
KUNSTCHRONIK
MONATSSCHRIFT FOR KUNSTWISSENSCHAFT 

MUSEUMSWESEN UND DENKMALPFLEGE

ifssUfmTRC HmSssOdU OIUNHSRdU OdUTs gKUNOlTR sKf sDN-lUNOUVOIV 

KUNST CUCUHUROIDiOeURsNSmfR sfsTsOtDNOlTR sCU gKfgKsUOfROiDRgKUR 

IUNmSCOKSR OgSNmvORDNRHUNC

33. Jahrgang Dezember 1980 Heft 12
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Die seit 1978 laufende Restaurierung der ehemaligen Zisterzienserkloster- 

kirche Otterberg, heute Simultankirche, verfolgt mehrere Ziele. Die wich- 

tigsten dabei sind folgende:

1. Bautechnische Sicherung des gefahrdeten Bestandes und Beseitigung 

der seit der Grundung im 12. Jh. auftretenden Feuchtigkeitsprobleme. Ein 

eingehender Bericht hieruber erfolgt von Kirchenoberbaurat Roth, Prote- 

stantischer Landeskirchenrat der Pfalz in Speyer. Ebenso ist ein Bericht 

uber die statischen Problems durch das Biiro Prof. Wenzel in Stuttgart 

vorgesehen.

2. Wiedergewinnung des urspriinglichen Raumcharakters durch den Ab- 

bruch der 1708 errichteten Trennungsmauern zwischen Chor und Langhaus 

sowie den Seitenschiffen und moglichste Annaherung an die alte Fufiboden- 

hbhe.

3. Bautechnische und baugeschichtliche Untersuchungen und Erganzun- 

gen der bisher vorliegenden Ergebnisse der umfangreichen Arbeiten von 

Edmund Hausen: Otterberg und die kirchliche Baukunst der Hohenstaufen- 

zeit in der Pfalz, Kaiserslautern 1936 (Veroffentlichungen der pfalzischen 

Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften Bd. 26) und daran anschlie- 

fiender Literatur sowie des Inventarbandes: Die Kunstdenkmaler der Pfalz 

Bd. 9: Stadt und Landkreis Kaiserslautern, bearb. von Anton Eckardt und 

Torsten Gebhard u. a., Mtinchen 1942 (Die Kunstdenkmaler von Bayern, hg. 

von Georg Lili).

Die im Zusammenwirken mit den beiden kirchlichen Gemeinden und den 

kirchlichen Verwaltungen sowie dem Landesamt fur Denkmalpflege Rhein

land-Pfalz durchgefuhrten Arbeiten umfafiten bisher folgende Mafinahmen:
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a) Entfernung der Trennwand zwischen Langhaus, Seitenschiffen und 

Chor im Spatherbst 1979. Es zeigte sich dabei, dafi fur ihre Errichtung 1708 

Architekturteile und Mauerquadern des 12. Jh. verwendet worden waren, 

die vermutlich zu den ehemaligen Klostergebauden gehort batten. Dadurch 

1st der Raumeindruck des spatromanisch-friihgotischen Baues wieder voll 

erlebbar.

b) Die seit Jahrhunderten immer wiederkehrenden Feuchtigkeitsprobleme 

und der beabsichtigte Einbau einer Heizung fuhrten zu einer eingehenden 

Untersuchung des Baugrundes in Verbindung mit Ausgrabungen durch das 

Landesamt fur Denkmalpflege, Abt. Bodendenkmalpflege (H. J. Engels und 

D. Malitius). Als bisher wichtigste Ergebnisse seien genannt:

Die Kirche ist zu ihrem uberwiegenden Teil ungewohnlich tief fundiert. 

Probegrabungen bis zu einer Tiefe uber 3 m erreichten noch nicht die 

Fundamentsohle. Hier sollen Bohrungen weitere Auskunfte ergeben, auch 

uber die Beschaffenheit der Pfeiler. Die Fundamentierung ist aufierordent- 

lich griindlich und sorgfaltig vorgenommen worden. Eine steingerechte Auf- 

messung durch eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Dipl.-Ing. Werling 

der Universitat Kaiserslautern auf Anregung von Prof. Dr. H. Hofrichter, 

Landeskonservator, ist in Vorbereitung. Sehr kompakte Steinlagen be- 

finden sich vor allem im Bereich der Ecken von Chor und nordlichem 

Querhausarm, den Vierungspfeilern und dem anschliefienden Joch auf der 

Sudseite. Sind im Chor und Querhaus uberwiegend grob zusammenge- 

hauene, auffallend grofie Quader verwendet worden, so fanden sich unter 

dem stidwestlichen Vierungspfeiler und den anschliefienden westlichen 

Pfeilern u. a. auf der Sudseite sehr grofie, exakt bearbeitete Buckelquader 

in Zweitverwendung im Fundamentbereich, der hier um 1,14 m hdher liegt 

als die Fundamente im Westen der Kirche. Die Buckelquader waren ver

mutlich fur den Bau der Burg bestimmt, die ein Graf Sigfried von Kessel- 

berg (?) (Inventarband S. 355) dem Abt des Klosters Eberbach geschenkt 

haben soil, und die das erste Kloster beherbergte, ehe es in das Tai verlegt 

wurde. Eine sichere Datierung vor 1170 ergibt sich durch die Ergebnisse 

der dendrochronologischen Untersuchungen (E. Holstein, Rheinisches Lan- 

desmuseum, Trier), auf die noch eingegangen wird. Die gesamte verstarkte 

Fundamentierung im Ostbereich der ehemaligen Klosterkirche Otterberg 

hat ihre Ursache in der Wasserfiihrung durch eine oder mehrere Quellen, 

die im Bereich des Chores an der Nordseite, vor allem aber zwischen Chor 

und Querhaus zutage treten und vermutlich aus dem hinter der Kirche 

steil ansteigenden Hang stammen. Durch das natiirliche Gefalle von NO 

nach SW ergaben sich bereits wahrend der Bauzeit schwerwiegende Pro- 

bleme bei der Ausfuhrung des Kirchenbaus.

Eine weitere Beobachtung im Fundamentbereich ergab ferner eine ein- 

greifende Plananderung wahrend der Arbeiten. Die Fundamente der Vie-
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rungspfeiler folgten ursprtinglich einem welter ostlichen Verlauf schrag- 

winklig zum heutigen. Die nordlichen Mittelschiffsarkaden wurden nach 

bereits verlegten Fundamenten weiter nach Norden mittels Pfahlroste ver- 

schoben, um das Mittelschiff zu verbreitern.

c) Im Verlauf der Ausgrabungen kamen zahlreiche, noch nicht genau 

bestimmte Mauern zum Vorschein, sowie zahlreiche Bestattungen uberwie- 

gend im Chor und Querhaus sowie Teilen des Langhauses. Sie stammen 

meistens aus dem 16. und 17. Jh., also der Wallonenzeit Otterbergs. Hier- 

uber erfolgt ein eingehender Bericht uber alle archaologischen Befunde von 

H. J. Engels und D. Malitius/Speyer, Landesamt fur Denkmalpflege, Abt. 

Bodendenkmalpflege, sowie E. Hollstein uber die dendrochronologisch 

gewonnenen Daten. Eine Bestattung im Mittelschiff ist jedoch mit 1190 den

drochronologisch datiert. Daruber befinden sich Mauerztige, die vielleicht 

als Fundament fur ein Konversengestiihl gedient haben konnten (Fund 

eines Gestuhlsrestes von ca. 1200). Hier sind jedoch auch andere Deutun- 

gen moglich. Fundamente eines Lettners konnten bisher nicht gefunden 

werden.

d) Im Verlauf der noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen liefien 

sich auch mehrere Ausmalungssysteme feststellen (R. Elenz, Mainz), ins- 

besondere an den bisher verschtitteten unteren Wandteilen. Ihr Erhal- 

tungszustand ist wegen der vorhandenen Feuchtigkeit im gesamten Bo- 

denbereich sehr schlecht. Uber eine mdgliche erste Ausmalung lafit sich 

z. Zt. nichts sagen. Die zweite, festgestellt vor allem im sudlichen Seiten- 

schiff und an der Westwand des nordlichen Querhauses, besteht aus einer 

diinnen Putzschlemme mit weifiem Kalkanstrich und roter Quaderung mit 

teilweisen Einritzungen. Eine dritte, vermutlich gotische Ausmalung zeigt 

auf rotem Putzgrund eine Quadermalerei mit weiflen Fugen und schwar- 

zen Begleitem (nordl. Querhaus, sudl. Querhaus, Vierungspfeiler). Daruber 

liegt ein verschmutztes Rosa (barock?), das weitgehend bei den Instand- 

setzungen von 1902 bzw. 1911 durch Sandstrahl beseitigt wurde, jedoch in 

den vermauerten Teilen an der ehemaligen Trennwand erhalten blieb. 

An seine Stelle trat das noch vorhandene Nachziehen der Naturfugen mit 

weifJer Farbe.

e) . Durch genaue Aufmessungen (H. Faupel, Landesamt fur Denkmal

pflege, Mainz) wird der bisherige summarische Grundrih der Kirche (Inven

tarband) neu hergestellt. Es zeigen sich bei alter Regelmafiigkeit des Bau- 

kdrpers beachtliche Mafiabweichungen. Erstmals werden auch Schnitte 

durch die sehr unterschiedlichen Hohenverhaltnisse im Kirchenraum ge- 

wonnen, die zu einer friihzeitigen Erhohung des Bodens im sudlichen Seiten- 

schiff vermutlich noch wahrend der Bauzeit gefiihrt haben mtissen. Zur 

Ermittlung des mittelalterlichen Fufibodenniveaus mtissen noch weitere 

Untersuchungen stattfinden.
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Im Verlauf der noch nicht abgeschlossenen dendrochronologischen Un- 

tersuchungen konnten sowohl Erkenntnisse uber den Bauverlauf bei Hau

sen (S. 31) und Eckardt/Gebhard (S. 402) teilweise bestatigt werden, teil

weise aber vollig neue Ergebnisse zu Bauverlauf und Planung gewonnen 

werden, ebenso zur Datierung dieses bedeutenden Baues.

Bestatigt wurde die Annahme, dab es sich bei dem aufgehenden Mauer- 

werk des sudlichen Seitenschiffes um die wahrscheinlich altesten Bestand- 

teile handelt. Die untersuchten Holzer einer Spundwand im sudlichen Sei- 

tenschiff kurz vor dem Querhaus zur Eindammung des Wassers stammen 

von 1173, 1175 und 1176, ein Meflpflock im sudlichen Querhausarm von 1177.

Wesentlich wichtiger ist jedoch fur den Bauverlauf der Fund der ersten 

mittelalterlichen Frischwasserleitung als Zuleitung zu den Klostergebauden 

auf der Stidseite der Kirche, die quer durch das Langhaus verlauft, und 

zwar genau an den seit der Erbauungszeit mit dem Wort Gumbe (= Ver- 

tiefung von fliefiendem Wasser, Strudel, Teich etc.) im 4. Joch des nordli- 

chen Seitenschiffes auf der Ostseite des nordlichen Zwischenpfeilers und 

gegenuber an der sudlichen Seitenschiffswand mit Fons bezeichneten Stel- 

len. Diese Frischwasserleitung, 1168 eindeutig und jahrgenau datiert, ist die 

fruheste bisher bekannte mittelalterliche Wasserleitung dieses Typs in 

Deutschland. Sie kniipft mit ihrer Form (gebohrte Holzrohre) an romische 

Deichelleitungen an (E. Hollstein, Mitteleuropaische Eichenchronologie, 

Mainz 1980, Stichwort Deichel; Trierer Grabungen und Forschungen Bd. 11). 

Da in der Fundamentierung die Wasserleitung offensichtlich durch ent- 

sprechende Aussparungen mit einbezogen ist, ergibt sich damit zugleich 

ein Datum fur den generellen Baubeginn der Kirche, der bisher mit ca. 

1190 in der Literatur erheblich zu spat angegeben ist. Eine spatere Wasser

leitung entstand 1197. Fur das nordliche Seitenschiff ist fur den 2. Pfeiler 

eine Konstruktionsschalung auf das Jahr 1220 datiert, ein Eichenpfahl bei 

Pfeiler 4 auf 1240 n. Chr. Damit wird also der von Hausen, Eckardt und 

Gebhard aufgrund stilistischer Uberlegungen aufgestellte Bauverlauf im 

allgemeinen bestatigt, soweit er den Westbereich der Kirche erfafit. Spatere 

mittelalterliche Veranderungen bleiben in diesem Vorbericht zunachst uner- 

wahnt. Eine genaue Untersuchung uber die Bedeutung der Wasserleitung 

im Hinblick auf ihre Zuordnung zu romischen Vorbildern (s. 21. Bericht der 

Staatlichen Denkmalpflege im Saarland, Saarbrucken 1974, S. 101—104), 

sowie eine Auswertung der Daten fur die dendrochronologische Forschung, 

u. a. auch fur die bisher kaum belegte Holzart Kiefer, ist geplant. Das 

Landesamt fur Denkmalpflege wird sich daruber hinaus mit weiteren 

technischen Fragen in diesem Zusammenhang, dem Quellenverlauf und 

der Frage der verschiedenen Abwasserkanale (teilweise unter Verwendung
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alter Fufibodenplatten aus verschiedenen Jahrhunderten) welter beschafti- 

gen und entsprechende Berichte vorlegen.

Vom Landesamt fur Denkmalpflege (Landeskonservator Prof Dr. H. Hof- 

richter) wird eine Publikation der Ergebnisse und Untersuchungen zu Ot

terberg vorbereitet mit den Beitragen aller Beteiligten.

Regine Dolling (Denkmalpflege) 

Ernst Hollstein (Dendrochronologie)

REZENSIONEN

LEOPOLD D. ETTLINGER, CDS7DN7TgDOT8Ne07T87RRgNI7R7m Complete Edition 

with a Critical Catalogue. Oxford/New York, Phaidon Press, 1978. 183 Seiten 

mit 159 Abbildungen auf Tafeln und 3 Farbtafeln. £ 36.00

Schon seit sehr langer Zeit wufite man von der entstehenden Monographic 

Ettlingers uber Antonio und Piero Pollaiuolo. Ihr Erscheinen wurde mit um- 

so mehr Spannung erwartet, als E. seit den friihen 50er Jahren mehrere 

wichtige Untersuchungen veroffentlicht hat, die Werke der Bruder behan- 

deln Oder miteinbeziehen. In E.s Pollaiuolo-Artikel in der ’DuFuR7EeONgT7k 

n70ROTC0S 1966 deutete sich schon an, was eines der Hauptanliegen seines 

Buches sein wurde: die Rehabilitierung der — vor allem von Berenson ge- 

schmahten — Leistung Pieros als Maier, und so liest man nun auch im 

Vorwort (S. 7): „... the role and stature of Piero must be properly assessed. 

No attempt to do him justice has ever been made, and the bad marks 

which Berenson gave him have been accepted uncritically like pronounce

ments e;TugSoeO0g4m E. beruft sich auf die friihen (von Vasari verwerteten 

und dabei oft mit Recht korrigierten) Quellen, die Piero einen sehr viel 

grdfleren Anteil an der malerischen Produktion der Werkstatt geben als 

Vasari und die spatere Stilkritik. Unter Hinweis auf diese altere Uber- 

lieferung und auf den fur Piero durch Dokumente belegten Auftrag fur 

den Tugendenzyklus der Mercanzia, versucht E. die kunstlerische Bedeu- 

tung Pieros fur die malerische Produktion der Pollaiuolo-Werkstatt erheb- 

lich hdher einzustufen, indem er etwa die Ausfuhrung des Dreiheiligen- 

bildes aus S. Miniato Piero allein zuschreibt Oder bei der Caritasfigur des 

Mercanzia-Zyklus Piero auch fur den Entwurf verantwortlich macht — im 

Gegensatz zu Berensons Meinung, der der Forschung bisher ziemlich ein- 

hellig gefolgt war. Diese Bemtihungen sind insofern fruchtbar, als es sich 

dabei herausstellt, dafi unser Bild von Antonios Rang als Maier weniger 

auf Quellen oder Urkunden beruht, sondera vorwiegend auf u7DD7NppeI0)

poNEJ d. h. auf letztlich unkontrollierbaren Einsichten Oder Eingebungen von 

Kennem wie Berenson, dessen .arrogant disregard for documentary evi

dence" E. riigt (S. 144). Was ist nun aber fur E. .documentary evidence"?
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