
NEUE SCHWEIZER UND BELGISCHE KUNSTDENKMALER-INVENTARE

Es sind zunachst drei neue Schweizer Inventarbande anzuzeigen, die Be- 

zirke der Kantone Schwyz, Zurich und Wallis behandeln. Vorweg kann 

man zu ihnen dasselbe bemerken, was schon wiederholt bei der Rezension 

soldier Kunstdenkmalerbande zu sagen war: Es gibt zwar kaum Uber- 

ragendes, fur die allgemeine Kunstgeschichte Wichtiges, aber eine unend- 

liche Fulle liebenswerter und oft auch sehr gepflegter Wohnhauser, Burgen 

und Kirchen, die das Bild der Stadte, Dorfer und Siedlungen entscheidend 

pragen, selbst fur den Gesamteindruck der Naturlandschaft wichtig sind, 

vor allem aber -— ob bewufit oder unbewufit — den Lebenswert steigern. 

Wissenschaftlich wird hier die Grundlage fur eine breiter angelegte Kunst

geschichte und Kunstgeographie der Landschaften erarbeitet.

Schon rein statistisch kann man bei alien drei Banden feststellen, dab die 

Kirchen fast samtlich einschiffige Saalbauten sind, in romanischer Zeit mit 

Rechteckchor, in der Gotik mit polygonal schliefiendem Langchor, in der 

Barockperiode einfach rechteckig Oder mit dreiseitigem Abschlufi. In man- 

chen Fallen erlauben Grabungen, die oft H. R. Sennhauser und seinen Hel- 

fem verdankt werden, die Abfolge dieser Kirchentypen an einem und dem- 

selben Bau zu verfolgen. Teils sind die Neubauten durch Platzbedarf, teils 

durch Zerstorung bedingt.

Trotz den angedeuteten gemeinsamen Ziigen sind die Unterschiede der 

Landschaften — Schwyz, Zurich, Wallis — schon an diesen drei Banden zu 

fassen, und so kann man sich leicht vorstellen, welches Mafi von Einftihlung 

und Arbeit nicht nur die Bearbeiter, sondem auch die Redaktion (der 

Schweizerischen Gesellschaft fur Kunstgeschichte) aufzubringen haben, um 

den Banden ein einheitliches Gesicht zu verleihen. Auch das sollte einmal 

ausdriicklich gesagt und anerkannt werden. Dazu kommt noch, dafi die An 

spriiche von Forschung und Denkmalpflege wachsen — was sich am Um- 

fang von Text und Bebilderung leicht ablesen lafit. So ist es nicht als Kritik, 

sondern nur als Information zu verstehen, wenn wir sagen, dafi noch eine 

gewaltige Arbeit bis zum Abschlufi des Gesamtwerkes bevorsteht. Obwohl 

nun 69 Bande vorliegen, sind bisher nur drei Kantone vollstandig erfafit 

(Luzern, Unterwalden, Graubiinden). Von drei weiteren ist nur jeweils ein 

Hauptort bearbeitet (Bern, Freiburg, Waadtland); vom Tessin erscheint ge- 

rade der zweite Band. Der erwahnte erweiterte Umfang ist zu einem 

wesentlichen Tell durch Ausdehnung des Programme auf die Kunst des 

spateren 19. und des 20. Jhs. verursacht, sodann durch Einbeziehung von 

Industrieanlagen und Wohnsiedlungen, schliefilich aber auch durch eine 

verhaltnismafiig breite textliche Darstellung — vor allem beim Bande 66. 

Ganz zweifellos zu begrufien ist die Erweiterung des Bildteils. Im ganzen 

wird man sich freilich nicht ohne Sorge fragen — ahnlich wie bei dem 

neuen Bruhler Inventarband —, ob man diese Ausfiihrlichkeit durchhalten 

kann und ob sie nicht den Abschlufi der Arbeit in weite Feme riickt.
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Bd. 65, ANDRE MEYER, 2NeT3IDpSOeDczgRe0TOepT3gDS7DpTWuojF.m Neue 

Ausgabe, Bd. I, 2e0TMe.N0cTWuojF.TxmT2e0TPReuceDTWuojF.TIDOTOgpTIH0Nie 

ZezeNDOeieHNeSm Basel, Birkhauser, 1978. 545 S., 492 Abb. Gesamtregister.

Die beiden ersten Bande des Gesamtwerks, dem Urkanton Schwyz ge- 

widmet und vom Altmeister Linus Birchler bearbeitet, erschienen 1927 und 

1930. Sie werden nun in N e u bearbeitung von A. Meyer vorgelegt, dies 

zum ersten Mai in der Geschichte dieses bemerkenswerten Inventarwerks, 

von dem bereits mehrere Bande als unveranderte Nachdrucke erschienen. 

Die Uberlegungen, die zur Neu bearbeitung fuhrten, werden ausfiihrlich 

S. X dargelegt und sind zweifellos in ahnlichen Fallen giiltig. Mitentschei- 

dend ist, dafi neue Denkmalerkategorien aufgenommen werden, vor allem 

die Bauten des Historismus und der folgenden Zeit.

Das wichtigste Einzeldenkmal ist die Pfarrkirche von Schwyz, eine spat- 

barocke Hallenkirche, deren fiinf Vorgangerbauten durch Grabung bekannt 

wurden (Kessler/Sennhauser): Saalkirchen mit Rechteckchor aus merowin- 

gischer, spatkarolingischer und romanischer Zeit, jeweils im gleichen Typus, 

aber grbCer werdend, dann eine dreischiffige gotische und eine barocke 

Kirche. Eine grofie Zahl kleinerer gotischer und barocker Kirchen ist mehr 

von lokalem Interesse. Dagegen erscheint die biirgerliche Kultur der Inner- 

schweiz in bedeutenden und charaktervollen Herrenhausem, oft mit alter 

Innenausstattung bis zuruck ins 17. Jh. — Der Kirchenschatz der Pfarrkirche 

ist so umfangreich, dab der Text petit gesetzt werden mufite, und leider 

verbot dies auch eine grbfiere Darbietung der Abbildungen. Wie ublich sind 

Goldschmiedezeichen (86), Steinmetzzeichen (32) und Zinnmarken am Schlufl 

zusammengefaflt.

Bd. 66, HANS MARTIN GUBLER, 2NeT3IDpSOeDczgRe0TOepT3gDS7Dp 

”I0NuoJTxxxmT2NeTMe.N0ceT8kgkkNc7DTIDOT5pSe0m Basel, Birkhauser, 1978, XV und 

745 S., 977 Abb. und 7 Farbtafeln.

Mit diesem starken Band — er ist der bisher wohl umfangreichste der 

ganzen Serie — liegt der Kanton Zurich mit Ausnahme von Winterthur- 

Land vollstandig vor. — Der einzige dreischiffige Kirchenbau, die roma- 

nische Pfarrkirche von Uster, wurde 1823 abgebrochen. (Die Bilddokumente 

lassen leider nicht erkennen, ob sie, wie zu vermuten, eine' Basilika mit 

Obergadenfenstem war, bevor die drei Schiffe unter einem grofien Sattel- 

dach zusammengefafit wurden. Der Verfasser geht auf diese entscheidende 

Frage nicht ein.) — Unter den gotischen Kirchen gibt es ein Unikum: einen 

dreieckigen Bau mit Mittelsttitze, in Greifensee, mit Dreistrahl-Rippenge- 

wolben, die sich zu einem funfstrahligen Stern zusammenschliefien. Diese 

ganz aufiergewohnliche, kleine Hallenkirche des 14. Jhs. ist in einen Winkel 

der Stadtmauer eingefugt, wodurch sich ihre Gestalt erklart. — Unter den 

Burgen erscheinen bemerkenswert die von Greifensee und Kyburg. In der 

letzteren waren von 1273 bis 1325 die Reichskleinodien aufbewahrt. — Die
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grofie Zahl kirchlicher Ausstattungsgegenstande, unter denen die relief- 

verzierten Holzdecken auffallen, wird ubertroffen durch die Einrichtung 

der Wohnhauser mit Vertaf elung, Schranken, Scheiben usw. Die bedeutend- 

sten unter den letzteren sind abgewandert (London, Worlitz).

Der Verfasser legt mit diesem Bande ein erweitertes Programm vor und 

begriindet es mit einigem Aufwand im Vorwort. Neben den eigentlichen 

Kunstdenkmalern im herkommlichen Sinne will er die Zeugen der Wirt- 

schafts- und Sozialgeschichte mit aufnehmen und besonderes Augenmerk 

auf das „Ensemble“, die Siedlung und ihre Entwicklung lenken. Dies letztere 

wird anschaulich durch Nebeneinanderstellen von Katasterplanen aus der 

Mitte des 19. und aus den siebziger Jahren des 20. Jhs. erreicht. Dazu kom- 

men haufig Luftaufnahmen und andere Gesamtansichten. (Mehrere Inven- 

tarserien der Bundesrepublik Deutschland, vor allem Nordrheinland, sind 

hier in gleicher Weise bemuht.) „Ortsteile und Strafienziige mit Einzelbauten 

von ortsbaulicher Bedeutung" schliefien sich an. In mancher Hinsicht wird 

sich gewifi in Zukunft auch hierfur eine allgemeingultige Norm entwickeln. 

Fabriken (z. B. die bekannte Firma Maggi in Lindau-Kemptthal) und Arbei- 

tersiedlungen werden gleichberechtigt mit den Kunstwerken behandelt, 

wozu offenbar gerade im Ausstrahlungsbereich der Stadt Zurich Anlafi 

gegeben war. Die Zersiedlung der Landschaft wird deutlich. Andererseits 

zeigt sich, wie vorzuglich sich oft Bauten des Historismus und des Jugend- 

stils in das Gesamtbild einfugen.

Bd. 67, WALTER RUPPEN, 2NeT3IDpSOeDczgRe0TOepT3gDS7DpTngRRNpJ II. 

2gpT5DSe0i7zpmT2NeTeoezmTZ07MEkg00eNT’0DeDm Basel, Birkhauser, 1979. 

478 S., 496 Abb. und 4 Farbtafeln.

Im Mittelpunkt des Bandes stehen wie im vorangehenden uber das Ober- 

goms vom gleichen Verfasser (vgl. Kunstchronik 30, 1977, S. 412) die Dorf- 

anlage und das Bauemhaus, die beide ein ganz aufiergewdhnliches Bild 

bieten: in diesen Talem der Hochalpen, unterhalb der 3000 m hohen Jung

frau am obersten Lauf der Rhone gelegen, zeigt sich eine ganze Anzahi von 

kleinen Weilem, die eng aneinander gedrangt uberaus stattliche, oft zwei- 

bis dreigeschossige Holzhauser und Stadel bewahrt haben. Hier findet man 

eine erstaunliche Kultur der Holzbauweise, von ebenso erstaunlicher Er- 

haltung. (Welcher Gegensatz etwa zu den primitiven Holzhausem, wie man 

sie im Gebirge sudlich Ponferrada (Prov. Leon) sieht, z. B. in dem durch die 

mozarabische Kirche von Santiago de Penalba bekannten malerischen Ort!) 

Sowohl die Siedlungen, die durch Plane und Luftaufnahmen gut veran- 

schaulicht werden, wie auch die einzelnen Hauser sind so eindringend dar- 

gestellt, wie es bisher fast nur bei Kirchenbauten Brauch war. Das ist, 

wie schon im vorangehenden Band, ein Novum. Es bringt mit sich, dafi 

Spezialausdrticke der Holzbaukunst, vor allem solche lokaler Art, in Bild
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und Wort erlautert werden. Nur einer der Orte, Flesch, 1st durch den 

Tourismus — Hotelbauten usw. — verdorben.

Hervorzuheben auberdem: der dem Berner Nelkenmeister nahestehende 

Altar im Hauptort Ernen, die oft gute Qualitat der Barockaltare des 17. Jhs., 

die interessante neugotische Kirche von Lax (1865/68 von Ant. Croci) mit 

Hochaltar von 1914 in gotisierendem Jugendstil.

Bd. 69, MARCEL GRANDJEAN, La Ville de Lausanne. Edifices publics (II), 

quartiers et edifices prives de la ville ancienne. Basel, Birkhauser, 1979. 

415 S„ 347 Abb. und 2 Farbt.

Nachdem die Kathedrale in Band 2 (1944) und die Stadt mit einem Teil 

der offentlichen Gebaude in Band 1 (1965) behandelt waren, folgt nun der 

Rest der offentlichen Gebaude (Justiz, Schulen, Handel, offentliche Dienste, 

Military. Sie beanspruchen ein Viertel dieses Bandes. Der Hauptteil gilt dem 

Wohnbau. Er ist nach den acht „Quartieren“ eingeteilt, die nach Entstehung 

und Charakter eigene Einheiten bilden und als solche geschildert werden. 

Die Straiten sind dementsprechend nicht inventarmSbig alphabetisch, die 

Hauser nicht nach den (zum Leidwesen jedes Inventarisators sich haufig 

andernden) Nummern angeordnet. Letztere werden vielmehr nach ihrem 

Erbauer Oder dem ersten Besitzer benannt. Schon daraus ist zu ermessen, 

dab eine langwierige Archivarbeit der Publikation vorausgegangen ist. De- 

ren Umfang und Ergebnis ist wohl nur von dem ganz zu erfassen. der die 

Stadt so gut kennt wie der Verfasser. Sie schlagt sich in vielen hundert An- 

merkungen nieder, die quartierweise numeriert sind.

Das Inventar reicht zeitlich bis zum 3. Viertel des 19. Jahrhunderts. Diese 

Begrenzung begriindet der Verf. einleuchtend damit, dab eine spezielle 

Inventarisation der neueren Baukunst im Werden ist (INSA, Inventar der 

neueren Schweizer Architektur, 1850—1920. Vgl. Gubler im Band Zurich III, 

1970, S. IX.) Den Schwerpunkt des Buches bilden Bauten des 18. und 19. 

Jahrhunderts, doch reicht die Reihe bis zu einem spatromanischen Hause 

zuriick. Alte Ansichten und heutiger Zustand werden oft einander gegen- 

ubergestellt und zeigen, sowohl im Stadtbild, beim Strabenverlauf wie bei 

den einzelnen Hausern den starken Wandel, der auch vor der Schweiz 

nicht haltgemacht hat. Man stellt es schweren Herzens fest.

LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE. WALLONIE. Vol. 7. 

Province du Luxembourg, Arrondissement de Marche-en-Famenne. Luttich, 

P. Mardaga Editeur, 1979. 496 S., 304 Abb. und 87 Zeichnungen im Text, 

5 Farbtafeln, 1190 Kleinfotos auf 60 weiteren Tafeln. 6 Karten und eine Falt- 

karte.

Auf der Riickseite des Titelblatts sind nicht weniger als 18 Namen ge- 

nannt, von der Leitung uber die Fotografen bis zur Manuskriptherstellung; 

die eigentliche Bestandsaufnahme der Kunstdenkmaler ist offenbar durch
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vier Lizentiaten der Kunstgeschichte erfolgt: Luc Chantraine, Therese Cor- 

tembos, Jean-Louis Javaux und Astrid Tanghe-Gillon. — Dieser siebente 

Band der Serie ist nun durch den Zusatz »Wallonie“ vor Miflverstandnis- 

sen geschutzt: das Inventar erfafit die sudliche Halfte des Staatsgebietes. 

Drei Bande hatten ein zusammenhangendes Gebiet in der Mitte des Lan

des behandelt —• Lowen, Nivelles, Namur —, ein vierter die Stadt Luttich, 

zwei weitere die westlichen Arrondissements um Mons und Tournai. Der 

vorliegende siebente Band ist einem der funf Kreise gewidmet, die im Siid- 

osten die Provinz Luxemburg (dem Grofiherzogtum benachbart) bilden. 

Dies ist ein Teil der Ardennenlandschaft, die wie die Eifel diesseits der 

Landesgrenze noch bis in die jungste Zeit ein Wald- und Bauernland war. 

Durch den modemen Verkehr zunehmend „erschlossen“, droht es nun sein 

geschlossenes, anheimelndes Geprage zu verlieren. So ist die in diesem 

Bande eingefuhrte Neuerung sehr zu begrufien, alle noch vorhandenen 

alteren Hauser aufzunehmen und auch ohne Ausnahme abzubilden — seien 

sie auch noch so einfach. Dies wird durch den Tafelanhang ermoglicht, der 

auf 60 Sei ten je 20 Kleinfotos in Leicaformat bietet. Nimmt man die grofie- 

ren Abbildungen im Textteil zum Vergleich hinzu, so konnen sie als aus- 

reichende Dokumentation angesehen werden.

AuCer den zumeist schmucklosen Gehoften und Hausern aus sdiiefrigem 

Bruchstein bietet der Band einige Burgen, einige romanische Kirchen — 

darunter die bekannte, inschriftlich 1051 datierte von Waha — und viele 

spatere Saalkirchen; nur die Kreisstadt besitzt eine grobere Kirche, eine 

spatgotische Basilika. Im ubrigen bilden wohl die Herrenhauser und Schlos

ser des 16.—19. Jahrhunderts kunstlerisch den Hohepunkt. Die Werke der 

bildenden Kunst wird man durchweg der Volkskunst zurechnen. Zahlreiche 

Orts- und Lageplane, gut ausgewahlte Detailfotos, die wiederum einheit- 

lich gezeichneten und mit Bauzeitenausscheidung versehenen Grundrisse 

lassen das im Text sehr knapp gehaltene Inventar als eine zuverlassige 

Arbeit erkennen. Wohl zum ersten Mai wird eine Verbreitungskarte der 

verwendeten Baumaterialien beigegeben. Hans Erich Kubach

SIGRID METKEN, ZepuoDNSSeDepT8gENe0mT’NDeTZepuoNuoSeTOepTCIppuoDeNOeDp 

NDT’I07EgTb7DTatLLTHNpToeISem Verlag Georg D. W. Callwey, Miinchen, 1978. 

355 S. m. 398 einfarb. und 42 vierfarb. Abbildungen. DM 98,—

Nach dem Klappentext liegt mit dem schdnen Buch von Sigrid Metken 

eine kunstgeschichtliche und gleichzeitig eine volkskundliche Untersuchung 

vor. Beides ist vom Inhalt gesehen richtig, man hatte sich nur besser auf 

den Terminus Kulturgeschichte festgelegt, weil dann keine fachspezifische 

Methode erwartet worden ware. Mit der Aufgabe, alle — oder doch fast 

alle — wesentlichen Bereiche des Ausschneidens zu erfassen, ist der Verf. 

sehr viel zugemutet worden. Sie mufite so heterogene Dinge wie die Por- 

tratsilhouetten mit dem friihen Weifipapierschnitt oder den papiernen An-
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