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Jahr des Bestehens des Museum an. Es enthielt 

die Hauspublikationen - in den Jahren des 

Nationalsozialismus sprechende Leere.

Verwandtschaften und Gegensatze - wegen 

der begrenzten Anzahl der Plakate wird dieses 

Beziehungsgeflecht zum Wesensmerkmal der 

Betrachtung. Systematisiert im Buch dutch die 

landerweise Abfolge, frei verteilt in der 

Ausstellung nach dem Prinzip des Wiederent- 

deckens und der Erinnerung, laBt (lief?) sich 

das Spektrum des Plakatschaffens im Europa 

der ersten zwei Jahrzehnte, wiewohl aus- 

schnitthaft, doch facettenreich studieren. 

Ausstellung wie Katalog legen dafiir solide 

Fundamente. Und Blickpunkt 1926 richtet 

den Blick auf die Zugehbrigkeit des Plakats 

zur angewandten Kunst, was in vielen Samm- 

lungen lange Zeit wenig kenntlich gemacht 

wurde und noch wird. DaB zu diesem AnlaB 

nicht eine konstruierte Sonderausstellung, 

sondern eine riickblickende Sammlungs- 

prasentation gewahlt wurde, stimmt den 

Freund der Einrichtung »Museum« nachdenk- 

lich und hoffnungsfroh. Es sind eben doch die 

Sammlungen, die Geschichte schreiben, auch 

wenn heute die Events im Vordergrund zu 

stehen scheinen.

AbschlieBend lohnt der Verweis auf das Ge- 

staltungskonzept des Katalogbuchs. Gerwin 

Schmidt, bei Gunter Rambow darin geschult, 

Klarheit zu erzeugen, hat nicht nur ein ange- 

messen groBes Format typographisch lebendig 

ausgestaltet - wobei verschiedene Satzspal 

tenbreiten dem proportional zur Original- 

groBe gewahlten Abbildungsformat der Pla

kate folgen, sondern er hat sich fiir die dop- 

pelseitige Abbildung ausgewahlter Blatter am 

Ende jeden Kapitels entschieden. Fiir diese 

Darstellung uber den Bund spricht, daB sie den 

Benutzer des Buchs authentisch an die Art und 

Weise erinnert, in der groBe Plakate bis heute 

in den Planschranken einschlagiger Samm

lungen aufbewahrt werden: gefalzt und ent- 

sprechend im wahrsten Sinne des Wortes zu 

entdecken. Ihre durchweg gelbliche, diinne 

Papierqualitat wird ebenfalls vom Buch an- 

schaulich gemacht. Der dabei entstehende Ver

lust in der Farbgebung - zumal bei vielen, 

ohnehin im Vierfarbsatz nicht zu erreichenden 

Rottbnen - tritt dagegen zuriick.

Stefan Soltek

Das Salemer Munster. Befunddokumentation und Bestands- 

sicherung an Fassaden und Dachwerk

Kolloquium am 29. November 2002, Schloft Salem, Neues Museum

Am 29. November 2002 fand in SchloB Salem 

zum Ende der langjahrigen Dokumentations- 

und Restaurierungsarbeiten am Salemer Mun

ster ein Kolloquium statt. Eine Fiille an Infor- 

mationen uber Vorgehensweise und Ergeb- 

nisse wurde in einem dort vorgestellten Resul- 

tatband der Offentlichkeit zuganglich ge

macht (Das Salemer Munster. Befunddoku

mentation und Bestandssicherung an Fas

saden und Dachwerk [Arbeitsheft n des 

Landesdenkmalamtes Baden-Wiirttemberg, 

zusammengestellt von G. Eckstein und A. 

Stiene]. Stuttgart, Theiss 2002. 421 S. mit 
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zahlr. Abb. u. Tafeln). Das Salemer Munster, 

Kirche des ehem. Zisterzienserklosters und 

seit der Sakularisation im Privatbesitz der 

Markgrafen von Baden, zahlt zu den bedeu- 

tendsten Zeugnissen gotischer Baukunst im 

siidwestdeutschen Raum. Es verfiigt uber eine 

spatbarock-friihklassizistische Innenausstattung 

von hbchster Qualitat. Dementsprechend groB 

ist das offentliche und wissenschaftliche In- 

teresse an der Erhaltung und Pflege des kost- 

baren Kulturdenkmales.

Ausloser fiir die jiingsten RestaurierungsmaB- 

nahmen waren witterungsbedingte massive
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Schaden an Dach- und Mauerwerk, die sich 

seit den spaten i^Soer Jahren in nicht mehr zu 

ignorierender Weise bemerkbar machten. Teile 

des Gebaudes muBten weitraumig abgesperrt 

werden, und unwiederbringlicher Substanz- 

verlust drohte an vielen Stellen. Als vordring- 

lich erwies sich eine Sanierung der Dacher und 

der Natursteinfassaden, die seit der aufwendi- 

gen und umfassenden Restaurierung gegen 

Ende des 19. Jh.s unter Franz Baer keine tief- 

greifenden Eingriffe mehr uber sich hatten 

ergehen iassen mussen. Dabei entschieden sich 

Eigentiimer und Landesdenkmalamt aus ver- 

schiedenen Griinden fur einen extrem scho- 

nenden und gewissenhaften Umgang mit der 

Originalsubstanz. Schon angesichts begrenzter 

finanzieller Mittel verbot sich das Auswech- 

seln beschadigter Steinsubstanz in groBerem 

Umfang. Dies kam dem Prinzip der Denk- 

malpflege entgegen, historische Substanz nicht 

leichtfertig aufzugeben, sondern so iang als 

mit vertretbarem Aufwand moglich zu erhal- 

ten: Immer wieder war es auf diese Weise in 

der Vergangenheit gelungen, Zeit zu gewinnen 

und gefahrdete Objekte langerfristig, unter 

Einsatz neu entwickelter Techniken, doch 

noch zu retten.

Bei diesem Konzept konnte auch das deutsch- 

franzdsische, vom BMBF und vom franzdsi- 

schen CNRS geforderte Forschungsprojekt 

»Conservation commune d’un patrimoine 

commun - Gemeinsames Erbe gemeinsam 

erhalten« zum Tragen kommen (Ansprech- 

partner: Landesdenkmalamt Baden-Wiirttem- 

berg, Referat Restaurierung, Otto Wolbert 

oder Materialpriifungsanstalt Stuttgart, Dr. 

Gabriele Grassegger). Es befaBte sich mit dem 

Verwitterungsverhalten des Molasse-Sand- 

steins exemplarisch am Salemer Munster, am 

MeiBner Dom, an der Kathedrale von Tours 

und an St. Theobald im elsassischen Thann. 

Als maBgebliches Resultat ist festzuhalten, 

dal? die groBte Gefahrdung der sehr sensiblen 

materiellen Substanz von auf den Stein ein- 

wirkender Feuchtigkeit ausgeht. Belastend 

wirken in Salem sowohl das Bodenseeklima 

mit seiner das ganze Jahr fiber sehr hohen 

Luftfeuchtigkeit wie auch vom Fundament her 

ins Mauerwerk aufsteigende Feuchte. Die 

hieraus sich ergebenden Losungsansatze beste- 

hen zunachst in einer Verringerung der mit 

den Steinoberflachen in Kontakt tretenden 

Wassermengen durch verschiedene MaBnah- 

men, angefangen von der Wahl geeigneter 

Mortel bis hin zu einem durchdachten und 

funktionsfahigen Wasserablaufsystem.

Dariiber hinaus ware dem Problem der auf- 

steigenden Feuchte auf die Dauer nur durch 

eine Absenkung des Grundwasserspiegels, der 

stellenweise standig die Fundamentsohle des 

Miinsters erreicht, wirksam Abhilfe zu schaf- 

fen. Ob allerdings in absehbarer Zeit die hier- 

fiir notwendigen kostspieligen MaBnahmen in 

Angriff genommen werden konnen, erscheint 

angesichts der momentanen finanziellen Ge- 

gebenheiten mehr als fraglich.

Was die aktuelle Sanierung angeht, so 

ermdglichten die im Rahmen des deutsch- 

franzosischen Forschungsprojektes gewon- 

nenen Erkenntnisse die Herstellung spezieller, 

auf die Salemer Verhaltnisse abgestimmter 

Mortel, Festiger sowie Kitt- und Fiillmassen. 

Ihr in diesem Umfang bisher wohl einmaliger 

Einsatz ermoglichte es, Quader, MaBwerke 

und Gesimse weitgehend original zu belassen. 

Inwieweit sich diese MaBnahmen als dauer- 

haft und haltbar erweisen, wird natiirlich einen 

starken EinfluB auf die okonomische wie 

denkmalpflegerische Bilanz des Unterfangens 

haben. Dementsprechend diirfte das lang- 

fristige Ergebnis der Bemiihungen durch den 

Personenkreis, der fur andere, unter vergleich- 

baren Bedingungen alternde Bauwerke Ver- 

antwortung tragt, allerorts aufmerksam ver- 

folgt werden.

Nachdem der auBergewohnlich hohe Anteil 

originaler Substanz an Dachwerk und Ziegeln 

des Salemer Miinsters schon seit langerem 

erkannt war - vgl. dazu U. Knapp: Dachziegel 

- (k)ein Fall fur die Kunstgeschichte? Die 

»goldenen Dacher « von Salem und Konstanz. 

In: Kunstchronik 1996, S. 513-526 -, war ein

19



Tagungen

pfleglicher Umgang auch mit diesem Material 

selbstverstandliches Gebot. So warden die 

Dachziegel eingehenden Untersuchungen 

durch die Forschungs- und Material- 

priifungsanstalt Baden-Wiirttemberg an der 

Universitat Stuttgart unterzogen. Sie ermbg- 

lichten es, die fur eine Wiederverwendung 

ungeeigneten Stiicke auszusondern und ins 

Archaologische Landesmuseum in Rastatt zu 

verbringen. Die iibriggebliebenen historischen 

Dachziegel wurden allesamt im Bereich von 

Chor und Querhausern, teilweise gemischt mit 

neuen Ziegeln, nach der Sanierung des Dach- 

stuhls neu eingedeckt. Das Langhausdach 

hingegen ist im wesentlichen mit neuem Mate

rial versehen worden. Dafiir birgt es auf dem 

Dachboden noch einen kleinen Bestand an 

alten Ziegeln fiir eventuelle Reparatur- 

arbeiten.

Ahnlich behutsam war das Vorgehen bei der 

Reparatur des Dachstuhles selbst. Eine seiner 

Besonderheiten liegt in der originellen, elasti- 

schen Konstruktion, die neben dem Latten- 

werk auf eine weitere horizontale Aussteifung 

verzichtet. Gliicklicherweise hat man dies- 

beziiglich von der urspriinglich ernsthaft ins 

Auge gefaBten Anpassung des Dachwerks an 

geltende DIN-Normen Abstand genommen 

und es bei der Losung belassen, welche sich 

seit nun immerhin rund siebenhundert Jahren 

bewahrt.

Das Kolloquium gab den beteiligten For- 

schungsgruppen, Instituten und Einzelper- 

sonen Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen 

und ihre Sicht auf die Unternehmungen zu ver- 

mitteln. Den Anfang machte Prinz Bernhard 

von Baden, der im Namen der Eigentiimer- 

familie an die Verpflichtung des Gemein- 

wesens zum Erhalt wertvoller Kulturgiiter 

auch in Zeiten knapper Kassenlage erinnerte. 

Dieter Planck, der President des Landes- 

denkmalamtes, unterstrich die iiberregionale 

Bedeutung des Monumentes, gab einen ersten 

Uberblick fiber die geleisteten Arbeiten und 

prasentierte den Resultatband. Gunter Eck

stein vom Referat Photogrammetric des

Abb. i Salem, Munster, Ma^werkgiebel des 

Nordquerhauses. Zustand wdhrend einer Mor- 

telinjektion (Arbeitsheft 2002, S. 139)

Landesdenkmalamtes, der Organisator des 

Kolloquiums, stellte die von ihm selbst maB- 

geblich mitgestaltete neue Publikation im 

Detail vor. Volker Caesar, der wahrend der 

langjahrigen Restaurierungskampagne die 

Nachfolge Jurgen Michlers als zustandiger 

Konservator angetreten hatte, erlauterte den 

Verlauf der Arbeiten und das zugrunde- 

liegende denkmalpflegerische Konzept. Dabei 

stand, wie eingangs ausfiihrlich dargestellt 

wurde, im Vordergrund der Erhalt eines Maxi

mums an historischer Substanz, gepaart mit 

griindlicher Bauforschung und Dokumenta- 

tion. Die Friichte dieser muhevollen Arbeit 

vieler Beteiligter bringt das neue Arbeitsheft in 

Gestalt zahlreicher Plane, Bauaufnahmen und 

Diagramme zur Anschauung.

Gabriele Grassegger stellte die oben skiz- 

zierten Resultate des deutsch-franzdsischen 

Forschungsprojektes vor, und Otto Wolbert, 

Steinrestaurator am Landesdenkmalamt, be- 

richtete fiber die anhand dieser Erkenntnisse 

entwickelten Konservierungsmafinahmen fiir 

die Natursteinfassaden des Miinsters. Hier sei
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nochmals der groBe Aufwand hervorgehoben, 

welcher unternommen wurde, um das erhal- 

tene Steinmaterial moglichst weitgehend be- 

lassen zu konnen. So war es mit Hilfe mo- 

dernster Techniken wie groBflachigen Injek- 

tionen (Abb. i), Klebungen, Kittungen und 

Vernadelungen moglich, die Anzahl an Aus- 

wechslungen auf ein Minimum zu beschranken. 

Letztlich wurden beispielsweise am Ostchor 

lediglich zwei Teilstiicke der Giebelspitze aus- 

gewechselt, am Nordquerhaus eine einzige 

MaBwerkrippe.

Gerade die Salemer FenstermaBwerke sind es 

natiirlich, denen die Kunstgeschichte ein 

besonderes Interesse entgegenbringt. Sie neh- 

men im Siidwesten Deutschlands und weit 

dariiber hinaus eine Schliisselstellung ein in 

der Formengeschichte dieses Architekturmo- 

tivs (vgl. dazu demnachst die Monographic 

von Ulrich Knapp). Entsprechend ausfiihrlich 

ging Richard Strobel in seinem Beitrag auf die 

MaBwerkformen der gotischen Bauteile ein 

und zog wichtige SchluBfolgerungen aus den 

durch die Untersuchungen vor Ort gewon- 

nenen Einsichten zum Erhaltungsgrad und zur 

Originalitat der MaBwerke. So ist beispiels

weise fraglich, ob das beriihmte HarfenmaB- 

werk im Giebel uber der nordlichen Quer- 

hausfassade bereits im Mittelalter in ahnlicher 

Form bestanden hat. Nachweisen lassen sich - 

teils in Resten, teils auf alten, im Resultatband 

reproduzierten Abbildungen - lediglich die 

spitzbogigen, genasten Abschliisse der ge- 

staffelten Lanzetten (Abb. 2). Immerhin hat 

die Rekonstruktion der in Form von freiste- 

hendem Stabwerk ausgefiihrten Bahnenglie- 

derung angesichts der offensichtlichen Zwei- 

schaligkeit der Giebelwand und der wohl zu 

Recht immer wieder als Vorbild angefiihrten 

StraBburger Westfassade noch einiges an 

Wahrscheinlichkeit fur sich. Die bei der 

Wiederherstellung der Harfenbespannung im 

spaten 19. Jh. eingefiigten MaBwerkbriicken - 

ein zu der Entstehungszeit um 1300 selbst in 

England (erste Ansatze dazu bei Michael von 

Canterbury oder in Bristol, St. Augustin) noch

Abb. 2 Salem, Munster, Nordquerhaus, Auf- 

nahme vor Rekonstruktion der sog. Giebelharfe 

1885 (Arbeitsheft 2002, S. 147) 

kaum gebrauchliches Motiv - lassen sich aus 

dem vor diesem Eingriff Vorhandenen aber 

genauso wenig rekonstruieren wie aus den 

uberkommenen mittelalterlichen Relikten. 

Augenscheinlich hat sich der Restaurator hier 

von der tiber einhundert Jahre jiingeren West

fassade inspirieren lassen, bei der solche MaB- 

werkbriicken die nunmehr eingetieften Blend- 

lanzetten des Giebels schmiicken.

Ein weiteres wichtiges Resultat stellt in diesem 

Zusammenhang die genaue Dokumentation 

der am MaBwerk feststellbaren Profilierungen 

dar, die in sauber gezeichneten Planen mittels 

unterschiedlicher Farbgebung reprasentiert 

sind. Gerade die differenzierte Anwendung 

der eleganten Profilschnitte macht die ge-
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Abb. 3 Salem, Munster, Mafiwerkdetail am 

Nordfenster des Nordquerhauses (Arbeitsheft 

2002, S. 160)

stalterische Komplexitat des in drei Ebenen 

gestaffelten Formenrepertoires der Salemer 

Couronnements (Abb. 3) erst wahrnehmbar. 

Dieses subtile Wechselspiel, sonst nur bei 

eingehender Betrachtung am Bau selbst 

wahrnehmbar, erschliel?t sich nun auch in der 

graphischen Darstellung.

Harald Dros von der Forschungsstelle 

»Deutsche Inschriften« der Heidelberger 

Akademie der Wissenschaften referierte uber 

die Datierung und Interpretation der In- 

schriften auf sechs der mittelalterlichen Ziegel. 

Im Mittelpunkt stand die fast sensationelle 

Entdeckung, dal? einige der Ziegel anhand 

ihrer Inskriptionen in die Zeit kurz vor und 

nach izoo zu datieren sind und somit bereits 

vom Vorgangerbau stammen miissen (Abb. 4). 

Offensichtlich wurde die zu Beginn des 14. 

Jh.s vorgenommene Eindeckung der gotischen

Abb. 4 Ziegel Nr. 150 vom Hochchor des Salemer 

Munsters. Die Aufschrift lautet: Burchard(us) 

conversus s(an)c(t)e Marie in Salem me fecit 

anno postqua(m) obiit Henricus imp(er)ator. 

Heinrich VI. starb am 28.8.1197 (Arbeitsheft 

2002, S. 262)

Kirche von vornherein so konzipiert, dal? 

alteres Ziegelmaterial wiederverwendet wer- 

den konnte.

Wer sich hingegen von der Analyse des Ziegel- 

materials hinsichtlich seiner physikalisch- 

chemischen Beschaffenheit, dargelegt von 

Sabine Freyburg vom Institut fur Baustoff- 

kunde der Bauhaus-Universitat Weimar, Auf- 

schliisse hinsichtlich der Datierung und Zu- 

ordnung zu bestimmten Bauphasen erhoffte, 

sah sich bis auf wenige Ausnahmen (Ziegel der 

spaten Neuzeit und des 19./20. Jh.s) ent- 

tauscht. Weder eine Beurteilung der Ziegel 

nach Glasur- oder Brennfarbe, noch nach 

ihrem Gewicht erwies sich als zur Datierung 

hilfreich. Offensichtlich, so Freyburg, ver- 

fiigten die Klosterziegeleien uber eine wahrend 

langer Zeit ungebrochene Tradition des Wis- 

sens beziiglich der Materialgewinnung und 

der Herstellungstechniken. Somit bleiben die 

Formgebung der Ziegel, eventuelle Inschriften 

und die dendrochronologische Datierung des 

Dachwerks die wesentlichen fur die Datierung 

relevanten Faktoren.

Den reizvollen Abschlul? des Kolloquiums 

bildete das Referat Kurt Kramers von der 

Glockeninspektion des Erzbischoflichen Bau- 

amtes Freiburg. Das Kloster Salem verfiigte
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liber eines der schonsten barocken Gelaute 

Europas, das mit sechzehn Glocken wohl auch 

das grolste seiner Zeit war. Nur sechs davon 

sind, mit Reliefs von J. A. Feuchtmayer 

verziert, in Salem verblieben. Kramer gelang 

nicht nur das Wiederauffinden dreier bisher 

als verschollen geltender Glocken in den Tiir- 

men anderer Kirchen, sondern auch die vir

tuelie Rekonstruktion des gesamten Gelauts. 

Die der Publikation beigefiigte CD vermittelt 

diese barocke akustische Prachtentfaltung und 

rundet den naturgemaf? denkmalpflegerisch- 

dokumentarisch orientierten Band kiinst- 

lerisch ab.

Als beispielhaft hervorzuheben sind die Offen- 

heit und Ausfiihrlichkeit, mit der die Verant

wortlichen den Kolloquiumsteilnehmern Rede 

und Antwort gestanden haben, und die in 

ihrer Art Mafistabe setzende Publikation. Mit 

viel Liebe zum Detail und auch Mut zur Selbst- 

kritik macht sie dem Leser die vielen 

Schwierigkeiten, die oftmals neuartigen Ld- 

sungswege und nicht zuletzt die komplexen 

Ablaufe des gesamten Restaurierungsprozes- 

ses von der Schadens- und Befunddokumenta- 

tion bis hin zu den ErhaltungsmaKnahmen 

anschaulich und verstandlich. Den Beteiligten 

ist zum Resultat, aber auch zur wissen- 

schaftlichen Dokumentation zu gratulieren.

Marc Carel Schurr

Elisabeth Hassmann

Meister Michael. Baumeister der Herzoge von Osterreich

Wien/Kiiln/Weimar, Bohlau Verlag 2002. 568 S., 161 Schwarzwei//-Ahb. inkl. Plane

»Meister Michael von Wiener Neustadt« hat 

endlich eine Monographic erhalten (vier Kapi- 

tel, Anhang mit Quellen- und Literaturver- 

zeichnis, Register und Bildteil). Nur selten 

wird ein Thema mit solcher Prazision und hi- 

storischer Akribie bearbeitet. Die Publikation 

beleuchtet viele Gesichtspunkte zum Werk 

Michaels und bildet eine solide Basis fur die 

Architekturforschung um 1400. Gleichzeitig 

markiert sie eine Zasur in der kunst- 

historischen Forschung. Nahere Aufmerk- 

samkeit uber ihre Beobachtungen hinaus ver- 

dienten aber noch die kiinstlerischen Be- 

ziehungen Wien - Prag, worauf ich im folgen- 

den eingehen mochte.

Einfiihrend legt Elisabeth Hassmann in einem 

Forschungsiiberblick (S. 29-74) die Proble- 

matik offen, die sich aus der Beschaftigung mit 

dem CEuvre des Baumeisters ergibt. Michael, 

der um 1350 geboren wurde und wahrschein- 

lich im Jahre 1404 verstorben war (S. 83), ist 

eine »typische Kunstpersdnlichkeit«. Alle 

moglichen Bauten und Namen sind ihm mit 

der Zeit falschlich zugewiesen worden. Eine 

These von Franz Tschischka (1847), die 

Joseph Feil (1854) und Karl Weiss (1856) 

weitergesponnen haben, identifizierte ihn fast 

ein Jahrhundert lang mit Michael Weinwurm. 

Nach einer Hypothese von Franz Staub (1934) 

mufite er jedoch den Beinamen »Knab« tra- 

gen. Bruno Grimschitz (1936) bezeichnete ihn 

erstmals als herzoglichen Baumeister Michael. 

Einen Durchbruch in der Forschung bedeutete 

die Studie von Richard Perger (1970). Perger 

setzte sich kritisch mit den Quellen auseinan- 

der, schlug vor, Michael als »Meister Michel 

von Wiener Neustadt« zu bezeichnen, und 

zeigte, daf> erst Michaels Sohn den Namen 

,Knab’ trug, den er jedoch nicht von seinem 

Vater ubernommen hatte, sondern von der 

Mutter, der Tochter eines Hans Knab. In ihre 

Familie also hat Michael als Person ohne 

Zunamen eingeheiratet. Dies ruft weitere Fra- 

gen beziiglich seiner Herkunft wach: War er 

ein Einheimischer, oder stammt er z. B. aus der 

weitverzweigten Familie der Parler? Das 

zweite Kapitel (S. 75-113) sichtet kritisch die 

Schriftquellen, Wappen, Siegel und Bildnisse,
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