich nicht genau feststellen, ob er hirrh-r

gehörte, und so ist diese Krgäiiy.uiig ganz fortgela.sseii. Im iilint.ii

ist, die sehr schadhafte Kreuzblume grüudlieh mit Eisen befoli.-

worden. An detns.-lben Turme fehlten auf der obersten laltn-

sielKMi Fialen, an dem obersten tiesims mußten acht WasM-rsj>i.r

erneuert »erden. Au dem Achteck auf der mittleren t.alerie fehlt«

n

von dem t iehinder M Fuß und ein Teil der Fialen usw. Ahnli. l.

jammertoll suh natürlich der südliche Turin aus. Wege» der viel, u

Risse, welche die Westansicht, tuiuietitlicli aber der südlich.- Turin

zeigte, sollte ein starkes eisernes Band beide Türme iiud den Zwis. li. ii-

bau umfassen und ein zweiter Anker in dem vierten. tlc-M-huli ilm

den einen Turin gelegt werden. Beide Anker hal«-u sich dunu i"-l

der Ausführung als entliehiiicb erwiese». Bekanntlich fehlt auf

südlicheu llaü|)tturui die Kis'uzblinne. und zwar ist sie nach .In

riierliefcniug Kstl von Tillv heriintergeschossen wurden, wiihftr-1

daneben die Ansicht auftritt, sie »ei niemals vorhanden gewen-n

Sehr eingehende Krhebiiugen sind nun über die Frage wige»v|ii

worden, ob der Turm iu seiner unvolletideleu tiestall zu lx.-lav.-_

sei oder nicht.

In einem .Pronienioria- vom -1. Marz l\fJ sagt zunächst derK.--

gierungs- uud l!auri|t Clemens, er habe im Jahre 1 7it-"> (Hier IM in

seinem „Studio* die Kreuzblume gi-zet. hiiet. sie sei .Initials ui«'h i-it

größeren Hälfte torhandeu gew.-seu und mit anderen Merkwürdig-

keiten im Chor des Domes aufbewahrt wonlt n, I'Imt ihren .spateni.

Verbleib hntH- sich nicht» ermitteln lassen. Wahrw-heiulicli sei

in der Franzosenzeit der großen Steininasse weg.-n einem linb-ii. li-

tigeu r Kiitrepreiieur- zum Kpfer gefallen. Hiernach erscheint

nicht mehr zweifelhaft, daß der südliche Turin einst eine krew
blume gehabt hat. Sodann iH-handelt der damalige kouiiuamli.'rea'l.

(ieneral die Frage in einem nusführlicheu (Intachten und erklär'

lüe Möglichkeit, daß Tillv die Kre.izblume heruiit. rges.-liossen

. Auf «irund dieses C.utachtens schlug .l. r <•«•!,

v. Klewitz dem Könige vor, daß .der lx-».-h.-..lig;.-

Schaft als historisches Denkmal, ganz so wie er ist.

und nicht mit einer Krolle zu versehen sei-. In diesem

schied der Köuig.

Die Cberliefcruug ist damit alx-r »och keineswegs zur ges.hi<ht-

liche» Wahrheit geworden. Ii» gibt vielmehr uncli Wiggi-rt u:il

Brandt alte Münze» aus .Iit Zeit vor der Tillysoh.cn llelageruug. au'

welcheu der Turm ohue Kreuzblume durgestellt ist, und hemul.-r-

geschosseu, im wahren Sinne des Wortes, kann sie auch nicht sein:

denn dann hätte schwerlich ein so großes Stück uoch zu CIciiH-n«

Zeiten im hohen Chore gezeigt werden können. Am natürlichst'!!

erscheint die Annahme, daß die Kreuzblume schon lange tor Itv!.

sei es infolge natürlicher Verwitterung, sei es durch feindlich.'

schösse «der auch durch Blitzsc hlag — es gibt nämlich ein-- N».h-

ri. ht vom Jahn- l.'4lt, wonach .das Wetter in den .Thum' gc*clil»it. ii-

die Hosen abgeworfen und merklichen Schade» getan" —, ik-nirtig

beschädigt gewesen ist. daß sie, um Ijiheil zu terhüten. hat ut.-

geuoinuieu werden niiissen. I n.l das ist iu einer Zeit gtsohulii'U

w.-l.-he weder die nötigen Mittel, noch das Be«lürlhis hatte, il-ti

Schaden wieder miszubestM-n».

Auch an dem MittelgetMinle /wischen beiden Tünnen ist nni

großi-r Sparsamkeit vorgegangen worden. Hier ist eine Aniiierkua;

iu dem Kevisioiisauschlage Ix-snwlers beiii.-rketistvect, «eiche lautet:
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.Nachdem mehrere gleich beim Atifang de* Baut! gemachte Ver-

suche sich durch mehrjährige Krfahrung ul« ausführbar un<l dauer-

haft bewährt hatten. >n sind die aufgewitterten Gliederungen in den
Leibungen der Tllrhalle. iIit .scheinbaren Durchbrechung im « • it-1 n-

1

darüber um) denen in >1f ri ITcilcrfüllung soweit es zulässig, il. Ii.

soweit keine mutwillige Beschädigung zu befürchten, »"«eil der

Stein nicht (tanz der Witterung exponiert unil im Keru noch fest

war. mit iloinonzciiient ülicrzogcu un<l demnächst das (ianzr mit

einer Auflösung von Zement und Vitriol angestrichen, wodurch
• in' g in/ di-iii Sandstein ähnliche Farbe entstünden". Die Folgen
dieses inerkw lirdigen Versuche, zeigen sich in unseren Tagen nur zu
deutlich: iu dem reichen Uiohel über dem Türbogen blättert alle»

ab, unil die feinen iu dem Spil/.lHigen und dem (iieliel entlang-

laufenden ülumcufricsc zerfallen Iwi der leisesten Berührung zu
Staub. V.- stellt leider zu befürchten, dwU die eigentümliche An-
striehamethode auch anderweitig zur Anwendung gekommen ist,

z. II. iu dem herrlichen Kreuzgaug de* Klosters l*. L. Krauen in

Magdeburg. Hier verwittern neucrilings die Sandsteinwerke in den
äu ften-n Selm Ilten in iiiiiYh! lein ler Weise, ohne daß mau bisher eine

ausreichende Krklärung für diese Erscheinung hatte.

Hat Zutat des Wicderlierstellungsbaues ist die mit ilin-r Im-
rahmung in den Hiebel des .Mittelbaue-, eingepaßte l'hr. welche auch
Zifferiiiatter nach Norden und Süden an den beiden Türmen erhalten

hat. Die Stelle, wo die alte I hr ihren Platz hatte, ist noch beute

auf der Nordseite im zweiten tlcsehnß de« Turme* zu sehen.

Die Figur vor dem MittelpfiellH zwischen den beiden westlichen

Kingtingstiirrn, welcher Hunde und Anne und ein Füll fehlten, be-

zeichnet Koch in seiner Beschreibung des Dome» vom Jahre Mfi
als eine heilige Katharina, der Kostenanschlag de» Wicderhcrstellungs-

bauos als Mutter Maria oder eine andere Heilige, und »chlicülicli

ist nach dem Hevisiunsaiischlagc ein Kaiser Otto I. daraus geworden,

»eil mau angeblich bei näherer Untersuchung die Figur als eine

männliche erkannte, weil man die Krön-, welche sie tragt, als eine

Kaiserkrone deutete und weil sich Schließlich an der eiuen Seite des

Hauptes ein ornamentaler Ansatz fand, der als die Kndigung eines

Szepters angesehen wurde Sehr lieweiskräftig scheinen niete Gründe
nicht zu Min,

Auch Iii Herstellung des Inneren hat die grollte Sparsamkeit

gewaltet, es ist die verhältnismäßig geringe Summe von nur .'12 000

Talern aufgewendet wurden. Von den (icwülben. Wänden, Weilern.

StUMD mit IhKn Kapitellen ist die weiße Tünche sorgfältig entfernt

«orden. Die Suuilsteimpiadeni waren allenthalben verwittert, be-

sonders stark über den Arkadenbtigen des Ijuighauses bi» an die

lluchschiffsfenstor. Hier hat man die l^uadertlachen nicht erneuert,

sondern durch Gipsputz ersetzt.

Der Fußboden bestand aus la*ichcustcincn. I iipsestrich und llobr-

klap|Man Tiber einzelnen Grüften. Die l>-ichi-tisteine sind im Kreuz-

gang aufgestellt. ,lie ( irabkauiuierii entweder mit Knie und Schutt

verfiillt «Hier überwölbt, und alsdann ist der heute vorhandene Platten

Itelag aus Sandstein hergestellt worden. Hei dieser Gelegenheit wurde
eine Anzahl von Krzbischofgriiberu aufgefleckt. Die gefundenen
( iegenstiinde : Kelche, l'atenen. Hinge. Schuhe MW. sind abgezeichnet

und alsdann an ihren Ort zurückgebracht worden. Die Abzeichnungen
Huden sich in dein Diunwcrk von Clemens, Mellin und Kosentlml.

UM Platz für das damals neu aufgestellte Kirehetigestrihl zu

schaffen, mußten zuvor .die unregelmäßig aufgestellten kastenähn-

liehen, weiß und gelb angestrichenen unförmlichen Stühle. Fenster-

logen und Kmporkirehen sowie auch der aus den letzten Jahren

des IT. Jahrhunderts stammende haiisähnlichc Doinherrustuhl hin-

genommen werden*. Auch die sechzehm-ekige Kapelle tittos und
und der F.dith wurde damals aus dem Kirchenschiff iu die eine Chor,

kapellc versetzt. Ferner ist das alte i irgelgehause durch ein neues

ersetzt und dabei auch an Stelle der alten verfaulten llulzbrüstnng

vor demselben die steinerne Brüstung auf vorgestreckten Konsolen
hergestellt worden, welche wir noch heute sehen. In den Bogen-

offnuugeu vom Hischnfsgang nach dem t'hor und nach den Krcuz-

si'liiffen sowie auf den Hrüstiingsiiiauern vor den großen Vierungs-

feustern standen damals alte verfaulte hölzerne ( iclnnder. Nach dem
Anschlage sollteti (HtteJhea duri'h steinerne < leländer, auf den er-

wähnten Jirü»tungsiniiucrn unterbrochen durch zierliche Fialen,

ersetzt werden. Dieser Krsatz ist aus Mangel an Mitteln unausge-

führt geblielHui. Aus dem gleichen tim nde und weil es an einem
gel. iirig befähigten Künstler fehlte, ist damals auch die Herstellung

der Kanzel unterblieben. Krst im Jahre 1.K7-J ist diese rückständige

Arbeit von dem Bildhauer Dopmever in Hannover nachgeholt wurden.
Kine merkwürdige Hilfs-

konstruktion, die damals aus-

geführt wurden ist, soll nicht

unerwähnt bleiben: die Grat-

bogvu des an die Vierung
anstoßenden Chorgewölbes
und der darauffolgende guer-

gurt waren derartig verwit-

tert und schadhaft, daß ihn-

Abb. 7.

ti in.]

Abt.. n. Kmeiiemug kaum zu um-
gehen war. Statt dessen hat

man aber, wie der hVvisions-

i.!is. hlag «agt. .starke, gußi-isenie zusammengeschraubte llogen von

eiuejn solchen l'roril untergebracht, daß sie wie zum Stein gehörig

aussehen". (Die Abb. 7 u. H zeigen die auch in dein iiiehrerw ahnten
Dumwerk w iedergegehenen l'mtile dieser Hurte mit den unterge-

brachten eisernen Bögen.:

Schließlich Ist noch ilie Malerei iu der Kriistkapclle zwischen

den beiden Türmen erneuert worden, und zwar angeblieh genau
nach den vorgefundenen Kesten.

Magdeburg. Marius.

Die Stcinzeitgriiber der Uckermark.
Wenn eine Zeitschrift eines ihrer Grenzgebiete anschneidet, wie

es hier in der Denkmalpflege mit den vorgeschichtlichen Denkmälern
geschieht, mögen wohl einige kurze Worte (Iber das Verhältnis beider

lichtete zueinander am l'lat/e sein. Wie .schon gesagt, handelt es

sich um ein angrenzendes Gebiet, womit das lli-stelien von Ih-nih-

ningspillikten bei gleichzeitiger Wcs<-iis\erschie.|etiheit angedeutet ist.

Die enteren liegen iu dein Schutz- und Itlegi'bislürfnis, welches so-

wohl bei den durch ilie heutige Denkmalpflege behandelten Denk-
mälern aus gcsrlüchf lieber Zeit, als auch bei der Hinterlassenschaft

aus vorgeschichtlicher Zeit vorhanden ist. Ist es doch schon vor-

gekommen, daß mau den Hegriff des Denkmals im Sinne der gesetz-

lichen Denkmalpflege auch auf vorgeschichtliche Werke angewandt
hat. Hin diesen, wenn auch nur in besi-hräuktem Maße Schulz

Bewähren zu können, wie es iu der zum gerichtlichen Austrage
gekommenen Angelegenheit Waldliuseni-r Hünengrabes der Fall

war. titnaU hier zeigte sieh aber der große Unterschied zwischen
den durch den amtlichen Denkmalschutz geschützten Denkmälern
und der vnrgeseliiehtlicheii Hinterlassenschaft. Denn das Wafai-

husener tirab war nicht, als vorgeschichtliches Kulturgut au sich

grachfttgt, sondern nur insofern es als ein öffentlich ausgestellter

Oegeiistand der Wissenschaft angesehen wurde. Neuerdings hat sieh

Conweiitz iu einer beachtenswerten IhMikschrift iila-r die Naturdenk-

mäler mit dem Hegriff des Denkmals im Hinblick auf sein Schutz-

bedürfnis und ilie S-hutzverpllichtung besi-hnftigt: auch er begreift

hierunter außer anderen Dingen die auf uns überkommenen Zeugen
v orgesehiihtlicher Kultur. Wenn somit ein enger Zusammenhang
zwischen Denkmalpllege im wetteren. SuM und vorgeschichtlichen

Anlagen und Fundslüi kcn zweifellos besieht . wird man doch die

Pflege der Denkmäler aus gt-srliichtlichcr Zeit nicht unmittelbar auf
vorgeschichtliche Denkmäler übertragen können, vielmehr muß dercu

lwjsondercr Kigenart Rechnung getragen werden, wie es die kürzlich

veröffentlichten Vorschlage Scgers anstreben (vgl. S. '.*> d. Jahrg./.

Was vorgeschichtliche Denkmäler sind, davon einen Begriff zu

geben, ist d.i., hier zu besprechende Buch von Schumann*) recht

geeignet. Die Steinzeitgraber der l'ckermark lind ein gutes Bei-

spiel, um die lieii hhaltigkeit und Konnverseliiisleiiheit auch nur
<4ner einzigen Kliusse um Deiikmälerti, und zwar nur in einein

räumlich eng begrenztem Gebiete und nur während eines einzigen

Kulturubsi'hnittes zu zeigen. Wir treffen da, was die äußere Form
anlangt, nicht nur die ülM-rirdischen Hünengräber an, sondern auch
unter der Krdoltcrtlärhe große und kleine Steinkisten und Flach-

graber ohne Steinschutz nebst rhergaiigsforiiien. Für die Wissen-
schaft sind sie alle gleichwertig; keine, kann entbehrt werden, wenn
nicht das |<j|<| der iiekeriliärkisshen Steinzeit eine elnplindlielie

Linke zeigen soll. Dies sei. auf das eingangs Gesagte zurück-

greifend, erwähnt, weil im Sinne der Itcirlisgcrichtscntsi-hciihiug

üInt das Wahlhusener tirab von den vier uckcriuarkischcn Haupt-
typen wahrscheinlich nur die Hünengräber, keinesfalls wohl die

FlachgrälM-r gi-,chützt wärvn. Was die lte,taltuiig,foruieii anlangt,

so liegt üla-r "Iii" ui'kenuiirkischen Hünengräber keine einzige zu-

verlässige Nachricht vor: sie sind samt und souders ausgeraubt

worden, so daß iu unserer Kenntnis eine empfindliche lalckc klafft,

die man nur mit Hilfe spärlicher entsprechender Funde in anderen
liegenden notdürftig überbrücken kann. In den großen KMcn sind

meist mehren- la-ichen, bis zu sieben an Zahl, beigesetzt gewesen,

welche in der Kegel auf der rechten Seile mit angezogenen Knie, u

*) Die Stcinxeitgräber der l'ckermark. Von Hugo Schumann.
I'reuzlau 1904. A. Mic k, bis S. mit t:i Textabb,. 4<lTaf. und einer
l'bersichtskarte. lieb, l'n-i, IUI Mark.

Digitized by Google



Iii* J>if DeiikniidpfleRe. !'••. OkMm lim.

liegen. Dir kleinen Kisten und die Klachgrühcr enthalten «lagegcii

nur du* Skelett eines Korper«, der gewöhnlich in derselben Iii» kcnden
Stellung I leigesetzt war. jedoch kommen in beiden Arten von Kisten
auch aufrollt sitzende iiutl iti den Kluohgriil»-ni (.'»trinkt liegende

Skelette v..r. In einem Kall)- war das Skelett rot gefärbt. An zwei
Orten wurde die in >I>t Steinzeit seltene la-ichcnverhrriinnng h«-

>>bin-ht«-t. Die lleigalvrn sin,i mannigfaehcr Art: Tongrfi<l.i-. Heile.

Moiücl und Hammer aus Stein. Lanzen und Pfeile, marmorne Arm-
ringe. )-in llalsgohänge ans Tierziihueti. It.-rn-t. iii^. lnini. k, Spinn-

wirtel. .düttesteine nn«l einzelne Ti.-rkiioelion. die wohl als Iher-
rrste ili-r Wegzehrung anzusehen Mini. Dir spärlichen kerauiisehcu

Knu'li- hii» il)-n Hünengräbern «liwn auf \ erwaiidtschnft mit di-r

nordischen Megalithlopforri hin: ilii- Tongcfaß«' der tzrolli'ii Kisten

werden durch die Kugclnmphnn- gekennzeichnet, diejenigen der
kleinen Kisten sind sehr <<infnch und gleichförmig: kleine einhenklig.-

Topfeben und Napfe. In d)-n Klachgrübem lassen sich dr>'i (iruppou
von Tinigcfülion unterscheiden, welche Anklänge an südliche Hei-

*|ii)-|c- aufweisen, iniinli. li an die Sohnurkeramik. den Heruburger
Typus nml )li>- lliindkoramik. Die Klachgraber .-t^lifti also nicht

nur liinsirhtlii-li )lor Slriuumhülliing. «mdem auch »tv«i di r ver-

schiedenen Hiehtnug >l)-r keramischen liezichnngon in «turiii «iegen.

satz zu den Hünen- und Kisfciigriihern. Durch -'im- eingehende
K.rörfcrung )Iit Zeitbestimmung kommt Schumann zu «lein Krgebni».

dall «Iii' Hünengräber, dir grollen uml ili<- kleinen KUlen ia «lirs»-

Hrihenfolgo einander abgelöst haben. Die Flai-hgr-iilx-r gehen g|i-i,|..

zeitig daneben Ufr. und zwar in folgender ItcihcnMge ihrer kera-

mischen liruppcn: S.-liiiurki-ramik ;Zapfeub«-ohcr). jüngere Kn;d-
.Tinplii ir.-ii mit Hornhnrgcr Typus, Anklänge au Haudkemuiik. A:i-

klitiige an l'tijetiliter Typus. Schumann bestätigt also durch seine » IL

ständig und mit Hmuizuiig meist neuer Kunde geführte l"nt)-rsiti Imin

da» vom Interzen-hnolen u«ifn<"r»t«'llt<- Zeitvorhidtnis di-r juinj.-r>ii

Steinzeit. Die grollen- Halft«- «los Hu. Ins i.t d(-r genauen IkWhr.-i-

hung )ler t.riiber und ihrer Itrigaben in alphabt-tiscln-r Ki-ib..;.

(«lue der Kuiiiliirtc »!.-w idun-t. Auf d- n 4ii Tafeln i-iinl .Ii.- i. r .

x-liii-ilen-n (.rf.li.-rl)|ii-u nml dii- iii«-i*1.-ii U)-ijt«l»ni zur Dar»t.-Ilii„ v

jj)-lir.u-lit.

Di-r in Kreisen 'ler vnr);i ,-.i'liiilitliehen l-'<»rsoliuiiR selmn Ymh-i

ridiiulii li l>ekaiijite \ erfass>-r und nii ht minder »ein n|ifer«il!iivt

Verlier und lli'lfer A. Mierk liabeu m. Ii dun li )lievs \\ erk, neki» .

als ein wiehtiKi'r Itaimii-iii für da» Mudiuin «|)*r i-ump;ii»" lii-n >t<-i-

zi-it eine weit nlier die (irenzi-n der r< ki-rniark gehende Bis|.;-nrun;

hat. ein '^rnlSi-s Verdieiisl um die \Hrp«-seliiehle un>eres \'«tirliih.|..

i-rwi>rl«-n. Der hier in ül>rrsirhtlieher Antinlnuiuc darRi-buti-i,-

StudieuMoff si- hert iU.-.-r fleiBi^'en Arheit ihren bleihendeu W,r
als guellenw)-rk für ein.-n wii htig.-a Alisihnitt unserer I "rwit.

Dl. A iinUv.

Vennischtes.
Her grale RAdl*a«kter Im Blldeshelner Dome Sgl. Jahr». 11K)l.

S. T;l il. III. mal Jahrg. 190i». S. uml Vi), ili-s«en \Vie.|i-rh«-r>l'-Hunx

diireh den Bildhauer uml Anliiti-kteu Kuslliurit in llildi-sheiin

kürtlieli vollendet worden i>t, sn|l dem Vernehmen nach jetzt

mit i-lektri»c|ii-iii Lieht aus«istaHet werlen, Die. Neuzeit und die

IleuiitziiU); von tiilx-thüi-hern mit kleiner Schrift fordern wahrend
des abendlichen l«>ttesdieii»tes jetzt mehr Lieht als in früheren

Zeiten, doshalt. Ut es dem Domkapitel nicht zu veraru.-n,

wenn es diesem Verlangen durch Auliriiivniriir von Vniiilarmcji

für eleklrisihe Ih-Ieuchtunu all d.ti l*f<-il<-ni und Wanden sowie
durch hängende <.|nliln Iilliinn ri in ilen lh.gi<n-t«'lluup-u seines

Domes Ki-chnuiiu trügt, DaU al>er der i-hrwlirdi^e llezilo-che |{ad-

lemhler fiir i-l-ktrisches Lieht eingerichtet werden soll, erscheint

in hohem (.'rade liedauerli.-h. Die W achskerzen solh'ii diin h Wachs-
lichter vortüiischeiiil«' tiliLskerzeii ersetzt «erdi-n, und >lns li-liendig

tlackermle und ilnftende h. ry.enln lit soll totem, alicrdin-,;« lie.|U)-m

ein- und auszuschaltendem elektrischen (ili'ihlicht vveiehen. Die

Kent)'nl>el«'uclituiig hat st«-t* etwa» Keierlich» nn>l winl auch jetzt

da noch, wo eine hesoinh-re feierliche uml festliche Wirkung erzielt

worden soll. (M-vorzugt. wi-iin auch alle neuzeitlichen llelcnchtiitig*-

arteu zur \ erfilgiing stehen. In ih r Kilvhe. zumal in einer alten.

iuittelalt.-rli. heii. erscheint sie alier allein am J'latze zu »ein. Die

sich sell.sl verz«-hr«'iiile K.-rze, <la> Svnihol di r > hri-t li«-)i)-ri Liehe,

kann Iiier niemals durch elektrisches l.icln ersetzt werden. In

llihl.-sheiiii handelt es sich alter iiulh-nlem noch um eines der

ctlelsten iK-nkiniiler frühmittelalterlicher Kuu-t. das leider .Inn h tli<>

letzte notwendige Instandsetzung von seinem alten Heiz viel ein-

goliUBt hat. Iii einem kirchlichen Neiiliau. Lei dein mit Recht allen

neuzeitlichen technischen Korlsehrittcn gebühren. Ii-r Spielraum ge-

Iiism-ii wird, vvenlen e|ektri>ihe Lichlerkronen nhlit stdren, eine

Nai'liahinuiig von Wachskerzen wird man hisssor aui h hier vcnm-idcii,

AIkt im llililesheiiuer Dome sollt)- man die elektrische Helciuhtiiiig

nur auf ili«- Stellen beschräiike-i. vki si<- am wenigsten die ernst.-

Stiinniung stört, und ih n alten liadlen. l.lcr sollte man vor den neu-
zeitlichen Krmiigensohaflen KHn z bi-wahren. IVrllniml. "laü mit der

Anbringung elektrischen Lichtes der eben erst wiederhergestellte

l»-uchler Itesser geschont würde mag ja zutretfen, wenn das

Auzüiulen der Wachskerzen in der alten Weise erfolgte; wendet
man aber eine die einzelnen Lichter verbindende Zündschnur an.

wie es bei kostbaren uml idm-Ii leichter zu beschädigenden Kri»lall-

kron.-ii geschieht, dann erscheint auch dieser t.nind hinfällig, und
nichts hindert alsdann, «Ii.- Ih-Ieuchtungsart bei dem Hadloiiohter b. i-

zubehaltcn. die Hischof llezilo dafür l>i-stimmt hat und die fast

Um Jahn- hindurch das 1 1 ib I i-slo-i nu r '.ofteshaus bei den groUeu
Kesti'U erlelD-htet bat. Das ll.-is|iiel des alten Aachener ICu.ileUi'hters.

der. wi«- uns versichert wird, durch die Anbringung elektrischen

Lichtes und die iiuw-rinciillichcii Ij-itnu^s. Iiuiiri vollittaiidig v. r-

ilorlu-n ist. sollle mau siih )|otb zur Warnung dieueu lassen. Seh.

Klae Frstsehrin au» AnlaB der lOJihrl^en Ktiftnna>fplerdm Yairt*

Hader Xuseain» hat der \ »rstiind «ler Miiseuinsg.wllx haft in Hauen
i. V. herausgegeben. Die Schritt enthüll eine Anzahl ortsgu-clüchllirla-r

und W issens, hallln her Iteitrüge neben der Knt*Miuns*«es«;|iiclite de»
Museum^ und am SrhluU die Satzungen und das Mitgli.-.lerverzi'icliuis

• ler Museiimsge>»'llsehatt- Der l'r. is der im Verlage von Ad. I»hliiaim

in l'hnien . r-. liieneiien Schrift beträgt 1 Mark.

Ellas Holl Ton Aagxbnrg aai Bau de» Korflmtllehea 8rUi»»t

In Naloz ist der Titel einer Verört'entlichiiug. iUc der b«-stc k-:cw.-

des Mainzer >chlos«<-<, lloinkajntnlar Dr. Kriclrich Schneider im

letzten l >kloh<-rhcfto .ler Zeitsehritt für liauwesen Itcrlin, \V. Knei

il. Sohn) bringt. Wir machen au dieser Stelle besonders aul .Iii

beileutsaiiieii l'orscbuiigsergcbiiis.se Schneiders aufmerksam, td.li

.Ionen die Mitarbeit Klins Holls am Mainz. r Schhi»»«- k»«mi zu l.,-

zwi-ifeln M-in dürfte.

Harzer Farawcrkbaotea. In Krganxung des in «h-n Nuuniu-ru II

und 12 ili)--J-r /a-itselirift verbffeiitlu-hten Aufsatzes .Harzer K:i. 1

werkliKtiteu* sei noch naehg.'triig.-a , dall dir Abbildungen 1 uml !

auf Seit)- sj »imie 2ii bis :m auf Seite !<4 aus der reichen Ski«.-i

sammluug des Malers und .Si hritUl.-ller» Sch w i n d ruz heim in l)nu>

bürg stammen. Ss hwiinlrazheim hat tms )liese Abbil.liuigeii in I«

reitvvilhgsfer Weise zur Verfügung gestellt und für die Vervi-lt-il'i-

gung in Keil.-rz.-ichnuiig Iwnrbeit«-!.

Heinrich Hauermaan f. Der verdienstvolle (.runder uml L-h-r

lies Kieiisbnrger Kuiistg)-wcrl»-nnisenins uml der l'lensbiirg.r Kur.--

gewerbliclii-n Ai'«talt ist am 4. «I. M. im n.t. Ij-bensjalire eiit.s« liUf.i.

S-ine Verdienste um das Kntstelien und die LntwickluDg bei.l.r n

Wechselwirkung niiteinaiuli-r siebenden Anstalten sind im Zontrslblsv

der Ihiuverwaltiuig Jahrg. fs;a;. S. u. sowie in der Zritsclinfl

für ltauweseii !!«•:{. S. f>4!), III. ."t" lül gewürdigt wor.h-11. Siiiienuaiiu-

Tütigk.-it hat »ich nicht auf die Sammlung der alten Kua»tatlnit-i,

Ss hleswig Holsteins und die lU-leluing ihr«-r W ertschätzung I m-s. I.rankr

Kr ist vielmehr mit einer der ersten gewesen, di-r ans .-iu^ic-

Krkenntnis auf die Wii-d<-ranknU|tfung an db- verloren gegatii'ii-

I berlieferung und an die Kigenart «ler alten Volkskunst als das <-miv

Heilmittel für die tlew iiiinoig einer neuen volkstümlichen Knust Inn

gewiesen und diesen tirunilsiitz durch die eigene künstlerische Tätig-

keit bekräftigt hat. Ks ist ihm nur noch kurze Zeit vergönnt

w. sen. seine S. lmiifungen nach der im verflossenen .1 )( 1 1
r,- erfolgt'-:

KrotTuung «los u.-to ii Kunstg.'vverlteinuseunisb.-iues zw Kiensburg iir.M

günstigeren llodingiingen hinsichtlich der zur Verfügung gi-sti-lii.i

Uaiiiiiliebkeiti u und I lilfsiuitti-l vM-iter auszubauen. Aus dii-s.-r A ri «rit

hat ihn der jähe Tod herausgerissen. Sein«- W erke und M-in strel.-i

vverib-n aber sein l/-ben übenlaui-rn. uml es wir.1 ein lei.-ht.-s sein, »ir

dem von ihm gewii-senen W'i-ge lortzusehri iten. So hat S»ueniM--i

ja auch nach guter alt.l.-utsch.-r Sitte die Iteg.-isteruiig für das. n;.-

ihu sein giiuz.-s L-beii erfüllte, in «las Herz seines S»lin«-s .-mgenlkiwr

uml ihn dazu erzogen, an seinein Werke weiterzuarbeiten. Hi.-n "

legt die Arheit des Dr. Krust Saui iiuaim nb«-r die .initlelalterlii -In i

Tauf-teiiie Schleswig- llolsioiiis*, deren Ib-sprishung in i-iin-r

niichsieii Nui -rit « rfolg.-!! wird, Zeugnis ab. K. Mülilke

Inhalt: I>-r «f.i.fi. Ing r..r H.-i.»m.l t .l).-g- in M.Oi« «... in. iui«l ;T s- r

l....ilH-r - Di., HVrsU-lhiug .1. r stlfi.klr.-l,.- Ii. F>.rhb<-ck ». .1. »

W

lUnacr id llAinbsrh im KtsiiU Vitn .U-n. \V"i«-ÜL'rlw'rsl*'lliinis)li«u .1« ihflc

bnrerr Ito.nes isjc bi* isn - si-h5itlt| - 1)0- Hi.-iiir.-tlgnU.iT .Inr l'«-k«mi»rl -

V'.-rinisr Ii Wi.-.t.'rlM-rsl. Uiiiiie .!i-s git.tl<<ti Its.ll.-arhtrT« im Hil.S.-«K-.lni"

lK.i.11.-. F.-ktsoliritt i.ii» Ai.lnt tl.-r I" jitltn^.-.. StifOinKsfei^r «le* Vi.fUMi'le

Musi-oin* tu I'Ihii.-ii. l-^lii.» H-.ll it.i* Augnltiirir »tu Hs.i «!••» KarfiirsUirl^-.

Hi-lili,«.., '.e Vhit.iir Hiirr.-r Fn«liw.Tkl.iiiil.-.i IL-inrlrl. Smirnniooi -

Kur .Ii' Si l.rilU. -iliu.it .. t«iit».»lll. I. Flxnlr. Si luilU". Hrrlis.

V.rlug v,n Willi, Im Kni«! n. s.*n Hs'riir

IlriK k d- r Bm'-Ii-It... k.'p.i h. I.r.i.li't Krust IL-rllii.

\r. I !
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Nr. 14.

Ciaahrtnl attal ata I «.»l.c-ii. HMM i'nozrn

Ail.lmi.l H Mark.
...li r Im jalirli.1, | Mark Ib iM

rfir Mm Ahiii-hnwr <>• » Zrnrrathlnttea rti-r Baurrrwaltuu« Jalirll.lu, Mark.

Berlin, 2. Novciulier

IftU.

(Alle- Rwl,U totbehalten )

I»it KIIters«al Im

Streifziixe duroh Altliollund.
Vom Uefa. Hau rat K. Muhlke in Derlin.

(Fiirhsftiunu au» Nr. 8.)

Im Haut: un«l »eine er lJ.'>«i Jei Kuttekraß, ein ansehnliches- lio^rehiind« m stiften, «relehen

HCefajMl wäre. 'Iii* zahlreiche t.Vlolite eine» ih-utscheu Kaisers auf-

zunehmen, in dein n auch uuinininV wäre, «-inen Hut- und Reirhstajj

abzuhalten. Jedenfalls wurde «lii-wr KntschluU durch tl.-ti KinMii-k

in •!««• llurKi'ii uml ITalxen Karl» «U-s. (irufien uml d«T buheutamtMieii
Kaixr in Deutschland hervnryerufen. Die «einen Krhuindrii am
nächsten (telegene l'fal* in Vvinwqjen, welche von Karl deni (IroDen

i'rliaut mul \<>u Harliaru»«a 11.Vi vericröllert wurilrn. hatte er WM
dringender (ieklnnl mit uPra (Jeteehtaamen und Hesitziuwu au den

(irafeu miii ( << l< <• rn vcr|ifän«let. Die alten Ctalzen in Aachen iiuil

Ingelheim Inifcn iliui wohl zu frru von seinen KrUkuideiL Zwar he>

Standen iu «ler tirafschnft Holland Hurnhäuser in Zi«*rik-»i -
t-. »'(iravcii-

zaude. iu Leiden und iu Haarlcm. Von letzterem i«t der stattlich«,

llur^aal WM-Ii heute als Vorsaal de- stäiltischcu Knthau»'^ erhalten.

Aber diese Anwc»«n konnten den Anforderung-Ii der llofhaltuiii!

eine» ileuNchcn K.illiiz» nicht ucilU|Ceu. AI* lisiuplntx de» Hellen

Scfalotaea wählte t.n.t Wilhelm eine Stelle in dem Walde, der »ich

von l^-idi-n, »einer t nd>urt«tjult. Iii» iiaeh I ••1fr lani;» der lnnen»eite

der N-ediim-li erstreckte, nicht weil von dem dusellMl schon vor-

erliauten kleinen Jaiidhioi««'. I>er Hau

"lillliittcln. »dein- auf diu »erwendet

heMehen und geriet mit dem frühen.

Ti.'ri zunächst tainzlii-li in» Stocken.

AnlSen- und limenurneliteii und ein Teil

(trafen lM»»tiiiiiuteii tieliiiiiile erriehtet

\l>li. I. Das Urafeiikaatdl im Matt um l:ü»>.

Die Ü.irjr der (irafen von Holland, -hcl ku»t.i l die llntfie-, i»i

der Au»i»n^»|>unkt der Kntwicklnnu der H«-«i«h*bx»tn>lt »'tiraveuhaa'.'

uml hat die letztere

nach weiterhin btjeov

flullt. Noell heute

flehen die Iteste der

Hure dem Kern der
Starjt »ein (!e|>rii|te.

Die 1» Hektar griuV

Wasserfläche der
alten l!uri:i;ra«ht. de»

V|)ver, i«t mwh IM
iu der iir»i>rnii)j-

liehen (iestall er-

lialteu. die uhrnten

«chuuilcreu Itur«-

jjraehten sind Wenig*
»teils in den Straßen-

zllp-nerkeiiuhar. Di r

Vorhofund die Innen-

ImiX hallen ihre alten

Samen ..Huitcnliof-

und .Hinnenliof- er-

halten, und inmitten

de. letzteren erhellt

sieh noch heute der

llaaptbau der Burg,

der Hof- oder Rit-

tertaal, wenn auch
nmliaut und dureli

Anbanjlm in »einer

ein»titfi-n klaren An-

Im/e verunstaltet.

AI» Wilhelm II.

den Hohen»taufer t;ew

dein letzteren treu

>wne <

Ii d al» lie^cnktiniy >{e>teu Kniirad

lilt lind iu ilreijaliriiteni Katajde ue|fen lO«

^i-liliflifuen Keichoatände »*-ine Macht im \ord-
we»ten di-» DctiUrlieu Iteiche» au»Ke»lehnt und hefeMi|(t hatte, faUtf

liaudeni-n w.ihl in- Holz

wurde liej den ni-riiineu <;

wilden kounti-n. nur \ii**ig

unerwarteten Tode W ilhelm»

Wahrscheinlich »iud nur diu

der für die Wiiliuntnt <|c

w onlen.

AI» Klori» \ .. der Nihil de» Kniiir.» Wilhelm, «rolljulirijt n<-

worden, nahm er das Werk soim-s Vaters auf und Imidin- e> ton

Ifi4 bat li'M warn AhHefafauae. (ierar.l van Leiden, »lee 'iraten

rtin - s. i:-,.!!., , . i, ,,.
| ,„t er-. »iril id» l«J >ti r .'ci ai nl

Nein- \\ ohiwinoc wurden iWlich der vorhandenen aiiucleut. ulier

letzt ereil der grolle

l'n |it.uij-- uml Ko»t-

»aal. die Halle, er-

hallt. Die llofkapellr

wurile der heiligen

Ma^d Marin »»wie

dein A|iostel Andrea»
lleweilit and mit dem
liiltersaaldnn Ii einen

IjiulH-njiaiiK verhun-

u>H, der .Vijver-

wurdc ajegntbCQ, «lie

.»ievniineii|"Nirt- am
V'urbof njURlegl und

\P>-\ im AagM die

neue Anliu;i- einp - -

weilit und in Itenut-

latUjl ^'iiouiinen. \v in

da» .Kastevl' nach
»einer IVrtitfstelluni:.

etwa Wut, au»ee-

aehwat, aM die

Anh. 1. eine An-
nefal au« der Vogel-

schau, wieder, welche
|{eichsl>auniei»ter

i'eter^ im Haag auf

Grund der erhalte-

nen Reste der Hurjj

und der schriftlichen

Ii'lierlii fcruu-.'en eut-

einer Schrift l»-ii{efu>rt. in

Wflrtlhje ***le«lerlier»telluii){ de» Haue» eine Ijinze

lldet eiu lunuliclie« Rechteck Min iflU
t

~A> IU uml

PUiefae von rund 1> ha. IterV or- wler Niederhnl

Aldi. •». Der lliuni uhof im Haas; HU«;.

hat.

für

werfen

wel.'ln-l

lim. Ii. Die H
liedis kt »iiinit

Kl liatt. |y.c;

Digitized by Google



II" I»ie f >• n k Iii»
I

i>l'l<-»f -. N*ovcm)*r l'.»i|,

hatte iwei Zugänge, von 'Ii'immi der nttfdHrlw nounjetst il> .levang.ir
liimrt- erhalten i»t. Kr enthielt die l&alhingen. Viirrat-hau««'r, <la»

Falken- timl tliradcInuM mowie ilte Wiihnungcii iler Krimpt- un«l Dienet*

mannen. Mitten in <I<t llaii|iti>urg. ilrw Htnnralmfe, erbeM —»•*!•

al» alle« IVhenxlienihT Hau iI<t gri'Ue Saal mit M<inMn hohen,

von «vwei Treppen! urnien eingerahmten
'>!••» ..-i. Ali iI«t RttdtMHe Sn»l»
»chluuuen m< Ii ilii- gräflichen Kemenaten
au. Dicht am Schlolitcich war «Wallten
iler Wohnungen iltfOirtn iHc llofkapelle

errichtet So bilttuten RitterMn] nnd llof-

kapelle, gleich «rta bei alh-u ilrätMhen
Kai»eri>urgen . ilen Mittelpunkt iicr An-
laxe. I'«'r Östliche Teil ilen liurggciauilc«

enthielt ileu gräflichen Park mnl (•art> ,
ii.

Mauern iiml HlUllhlt II iimgulicii ila-

ganze iiml tn iiiiti'n dir tlri'i ein-

Kelnefl AhMlimgn, mi «laU <I<t gräfliche

lh>f 11911 IhunlstreiribG mihi gc-i, in rt

«rar. Kör »hwi-rr Krieg-zciten neriltn
•lie lli'fi'HliKiinjti'n nirbl eingerichtet. <Iji

al«ilann ilie Hofhaltung in ilie lialn'.

«tark In4bntigl« Ma.lt Deifl verlegt «ree-

llen konnte,
Sehr hnM ItiMete «ich nnter ihr«

Srliotxe «ler Hurgiuaucni eine Aii-i.-.lhnig.

Iii' l.ereit« in teil folgenden Jalirhumhv-
ti'ii "ii.i-ii «tiulti-i li'n Anstrich ln'kaiu.

Wie au«. Abb, der Wieilevfnilw eine«

Kupfcr-Iicln— Mut dem Jahn- lldli. er-

«i.htlich ist, »unle im i7.Jnhrhui.drri

iler AiilSi'iihtif der Hnrg bereit* tril»ri«c

verbaut, iler Mnuerriug iler Innenhnrg
iat .Ii. ht mit kleinen '«.'.auilen lie-ieilolt,

umi am ii iler Itarggurteu W nur noeh
v.ii r Hälfte erhalten. ai»t die Hofknpcllr

hui l iler Rtttcrannl «iud wich <l<'uilich »I»

.Ii,- hehcroi licmlcii Teile iler I ingrliung

zu erkennen. Auch die Si hiek-:dr iler

Iliirvfjeiiiiuile «iud n i Iii wn h-eln-h lir ge-

wesen, hingen aber eng mit iten Wand-
lungen iler ticcllicke •! —. ganzen l^lllih

durch Karl <lcn Kulmen iler (iericbtsbot

Barg eingerichtet. i.ini am W. Juli

A'i-chniMe ülierlielert. 1370 wurde 'In- l'ortal ile- \Vi-slgi.l-l«, i|r—
,-t,

Funiien ja hiicIi auf eine »piit<-rv liau/rit Miellen la«»ni. crime] nwl
l.'Ki .Iii- Miilli. Ii.- Nuiliiiain r i pHwnt Hb; henbutJ bnniti n>i

Aohan Min Scitriigcl«au<|cii. Uli* wird <la« Dach neu gedr. kl. I.V.)

erlialtell ilie N'lllen tiielM-ltlimie Ücliai--alllcIlautM'll. xIhy

Xll-allllucn. I '.in

.Hut' VM lliillaml- in Ort

nehntwen 'he Alan-nonetten

Her Killer-aal v»r «ler \\ ie. h-rli T»lelltiu^ ^IttWS -

l<-^eiitlieli einer \\ ieilcrher-tellnii« ih- \\ <~l^icliel- InVI Iii- h>
ilureh uiiti-ehc >|iiticn er-etüt «enlcn. Iii- /um Jahre I.Ih.Ii

•h r llaCtan] jedorli ila- Ki|grnnrtb>ite wlne> ftrnflea InnenraamrA i

Abb. 4. Hinueiihor. LiL'e|iian unil GruMlrifl im Jahre UM« Ulli, .'i. l).-r «ie.lerhcrge-i.'llie Welirgaui: l'MKi.

iiiinlliclien rVovhnteu im llofiinal. sieh voui Knni(;r«'ich Spanten Im»

itMilseo. I.'iaä »iinle «ler iniie tierielit-lmf .liniere Kaail" im Hinneii-

liul' eili^criclitet. Spater "hellte tier Itiiiuenlint Iii- |sn.*i nl- Ite-iilellZ

iler Staltlialter ihr l(V|nil>lik . iler Itranier. um nach uiaiinigl'alti'.'cu

weHorrn Schick-alen IH|3 Cur «lie Regiminil 'I''* O^ai'n Kuniureichc-

•ler \ie«lerlaiiile eingerichtet mi WerÖVn. II. in. I iu llaml mit lll'll

X'crämleniiigeii iler Ih-iiiitxuui: gehen «Ii«' hauliclieu MaLtualiUM'ii.

«eiche allmahlii h ilie alten Gi'lilwk l>i« auf ileu ll-it-.ial ilunti neue

er- Ixen lu«-eil. Der Lige|>lau .\M>. I laül cr*elwn. wie iler alle

ltiiiii. iih.il im Jahn 1 IM'I \«u allen Ketten mit •.fleutliclieu (tri*,allen

ihnpni IlhlUlll n uml al- -ta.lli-ch.T l'lat/ in ihi- \\ • i < I > > > I I iler Stadl

. inlM'/iigcn i-t. Nur tler alte Kill, r-aal i-t. ueun auch ring- mit \u-

liuuteu Venebefti noch al« Mitlel|>iiukt iler Anlage erkeuuhar. Von
iIiT HHiige-ehichte i|i«.«e«i Snnh^. «iinl im« gh-iclitall- «*iiiige wichtiger«'

Ireilnigeuile De

WM Iis iii nii'l

k«'. »elelie I »ei einer Hn'ite von l?«SIMtj einer Uap1

iucrlliihe \«ui ".'II Hl ohne Slut/.e xwi«. h.'U ilcnWi.l.r

lagern iler Seitenwtlniie petnninl

«jir: l'unf eichene llimh'r im- « -Itarf

kantigem Iii. ll. lllnilze wiill.tell «M
frei von ileu ihin'h >trehe|i(ii|. i

ver-tatkt Ii Wiilerlagi'ni ulmr »;!«•.-

n-ciite \ eranluTntnj in- z» nrn

IT in nher ilent SaalfulShml...

liegen. len S|ainnualken. K- i-t ihV"

eine -«> kühne . folgericlitige WtA

lern Itau-lolTe llllge|l|ll>le S|>|ellg>

vverk-kiiii-truktinn. wie eis im«

ilent l.'i. .laliriiuiuh'ii -«Mi-I nii'bl
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Nr. 1 1. Di* Denkmalpflege, lll

erhalten iflt. AM». 8 ;:ilii ilie Innenansicht ilii-ses alten l>;ii li-inlili

wie IT INÜI um Ii I-.~.I:iihI. nach einer Skizze lies Iteiclislinuiucislcr«

l'cter* wieder. Man erkennt, wie »Ii Ii \<>ii i'.iii I : zu Itimlcr die

lfifi. r»;i;ili;i li.iiii|ri t iu-i-tztv uml den letztgenannten Architekten mit

ik>r Ikiiiuiistuliruni', betraute. Sic i-t jetzt soweit |_'cilielicn. •lull

begründete lliiffiiuiiu vorliegt1 Ende dieses Jahres den wiederbr-r-

geMteHten Um« durch • Ii« - Kroffnuntt ili-r lieiicralstaaten in ilnu ueu

zu weihen.

Iteichsliaiiiiuister C. II. Peter» liuttc die tiütc, den VerfniMT hei

Abb. 7. Der Rittersaal wShretnl der Wfakttoertfelhiinj I'.*« Abb. X. Der (lofeaal wir der Wlederoewtellun;! im Jahre l«n>.

«Wer durch Iduluirti Bneeaitweria1 waMtffrktMi Ki(N spannen,

uinl iluriitMT ilii» um nuten offene uml Nrhtlaire S|«UTenwerii jp*

streckt i»t. Nach dm Meriebtca ImHUnribulwr Schriftsteller will

iri-i lii— Bh'hertwtei da* dem \\ urmfmu Im »«ulir* gut Widerstand
xii leisten termag, Verwendung- geftradea hnbrn. Da der ii ni •

Unit Huri» V. mancherlei Verl Klub«))! mit Kngliii»! halte — «» li«*tt

er Minen Sohn in räighiml erxiclnii . erscheint <-s bei den sonstigen

engen llailih hin ih 1*111(1 II zwischen Holland iiikI Knglaiul auch nicht

tueaeU ii. dnll vMMrbt englische Ratgeber uml englische Vnr-

liililer hei der Ausgestaltung iDeier Il:il1«*n* •-•-!>.•• mitgewirkt haben.

Ks ist nun ni. ht verständlich, wie ee möglich »ar, dali im Jahre

Ml< abu zu einer Zeit, da anderwärts ihnt Vrmläadinn fiw « l«-n Werl
mittelalterlicher Kuu»t doch whoo zu tagen iM-gunn. »» einem <«••

bände. iIiis all. -in als geschichtliche* lliiudciikmnl die sorgfältigste

UaterhoKang rrnlbunV) durch BnuumUfcür Hude dlanei Duch-tuhl.

ihn einzige Bebtet Art uns dem 13. Jahrhundert, abgebrochen uml
Inn-Ii eine diehn liiMg« Anlage mit unOebemen Itinili-m ersetzt

werden konnte, im so thnnVi n'wtrter ist «ins Vorgehen der hol-

Imiilisrlieii Reuhtmttg, welche «eil l»!*". einen An**chull tun füni

Kun>tlerti. I'. .1. II. ('iiij|>eis. c. Ihnfaken, J. Khmwenhiihti <'. II. Petem
uml Ii. K. Ci Knüttel, für «lie [thtniaiW|tn MtlederbewreHntn] dej

*; /um Vendebh seien dhi Malle einiger wKtehdterih'her Hamm-
anneluhrt. Die Docke lies Saales iler kais«r|ifalx in tiuslar ist l.'i.l m
weit ues|iauiit. \vinl jiIht «lureli eine Säulenreihe getrauen, iler

(iürxenielisjuil hatte ii m S|iaun»eile. nl.er elienfulls eine Mittel-

UBtentOtsuBg. Ih-t Saalniuiii ile^ lli»s|>iial« in I -n 1 ••k hat zwar eine

freit raaem le Deeke. «Int nur II m S|Miun»ei|e.

iler llesiehti^un« ihn Halles mit allen Kinzelheiten iler Arlieiteii ln>-

kauut XII mileheii llml alleh /eiehlillii^eu Mr (Üfl hier liei^tJelielieil

Ahliililuii^i'u xur \'ert'iimintt xu stellen. Die Wieilerherstc Ihui^s-

iirlieilen erstrei ken sieh im ÄnUeren auf ilie HliXlIlM 11! , ',
'r »pihtrfd

Anbanton u ilen hehlen Lümcsseiten uml ilie BroenertUMt der alten

Strehepfeiler mit ilen xnis<'licu^i*s|>iiunU>
ii. ilen Wehrtianu InuKnden

UOsen sowie lies WehnpMgM »rll»«t mit ilen Tünucheii uml /innen.

Nur ittehi neben iler (ilebeleeHe «iml zwei kleinen: Aul muten, für

wehlie alte linimlliimmrit vor«etumlen wunh n. büfawctl) Imbtn ulwr

ihre alle l-'orm mit steilen Daehem uml Tr<']i|ieimielH>ln wiiiler er-

hiilteil. KImmiso siml die alten Da. ln r lief uraf Mi lien Wolititlu^el au
iler «Mseite neu mit Wlttelalterliihen Duelieru \erseheii wonlen.

Wahrend Ahb. :i <leu liau \nr isfii mit ilen »|iatereu Anbauten
winleru'iht. stelll ilie Vhli. 7 ilen Ziistaml im lleriisle v.J. kurz

vor AWhluU ih-r iiiilleren \\ iei|erlier>telliinjt>i«rlieiten thir. Die
läii/.i lle iti ii ili - \\ ehrfotagea ih-r Seltenmiuietu mit den randen
Tllnnehi'ii uml ilen /innen sinil uns Ahh. ."> zu erkennen. Ab*
gesehen Min iler BMebebiend aus Kpaterer Zeit staniuiemlen Ali-

ihvkiei lies urolieu tiiehels uml ilen \\ assers|M'iern iles W ehr-

ttiiuites linmlelt. es sieh um einen reinen Itaeksteinhau. Der alte

Verliuuil xei^ Strecker uml Linter, wehhe in ileix'llieu Sliiehl

miteinaiiiler wechseln. Iteiiierketisw erl sinil muh ilie au* WnlzluVi

hergestellten Ahfallnihre uml Sehelleu. \l>h. Ii lälit ersehen, wie

dvrril rmlii*rtelunt;en ih r Kamler iler l>reitcn UleiUbMler uml ilureh

getriebene Par»fadli|>|Bin von Siis-ternen auf ilen Hin Ii- i ein eiyen-

.Hilter schmuck WTXWI ist. Die gleiche Seliiumkteihiiik ist auch

im «lein niien UebBude iler otdincUadMn Kompagnie in Uidtlelbnrg

auf iler Insel \\ alrheri'n erhalten. Schltlfi folgt.]

ScbtÜlgofiiUc In liiiMcljilU'rlichen Kirchen.
I her Scliullp'fnl'ie in inlttefadreriirben Kirchen, ton denen iler

Aufsatz ani Seite v> n. tniu. d. Iii. handelt, ist oft uml vi.-i geethrieben

worden. Der Uraad, weaballi eine ItaMadfeMtde Ulaitng m leiwrar

gefUmlca winl. lieyt eiuers4.its wohl in iler irrttiuilielM'ii llenui-

ahnurag ih-r Ibimlin Hwiiiei a antiker bVnallMofiite hol Arintutelca.

I'linius uml Vitttiv, umleix'its ilnrill, ilaU mau von jeher M-rsuelil

Imt. eine ein heit liehe Rrkttrnng für ISeHtte rerueh teilener /week-

lieethniattag . -innliu' zu auuhen. In Kräht kommen in einigen

Kirclnu tiefalie \or. liefet] ilfTminu in iler Waml HflnilWill ist.

wflhrend ihr durrblOehcrter IIimIcu uns der Wand weit latraaaragl.

Diese (.elatie nennt ih r \ iilksiiiinel .Stiinaliee", «I. Ii. Stimmto|>fe.

Pfeifer hiklet in seinem erwähnten Aufsatz« - in \r. 11 iL Jahrg. ein

IMflphH thtttia ah. IM ilieser Art ton lielaBen i>t es vielleirlit

nicht gana an»njee«iih's.*eu, ilatt nie einen akiistiM'lieii /w. k gehallt

liulien. In den weitaus meisten Fullen aber, wo im Schrifttum

iler letzten 4U Jahre \nu Tbngcttlen in inittehilterliclien Kircheii-

inaiierii •lie lh*lc ist. linmlelt es sieh um etwas ganz amleri'*. 11:111 1-

lieh um kriiii- oiler tMs her- mler /» liinlerfdriui','e Tonjicfalle. welche
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112 Diu Denkmalpflege 2. Xovvmhoi- l'.NH.

wnKererht in die Mauer» eingelassen und durch d.-n Wandvcrputz
völlig verdeckt ihxi. so duU sie mt-i.it erst heim Abbruch der Im>-

tn-ffemh-n Kirch ler bei cin;rreifemlt'n baulichen Amlenuigi'U ent-

deckt werden. Di.».- iM-t'attf mit in «Ii«- Reihe .S. hallgefalle- zu

mimen, in nicht angängig uikI idiiÜ zu immer neuen Irrtümern

führen. Ks i»t völlig unvcr»taii.llicli, wie klein«-, oft zur Hälfte mit

Kulk iwlcr aar Knie gefüllt«- Tuut<>pfc. tli<- hinter dein Wnmlverputz
versteckt liegen. Kintluß auf die Akustik il<T Kirch«' haben »ullen.

iiml zwar das eine Mal schallverstarkcwl iiml «las andere Mal

wieder ichallhrcchcnd. Dazu kommt, .lall iüi-m- nigcnauntcn Schnll-

gcfiiBe .im Ii in ganz kleinen Kirchen uikI in zahlreichen Itnrg-

kiipi-lh-ii vorkommen, w» es doch gar nicht nöfia war, «lie Akustik

zu verstärken Alm unilS wohl irgeud t-iti lindere» praktisches

Bedürfnis der Ausgangspunkt für die Verwendung dieser hinter

dem Verputz vermauerten Tuugcfnli«' gewesen M-iu, «Ii«- »ich iil »rijf«-ti~

in sehr großer Zahl durch das ganze tiebiet de* lat<-iiii*. ln-u Abcnd-
laicles. ja au. Ii in dem d«-r griechLsch-katholLiclu'U Kirch«' vorriinli'ii. 1

Klir .Ii.' laisung der Frag.' iit von Wichtigkeit, an welchen Stehen

de» Kinhcniuiicri-n »ich die»e Topfe zu linden pth-„'cn. In allen

Fallen, die iiii mohzupriilcii vermocht«', fii n> ii-i i .»!« »ich nicht etwa

in Kopfhnlic «l«'s am Altar siebenden l'rie»tfr» o«ler etwa in der

Höhe i|i»r Kanzel in dir Mauer eingelassen, wir tlax-li zu erHarfen

war«-, wenn ei »ich wirklich um SehullgcfhU«' luitiileltr, »oiuh'rii im

Cliore hoch oben nahe iler Decke und um die oberen Leibungen
der Chorfcuster InTiiin. Stillte das nicht des Katn'ls Liiiung bicti-n?

Die Wanlo-Schwankungen, welche die Luft im lnneivu einer Kirche

tlnreliznmaeheii hat, wenn nuten mit «lein Altare die Kerzen lirenni-n.

die Hmu hfiisser entzündet wenlen und eine vielleielit zahlreich«'

IVieiterH-hart stundenlangen (iottestlieuit al.lialt. iiml reiht lieiieureud.

Die Schwankungen liini um so gröllcr. je kleiner die Kirche iit.

Die in erzeugte Warme macht iit Ii natllrlieh in der olsenteu Luft-

ziuie am »t.-irkst.-ii I ,erkhar. Daun tritt, uaeh Heendigiing de»

<;t.ttei.lieu»tti., wieder plötzliche Abkühlung ein. Auf -lie Verputz-

llnelieii nahe «|er Decke umQ tlioer «tarke \\ arinewet hn-l niil ih r

Zeit naehteilii; einwirken, naineutlieh im Winter, wenn die Kalte

vuii außen ilawe^'eiiwirkt. Heehneu wir ikm Ii dazu, dall tlie i)lier-t< n

Steinsehii liteii iler HiH'liuiauerii ilem Sit kerwai-er mihi Darlie her

leirlit atn^eietzt lintl, duli auelt die Mueheu tun tlie Kemter lieruiu

i/i-i etwai)ier l'nilielili^'keit tle* Keni'er»er»ililnnei leieht dnreli-

feiiehtet wertlen knnuen. m wirtl e» ventämllieli. daU die in allen

ti-rlini»e|ieQ Kniaeii mi wiihl^enlmlten Ilnuineiiter tle« Mittelalters

auf Mittel lannen. um den \\ andvi rputz an dieien Stellen bexmiler»

}.nt zu festigen uml naeh Mt^lii likeit gef-m die Kinwirkiinu' der

l'eili liti^keit uml dei Warme« .-iliieU zu u lilitzen. Sie iniiUten tlii-i

um mi mehr tun. al.« eben die Wände de» Clmre.-, naiiieiitlieh Ii

lie l'laiheu t.beii um tlie (hiirfeinter lienuu. mit Malereien jje-

whlllüekt ZU wenlell plleiStell. AU eitl ebi riin illiureii lle» wie eill-

faehei Mittel zur IVstieuu^' <les Mal^runilei stellen sieh nun die>e

Tmigi'fallt- tlar. <lie in iei,'elinatli>;t u Alutiimle« innerhalli der M.tl-

/inie in die Mauern eiiinehux-u wurden, und zwar m. ilnii ihre mn-
jjekrenipte ÜtTiiun^ ein »venia iiber die Mauerlini-' vtimiate. Der

Verputz fallt! an ilien-n iilM i-it- heiiden Krempen eine u.mtvli" le

Stütz«'. Kr kiinnte aber unllertlein in die 1 Hl'uun^eu tler tletVille

dtilH-lurtis eimlriimi ii und lieh mit der liiiieiiv»audnni: tle* (ie|;iU-

halies aufs feiteite verliinden. Ni hin,; dann iler ^'anze Malyrund.

in ri^elliisißisen Aliitauden .eiu^ 1 zaptf". vor der W aud. unali|iai)'r'i},'

Min den zentiirendeu KintlliiM ii der Mauerfi'uelitiakeit Der frei-

bleilM-utle hintere llnlllraulll tief liefaße al mT hatte tlen /.Wei k, die

etwa <l»th in <len Mnlarnn<l ein^eilninmue l-etitbliakeit herauf
zuziehen und verdunsten xu liim-n uml tlen KinlliiU <(.•« Warui--

wi-eh-els au»ZUKleielieii. Xielh-ieht wurde ilien-r /.wnk n.ieli v.-r-

-tarkt durch eine Schicht mui Kaw-u- und Mt>itn>r>le am llndin de-

(iefaUes. wie lie in .ieli Ti.pfell am der lir.lllll-.-hweiael Dnl.liuikali.

*': Zu «len von l'l'eifer aiiljieraliltcu Hn-Ilen wure imelt zu vn-
Klcielien «Ute. Ilainlbuch tl-r kirthlielien Kuiiitarcliu..l«n;ie, ä, Aull..

I, 4,"i: St raub. Ihilletiu tle la «n iet>- pnur la itiiiM-rvatinn de» iniiiiu

mt-iit» lii»ti>rii|iic» de l'AUaie. 1S7«, 1hl. '.<, S.->'M Ii. f.: Kahn. Anz
f. »chweiz. Alteitiiinikunde, ifiy.'i. S. -Hi n. f. n. S. Ii;-.'.

kin lie fe*tzu*tcl|en war vgl. (»feiler. AulMitz in Nr. II. S. !H> nlun

Die»' Krklaniua der sufjeuauiiten .Schall-Gefälle erhillt mich eiiK

iM'^milere Stutze datlnreh. dall die Hohlräume t'flr tlie TniiuefBIU m
allen mir bekannt «.-wordenen l-'allen schon bei der Krrii-htnnc <].-r

Maliern aiiiL'eipart wnrvlen waren, mithin die KinftiKuuic der <tefiuV

au lM->tiiiimteii Stellen von voruherriu biid)sichti(rt t£ewe«en »ein mu c.

Diese Stellen i lecken lieh aber bei jicnuuerer l'rnfuua immer mit ilci,

Flaclieii. wo Malereien iiunebraclit zu werdru plleRleu. auch wi-tin

im einzelnen Talle die (ieiniildr einmal nicht zur Auiriihrnu^ ijf.

langt sein Mjllten t>der im ljufe tler .lahrhuuderte bi* zur In.

kenntliehkeit verhliehen »iud.

Da» Verdienst, den Zweck der Tonaelaüe aU . Auf'haui(eappiir.it

ttir <h-u Malverpntz" zuerst an einem einzelneu Denkmal iiberzOTijjcr.'l

nneliijew iiien zu haben, p-bflhrt. Ihiunit C. fiebhardt in Stuttgart,

der bereiti vor einem .lahrzehnt eine llntcriurhunjj IiIkt da» Xtr-

ktimmeu derartiger (iefaUe in tler Kirche zu Burtffehle u in ,|,.r

DeutM-hrn lianzeitunK i l^l. S. 91 u. 12;. veröffentlicht hat. Die

kleinen puriaen Tomit-raUe l..-11i.. l.-n sich unterhalb de» MalKruü.lw

in re»ehuaüiaen Abitiiutleu in de- Mauer eitiarhi«»eii und rapv mit

ihrer uiiigekreiiipreii Ölfnuna ein wenia iiber tlie Mnnerttoi« \M.

nur eiuiae Milliiueler. denn Mm»t »unlen sie auf dem feinen l*urt-

arnnde der Waii'l^euiiilile t tiehenheiten hervorrufen, lu «len vnrtU-r.-j

llaU der licfaUe »iutl einige Tuffiteiubriicken eiiipesehtibeu. viulil

um ilem in die lIlTmini; einafll'un^eiieu Kalkmiirtel noch bes-nra

hel>elartij!en Halt zu verleihen. Der hintere Itaum Ut hohl. Di.

tiefaL'e zeiaen teil» eine i;e»cliwuti)£eii<'. teils eine gernde zylinilrist Ii.

Form, »iud aus iiu^laiierteni Ton auf «ler Tijpfi'rseheil'r ^i-fcrti.t

und haben eine Hohe von Iii ein. innen Durehiuesior von I! Iii-

1.1 cm. Am Hoden ist ein llaehe.» Kreuz inmitten eines, Rinkes «alu

bar. I luchst snrgtaltijj »iml »ie mit Mörtel in «lie vorher auij-estKUlfn

Hohlräume tles Mauerwerk» «•iiii;e'»-ft. t.

In allen Fallen, wo mir eine Nuihprufnnn inoalkh war. h»ls

ich die Krklarutm. «Ii«- (..-blmrilt für «hi» Hurjtf'-hler ltei»piel s>«^\^
hat. l"-»»atii{t |:«-funiteii und tlic»e lOrp-bniw im Jahre ISN« in r

\ er«ifl' ntli«-huui{ jener liemalili- iius «ler llnti^feldiT Kin-be Iii«!«-:-

^«•h-'irt.') Auch die in l'fi-ifers AiiUatz in Nr. II «iit^er Z^iv

M'hrilt mmnfittirteii uml abcebilileten llei>piele können mich in

«ler riierzi-iiyiiiii; mir bi-^tarkeii. «lall tlie^e veruiaui-rteii Teii-

/.vliuilei' oder -lather oder -krüge nithls ander«-» aewe»eu sin

ktiiiiieu als eine Auf hanpevorri« htiinp liir «len Malaruntl. Sie timleu

»ich immer nur da. »u ilie Wau«l nach küiislleriseheiu Sirhnain-k

verlaniite.

Da» \'i>rk<iiiiiiieu der »icl'aüe in der Kirche in HurEfel.li-u -.1

iiiMiferu noch vini iM-vunlereni lnter«-»»e, als es sich liier um ein--

d.-r alteitt rhaltt-ueit Denkmäler «|eul»« lii-r WaiitlmaU-r«-i bandelt

F.twa um da» Jahr HNÜI i»l tlit-M-r tieuiahlefrie». «ler sich in

tibereu Zone all--r vi«-r Wiiiitl«' tle» kleinen rechtrekip-u Kin-Wc-

raiimes entlang zieht .
' II«'»' hatTen worden. Alm haben nicht erst

1'reiliaerkircln n tle» IS. iiiel 1 1. .lahrhiimlerts die-i-n fiebraucli ,1er

Toiivu-falJe aufi;<-l>ni« lit. wie «•» nach tler Mehrzahl tler bisher bekannt

ycttorih-neu lii'iipii le «i In iiien konnte- Die Mei.»l«-r «ler Ihiryft-l-li t

\\ aailaeiualile waren Iii« h»tvMihrsehi-inli' li Itetieslikliuermtiuclu- >lc«

Kloster» l<<'i<beu.-iu im HoileiiM-,-. Das ist insofern von Wichtigkeit,

al* sieh acrailc in jenem Kl««»ter «-ine M«-nifr tes-huischer l ticrli«-!e-

runaeii au» dem Altertuiu erhalten hatten. Dit- \ •-riniitnii r: lii-tt

nahe, «laU die Veiweiultini; ilt iartii;er te-fälSe zur lh-fe»tiaini^ -Ii»

Malerin nie» auch eine technis«-he I "t>«-rli«-l"erii au» ih'iii Altertiuu-

war. K» vrlohnte wirklith tler Mühe, eimnal eiiuteheutle l ut--t-

sut liutiii.-ri .laraul'lun anzustellen. Au« h «Ii«- liishrr «loch Bichl p-

utii;eii<l erklärt«' Eiiithguni: von Tungcfaßeu in «lie Gewölbe frule

i-hri»tli. lu r Kin lienliauten in iMroni wäre viellei« ht hiiNt <ü«-«ciii

t.e»i«ht»pimkte einmal neu zu prüfen.

Jena. I-Mf. Dr. Faul Weher

-'; T, Weber, Die \\ amlii.'iiialde zu Hünfelden auf tler m IiwjI i

». heu Alb. Daiiinta.lt IN!«;. Hera»trii.»».-r. S. i::i bis N on .liM
di«- Frklaiiiiia id..i'!;.-u'aiii:eu in lleinrich llergners .(«rundriB

kin lilirln-u Kuiistallerliuiier in Deut», hlainh. (iottin^en S.

1 An der einen Wand iiml tlie Mah-rcicn zeistt.rt.

Die mitt ein 1t«r1iclien Taufs(<'liie in Schleswig- Holstein.
In dem verhallnismalii« kleinen Und.- S. |ile»vvia-lloMein hat

niiNlersachsisi he, frii'»is«-||<' uud jiiliM'h.- Itevolk. niui; ihre Kuiptin-

dunsisweise a«'mtsi'ht uml eine Kttli-t erz«ugt, deren layenart bi»

auf den heutigen Ta^! nicht i:atiz erhuelien ist. Auf kii'«'hliehtrii] l i.-.

biete war es bemnders die S>liuil/.kuii»t. welche eine uinfauareielie

liefatigiiau ertahr.-ii hat. Si«- i»r von l'rof. Dr. Matlhaei in ».-ineiu

uuifaiign'iehen W.-rke iiber du- mittelalterliche llolzp!a»lik S. hleswiu-

Hol»t«-ins auf «Ii«» «•in^'h.inbt«' ^.•sclühlerl und aewiir.ln.-l worden.

NatnraemalS hat «Ii«- steinbildu-m im I-iud«- t.i.ht ,lie,ellw Mut.-

erfahren kouneii. Sie hat sieh hauptv-ichlich nur auf dem '..-biete

der 'raufstein.' Ii.tali.-t. I ilu.kliclierw,-is.' sin«) von diiK-u mittel

alrcili. li. il Sti inarlx-iteii noch re« ht viele, namentlich im Norden de»

Luid.-» erhalten. Dr. Knut Sauermaii u. der Sohn des verstiirb.'ix'ii

MiiM-iimleiter» in Kh-ifbur^, hat. sich ilnrrh tlie HerausiKibe »eiivi

Kr»1linuswerke», einer Studie nher diese» en(.-begrenzle Kel.l tler Stein-

l>il.lueivi. .-in lierv.irraaeiul. s V-nln-ini erworlx-u. Der W ert s.-ili-T
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Arlicit'i li.-jjt vor allem ilarin. dali er sieh nicht ilarant' bodhrinktp,
•lic Ktitistfnmieu der Steinwerkc lestziistellcn. sondern auch den Hau-
stoffcn, aus denen hergenteMI Wurden, nachforschte, Vergleiche, mit

rlea KrietifalMen henutlil.Hrt.-r Länder anstellte, und n<ibiii »n ici-lauic.

bggttblnNs>>ue<iru|>|H>n festzustellen sowie die Werkstätten, aus denen
• lic Stücke hervori{i-i;aii(;eu sind, mit urolSiT Wahrscheinlichkeit zu

erfimrhcu. Sa erkennt mau auch die Ihm. Icl-u. auf «veHien
IVu&trine im Mittelalter nk W'utv rawchickl wurden. Kim- uImt-
«icl.tli.h «MwianHiitflMlrttta; Kurte erleichtert «Im« WrntÄni Inl* dieser

KorM hunfj:-«cry.cliui«sc.

Nach Muteten ntrftru UV m luMh^turMriien Tanf»teine. die «u»
schwarzem K h I k - 1 •• i Ii oder iM'ljiisrhcm Marmor licrp--te||f -in.l,

«amtlich in Kirchen im der weltlichen MeitWheii K i j— t
.

- . und zwar
au Orten. I»U zu welchen, «.-hinten, in IWilH-r«'ii Zeiten, «Ii«- Sei-

st liilTahrt reichte. Auch die Formen ihre» flgUrKcheu Nhmnckcs
la«-cn iriVner'nuf heinjerhe Herkunft, uml /.war aus den Werkstätten

•) Die mit t clnltcrlichc u Tauf«l cj uc iler l'ru \ i Ii x Schlc»-
« iu-lloUti'iu. Ilcraii-jcyelieii von Dr. Krnst Saui-mianu. Lübeck
l!*>4. II. Ndhrini:. 7iS. in uruD S" mit Sg AM., u. einer Kart.',

f.eh. Preis III, IT.

»on \aniur schlicUeu. Mittelalterliche TaiiMeiue aus Sandstein

Anden »ich nur in uanz beeehrlnkter Anzahl im Luide. <ie;;eiistilcki.

zu ihuen »ind in Hannover. Westfiileii. (MfrleablBil uml vereinzelt

in ll.illiiu.l zu »neben, uml sie stamuien v«irnii««iebtli«;b aus den

Werkstüttcu in Bentheim uml OBdeehnnerii, Au mittelalterliclien

Taufen au« KOl Iii ndischcin Marmor la««eu sich etliche -W • muh-
«eisen. Alls dieser Keihe stiebt

ein Typus hervor, der im ganzen

Lunde und vnnnp>iweite in den
Kin'lieu ih-s l'lNT^auu'stile^ \ur-

komiut und für den l,'ot|aud

als IV-pninjrsort anzusprechen

ist. Duneheu sind einzelne

n-ieb mit llild«eliitinck XWt*

Mhene stein«- zu tauchten.

Wenn die kiln-.tl. ris« he Durch-

liildunv dieser Werke auch nur

MMÜK liier da-> llaudworks-

maüiee hinnUNjobt^ M «elien

dleuelben doch AurschluU <il>er

•las Volksciiiptindcn und dir

Absieht«'» der Haubi-rriii. der

Kirch.-, (ileichwie hei den nach-

her erwähnten uranitucii Tauf-

Mteinen M \iclfai-h der Lflvn? in

lie/.ieliuiiii zu anderen l'utiercu

dwnentrllt- Der Lüwe -"II 'Ii'

Macht de» (inten verkot|>cru.

welche ihm I lösen (icwaltcu

ein <,<"
rrcn«tau<l dn IhlM W>

fflajel v.r«innl>il.lli.heu die Seele

der Oerechten, und der l'fau,

der im» dem Dorne trinkt, ist

•He !.d.iiii..ye S.s'le, »eiche sieb

am t^liell des Heile« er.|llickt.

Den KKMtten Teil iler

schleswig-holsteinischen mittel-

alterlichen Taufen bilden die

auslirauit heni.-stellteii. Sa.i.-r-

IUMU kouimt bei ihrer Ver-

uleiclmni: mit Arbeiten lieuaeli-

harter Mader zu dem Rqnthnie,

• lall sie wahrscheinlich im
l.an.1.- »eil.st au» (ironirtind-

linken und vun lieimlscheii

Meistern ci-.irlieitet »iir.li-n und
somit als l'lierhleilisi'l einer

Utngvl renehwundenw n Kuust-

»|>rucbe der uwemniitdrinngenen
l^inde m.ii lifMmdcrer Bede»
tuui: sind Muh kann diese iu

zwei nralc nnd mehrere kleinere

<ini|>|ieu. und zwar mit über-

« icjjcn.l oruaim-iituler Durchhil-

dmiK eiiionluen. Der vereinzelt

aiiftn'temle li^iirli.he S-bmuek
ist HieafaUa dem chrivtttciiea

PniimultlmbWI entlehnt und im

Hnjenieiaen «iuut.il. lli. li aufzu-

fa««. u. Zur Krklnninir uiiiwen

Mir allem die l'saltcrillu«lni-

ti II lleraillt.-ZoKell Werik'll.

Kiu Taiil'«t.-iu IrCct Kunen.

Die Aii-tiihnmit der Hildwerke

i«( vielfaeb ruh und haml-

w. rk-iuallie ^ebt alier »tellen-

»Misc bi.-riil.er hinaus. DiiImm

herrscht im Auflmii .li>- j:riHlte Manui^faltiukeit. D.^..n.|. r« reich au

(iratiittaufen i«t N'ordw'llletWig.

saucrnianu- l ntenucJHtnnjun Kind durch fiel iHeini nliut«uê |drini*tw

.VblttldUttfgen erliuitcrt. von denen hier linigtS Prulmi, und zwar von

Jedetn Bnnitolfe eine Taufe w iedergtjptlira wenlvu (Abb. I Iii» 4). K»
wäre erwünscht, wenn llei \ erfasser «eine MTilielistvolle Arlieit »päler

erweiterte .in.l auch die UMIrwrbin heachtenswerten au.lerw citi^cn

mitt. li.lt. rlii h.-u üteinbildwerke S. hIcswiK-llolstein» und der Viehbar-

IPHiei die linoiitli.w.n au« Schleswig und Ki|ien. die l'i.rtalfelder in

s. blwerig. Ik.rio. l<i|M-u u.a. in den Kr.-i» -einer Betrachtungen
zo^e. Zwei derartige Werke, der Kitter auf dem Quader «ler Snlniper

Kirche und der romanische lirnhetrln aus S«iru|i. sind iNTeit* in der

Vriu-it dnrnjenteMt« über nicht hmiiroclten. I'« »vinl von Niuermaiin

als iM'dauerlii'h bi-üi-ichnei, datS die Tiuif«teiue der lu»i'l (iotlaml.

Alil>. I. Taufsteiu iu Schottlinr^. Kr. llndi'rUeben.

Ahl.. :l. I'aufstein iu I l\e«l>lill. Kr.KiileMis.lt. M'h. I. Tauf«t.-iu in Söru|i. Kr. Fleneburn.
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wo v .-rniiil lieh »lt.- Werkstätten zu s.i.hen »ind. nueli ni. ht scuiiseud

erforsehl «Hpii. Da- Idekhe «ilt »... I. für .Ii itb-laUerliel.on Kalk-
«teinkirrlien der ln*el. weleho. :••< Ii ah«.**, heu ton der Hauptstadt

Wishv, in «rulSer Zahl utohl üb.r .VüStüek: fast unversehrt erhalten

sind. M» wäre «Iii- Aufnahme dieser Kin li. ii ein dankbar,-* Arbeits,

f.-l.l für die uem- Terhiii»elic ll<H'lisrlin|p in Danzis. «-aueniii.un bat

in reieli«tem Muße auf <li"' uuinnisfaim-n VenirTeiitliehui.seu mittel-

alterlicher Taufen lienai l.bart.-r Ijn.ler aufmerksam gemacht. Dabei

i-t ihm entsannen I sei ilalu-r hier uncle„-e1 rasen, daß in -L-iii

ersten Jahr-sanse «kr »it^hrift „Kuu*! o|t II Handwerk fra \,„.
Knrtiil-, ln>raus^r>^p|iH-ii ton N. Nieoluvsen. Verlag von K*rt

Werner u. Ko. iu (liristiaiiia, deren 47 uorw esi^l«' mittelalterti. |„

Taufen in vontiijiliHii-n Zekl.nunsen »ii*deiyeseben tuiid, lb.ru,,,,,,

befinden sieb viele Stiii-k**, deren altertümliche Formen, al,;te*..||,.|

von dm tisürliehoti Dan>telluiisen, •••«•- »luunenswert •ö.lierp nri..

kiin«tl.Ti«rh fejnr llchandhiiü-: auf« eisen und somit sl'-i'lifall» Z-mizüi-

von dem Hestcheu einer verhältnisiiiäßis früh entwickelten Kuiw m
den iiordi«cheu hVi.-hcu Zouiiiii« ablesen. K.M.

Wiederherstellung der Kirche In Kchwarz-Rheindorf.
Dir i'<|i|auttu Hanarbcitcn. über «Irren l-änlcituns f.fr.-itf in lieber Art uutersebracht, während die beiden ober.» ]|..jil ar,„

Nr. I ihr Deiikiual|.tlc./e V.*t> berichtet wurde, sind im llerlist Sakristoiriüiine einer l,estimm,ins*sciuäß,-n, <l«-u scyebeiieB IL.nn,

vorisen Jahres in ilcii gc-zelieneu tifufii ahs"*chlos«cii worden. \ »-rii:iH n i—.i-ti ai,se|>aßtcn Au**tntfuiis ihhIi harri-n.

>ic bezweckten eine Sulicriuik: nml Kritänzun;: de* y,«-T»*li>«-lttli«-l<i-ii In der < • l,.-rk i rein- i«t auf dem ,ir*|>rünslichcti l'nlzsruti.l.-

Haukor|.cr-*. zush-ieli nber auch eine Ivrweit.-runs de« ltaulM*»taiides die erste l.-ktoni*« he Wund- nml iewull.eiiialerci w iederiicrvi->i,.||i

nai li -Malliiiil-i' «einer kirchlichen Zwi-ckl..-siininiuns Die baulichen worden, welrhr mit «ehr einfachen Mitteln eine klar ans^e>|.ni, ti,. IJr

Maßnahmen im einzelnen k<iiiuteii Melfaeli er«t während <|er Au«- ^riiUraiiini^e Wirkung ausztilllien nml ilen rehlien Kitfnn-iiM \nwf\

fnhruna wipT und lie^tinuiit werden, naehdem d'T orllieh«' Hau- >\n ('hon-* xu ^e>t<i^erter Wirkung itn liruiifeii mtiiiu^. I^e^-r,

nehaden antKedeekt oder ilaü te. hni^ lie Keihirfnis klingelest war. i«t die \V iederlierMeiluiiK i|e> I n iie n räum .» der 1 ti t <-rk ir> Ii

Hei diesen srundle^emleu Arlieiten ersahen -ieh für die Huiiaindkli- ntieli nieht zu eim-m Mill<>iiudl'4 l>el'riedi|jenden .\le.elihi--M' «•••Uift.

run« >iehere Marken und wertiidli- Auf«« hliive für die ( ii-M-hiehte |ije linuarljeiten In x liränkten «ieh hier im Kähmen di r verfiij;li»Mi

den liaae.i. N. kam u. a. I -im Alirät n der auf den (.eu.ill.en Mittel auf die In-taud-et/iiiiK dir unterhwlli de* Kiiiniifei> l„ii|.|.

lagernden Si liuttuiii^eu id.er dem er-ten. na. h-t der \ ietiniK liefen- liehen Pfeiler- und W aiidtlaeh. n. v,«. iiif.>li;e eine» |,.|ilnih^- 1L

den Uitif>. |iilTj<.ehe die Aida«e <'ines dritten <;.>eh..-*.-s xum Vor- >tark «a^eraiehen.len l*iii*auttr.iye- eine fortselireitende Zi'r~-:juii;

«eliein, v»e|el ine re.'hte. ki^-e (irun.lnUfiirm mit *uei auo lili.'r.enilen der inneren Mnnerhnul um) in vieit.-rer l
;ol_'e eine aHiiaiimi.i.<

Kujidiiiüehen und eiia ri wolilerlialtenen K>tri. h in tXdimittelalter- iMirelileuehluii^ de* ohnehin c< li«er zu liitteiiden Kanute* le-t«M»M'

Ii. Iieni Kalkiuiirtell>et.iu mit feinem Zi< '«.'elkli iri-ehla^i iiim Ii aufweist war. liier J-l der » hadlialte Mi.ii. r|iiii/ <lur> li reinen K:ilkiii"rt.l

Zu den wielilijs-tvii HanarlM-iteii gehörte der l iiilian \n-/.\s. auftrat ersetzt worden, während «ieh die imderi«. lie Iteliandlmiy . •.:

.Iie l'iiiileeknnn »ä in 1 1 je her Diu her mit Ausnahme des Turm- eine teklnui-ehe <dieilenin,; in einer dem < ie^ini'ein.lni. k

lielmi**, da infolge fehlerhafter Ausfiittruiia und mangelhaften I nler- *|^'. lien.len Fari.^eliuni: er*tr.-ekte. Die Kieli^euiiille ICrien. r-i.;

halte» da* llolzwirk der Diieliverl.ainle dureh Käului-., S. Iiwanini de« in. l.t ur>|.riiuxlii hell, «ehadhatteii I'iiIz.t- im llereielte der ..i..-:

und WuruifraU Mark uirlitteu hatte: dabei wurde auf «orj.'fultiire lii.ll> de* Kam|>fer* l.etindliehen Wand- und I i. «ii|lM-lliielieii mit Am
\\ iei)erlier«telhiny der iii>|iriin^lirheu Da. Iiau«elilii-.«e l--in.il.-r. r l.ekannten ei^enartiüen Hildi-r«ehmin k i«t (.ereil* im Jalm- }*-'.'

Wert nelei/t. Ili'i der >ielieniriir und Kruanziin^ de* Mauerk.»r|.<'r« (ii«^eii*taii.l .-iniHien.lcr t. ehni«elier I u(er«uelmn^eii j.. w.^.n. 1

«ar die ^e*. hii htlielie Mauerte, hilik iuaU^el...|i.l und M.rliildli. h, wie .h-r mr Kr^unzunv.' de* Malsrunde* in .hu .lalip 1« l"»iil Li« In;", »iif-

*ie hin*iehllirh de* Verband.- und der Au*fusuns urkiiudlieh te*1- ^etraKi-ne l'ntz bei seiner *tark \va*s..r»aii!;.-nd. n laeens. haft «i.h ;,l.

V!e*te!|t »enk'ii konnte. Die Kivauzuti» der *. luidh:itien W erk*lin ke nidialtbar erwie*.- i.l die liefalir naheliegt, daü da. bin Ii au.h .kr

in Tut, «lein, Traeh.it, De\ou*ehief. r wurde auf das uulMiliiigt Nut- ur*.|»rui)»;li«l«<- Maljiminl in Mitleiilen»ehaft •jeii.j.'en werde. >.. «je

werrdise in teehiiiwlier und kiiii*tleri*< her lliu«i. ht be*. lir.inkt. l!. «..n- mau «ieh früher oder «|>ater — im Sinne wirk«auiei Detikmal|.tV.v

-

den», baii»i*sen*ehartli. he» Inten.*«., bol die AittdeeUiins der eiii*ti.'eii jrU einer ICr^aiizuns d.-* Malsruude* und zu^leieh /.u einet • Ve.iW-

tlureht,'ieifendeu ll.ilzvemnkenins. w.lehe. ua.li ihn-r Iji^" •umI Ali- li, r*t.lluiis der ktlu«tleri-e|ieu Dar-telliius en1.*ehlielleii uiu«--!i F-r

me.**uin.', im llenieh der Intel- und t »berkinlie ii!ie)izuwei>..n war. .Ii.-.- tu« h ausstellende .\«if^r:iln' i«t bereit* eine *elir wiehtise Vi.r

Hei der ln*bind«eii!niis d<* sll.lliehen Anbaue, «nrde die arbeit ^e*< liehen: die Aufdeekiins der ur*|>rünsli<h an»"-w#n.|l-i

Ab*iehl verfolut. ili.-seu letzten l!e*t de* einstigen Kl..*tertlüiel*. Malteehuik iiub-r der .*|>a(en.|i I In i ii..il.in^. xvi>. *ie im Ii. Ii.

weleher die \ erbinduii^ mit der oberen Nonnerikiri he xermitb lte. in .|er Diin-b lluns der Tuii. iiden in den l-'en*terleibunseu di-- <t--.-

M inen batili. h. n K..|iiizei. heu f.-«tznhalten, /.iisb ieli aber aiieh die w«-.t liehen Kreuztlüsel«; mit Si. herlteit fe*tp.*tellt wcnlen k.iiiii'..

anllere Krs. lii iuuini de* 'l'n |.|.. nanfi:aiii;e* einla. h und ;m-|.im h*lo* Damit sind w.-x ntli. he Ki.'htuiipdiiiien )i.-j.-beii. tia. h wel.-h-,

zu sestnlten: an* dievui lirunde wurde auf die \MederluTstelluii(f \or^ejii<ti(»'eit werden miiü. um eju Werk um hervurniKend'T kau«'

de* uaeli»ei*ban'u b.-l|u'otile« \.-rziehtet. mit dein tliix-r lbur. il |re*elilebtli. her Medeutuui: in «einer Te.'linik aueh iiinerlb h irni^li' b-t

an da« Kirelieiis. biiii.le •iu.-.t au«elinitt. zu «ieheru utul wineu lebensvollen. kilnstleri*rheti l.'elinlt wie.|.T im

Der uordliehe Anbau kam im we«eutlieli..|i n.i. h d lait- aebtihr<Mider »ieltuii« zu brin»en. \u-tnlirli. he Mitreituup>u ulur 'Ii-

würfe ton lv.t.% zur Au-bdiniua. utul zwar nai h MaUnabe der W iederher«telluiu; der elientaliueii Stiflskirehe in S. liwar7.-Kheiii.l. -t

iH'Miuiiiib n Kotistruklioiismark. il. w. l. he -i. Ii au dieser wun.lr«ten im besonderen auch iiln-r die lM<i|te*elitelitli. lieii < Iniiidlaiien eiilli.r

stelle de* liaukorper* noeh erhalten lud Der Iiier uai b l*M eine Abhaiulluiis iu der Zeitschrift für ehristli. he Kunst, Ib-tt 7 ii- s -I J

•ont.-l.-sIe, aber in «. hl.x' m Verbund.- mit srolieren llohln.um.-n)
A „ i^nk^teu wurden aufsewend-t

:

hervi-*t..||le Mützi.l. iler hatte in. ht nur d-n t).
L«l«.|. htii:ten /.w,* k „ . , , , „ . „ „

der Siehenms tei-f.-l.lt. « rn zudem I, zu einer andauernde,, !1 « >«|erli.-r*b.|h,ns des anber-n Itan-

Durrlmas-uns der eihalleueu (.urtboK-u und **, hildiuauern de« ," r|
'.'.

r
"

', .'„ '
,

'

.i- .
' 1 '

""

einstigen K Il. nturn.,-« Anlaß „.•«.•la-n. Kine „utHrs-nüße Ab
f
lr W " ''< 'her*te v ,1,-* « .e|,. „ Au-

stüt/.uns de* Itauw.-rk'-* an , Ii.-«em *taii«. b bedrohten l'unkle kt.tinle
l-a,,e*

. . . . . .- ."

mit Si. herli.-it ton der W i.ileraufri.l.tüi.s die*..* alb.st.-n Itauteib«
,le, nonllie \.,l,aue« nl l.UW .

erwahet „erden. Der ..„«sefuhrte Anb: ,.t*,.rae!, zusl-ieh einer
,i,r ^ •.-l-H..-r*«ell,„.B der I. tnaun.e

. . .
,U. .

IJauerweibruns. als d; n h drei neue. settolUe Ua wieder ''• " ir U,w "'«-» /"" k '"

-.WZ
Setvonneu wurden. In «lern imb-r-teii liauu.e ist zur Zeit eine kleine. '"i satizeu :K> .t\Vl Mark

:,I,.T in.merbii. lehrt, i. Ii. >aiiiiiiliin» baute, hui*, her und bauin-sa-ldeht- Kido. Amtz.

Die Erhaltung iülerer KuiHtwerke und geschichtlicher Dcnkmiiler
bildete den (.eL-eiiidaml von Verluiud Innaeii am Ki. bi« \->. Ilkb.lMr

in Wien, zu denen die K. K. Zeutndk>uuuii*«ion für Kunst- I

liisb.ris.1... Denktualer in i >-t.-rr. i. I. - r,,saiu eine sroßere Anzahl
von (iel. l.rb n „ml Kaehmaiiin-rn an« i "slerreieh-l H«ar id Deuts, 1,.

land .-inseladen hatte. Die ut-|.rüiislii lie Aiir.-suns hierzu ist t

Direktor der Land» irt*elmll liehen >.bul. in tiorz. Holle, aus^eL-ansea.

Den Teilnehmern ;.n d.-ti Mtzuns.-ti war .-in niisf.ilii li' lu r l'ras' bi^;. n

titrsele-s'. de««en 1 l;ni| •labteibin^en | Ibl.her, llauil«ehi'ittei. iiiel

-jraj.his. lie \ ert ielfaltiunii^eu .
•»• (k-malde und :!, K.iu*t',-ettei-bli. he

t.i-i iistan.le b.l.l. t. a. l-ieiheir t. Meliert, der IVa«i. 1.-1,1 di r K". K.

Zentralkotnuiiss . roffnere die Sitzungen und *tn-itte eine U-Hoa-i.-n-

Konsertieruiissfra^e. die Ab-eliatTuus der Tauben, ttelelie dort, v>n

sie in größerer Anzahl torl leu. .Inn h ihre Au«w urt-tofle keu

serinse «»(.ihr für liandeiikmider bildete». Ver«ue!ic. htadlf l-

\ . rwaltuiiii. ri iu I M. rrei. Ii zu einem X erlH.te des Taube. ihalt.-n« zu

Veranlassen , seien leider tersehh.'h .Jette».-!!, Die Verw alt,lliLM Mi

sträubten «ieh S'-sen den Krlaß eine« «..hhen Verbote*, weil <•• 711

tief in «Iie lf,-el.te der einzelnen (•iiiswiteii wünl.-. Herr t 1 1 1 1-

'

ül.ertrus dann den \ .-t-«itz für die >it/üii-.'"ii dein lleuier,mu'-r

Dr. Marli, der /„eist , 1 ( , . I i-i nie, i l!,-jiei-im^*rat l.rssini; lk-rlii
I
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du» W ort zu . in. in Vortrage iili-r .Iii- LichtlH-,tnndi-.:kcit der Furl.eii

M.n i;ewelic»ti>llcn .-rti-ill.-. Vidi Vorlage einer ItVilic \nn l'n.lw-n,

«••I. Iii- ili<- ilin.li «In» l.ii lit verursachten Fiirlt<-iiand.-rutigen in uut-

(iiltiü'T Weil*- zeigten, »cliildcrlc der Vortragende kurz «Iii' muh
l\»|iitiiii Ahn. \ iu Izindou :ing. »teilten V.T»uchc. Diese Multen

iliiliin gcflihrt, da» Tageslicht < 1 u rx'li gefarl.tc <ilii-i-r den Sammlung»»
räumen zuzuführen, um die i lii'iiii-rh »in kriiftig»tcu wirkenden Strahlen

nach M.vglü hk.-ir au»zu»i liln-llru. Von «lic»«.f Maßregel i»t mau aln-r

wieder angekommen. • I • • It.iunn- »Ii dunkel wurden, daß ilir Fnrlicn

entweder kaum oder nur mehr oder weniger verändert »ichtl-ar w.in-n.

In d.-r darauffolgenden llv»|ir.vliuiig . an 'Im »i« Ii n. a. Ilofrat Lder.
Ilofrat Liehen. l

,
iiit. »-o( Zci»c I . I >r. Dr.gcr beteiligten, wurde be-

tont. « lull ein gleichmäßiger Nhutz aller KmHh-11 dun-li (»»timiut gc.

färbte» «das unmöglich «•«. Ferner wunl. auf den Kinlliiii der W arme
mal anl die Schädlichkeit .Ii-» in Au>wtr|liinp>riaiiii<-ii verwendeten. In»t

iiiiin.-r <-1wn» Mhwclelwn»*er»torTlmltigeu b-uclifgn»«'» hingewie»cn.

welch.-» ln-i ili-r Verlm-uuung Sehwcfel»aure liefern konnte. «Ii«- »o-

vm.IiI ili-r Farbe al» «L-r Faser »rhade. Audi wurde vorgeM-hlagcu,

Wertvolle ticw.-hc unter Am>»L-hluß der Fcuchtigki it und Smi. r-

Muff» Fr»atz ilari-|i l\ohleu»uurc oder Stick»toff aufzubewahren, ila

.li<- Veränderungen der Karl>»tn(T<' iu.-i»tcu» auf * KMlation beruhten.

Kiidh. Ii wurde n... Ii auf den Kinthiß ih r Schwerkraft ln-i aufgehängten

größenn Suchen. « i<- lw-i T.-jijiicbcn u»w , hingen icnen. Am Nai hinitfage

zeigte Direktor l!o!l<- durch eine große Anzahl vim Wmnlli. hll.ihl. rn

• Iii- (i<-ri»rh< ii Slindliugc de» Ia-.I.t». ili-s l'a|uer*. und d.-» Holz.-». I'»

wurden sowohl .Ii" Tiere, hauptsächlich Katcrarten . Siti«lri'|in. I'tinu»,

Atithn-iiu» u»sv. :. ab am Ii ihn- Ijirven ihm) Fj«t ».mir auch di>- durch

»i.. MTaiilaßten Zri-»tor.ing.n j-.-jt.-i^t uii.l nL» (.egenmittel .h l auch

s« lu.n bisher vielfach in >a ilnngcn benutzte Schwefelkohlenstoff

.•iu|>fuhlen. Tin .Ii.- Miltmr/rit hall.- noch i in<- ll.-si. Iniuuiia .1.-»

Hnriiiiili.-U|i.-i. Ii. r>. <li.- .I'.rti^. ii H. 'nhuuiii!» mal In.-«l4iii<l»i't»iiii«»-

iirln lt. ii k. 'IHK -Ii 7t\ h riuii. »>>«i<- <-ia l!. »inli «I.T Hof Inliliiitlii k »tutt-

«i-fiilnh-ii.

Am nia liMi n Tayr »|iraili zuiiin h«t l'ir. ktor v. I.u»i-Iian It. rlin

iiln-r xiai- Krfaliriilii.i'11 auf th-ia (ifliit-ti- .l.r l>lia!tiiim ithliii-

yra|.lii»rli.-r >aiaiiiliu^»^;i-^.'ti»taa.h' uinl crortiirtf ilii* \\ irk»aiiiki'it

ili-r u.-lirau.'hlirlii-ri (i.-yi'niiiitt.-l, Ui-muili-r* tiir Mott.-n: rr \i-rwarf

Knrl>i>l»iuiri-, lii».-kt.-ti|>ulM-r mnl Mir all.-ia Na|ilithalin uU yaii/.liili

mitzh»*. rni|>fahl <laa<"4'
-u arx iiip-jiur. 1» Natrium. Snl.Iiiinit. Srhw.'f.'l-

k>.lil. ii-i.iiT uinl l-oriiialin . I'uniialih-hvil l, lM-«linuniiL*»vv<.|»i- am Ii

Kani|if. r. In il.-r an». lili- Ui-mh-n |I'-|ir.-i luiiii: wur.l.- n... Ii .-in.-

licilir au.h rvr Mitt.-l i ittalmt, an. Ii \..rw»< htii^-n, « miiiimI \ cr»a. In-

lili.T .Ii.' iiiM.kl.'iitiit.-tnl.' W irkua« <l. r \ -Strahl. n xu nun In n. Aul
Ii.' >jr<.|> liifti'.-k. it .l. r Ar».-iix.-rliiii.l.iiii!.-n uinl .1.-» Siiiilimar». auf

• Inn Faiillull .h s Nhwi-ti-lk..lil. a»t.ilV.-» I .!<•» I'..rnialia« auf Karl-ni

«ur.h- )iiiiK.-«i.-».-u. f.-nnr «unl.- <la» Krliilzi-n uinl .Ii.- IS.-hninlluntf

itilizi.-rt.-r .S|i|. k>- im lufth-"T.-n Kaum uinl von nn-hr.-r. n N-il.'n am li

.In- hiiiilii.'..- Il.'«.(nini; .l.-r l'as..r»t.ill.-. .Iwa ilurch Aiiwinhiun

«.-i. li.T It.irsti-u . i,i|.I..Ii!.-ii V..n •!•-<< li.-l.n Ii miii Sluiil.»iif<mus:<-

inii»<-hiiH.|i. I>i-»jiiiih-r» iiiiirln-n >|.iH.-ii wunl.- alm<r.it.-ii. Amli
• b» ii.ii.-nliiiL'» für nniinln- /\v..k.- in .h-r lMinwr\i.'iuii!;s|ira\i*

»-nutzte /a|»>n wur.le in .lin l'.r.ul.-ruii^ irzujjrii mal .larauf auf-

in. rkNiiin .„'. imu-lit. «lali <» unter l m-tamli-n iliir.-h Kut\tii kl.ini; von

Sli. knXMl.'ii M-ha.liyeinl. z. It. Iileii-Iii iiil auf Karlx-n. wirken ki'uiue.

Alu Nachmittage falnl eine lti-»ii-|iti^iiiiu it.-» n.-il eiiiy.'riehfelen

I Inl'arrhiM. »tatt. ilus la»l pii;. au.» Mein. Iilu» .unl l'a».'ii lM*».teht

uinl .liir.li eine Iteiln- lie>.«u«ler<-r l'iiiri.htunueii .Ii«: iiinirhehütr

Sieli.-rli.-it iii-i;en l'em-r<i.-l.ilir l.i.-trl. |)ie l.-fzt.- .»»itziiiii; um Mittw.ah
• »•«aiiii mit einer ICr<.rl.-ruiii: ii'.er .Iii- Krhaltmm .h- lh.lx.-s. l>.-i <|er

IhmiiiiIits .Ii. riäiikiui^ mit Li inil.i-.iuii; mit uinl ..lui.' Knruialiii-

zus;itz zur Sprai ln- kam. Aiiller ih r It. li.in.lliniu' miii S.huiiiIiiu^h-

^eaeii»tuinl.-n au.» Il»lz wunle am li .lie »r.ilierer. ni.ht l.. v. «ulii li. r

Stliekr. z. I! iu Kirchen, anij.-re^t. Din-kn.r lirin . k hui u n llauil.uir|i

eiu|.fahl ti.M-h «lie |.luiti.i:ra|.hi»i Im Auliialu».- aller zu liehninle|ii.len

Miieke Mir il<-r Ik-Iiuinllunj! ixh-r Aii»l»-»»eniH^. Ia-».ii.lrr» auf • I • •
-

t;«'falireil «ler letzlerr-n hillttei».-ni|, ihr uff .Irin t ii"«rll*tull>lr ein

aaiw vrranilert«-* Au»»eliru gnlnii. uml l'r-.f lt»tli^rii :lt.-rlin

Ix-inerkle, ilaü auch im l.at>uratnriiiiii «ler Ktil. Mu».».-H in ll.-rliu

j**U* Stiiok vnr .ler H.-hau<lluuK |.li..i../r.i|.lii. rt vmumI«'. mil Ati»nahiue

»nU licr. ilie wir :iu> |iti»che I Mnika i.iler wie Ku|.f.Tiilüuzeu in KroUrii

Mengen einem er|>r«>litcn \ ertalireu unterworfen tMinlen. Nuehil.-iu

iiimIi Iiirektor Itriiickiuaiin «lie NluiHunji einen nlinli.|i<-ii Institut»

«ie da.» eU-n erwähnt.- lirrliner l^«l«>ratoriiiui fiir i (»tcrrei.li cm-
|il'ohh-n h.iti..-. wunle «-in ii-lrrrvichiv-li«T Au»*chulS gewählt, .ler die

ein»ihlagig>-ii l-'nmen weiti-r l»i» zu einer etwa im nächsten Jahre
wieder « inzulienifeiulcii \ cr-uiiiiuluim M-rfolgen »nll. Dann hielt

Direktor Holle einen Vortrag fllwr die Aiiu.-ndiiug «!>•» Schwrfel-

kolileiu»totle». Aii der llau.l einei. unifa-.M-ii.leii AuM'hauuugMuaterial»
zeigte er. .lall S<lnM-f.-lk«>lilen»U>ll unter 1 instanten uuf Karlw-ii ein-

wirk«'. in. lein dunklen- »ehwerrlhalti„'e kor|«T eiit»tan<leii. iliill «Int
ilii-»e r.iiiwirkuug nur l»-i l.egeuwart Min Feuchtigkeit geschehe und
ilatl man «je v. rliiinl. iu könne, wenn vorher die Luft dureli die ja

ülh-rall leicht iu lt..nil.cn erhaltliche Kolileu»aure venlrangt würde.

Darauf » unl. n die eigentliclieu Sitzungen ge»i lilo»seu. Alu Nach-
mittag fand noch ein Au»llug nach Klo»1crin ut>uru »tatt. w... iilinlicli

wie iu dem Kn-iixgang de» Mainzer Doine» und ander»W'i. iu einnii

|..-si.inleren Itiium alle alten Arcliitrkturlcile .|e» Mitte» »org»iiin Miif-

Ix'Wahrt werileu.

l»l auch, wie von vomlii-n in zu rrwnrtrii war, nicht möglich
gewe»eii. alle iu ihm eingaii-.-. erwalml.-ti Kr.igelH.geu aul'g.-»tellten

l'uiiktc zu erörtern. i»t z.H. die Crhaltung von «irinalden kaum g«'-

streift VMinleti. ». hat «Iih-Ii die W iener Tagung den gn.lSeii Krfulg

einer Au»»|i räch.- von Kaclileuleu auf <l. iu Kel. i.-te der Mu»euinv «ml
Natiirwi»M-u»ehntten erzielt uml diimit auch viele Frag.-n ungen-tt.

denn l>i»ung für den Hestiiud der wertvolh-n Sammlungen aller

b.n.ler von unendlicher W iehtigk<-it M-in winl. Fr

Venn
Zun Schutz ier Klrrhr Wang im Kli-iiengeblrpe, die i;. fahr lief.

.Inn Ii < oi»tliaii« r volUtau.liu serhaiit zu werden ein t;a»lhof i»t

M-hoa naln-licr.iiig. nukl. daß die alte von Friedrich Wilhelm l\.

nach hier ut M-rtu lirt.- tu.rw. ui»> he I lolzkir. lu- vom Tal.- au« kaum
noch zu ».heu i»t - . i»1 .|.-r folgende A!lerhoch»tc Krlali ergaug.-n:

Auf Ihre» Itc ri. ht von, 1 1. i >kl..l..-r d .i. will Ich dem l.ie». n-

gelii rg»v er. in , eingetragener \eri iu, in II i r»c hl.erg iu

S. hle».ieti. l(e^ierun^»lH-zirk l.i.-L'iiit/. auf tiruinl de» lie»<-tz.-» vom
II. Juni I--74 (»-»etc-.iiiinil. >. JJI liienuit da» Hecht verleihen,

zum dauernden Schutze der hin he Wann von den dem <ia»t-

uinl bigierhau»li<-»itzer Nitm-he in lli ii. k.-nli.-rg g.-luirigcn und .lieht

unt.-rliall) der Kirche Wang I.. Innlli. Ii. n Liege n -. Ii a ft en die anl
der I« ilicgcn.lcii llaliilzeieliiiunj mit n>l.-r Farl..- kenntlich gemachte
Flach.- von iM.:;t Ar im W ege der Fnt e i g n n i, g /„ cr.M-H.cu.

N s l'alai». den I 7. I Iktoli.T l:MI|

WllkHm I!

stu.lt.
An den Mini»r<-r «l- r g. i»lli. In n, ruterriclu»-

uu.t Medizinal- Angelegenheiten.

IU* Er.Hri.n»g flmn IMIIzeaanman«ums hfl der Diunklrrh« I»

Trlpr ei-fulgte am Oktol.er d .1 iu feierlicher W.-i».- durch den
lli.M-hol' von Trier iiut.-r Ib-leilignng der Honigei-tlichkeil «.wie der
S|.itzen der Hehorden. Da» neue Mhm-iiiii. da» unter der Leitung
de» 1 1«.ml..nun. i-ler» Scliuiitz iu den au der Nuid- und iMseite
de» IvrriizguML'» l.etindli. In n alten >al"ii ent«t.iH.len i»t. »oll eine

San.incl»lalte »ein für gefährdete Kiiu»l.|eiikiualer der Trierer Dioy.M-;
.-» winl in !-cjin-n >aiuniluugcn Knn»tleru und 1 »eleltrleu Anri"guni;eii

undSlolTzu l'or»cliiingen liicten und i»t geeignet, den Sinn für alle l'au-

iiiid hiiii»t.leiikina!er und ihn- l'llege in weiteren lvr.-i»i n zu w.-.-ken.

Miltes.

Die AiaHtellnuffen Im Baten llana« in Triar, die am J. nktolier

.1. .1 entITuet wurden. uuifM»»eii I; die F. II. Kruu»»c]u- Anstellung.

J i die ort»ge». hichttichc Saniiulmig mal ."I. die Sai hing der

Tra<l.t.-T) und llau.gerale d.-r Saar-, Mo»«-)-. Kd.-I- und I lii,-l.wald-

iM-volkerung aus alter Zeit. Der verstorLene tn-hejine llotnit l'ro-

fi>M.r Dr Krau», ein gelmniier Trierer, hat die Anregung zur l'nter-

l.ringung der >ainuiliiiig. |i im nun erwurl.eneii Itoten Hau».- g.-veheu.

Fr hat iu »einem Vi-nnachlni» den W uii»ch au»ge»|ir.M-|ieii, dal! seine

Schenkung, die nlx-r liumh-rl wertvoll«- Kuii»tg.'Uen>täu<le. Mol.el in»,

zahlt, da».-llii.t unlergeliraclit werde, Die l'ra. Iii. n- und tlerale-

»aminlung der trieri»cli. n Uind'-. um die »ich «|.-r H.-gi.-rung*- und
Haurat v. l'eUer-ller.-nslierg. friiher in Trier, j.-lzl iu Am»l.erg.

»ehr verdient gemacht hat. i»t im dritten Stock de liot<-n llanx-»

zur dauern. leu Aufli«-wahniug untcrgcl<iu« lit.

DI« FaMade it* Kitten, la Heidelberg, de» lieknnnten (i.t»t-

luiu«»». wird zur Zeit iii»lan.lgc»elzl. Die \\ iii|crher»t. Illing der

«tark verwittert.-u Teile erfolgt mit staatln her und «tailtiM'her l nter-

»tiltzung. .lud zwar auf*. rund von »orgtalt ig.-n Auliiahuiez.i. hnungeii,

dl» l{egierung»-ltaii i»tcr» titln Linde.
I»er alta Marktbmunen In Tnhinfrrii, der d-m V erfall droht.

I..-Mhaffigte kiirzlich den dortigen t ..inein. lerat. län KiitvMirl für

».-ine W ie.l. rlier»leUung. die einer 1'nieiH-miiL' de» gesamten Aul'l>aiic»

mit d.-r Ne|>tuiilig>ir gl. ielikoinnit. »oll dein \\ urtteinlN-rgi». |icii Kon-
»ervatoriuni vatei-landi-cher Kun»t- und AltertniuMlenkmaler zur

l'rlifniig eingen-ii-lit worden sein.

Dan Klimlnrhr Hau« In l^lazlg vgl. s. Hl die».-» .lahrgange»

wird zur Zeit alig«-l.r>>chen. Damit verschwindet .Ii. »e anmutige
kl..-»i». In- s<'lio|.l'iing. und man uiul'. »ich zutriedeu gehen, daü
wenig»ie(i« die l'r.-l |.-r». Inn l bl\ »». e - L.n. I-. Iiidl. n von den Wanden
al'gel<>»t worden »ind: wo »i.- wi.ilvr aiigelirn.-ht werden »ollen.
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darüber int Ii.., Ii nii-hu bekamt! geworden. Die schwierige .\blii,iiiig

der Fresken hat lloirat Doitadliii, Profe**or der Kiin-tgi-werbe-chiilc

in Dresden, mit gmbVr Im-icbt In-» irkt, dcr~elhc Künstler, dem die

Ablösung des Deckengemäldes im Kc-t-nale de* limbischen Paläste*

in Dresden -nwio die Instandsetzung der .Malereien der .Jesiiitenkirclie

in (dogntt un<l der Pmsteugnift in Kiegnitz zu danken i-t.

R«l dm Idernwettbewerb inr Erweiterung der kathollHehen

Pf.rrfclreb« In Arnmrricrhweler (Ober • EbtftBl (vgl, s i;t .1. III

lialicn unter M eingegangenen Kniwürfen erhalten: den ersten

r'ri'b. iMt> Mark der Regierung*- Itaufuhrer J. Keith in Straß-

burg i. K-, den zweiten KreL« MIO Mark der Ucgierung.s-Hyiiiuei-Ier

Dr. K. Michel in Wi. »baden , den dritten IVei* ..'fiefl Mark; .Irr

Architekt Hermann Di-iel in llerlin. Um weitere Kntwiirlc de- He-

gierung»- Hsuführcrs .1, Keith in StriiUbtirg, der Architekten ltacdcr
Ii. Mi'intcr in l'nwn »ml des Architekten J. Kranke in Gelson-

kirchen wurden fnr je -4<»> Mark angekauft.

Dm Beebt an Denkmälern and Altertomafluden. Inter <lic*ein

Titel hat Prof. Dr. Jn*. Kohler in Berlin in Nr. Kl IT der DcuUchr,,

Juristeuzcitnng vorn 1. Sqitembrr 11*4 die reehtlieln- Seite des Dcnk-
itialsehutze* von neuem beleuchtet, nachdem er bereits im Jahre 1S!»4

im it. (laude des Arrhivs für bürgerliches Hecht eine Abhandlung Idier

das Horht der Kunstwerke und Altertümer veröffentlicht hatte. IC-

kann liier nur kurz die Aoffa&sung des \ erfa—ers wiedergegeben « erden,

im übrigen »ei zur Klamm: der Sache für die beteiligten Kreise der

Denkmalpflege mit diese Kriirterung eines Juti-tcn hingewiesen.

Kohler ist zunächst der Ansieht, daU der Staut die MalSrcgelu

der Ki^cutiimstK.-M'hriü]kuuu nieht unbedingt nnurdnen kann. Mindern

nur uaeli den l tu-tauden de* einzelnen Kalles, -»lern es -ich um
solche Denkmäler handelt, die den Srlmtz verdienen; de-halh ist

es da» richtige, von Kall zu Kall zu bestimmen, na- als aiif-

bewalirun««f»hi>ic* Denkmal oder AltertumsMilrk der Kür*ori;e nn-

liemiiteirel.ru werden will. Auf diesem Standpunkte .-feilt da» frau-

zusisihe (ie-etz vuin Jahre INS". Inter einem Denkmal \er-te)il

Köhler eine Saehe, die den Charakter eine« Kunstwerken besitzt um

I

zu gleicher Zeit für die K.iinzcicluiuni: eine» vergangenen Zeit-

abschnittes der Menschheit bedeutsam ist. Kin (icgenstaiul der

gleichen Art, der keinen Kitn-tw r-rkeharakter hat ist al- Aiterluins-

werk zu betrachten. Weder Denkmäler, noch Altertümer .-lud merk-
würdige Nattiruwn-Iuinlr, und die neuer«1 Zeit will am-h <lie-e gegen

Zerstörung und YeräuuVruug sichern, ilmh billigt der Vcrlit-i-rr die

Auffassung des he-sischen <ic-etze* hinsichtlich der Naturdenkmäler

iticht, weil diese zu einem Clieniiall erdentrüektrr Koinautik
und zu uiikoiitriillierliarer (iefllhlsjiiri5|innletiz fuhrt, die der Urkunden

Kutwieklnii({ den. Kineiitiiiim sehr hinderlieh wenh-n kann. Das ji<-

M'lürhtliche Interi-n-e im weiteren Sinne iniiU das au-iMhla^elieinle

Kleniem -ein und lieilien. weil ilie-es allein der Keiht.-lwhandluiiK

Halt und Stütze liirtel. Die Kra(Je, oli die U.i Iil-atzun2 über Denk-
muler. Altertümer, llaud-ehrilteii und Natiiwseiistiinde der Iteieh*-

iwler der 1 jindee^i^-tzKelHina zu ü'ierla—en i-t, iNimtwurM Köhler

•lahiii, ilaQ nach dem jetzigen Stande der deuln heu lintwii kluii^

die I junlesncsetz;jeliui>n eingreifen in Uli. weil i lii-ai-i (iel»iet mit den

übrigen Itildiinit-takturen. mit der \ »Ik-erziehnny, mit der lle-

tordcninii w iMieri-cliatf licher Aii-talti'n , suwir mir. dem Mii-eiim-.

und Hililiiilliekswe-eii eiia >erknli|ift und dl" Ver-chinleiihi-it der

Anffassun'.' und Di nkuni>ivei-<- in VrrlihiduiiK mit der \ er-chieilmlirit

de- \'i>lk-chanikter- und der Vnlksideen noch zu l» ilciit-a)ii i-t.

Dabei koninit auch in lietraeht . dati die |irivatri>ehtlii-beii l!eitini-

luun'rien tiber da- DiMikiualw eseu nicht nline lle^leitun^ einer lieilie

|Hi|izeilicher Verdiilmnitfeii deiikliar nind. die ihivr-eit- wieder mu h

der Ver-i hiedeiilieit der llchurdeuorcaiii-ati I l.amlr-ri'i hie

iinnehiiri'ii niü— i n. Si'lilielSlli h j-ibt der \'ertii—er zur Krw;iüiin;i, ob
bei der IfiTii-huiK de. |)eiikmid-4'hiitze« nicht am h die jetzigen reiehs-

;e*elzlicheii l!i"-(iiiiiiiiiii^< n über den Si hatzfmnl in ^ 11.(1.-11.

zu lindern und mit dem Si lmtzir,i--rlze zu n-rbiuden wann, da die

lblbteiluni; de- Shatzm nicht naeli^einiili int und zu einem Mit-

eigentum fuhrt, aus dem leicht Hader und /nielraiht entsteinen:

aiiUerdeni i>t e« eine Harte, einen Kinder, der seinen Kund verhehlt

und mit m i l i in«, al- l iiti-r-t-hlauniilen zu iM'iirteilen und dem Diebe

•pileichzuachten. K. Kriey.

Klnen llerleht Iber die kamd|re»rhlchtHrhe AoHstellauir In

Erfnrt Im Jabre 11MÖ hat der Koii-ervulur der Denkmiiler der

Provinz Saih-ni Dr. II. Doeriut kürzlich Mriiffeuiliiln. Kr i»t Iwi

K. ltaem.ih jiui. in Majidelniru iredniekt und enthalt neben der

\.irj.'ei. hiehte de- I uteruehuiens die au der Aii-telliiaK beteilisiien

Maaten. Behörden und r-mmen -uwie die Namen der Mamn r. deren

hiiiKebendeiu Kifer da- glückliche ticlinxen di r Au—lelluni; in erster

Linie zu danken i-t. Die wi--eusi luiftlichen Kri:elinl--e der Krfurter

Ausstellung werden ih iniia' h-t im \ i rliifr»' mui K lluenv h jnu. in

Mn)fd«liurj( in einem (O-ulh-n Werke: Mei-terwerke der Kun-t au-

Saeh-r-u und Thlirin(;en berau-i.'e({i'lM'ii von O. Doeriux u. Ii. \ oli.

S, liiiftleitnni; (i. Dneriiia M inffeutli. bt werden

Die Deaebiehte der Urnndatelnletruiif toii I*aul Row»ld U i

llanoover. Sondenlrurk au* der Zeitschrift für Itauw(*eo, Jalirpuw
im>4, Verlag von Wilhelm Krnst it. -Sohn in llerlin. PreU i Mirt,
.Icmclir der feierliche Dniuch bei Orundsteinlegungen abkommt, um
so willkommener ist die v orliegeuile Schritt, in der der \'erfa-»cr. tc.

»uf die iiitesten Kulturvölker zurückgreifend, eine allgemeine Lb»r-

-icht Riht ülier diesen bisher weniu heurheiteteii Teil der Volk-kuu).

und Kulturgeschichte. Die benutzten yuellen sind am Schlussi; der

Schrift zu*niiiuicDgcstellt.

Beitrage zur Ranreaehlehte der Paallaieller Klonterklrrbe i.-

titelt -ich eine Dnn k-i hrilt mii Tatein und (Ii Te\iabtiililurc„

• lie lte>;icruii!;*-lhiuin<'i*ter Dr. lloltiue> er in Kuibil-Iiidt k ii rzli. I

leriilTentlicht hat. Die S hritt bildet einen Snailerilrurk au- ,|,^

ersten Hefte de- -.'.'!. Ilaiide« der Zeit*i hrift de- X enüns für Thiirimi-rli.

(ie.-chii'hte unil Altertuni.-kiunle ;\ erlahl vun tiiistav Ki-ehcr in .li.'ij

In zwangloser hVihc benlMiehti^t der Vert:i--i-r weitere Auf-aUe uler

die Thüringer Hauileiikniiiler folgen zu las-en.

Da« nledeniich«lielie Traehteiifetit, du- in S. he I, ilii:

weg* zwi-i Iii-ii llremeu uimI lluiiil.iirii in den letzten SepteinlV-rlwii

gefeiert wurde, verdient hier kurz erwähnt, zu werden, m-il

Anlali »ab zu einer nachdrucklii lu n mui aiisihi-iuetid am li erfi.^.

reichen l'roiiagauda zur Krlialtunn und Wiederbelebung der livunji

liehen nieder-ach-ischi u l!auwei-e. In der eigenen Art »im .•rzi-li--

ri-i her Kun.-taii—telhmg. die in Diele und Scheune d<-s t irt-vor-t-bi-

zugerii-htef war, bildete da- I! ruh.iii* .|eu Keni|iunkt. Ai|iur ||

aufnahmen von alten Hunten in ihrer iinvenlorlM-neu Knrbi<:kcii nt„|

l'hiitngra|ihieii gaben .Mii»lerhri*]iiolr der alten, in Nhilersn-Iwn

lioilen*taniligi ,n Aixdiitrktur. wie sie um llremeu bis zur Kii-Ie i>

ö-tlich bi* zur Lüneburger Heide noch be.-uuder> kraftvoll und n

zidilr. ii hrn Ileispieleu erhalten i-t. DuuelHui war an Hliiiien,

leuchtend dargestellten Schaltbildern und Modellen eine kleine, wir;

faltig gewählte Zahl von inndcnn-n Ituiiiniliau-biiuiin au>i;»st'l
1'

die sich nicht bloß durch den iiuUi-rlirhen Schmuck der l'feri|i l .|.f..

Mindern auch in Sinn und Stiinitiiitig de- ganzen Aufbann mi:

iiaineiitlich am Ii im tirutnlrili den alten llnimewohnhi iten ic»-':

anpas.-en, al* e- i'tirn möglich ist. \V Matthie* au- llar.|n»irl

/. Teil auch die Maustelle der Ijaintwirt-chaft-kamiuer in Hamm wr ;.n

eindrucksvollsten und mit dem i-teii (din k II. Wagner au* Ib-in.-i

hattiui dazu ausgeführte ILinlrii und einige t\pi-che Idraleiilwnrti

beiae-teuert. Alu Abend, der dem Kr-lc -elb-t vorallgiri^. lill'l'-.

als eine Art Krläuli-riina zu dieser Anstellung in der grfilibn 'in

lieslerhalleiien alt«'n Diele de« Orte«. v>o ihh-Ii das offene llcrdfcu r

im Klct lininnte, vor den Handwerksmeistern und Hauern \ortn,;>

-tnlt. Direktor Lehnianu vom Miiseuiu in Altona sprach hIi.t .Ii.

Tracht, der Schriftsteller Srh w i ml ra/he i in aus Hamburg Uber Kauern-

kutist im allgeiiieiucn unil 1 »r. Scha i (e r muh Kiiu-tgewerln-Mu-r.'i

in Hremen iitn-r d;is nieder-ach-i*cbr H.-uiepihau- und -eine /ukmil'

indem er haudureil'lich ^TtiiUie tlrutnlsaize gab über tinmdrill uml

Dachform, Itaustolf. Karbe usw. An Zuhörern und Ileifull |i-|i,i<

nicht.

Splvlxeo« and Helnatkaade. Im Kun-lg<'werlM'iiiusi'iiiii un

Anloiisphitz in Dr>'-deii hat die Königliche Spie|wareiiini|iistrii>-< Im.

in tirünhainichrii eine kleine Aus-t<lhina um Spielwaren miu-

-taltet. welche auf Alirogurm de- Au« hus-e- zur l'llege heiiui"-

licher Kunst und Ibiuwci-e und nach Knt würfen von TM^et
«I. Se>fferi. tlberbaiirrit Schmidt. Kegieruiiii- Ilaumri-Ier 'lliirle in...

Architekt T-i liariimnu berge-tellt wonlen -ind. K- liaiuleit -i. l

hierbei zuniieh-t um xwej *;ichsi-che Dorfer »uwie um ciue I*' i|'|

»IuIn- und eine l'uppeiiküche. Sie -ind in ihrer Ausgestaltung

eignet, den Sinn lur kilu-tleri-.clie. ue-cluuackviille Kinfai hhi-it m< :

in der Kiiidc-sisde zu starken und die Kreiule au der HcinnM n.

Iieleben. Da zum ilie-jahrikien Weihnac|it-f<s-te lb--teiluugea nur m

l>e>i'hninkteni Malir aii-nefülirt werileu können, werihn die Krci^u^

der Sache Kilx-ten. ihn- Wün-rhe auf Hilrlns- Spielzeug bei di-r

Künigl. SpielwariTi-cliule in (inlnhainichen i S, zur Venuittlung

Ziislellniiiz uml l'rcishc-tininiuug anbrinuen zu Wullen.

lllball: 8lreif*fiK^- üun'ü AUti(.ll*ili'l — Hrlmllui'fnae in inilteUllorl^^.

Kiiehea. - IM.- mitlcUlIrrllrlieu Tiuiful.ju.' in l-. l,le>»it; Uel-tem - W —l-i

l.. r.l..|l.o.|t ,1er Kirche in iwhniiii Ittieiiutnrf Die Ohalnma «tt-nr Kirne

w^ike und «. M lilclilllehri ll. nkiiii.ler - V e r in i -eil I e « Kirrlw W .ne
tiie-ener-birire — Er.^ttDiin« ein. - In.,«, ... uv .im» Lei .ler lKnuJiirvbf i» Trio

Aii.«lelliiniten im Kol,.., n«u-^ in Tri-r. In«l«iid»euiinit d.-r Fs««<tc
Ritter» in ll.-i.lell.eiK - W inlrrtien.li Itilnir .Ii.« nllen Mnrkltiruniirna .11 T«tSi,

teen. - Alil.nicli de» lt.,inji.elieii lltiu-c - m 1.. .|>xtR. \Ve(lt>n»erb lur

li-rima iler k»I}ioli-et.eii rfHi-rkireli.- in Anine-mehweier. ll.-<-ht «n Dssi-imi'i'""

nur) Alrerlnm-runden II.-rU tu \il-r r ai«. kliii-lir. McliielitlU-lii' Aii-»leltnii|t 111

Krfiirt im ^iihn- Ml. fiewhicl.te der <lnin<|.uilnl<-|riin» - Heiir.uf mi He.

It. wlm hl.- d*r Paulin«»ller Kl.i-I^rkin le Nie.l. r«i. li-I«rhr. Tr«. hl. iil»«t

SfiielxellK und llrliiiiitknr..l.-.

Kir dl. H. Iir>rt]. .11int >cr>iiit«>.,rtli(li: I ri. dr K. I.ullre, Berlin

Verlan Wllli.ln. Kn.-l u H..I.11 Merlin

llni.k der Du<li.lr>i.ker.-i «..i.rii.liT Kin-l. llerlin

Nr II.
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HnmiisgeKKtati von der Schriftleitaog des Zentralblattes der ßiiuvcrwaltnng, \V. WillitdiustrailH K1>.

Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schnitze.
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VI. .Ialnv.»i'4.

Nr. I.*>.

l.rs.tieii.t ullr s I... i W... Jihrlk'l. ir. IbiKi.ii. <iMrh.ftj.lfll« WVMIIu.liiii.tr.:». H. /n t-.|.r. .> lieilih. '2i\. X»V«*II|I«'I"
«'in.. Iii \>>ir«ic.'ft. iliirrli l'..st «.u-r Sirvif«ji4niliui»».ti.hitu' mler i.n Hti«'lilii.iiiM jÄhrla-h s Mark. Ine ümb

An. In., .1 » .u M«rk l'ilr .Ui- Alni.l. r «Jr» Z.i.UulM«no. .u-r HmiT.r« iiMimi! jil.rlii n Mark. I'.MH.

[All* Rtwlitt» vorbclmlUMi
!

Der Petnislnumu'11 in Trier.
Vinn iijii. 'oitg

Wiilncm! der letzten Miniiilr ist in Trii-r auf t.u i ll.iii)>iiii.irkte

• (« j' durch seinen If.'i. Iilniii im luurli. le in Schmink mi<jj.-x<'i.-liii«'ti-

l'efrii».ltrinine|i erneuert wurden. Dm allen. Iiis in unsere Taue
hinein -t 1 1 <1<-ci llnim he. an Peter und l'anl auf

llrunncn zu kli Uirn uml dem Petrus einen

Hliiincn-Irani; in die Hand zu liiuil.'ii. war im
Ijiut'.' ili-r Zeit iiiiinehcs Stück zum iijifi-r jjc.

lallen, ini-l -eine Wiidcrherstellnne. war si hon
seit Innsicr Zeit :d- wünschenswert •T*.liii-n«'ii.

Die F.nicueniiis; «T~t r«-i kt.- iii. lt in erster Linie

auf ilen tieürlicheii Slniin. k.

Der l'etrusliriinticn lient an einem l'ur llruiiiicu-

aulaucn gtinMitfen Platze. Alll ller Südseite .Je»

Markt» liilH i-r eine Kcke im* uml Ii. Iii ihn
\ erkelir um." '»t.>rt an sirli \ ort >i-ill nt.'d :'». .1. AI.Lihl.

s. Iii n. ll;t. .htlirv- V.i,<:\ il. III Im Jahre ] i»t

er. sii '»richtet uns «Ii.- .Tricrische krmiik". mil. r

«K-ni Kurfürsten Juli.um um S. Iiiuii iiln e.' .^.'ziert

worden-.

Der.Wlii.il de« Ilriiiiiieii« eutvvirkolr «.ich un«
einem S-eli-eek um 2.71 m Seite Iiis /u einer IMi-
um 7-i.ä.ii. In ,1er Mitte des \\ ns«erl>.N k. n- ruht ein

«•liiiiuekln-er Quader um .l.'r II. .In .|,r Uruiinen-
imifiissuni:. Da« kriilti-.- aii»isearl.eitefe Keli.-l i|.r

Wa!.MT){i~»-li«|>re »iii weiteren AufLau wird nach
iil «-ii I in i durch eine auf k. .ii»nlcii ruhende I 'Julie al.-

ce.|c,-kt. ilie als Standfläche .li.-nt für . Ii.. I.e»t;,(tin

•ii-r kliiüln-ii . (ieriH-litiuk.-ii.

.Maiihlnitti^k.'il uml MiiCifiiuz.

Den Kaum zwischen lim .'in.

z.lii.'ii Figuren füllen auf
' inem >.M'kel»ii in rnliciiili

>\a"~iT>|)ii.ii.li. l.owcn, von
ilenen ilrei früher ergänzt

hillll. Dil' Miinl.il.lli. Ii. -ii Fi-

üHK'ii !tni|.|.ieren «ich um
eine zWilidri-, he S;itile. r|.-r><ri

Uni- «Ii«. erläuternde In-

-i lnifl tiiiut: + K\ IIIS V II!-

•jatiiivs v<;i.r \<jv\ in:
l'tiNIK SAI.V l'iH'VI. I

i>M\l.\ijVJ KLII'VI ItOM-:

» MW.VI r

Der kiiii-ller hat liier

eine Ke^ensiiticlielie Wirkung
m err.'ii'lieii nennht. iieleni

er auf i|. r NüiiI. nl Luinie l im
llinler^riiuil jener Alle^urieu Arten iliu»tellte. ilie -n Ii wiilri^ 'jelialireii.

Auf .I-r Suuti- mhr ein mit ^ier «iis.er-|.eii u,le!i Fiii;eW>!i|ifeu

-••xierti-r WiiM. auf il.-m <lie Din k|.latt.. h,,tet. Am llaiele der Halle

(irerp Ttlemann.

liest iiian

Mi-.rniA
si >\;n-:js

t • I. 'Iii. in-

Der Petrusbrunoen in Trier.

traf

Iii- \V..rte: FltKI.IX HF>|'\ II: Vl!l: IMI\ DKVI I \
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til.AIHi» IT.KIT; l'i»|(Tirvno l\ ADVKlf>l> IMtMI-

NATVK: LT LAVDAIHLIs TF.MI'LHA VII A •

(A N» TA • MODi:itATV(|{|.

Auf der «elleiifonni» naeli i.lum :ilye-

-.liraKten l'latte treilien liuliemle l'ulteu mit

IM|llline„ ihren Nher/.. Auf die l'latte netzt

ein iruiulrufiM'iies. Mittelstiuk auf, da> ein Z.vlin-

der al.li.,1, der die .lidir. sz.ilil MD\( \ thi^t.

Drei Adler halten mif dem etwas ausladen-

den Al'seliluli .las StailtH:i|i(.eii. das S.jtild .le>

Kurfürsten und du» Shild mui kurtrier. Ili.-r-

iiii s. lilieUt sieh nie Ii ulieu di r mit ülattwerk

und l.iuiinellalieeli eeselimiiekte Snekel, der den
l'etni« tl:i»t.

Die 'riernrninienle sind mit weit uri.Uerer

illlilt. Ullis, her tieiiaui^keit duri-liaearLeilet Iii» die

nieusi hlielien Fissuren. \\ iihreiid die eine Seite

der Fitiur stark heiaiiss;edrüikt ist. i-l die so

«•nisteliende bvre auf der linderen SM-it.- durch
die Fülle .h-> (..•waudlinlie« au-s.'ej.'liclien. Si-

diuiu ist auf die Putten Sterins!'- S,irs;falt ver-

«iiiult. Der Itealisniii« in der lUlian. Illing der

'rieritestalten verrät lllll^eiieu ein lliehlisles

kiinueii.

Die \ ei si hie.lenh. it in dem Fixürlielieii

fühlt zu der Annahme,
dilti v*eiiis.'»teus zwei Künst-

ler an dem Werk s-eaihei-

let hallen. Auf dem (ie-

sinis des uLereii WnUie«
unter ihr mit den Pulten

i;esi liuitlekl. il f>ei k]ililtle till-

det sieh in d.-r Tat im Iii nur
Ni.me UtlLS IJHHLItT

IMlF.M. zu ei-janzen Wehl
ANN, siimlerii diesem siml

\<»ri;eselzt und durch das A.

\erliiinilen die lluehstiil.eii

- \ ici: I »? I.V -S

< i»n\i:-— st im
Dir \\ iedcrherstelluns; des

ISnirinens. die unter der

UituiiK des Diiuiliililhaiiers

Sihrv vnii Herrn l'n|i|ie|-

iiiauu nusu-efulirt wurde, he-

ller siehtliarcn (triiai te. Iiuiiier-

llruiinen 'l'riers in hr ein

ll.l, , U. KCl

leider nur die Mm unten
hin hat der scln,n«ie uml ;dle«le

der alten M.isi lstadt «ruvli-je- Auss, !,,-.! -,-«

Denkiualpflcfi;« fn Italien.

l",iue kurze Aiiuahe iler wi. hiii;-leii Arln ilen ih r li.udii heu l!e-

h.mle widiri'inl der Jahre |s:is hj. |uir.' für die Lrhall uns; der vnn

Italien als Stiia'seim-utuiu aiierkiiiiuten siiwie auch anderer Kunst-

werke s;ciiieinmitzis.'er uml ssntte-ilii iistliclier Art wird den Fa. hleiiten

für ihr» 1 Forschungen um ••uimi sein.'. Die Titi^keii umfallt die

Stadt Kinn und nähere | iii-el.n ri s: sii«ie die l-iii.|-.hafteu

\i|iiiln und t'liieti.

In Uimi wurde die Au>l .i-—eriins; der k Li udi-e heu \\'iis«,. r .

1 Kelnzii.lle dei Linori eMs,|.ilti .1.-11" ltli.il. leenhi. I|e|

.mnilrimiiii IM'1
.' -PUL'. Direttun- In». An h. liiuli.i D. ani;. Iis. _ \ ,-rul.

a. Zentral'.laft der ItaimTWaltuii.! 1M\ S. .> „.

leini us;sliiii;eii auf der stri cke zwischen Interna und der \a\i

eella VorsjellitllUlieJl: ferner chillir das nliersle Sr.ickwerk des

K ii I ii s -eil in s in allen Teilen eine sjriiudliclie I >nre|i.irl»-ilHiiir. I iiNt

ihn Ca ra ca I ta -Theriiieii wurden die vsr.lUarl iise» AliziiL*-kaliii|e

luildeu. liest.-hend aus zw.'i uhereiuainler laufeiideu l..'.|.,'ckt*'ii

Landen, die ulieren I.Tc in Ihn Ii. I.;1i l-reit. die unti iTi. u.iln zu l.iin.

Sie stehen in veix liieileiia i t i^sl. r \ erliiinhitii; zu einer iim h tiefer

lii-ileilden Li-iliinir. die in gerader Kiehtuns; mui Süden nach Niiiden die

Thermen dnr. lisi hnei.ht und in die Til.er iduhiL'.. - I m die rmi-iaii-
tiiisl<asilik:i vor der 17 in Indien Knliiia«». zu si hiilzen. die ilie mu h

erhaltenen ILmen mit der s|,ateren A|.-i- duieh eiii-ickeriide. \Vns*..r

und ItainiiwiiTveln hadisst. wurden s. hriite sctnii. eine Zwi^-I -
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wand zu ziehen. Eine iMsdcutcnde Anzuhl aus der Kuppel de* Pan-
theon jiingsthiu entwendeter DlciplatU-n sind Hin ersetzt worden.

Bei Krrichtung des Archäologischen .Museums für Ii*- l'oruinsfumlc

im Klosterhof der Kirche Sautu Fraucescu Roma na stiel! iiiun

auf eine »Ii grolle Anzahl altroiuiseher l'uterhauten, ilall der Neubau
ei»** bcelciire-udc Veränderung erfahren mußte. — Heim Versuch, den

romanischen Turm an <ler Kirche Sun Lorenz» in Lucina von

der Kappe zw iVfri-ie'U, stellte sich heraus, dall der Tunu im I".'. <>iler

13. Jahrhundert durch ein Krdltehen gelitten hat. wobei «Ins letzte

Stmkwerk eingestürzt ist. Schern damals »urde das obere ticsiins

durch zahnforinige Mauersteine verstärkt und mit eleu marmornen
Kragsteinen uud undereu Baugliisde-ru die sle-lieugeblicbciieii Reste

niKgeliillt und erhielt dann diesen sonst unlM-gründeten AbsehluU.

Da krinc i'lN'rlieterun« vorhanden, wie viele Rogenreihen der Turin

ursprünglich hosall. so begnügte man sich mit der Feststellung der

Tatsache. Hei Abtragung <les barocken Dache* der Vorhalle fand

sich, i laU ilie Tragbalken aus zersägten pfaublaueu Marmorsäulen
bestanden. Unter der Kirche Santa Cerilia fandeu sieh rlie l'bi-r-

reste römischer Hausmauern au* republikanischer und fr Uber Kaiser-

zeit. BlolSgchgt wurdcu fcrne-r ilie Keiler, welche den Altaruberhau

des Arnolfo ilel Camino tragen, mit weiblichen Figuren geschmückt.

Sie uiulSten leider wieder zugedeckt werden. doch wurden Abgüsse

genommen, lue F'rauenchor faueleil sich Wandmalereien von Pictro

Cavallini: der thronende Christus in der mandelförmigen 'dorie, von

Kugeln > 1 1

1

jüi 1 o-ii . Maria, Johannes und ilie Apostel In der I utcr-

kinhe von S. Alessio kamen hvzuutimseho Malereien zutage. Aus
dem von den Orsini auf Abbruch verkaufb-u Kirehloin S.S. Simeon
u ml Juda wurden zwei Wandbilder, eine Kreuzigung au» <fem

14.. eine Madonna mit Kind aus dem l.'i. Jahrhundert, geborgen.

— Die durch Nügclciiischlageii, UchthitZe. Betastung. I berimilung.

Feuchtigkeit oder Manuel an Luftzug Iwschadigteii Wandmalereien
vieler Kirchen, so des Rout-ulli in S. S. N'ereo und Aeliilleo. des

l'iitturiecliio in S. M. «Irl l'opolo und in Araroeli. wurden ge-

schlitzt, die \lo>aikeu in der Apsi* von S. l'r« «seile it'-r>-itiii{t und
ergänzt, ilie reiche Decke in S. Sebastiann befe-lisrt. der KiiUImiiIi-ii

der Kosinaten in S. Crisiigono ausgebessert.

In der l'ingcbung Kouis: lu Auagui wurde das Churgitter mit

ib-ii im Museum iH'tiudliclien kosinatisclieti Bruchstücken ergänzt:

In Civila Castellana der iiiarmortie Christusknpf an der Befesti-

gung des Sangallo. im Volksinund ein Bildnis des l'esare Borgia.
ins Innere versetzt. Die Kreilogviug des Herkules-Tempels in fori
schloü die \ orleguug des Kirchturms und K'mrtlckutig einer Seiten-

maller der Kirche ein: da die KirclienlM-hdrde mittellos, beschrankte

mau sich, den Tempelriium von Zusätzen zu la-freien und ein davor-

stellendes. Haus abzureißen. Bei l'iitersucliiii)^ des Palastes der

v itolleschi in Corneto hat sich das Baumaterial als sehr gering-

fügiges, die Ausführung all eine se-hr fehlerhafte herausgestellt; der

Kail wird einer gründlichen Ausbesserung unterzogen. Da die

Kirche S. Maria di Kaller! bei Civ. Castellana unter päpstlicher

Herrschaft in profane Hände geriet, werden gerichtliche Wi-gc ein-

geschlagen, wenigstens den Haiipteingarig mit seiner Kosiiuitcnarbeit

zu erhalten. - In der Basilika von j-'ereutino wurden die Niulen

freigelegt. Pfeiler und W amle vom Bew urf gereinigt, das Ua<h er-

neuert, der KosiuatciifuUbiNien mit verbauten Stücken desselben

ausgebessert; das vernachlässigt.. Sakrameiitshauscheu <i.i> Mino da
Kiesiili- wir.| einen wiirilinen Platz erhalten, der Altarliberbau aus

Kosiimtcuz< ii von den Zutaten Im fn-it, das banicke Borgia-Deiikiiial

verle-st, der AlnsebltiU des linken SeiteiiseliitVes aiis«eli:.ut. - lu

<ieuazzano \vur<|eii Vomehtiingen zum Schulz der Malereien aus

der <üotto-Zi-it getrolTen. In (irotta ferrata geschah eine gründliche

Au-lMssi rung der Abtei. Kür Yellctri wurde eine hunise lie Wasser-

leitung vom Neini-See wieder instaiiilg'—crzt : in Nettiiuo die

Festung des Snugallo. soweit i-> Hüning: in l'alestrina iler Hingang

ins Aorariiim, In Tivoli verliol die Behiinh' den Verkauf des

gotischen Fenster» am l'aluzzo Nobih. — Ibis lir.ibmal der Phiulier

und das Niufeo il- r l'amilia Tuscia 'l'cinpio della To»sc wurden
freigelegt. In \"i. <i wird au der F.rliuitung der Schloüinaiiern und

ihn-r H Tllriue gearlM-itet. Iii Vitcrbo ist die volUlandi-jc \Vi,<|,,

herstelliing de» bischiillii hen Palastes mit seinen zwülf giiti», !,.,,,

|)opp.'lfen»1eni. dem grollen Saal uml «b-r aiisiiilleinlen niVi ii. ii Saub •

halle mit der dreifachen Wappcimliederuiig in AugrilT gi-iioiuin,

in der Kirche S. Andrea in Pianscarano die Altargrnft u»< ,|,.,

13. .labrliumlert entiliekt und atisgebe-~ert : in der Kin ln- s, M ,|,n.

tlrazie bei S. Polo de' Cav alieri Malereien der frUhreiuivi.

,

Schule aufgeilcckt, in IltHTa S. Stefano, Kirche »lr] luu^...,,

solche uns liiottos Zeit von spateren Zusätzen gereinigt uml in >.

.

Itennletlo. Snliiaco. die von Feuchtigkeit und Meiisi li.-ij|iiU ,:,..

stark leidenden gi -schilt zl. — A<|iiila. In der Kirche S. |,i,i; ; ,

l'iczza. fand sich unter dem Altar eine XLsehenverzii-niug :m. ],„„.

sischem Marmor mit sehr si lionen Flachgebilden au. dem U Jj-...

hundert. Von der Kirche S. M. della Vittoria, nach den S-hladn Vll

Tagliacozzo Im-i Scurcola dei Marsi errichtet, jetzt giiuzlu-h

fallen, wurde der ganz unbekannte (IruiulrilS aiifgenouitni-ii. >,.

hat lateinische Kreuzforui. i»t elrei~ediitli« . im Zistcrzienwr i,.

sclmuu'k mit gotis<hcn Anklangen. ~i in lang und .il tu l.nif ,„

IJuerschnitt.

Chieti. Die Kirche S. (iiovauui e \ im i iizo in Turri valini,:,,,

aus «lein .lahre HKKl. ilreischiftig. mit i-igeiitniiilii hen llati Ih—tiu

-

innigen, erhalt Verstärkung

Der Bericht von A. Avena über die wahrend der Jahn- 1"-

bis P.Nil ausgeführten Arl<eiti-n in eleu Mldlichen Pruviiu«n >>s

Königreiche»'; erwähnt von wichtigeren folgende.

C'astel del Monte. Fund einer ko)ifloseji Büste aus iii-r lklr L-

slaufcnzeit uls Krönung des llaupteinganges: zu diesem führte cin-

Freitreppe von zwölf mannorbekleideten Stufen, wie lirste 2i!;.i

Von Festungspraben und Zugbtilcke keine Spur, dagcscn nM,
einer I mmauerung s|iiiterer Zeit- Bari. Vom Turm drr Itauic-

kirche ist der Aufbau entfernt. Hitonto. Ilauplkirclie. h'otfimi v

des Stuckbewufl'e-s der Seitenwüude sowie eler liiilzernen

de* Mittelschitfes. welche das bemalte licbalk des Uiebeldaclw vu-

barg. Herstelliing der Feuster der Fraueuabteilung dein luairm u.

Neuiibenlachung des südlichen Teiles derselben sowie ile. «|-
teiligen änllereu Bogeiigauge.s. Aufrichtung der uts|iräiiglnUii \m
nungsmauer zwi.'chen lieideli in Nachbildung einer ähnlichen ao.iT

Nordseite. Traui. Abbruch der riesigen Brustwehren mit Holten,

/.or Stütze de» Turmes, dessen dr«>heoder Kinsturz sich als irrige Yrr

mutung lirnoisgestellt luil. Beueveut. I iistandsetzuiig des Trcanv

Bogel«. I ntcrsuchungen im nlnii-cln n Theater ere^ilk-ii vcrliailmv

maliig gute Krhaltung de» Krilgeschosses; eler Hau wird *a br >

dem Marcellus -Thriiti-r in Rom gleich geweseu sein Kuvo. i'tti-

legung der Abschluliniscbc mit dem reich verzierten Fenster u J-t

tluuptkirche. I.arino. Wegoaluue der Barockfensler am l'iapm;

in die Kirche. Volturno. Aufdeckung der l'nteikirehe vnn S Vb

cenzo at Volturno mit Wandmaleiviea ans dem 3. Juhrhuiuvrt.

Brindisi. S. Maria del f usale. Kutdeekung grollet F\m\ku nit

niittehilterlicheli Malereien, l.eece. Diu < 'appelhi eli S. Man» -ur:.

deu Museumsruuinen zugezogen, lu Venusa wurden an durl»>;^l

kirche der S. Trinitii die dringend nötigsten Arbeiten geim*.

der l'uUbexlen eler unfertif;eu Kirche von den Bäumen gejaul:<r. .i

der alteren das Ciabdeiikmal eler Aberanlu geschützt l{ a v -
1

•

Der Kirchturm wurde «einer vornehmen Schönheit zuriickjifvei-

1

durch Freilegung und i'rganzung der Doppelfenster und der ISoe;:

des Aul baue«. Die Ausbesserungen eingelegter Steinarbeittäi, " -

die Darstellung des Ix'bensbaumes auf dem FuUboeien in Otranl

solcher mit l.inienmustern au eleu Kanze-Iwändeu in Sem Au

runca und der Mosaiken ans dein 4. Jiihrhiioelert au der IM'
vvoltiung von S. (iiovauui in Fmite in Neapel wurden nicht dar-'

Naclialmiung des Verlorenen, sondern einfach elurch Hrgaiuin>F i:

Stuck betrieben.

Rom 1". Bruns« id

' Miiniiiiieuti dell' Italia Meridiouali' in-l deceiiiiio IWl— 1!'^

Itirettorc lug. Anh. Adolf«. Avena. ltoiua «itlicina Polisnili^

Ro.naua l!Xl->. WH u. IHiS. in 4". I. Band. Heb. .»lirc.

StrcifzfiffP durch Altliolland.
Vom (ieb. Baurat K. NOhlk* in Berlin.

III. »er Kittersaal Im Blunenkof im Haag- una seine

Wiederhemtellunir. (Schluli.)

Das Innere i^t in den (iiuinlrisvii (Abb. Ii u. 10/ wi<deri{eget>en.

Der grolle Saal ist etwa zu zwei Drittel der gesamten Flache unter-

kellert. Der huibre zwei>chittige Kelli-rrauiu, de«s.u Wesiwimd
g.-geui die AuU.'Dwand ziirocktritl. -Ijiijiiit jedenfalls von dem ä!test<en

Bau Wilhelms 11. aus dem Jahre li.'ii». Die drei gedrungenen Säulen

sind au« Ziegeln gemauert, die tb-wolbegrale sind vierkantig. Ks

sind auch noch die alten, nach vorn führenden Fensteröffnungen

erkennbar. In dem vorderen grolieren Kellcrrauim- sind die sechs

Säulen au* llnu-b in gefertigt und die t .rarrip|icn in abges. Iir»;l'

i

l'rotil hergestellt. Dieser Kau. ebens., die Kc|lcrr»uiuc unter '!'^

östlichen \\ olmtliigel statu n uns d.-r Zeit Floris' \\, al«i um \i'<

Aus den (iriiudrissen ist zu erkennen, wie .|cr Saal van de Ijin

später durch \ nrkriigeii vor der älteren zurückliegenden Mauer le'

gerichtet ist. Der groUs1 Sani und die eigi utlicheii \\ oliiibuuteii -i-i« 1

durch einen schmalen Inneiitiof voneinander geschiiNleu. Die Wirk im;

de-- litneuraumes des Saales wird durch die Kigeuart der Disk-u

aiisbihlung iH'dmgl. Aldi. :< stellt den Ijiicrsclinitt des Saalts im

Jahre |V.;i >,ir .Inn Kiubau der R.idcselieii dreis.hithüeu Hj^
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i i i f -—•—i— —
Ahb. 10. Qnencbattt Abb. It. LBfijpmachnitl

tUH-li .Irr Wiederherstellung.

Abb 1>. Schnitt durch .Ion RittOTMl 1830).
Der Bittersaal im Bir.ncnhof im Haag.

A lianu in halber rMlw de» Kaule* van de Lair**.*.

_y™ Al>l>. 13. KrdgoschulS.

«lar. Auch Alili. \ S. III «iht den Zustand vor dem Imbau venu
Jahre 18IKI wieder nicht vor «Irr jetzigen Wiederherstellung.)

Abb. U RÜit ili.' Ansicht dos liiMi-nrsi uiiii-k im ll.Tli-.ti- V.Htt wahrend
der Wiedertior»t.-|.

hingsarlieitcu «jeder.

\bb. 10 IL 11 »iu.l

geometrische Darstel-

lungen des wieder-

hergestellten Dach-
werk«. Die au* »..II-

kan tigern Kirl.cn In il/.e

hergestellten spreng...

werke der Binder

•etwa auf Haltoflidra

auf. die den S.'ir. ii-

wamlp» vorgelagert

sind. Du Ki<li. tiliolz

ran m gruis.-n Ab-
messungen im Ijin.l.-

nicht mehr zu be-

«ohnlTeu war, nuillto

ca von aufterhalb, aus

Hävern, bezogen wer-

den, Iii.- Pfeifen sln.i

bei ihrer ^rulS.-n,

Ii iu uborsohreitendoii

Spannweite ilura'li -larkr

Abb. 14.

dt

Innere-- dos Rittersaales wahrend
r Wfodcrhorstclluug ISWCI.

I' ainli-r mstflrirt. H.'i dm Hauptpfrtten
b."*l.-l.t diese Verstärkung aus einem voll.-n Sprengt-werke. Neben
ihn Pleiten -iu.l noch liing-balk.-u angeordnet, welche «Iii- Binder

verspannen und einen Teil der l-ast der Sparren vermittels l.itr.-. lil

gestellter l'nterschiehlingc aufnehmen. Auch unter den llaliucul>alken

de* Oberteiles lies Dach*tuhlc* sin.l noch 1-angsverspauuimgen un-

geordnet. Die grollen Dachflächen «er-

den durch zwei Reil Dachfen-ter

unterbrochen, die wieder ihre mittel,

altcrliclic UboMleckung mittels Daeh-
gaupen erhalten haben. Jede Verzierung

au dem Holzwerke ist vermieden. alv-

gesehen von einer Weihe geschnitzter

Krugslückc, welche den AnxliluB der

|jings«treb.-n an den Hindern bilden.

Einzelne der allen Kragstücke sind bei

dem Abbruche de« Jahn « ISil] i-rhatleti

geblieben und konnten daher wieder ver-

wendet werden. Sie «teilen, wie aus den
Abb. 15 n. Iti ersichtlich ist. MenarJwo-

kOpfe, Schnecken und andere phan-
tu»1i*clie Tiergestaltoii mit Menschen-

köpfen dar. Bei der grollen Höhe, in

welcher diese Zieraten angebracht sind,

I. mimen sie weniger zur 1 !< Itung. !>•"

Hauptwort der Kaunibildung beruht elwu

darin, daB unter Verzichtleist.mg auf

bildnerischen Schmuck alle liaughcl.r,

welche die Heeke bilden uud tragen,

unverhüllt gezeigt >iu.l und dabei durch die Folgerichtigkeit der

aufetrebenden und tragenden Itauteile sowie die richtigen Verhält-

nisse von Wand und Hecke eine mnuuincutatc, eigenartige Kaum-

Abb. 1«,
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Hi<- honknialpfli tr.'

v\ irkiiiiL: ue«. Iiatlen i»t. K» i-t ««hl ..n/ute-lui.. n. • l:iU l» i fe-t liehen

Aula— ii <tie uialeri». Ie- Wirkung '!•» Iiin.'nrauiiie- .Inreli Auf lianuuiiu

von Kiilm-n. Ti-|<|ii'-|i'-n nn-l »oii»riu"iii tnri<iu' in W an.l-. Iimm k" er-

höht wunle. Ainh l»i .l.n VVi.-.|erher»t.|liiuu.«rl.oilen -"II auf ciie-n

».-it. f. iL inneren Aiiffi-.ni v.-m, lit-t »"nl'-n Am » -i.-l.--J «ir.l ih-r

alt«: urotl.- D..|>|» Ikaiiiin « i." l.-rli-r.» --teilt. Di"- Wim« I«- Villen im

Putze -t.-li. ri IiIi-üm-ii iiii"l mir in .ler unter, ti Halft.- .Iiireh .-i. Ii.-ii.-

W aiuil,.-kl"i.liiriu iiihI " in- iii.'.lriue liekl.i.luuu mit alten T.i|h teil . -in.-ii

s < Iiiiiik k erhalten. Di" l"eri»ter «ephn vveilJ mit eiHZeln.-u W a|.|" n-

v.rzieniuu"U v-rula-t- t.l- i'li liinl.-r •l.'in r.tuttiiti'j.- «inl . im- -• limale

hölzern" Trifiiue einueliaui, Die Arl.eit.u «ihnu j-'/t ninil ••->

Jahn-, Zuna. h-t sollten mir ;UMmi l.ul.ien jahrli.li au»u.-_'eli"ii «"r.l.-u.

Di" < o-aintko-teii n.r.lin ruml " im- hallte Million * •" it< l«-u l'otrau' n.

Da- l.aii'leiikiual hat dir im- nai Ii >lt< i Iii. litmeJ. n ur"U" W i. I.liu-

k>-it. D" (ii-" II« Ii Ihut al- li.iuu".lanke <li" Krrii litiinu • i ti • - r .leut». Im-ji

Kai-erj'talz niiiruii'li-, «<•ni.ul.-irh .i-r t- rtiu- Ihm ni. al- -•Mi" ue-

• li.-iit hat. Kr i»f unter •*•-!» alter.» |ir>jfan>n Ihn-k-t. inl.aHt.-n ||i.||.,„, .

wohl il.-r iiinlai.ur.'i.hs»" Hinl "lanim fur «Ii«' Krau" von lle.l. ii' u^
olt u/i-. r unr.l'l.iit-eher Itaek-t.iuliau al- eine W eiten-rit» i< klim;

liollan.li-. li. ii /.i"i.-'!l'au.- nuzu-eheii i-t .Hier ..I. .ler hi.lUn.li~ ...

IIa. k-r.-inl.an nur einen Vn-laut'.-r .i.-r Iteweuunu lii|.i>t. «."Wi-

Vir.litali.u ihnn Vi-uaiiu»|>uiikr hau-. S hli-lili. Ii i,r i,„. i„

.

uleieh uruUiirtiuer Dach-lulil mit so liia. htiu' T Spannweite au» .|.

frohen Mittelalter erlialt.-u, Ks wäre .laln-r sehr er«uu»eht n,

».-it.-»« «|.-r Arehir. kleu «l-r W i" il.'rli"r-t> llunu-arl."it. ii all" li.'tuu |,

alten l!aiil--tan.l— auf da- -..rulaltiu-'" u- »aiiiiuelt iimi .]„ f>.

Uelmi-»e "Ii"-it Kor-> liunu"i> weiteren kr.'i-.-n zuu'aiiulii Ii U'iux In

«unleii. /iiiiaili-t -<-i alter .l.-ni Keieh-liuilluei-i.-r Peters .|Vr II.

h»lte»l. • Dank au-u'-proehen . "lall i-r ihm Ii ->-in<- l'iitrr>.tutii|.j- ,.

>l« ni \ < r1a--i-r •n>inuli> ht"'. «Iiirrh .Ii- -"' tlii. htiur Skizj.- \ n (.

nirti-aiiikrit «h-r I."»t auf .Ii- li""l"-iitntiu <|. - Hitt"-r>aalrs im I5ini,.i,

lief im llaau 211 Inik..».

Dan SiikrainoiitMliiiuNcheii der St Veitskirchc in Ottensoos bei Nüriiberv.
Im \< r.'anu' ii"ii -l.ihr" wnnli- >la- >akraini'iit-li;<u-" In-n >l.-r

>t. \ .-it-kir. In- "I" - "iiipu"' >rnii.l"ii 0-1 wart - »">ii \nnil""ru an «l.-r

l'i'U'iil* u' l" u"»' 11 Dorf' « ' »u 11-..0- .liin li ih n Mi-iniii" tzini i-l> r an
• l. n Kiii lun >. >• lial.l iiikI >- l>.<n-iiz -lolianu <i.i-. li.-l in \iiriil« ru

«i.-.l. rln ru'-t' llt. K- U' -' liah "Ii -- in Hur.-Iian- -a. hu' iiiatl. r ini-i

IH.-t.-ilx.lU-r Art. D.-r mit h»rriartiu-ii. in "l"r -j.at.-n l.otik l.anliu

•-ork iirii.l. n Wiil.ti-n 1 .-r—li"ii" I'iiU uml .la- im t.rtiu.lriU rr. Iit-

t-, kiu" Ii:«"-' war.11 l.-i.lli. li uul .tIijiIi. I). \\ "iiiu'T uul ali. r «ar «•-

Hin 1I111 -i. Ii an- hii-lli.-u'-n. Iiiinu' ii'l' iii Malin. rk, >tri-li' |"l< ili-r. Ii' n,

l'ial.'ii iimi Kriuzl'liiiii'ii zii-:iiiiiii"'ii-»tzrii"!"M Anfl.Hn l-i-l-lll. Am
.int. r- 11 \\ im|i"T'.'kniiiz f.-lilt" n "Iii- l'iaf n >"i- auf " in.-, «i-kln- al»

\oH'ilil I.ir «Ii" nl'li„" 11 .li.-ut". Von <l>-in fri-iliaiiu-'H"!"'! MaLw- rk in

.l. n \\ iii>|ii rut<'l'i"'rn «nr.l. n mir riiiiu" TriiiiniHi' anfu'- tiimli ii. «.-I< h>

mit -.•rulalt zn-ai hu"»' t/t al» I nt. rlaU" für "Ii" Kivan/aiiiu

l.i-iinl/t «ur.!"!!. \oii ili-ri Kr.'H/l'lnriM'ii iilw-r "li-n llanj.l« iinjt»-ru''ii

wann .l'.tifall- Tniiniinr vorliamlin. IVr lanu«' "»rhalt "I-r ISIhiih'

iiii'I • l.-r Knanl war. n "lnr. li |!nn h-tii. k" in ihn r iir»|.nmuli" lim
<.. -talt u" U' l"'ii. Di" .Inn Ii -Ii" ii.-i.lrii <;.-»rh..»»r tt< hnnlrii

l'f« ih r. Ii. fi mit l'ial. nvorlaU' ii l» t'ai..l"ii -i. h Li- zum I..-1I1 .|. f

i.l» r-ti-n l ialr in anualiri n.i anin ImiUir. m Zn-taml". Mr li".hn t'ti n

nur «Irr l'.ruan/nnu -l- r ol..-i>t"ri l(i. »< n. «ofi.r .Ii- ..... 1. i-rhalt.-tini

iil.riu'-ii Ki.—n hiiir. i. h. n.l Anlialt-|.iinkt.- u"«i.l.rt"ii- It. im ol.-r-ti-n

\Viiii|MT,'kr<inz «unlm .Ii.- Kniizl.lum.-n «l<» Miit.-n-ri hranz.-» zum
\ orl'il'l u< noiiini"ii Dir Kn.liunnu v.Tiir«a.'ht<' w.-niu N hwieriuk. it.

. Im yi.mihi ili" >. hlnUI-liiui" zi.nilii Ii >itn.-r-"lirt «ar al» an. Ii . iniu"

hral.l i ii in wohl . rhal'. Inn Mii. k.-n M.rkr.'. ii. Da» (iitter am -

hau-.- «nr.l" fri-rh \. ru'ol.l.-t Au. h wunl" l.-r xonh-in oli.-n im
Innrr.'ii .1"- Aiill.aii"- Iwlin.ili.-Iif hotzrrii" S-hiin*rz"ii-riiaun «i"tl"r

au -.'iu.'iu alt. -ii Platz aiilu' -teilt unil zwur l.-tliu'i' Ii an» l'ii-tat:

il.'iui .» i-l - !ir fraulirli, od .r iir-jiriiii|ili. h .lort hin"inu"liort, AI»

Material «.inl.- wi'imi. h u"M»-r Saml»l"in an» <I>t l mu- „'« inl \<-r-

waii.lt un.l .la- u-inz" llaii-ilnii 1 1 1 1 ra 1 i u.toiit. AI- man .Ii"

Waii.llhi. li. Iiint. r «Inn r.il.. niak. I \-ii .|.-r 'l'iln. h" li. lr. ite. .11t-

.h . kt" man "in l.:a.i-unni u-tonf— Ilint. ronin.lf. l.l mir I niraii.luuu-u

in -. h«ar/"r unil rot.j l-arlir. al.nli. Ii «ir l.. im NikraiH< iit»liau». Ii"n

In Kai. Im Ulli. Die Karln-n «ur.l. a «i.-.lir anfuefri-. dt. Dil- I 111-

ramlunu Iw-i.-ht an- "iiiein n.t.'ii \\ ellent.anil mit i'inu"str"Ht"ii

rutni hr. i-.-u auf -. Iiwurzi iii. ml li.-un nzt. 111 < .riui.l". I nzw. it. liiatt

l.. -itz1 .Iii- "-akranu iit-liaii-. In n in -. iu. iii In utiu"n Zii-tanil« 1 "in viel

l<'l><-i].iiU"T"- un.l an-|.reeli. -u. I.T"- Aut^t-i'"- al- »la» .Inn-h KarlM-n

ili.-k m r-. Iiiniert u' ».'»«' tu' un.l .laiuiii kahl .111. 1 iiueliti-rn «irk.'inle

Werk. Di" l.eiu. U"I"'H" AlllliMlIHU z> iu' ih-n jetziuen Zn«1an.l.

Dati nn-.r >akninieiil-lian».-li. 11 we.l.r \<m A.lnni Kraft muh
» mein »einer t.e.ell'll U"arli"itet will kann, «i" fll.her iUi-

uenociiineri «unh-, »ieht .ler Kenner <l"r l."ulan'.iut"n Werk-' 4: ».

M. i-ti r< auf <l"ti .-r-ten |!h« k Mit Ihi ht lM-tunt Kr. W a u.ii-r. r ii

-. iiiein vortrefTli. lien \\ erke „.Viani Kruft un.l »eine S. hui.'-, ». >.

• lali .la» oriuinell" Kleinen! lies Kuii-tl.-r» nur in »ehr u.riin.-ni

• Inraii \ei1n't"U -ei. Kr fuhrt .•- unter .leii >akraine!it-liau-. ticji 4 .

riiivl.miu Mimti.ru-. von .l.nen man ni.hr .Ii.- \erat:tn,, rrli,'-,

|lehllll|.tllllU anl-tellen In... hte, -ie x'ifli uuT.-r .h in UllllliM^ i..-,

,

KinthiU iL- M. i-l.-r- ent»taii<l"n. an allerletzter Stelle auf \ ;

Ahnlii h »|>rii ht -i. h au. h llrrthol.l Daun im«) na. Ii ilun fallt i.-. r

Tal.ernakel ^.nu au- .l"r Keihe <|. r Kraft». In u Arl.eit.ii h-rm-

-ieh" It. Daun. A.lam Kraft mal >lie Kuu-tler »einerZ.it. \Ut_ ,

1H:*7. >. .'r.
1

. Al..r mau hatte jiueli weiter u'eheu koiiii.-n \,[

zeillieh hat '•- mit .Viani Kraft um! »einer -N-hule nielit- vi'.\

K» i-t «. •-eritli. il »|i.it"r iiikI «larf mit .lein Sakniuient-li:(ii-.l.: |.

Kurth, .la» na. h Daun vi"ll.-ii hl <t»i um. Ii l'il'.i •iit»r«n.|rti l-i

\i<n Kraft, «. h her zwisehen Iii«« un.l IVO -larl.. elN nfali- r.m

au »i. h tr.iut. in eiin in Ati inzuu" u' nanut wenlen, Die \ .-rmni

Daiiii» li.zliulieh ili-s Klirther lalieriiiik.-l» v.'lieint ilnrehair. len-i.

tiut: ileiui an iiiiv.reui .>akr;iiiienf-h!iu».'heH faml mau nl»r . .<

seit.- ,|.-» <i,-hiiH~., unter -ler Tiineh" .Ii.- .lahr.-zal.l \:<:i, ,\„.

.l. r-.-U- n Z".t 11111U au- h jene, »tan u.

>, hoii Wiunlerer hat ila» Talieniakel in Otten»..o- «eu'-n

aiiueii.-lnnen V'erlinltui»»e ueriihtnt I n'l nera.le .liehi;, It i-t ...

naiiieutlieh al» ein »ohli n|>ate» stii. k »einer tialtuuu ti-i.l »ei«..

Stile-, tiirht ohne Wert. Zeiut e» .I.mIi in »einem tunnartiu-ii \:
liau ni. ht» \on lief »pieleri». h.'n AusartiinU- wie sie .Ii" Sakr.ini.-ii'

-

I1.111-. I1.-1 1 «lie \\ en.te .Ie» I V un.l ID. Jahrhiiiii h-rt- oll »iirvli.

trauen. ent«i.-kelt e- »ieh »loeh in «hrrrhaii- »ehlirhfer Art. n-n >
an hit"ktoui»rhe» Zier-Iiiek. mil V erzieht Hilf liil.lnen»rh"ti >. luv > l.

foIU' rieht iu iilier .h in \V eih'irotuehmi-" in «lie Holl", ri •!.»-

Kinfaehheif .|. r n ii h. r l.ehainlelte ol.ere Teil in anzi.lm l
'

to-ueii-atz. »teht. K- i»t .In» Werk eines Hi.^h'ieLi. -.|l..-i ;ii

». Ilrllfemlen Meiinnetzeli. «eleher natiirll. il .lie TaLeniakel -l<r I

ueueml, vor allen Dinu Ia»ieiiiue in .l.-r l/.r.-nzkinhe in \«r-'.-.

kannte. .|. r im ulinu>'n al» r »einen eiu.-uen \\<x uinu

Noell einelll VVuu-.'lie -ei an liiev.-r Stelle Au-'lrilek J'l'
1 ':

Das Siikraiiientshaii-eliei) kann nieht in »einer uhuz.-d Wirka-

Ue-ehant w.-ril.-n. «eil > s in »eiiieni unteren Teil. .|.-r iiliriu'ii- rv
an .las Tal.ernakel in lleil-lminn erinnerf. ilun h voroe-t. lite Hai-

»lein AufilieV eittz.iiu"n «inl. Ks wnn- .laln-r .Iriuueii.l zu Mi.ii-.le.

.lull <h r Platz ntiu-heruni l'reiue-lellt vvilnle In iln-etn Kalle »ntv

.» »i. Ii .Ii. ii ii eui|ilehle!i. <la» .Saknifiie[it»h«ii»i , heii zu »eiii.ni ><ti;'-

iii it einem nie>iri"eii (iitt.-r zu uinu«'l.eu.

NtlrtilKTu. Dr. Srhali.

i' her (iebniuch und Herkunft
DL- Aitw.Ti.liiiiu <l"- Li» jetzt ii.xh Hii.-rklii rten W ort. - .Iteru-

frii il" auf -lie hohen VV «rttliinie initl. lalterlieher IhirKi-u «inl lie.

kafilitli. li von naiiihiift.'u Kaeh-elirill-l. lleru al» « illkiirlieh un.l nielil

/.iiti elfi ml ziu ii. kue«i. -"ii. un.l eine lli'trin litniiu 'ler Art illnl VV ei-e.

in ueleher »ieh die Kiiiliihruuu ili. -. - W ort. » in .lie lei hni-ehe

Knn-t-|.rai he, in»l>i^.onileie al.er »eine Iti uriiti'luiiu vull/.oueii IiiiIm ii.

Ilioellle wohl ueeiUll"» -ein. 'lie 1 1"' l"llk"tl Zu P-i llt leltiuell.

Im .lahre ]s..;7 "r-ehi. ii in Itautner» lli,t..ri-. heu, Ta»i heiiliu. h

M. Jahruaiiu. I.' i|>ziu "iu Vnf-al/. von II. I..s. .uIm-i ljnru"iil>iiu unil

lliiiU'-iieinrielilniiu iu Deiit-i lil.ui'l vom II l>i» zum U .lahrlnuuli 1

1

-

Iii .|i"-.'ill heiUt es auf Seite I7v .1 Ufer .lell .leu llui'uliof eill-

-. Iili.-Hi iiil'-n (iel.iiiiil. il n.'liiiii'ii zm ie Nur allen ini-er" Aufiiierk»aiu-

k' il in \|.-|iri|. Ii. .leull »ie lelilen ili keiller ul-oLtrten lllltu Die- i-t

I. .l.-r Pala- f.alatiillu. |.alazz »I 'J. .la» lief, hliit l.ellroi lierlr. .lu-

der Bezeichnung „Bergfried".
unil lialfn»hi» .

• Aul Seite l:»7 «inl al-.lann ..hi» Ih-rrhfrit- lal»'i

!tau|.Murin einer lluruantau" kurz l.e»i hriel.en. Auffallend i-t n;m. '!>-.

ih r V .-rf',1—er. -ler »<>n-t je.l. u von ihm uelirauehten Aii-Imil) m

Mellen IUI» llllttilln.i ||.lei|l»el|.'[| I Ii" llt II Iii."' II lieuriill'lel llllil i'rlnll'.

ul.er .la- Wort „Der. hlrit- keine Ih |.'u»lel|e anzuführen weil! «vi

«enn er weiterhin auf S.-ite ac. zu .lein Au-ilruek „Krker - auf i---

.Parzival |s:(. JJ.

iitf.'ii hof

der «a- u'iu «er l" rnt.-ii.

tun. iilie'n kemeliateii,

«iehii». |i. rtilt, ark. r.

.ler -tniuil «l.'i »i. herliehen UK-r

leuii' .-r il:i vor „'.-»alle ie
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Ml könnte iiiiiii fu»t iliir.ni zweifeln. Ith er iu |>crfrit 1
1«- XebwfolM

tun lim lil'nt erkannt hat. sicher luit tt ulier den Hindun k nrbabt<
dali nrrfril in dieser Anführung clwa» iiiiden-» iHsicutcu llltbwe, als

• li<
- kurz davor nufg»-ziih I ton Tnnuc. welche gerade durch den Zu.»ntz

.iilw'n konicnntrir hiizwi in -Hüft al« 'Iii' In-kaunten Wulm- iiimI

|{ürkzug»tunuc

einer liurgnulago

gckeuinteirhuet

werden.

Auch A. v.i o-

IlllllM'Il, l|iT llll»

Wort . It.-m-

friiil iu da»
eigentliche Kuch-

»•-lirifttumciiig."

fuhrt hat, hl tut

rta* Keehttertb

gütig »einer An-
wendung schul-

dig gi-Miciu-n.

In seinem Auf-
sätze -die bVfjf-

friede. Iio-himIit-

rheinischer Ittir-

gen" lllouucr

.Inhrl unlu-r.

14. Jahrgang.

Bom WO MM
••» .inl'SeiiiS,.',,,.

fueh: .Wir ncit-

in-u ihn" >

Turm
|

.iH'i x-i-

ncavnttcnXanten

DciKflrinl, ob-

»•Inm dkeef ge-

rade in rheini-

schen rrktuiden

in der Baayl

nicht. solidem

»latt w-incr der
An-druck Turn,

hoher Tum.
dicker Tin in n
gelirnurht wird.

Nur einmal in

einer Crkundc
vom Jahn l-*w»

»«ininkhl lütter

\\ ilhelm der
Styilt Knill, »i-ili

lliin- Frechem
niiTif zn liefc»ti-

gl-U .CU gct !!<

riagaMnM anihe

li'ii llnf in.. Ii

llen-hfrit in •!•-<>

Il«f zu atai Ima
mu h Tum DOi*h

Ittochiw*. I.H-

i oiuMct Nieder,

rhrin. I'rkun-

taabucb III.

U.»). — Uli der

Käme drutnvlier

lli-rlcitung ist.

>ii vr hi haltt,

«Dritt. .

Am Ii in dieser einen Anfiiliniun. mit <I<t < "liaawa doch Wohl
«einen Bergfried liegrimdcn will. i»l letztere* Wort gleichzeitig mit

Turin genannt uml durfte daher mich hier mihi nirht riaen Turin,

madani irgend eiaen anderen Gegenstand der Urf'i-stiguug bezeichnen

Hiiu»n. iJaneeNat gilt für «IIa ran INtn PiMV lliimi'iuViiaik'. Mflaihiii

IW3 auf Hatte 193 wiMkrjpi^FlieiM Anführung .Mocklenbaj. l'rkuwlen-

luu'h Nr. jui*: Fürst AHmiht tun Mii-klonimrg verkauft 1999 seinen

Hut' in ili-r Mailt Wismar --mit deine llamie unde mit deine i» -rch-

»rede.-" — IMi; in diesem U-1/.iiti-u Uuchc noch weiter wiguustcti
der BaBPÜ'hiiuug Ilorgfried angeführten Stellen beweisen übrigens

nur. ilaii ria hin uml ariatlar anrh t'ur hvaawHaa llalilHila aiaja-

waiaiat wonhw JanVoAlk ahai buM|p! HiiBTamiaiwtaMT DaatniM
• l<>» Vorttta IOMM IWfKÜBI^acfaef lli'^rilf zu ihuinili'.'i r Zi-it lu-rrif»

urtajeaati Wh* •••••Ii lonluukrll «(•«•wu —in «inl.

Das SakramenUbftuachen der St. Veitakirche

in Ottenaooi b«i Nürnberg

ttril nr ik'ii Krimk-ii liirat. h>-«-ii «ir iiuttHtcr-

Uni» iba ron t'wlianani iieajtlittr lii'ziuVhnuni: nm-ii Tonandemi
I .Ii li-i liritt-li'lli'ni BaBjenoanMa wunh-, «n Imt di-»wn Aiim-Iu'Ii wnhl

IhH manebeai kr dngrwirkt sl* «Iii' i'ip-iif riM'rzpu»riin^. uml «U
-|i:iti-r |(owirnti|Bi StinniK'ii *M

r'cii ifioac llr-zi'ichniing laut wunlen.

nun: ihni'u iler ••im- otltr aadarr nur alvawpucn nii lit ylulirt «-in.

weil i*r xlrll ilun h MbaN \ i rutT. ntlii Imiiyi n au ila« i-innuil aiipr-

kuiinti' Wurt »i'liuuili'ii itl»ul>t«>.

Ik-zi'ii luii'iul. aber kahwawan iN-fn'iuih'nil i»t ••>. «laß Hher dia

•prarhlieli«1 Herkunft <h'r ritaeibaften llrzi-ii linuui; Mi rnfrii'il hdnar
ihn r \ artiwtar eiui' uiulrrr MufuiaUuuu iinzuicdirn weilt, al» ilnl) »ii-

mHi Analogie der im .luhivanK üatl dieaaf /eitaclirift {S. 115)

Ia4|)roeheian Ibnindcana — arabiaebaa l
;r><|iruup< «ei.

Ii. II. krii- von Hin hti lili n. dar ihia Wurt IthriiceiLi nirht »
« h-t. nenrelW in winer .(iearbirbte dei Militiirarrhitektnr in

lleutarlikinil" Stuttgart Is.V.ii mit Soiti- 2.111 mit Itiiiehuog auf die

\orher :ilipi'han«lelte llnrluikam': -Kine jihnlirhe teeuafaioba BtWfah-
iimii^ tur \i-r-i liinleiir (;egen»täuile j„| ,|UK eliriirall» narh den Kreuz-

ziehen er-t in Italien. I»ent>eliluiiil und Kmukit'ieh Riiftauchendc Wort

llelnradua, iiitifredu-.. Ilerfredui, llerehfrid. Itettruis von iinhekannter.

vieHaichl arabischai W urzel — -. und II. ISper, der iIih'Ii winst mit

Kri' L' «'Ifen i iui^ geht, »tininit ihm a. a. I». Seite 11)7 hierin liei:

„Vor Schriften den IS> .lidirhiiuderfi l>i>her nlehf naehirewieäeti M
i-- daa Wurt llerehfrit -uahrielieiiilieh ein Ihm (ieleueiiheit der

Ifn miflft.1 aua dem Arabi-eheii UbarkmamaBar Auadruek".

In einem Punkte beRa|pMa atefa die Meinuup'ii aller Kaehachrift-

alaflrf, ntniHeJl darin, da IS d:ih in Uede «teilende Wurt urs|>rünKlieh

nur den Ii01fernen Ik'laKeruint-turm. den augpuanntrn Hnll- uiler

Wandeltuna bexelrboet habe, und m> darf auch wohl die hier ver-

liebte llarlailuai ilemelbea auf tüaae fe»t.Hteiieiide Au>ehauunK ge-

>tutzt werden, indem tfa WH der l'nleistellunK aiusiebt, daB da»

l'rwort eine v i>l ks>|>raebliehe Betefrhttttag für die turre* ainlui-

uitorioe der ROmar
l
ativoaaM »< -

i.

Die HUacmiprorhene Vorliebe, mit ueleher der \'ulk"uiund zur lle-

/••II Inline.- von teehliiiebea fiiTSeimtanden. in-it»*>undere von Krii*x»-

muM'hiiien U. d^l. Tiernauien heranzieht, gilit der \ i rinutung Kaum,

ilafl aebon den liezeu.-ti-n. weil iu die Sehrift»|iraebe ulieruegangeneu

Koanhinarlrflibrn dieser Art. mu h andere sob-he Itezeieliniiogan be-

•tnnilen haben, welehe uu* aln-r entweder gar uieht, oder doch nur

iu »ehr M-ränderter und tuunon aehwaf erkeunlian-r Funn uln-rknniiiien

»iud. Die kla.-»»i»eheii KuiiHtwnrfer arie». luuu'ulu«. testudu u. ih;l.,

ileiten daa tnitere Hinl apiVteate Ijtfein ni«-h eine Keihe anderer Tier-

uamen biuziigefiigt bat, welche elienfall» Krieu»uia»rhiueii DencicbjMB,

KWhinn lieinahe zu der Annahme. daU auch der liewegliche De-

laanfnuplMnH in lief VouWliraehe den Namen irKend eine» Tiere»

geführt habe, mit dem er lun h Gettoit, Wirkuii|p»wei»4' oder anderen

KifTentlhaiiehketteti varajUehen arenlen koanta. Wer ••» ecraacht, dem
\ <ir»telhui'j»verniii«en de» \ nlkes an der llaml der um die>em KJC-

Kebenan Hetafilele daehziiiiehen und sieb dal>ei den hidzernen lielnge-

rniiw»tiirni mraaftenacSrtigt, auf wek'1 lie rttnüachen f'uUsuhlaten

|di iibaam wie auf einem hoehbeiiii|ieu Streitrx>»»e geyen die feindlichen

Mauern vurri'n kteu eigentlich 1 VOrgeefickl wurden , wird vielleieht

ohne /willig da» Pferd al» das eut»|>reehende \ ergleiehstier erkennen.

DaU iu ilerTa) da» »|>iitlateiui»rhe (taraveredu» eine volkstümliche

llrseirbuuag Rtr den bewegliehen ltebgeruugitumi gewinn sei, wird

duriii die Ideiehartigkeit der Wurtfunneu hewie»en, welche »ich für

l'feril und Turm in den n>nuiui«clii-u S|ir.nh lad im I teut.nben

i ntwii kelt bähen.

einiger dhater Wortfunm-n ilieue hierzul'iue ( iegeii<llu-r»tellung

Hrldtraant:

l.ateini»! Iii

Mittellateiui»ch:

AU- und \e«.
fninzil»i»ch

:

Knalachi

Ut- und Mittel-

hiniiileut»eh

:

.1

Pferd

|>arnvereihi»

imrafreilu»

palafredu»
|ialafriilu»

paJefrrhi
• I •— palefn-iz

Iwlefn >\

pahaM
|ialfre\

|ifarifrid

|iferfrit

Kiillturm usw.

IMiraveri'du»

(nicht bcafUgt)

iK-rfreihis

halftedaa
balMduii

! daa linflraiz

lierfmi

U-ffnn

heUT]

perlrit

iH-refrit

|ierl'i rl

herferl
|iferfert

|»ferl

iMiige lletleitiiim würde til-i > die betritt fatotetunde Au»chauung
idier die uraprongbehe Anwendung de» Wnrti», bcatiRlgeni wie sie

auf den aefenwlirtbjea IfatHWUCh disv»elh,-ii in dem von laai und

l'nhaui'u liutergeh-ateii Sil in wirken kann, »lebt dahin. Jeden-
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falls durften für diesen tetzrervti noch vo|h/rultij;c Nachweis«- «kirilbcr
zu erhrinjii-n »«'in. il:iU «bis Wurf .TWjrfriiNl- im «leiitsehcu Mittel-
alter allge in (M |er «loch »orwicjronil als Hezoiih»uui{ «los steinernen
Wohn- oder Warttunu» nie». Donjous der F'rntizftsi-n ublirti geweseu
sei. Die

sU-IItcn Intersiioliiinjr«-» haben l»i»her nur einen pepenteilige,, Krfolit
eehalit.

Wiobwlon. r Hont.-.

Herr llofrut l'iper in München äußert hienu folgendes:
Wenn — und na« Ii Honten Ansieht mit Rocht — .gewi.-liti-,«-

Stimmen- «egen de» Ct-hrau-h «ler liier in Kode stehenden Bezcieh-
nun» für «len llniiptturui unserer Hurten laut uewurden Srin sollen.
sii l.eschratikl sieh das meines Wissens auf foljtoiub-s: Zu «i>n

mancherlei auch ulme den Versuch eine» Ii.-».-!».-» von (ieneral
Köhler in »einer .Kiilwii'klunj; «les Krii-ir»we*ou*'- \ISS7i ;:ewajrten
H<'luiuptiiii-_'<n <-.-h««r1 um Ii «lie. «lad .la» Wort »erirfried im Mittel-
alter nie etwa» andere» U-deutet liulic als eiu«'ii hölzernen Tnnn.
Damit erklart sich «lann A. Schultz' .llöriwlies Üben-, 2. Aul'lupe
einverstanden. im.| v . l-:»*i-uwoi» hellt in »einer .KrieK»haiikun»l-
wi.sderholt hervor, .lall er nach diesen am-i'blioh ««-führten Heweis«n 1?)

• Ich falsi-hen Ausdruck "h-hiifaH» vcrin.iden w.'Mc. Khcnso J». I'faff
in «ler ./.tsehr. f. «I. tJ.-soh. «I. Olierrhein»- IS!«. 7!».

Anlb-r «Ion im obigen Aufsatz.- berührten Hele«»t.-Ileii hat aber
v. Lohausen in «eiu-n .ltelestiituiiKs« eisen «ler Vorzeit- (IHSW),
S. |4*> f. weitere gclim.-lit. unil hriiij:o am-h ich in einer lievor-
steheuden Neiiaufhiüe meiner Jlurucnkiiiiilc" noch un<L-rc. aus
welchen Milleml» unzweifelhaft hervorireht, <|.-iU der \u»«lruek für
steinerne Wehrtilrim-, Warfi-n u»iv. uml »o auch für «Ion llaii|>t(urui
der Huri; keineswegs Itc&undcts »,.|fen «ar. Wen« mau für «li«s«eii

ülwrwi.yen.l ih»., jisleruiaiiii golniirip-re .tonr. etwa mit «l.-ni Zu-
sätze .hoch". .jirolS-, .dick-, brauchte uml iiuderst-it» mit „lU-nh-
fril- im.

I
«len wii-l.-r.-ri Formen d«'» Wortes) auch andi-re ir«-'tnUi«'

taniiartij:.' Diupc bezeichnete, so hat .1«.» gar nicht.» Aiiffullemle»
o.ler lfe.iViikliel.es. Iis >rah ja 1 1 1 >.-rl 1 11 1

1

1 >t keinen Hautoil unserer
Hinten, für »eichen nicht vors.-liie.lene Ik-zei.-hnunf-en Keb-ai.chli, h
K--w.-s.-u waren, wahrend wiol.-rui» viele «lie»er Hezeichuiiii«en zu-
Iftorh auch Kanz ander«- Ib-deulunj-cii hatten, ohne «laß es «laxu
ihrer .milSvorstninleiiPii Dcutim-r bclurft hatte.

Die von Honte g<-K«-L«rm- Deutung uml Ili-rleiliiun «l.-s Ausdruck--»
«eht zuiiiichst davon au». dalS dieser nach ülM-roinsliiuim-udcr Mi-iiiuiiji

aller Fachschriftsteller ursprilnjjlich nur «l.-n hölzernen Belaircruii«*.-
tnnii (I-.Ih-uIio. h l U-zeichnet habe. Ich kann alier bei densellhon
nirjfrud» eine AulScruii" dieser Ansieht finden, «lie auch gewill nicht
eine richtij.-.-. jrcschweiKo «leim al» sohlie n..chxuwei»i-n sein würde.
MulS damit schon «lie Aiisfuhniuj- ihren Malt wcs.-ntli.-b ver-
lieren, so kommt hinzu. daU «lei-sclben zufolp- «In- Hcsatzumi <)-•»

W'nndeltunucs clieu nicht ..gleichsam wie auf einem hnchlM-inigeii
Stis-itrosse vorrückt.-, »onilern auf einem .l'ferd.-. Klienso wie im
Mittelalter die».-« vom Kos.»<- «lunhaus unterss-hieden wurde, so
bedeuten na.-h Ausweis aller chi»«'hlagi»en Würt. rlnich.-r «lie «dien
anfpflihrten freiu«ls|»nichli«h.-n Worter von |.aruv.-r.--lii» l-i» oalfr«-»

jtenule im Gca.-usatz zum streitroU H. altfrunzosi!!« h «lestrier «las

nicht im kam«. f.- «/.-..raucht.- leiihtere l'terd; Heise-, "annlc-
iHler Diiiuenpferd. 1 uzw.-ifelhaft aher hiitte mau doch «lie «toII-

arti^ste HihiKenniH-iiiaschiiie nicht penul«- et-eiiso «i^
»eni>!»ten |i.i»»eu.le Alvarr eine» o<|iius bezeichnet.

Damit »tiuiiiit e» «leiui auch nur Ubereiu. daß «la» I rvuirt

vi-nilus ui-bst -len alliieren Wortforiiii-n: Her-, \ ,.r ._ Uy. n''

Halt.--. Huti-. Hitc- uti'l Hiitifredns. |ler.-fri«lu». H« lfn«sim„ u»«
XewiU nicht auUer d--iu l*fer<l an.-h noch d.-n Wnuileltiinn

Ixsl^ir»
hat. Heziifiliche Itel.-^stcllen könnten »un»! nicht Wohl

: rn-tx-u

zahln-ii-hsten. auf das l'fenl bezü«U«hi'n dem Du ('an*«- <i|,|(j"

riuin V, Wl) völlig etit^anui-ii sein. lr!i->!nlwelch.> Verwamits,.^^
zwischen iM'i.len Hez.-ichiiuuiicii wird denn auch sonst von keiv','

Ktvinoluvvn anp-deutet. wiihr«-u«l Schmeller
: Häver. WtUl,

]
^'

Iml-uii .fk-n-hfrit* noi-h aiisdrüi klich bi-nu-rkf: .Verschieden
alte parafrid. veredariu«. l'fenl

-
. «HVnbar also nur zuralli^ kemit-L

die alten Ausdruck- fnr Turm und l'ferd in eiui«en der tj..|M
und sehr verst-hir-ih-neu Wortfonni-n lautlich einan<l«-r mphr u,|,..

weniger nahe, was ja ainh bei aiul-ren Wörtern «hm-haa» u ;,.|,,.

S<-ltenes ist.

Seit wir eine wi»»en»«-liatt|iche H'-hainlliintf iins.-r«-» lUirv'o.j-

w i-sx-us haben. konn«-n wir nun eine b«-»«)nilere Itczciclunuijt n, r ,1,.,

ei>{enarti):eu llau|ittiiriu ni« ht wohl mehr eulbehren. iin-l wenn inVi,'-'

Ix-i uuseriT ilb«-rhau|>t ältesten Abhandlung auf diesem (Idii^,.

von den vielen l'ornieii de» alten Aus-inn-kes «lie .Herchfrif UuWnih-
(fewiihlt hat. so haben wir nach dem Darucletfoii keinerlei .VulnU

von .li.-».-r bereit» völli« eii>>jelilirj;-rteii Hm.-i.-hrmns «-te,|,. r ,|/

zup-hen: fn-ilieh :«l..-r auch keinen, dein l>l>«-r»t v. Cehaiwi, „,

foltfi-n. w«-nn «li«-»er sie l.slinlii-h in irrtfliululieti V»iraiis«.tznu^,„

willkürlich 111 «las ui>uli«>>'h<leii(»i|ie .H«-rKfriitl" uiUHewamMi
|w t

Das Wort hat eben, wie auch «lie zahlreich verp-U-tis wrArlit.,

Deutungen — --len Frieden beri;eu<|-, .1 infrii-ili^uiia auf ,.;„„ L

Herne" usw. -Miwii- die s.'hr abweichenden Formen des Au-.lrtifi,

ln-weisen. mit Heri;. bergen. Friede usw. ^ar nichts zu tun.

Am all<TW--niu»teli aber kiiniu-ii wir etwa AnlaU haben, .ijn

«li-ssen das französisch«- W ort -l)<>tij«.ii" zu |H »rauchen, wie m»n ,U

mir uuvcrslsndliclH-rwcis*' K-H..st bei solchen l-"ai-lis«-liriftst.-ll. ra i-,t»-j

kann, welchen wohl zuzutnun-n wäre, «lall sie sich nicht utifdii-Y»-

«iti.Iiitiu solche» »«houi-ii Froindansdruckes etwas einbildeten. Mu
wir«! «Ii«- frauz.Vsische llez. ichiiuntf für eine» Hanteil iinv-r.r luitr. I-

allerli.'hen unt «leut»ch.-n lhirjr.cn nicht nur als u«-», hmaiV..,.

bezoiehneii «liirlcn: »i<- ist iib.-uein ii.hIi besomh-r» iiiLzwi-ikmutu

Das Wort be«|eut<-t au »Ich j.slen Tunn un«l so auch 7.. II. i-hkh

Dachreiter, und wi«' sich die fraiizii*is<-lieii l-'aclischriftstolIrT c,|ii.i

über seine Uedi-utunj; in «l--r lliir|:enkiin<h' uueins »iiel s, tri. U
CllUlllont, Abecedaire II. .Ü).) lind \ iollet-l^e-Dnc. Di« L r.lk \'. 'M , -1

«oll er »u- li in unseren Fachschrift«-» Hoispiele in beliebiirer Anzahl

bahl «-inen t/«-wt'ihulii'h«-n Hen-htrit. bal.l gerade im (te^pusati.-

«lazu .-inen W uhnluriu bedeuten, wahrend w Ii* «loch fiir dii-sc briili»

vers.hie«leuarti),'pu Hauwerk«- eben diese b-'kanut.-u un«l iruteu, iii-l'

iiiißverstüiidlichen «leutschen Ausdriii-ke hnben. '/um I V-chliil! Ii-iL"

nie Ii noch, «o in Macdi-biirx, «-in niislri;;«-» sternfornii>:>-» Wrl
.honjon". Dazu kommt endlich, daU nai h \ iolh't-Le-Dne ». . 11

der donjou nur im Falle di r Not bewohnt wird uii-l initiier ri^

besonden n Ausj-iinst in» Freie I1.1I. Wo hatten w ir ihii)i«<+, -ll.-r-

hau|>t eim-ii i-.ht.-u .«lonjoir? K» wan.- wahrlich an der Zn<. U
wir einmal «li.-»en in je.l. r Ki-ziehunv so bc>oii«l. rs un;

"

Ausdruck au» un»i-reu Hiirj-etis. hrifteu völli« los wür.len.

Vfrinischt«««.
All« si-hmiFderlsrnic Llchterkron* Im Halberr>Udt«r Dom. Im

l'hor «li-s llallierstaillcr Domo hsiuit eine niitt.'lalterliilie s«'linii<sle.

eiserne l.ichterkron«-. «Ii-- kürzlirh in Marienbiirx i. W.-»tpr. einer

1 ntersuchuiiK uml luslamUitzunji uiiterzo(r«-ii wunle. Die Krone
ist ein vielcliedrijjes, ohne Aiiwcmtutix von Tri-ilwirlM-it au» Ki«-n-
blech uml dünnen Suiiü.-ii zusjiiinii.-u«eriii:ti-» Werk Aldi. |i. Mit
«ler Zeit war vi.-l.-s »<>u den Spitzen. Ilniiiiiieln, klappen 1111.I

Hlattern i«l«).'i'br«Nh.-n und verbo-ten: Min «ler jjroueii Knimiiijr»-
bhiine wiin-n nur verrostete llleehfetzeu iibriji. Das (ian««- ho.

«leckt«- dicke Ölfarbe in grünen, braunroten und if«-lben Tönen.
Dali diese Farl»- nicht die ursprünglich.- war. erhellte daraus. daU
»ie Uber v i«-l<- «ler erwiihnt-u \"er»tüiiimhini;eu hinvvej!j.'«-stricheu

war. Sie wurde also mit scharfer lj.u-_'e jr,elö»t und ab>;ewa-«lieii.

Darunter zeigten »ich ein roter Anstrich und \'e|-|£iihhiiijtsrote. und
zwar saB «las (Johl auf «hin roten Anstrich, nur an <l«-n Spitzen «l--r

l>'ni-htertünn« h«'n uuinittelbar auf dem Ki«en. I!» war aufKokh-btos
Hlattj-old. Nur die kupferne Kiwi «ler Kn-uzbluiue i»t im F«-uer

verkohlet. Die rtitr FarN- leistete -ler Ijui',;«- mehr W iderstand, weil
»ie wohl mit «-iiier T«-m|M-ni t/eluiuileu war. AIxt die urspriiiiKhch«-

Farbnn« war . » trotzih-m nicht, denn unter ihr b.-faii't »ich eine
feste K.isisehi. ht Nach Hi-seitiguiu: <|«-s roten Anstrichs uml d«-r

Hostkrusle li. Len »ich 1,1m folneiide Heiiba. htiinj.-en iiut. hen

Die yitterai-tij- ihirelibrch h.iien Kiii^'bk'che zwischen den K-ri't'

röhn-n waren mit zahlreichen kleinen b-.-hern versehen
:
Abb. 2). el»'ii-'

ilie Hle.-he der obeh-n Ijiten.e. Kiiizeltie «let Liicher betinden »i- b l'.i

abwart» vor»priii(;eu'li-n Uippi ln n und traj;en zun)jenfuniiii.s' l>-n-

nieln aus M-«sini;<lniht, Die nbrij;--ii l>>i her sind Nietl.Vher: in -l-n

meisten steckten noch knopl'artiije, hinten llueh nes.'hlaj;>-n.: IH'-i-

niete. I'nter den llleiknopf. hcn saüeii ltcste von feinem Sill*rb|.-.t

Kbenso fand sich Silberbl.vh an d< 11 St«-ll«-ii oinj-oklenunt, w-> •!>'

Kinjjhleche mit. den l.euchtortiirinohe» mittels Ilsen und S|.lil«l'ii

aiif«'inau.|cn(efui!t siii'l. lau j-röl5or.-» Stückchen des Sillx-Hil«^-

In Et ein gestanztes Muster und Vor^.hhinn erki-noen.

Der l^-iichter war also — aiisp'iioiiiineu vn-lleicht «He versol-li-t-i.

Spitzen der I .eiichtertürme — ursprünglich ohne Ftirlie und Imft''

eiu«- Vi-rklehliinjr von verziertem und verj-oldeteiu Silberblerli. Il

solcher Ausstatt.inu hat der Leuchter erst sein«- volle n-iclir W iikauc

un«! bildet «-in-- wiinhif.- Wi-itorentvvickluim «ler romauis.'hen Kiiii

lem hter. In dein verirolih-ti ii SillxThlech iiiiistH-n kleine Auss-lioitv

\f«r4«'sehou iicw.'sen ».'in. in deni'ii «Ii«' Tanseudc v.tu feinca v.t

iloldi-ten Homiiii-hi durch den l.nttztij; der brennonilcn Kerzen lur

im«l her zitterten. «Iii- pri.-k«-hule Wirkung der «jolclndlexe «'riaih«-!

Später ist di. se kost bare Ih-kleiihuiij- uns Scluidhaftiukeit .wls-r .1—

tiewinnos halber i(bir,eris».-u uml «las inzwischen verrostete li-en r:l

Digitized by Google



Nr. i:>. Die Denk iiint|>ri«'K«>. 12a

gestrichen iiuil hier uml ilu vergoldet. Das ITiwiiipilinii, wie wir

ea jetzt sehen, ist demnach nur tili*' Notfonu. wie denn auch «Iii'

leicht gegitterten fängt gegen "Ii"' M;i«i- der Ijitcrne ;ni ili-r Spitze

etwas xii leicht uml
dürftig Wittel.

Miid brahtk'htiftt,

für den Mnrierihurgcr

Ifclllter Pille solche

Krone mit der vollen

ursprünglichen Vwöe»
rund uiirteuWlitai. Iti-i

AwlMMeründ «1«» lkri>

ginnls brgaagle mini

ich nach der Knt-

nistung uml auch Er-

.gfmrnng aller Scha-

den uliin-li Schlosser*

uehter Kmil Jnuzcu.

MariMbuK] mit ilrm

zweit enzuHtnudiikfUi
roten Anstrich mit tcr-

oldetea Kanten uml
spitzen. Itena 'Iii- au-

ireublieklleheu Alntich-

Im im Dom in llulher-

«t.ult gehen nirllt Hilf

kostspielige Kckon-

struktioucn uii». son-

dern auf die Kiufuh-

rung eWrtriiietaeu lach-

ten, Kur ilii-M' M>llr«-

•Ine alte Ixutcbter in

Dienst gesetzt werden.

Ks wurde übrigens siuf llrund der hier in Mari.nhnrg gemachten
Krfahruugcn ilcr Km gegeben. .Apttenuag' der alten mittel-

alterlichen Leuehtergehllde 'Ii'» Dumm nicht »» gtu*erneu e-dnr

blechernen Wach-skeriea zu greifen, naudern • 1 1 Cur ek-kfrisphes Ijcht

riinnkterietlactei modernen Formeii au nehmen uml übt »tnihlen-

Ahh. >.

förmig uder l > ; t >
<

-

1
1

< i den taiealcrringen oder den staudlem-htem
anzufügen. Mim schont so 'Ii«' Kagentuiuhchkeitcii der «i lt*-it Kumt«
werk«*, riilirl Miliar uml e» iil natürlicher uu<l «ehoner.

Vlarieiihurg. st einbrecht.
Caer da« all« Rathaus In Leipzig rgl 8.98 d, I. i-t in dar

Sitzung der stiiiltvi'riirilm'trn ran s\ September iL J. entschieden

a-orden. Sehnt der alten Hur»«- wird e» erhalten bleiben, und < I
«-

(iefiihr des Abbruche* ilrulit djenen neiden alten (»entluden nirllt

aiebr. Die BntwOrft Ober ihre l'uigi-s'tultuiig uml Instandsetzung

«ollen noch ergänzt werden. »uriilM-r der bevorstehende Winter vor-

aussichtlich vergehen winl. Wir wollen ili-r Hoffnung Auertruri neben.

lall die Weiteren Itcnitiiugcii im Sinn«- m VufTa-sung einen

Ab« liluli Hmlen inflgeu, «releber in künstlerischer llczichuug befriedigt

uml ilulH'i den Zwcckmiiliigkcitswiiiischcn der «tibHiachen Hehunleu
Itt-chnuiig tragt. Km.

Au dem BrHrht Uber den Tac fllr llenkmalptleire In Main*
miu-lit Profewor Dr. Xenwlrth in Wien unter Besugaehme mir
die Mitteilung Ali», S, n MM d. J.. iIhU im der IMraraUH bUanr
noch kern IjrlnatubJ für Dvnknuilpfleini errlebtet «ei, darauf aut-

nmrkMiiu. dali ran ihm im Hangt lief Deapmthmig Ober d'n- Vnr-

hiiduii)! nur Denkmalpflege keine wie binner geartete Hetnerkuag

Uber \ orbanilerpiciti wier MelrtvorbareilcMeid eine« I.i-IiMuIiIp» für

I>i-ukinal|illi'gi' hu der I niver~itat Wien antaaebl worden «ei. —
Nanb dem «M'iiin Mvehienenen rtenoirraiihiirhi'n Ih-rii-ht Seite 87

1

hat 4efa Ihrr Prnfeaauf Dr. Npuwirth iiuf dem Denknuütast dahin
neiutart, dall dem ÖsterreichUrnen ruten-iehtsministoriiini von der
Wiener TeehniM'hen lloi'hx'liulr ein neuer 1/ehqdan der An'hileklur-
M-hule mit einem eigenen Köllig für Denkmidpllegu aaterbnltH
worden wi.

I lm' nenerkeaa«.'itelluiux In Krd Ine |, Oberbnyen hat in der
Z4-it vom 4. hin Ii. Septeinber d. J. mit Baten Krfui^ atattgeflUKlen.
Die AnaateUung war Vinn Gewerlarrnrnn in Rrdina angerngl und
wiirile »ilu Teil von MilKÜiilern de» Verein.« für Vnlk»kuael und
Viilkskunde in Miim heu geleilet. Sie beiWrnklC, Anreininven in
Kelten »ur WieilerlH'lelniMK heiuiatlieher Hanwri-en. de« heimatlichen
liewerhe» uml Knaotgeirerbea. MneteritHcke waren nunanateUt, die in

Aiilebuiin^ au die guten alten KinriehdiiiKcn der Knliu^i-r Geg I

von eiiiheiiiiUrheii Mei»teru HungnAhrl wnn'ii und die im Geaenmitl
iu der uroLl»t«ilti«i'lieu Dutzendware «ieherlieh von wirhiidlieher

Wirkung «ein und in fri«i'hpui neuen Si'haffi'ii anregen werden.
ItinUdhiUKi'ii auf die iu Krdins ausüestellt ;jewe«eneii ICiuriehtuii).'»-

«tiieke, i. It. braunbemalte Si hlat'itiuiniereinriehtun^en fiir J.'iO Mark
vermittelt der Verein für VoUtaklHV4 Und V'oikukuiule in MUmiieu.

Uenkmalarhnti In der Selineli. Karbdeng die Kantone Ben,
Neiieniuirn und Wandt BMetaurbe Beattninungeo tiir den Sebnta der
elnbeiuii-ilieii kun«tdeukmali-r erla««eu haben, tol^t nun der Kanton
VVnlli«. Der p-«ehii'hl«for«i'hemle Verebt von lllx-rwalli.« hatte liei

«einer VemamBitunn iu Hri«u um ii>. t»ktol>er benrohnaieni dem
Staatsrat den WttBarll Hii»iudriieken. dal! MaUre^elu netroffeu wenlen
/um Sebvtl und mr Krhaltuui; .historUeher und kiiu«tliri««her

Altertümer". Da» Departement lieg ntTentlieheu I nterriehli-s i«t

ittenem Wunaebe bereit» zuvorgekommen, denn <». war M'hon ein
ent*|in'eheni|er Kntwurf in Arbeit, al.« der u'einninte Verein in Itrie«

tagte. Dieser Kutwurf wird nnrh«t.n« vom »l.i.it-r:it liehandelt

«rden. Iloffeutlii'h folifen deu Kantonen, welche mit dein guten
lli'Upiel Minui^elieii. Iiald weitere. K, |>.

Hrtcherscliau.

Xunumentalbrnnnen au» deai 18. bl« 18. Jahrhundert In l)eut«eli-

land, Ö»terrelrh und der Sehrreli. Von Alfred lleuhaeh. Archi-

tekt Iu Hannover, b-ipzu.' 1908. Chr. Nenn. IVnobnltx, In Kölln,

IM) 1 jelitdniektafeln. darunter iwei farl'i^ aufgeführte Itlutter, Titel.

Tafel- und l IrNvcrzeiehni» sowie 1« s. erläuternder Text. I'rew 31».*.

K» Ut eine reiche Kol)ie der aiiimitiu«teii und liel.eu»w iir.|itf»teii

s«liii)ifiiiiyen i|cr liililenden Knu«t im |)ien»te • |
. — |elM'ii«|iendemlen

Klemente« <le> Wa«»er«. welche in dem nunmehr uh)>i'»chlo«aeticii.

verdienstlichen Werke lleuhaeh« in vortrcrTlicheu lhir»tclluniten vor-

i;eführt wird. Der V ernvMar bat »ich in richtiger BescbrJtnkung de«

Stoffe«, nur auf <leut«chs|>rai*hi;{eiii IVoih-u lH-v»e>rt, al» er «ebie reil-

vollen lirunuenstudif i) sammelte, »Int alle Können und Anordnungen
lM-hiek.»ichti|{t. welche der jeweilig henx heiide Stil im V erlaute Tim
fiiuf Jahrhunderten der örtlichen Ijiite •'iilsprechend bervoruehrueht

hat. Die mt«i hi.'ileueii Pananjigen des Ijiufhnmueus und de« Zieh-

oder Schöpf hninin-u«, welche hei der lh »prcchnn^ der ersten zwei
Hefte v u'l Jahrw I s. HS d. Itt.i in ihrer I .•Minderen Kii;eiiurt

hervorKeholMMi wurden, rinden »ich auch in den vier letzten Heften

iu immer neuen liisuiigcu wiiiler. Vurlienxcliend i«t ihm runde
oder vieleckij;e Steinl.i-i ken , au» deiuen Milte »ich die wasser-

«peudende Säule erhellt, ilenkinalartin Iwkriint von der Ki«ur eine.

Heiligen, dein Staudhilde einer bedeutenden ne«chichtlichen l'eisön-

lichkeit oder einer nlle^ori-eheu Figur. Der uoti«chen Kunst geiiU<^te

ein Heiliger nicht, zumal die architektonische Au«hildiitiK der UjelVT«

jje.i 'ho««igen l'sriimiile forudicli zur llelelmng der \i.chen durch ein-

ge«tellle Figuren drängte. K» sind hier u. u. zu nennen der — einzige

aus älten-r Zeit uuver«elir! erhaltene — Fbrhhrunm-n iu Krrihurg

i. HrebuBN (etwa 1498). Hei den wmst arehiti-ktouisi Ii und bild-

nerisch reich ausgestatteten MarktbriiumTi iu rrach i. W. und
«Ottenburg i«t der WnimerniWUMlf untergeonhiet behandelt. Im Gegea-
»atx hier/u steht der bedeutende Vlarktbriiiiueu in Shwab. -Hall

von ljftl, der an einer hohen CJundcrwionl unter sjiätgotUelien

Haldachineu dn-i Figureugrup|M>n enthält, welche die f 'iM-rwiuduug

von l'npeheoern min liegeustamle haben. Simsun mit dem l>iiv\eii.

St. Michael uml St. (ieorg. Au« den iiufges|H>rrteu Kacheii der
I ngettlme ragen die eisernen Tl'antl lltfllll II heraus, welche, auf

pberae (labelu gestlitit. da« VV u.-er in dna «ehr germuiiige recht-

is^ kige Berken Helen lassen. Die hier in einem so monumentalen
und groUartigcti Werke »orgefiihrte Fonn de« VV auilbruniien» limlet

«ich iu Mi früher Zeit selten. Krst die Hamckzeit bildete dieae

llrtiuueiiform mit Vorliebe au«. — F.ine boomlcre Form für den

LaufbrnnneB Undet sich iu Nürnberg in dem mit hohem kattgartigeu

lütter versehenen, freistehenden Hecken nilsgebildet. VV idirhalte

VleiMerwerke der Schiuieili-kuust »ind die zum Teil «ebua in die
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I.'l Di« D#nknialpflt!gi'. KovmnlM>r r.«M.

tinttuug der Ziehbrunnen iiilli ii-

ilru vogelhiiuerartigeu tiitterhruii-

nen hu» N'eÜte unil l'rsi K-

Kiuc ganz Ih—i iiult-n- I iutlung.

die aber der Ibdebiing de» lli.U.n-

den Wanten etitbehren muü. Mi-

ttet der Ziehbrunnen. Ihi» l'.-ic

Obendiick. mu ilcm <Iji- Kail be-

festigt int, ruht auf zwei, ilrri oder

vier SUHien. Sowohl die Stut/. n

wte UMiiH-titlicli der oder die ijuer-

imlki'u bieten UehgraiwH zur An»
bringung ornamentalen tnter ßgfir*

liclH'ii Si-lniitii-k>'v Du» kiui»t-

geneMcMIteli bedeutendMh1 drei-

suulige Werk dieser Art von
Kri>Ut'iu inulernseheu Heiz rindet

»irh un der »fldlirhcn l'lorte itel

lir>.'p]i>iiiip;.T Damen rnn r«n
:T;if. .'ii;;, in *|<ätgoti»eheu Formen
uiit groller Feinheit lllltl el.en»o

groBer Freiheit in lleliaiidlutig der

strengen gotiwhen Architektur

.hirrhgehildet. Ki tituiiiiiit vno

ileui l&M enthaupteten WoHgnna;
lioritxer. Am-Ii die einfacheren,

xweüuiuligeu Anlogtu »iml oft

reizvoll Ix-handelt, wie die BeJ-

»piele Kohnsr i. KI«nU nrnl

hui Hanau a. Main zeigen.

Veno nuch von einer er-

M'liöpfi-uilcn liehandluug di-»iuler-

essunteii (iegeu.«t.andes uieht wohl

<iii' Hede will kann, ila gottlob

die deutschen l.aude noch eine

Bberretabe Fülle iüi-^t anmutigen

sein i| düngen areliiteklnui«iher

iiml liiMut'riiu'lipr Kuir*t he»itzen.

Welche <bl» I H ll llil'l I de« Wn«»er»

»iugeu. m> bieten doch <li<' ge-

wühlten I Li'iK|>i<*ti in vortreff-

lit-tie und w> vieUeitigc Vorhlllter

ftlr den heutigen M'liBffi'iiili-n

KttMlter, «luis da» Wert Rewil

eine ungemein befrurhtrmk Wlrtnng
Trier.

<'k-l/'ii^i lh' Hau- in Siir»ec. _V l »I ». % Ii: - Hau-' -zum steinlm»

Aua dam Bchwoiiar Kunstkalender für dua Jahr 1005.

in S'han"hau»eii.

llll-uln-ll winl.

X. It. lir.

Schweizer Kunstkalender für da» Jahr MO*. I. Jahr::. II.1.111-

-1—i i M-n Mm Dr. ('. II. Barr, Zürich. Verlag der Schwei*. Itewseitunn:

A. Wnblner, Koinmi«»ioii«vorlHg von l>l. Itu«vher» Krben. Meyer n.

Zcllcr» Nachfolger in Zürich. .11 : 19 «in gmll. In farbigem l in-

schlag. WS. wrf» 8» Text AM». Ii«*. Prent in HrinteterfcH ISi.lt.

IKe Mm Studie iiml llozirkc in der Schweiz bergen Imt* der

iiiiiuiT noch andauernden Verheerungen, die ila« innz. it Iii In- \<t-

ki'hr^li'beu vererMrlit rtne Fiilli- tun kutmtfrGM*)llrhHitHii*ii unil

Milk-tuinliilii'n Werte«. *crjmiiurn<'r Jahriiutiilcrti-. si<- xi'ip'ii

niebten rWtnen, ttte in ilir»T IlfM-lii-nlvulii-it »I» Auadne'h einer

hnifimnitrli liegend uimI ilir>T eineliKen DewMbneTi tilweit* xun il«-r

natai Architektur HegKod, von lieMimlentti ll«-iz «inil. Alw*r wie

üiirrull. mi rereHrwitiaVti uu<h in der

S

ihweii tHnar reiten«!*« Bauten

mehr nwl nedir. Der p-wöhnlichr Manu nn-rkt. lüeii »ir nit'ht. «I

-ehr hat er -i< h »n ilu< Si'liiililiim-uluifTi- I \i- ht ~-:iü. ih Ii- iU«T

Batten Ihtaaer piewOtuit K« i-t deatuiPi feite"""'' tduer heuntileren

Krwahuuui; «ert. wenn Sdiritt« untenwmtwen wenten, «lie dem \ ulk.

ein l>ei»cre> \'ei>täu<lni- dir die Art und die Kutnd »einer Vnrtnliren

vennitleln wnllen. Dieeett /werk M rfid-.'t aueh tter Senweewr Knnat-

killender, deaneu vr>ter .lalityanu ela-n er.ehieni*n i»t. Sein VcHnwet
ist Dr. ('. II. Huer, der »I- Seliriftleiter der Schweiz. ItaUMitllllg

den Öfteren auf die alten, uoeli weni« heioMMlten S-hatze rotteltOne

Heber lluukunst annnerkaniM ßemnebl hat. Vach Art der ueretta .-' ii

iiiehrereu Jahren Intttehemteu tbflrttndaeben wnl Mlnkbirben Katentler

wird in einer Iteihe um kurib'ii, xidk-tänilkA-wfce^fliarinrttHHien

Aiit-atzen die Aiil'nierksjiiukeit auf jene Deiiktuiiler uelenkt. .die

weniger l>ekutin! und 1m. l1 -. Iteii h.Iit gar nielit dun Ii Vaehhil-

düngen der allgemeinen Kennian) nSbeTnebrnebl wurden «iml". Jeileiu

AuNutz ist eine AbUMnajl rfcM Injin btiebeneW Werke» iMixeMltl

Aueh kun-tgewerlilirhe lienjejMtawte alttd lierni k-i. htigt. Die iM-iden

vor-teheinleii Al>liilduug<'ii Hingen 11I» IVoben dienen. Der I tu-

-. hing Zei^t die iiietaliglaiizeudi' farbige WiedeTEabe d«-r lleekel einen

ulberuen Kelii|niar» an» dem hVeihurger Museum. Dein Kalender.

d. r ateberiirh Dbemll eine nute Aufnuhnw Hüten wird. uMlehtcn wir

die weile»le \ erbn-ituiig wiin«i'he|i. B> IV

Der Kalender bajerl-eher and »rhnftbUeher Kuimt 190Z
InunUanegehen \«u Dr. Jiif-e|di Sehleeht. MUneheii. Verlag def

liex-ll»elialt llir < liri-tli. he Kuu»t. Ii. 111. Ii. II. l'n-i» I ,<f —, iler

im Jahre l'.M» zum er-teiimal .reinen, hat jetzt einen würdigen

Vaelifolger gefunden. Tiiehtigi h'aehleiite haben wieder ihre Aufsitze

la 'feiwieweit, die »ieb dun h \ iel»eitiikeit und Keiehhaltigkeit ,ui«-

zeielineii. Kiu heanwlen r Vorzug die»er mit m honen Abbilduugeri

L'ezierteu Abliaudluiigeii i»t ihn- kua|>|>'- und giin^einverttiaUnrne

(*<< mnjr. dae tiein Kntentkr al« \'tdte*kna»ntieT che weitnati \erimituug

stebert

lUiiilenkmiiler deulxehrr Verganu-eahell. Ilernuagegeben von

Hugo Steffen, Anhilekl in Miiiu-Ikii. lUrliu IHM Otto Panne
L'.irt.l. Mollllllirli ein lieft, lu f. Je .1 S . Te\t u. ! Tuf. IV4a 4e|

Jahrgaiig«-. Ii . V
V on liteeem in nmnntüeben Lieieningeu im betnetten W.-rk.

Hexen jetzt vier Hefte vor. Da» er»te behandelt den \larkt|dalz ii.

Halle a. d. Ü, in willer eiu»tigeu Areliitektur und die |>rofauen Ihn*
deukmüli-r tBMelbet, du» zweite du» alte Kut- und Tnuzhuu» iu

Mihi. In-ii. du» drille und vierte Sehloli \viii|dienburg bei Miini den.

.le.le I j. f. ninu enthalt neun Hlutt XeiehnmnjEen Koruiat l'i' und
eine kurze erläuternde ge^hiehtliehe I ber»ieht. (iewill i»t <"» ver-

iKenidnVb und nnerkenaenawert, auf neuere ISaudeukmaler. wntehe

gur olt ihm h kjtehten liersena ttbujehnelieu inler verun»tnltet w. id. n.

immer urtetief buMtnWeterll, nla-r >•» er»eheint fraglirh. ob <|er Heran«-

gelM-r in der tonn ih r Hiiiwei«uiiii »ehr gliii klieh gevve«eii i»t. |k-r

Inhalt ent«|.ri. ht nielit dem aii«|>riieh«vid|eii l.ewaude iiud Formal

Ih-rlin. Illiiiiik.

Inhalt: Def rVtreebra 1« in Trier l>.'iikMi«l|ilV-c.- in IUli.-n Hin-lf

xiil£.. .Inn tt Mllx.tl.i.i.l 1H4 Mull.. - II*» HMkraiiiei.tNtiioiM'lH'ii tl.-r *»l. V .-it«kln-h.-

in Ott. mw.« I..-1 MirnlM-ri; t i.trr lit-lirmwl» un.l llt.rkiiiitl drf Bt-w-i. limine

-Herutrw-d-. — Vrrvataebt»i Alt.' efcanTata'ihuimi 1 UctWerbftne i»» H«n»rr

-i.eii.T Data Rrbaltttni «be alten Kalkeaar* in l.<-»pitia Tag tur ti.*nkinai

liuv-ic*' ii> Mniii*. ii. ». ffneneaffti Unna n. Kr.ln.K i iMN-ri.*y.n i. 1
i. ., - 1

in nre Wwennt BAebeeae.ntnn.

Kör .Ih> s. l.Tilil.'itiiiiie varantneanjReli: t-'ri.-«lr s.iiuii*.- iv-rtm

v.-fiiiu »..». Wtnntkn Km«t n Hann, Hnrint
liriwk 4rt n.i.li.lTii.kif<-i üvtnMer Krn«t Refttn.

Nr i:.
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Die Denkmalpflege.
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Herausgegeben von der Schriftleitung des

Schriftleiter: Otto

der Bauverwaltung, W. Wilhelmstraße «9.

und Friedrich Schnitze.

VI. Jahrgang.

Nr. 16\

Kneheim eile» hU i Wochen. Jährlich ICBofta. Oeechärtatelle: »'Wilhelm«»» - B*<Uf«|>r«le Belli II. 14. I >e/.cll|t.cr

».nacht Alunjen. durch Poet- oder Htreifbaudauaandunf «der Im Huchhandel jährlich » Mark; für du
Aualand »uslart Für dl« Abnehmer de« Zeatraibiette« der Baurcrwaltunc jährlich « Mark.

Der Stadtplnii des römischen Triers.

Wie in Nr. 10 (S *0) dieser Zeitschrift heriehtet ist, bat die Knuall-

fHtHI Triers dank der sorgsamen archäologischen Cberwaehung, <lie

durch Souderbew illigungeu der Prtivinzialverwaltung uml des Herrn

Kultu»uiiuister« ermöglicht wurde. außerordentlich reichen Stoff ge-

lifle-rt für die Topographie i|i-r alten August« Trev eroruiu. Wahrend
frUlier nur dann und wann vereinzelte Kestc römischer StraBen liekanut

reu.';

lauf uud
iitcnhaug unbe-

stimmbar blieb.

Indien die Ka-

nalistttious-

»eliHchte »n xi

\ ielcu Stellen rö-

mische StruUen

aufgedeckt, daß
jetzt da» ganze

Straften-

der Kanalschucht eine miu (Ist naeh West ziehende Kömerstraße
dunhi|ucr1c, der andere Querschnitt Abb. 2; »tamuit clieiifall» tun

einer ost-westlichen rWmerstraBe. die im Kunalscbacht der Neiistraße

bei Punkt u de» Plaue» zum Vorschein kam.
Die Roinerstraften hatten eine Bauart, die heute noch Üblich ist:

dem ersten Quer-

schnitt (Abb. l.i

sind nicht weni-

ger als vier

Stein[Nickungi-n

a. d. i, m sii-lil-

< Packlafr au. Maudeteluen. ft Hehirterhniehatetue. r Lehnt und HaVr.kl. » rf Packlage au« Kalk«t«liwn und IUillareckru

e Kleeachlcht. f eVhull au« Kalksteinen, MOrtel. Kie» uud Kohlen. 0 braune Ki"»»ihicht. h rote Kieeechicht I braune
Kkeearhlrht. * tcllwcl«» g»«tArte Packlage au» fcaad«tclnen und We»kcn f Kieteehlrht «n Packlage, deren Material

remierkt iel. m KU'Mrhleht.

Abb. I. Querschnitt einer Huinerstralie

wie es der Plan

Abb. 8 auf

S. 127 1 bietete

Die antiken

Straften zeigten

»ich in einer Tiefe um |,jü hi» 2 in unter der heutigen Ulwrfbuhc,

aber die meisten von ihnen bestehen au» uiehrereu übereinahderge-

litgerten .Schichten, von denen die ältesten sehr tief hinabreichen. Zwei
hier als Proben abgebildete Querschnitte

er beutigen Saarstraße in Trier (X im Plan

uud Kie» k: geschüttet ist. otler ob ilie

sauiiacu die erste Straßenschicht gebildet Indien,

sehidht enthalt eine Packung au» Kalksteinen uud Wanken id; nebst

bar: die älteste,

in den gewachst -

neu Kotten einge-

tieft, liegt 4,19 m
unter der heuti-

genStraUenobcr-

kaute. Es ist

ungewiß, ob auf

diese Packung
zunächst nur die

Schieferl Tuch-

Meine (ft) uuil

später erst die

Lage von I.elun

Irei Lagen a -f- 6 -\- c zu-

Die nächste Straßcn-

Daralif folgt keine Puckuug. sonderu

• Kiee at (Tuber und feiner Kies r P». klam i

h Kanal au« Kalkstein. I froLet und feiner Kl«, *
• Kteaachteht p v Kieaechlcht. r Bankett au« Bau«chutt und Kie»
.1 H Nchachtauille. VIU hia ' 39 Hl unter .StraSeuoberkalttc

Abb. 2. Querschnitt einer Kömer»traßV in der heutigen Neustrafte ff im Plan .

Der eine Querschnitt Abb. 1 1 i»t aufgeuomineu in der von SUdeu
konimenileu Nuir»tr»Be au der im Plan mit j- bezeichneten Stelle, wo

'• Vgl. Schneemanii. Da» K.iinische Trier Trier I852i. S.l nf,
7
) In den Plan sind die römischen Straften ebenso wie die

riuuiscbe Statltnutuer und die roiuixhen Itiiuteu mit kräftigen
schwarzen Unien eingezeichnet: dir Jahresbericht der Gesellschaft
filr Nützliche Korschungen ISOT» »oll einen grüftcreu Plan Trier», im
MaBstab 1 : jÜUü, bringen, .ler die römischen He»te übersichtlicher
durch Kot wiedergeben wird und in dessen Begleittext alle Straßeu-
reste besehrielM-ii -ein wenleu.

statt ihrer eine Schuttlage üIht der drei verschiedene Kies-

»chUttungeu lagern yg, h, ij: die erste derselben ;ji utuft mit der

Schuttlage gleichaltrig sein, tlie beiden anderen {*. i) sind s|Mtter

naeh liedurf zur Ausbesserung aufgetragen worden. Weiter kommen
noch zwei Packungen (i, ml mit zugehörigen Kiexschüttiiugeu 7. n.i-

Di-iuiJhch sind an tiiuwrer Stelle miudesten» sieben Zeitabschnitte im
Bau >ler Straße zu unterscheiden [f a + b + e [8)j // d + e:

/Jlf+g; IV h; Vi. Vlk + l: 17/«. + «].

Die Breite der uutersten Schicht betragt 10.311 in. d. i. X» l'uft

riiiiiisch. Dies« Breite scheint da» Normaliuaß .ler nuuUcheu StraB.u

in Trier gewesen zu »ein; dasselbe \laB hat »ich Lei anderen StraBeu-
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««huitlcn crgiben. 1
! uu<l i> entspricht der Kreit«-, die dereinst die

Kahn "I<t Mosi-lbrüi-kc gehabt hat." Die eiteren StraUensi-liichtcu

sind alh-nial schmaler als die unterste. Dies erklärt sich daran-,

dall die jüngeren Strallen besondere Kullsteigc erhalten hatten mit

Platt.nbilag. der aber fast überall vn-schwundm ist, weil er r.| mt. ^-i.

Z<-it.n «-in ge.-igm i.-, B;i«iiiittl< ri»l bot. In einigen struBcii i«i <I.t

l'lattenbi-lag iiirlii nur für «Ii-- KiiUsfcigc %<Tvv.-ii>li-t. sondern auch
iili-r dir Kahrbahn gebreitet worden.

Kin Keispiel solcher Strallen. -Ii«' ul.~ uln.-r-.hf Schicht i-iu durch-

gehendes Ptlaster aus grollen kulkstcineu hatten, gibt «ler zweite Quer-

schnitt AM). 2,,. Kiuc Kalksteiuplatlc war noch in der ursprünglichen

l.agc. drei andere mehr «der weniger nie.lerge<lriii-kt. I'ntcr dieser

l^lasterscliirlif waren in«« -Ii der Zahl der >teiup«ckungen un«l Ki«.s*.*chüt-

tuiigm iii-ini bis zehn Zeitabschnitte de* .Struläcubuu« zu sondern

:7rt + *: //<; Uli. tVt + f: Ii: 17*+ «; Vlim + n: VIII o:

IXp-^-q . I >i<* fünft"- llnuperiode hat die Struüc mit einem Kamil
ausgestattet . ili-r in die ilteren Schichten eingebettet ist und in der

Uii litimg di r Struth* um (m iiurli .Vis>t, d. i. di-r Mosel zu. lauft.

Die grollen- oder geringere Zuhl von StruUcuschii hteu nu den
verschiedenen Stellen erzählt uus diixuu. ».-lein- .Striittcu zumeust bc-

mit«. «.-Irin- Teil.- der Stadl um stärksten beluiut gewcM-u sind.

Di.- Ausdehnung di* römischen Trki» ist uus schon «eil lauerer Zeit

wohlU-kannt. Zwar sli In n \un d<-r riufassungsniaiier nur noi-li zwei
geringe lirstr zutage — am I Istturtu der Porta Nigra und neben
drin Sudcingang «les Amphitheaters — . aber dun Ii firuhuiigrii. dir in

den Jahren 1mm; vom Prnviuzialmusruiu ausgeführt sind. 1

ist der l-aiif dir gtiiizi-n Mauer l'e>.fge«li-llt »unlen. Ki-sundcrs gui

rrlialti-n zeigten «ich dir (iruiidinaucni de* südlichen Maiicrteil».

der in vollständig gerader l.iuic von ilrr Mosel ii-twart« zog. in der

Klucht drr heutigen Ziegrlstrallc. Dir Zirrrlstr.ilSr hililrt Iiurli jrlzt

dir Stadtureuzr und si hridrt Trier mihi \ nrort St. Matthias. Au drm
Srliuitt|itiukt drr Ziegel- und SajirxtrolSe liuideu .-sta ll di<- < Iruiidinmirru

des riimis. hrn sü.ltiir«-», das im (JruinlriU und in dm Mallen mit der
l'urta Ninrrt iit.rrriuMiinnile. Auf In-iilrn S-itcn ih-s T..ns rv:ir der
Maiurzuü mit )> vier Kiiudtünmi) Iw-welirt. Von dem («stlielisten

der Tdriiir aus strich dir Minier in tiordostlieher Ki< litun- Iiiirr die

Jloi-htLiirhe. dir drij \ orort llrilij-kreiiz trittst, iliirelis.hritt dann da-

(Hr\vti;rr Tal und ^rlangtr zum .\iii|iliitllrat«r.

Die Am|)liitlirati-r andrrrr Hiiinerstiiiltr sind in die llefe-ti^unii

eiijl'rzoBi-ii. in l'oui|>i-ji z. II. ist die hohr AiiUriiwand ilrs Aui|>hi-

lIieatiT* als IVkr drr Stadtmuurr Iwnul/t. aller in Trier hat die Lah-
des Ainpliitli'-iiters am BrruaMiaii}; eine eigenartige Krgrluin: d.-s

.MaUi-rzu!;. s lii-iliuut. Die tistliehr Hälfte ih-r Sitzreihen ist hier iiam-

lirh aus dem gi Maehsrin-ii l'els<-ii aiis|{rsi-|iiiittrii. «Irr iiiiuiittrll.iir

«larülM-r stril aiittt-igt. War«- nun ili«- Ntiultuiain-r auf ilrr AiilSi*n*eiti-

«le« \lll|>hitll< atrr.s l«-nniigetülirt . »u lliitlen t • - l'einilr *»n «l«-ni

lioln n ii Sluiid|.(inkti- aus die V i-rlridigr-r siel« »irksniu lir». hirUrn

ki.wiK-n. I in dir» zu verim-idi-u. hat mau <li«' Mauer lud' die Iniirii-

srite d.-s Ampliitlieati-rs geli-gt. wo zur llrrhlrlhing drr zwriten Silz-

n-ilienhalftr ein künstln her llilgrl autg.s«liiltt«-t war. Sein IMrk.-u

trug dir Stadtmauer, die «lanii den niinUieliru Aivnaringani; iiher-

l.nukte und ihn zum Stadttor miuhte. Dir Arena se|li-t wurde «la-

dureli zum ZwiiiKi-r. «h-n «lus Mittelalter so oft »i-irien Tonn >or-

grhiisrrt hat, «k-n nlu-r aurh dir antik«- l^-le-ligiuigskniist -rlion g«--

kaiiut uml zuw«-il<-ii v«rweudit hat.

V oin Aui|t|]itlieatrr lief die StadtmaiK-r iiugrlalir in <l«-r lii< htung
«Irr jetzigen lli-rgstraue rinr Stri rkr am AMiaug i l»-s |'rter>lirrgrs

hin, um ilaiiu winh-r in dir Klienr liiuali/u.st«'ig«-ii. Ihr iiimHicIr-r

Teil luit s[»iiter als l nterlage -ji-«li«-nt für die inillelalterlirln- Mauer,
elii-nso drr we^tlielu- Teil. ti« ra«l<- oli«-r)iu|li und utiterhalli der Mosel-

linn ki- li.it sieh, weil hier im limfe ,|« r Jahrliundrrt«- soviel.- vrr-

si|i]r,|.iir Hrfr-tigunurti aufgrtührt -ind. die Spur ihr roiui-«lirii

Maiirr nii-ht mehr getuinleii. aln r li.-i «l.-r Kanalisati Irr von «h-r

Urluki' au^grheudru S-hanz-tiaU«- ist rin Stink de« r>iuiis.!ieu

Iii ii. kriitori-s zutage gi-tret.-u. Da« Tor war iiu> deux llu-n inm litigeu

Siiiilsl<<iiii|ua«l<-rii i-iliaut wir die l'orfa \igra. hatte je<Wh einen

iiinli rrii tirtiiKlrill, di-ssru v.illigr Auf'li-' knng l«-i<l«-r «lureli dir Ktigc

«Irr SlralJr uml «lie :iuslolleu«len lliiu»er verhiiiilert wunh-.

Dir von d. in riuui-rlien Mauerriiig umzogen,' l'larln- hat da-

' Der zweite (Juersrlinitt Aldi. hat eine -jn'UVfv Üreite, weil

d.-r Kaiial-i Imeht au der iH-tn ltemlen Stelle «lie Mnilie mein -.-nk-

l'erllt, sondern sehrag geselinittru hat.

Die Ill- ite der llrilekeiilialui in nuui«. In-r Zeil lallt sieh eut-

io'Iiiij« Ii :iu- di u an uielirereii 1'feili rii erliriltenen vork ragenden (ir-

siiiis..-n. die al- W iderlag- r für lie Stiltzi-n «Irr lirili ki-alialken ge-

• lii'Ul hnln-ll. Die l,ailL."-;ill-lr||lllulg dieser < ie-illix- lirtl'agt, wie ilie

d«r> li di-n letzten troi ki uen Soiuiin-r ennoglii htrii Mr.,uugru «T-

g. li.-n lialien. lli,:ji> in,

: - Die Krg.-iiiii^si- -iu.l nirih rgel-gt in ih-ui Anfs;itz »oii l.-liii. r.

Da- roiiiis. he Staillli. feMigving von Tri-r \\ e-tdeutM Ii.- Zeit

s.-).rill \\ . I.V..;

slatflielir Mal! von ha: zum V •rgieirh »i-i lieim rkt. -iat

l'ompH'ji nur eine Klai he von <>4.7 ha hatte/
,

«las rl'uuix he Köln

einen llrzirk von l«;.s hu. : D-a» uiittelalterlii he Trier füllte .Ii.-

H.-nhi- «ler Vorgängerin nicht zur Hallte au«. I.r>.-hrankte si. h auf

Ii'.", ha. Im Nord.-ii uml Westen tiel. wie oU-i, niigrgel.ru, die mitl.-|.

ult.-rli.-hr Slailfiiia.irr mit d.-r roiiii«. h.-n ziisiiiuiii.-u ; auf den lieidu.,

nmler.-iiS. itrn lirz.-iehn.-n .||.-<i>t- und Sü.kill«-.- <|.-u Zug «h-r initti 1-

a Ii .-rlieli en I lefot igung.

Krst in den letzten Juhrzeliuteii hat «Ii«- Stadt l«-gouneii. -iili

wie.ier Uber die iiiittelulterln beu (irnizm auszuilelini-u. I'ut.-r den

neuen Stmileu. dir im Süden jetzt entstanden siud. verlaufen m. lir. r-

in anuiihi-riiil gerader Ijnie. s«i die t ülliertstraüe. die Xikolausstral^-.

die Kriedrieli WiHn-hu-Stnill»-. IW ihrer Kiinalisation hat mau auf ih r

ganzen Slp . ke unter dem heutigen Hoden röiiiiseln- .Striillenseliieliteu

g.-troffen. Die neuen Strnllen «ind niiiiilii Ii du angelegt, wo alt.-

l-'el.lwege gingen, und diese ihrerseit- hatten ih n Zug der ronii-ilien

Stralicn beibehalten.

Im lnm-r«-n der uiittehilterlielien Stadt hat die Kanalisation stets

nur kurze Str.-i k.-n oder Diin hs<liuitte rouiisrher Stnili.-n «ul'ge.|.-. kt

alirr als .Ii.»- .-itizrlneii Stücke in den jetzigen Sta«lt|.lau eingetniL'-u

wai>-n un«l dureh llillslimeii verliuiiih.-n wunleu, zeigte sieh, .lall «i.

alle eiiieui geradlinig - rnlitwinkligeu Strallcunelz angelmreu. In

Ani.-rika |illegen die Städte nach solchem rechteckigen llau an-

gelegt tu werden, in Deutschland i«t di.-x- Art dun h Mann-

heim verlretj-n. Im h.uiis«-heu Trier konnten bis jet/i sieben Ijiiiu«-

stniB<-ii in iiord-siidlicher Itichtuug und dreizehn ost-w.-stlnlie Qu<j-

strall«-ii festgestellt wrnlrti. Der Ale>taii«l «Irr letzteren uiil. r-'iii*tii|ir

scheint im iillgemeiuen .'XHI l-'ull rouii-H Ii iM-tragen zu haben, <1i>-

I.aiigsstnilleu haben eiti«-n gi-ringen-u Abstand, eiits|ipvheiid -lej

< ielaudeverlialtuisseii. denn im Westen uud IMen engen Kltill uml

Herg da« Tal ein. da« sieh nach \ordrn und Süden unbegrenzt ju—

dehnt. Kopf- uml l-'ulleude i«t mu h von keiner der Stnillen in Trier

aii<g.-.le.kt. Man «larf vi-rmnleii. dall «ie unuefahr aut «Ii«- SM,v.-.

ausliefen, wo Türme in d.-r Stadtmauer anuebriii ht »arm. denn m-

l'urme i-uthieltm «Ii«- Treppen, auf «h-nni dir Verteidiger die Mw
rrstiegeit. und auch in anderen Koun-istadteu Ut die lleobaehtuug in

machen, dal! die Turme in die Kluchtliuicu d.-r Sfrallen fielen
•

dies für Trier zutrifft, bnlarf indes, wie niaii.l mlen- t..(n^ra-

|ihisclir Krage, noch der riitersii<-hung dun Ii «len Sputen.

Von der Itegeliiialijgki-if der römischen KtnilSeiiHiilugr hat «l>-

niittelalierliche Trier uh-hts l>ewiihrt. Di«- Z«-r«t«irung 'h-r Stadl

durch die Kranken, dir im fünften .lalirliunih-rt Trier mehrfach

eroltert und die l{o!iierherrs.chati dauerml beseitigt haben, ist

gtünilliih ^ewi-seii. dall nur ein groUcs eiufonniges Triiinmerfelil

Zlirücklilieb. Dir klein«' Allsilslhlllg. die hier lörtbrstailil, gruppierte

sieh jetzt i h-u Dom. den sitz des Iii«, hofs, und im spiltrr. ii

Milti-lall«-r ist .(rr Dum mil srineu zugehörigen < ieliaiidrn von i-iiicm

eigenen Muuerring unisi hlossru wonh-u. .|.-ss«'n Uiuf u«h Ii j.-tzt in

der (diM-krii-tnilSr. fluni ler-trallc, lUutliusstialle. I'alaststralle iiu-l

l.ralirustrallr zu vn-folgen ist. Am Tor d.-r Doiustadt lag derMitlil-

|
.unk r d.-s iulrgi-rliclleli I o>liieillwrsrl|s. der heutige llailptlliarkt. 1 nu

hier aus bihlele «ich ein Stnill<-nzug, «h-r die närliste Verbiiidung mit

d.-r ans der Itoiu.-rzeil stniiilifii.lcii Hriieke «Uchte : Klriscli-tralle.

Urin ken-trali' . .S lianzstniU«-), ein anderer, der in dir vom SivL-l

kommeude llrcrstraUc ciiiniiiii«l.te : llriHbtriilJe. Neustralle .
Dies.-

beiden St ralleuziige und der nach Nordm führende SiniiNius«triiB.-

sind zum llrumlstoi k gi wordm flu- die Kntwi. klung .!» iiiitt> lali> r

liehen StralSennetzes.

Dall di<- römische Stadt in \V'alirli«-it du« au« den Kesten »all

rrgi beiidr regeliiinllige Striilh-tuiet« grhalil lud. Iirstntigeii die an-

1*1.1 Alt.-rtuui rrhiiltrnen tieliamlr. An der IM- und Sii.ls.-iir de:

Thermm i«t fi-«tgi-ste||t. .lull ihr.- AI.-, hhillmam-rn hier un ein.- .tri

uord-sildlichi-n l.augsstniC<-ii und au eine der ost-westliiheu I^iht.

strallen grenzten; im Westen und Voi.leu konnte der AWhlul! dn
Therini-ii bislang nicht uiisurgrahen werden. Der kaiserpala«t eislr.-. kt

sich in seiner li.iigsaiis.l. limiiig zwi«ih.ii zwei ^iicrsti-aUeu. und \.t

si-iin-r Wrstfn.nl «iud Spuren riuer l^ing«stnille gefunden. Auf «li>-

si-|l»r I jings«tn.lle iitfurlrii sich dir dr«*i Tore des ipiadnif i«.-li.'ii

Dmnk.Tnrs, der in «li>- roiuischr Zeit Iiiuaul'ragl. und puriill-l zu

dieser Stralle lauft am li die 1,-iiigsm h«e der Itnsilikii - Abb. .1).

Das einzige roiuis.he Kaliwerk, da« sich nicht in die grradüiüjL

n-clitwilikliur Anlag.- einfügl. i-t die Porta Nigra. Das Tor und .h-r

mit ihm gleichgerichtete nördliche Mauerzng st.illt spitzw iuklig auf

die l,|iierstniU«-ii. ntnl «ler Dunhgaiig de« Tores fallt nicht in die

Linie einer der liingsstniilo-n. Die«e auffallende Krs«heiiiiuig hat

ihren (iruud darin, dall der Mnui-rzug mit der Port« Niar« nichr

gleichzeitig mit dein geradlinigen Stralli-iiii.-tz augrh-gt i«t uml dalS

- Vgl. A. Mau. Piuiipi-ji. S. .'7 H.

; Vgl. Houner Juliririiclier. Hell !>7. S. 1.

" Vgl / H dm Simltplaii von P.>iupe|i. Mau u.a. <). Plan I.
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N'n«*Mnlrk vrUolmi. AiirK'M><>itim< h ton KImtI« Kim-Ii

Atili. ;t. Stadtplan cli-» nmiivhru Trirr». imrlilmrl \<m Ei>^ri« im Bmmtm i»>»

M mAa/et Anlage Kttcktkfat gvnuMuutn i»i auf <l<-u Lwrf de» nomt «Ii«- bei iIit Kanalisation uuCkgi In-kt sin>l. vor der MOndong der
wärt» (dbRndcn HMHtMBh Dft beutagfl PattUllUSltraBa, tUc Iii» Mir ItnIinnTstnilW in die FIimm hitrallo <las p<*na«llii>i|£«* StrefleuMtl RC>

«inipn Jalirziliutin UonnritraU«' hieil. hat ungefähr die Kuhtunn troffen, uiul zwar just ilk- l-aii^-tralti'. • I i •
- als lliui|>ta<l<T »ou Sielen

«ler alten lkfr*traüe Iteiliohalten sie nun liat narli den Spuren, InT llic Stadl dinvhn>|;. Am Si |initt|iunkte dicaer Ijui^stralle und
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12« Die Denkmalpflege. 14. Dezember

ende der Stadt gewesen sein,

da» Nordtor auf der geraden

»schoben, so wäre eine Vor-

der Heerstraße

Hatte man l»-i der

Ijnie der Ungsstrnße weiter hinausgeschoben, so war«- eine Ver-

legung der Heerstraße unvermeidlich gewesen. Daher bat niiin es

vorgezogen, da» Xordtor weiter nach Osten zu schieben und seine

\chsc iler Heerstraße anzupassen, von der auch ein Stück innerhalb

des Tores als Stadtstraße beibehalten wurde bis zu ihrer Einmündung
in die erste der alten geradlinigen I Jing»»tralJcn.

Die verhältnismäßig spate Entstehung der Porta Nigra und riet

Maucrring*. dem sie angehört, läBt sieh durch viele (iründc erweisen-

Der ricaige Ciufaiit! des Mulierring« spricht schon dagegen, dnll er

zur ursprünglichen Anlage der Stadt gebort hat. In den äußeren,

der Mauer zunächst gelegenen Teilen des umschlossenen (iebiets

haben sich nun auch sehr viel weniger Spuren römischer Bebauung
gefunden als in den inneren Teilen. In diesen zeigten nicht nur die

StraBen, sondern auch die Reste von l.ebauden viele üb»Teiiiaudcr-

liegende Schichten: dort war die Zahl der Schichten gering, und
grolle Strecken sind offenbar gar nicht bebaut gewesen.

Bestimmtere Anhaltspunkte fllr die Zeitbestimmung iler Stadt-

mauer hat die erwähnte L'ntersuchung der Otter Jahn- geliefert.

W ie -ich damals zeigte, ist die Porta Nigra in ein Gräberfeld hinein-

geltaut worden, das mindestens bis zur Mitte de* zweiten Jahrhunderts
benutzt war. Im Süden, in der Zicgelstraßc, sind neben der Stadt-

mauer Trümmer von Töpferöfcu gefunden, deren Betrieb nach dem
Mauerbau unmöglich gewissen ist. aber die in den Ofen und ringsum
aufgelesenen Erzeugnisse derselben bekunden, daß der Betrieb sicher

bia ins dritte Jahrhundert gedauert hat. Da min die Stadtmauer
mit der kölnischen, die wahrscheinlich unter Kaiser Gallien (2i3 bis 268)

erbaut ist, große Verwandtschaft hat, darf man annehmen. daS Trier»

Befestigung entstanden ist, nachdem Postumus 25» da* selbständige

gallische Kaiserreich gegründet und die Stadt zur Residenz erhoben

Weitere Zeugen für die

anläge sind uns etliche früh

und noch ein

Stadt

frulizeitlicbc (.riibcr. die innerhalb des jünge-

haben. An der Heiligkreuzerstraße im Süden
nördlicher, wo die Saarstraße den Althach

Zeit gefunden» in der Siiu is,traße sind vor dem Hause Nr. ,11

'z im Plan die Grundmauern eines großen Grabdenkmals ausgegraben

wurden, und Reste eines anderen Grabdenkmal» halten sich gezeigt,

wo die Bollwerk«! raße in die zur Brücke führende Sclianzstrattr

mündet. Da das römische Gesetz Beisetzungen innerhalb der Sta.lt

verbot, müssen zur Kntstchungszcit der genannten Grabdenkmäler
die (irenzen Triers engere gewesen nein, aber es ist leider bisher

nicht möglich gewesen, ilie (irenzen fest zu bestimmen. Von einer

älteren Befestigung sind sicher«' Spuren noch nicht gefunden, und so

muß die Krage offen blcilten. ob das geradlinig regelmäßige Straßen-

netz eine dementsprechend!' geradlinige (iiimaueniug gehabt hat

gleich aiuleren Stallten Augusteischer Gründung, wie z. B. August«
Praetoria Salassoruin. «las heutige Aosta."'i und August« Taurinonnn.

das heutig.' Turin.'',! Das Vorbild für dies- regelmäßigen Sta.lt-

anlagen ist einerseits im römischen Ijiger zu suchen, anderseits in

hellenistischen Städten. So ist in dem zu Alexander» Zeit ge-

das die jüngsten deutschen Ausgrabungen uu«

gelehrt haben.'-' da« gerailliuig rechtwinklige Straßen-

netz trotz großer Gcländeschw ierigkeiteu durchgeführt. Die Augustei-

schen Ingenieure haben dieses System dann auch über die Alpen ge-

tragen; sie haben es in Gallien angewandt, als sie für den Stamm
der Ailuer statt der alten auf dem Berge gelegeneu Hauptstadt

Bibrakte im Tal die neue Hauptstadt Aiigiistodiltium anlegten. "i sie

haben es ebenso angewandt, als sie dem Trevererland einen Mittel-

punkt schufen in der Auuusta Treveroruni.

Trier. Dan« Gracvcn.

" Vgl. Korres|H>ndenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift ll«U.

s-p. 1(3,

'") Vgl. Promis. !»• antichitä di Aosta. Torinu IK«2. Memoria
ilell' Accademiä di Torino,

") Vgl. Prunus. Storia dell' antjea Torino Torino 18*;9.

i«) Vgl Wiegand und Schräder, l'riene. Ergebnisse der Aus-

grabungen und l'ntersuchungeu in den Jahren l«i.1hi»l«N» (Bcrliu ll<04 .

t
ss|*

'» Vgl. Harold de Konten*}. Autun et «es Monument« Antun

Sflmlltrcfäße in niittelnlterliclien Kirchen.
Im Anschluß an die Ausführungen auf Seite III d. Bl. und zu-

gleich als Ergänzung meiner Mitteilungen auf Seite 88 & Bl. möchte
ich folgendes noch bemerken.

Der Grund, weshalb die bj den oberen Teilen der Kirchen-
maucru, besonders d-s Chores, vermauerten Tongefäße heute all-

gemein als .Schallgefaße" oder »Schalltüpfe- bezeichnet werden,
dürfte wohl weniger auf irrtümliche Heranziehung der Beschreibung
antiker Schallgefäße bei Aristoteles. Plinius und Vitruv zurückzu-
führen sein, als vielmehr auf die durch die Chronik des Zolestiner-
klosters in Metz
zum Jahre M32 r ?
beglaubigte Tat-

sache, daß dies.' ~ t C
oder ähnliche

Gefäße im Mit-

Abb. 1. Abb.

Kirche in Burgfelden in Württemberg.

e e e
gedient haben:
»ie denn auch
die Kenntnis »ol- • • ©
eher Gefäße bis

zum Ende des

achtzehnten

Jahrhunderts nie

ganz verloren gegangen ist. K« ist richtig, daß bereits t>ci roma-
nischen Kirchengebauileu .Mauerurnen" oder .Schallgefäße" fe»t-

gestellt sind. Die Zweckbestimmung, welche (iebhardt 1 —
und nach ihm Weber — den Mauertopfen der nach Weber dem
II. Jahrhundert angehörenden Kirche in Burgfelden auf der
Schwäbischen Alb (Abb. 1 u. > g.-gchcn hat. daß sie als .Auf-
hang, apparatu für den Malverputz" gedient hatten, seheint mir
gesucht; denn um den Mauerputz an dem Mauerwerk haftbar zu
inachen, hedurfte es nicht der Eininaucrung der Tiipfe. dazu hatte

las Aussparen um Löchern im Mauerwerk wd dal Vis-diui-ideu
der Kiigeti des Stcinverbaudes sowie die Herstellung einer rauhen
Oberfläche der Mauer, eine Technik, die ebenso alt wie die Putz-
techtük ist. vollständig genügt. Auch dürfte die Wirkung der Mauer-
töpfe zur Abhaltung der Keuchtigkeit keine erhebliche gewesen sein,

da die Gefäße durch Mörtel und Steinbrocken und durch den Wand-

verputz hezw. durch das darunterliegende Mauerwerk gegen die

äußere U«ft vollständig abgeschlossen waren. Der freibleibende

hintere Hohlraum der Gefäße kann, weil dieser Kaum infolge dir

nden Mauer-Wandungen der Topfe

feuchtigkeit mit Keuchtigkeit gesättigt ist,

wirken, wie es z. II. nicht möglich ist. in einem luftdicht ge-

schlossenen feuchten Baume, splbst wenn er noch so stark er-

wärmt w ird. W asche zu trocknen. Ks ist daher miudestens zw ein-

hält, ob in Burgfelden durch die dort vorhandenen Mauertöpfe die

Mauerfeuchtigkeit sowohl als das Niederschlagnasser auf der Puti-

flächc hat beseitigt und unschädlich gemacht werden können. Tat-

sache ist es ferner, daß in mittelalterlichen Kirchen der obere IJaner-

putz auch ohne MaiiPrtöpfe im allgemeinen besser erhalten ist ab

der untere, in einer Hohe, in der \lauertopfe_ bislang überhaupt nicht

beobachtet sind. Käme den Maliertöpfen wirklich der Zweck m,

als .Aufhängeapparate für den Putz" zu dienen, daun waren A"

in dieser Höhe, um der vom Grunde aufsteigenden Mauerfeuchtigkeit

entgegenzuwirken, am ehesten am Platze. Wie die Kulbing der

Tüpfe mit Rasen »Hier Moorerde, wie »sr-i den Braunschweiger Schall-

gefäßci). die Trockenhaltung des Malverputzes unterstützen soll, ist

mir unklar. Da »ich die Mauerfeuchtigkeit der Krdfnllung mitteilen

muß, dürfte eher das Gegenteil anzunehmen sein.

Die Kirche in Burgfelden ist ein im Lichten 18,70 m langer,

id. T,"*' m breiter, etwa -l.yo in hoher, rechteckig geschlossener Raum
mit llacher llolzdecke. Die Wandllächcn werden auf den Ijiug-

seiten von vier schlitzartigeu. nur 11 cm im lichten weiten Fenster-

öffnungen durchbrochen, so daß von einer Cnterbrechuiig der glatten,

geputzten Watidflärhc kaum die Rede «ein kann. Daß ein Raum
mit solchen Abmessungen, niedriger llacher Decke und fast voll-

ständig glatten Waudtlachen akustisch ungünstig wirkt, ist sicher,

so «laß auch hier die Anbringung von .Schallgefäßen* zur bV"

>s .Naehhalleus der menschlichen Stimme nach der Auf-

früherer Jahrhunderte wohl denkbar ist.

Au» r attischen Kirchen sind mir Schallgefäße nur noch aus

der Pfarrkirche in Isen im K. btyr. Bezirksamte Wasserburg bekannt

geworden.': Die Töpfe befanden sich in der nördlichen romanischen

llOChwaiul über dem Scheitel und zu beiden Seiten der Kämpfer der

rundbogig geschlossenen Fenster, später verdeckt durch die in da»

L Deutsche Bauzeituug 1894. S. 1 1 ,.. t.

*) KiitisUleukninler
IMS«.

de» Königreich» Bavern. I, Obcrbavem.
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Mittelschiff dVrdretehifflgeg romanischen Pfcilcrba*iiik-a eingezogenen
gotischen (»-wölbe (Abli. :: 11.4.1. Die verschiedenartig gr»talt«-toii

baatMmn ficfaüe Innen in Mörtel eingebettet mit der Öffnung nach
dm Kirchcninncren: der Wandputz war sorgfältig um den Mümluugs-
rand (Iit Topfe gestrichen, und, von unten gesehen, erschienen die
Töpfe als runde Locher in «Inr Mauer
(Aw. o Mit «l«-ii Kurgfeldcr Töpfen
haben «li<'w Gcfußc die Darstellung

eine* Kreuzes auf der Süßeren
Hodcnflachc gemein. »'» daß es den
.\n-chein gewinnt, sie seien beson-

Zweek
Schall-

11 1 >rt (

die Alt«'» konnten wohl

von der Decke und von

annehmen daß hier, wo die Schallwellen

den Wänden mit ungleichen < icschwindig-

W
ir seien

der» für den vorliegenden

angefertigt. F.ius der Itioucr

gefaße beiludet »ich 11 Ii

AM.. X Abb.

und Stelle, zwei davon im städti-

schen Museum in Traunstein. Hätten
die Iscncr liel'aöc als »Auf hänge
apparatc für die Mabcrputzung"
dienen Millen, so waren sie kicbef

in amlerer Anordnung und mehr
auf den Mauerteileii zwischen den
Fenstern als im Scheitel und am
Kämpfer der romanischen Fenster an-
gebracht worden.

Hei tler blbguUechCU ehemaligen
Douiinikaneriniienkirelie Aillersberg
bei Regensburg sind drei tönerne

ßeflaV in der Sonkvcatadn des ein-

•H-hilrij.cn Langhauses hoeh oben Im-'i

der zum Dachboden führenden Treppe
in wagerechter Kiuiuaiicmug, mit der
offenen Mündung dem Kinhcniiuieren
zugekehrt, aufgefunden.

Kine ähnliche Anordnung iler

SH-hnllgefaße, wie sie die Kirche in

Burgfelden aufweist. befand sich im
Chor der jetzt niedergelegten Domi-
aikaaerl naeaklrrb« (Vteabach
in Zürich.' Hierüber hat EYafatatv
•I. R. Rahn nicht nur an der von Prot
Dr. P. Weber vorgeführten Stelle. -Hindern auch erst kürzlich im An-
zeiger für schweizerische Altertumskunde berichtet.* Die Topfe waren
auf die beideu östlichen Dritteile des Chore« in zwei übereinander-
liegenden Reihen beschrankt . auf DaMmi Seiten rtw Chore» in ver-

schiedenen Höhen «Inr» Ii« tiiiittlii-h 10,77 in Uber dem Fußlmdcn —
beginnend. Reachtenswerl i"t hei diesen liefaßen, daß sie von Anfang
an in die gemalte Dekoration des Wand putze- einbezogen waren. Der
Wnndpiitz zeigt zwei Malereien Übereinander: die filtere aus dein
Anfang de* 14. Jahrhunderts, die spatere aus dem 1»!. Jahrhundert
stammend. Die altere Malerei Abb, 1; beschrankte sich anscheinend

t-i-T 1 r-

Abb. S.

tbfa.3 bis :.. Schallgefäße

der Kin-he in Isen.

1
-5

J
Abb. 13. Chorwaud. Abb. 7.

Abb il 11, T. Ans der Klosterkirche Ittenbach in Zürich.

auf eine Absei ilnßleiste unter der Decke und auf die Auszeichnung
der Schalltöpfe, die uls aehtstrahlige Sterne ausgebildet wan-n: dort,

wo die Töpfe fehlten, «raren in gleicher Weise aehtstrahlige Sterne
mit gemaltem Kern, schlicht oder als Maske ausgebildet, dargestellt.

Die Töpfe hatten die in Abb. 7 skizzierte Form. Die 1 »tenbacher

Kirrhe bildete einen langgestreckten 43,17 ni langen. W.60 m breiten
und rd. 12 tu hohen, rhorseifig ptilrgonal geschlossenen Raum, dessen

Akustik ohne Krage eine hoch«! ungünstige war. Auch liier wird
man also mehr au .S-haJIgcfaUc- als au . Aiifhiugea|i|Nirate für den
.Malverputz - zu denken haben.

Daß die Si-hallgefaße immer nur au ilen Wanden unter der
Decke oder dem Cewnlbe vorkommen, kann nicht auffallen, denn

•'.i Kunstdenkuialer «I. - Königreii Iis Hävern. I. Itberliaveru. s. |;ih7.

* Auf S S!) ist irrtümlich Odenbach bei Zürich gesagt.

»} An*, f. Schwei/. Uterlum-kundc. Neue Folge \. 1WU4U.
Nr. IT). S. I.'ifl n. f.

1-
.

.

2

m xU .

\bb. s

Abb. Ü.

Abb. H 11. :i.

Aus der Kapelle

der heiligen drei

Könige in Huden
Schwei/. .

keilen zusammenstoßen, der Anfang zur Verbesserung der Akustik

gemacht werden müßte. Professor Rahn dürfte daher vollständig

recht haben, wenu er mit bezug auf die (ktenbaelier .S'lialljjefiiße

sagt: .Ohne Zweifel ist dii-se Anordnung ein Versuch, den Schall

Je* Chorgesanges -ei e» zu verstärken, -ei es nachhaltiger zu

nun heu."

In der Schwei/ luit man den SchatlgcfaUcu l>islang weit hr

Aüfmerksiimkeil gndMBkt al* in I leutschlaud. Nach fn-undlicher

Mitteilung des Direktors de- schweizerischen Ijndesmuxiuns, Herrn

Dr. Hans l^-hmann. betinib-u -ich in diesem Uaaeun Schallgcfatte

aus der l&S-J ahgehrochenen Kapelle der heiligen drei Könige,
der sog. „Mättelikirehe- in Raden Kaut. Aargan . die eine ganz

außergewöhnliche Form aufweisen.

Auch Iiier handelte es sich um einen lauggestni-kteu einschifligeii

Dan. dessen Längsseiten je durch drei ungeteilte Spilzbogenfenster

durchbrochen waren, über deren Scheitel die Töpfe in der Weise

x-rwaudt waren, daß der Henkel nach

oben, die liießtülle seitlich und der

llralen nach der inneren Wandfläehe

zu liegen kamen. Der Roden war

absichtlich nach vom gelegt, weil

die schmale llalsoffnung Inr den vor-

liegenden Zwerk nicht ausgereicht

haben wurde: der Roden aber war.

um den Topf ab ."N-hallgefaU brauch-

bar zu machen, \orsichrig heraus-

geschnitten Abb. s u. . Jeder Topf

war sorgfaltig in Mörtel gelegt, und

Ulli die Töpfe zu MÜtaaten, war die

Maueröffnung oberaatt) mit einer

•teiiiplalte abgedeckt.

Ib-i der im Jahn- 1M-I niedergelegten alten Kirche in Kein bei

Rrugg im Kautou Aargau kamen Scluillgefüßc iii-Im-u den ( b.irfenstaiu

zum \ <>r«cheiii. die in der Form denjenigen aus dem Kloster tVten-

liaeh glichen, jciloch erheblich klemer waren.

Bei der Wiislerherstellung der Ha rlü ße 1 k irche iu Ras, I

wurden au der linken Seite de- ebenfalls langgestreckten, auf Wöl-

bung augelegten. »|u'iter jedoch mit llolzdecke »ersehenen Chores

nahe beim Triumphbogru Schalltöpfe gefunden, deren Öffnungen

dem Kirclieniiuiereii zugekehrt waren. Die von F. Ilolzaeh") be-

Behrfebeoeil Töpfe »lad aus blaBroteai nnglasierten Ton hergestellt

und von bauchiger Form Abb. Iii'. Ferner sind mir inzwischen noch

folgende Fundstiitteu TOB Schallgefäßen bekannt gewarnten.

Herr «ieistl. Rat Laubilz in Inow raztaw teilt mit. daß afebSdadh

gefaße in der romanischeu. austiraiiitipiadern hergestellten St Marien •

k irche daselbst (Jahrg. 1908, S.8Sd Rl.) Mirgefuinleii lud die jedoch

der Zeit der Vergrößerung des Chores um dl* Mitte de« 14. Jahrb. an-

gehören ; ilie Schallgefäße wurden bei InstuuiUetiungsarbciten in der

Kirche in dem gotischen

Ziegehiiaiierwerk im Schild-

liogcn. unmittelbar unter

dem lo-wolbe-iiieitel. mit

der Öffnung nach innen,

frcigclegl- Die Töpfe waren

mit Zicgclhrockcti und

Kalkmörtel geschlossen, die

(Höningen de- Halses bün-

dig mit der Wandflarhe

Bad zugleich mit dieser

veqmtzt: die Höhe der

heukello-H>u bauchigen Ge-

fäße beträgt 16 «tu, der

größte DarcbjDrCaseC 17 an und die Weite der llalsoffnung III cm.
Sa- sind aus schmutzig -grauem saudigen Ton gebrannt uud auf

der Töpferscheibe gedreht. Iu der dem 14. Jahrhundert an-

gehörenden Katliedralkin-he iu Wloclnwck au der Weich-el be-

tindeu sich au beiden S'iteu der Chorwamlc 14 Im-zw. Iii Si-hall-

gvfkße verwandt, die den in der Marienkirche iu Inuwrazlaw ge-

fundenen völlig gleichen. Herr (iei-ll. Hat Uiubitz macht noch

darauf aufmerksam, daß sich eine Zusammenstellung aller iu den
ehemals polnischen Ijimh-steilen uufgefundenen Schalllöpfc in einem
\oin Professor Mi-rian Snkulowski verfaßten .Uericht der Kommission
zur Krfurschiing der Kunstdenkuialer iu Polen", IM IV, S. 114

Knikau W9!l. betiude, der mir bislaug nicht zugänglich ge-

inwea i»t.

Itei der \\ iederherstelhiug diss \\ audjmtzcs der durch llraud im

Jahre 1898 bet*Mdi|(tau KlOtterkirrhe in Stetten im tjnadentulc

A Ana. f. schwriz. Alb-rtuni-kuuile X I. \. F. Nr. 1. >. L'.i.

Abb. tn. Schallgefäße aus •

Harl'ilßerkirche iu I!;.— I.
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I loheuziill.rn wurden Touj:rl*ulk

»llililluljj.-n d»T j-otisrh.-ll

ordnet fanden, wie bei-

stehende Abb. \J er»e|

Uißt.- Die T,,|,f,.

WUlfen-ellt III <|er

mit der ÜHitiiD); etwa»
vi»r die inner» \V utiilllurhe

vortretend, jedm-h »«>, 'lull

Iit \\ aiidput/. ikmIi da-

rüber liiiiwri^.-lirii konnte:
»ir wan-u von lan^lieh

l.an.lii|:er Korni Abb. 11 ,

|K IUI llil.ll. fl rill an <|.-r

MimduuK und \J rm im
Hain lie w.il. |),r Inhalt

ln>s.tal)d an» vermodertem
IM«.-, .Ii.» jedoeh .l.ii

llolilriiiiiii ni.-ht M.ll»tumli}<

ALL. II ALL. 12. il i.»>

Sliallu. ri.Ur in .kr Klo»terkir.h.

III M-tteil illl linailelllalr.

'•) Nach fnuudli
l-aur in H« hinu' ii

•le-r Mitti-ihiu^' de» Herrn l.and.-sk.in«ervator»

ausfüllte, lb-r mir fünf Seiten .Ir» Vrht.-rk» ^<-xlil«p-.-»-ri.' . mit

dn-i Krrii«j{«'W'öllwn überspannte Chor ist 22.15 in lan|{. KUj in bn-it

ciu.l Li« jtiiin Solieitel der .v liilillMi^n etwa 14 in hoeh. Dir Kinl.«-

i»t inii I2<i" erbaut: jedoeh dürfte .Irr Chor einer etwa« (.p»lor<ii

Zrir angehören.

Srllli.-Uli.il luoellle kll I Illlll.l» besonder» henorhelieu. d»U die

AiibriiiKiiiiK il.-r S-hali>;ehiUe in iiiiltohillerli.-lieii Kinh.-u iiyend-

wekhon Krfolj; auf die Akustik «kr kirrli.-u nicht p-LuLt <1;.U

il.-r <il«uL.-ii an »ol.-he Wirkung, wie an-» . l.-r \i.»der*<'hri1l «Ii—

Zöle-Iinrniiönrho» in Met» zu er»ohon i»t. im MittolalbT je.lu.-h .-in

«.-itvorbr.-it.-1iT s. viwii i»t. Dal! Iiin iin.l wieder auch T<iUKofuB<-

zu an.l.-rou «I* iikii»1i»elion Zwei k«-n in Kirrli.-n v.-niiaii.Tt k««»»»
sind, winl niemand be»troileu wollen. I>it Zweck meiner An—
führuiiüi-u war in .-r-tn- l.iuir «Irr. .Ii.- Arrtiil.-kt.-n. weklu- lx-i .|.-r

Wiedorlierslelliiu»! oder der Ik-seitipuu: miftolaltorlirli'-r Kirchen

Iuni|>t-Ji. IiIk Ii mity.uwirkcii liaL.-n, auf den 1 iejreiisfand uufiutrkaiu tu

mai Ii« -Ii. il.-au nur dunli .-in«- nomine Aufzeichnung de» IU'fiiii.1'-»

uiul «kr Im-lmiM-li'-ii Sonderheiten eine» (hinwirke» mit Mauertopfni

dürfte ilrr Zweck und da» V erbri'iliini:»|?-biet il.-r S.hidl|<.-faUe jo-

iinurr fe-tzu-tcllen will.

Ilrauii-i-liw.-i^. Man« l'f.-ilVr.

Weiteres über den Bergfried.
Il.-rr Honte uikI aurh ll.-rr ILdrai l'i|>.-r haben »kll n. Ikiikm.il-

pllrgr. \r. I.'., S. 12« in, f. mit il.-ui Ib-mfrid ihI.t Hrrrhvrit viel Miilir

uoiiiiiclit. iiik I zwar in «rwi-.-rr Minsi.-Iit in «loiiu MorU Heyn.-

luit im .l)i-iit*rlieii \V'»liiiiiiii.>\M>&<>ii- I. Ilil. <l.-r Klint Dd. ln-r .loutM-her

Huii5iilt.-rtliiii.-rj ili<> Kra«- Lor.-it-, in Klalli.-it .-in pnt Stiirk w.-it.-r

«of»riL-rt, ja xj«iiili>-h tum AL*.-Iilu>».- ^.rfiilirt wnl.ri üLrip-n-

Itoiit.-s .-iinei.-li.-n.liT KrkliirtuiK-v- uinl ALI.-i1iiiin«M-r«ii<-li .lunli-

aii< Li-arlit.-n«»iTt Ll.-ilit. V.t winl arnüy.-n, lli-ynr». rij£i-n" Wort.-

fol)!i-u *u lu**«'ii: .Kino fo*1r 1.-i|iiii*.-lir lloz.'i.finuuK <jibt iin

i]iiit>-roii Milti-Ulti-r. II. Li» 1K. Jatirli.: für .Irn IIa u ]it t urin ui.lit.

. . . I irwohnlU-lier Name i»t turn, wir rli.-iual-.. uii.l nun I nt.-r-

».-lii.-ilo .11»» Maui-rtiinit-.: In. Ii <-r. ru u'l.-r turn. 1

'.; iiii.I wi-nn .t »irli \<»r

<l.-ii Rnrli-rou (irLauilrii n-rlit iN'inrrkLar him.-IiC .«l.-r «um \\ oliiilunn.

aiiAwiii'hst. »ii kann illc Hur,- w|L»t na. li iluu ^i-niil.-zu tnrii ln-iBni."

-IJt-r Nain<> Ürr^friril, il.-r j.-txt inri»t i.'«-LrHH.-lii winl. i»l rr»t

v.ui «l.-r m-m-n-n K<ir-.-|inii(.r li'-r all^riin-iii yrnonk-n, luit hi.li uLrr
«U lii->tiiiiintr I«-. luiisH-lio H-'Zi'i.luiiin^ »n .-iuucl-tir^ri-r, ilaü .lav.in

uk-lit »ii-.|.-r l'i»ziiki.iiiiii.n ».-in wir.1. Da.» mini. L.-rrvrit mit

M'iii.-ii maniii(.'fa<-ln-u Ni-Im-iiIit n L.-c.^iii-t rr»t «rit ilrin ]•>. .laln-

lnui.l.-rt in r.iiiuiiii»rhiu uml «.-rmmiivlii-ii Spnnli<(ii>-ll.-ii: mitt.-l-

latPini».li al« L.-Hr.-.lu», Lilln-hi«. Lalfn-du». lM-lfnij:iuiii, Li-rrfriilu».

Lorfnihi», altfniii7i».i»i li Lrrfr>>l, s)iatiT IwfTrui. ilulirni-. li Lattifriiln.

.Ii«- iill.-*t.- initl- lliii. Inli iit-.- Im- Komi ist |.i-rfri.|. Lrrfriil. rr»t »|.atn-

Lon-vrit. iiiittrliii.-il.-rilriit--.li L.rrhvn-ilr, uml «•» i»r walirsrli.'in-

li.-li, 'lall in <|.-r lrtzt.-r.-u Kurni rhu- I iii.I.-.i t im— Mirli.-|;t. I Ln-

l- rspruiu; uml alt.-sr.- Krtrii. .1.-.* Wort.-* ».-lirn wir niohl klur:

«In»» p-i i-iu ilriit».-lii-7. ».-i, ist ». luM-r itu iilim

I

m-ii . nahrsrlit-iiilii h

h»L.-n wir i-» mit «Irr I iiil.miiiiiii; i-iu«» .Iur.li ihr Krr-uzzUK<' iu»

ALouilliunI '.'.-Lru.'lit.'ti Au». Im. kr» zu tun. <I.T ui. ht ih-r Hau-,

«iniloru ilrr ll.'lavf.-riinifskunst oiibttaiuiut uml zniT»t ila» hoU.-rin-

'l'>irniK»-r.l».r L.-z.-irhnrt. ilu» au ili.- Mmn-ru .-iu.-r Konto -,'.-»<IiiiLi-ii

winl, um von ihm lu-raL «Ii.- llo|:««rrt.-n niutuvri-ifi-u. In «liirx-iii Sinn.-

winl .-» aii»-..-lill<-llli.-h in 1 jiinjm-. lit» Al.-xau<l.-r um ILM» .'iitstau.lrii

aoLruurht. Krul »putrr hoittt Lcr.-vrit iiu.-li .l.-r f.-»to Turiii in rinn
Hur« mlor stiult. »owohl .l.-r im \ .-rLuinl.- «l-r I iiif.i»Miii^siiiaiifr .-r-

ri. htoto. ul» 'Irr fn-istohotulo. iin.l .Ii.- Kiiiiin-riiiii; au .Ii.- altr HoU-
koDslniktiuii winl .hiroh ila» Zimiuorii IiuIzitikt ll.-rtcfri.Mlo Li« in

«Ii.- apatrn Zoiton ilr» Mitt.-lnlt.-r~ IrLnuliif rrhiill.-u So hu! <hi»

W ort .-in.- x-hr ~. hill.-rii.l.- Ilnlriitiiua, «Ii.- «.-Il>»t .Ii.- i in. « «ufrnvrii-

ilon M nluiLaiio» in »ioh Li-uniirt. wir i-r in Lain-rUchon Kr.-i»ni nu.-h-

arahmt v>inl. wo iiiali ilrn »tattUrh.-u oImtvii saal .-in.» Dorfwirts-

li»u«m pruukhan hrrfrit. L.-r^friil lr.-it.-ii ut li.-li-vjr Loi IIomio . uml
.Irr »ta«lti*o!io IL-r^fri.-.! i»t .-iu \«r lirlirk.-n oih-r lloLamloii fn-i-

>t.-hoii.|.-r Tnrui. An.h « in.- Wart.- iuii.-rhalL «-iner L'iiMvallunv kiinn

bo li.-iU.-u, oIh-iim. ih r tra^Larr 'l'unn auf Ivl.-faut.-n- . .

AImt iliimit goiKi«: «•» M.II hi.T ui.-hl «las Work lloyin-» iui»k>-

». hriobrn w.-nl.-u, «nu.|.-ni o« »oll ilaraiif hiujirwir^on m-iii. Di.- Itr-

l.'i;o in «l.-u Aniucrkuup'ti «iml ilo»luilL liier ui.-ht mit aup-fiihrt.

I l.ri.on» ».-i .Ii- Ib-iiicrkimp v.-r>tiitt.-t, .Iii- »i. h i.nrh Loi ileui liaj«:-

«lii-H-r I nt.-r-.ut ln.iii.' hat marhoii hi»»i-n. <I»U .lo.li Du fuiijie wirk-

') lloyiio hntt. hiii/.iifiiK.-n -Millen: .lii k.-r Turm, was wrui>!»trii»

iu Krunkrn u. ra.l.-zu (.•oLraurhlK-l. i»t. I'ip.-r. Dniknialpll, S. Iii, rr-

Wfihiil iin« Wort iiui'h.

Ii.li iiirht im-hr au«n-ii-ht wenn .-r je für im» D.-ut»li- au»tf.-roiolit

haLou «iillte uml ihill >•» »ohr xu »ilii»i-li.n wiiro. >•» ini.clit.-n «lorli

Min «l.-n Lei «Irin . Hot riebe- ih-r kla.».»i»elien Sprat-Iieu iiiali ip--

»kitte «las Wort, «las ja ilie riiton,. ht»lM-h.ir.leii »oll.-t heute mir ».•

-^mUer \orlirlM- von ihn-« Arli.'ii»t<-ll.-n aiiw.-n.l.-n) .•utln-hrliiheii

l'liiliilo.i-ii i .Ij-hrkriifteii- Kciunint. sieh t-iiiiu«
- liu.h-ii. ih-ren Ttifia-

k.-it im» einen Le»»en-n Du Can^r zu »rhaff.-n j/erielilet war.-, ll.-rr

lliil'rat l'i|M-r vorlauft Migar liur^enkuuile S. lli.'i n-'nuh-zii ein-

Syiiiinyiuik, ihI.t vielmehr er lejjt .las lie.hirfni.-i einer miI.-1i.-ii -Ii-

»i- h üLriKen* auf ein.- M'-iitf"' von Kin«olarL.'it.-n zu «tiltzen liaM.-

Hanz il.-utli.-li v..r «lk- Aup-n. Wie notw.-iuliie »ol. he Arbeiten wan n

miii- ein ltei»|.iel statt vieler zeiyen. .la* iiiimt Wort »olh»t Iw-trifft.

t'iper tVihrt .-» «e|l.»t an: |ir.'|ni^na. nlinii i-.liti. iir.- i nn.-o.liiiui«

hI l.erulivn-.le voltariter ap|H-llatur. Damit ilerlei Moll-u wirk

liehen Wert luilx-n iin.l volle Au»l.ente gewahren. luilUte er»t

» inier eine »yu,iiiyini»ehe I iil<-r»ii. Iinnv p-lehrt halN-n. w:i» im

Moi-kleuLiirv'iselien ein | . r. >| >i
i ut

i

ji. h 1« in i i»t, »ein kiinn iiu-l ni. d*

sein kann.

Zum >. liln»»r .liirlk- hier ii.h-Ii eine aielen- Stelle, ilie im» zui-r»'

.lureli l'i|M-r bekannt u.-w nnleil i»t iin.l <lie Lei »einer llearLoitiuii:

.|e» Iteiirilfe» .-ilie aewiw Holte »piell. eine aLweiehou.lt- Hel.-ii.-llf Ulli

timlen. \ Kl. Ilurcenkiimle S. |'«:>. M.-ckl. I rk -It. *»M: .le »I.-.I.- ».• «.-

Li'-^uiul hailileu. eil srholrn w nyeht vi.nl buwen, iner iura li.TV.rh-

vn-.le miii \.-r n«len . . . nioteii sc wul Luwen. Da» wure .-in

,»teineruer Turm von vier liiiten 'au l!l m lliihe-. Aber es ist hier

HUT <lie Keile villi eitlem Le«i heiili-neli .\ ierrilt.-ubrra*, w.-l. lier Au«-

.Inu k iioeh heul'- Ir-Lemli« i«t, Kin X ierruteuLerj i»t al« .-in auf vier

lu:k»tiiiiilern .Hüten'': rnh.-inl.-» lbilzip-hi»! iu «l.-r ljiii.lwirts.haft

uoeli im (irbrauehe. - Kin siil.hor llerj,i--frieil hat .Ion Zw.sk
\ornit.- o.ler .iejjeiistiiiule \ers.'hie.leu»t.r Art zu bergen. Da'

l.üLi». h.- l 'rk -llueh l\ . .V».i Ll:i l Le» hn-iLt .-inen Herein r.-.len \.m

-iiiem Sioi.-kw.-rk • Hone . der hh.1i tiu lit weraliit : wehrhaft; lu uia. li.-n.

ali.-r iloeh zur Verwahruiu: <l>-r zur Stlilou»-- an .l.-r St.-rkuitz-

liilirl «eh.Tinen lieratsrhafteii rinzurirlit.-u »ei. ilur twe e»|.lor .In-

• l.-r en-r up|«- w.-»<-ii iiu.u'.-n . . «le S.-liutteLn'.ler lo Levvar.>n.l>-.

Kin .»»h her Hernefrinl i»1 iiU" ein Stap.-Ihaii», iiaeh Art untrer
h.iUeruen <;|iiekeilllHU*'-r. bekleidet In bekleilemle. t» lM-M-h<ir.-||.|e

ii.k-r ini.li orten. Alle iiijv-n- hölzernen C.loekentüniir nelwn <l.n

kin li' ii sind Iterirfriede.

Mau wolle fn undliehst in diesen AunierkuuKeu keine \ >-r-

kl.-iin-runi!. Mindern den Zoll .-im-» dankbaren Henutzers zu «l.-r

uiis. l.aUb,ir •imOnrtiiM-n l»-i»limi; de» V erfasser» der Jlurtionkuudi-
erbli. k.-n.

l.iiL.-. k Dr, Karl. ivv.

Vermischtes.
IX-n SchuU der XaturdtnkBiiiltir In »erkl«nbnr« Lehiiiid. li

IX l.einilz-l{o»tork im Arehiv de« Verein» der Kieuudo der Xatur-
L-selurhto iu Mo. kl.-iK.ur«. >. .lahrjiaug. Der von itmB. r Liebe zu
den !i>-iiiii».'heii Natimlonkiiialeiii zeu^.-Hd«- Auf»alz i»l im Niuih-r-

dru. k U-i (ipiuu. Ko. iu«iii»1niw er». lii.-ueu. Der V eifa»s.-r M-Iili.-Ut

-i. h iti»>.i -.indere deu He»treliuim-n von l*n>fo«sor l'onw.-ntz an iiu-l

wihi-. ht ihn- Dur i lifiihninit an. h für Merkleiibur^. da.» au Vsitur-

.leiikniiilrrn besonder» .kr l'.w..-it n..i ), »o aiiUenirileutlieli rei. Ii i-l
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Kr s.hhi«t zwei xii -chützemle (irii|>|*eu sor: N»il«ir>li-ijkjii:il<-r. 'Ii*'

nii.-li jeder Mnnliilikfil *n erhalten mnl zu scliiitzcu sind, und solche,

dir .huierinl al« uuv.-ruuUerhsir und unversinderLar als .l<c*.-rsut de-

iueckleiiLur>:i>ilien Il-iunit-i-liulze-- r.n erklaren -im 1.

IK>r »toaogTaphlMihe Bericht Uber dl* Terhamlluneen aaf dem
Dalmer l>riiknialtaa-e i-t ui.nmehr im Druck erschienen unter «Inn

Titel: Denkinaltn. in Mainz, l-'lluft.-r Ta". dir I It-itk mmI j'illa-w« unter

.(••in l'nilektunit s r. Kimii^I. Hoheit d>-« (iroUlH-rziix- s.m Hc-vn.

Mail«. Sii. »uil .7. Se*.1.mLer l!«H. Sterio-nn|ilii>i-lier Brillit mit

l iiler-tUtz»»;: der (imUlierzu«!. l>. -si-< Im«h Kctäicn.uj:. Zu U-zielie»

.Iur.li il.li Verla-; .l.r Zeit-. Iiriti .Dir Deiikiual|.tl.-,j.--. Wilhelm

Krusl ii. Silin. It«rliu W.ilii in v mit !• AM.. Cell, IVi»..«.

Krtiulgtinrarop,"' In der üebaldnjiklrebe in .Xlrnbenr. Im

Au-.hlull m. «Ii>- Mitteihiu. in \r. 12 |S. % »l. 111. i-t nm-hiutrup'ii.

dall iiut.-r.li.->». ii «-in im IM. kcn des Kruzifixu- eiuxesetzt«. lloU-tü.-k

losgetrennt wunh- I -ich im Innere» «kr li»lil.-n Figur ein Zettel mit

zum T.-il stark verwitterten SchriftzUKeii siirfaml. Diescll.cn wurden

\un lh-rrn Hildiotlieksku-ros Dr. Hei. kc wie f»l«t «

:

Jhs Maria

A.Ii J7 Julius l-.lli jiir

i-i di-er gut auff gericht

durch \i.klos Wickel ivv

VnrnlM-ra mit helff AuKlu«tiu|

um) i>t «.Miiaclit

vi.« Veit St.i« xw \iiruher;.'

kostet

Iii ninh-reii I lol*ri-;ui*en .U-r S«-I>iililu»kir.-In- fanden sieh eL.-ufall-

dc< kelartitf i*iugi-»et/.tc Ilolzstü. k.- auf der llückscite vor. jedoih wurde
keine weitere l rkiinde ^.-finnl. ii. Vielleicht -< lil.iiuiii.-rt in Kirchen

mnl Museen ihh-Ii manche I'rkiinili- in hölzernen llildwciken. S.

Iii« Wledcrverwtndojia- wltt«laltciilckcr Backsteine. l!.-i .li-r

\\ iederiier-li-lhm;; mittelalterlicher lljicksl.-iuliaiiten crwei-t »ich al»

eiiir- d.-r llau|.tM'liwicriuki-iti-n «Ii.- Ilescluiffuti-: xceigiieler Zi.-vcl-

»tcine, Sie -olle» in Ton. Karin-, (."r.tlS- uinl technischer Uclimnthin;:

im>i(lich-l .l.-ii alten gleichen, i-in Ziel. <l> -seil milk nn-ni' Krf.lllun-

trotz vielfachen lieiiuihcii« kiiiiui erreicht werden kann. Da i-t e»

>l«iiii fur ik-n Haiiiin-i-lcr i-im- Ix-onden- l-'n-ml.-. «<-ini si.-li ilun

.Ii.- (i.-li'^i. uli. it l>ii-t<'l . iiiiI.t \ .-nti' lil auf iii-iii* Mi-iiu- ilii* .-rl.iril. i
-

li. lii u l'rcaiiziui^.'ll inI.t Ziitati-fi mit »it.-n jiii>tilliri-ii zu k.niiii-li. In

li.-»*-r •flürkli. ln-u Lay«' war >l. r I iitorit-ii liiK ti-. >«>».-it .*• r>i. li um
uii'tn.rili.-rt»- Sl.-in.- Iiun.li*lt>-. in iimfiiii^r.-i.-li.'Ui Mall.- l..-i ih-u W'i.-.li-r*

li.-rst.-lliiiiKwirlM-it.-ii am Kr.-ii/i-aii-jc il«-. Dimn-. in liniinl.-iilium II.

Au.-Ii 1 .«* il.-r lii.ttlinrilkir.'li.' .I..rt«*.*|li>t. Imt <-r l>i*rn litiirti- 1 1 • .11 .i 1 1 n

^

auf »lsi-*-.*H m* Kr-ivluti« Iti-i <l<-r ••r-l-'.'ii.-.iiiii.-n AHn-it Ii"-f<-r1.- il.-r alt.-

Itiiu >.-llist ili u *ir>.lit<*ii T-il «l.-r .*rf«.r.|.*rli« li.-ii >l.*in<*. fnr «Ii.- <i«tt-

Imnlkiri ln- w.ir > In- S.h-Ii. ii na. Ii alt.-u Zii-v'.-ln •.'l.-i. li.-r Art au

:.u.l.-r>-u Sti'lli-ii il.-r Stallt \.>n Krful-j; -.'i-krimt. K- siiul ji-tzt il.irt

uiif ilrni Katliuriin-iikir. li|.I»lx .Ii- alt.-u llnrrliau-i-r ivr--.-u Itiuil'alli«-

k.-it iili(ji-l)r.nli.-n wiinl.n. um .-inrui \.-«l.au liir <l.-u>.|l>.-n Z».-<k

l'latz zu iiui. li.-n. I'.* «ari-n x lili.liti- -rl n kloM- l'ntxl.nut.-n nu-

Ka.-liu.-rk .-(«« ans <l.*r Z.-il hui ITiltl. \arli ilrni AM.rn.-li en-al.

»i.li. <I;.U ilii- Stein.* au- >|.*iii p*»ii|liti-n K< ll.-r)i.-». liiill «Ii-* iiiinl-

rK-lmti-n (•t-l.atiil.-. in j..l.-r \\.-i-.- .l.-ii'-n i|i*r I "ittliHr«lkiri In- -.'Irii lu-u:

al- .Ii.--.* K.--t.-.t«*ll<iiia -i.-iua.lit wiii-.l.-. war l.-i.l.-r .-in >-rln-l •li.-li.*r

Teil Ix-reit*. tiir .Iii- u.-.n-ii (.riiiiitmaueri. ..rliRunlit, .|er illui-;.

^.Miellen.* K. **t wiiril«- tiir <li>- < <.>ttli;.rclkir.-li.- erworlH-u.

Di.- aelitiiiii:!.]!!*-.- \ i-ri'i-u.liiu't alter, t'iir .Ii.- D»-nkiiia1|ille^<-

wertvoller Zi'Ueliteiii.. i-l na. Ii meiner lti-.il«irliliiiiu in llriimU-iiliurc

mnl M-rmutli.il \\nlil .illen.rten im Ll;i«-kT*teiitjt.-l.i«-l »ll-ienuiii

Kau»! un.l •iahe; .l. r alte S. Iialx «ir-l in -l.-r Knie ver^ralwn. uinl .la-

rulier erlu-lit »ieli -.t.ilit .lie all.-rii.-i u--t. I l-irlielikeit.

Ilraii.leiil.ur»!. -o minus ull M-kunnl . Inn Ii .lie Zahl uinl lleslentuu^

seiner mitlelalterli. li. il Ilau.leiiknialer. I.ir-t /«.-ifellu-. am Ii in -H-inen

iin-i h.'inl.ar' ii . nun lei.ler im r nn lir -. Ins inil. ii.len kleinen,

|iut/teu \\ ..huliau-.*rn nm-li liianrlie iler.irl !•<• S. haiz.-, fiir «len-n

|{.-ttmi)( iiieini— \\ is-en- I 'if-li>-r sM-ni-; u.|.-r ni. lit- •.'. -. Ii. -In n i-t.

AMlilfe ssare. ssie ii Ii ulii.it uiii x. leielit. I' ZU Ilaft't Ii. al- «lie

leiilij-e i ii-lilfra-'e in -.»li liem Kall kein I Iiml. ri.i-, -iiinleru -11-,'ar eine

\nr.*i?.iMi{ i.u-lir lin-tei. Der He-it/i-r ssinl iiuiiu-r mit einem ln-

•.. ll.-i.lelieu (.. «Hill verklHlfeit k.'IIIM'll. .|er Küiifi-r alier für inalli-ii-ii

l'rei*. /» -;iit.'r uinl für [ii-t*iii.ls.-txnii-j-url..-il*'ii -;e»-i^neterer Ware
k.imiiieu al- liei lle-eliartuiii; neii.-r. uielit Iimu.-Iilharer steine,

Da- Taii-einl H.-r fur I i>- (.ut1lmr.lkir.-lie ei-norl.eiien alten Stein.-

k..-»t. ( z It. r>l. Vi Mark. N. Ih hIi. i \m>^ liier l»-iu.-rkl ss.-nleii. .lull

• Ii.- Hi--i'IiiiI1hui; alt.-r K.i rin - 1 e i ue in liiiiis ii lieiiiler Zahl -ell.-ni-r nni|--

lieh -ein ilurfte: man ssinl ss.>hl fa-t i .-r auf n> ani'.-ss i.--.-n -. in.

Dat> i-t al.er am Ii lei. lit<-r zu s. r-. I rxeii. ssi-il .Ii.- Iler-tellum- .|. -

uein-ii llaiiil-trti-hf.iriii-ti-iue- .|. r niittelalteili. In n .lurelian- s-rssau.lt

ist: iuf.il«.*<l.-v«eu Zei^t .las :iiilS.-r.- * .-tili;.- Lei Lei.len .li.--.lt..- l.li.tt.-.

uinl .l.-r I ut. r-.-lni-.| dir «ia- An-;«- dh-ilit nur in .l.-r Für»..* I.e-t.-lieii.

\\ i<* kiilinte null «ler (je>eliililert.-u \ ergeuiliun; Kiulwlt •{<•-*liehen '!

l<-h lmirhte kurz f<il|{eii<le» \ur»i*hlajtt;ii. Für jeileu Alilirueh eines

Ha. ksteiuluiusserkes au* iilien-r Zeit miiUr.- eine Auf-i. Iit-pllielit iler

zustüniliceii Ort«-, <»-iii»-i!i.le «i-ss. Itelmnle in .1 Sini iiijfeflilirt

sv.-ril.-n. .lall .li.--<- etwa unter Mitwirknu» .l<-» ItmiLejunteu u«l.-r

IViniHziiilkiiu-ervatiirs fe»t-tellte, s»elelu* Steine au- .lein AMmi.-li

svi.-iler sersseu.let w.-r.leii kiliiiien. Die au-).'ess»U'lerten Steine ssünlen

.laiin zsseekmiiUiic Solu liesitzer ersvnrlM-ii un.l auf einem -leei^neteii

S1u|ie||»|atze iuifK>*»tellt.
>
'.«I hier au- konnten .laiiu .lie Steine fiir

jeweilige Iler»l.-Iluui;-Lnuteu atniej-eLi-n ss.-r.leu.

Max e- nun h> mh-r miili-r- Keui«eht »enlen. j.-.l.-ntiill- Le.lurf

irjjeu.i einer ra-eli ins l>elien zu rufeiiilen Kinrielituuif. um Mifort

iiml ein Mr allemal «eiteren *.. lum-rzlielieii \'.*rlu*.teii vnrzuLeu<:eii.

IVrliii-Kriiilemni. I.u.lwiu Dilim.

l'btr die IimIui(luetzniunuH)«'! teil am AHfnw-nrer Dom in <len

.lalir.-u ItNl'l uml DHU lwri.-lit.-1 Ijiuilli;niin-|iektor l.u.lwii; Amt/,

.ler frühen- Douiliauiuei-ter snn StraULui>!. in .lein JatireslH-rielite ile-

UtenLeraer Domsen-iu- fiir -lie Jahre l!Kll Iiis l!«t . Dlis-el.l.irf l!HM.

Dniek soll l„ Seliwunn . K.» Iiau.l.-Ite -ieli Lei ileli unter Ariltz'

l>-itiiit<; aii-trefiihrteii ArM-ilen um «Ii«- Kr-etz.iui' ile- na. Ii ilem llniu.le

\ i in |H|ii erii. lit. ti-n Nut.la. he- ihm Ii <-ui il.-u siirliauileiien (üi-Im-Iu

eiits|iTei lieu.le*. »tei|.-> Duell, für lies»eil ICrri.-litui»^ »oss.ihl -rhljuheit-

liehe al- aiieh Lauw irt-iliaftliehi- (irlimle -|>r»eheii. Ik-ilinauiiK für

• lie Krrielifuii*; ile- in nen Da. he-. .In« «eyenulier ih-r alten. 14(^1 .(in

llie-sellilen Da.lltll.ehe eine Milehe von 1!M> .,111 aufweist. Ssar .Iii-

lieihehiiltuii*: ihr alt.-u DiuliLimler au Ort uml Stelle, Der neue

Diu h-tuhl i-t iIi-iiik.-iiuiU .Inn Ii «.-.-i-riiete e k.ni-lniklion-t. il.-

Str.-lM-n. Stiele, /aii-feii uml S|uirn ii für .Ia« lioln-n- Duell <*r)5iiuzt

ssiir.l.-u. AuiW.lein svur.le der felilemle Dachreiter üLer iler \ ierung

unt.-r Auli-luium.' an eine Aufiialniie vuni Jahn- I7HT wieder aiif-

e.-l.aut und ein (Jelaiite darin auf^ehaiiat. Dureli die jetzt zehn Jahr.'

zunii-kn-ielieude Tätigkeit de- AH.'iilH'r^er Doniserein*. i-t da« ehr-

wiirdiite liaiiuerk im Auli.-rn und Innern nieder iii>tiindite»etzl

worden, im. Ii hat die \Vie.|erhet->telluii|£ und \'eritla»uii(i im we-eut-

li. h.-n ihren Ali-. liliili «.-fuiideii : alier imeh -telii-n w i.-htme AufüiiLen

ler inm-reii In-laiul-etzuim und Au—Inf timu im-.

Iler xplte*otl*rhe Harktbraauca Ia l'rach i-t. wie die Sehwa-
lu-eln- Knniik mitteilt, sse-ieu llaufalliakeit alim-tra-ru: er winl im
ainlen*r |iii-.-ender und -»e-elnitzter st.'lle wi.-sler aufx.-at.'llt werden.

Kiu>- »et rem- \;<thl>ililuu)i de- alten llriiim. n-, zu deren Kosteu der
wiirtti.'inla'r-jis.'lie Staat einen Ziix lmli leistet, «..II unter ih r ljeitun*:

de-. I'riifi*>-nr- (i. Ilalmhuli.'r in Stuttgart um alten Standorte wieder

aufgestellt sserileti.

Int Krvuia-aiia*« der Klostcrklrrlir drr OybU-Kaln« b»l Zittau

hatten sieb iiulanu'-t Steine jjeloi-k.-rt und ssareu heniLgcfalkn: neuur-

<liii(.'s hat sieh aliermals s.iu dem au das Museum uli-Jeliaut.-u Ihdli-

turme der llurj-. und zwar mitten au- der Mauer hemii- ein etwa
1 m im dosiert haltender Miiuerleil i^do-t und i-t lienih^e-tlirzt.

Der AMurs diese- Stücke« Mauer dürfte wohl, ssie das Drealnvr
Jourinil licriihlct. sseilere \a. li-lurz.- zur Kol«.- Indien, wa- sehr zu
Leduueril wäre.

Iler aeneste «Berliner Kaleadfr- ' i-t in ein Li-snmlers |ira. h-

tij-un und kiln-.tl.-ris. Ii.-n (iewande cr*.i-|iicii.-u , in dem er seine

Leiden Vorgänger m« h »Lnrlrifft. Itarhuiu-. der die sehdueii Mouat»-

Lihl.-r d.n .lahr^aii^es l'.HKI ^ezei.-hliet hatte, luit an« Ii den Kalender

fiir ItM.I.') inil Tit.'ILIatt und \ <i||Li|ilcm -o ausire-tiittet. du Ii er jedem
\\ •ilitia. Iilsti«. Ii zur Zierde «ereieln-n kann. Die Mouat-Lilder zeigen

solkstüiiiliehe lt.:;el«-uheiteii «u- der Zeit der Lriiudculmruisclieu

Markgrafen und |.r.-uUis<'lien koui;ic. Aus dem Text und den Te.vl-

aliLtliliiii^en s«-ieu drei Iti-rliner llamlenkiiialer herans-je-iriffeii, denen
der Alilinielt droht: die Heilige (iei-t • kinrhe. das l'riiizessiniien-

l'alai- und das ( >|iemlinii«. Die lleill.e I iei-t -kirrln- steht auf dem
für die neue llaudel»li<>. Iim'IiiiIi- in Au— i. lit itenouimi-uen lieland.-.

und die Leiden Ictzh/eiiannteu Itiiut.-u -ollen dem neuen Oimtii-

Iiiiii-.' w.-i. h.-n. I'rof. \'..«s. der -<«ust die •ii-liihrdel.-u Berliner Hau-

ileukiiuller warm \erteidi-;t . wid t dem alten 0|M-mhaus.- einen

liiiiiferen Auf-atz. M: a« uml hher den kiui-tt.-ri-.lieu und
kmistcesi lü. htli. lu-u Werf il.- ( i|.i-niluuis,- denken wie muii will:

ji-.leiilalls Lüdet (s. Lei seinen ALmes-unt-eii ein »iehti-;es Itauwerk

in dem I ie-amlLild.- am F.nde der I.iiiden. de-sen W irkung dun-h die

erforilerli. lie Masse und Hohe eines den iieuzeitlii'heii Ali-|>rü.-|ien

^••nunend l. ii.-n 0|»eriil)au- s lei. ht licselunliut sn-nlen kiiiin. und
e. i-t eine a.iUer-t si-hwieriu'e Anteulx*. den neuen l'lmi -o zu lösen,

' llerliin-r Kalender IIK.C». I lernus-i«--.'.-!..-!! noiii \ erein für

die (..-schichte It. rlius. I(e.|ak'i..n: k.mvrvatiir I'rof Dr. '.•orx Vo-s.
llilder »im der (ie-. hichie Merlins und kiiii-1If-ri-. il.- Au—tiittiinx von
(ii-urjä ltarl..-iu«. Derlin. Martin OldeuLnuri;- .ii! : Iii cm «roli.

Titelliild. 1:'S I lier-i. hl-kul.-inler. U Hihl- r au- der t .<>< lüchie IL-iiin-

.m.l l.'iS. Text um Jti.lilr.-i.-li.*.. ALLil.lun.en. lieh. I'n-i- 1 . H.
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ulrii Baute», ftlwr 'Irren Bcwrrtuin: i'i kün-tlerisrher.

n<l MauXikbn BnMMaR kaum n itfetten —in

durfte, in ihrer <«--amt Wirkung niebt l-.it.in.. htigt werden, x-h.

Kln Innrer «nreh Xmkrnc, d.-r von Kl.in. i.i >. Iiinl.aiiiiii.-r

l«-«rl--ie. l und in. l'criaip von Karl Mayr in Arntw-rv erschienen l-t.

kommen wio. der 'Ii'- alte bnyerisebe sia.lt, die

Hauptstadt der Olierpfalz. he-iieht. I 'ml ein He-uch

di.-M-. alten Stadtbild«'» an .Irr I Jmic Virul-Tir — Irrcnlohe er-

hnut wirklich lohnend, denn da» all« AiiiU rv ist noch v.m den
Stadtmauern uut«chb>»-en, |)nr< li .Ii»* »-» d»»rrhu

l

i.'Lriidr dir au
den Kre>ixiing»-f<*lh*n mit der Stadtmauer durch hohe Hauten üls-r-

-••Iii Int, lind l*"M>ndcr- mali-ri». he Bilder ;:c»chaffcn, Innerhalb .Iit

mit u.ai liti." ii Tünnen tw-wehrten Stadtmauer birift .Ii.- Sta.lt .-ine

ijr*»iU- Anzahl reizvoller Bauwerke un.l Stratleubilder vgl. Denknial-

pUcfp IMS, S. 81.;. \ela-u den zahlreichen Textabbihluni.ru enthalt

.Irr Führer einen m-Iiüiicii Stadtplan. <ler von jeiletu. <ler »ich mit

verbnodru »ind Die Kapitelle ,|er

in Kel. hfnnn au»grbildct un.l teil*

> reicher mit entwickelten Hlatt. ru

MaUwerkprotih- -ind nur der

neuzeitlichen Stralh-nanln|t»ll '»•». haftiut. besonder- Ii'-», hatzt

wir.1 wrgru ihr natürlichen StreHcBiUmieWe '"i>! def ues. lockten

Anordnung der l'latze und llauleu im alten Aiul»-rg.

MI« katlmlUrhe Pfarrklrrhe In Aiiiaiersrhweier

zeigt !d ihrer heutigen Geatnltung die Bautätigkeit mehrerer

Die HrundrilSgebung un.l die Ausbildung de* Mittel-

ach die rumänische basilikalc Anlage erkennen. Du»
Vordringen der Gotik führte zunächst nur dazu, einige rei' Ii ge-

haltene MalSwerkleiuiter einzusetzen. Eni in« Jahre Uff] erfuhr

die Kirche dadurch eine bedeutende Erweiterung, dal! zwei

breite Seitenschiffe an Stelle der alten erbaut wurden, welche

bin an die Westfront de* ur-ptuiiglich an der We*tfas»ade Vor-

gebauten Turnier- vorgezogen sind. I ilei.hzeitig fand die Einw. I

bung de« ganzen (iebaude« statt. In ilieser Gestalt Ut uns die

Kirche überliefert wurden. Da sieh zur Zeit wiederum das Be-

dürfnis fühlbar machte, eine Vcrurolicrimg d.a» (iotteshauses \«rzu-

nehnien, schrieb auf Anraten des Konservator» Wolf! in Straßburg

der Kircheorat von Aiuuicrsehwcier im Hin vernehmen mit der

Gemeinde einen öffentlichen Wettbewerb aus, bei der die Arbeit

de» Reglcrungs-Ilauilihrers Keitb in StralSburg den ersten Breis errang.

Der Entwurf, welcher auch der Ausführung zugrunde gelegt wird,

zeichnet sich dadurch au», dal! er ao dem alten wertvollen Bestände

der Kirche keine Änderungen vornimmt. Die Erweiterung ist derart

gedacht, duii das Schiff in der IjiDgsach*.- im Anschluß im den
Turin nach Westen zu verlängert und der »ehr mächtige Tunu im
Inneren der Kirche in der l.ang»richtuug des Mittelschiffes bis zur

Ucwidbehühe de**ell»en vollständig geöffnet wird. Dadurch, dali

der Anbau nicht als Basilika, sondern al* Hallenkirche ausgebildet

ist. ferner die beiden dein Turme seillich vorgelegten Seitenschiffe

erhobt sind, wird dieser nunmehr vollständig eingeschlossen werden
und als \ ierungsturtn wirken, aber trotzdem wegen seiner Grölie

noch immer die Baumas&c» beherrschen. Die einfach gehaltene

Architektur des Erweiterungsbaues schliellt sich den alten Teilen

harmonisch an. Die Losung der Haufrage zeigt, dali die Erhaltung

des Bauwerke» gewährleistet ist.

MraUburg i. E. Diefenbach.

Kirche in Hraniischnelpr. The Si Katharinen -Kin-hi^ i-l .-in von

Heinrich dem Uiwen angeblich 117-.* «i-gründeter Hau. welcher ur-

sprünglich in lief Form einer gew.Oll.tru I*fcilcr-Ku»iliku ungeordnet

war. dann wiederholt erweitert wurde, und -n die arehitekio-

ni-chin Können au» vier Jahrhunderten zeiat (ZeitM-hrilt für Bau-

wesen IflM, S. 4'.'1
. DL Kl u. ift • Von dem ursprünglichen Hau

ist nur noch das Mittelschiff mit den Kreuzllügeln und da* untere

Turnigesi holl erhalten. Aus der fruhgotischeu Zeit, um das Jahr 1202,

ist .in erweiternder 1 inbau der Kirche zu erwähnen. Crkundlich
lallt sich nicht feststellen, welcher Teil eine Umgestaltung erfuhr.

d.M-h i-t zu miitinalleu. duii um diese Zeit die Seitenschiffe vom Turnte
bis zu dem ehemaligen (Juer«chilTe angelegt, »..wie das zweite und
dritte Tuniig.-.. 'hol! neu hinzugefügt wurden. (Jegi'u Ende de* drei-

zehnten Jahrhunderts entstand da- vierte Tunng>«choü. zweifellos

«h-r schünste und ansprechendste Teil .Ii-- ganzen (iebaiidcs, weil in

ihm. zwischen ihn beiden aus einer ruhigen Mauermasse gebildeten

achteckigen Tünnen, das zierlich dun librocheiie <d<>. keiihiius in die

Erscheinung tritt. Die in der IM- und Westmaiier desselben au-

grlimchten Si halloffiiuuiieii sind in der Form von M-clusteiligen Fensteni

mit reichem Ifosten- und Miillwerk misgesetzt. Die nelx-nstehende

Abbildung zeitf! die Östliche SehallOfTnilug des < i ]• >•- k. 1 1 Ii :i . l ~>— . Als

Kuustgr.h.uke für die < i.-staltuug des MaUwerkes i-t die Feiusterose

gewählt, die als Milche auch fast vollständig ausgebildet wurde. Die

mittlen' grolle K.tsefte |.-^t sich auf die dn'i >pitzbugen der unteren

Keiisterteihiug. Die starke I berhöhiing der beiden «iiUcren Bogen
ist mit einer H.-ihe von Xii-cn besetzt, die durch kleine Kun.lhogcii

henufatt. Ein Hiebei mit einfachen hrabl.ru und einer Kreuzblume
bildet den oberen Altschluil des (dockruliuusr-. wahrend zu beideu

Seiten dessellMui halbe achteckige Hfeiler hiH-hgefilhrt sind, die den
Aiim IiIiiU au die Turin. herstellen, in Hohe der \\ as%erspeier je.ha.li

unvermittelt aufhören. Mulmalilich sollten alier die-... I'feiler al- klein.'

achte, kiue Türme mit obefeut IldlllschhisM' noch etwa« hoher geführt

werden. Was die GfOfti-nverhiiltuiss»' dir-e- Hlockeiihause* anlvtrifft.

so betrugt -. ine ganz.- Höhe von .Irr Nihlbutik «Irr N halloffnunj? bi-

/um Ansätze der Kreuzblume lT.lMiu. die ganze Ureite eiusrhlielSlich

der I'feiler XU in. die Hohr der Srhalloffiiung im Eichten i:i.4l> m
und ihre Hn-ite 4.911m. Arno Bock.

Inhalt: IW Ht«clt|.l«<i '!.« rr.n.is. I..-.. Tri. rs Mrii.UicfiS.' in miiii-1

nJl'-iüelir» KLn'ben. VVellrrr» ubrr de.. ÜVrirrrieit. Vermischte«. Schuli
«ler N«lur.l.'nkii»..lrr ii. M.'rldrnb.inf — l*leni.trrH|>l»isclirr Berirbl ül^r .lie V«-
l.«iirl]unlrr.i «t.t »teni Mtiinu r IL-oktuHllj.«« K rvuviK.i'.f«lfr..|.|.r in «Irr SelssJ

• lt.-k.E-. I"- lt. Xtirobonr- VV-ieilirv rrsruduag mitn'Uherlb'bcr Daclcstcuic -

lnslnn.t«.'txiuiir-srbett<!ti s.n .VIl«'nl..*rir*T lV»m — K|«Nl|reU«rb«'r MsHtUinituioi.
In fr*.-!.. - V.Tfsll lies Kn-.»K*.iK'- si. .l'-r Klmtrikirrbe .Irr d>Mn-Ruit.« bei

Zittau. .Wurster bVrlüwr Knletuter. l*uhr*'r durch Anibelx YaflssHsefcl
l*(siTk.in'h.' in Amm.T-cbvn'iiT in. tllsrn-lsHtl. - K* bs]|.'.rr...mie i... <ll.«-V;rt.h*u-r

.Irr 81 K.lli.rinrn Kio-lr in Hraun«. b«s'i|c

Ki.r »IU- isrbr.r.l"it<..ta rtvantStSelUBb ; Krifdr Sebultsr. Ilrrbu.

Vi-rlSK tun WillH'b» Kn.«l n S.,liu, Urrllli.

Uru.-k der Bucbdrurkerrk liL'hruder Ernst. B«'riin,

Kntle «es Jahriranirs HHM.

Nr. Di.
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