
in kunstvoll gestalteten barocken Raumtiefen auf der Bildflache geordnet, aber bei 

aller Drastik und Lebendigkeit der Erzahlung mangelt meist Einheit und flieften- 

der Zusammenschluft des Gefiiges, und es bleibt bei einem Nebeneinander der Einzel- 

teile. In durchgehendem Bewegungszug verlauft nur die Szene Kat. Nr. 20, und auch 

Nr. 21 besitzt grofiere Geschlossenheit. Als Nachtstiicke sind Kat. Nr. 23 und 28 be- 

merkenswert. Aus der Reihe der vielen farbig reizvollen Einzelpartien des Zyklus sei 

hervorgehoben die breit pastes gemalte Frauengruppe in Kat. Nr. 14 (Abb. 1), wo in 

der zierlich gedrehten Madchenriickenfigur etwas von manieristischer Formspreizung 

nachklingt.

Aus einem fiir dasselbe Kloster und zur gleichen Zeit gemalten Kreuzweg wurden 

einige Teile zusammen mit einer Pieta ausgestellt (Kat. Nr. 35—39).

Von der gliicklichsten Seite zeigt sich in der Ausstellung der Kiinstler in Klein- 

formaten und Einzelfiguren, wie auf der bozzettohaften kleinen Tafel (Kat. Nr. 42) 

mit dem Drachenkampf des hl. Georg, wo die Komposition in steiler Spirale mit einem 

schbnen Farbenklang von Karmin, Lichtblau und Blaubraun ansteigt. Eine andere 

Fassung gleichen Themas mit noch grdEerer Dramatik in dem schrag herabstiirzenden 

Bewegungszug zeigt die Skizze im Museum von Cavalese, die Rasmo in „Athesia 

Augusta" 1940, S. 4, abbildet. Er halt beide fiir Entwiirfe zu einem Altarbild in der 

Kirche von Afers (Eora).

In harmonischer Einheit stehen Gestalt und architektonischer Hintergrund auf dem 

Bild des hl. Kassian im Bischofsornat (Kat. Nr. 47), wo die Wiedergabe des Pluviale 

aus gelbem Damast mit einem Streublumenmuster in der Pinselfiihrung hochste kolo- 

ristische Feinheit besitzt. Die Bildnismalerei des Meisters war vertreten mit dem Por

trat des Pralaten Steigenberger von Neustift (Kat. Nr. 43) und dem lebensvollen 

Selbstbildnis in Vorderansicht (Kat. Nr. 50), das 1938 vom Innsbrucker Ferdinandeum 

als „Christof Unterberger" angekauft wurde. Es zeigt den Maier in alteren Jahren 

als ein anderes signiertes, gleichfalls im Ferdinandeum (Innsbrucker Kat. 1928 Nr. 248) 

befindliches Bildnis.

Die Brixener Ausstellung hat das Verdienst, in kleinem Ausschnitt aus einem weit 

verstreuten Werk mit einem Maier des 18. Jahrhunderts bekanntgemacht zu haben, 

der zwar im Range den osterreichischen Groftmeistern dieser Zeit nachsteht, aber fiir 

die lokale Kunstgeschichte Siidtirols doch eine sehr beachtenswerte Stellung besitzt.

Thomas Muchall-Viebrook

REZENSIONEN

NACHTRAG ZUM BALTHASAR NEUMANN-JUBILAUMSJAHR 1953

Bereits im Heft 8 des 6. Jahrganges (1953) dieser Zeitschrift gab der Verfasser einen 

Uberblick liber das neuere sowie neueste Schrifttum zu Balthasar Neumanns Leben 

und Werk. Hier sollen noch die im Laufe des letzten Jahres nachtraglich erschienenen 

und die erst jetzt dem Verfasser bekanntgewordenen friiheren Verbffentlichungen 

nachgetragen werden.
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E. Bachmann gelingt es in seinem Beitrag „Balthasar Neumann und das Mittel- 

alter“ (Stifter-Jahrbuch, III. Bd., Lochham b. Miinchen 1953, S. 134—149), iiberzeu- 

gend die Wesensverwandtschaft von B. Neumanns Bauvorstellungen zur mittelalter- 

lichen Architektur aufzuzeigen. Ausgehend von den Leistungen des Meisters als Denk- 

malpfleger behandelt der Verf. das Einturmmotiv im Sakral- und Profanbau sowie 

Neumanns Raumbildung, bei der natiirlich den Gewdlben eine besondere Bedeutung 

zukommt. Bei der Heiligkreuzkirche zu Kitzingen-Etwashausen iiberschatzt der Verf. 

etwas die Beziehungen B. Neumanns zum Mittelalter, denn die ausgefiihrten Gewblbe 

sind nicht nur aus stilistischen Reminiszenzen abwegig von der iiblichen „klassischen" 

Lbsung gestaltet, sondern vor allem aus statisch-konstruktiven Griinden. B. Neumann 

war ja der grofie, technisch hervorragend ausgebildete Konstrukteur, dem es stets 

gelang, die statisch und wirtschaftlich zweckmafiigste Lbsung fur jede seiner Bauauf- 

gaben zu linden.

R. Teufel, der durch seine grundlegende Arbeit tiber die Wallfahrtskirche Vierzehn- 

heiligen (Berlin o. J. 1936) bekannt wurde, legt unter dem Titel „Balthasar Neu

mann, sein Werk in Oberfranken" (Lichtenfels 1953) einen sorgfaltig bearbeiteten 

und bebilderten Band vor, in dem er das Schaffen des Meisters im Bereich des ehem. 

Hochstifts Bamberg wiirdigt. Aufter B. Neumanns weltbekannten Wallfahrtskirchen 

zu Vierzehnheiligen und Goftweinstein kommen hier erstmals auch zwei kleine Arbei- 

ten des Meisters ans Tageslicht (Mitwirkung beim Kirchenbau zu Arnstein und Glos- 

berg), ferner erhalt man Einblick in seine Tatigkeit als Festungsbaumeister zu 

Kronach und erfahrt etwas von B. Neumanns stadtebaulich wichtigen Aufgaben in 

der Bischofsstadt Bamberg (u. a. Fertigstellung der Abteigebaude auf dem Michels- 

berg ab 1742). Leider ubergeht aber R. Teufel B. Neumanns unausgefiihrte Planung 

zur Hospitalkirche in der bambergischen Festung Forchheim von 1748 und seine Risse 

fur die Seesbrucke zu Bamberg aus dem Jahre 1751.

E. Lang schliefit in seinem Aufsatz: „Zu Balthasar Neumanns rheinischen Bauten“ 

(in: „Jahrbuch der rhein.-westf. Technischen Hochschule Aachen“, 3. Jahrgang, 1950, 

S. 42 ff.) die Werke des Meisters am Oberrhein aus. Da die einschlagige neuere Litera- 

tur nur teilweise herangezogen wurde, bringt diese Arbeit bis auf vorbildliche Bau- 

analysen keinen Beitrag zur Forschung.

Uber die Kirchenmodelle des Meisters und ihre Einordnung in den erhaltenen Plan- 

bestand berichtet H. Reuther in: „Heiliges Franken" (Beilage zum Wiirzburger kath. 

Sonntagsblatt, 1. Jahrg. 1953, Nr. 8). Auf Grund archivalischer Vorarbeiten von F. J. 

Bendel („Beitrage z. kirchl. Bautatigkeit B. Neumanns i. d. Jahren 1730—1745“, in: 

„Archiv d. hist. Ver. f. Mainfranken" 71. Bd., 1937, S. 19—71) konnte H. Reuther 

unter Benutzung des erhaltenen bzw. iiberlieferten Planbestandes den zusammenfas- 

senden Beitrag „Die Landkirchen Balthasar Neumanns" (in: „Zeitschr. f. Kunst- 

geschichte", 16. Bd. 1953, S. 154—170) liefern.

C. H. Pfitzner behandelt „Die Kirche auf dem Kreuzberge bei Bonn" (Reihe: 

„Rhein. Kunststatten, Nr. V, 22, Dusseldorf 1940) und wiirdigt dabei die 1746—1751 

nach B. Neumanns Planen errichtete Heilige Stiege. In diesen Fiihrer wurde der
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GrundriE aus dem Inventarwerk libernommen, der keine redite Vorstellung von der 

Gewdlbebildung liber den Treppenlaufen der Heiligen Stiege (ansteigende korbbogige 

Stichkappentonne) vermittelt.

Etliche Fiihrer zu Neumannschen Bauten erschienen erstmals zum Jubilaumsjahr oder 

wurden aus diesem AnlaE neu aufgelegt. M. H. v. Freeden erwahnt in seinem Fiihrer 

„Wiirzburg, Festung Marienberg" (Reihe: „GroEe Baudenkmaler", Heft 2, 2. Aufl., 

Miinchen-Berlin 1952) auch B. Neumanns Tatigkeit. Genauere Angaben liber die 

Fortifikationsarbeiten des Meisters beim Marienberg wird man aus dem ebenfalls von 

M. H. v. Freeden verfaEten Band liber die Festung Marienberg zu Wiirzburg (Reihe: 

„Mainfrankische Heimatkunde" Nr. 5, Wiirzburg 1952, S. 204 ft.) entnehmen kbnnen. 

W. Bornheim gen. Schilling behandelt die kurtrierische Landesfestung Ehrenbreit- 

stein (Reihe: „Grofie Baudenkmaler", Heft 136, Miinchen-Berlin 1953) und wlirdigt 

auch den Anted B. Neumanns, vor allem beim 1739—1748 errichteten Dikasterial- 

gebaude, von dem eine Abbildung beigegeben ist. Zu bemerken ist schlieElich, daft 

H. Kreisel die 4. Auflage von „Banz und Vierzehnheiligen" (Reihe: „GroEe Bau

denkmaler", Heft 36, Miinchen-Berlin 1953) verfaEte; zuvor hatte R. Teufel den 

Text geschrieben.

Ferner sei noch auf den iiberschlagigen Beitrag von H. Reuther „Vor 200 Jahren 

starb Balthasar Neumann" (in: „Baumeister“, 50. Jahrg., Miinchen 1953, Heft 12) 

hingewiesen. Dieser Aufsatz wurde in erster Linie fiir den heutigen Architekten ge

schrieben und beriicksichtigt daher vor allem in Text und Abbildungen die Arbeits- 

weise des Meisters.

Fiir das Jahr 1954 ist eine veranderte und stellenweise gekiirzte Neuauflage von 

R. Teufels Buch „Vierzehnheiligen" bei H. O. Schulze in Lichtenfels/Oberfr. zu er- 

warten. Eine Neubearbeitung des kleinen Kirchenfiihrers (Nr. 79) von GbEwein- 

stein durch H. Schnell wird u. a. gegeniiber der ersten Auflage auch eine klare 

Raumanalyse dieser Wallfahrtskirche bringen. Hans Reuther

RUDIGER KLESSMANN, Die Baugeschichte der Stiflskirche zu Mollenbeck an der 

Weser. (Gottinger Studien zur Kunstgeschichte, I) Gottingen 1952.

Die wenig bekannte Kirche von Mollenbeck an der Weser ist eine spatgotische 

Halle mit einschiffigem Langchor und Krypta sowie groEem Klostergebaude, als vier- 

ter faEbarer Bau an dieser Stelle von 1479 bis 1505 errichtet. Dieser Baukomplex 

bildet den Ausgangspunkt der Untersuchung, die jedoch den Hauptnachdruck auf 

die Rekonstruktion der Vorgangerbauten legt. (Trotzdem vermiEt man eine kunst- 

geschichtliche Wiirdigung der spatgotischen Bauten, die gerade hier, an der auEer- 

sten Ostgrenze Westfalens, ein erhebliches Interesse beanspruchen kdnnte.) — Der 

dritte Bau, nach 1248 errichtet, bleibt schattenhaft, den eigentlichen Gegenstand der 

Untersuchung bildet der zweite, dessen Reste das Handbuch der Deutschen Kunst- 

denkmaler als „von sehr altertiimlicher Erscheinung" kennzeichnet. Sichtbar erhalten 

sind von ihm nur zwei westliche Rundtiirme mit Blendbogengliederung am Erd- 

geschoE.
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