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Fur den 5. Deutschen Kunsthistorikertag in Hannover wird die Zeit vom 28. bis 

31. Juli 1954 in Aussicht genommen. Vorgesehen sind Referate, ein Abendvortrag 

und Exkursionen. Auch wird die Mitgliederversammlung des Verbandes abgehalten 

werden.

Die ortliche Leitung hat Professor Dr. Hermann Deckert, Technische Hochschule 

Hannover.

Themen fur Referate und Vorschlage fur die Tagesordnung der Mitgliederversamm

lung werden erbeten an: Professor Dr. Hans Kauffmann, Kbln-Lindenthal, Kunst- 

historisches Seminar der Universitat.

Das Programm wird spater bekannt gegeben und ein Anmeldeformular versandt.

DIE RESTAURIERUNG DES BRAUNSCHWEIGER LOWEN 

IM JAHRE 1946

(Mit 2 Abbildungen)

Der Braunschweiger Lowe war wahrend der letzten Kriegsjahre aus Braunschweig 

ausgelagert und unter Tage im Bleibergwerk Rammelsberg bei Goslar gesichert. Dort 

wurde er in den letzten Kriegstagen beschadigt.

Im Auftrage des ortlichen britischen Sachverstandigen fur Monuments and Fine Arts 

und des Landeskonservators von Braunschweig war ich am 22. 8. 1945 zur Begut- 

achtung des Schadens in Goslar.

Auf der linken Hinterhand des Lowen stellte ich ein offensichtlich mit MerBel und 

Hammer eingeschlagenes, amorphes Loch von ca. 45X52 mm Grbfie fest. Das Loch 

befand sich genau in der Mitte eines ca. 85X100 mm grofien, etwas verschobenen 

Rechteckes, welches sich durch eine minimal glattere Oberflache und eine ein wenig 

hellere Patina-Nuance von der allgemeinen tiefgriinen Patina der Umgebung abhob. 

Die Untersuchung der Schadenstelle ergab, daft das Wandungsmaterial des Lowen 

beim gewaltsamen Durchschlagen des Loches ringsum ca. 15 mm nach innen nachge-
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geben hatte, dann abgerissen und in einzelnen Stiicken abgesprengt war. Vier von 

diesen Materialstiickchen warden sparer im Rumpf des Lowen gefunden. Anscheinend 

als Folge der starken Schlagerschiitterungen zeichnete sich die linke Langsseite des er- 

wahnten Rechteckes stellenweise als feine Riblinie ab. Die drei anderen Seiten waren 

intakt geblieben. Die weitere Untersuchung des Lochrandes ergab beim Abtasten 

ringsum eine Materialdicke von nur 6 mm als Wandstarke. In einigem Abstande vom 

Lochrande liefi sich im Rumpf eine Starke Verdickung der Wandung, anscheinend in 

rechteckigem Umrill, erfiihlen. Dieser Befund berechtigte zu der Annahme, dafi das 

auherlich erkennbare verschobene Rechteck mdglicherweise einen diinnwandigen, sparer 

eingesetzten Flicken in einer durchgangig dickeren Wandung markieren kbnne. Er be

rechtigte auch zu dem erfreulichen Schlufi, dafi durch Zufallsgliick die Beschadigung 

nicht in der konrinuierlichen dicken Wandung, sondern sauberlich in der Mitre eines 

diinnwandigen Flickens erfolgte.

Das Offnen und Lbsen dieses Flickens erfolgte durch strahlenfbrmig vom Lochrande 

zur linken Rifilinie durchgefiihrte Sageschnitte. Die ca. 3 mm breiten Einzelstreifen 

lockerten sich leichter, nachdem erst einige von ihnen herausgenommen waren und sich 

dadurch die Materialspannungen des durch das gewaltsame Eintreiben des Loches defor- 

mierten Flickens Ibsen konnten. Die rechte Seite des Flickens Ibste sich zuletzt verhalt- 

nismafiig leid.it in zwei grbfieren Stiicken. In fiinf Stunden lag eine — bis auf eine 

bei der ersten Untersuchung angesagte Stelle des Falzrandes — unversehrte, ungefahr 

85X100 mm grofie Offnung frei. Deren Rander waren schwalbenschwanzfbrmig ca. 

2 mm unterschnitten, in 10 mm Tiefe lag ein ca. 10 mm breiter Auflagerand, der 

seinerseits ca. 12 mm dick war und im Rumpfinnern als erhabener, wallfbrmiger Wulst 

die rechteckige Offnung umrahmte. Der Auflagerand hatte sieben, unsymmetrisch ver- 

teilte, unregelmafiige Locher von je ca. 9 mm Durchmesser, die sich nach innen stark er- 

weiterten, sogenannte Zapfenlbcher, wie man sie in der Giehtechnik als einfachste und 

zuverlassigste Verbindung eines Nachgusses mit dem AltguB kennt. Das fliissige Ma

terial lauft mit in die konisdi unterschnittenen Locher und zieht nach dem Erkalten 

durch den eigenen Schwund die beiden GuBstiicke fest zusammen. Alle Aufien- und 

Innenrander der Offnung sind unregelmafiig, der Auflagerand ist stark uneben in der 

Flache, unregelmafiig in der Auflagebreite. Alle Flachen sind unbearbeitet und weisen 

eine originale, kbrnige Gufihaut auf. Die gefundene Offnung ist ohne Zweifel beim 

Guh des Lowen als Kernluftloch vorgesehen gewesen und naditraglich zugegossen 

worden. (Abb. 1)

Fur das Verschliefien wurde die Bedingung gestellt, die Kernluftbffnung im origi- 

nalen Zustande mit jeder originalen Unregelmafiigkeit und Unebenheit unbedingt zu 

erhalten. AuBerdem sollte die originale Patina bis zum Rande des Kernluftloches unbe- 

schadigt erhalten bleiben. Meine Arbeitsiiberlegungen gingen streng von den gestell- 

ten Restaurierungsbedingungen aus, die m. E. jede brtliche Erwarmung — EingieBen 

oder EinschweiBen — ausschlossen. Es war aber nicht nur die Restaurierungsbedingung, 

welche eine mit starker brtlicher Erwarmung verbundene Arbeitsweise verbot. Die 

originale Oberflache des Lowen weist viele klar erkennbare — aber ungeklarte —
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Linien auf, die meist viereckige, geometrische Flachen abgrenzen und die vermuten 

lassen konnten, dal? in vergangenen Zeiten vielleicht Ausbesserungen durch NachgieEen 

von Flicken vorgenommen wurden. Die Untersuchung der Innenwandung ergab keine 

weiteren Anhaltspunkte, sicher ist aber, daE auf der AuEenwandung mit bloEem 

Auge eine groEe Anzahl unregelmaEiger RiElinien erkennbar sind, die alle von den 

Randern der durch Linien abgezeichneten Vierecke ausgehen und in weiterer Ent- 

fernung von diesen Vierecken unsichtbar werden. Materialrisse dieser Art konnen ent- 

stehen als Folge von Dehnungskraften, wie sie bei starker brtlicher Erwarmung einer 

kleinen Einzelstelle innerhalb eines groEen, dickwandigen Materials in der naheren 

Umgebung der erwarmten Stelle auftreten miissen. Der Wunsch, der Vielzahl der 

vorhandenen feinen Materialrisse keine neuen hinzuzufiigen, war die Hauptursache, 

die mich veranlaEte, das Risiko einer ortlichen Erwarmung abzulehnen. Mein Vor- 

schlag ging dahin, einen gemaE der Materialanalyse des Originals gegossenen und 

handarbeitlich peinlichst genau gepaEten Flicken kalt einzusetzen.

Der EinpaEvorgang war folgender:

1. Abnehmen eines Gipsabdruckes der Offnung,

2. Anfertigen eines Gipsmodells des Einsatzstiickes,

3. GuE eines Probe-Einsatzstiickes in Blei und genaues Vorpassen,

4. AbguE des Bleimodells in RotguE,

5. Bearbeiten und Passen des GuEstiickes in alle gegebenen Unregelmafiigkeiten und 

Unebenheiten der Offnung.

Der eigentliche VerschluE erfolgte nach der volkstiimlich bekannten Flickmethode, 

wenn der Topf ein Loch hat: Flicken auEen, Gegenflicken innen und ein Nietstift 

durch, der beide Flicken zusammenzieht. In diesem Faile fertigte ich eine schmale 

RotguEbriicke, die im Innern des Rumpfes quer iiber den Verdickungswulst des Auf- 

lagerandes hinausgreift und deren Aufsatzflachen der inneren Wandungsplastik (hin- 

ter dem Wulst) angepaEt sind. In der Mitte dieser Briicke ist ein durchgehendes Loch 

mit grobem Gewinde. Das auEere VerschluEstiick ist zur Versteifung auf der Innen- 

seite in der Mitte verdickt und hat ein ebenfalls durchgehendes, aber abgesetztes 

Kreisloch. Beide Stiicke werden durch eine einzige Schraube von ca. 25 mm Kopf- 

durchmesser verschraubt und zusammengezogen. Briicke, VerschluEstiick und Schraube 

wurden in einer dem Originalmaterial entsprechenden Legierung gegossen. Die Arbeits- 

methode erlaubte es, jedes Arbeitsstiick bereits vor dem Einsetzen zu bearbeiten und 

zu passen. Die Oberflache des VerschluEstiickes wurde ebenfalls vorher plastisch der 

Rumpfform und der Oberflachenstruktur der Umgebung angepaEt. Vor dem endgiilti- 

gen VerschlieEen wurden die UnregelmaEigkeiten des RohguE-Auflagerandes mit 

einer 2 mm starken Weichblei-Zwischenlage ausgeglichen, der unterschnittene Rand 

ebenfalls mit Weichblei ausgefiittert. Nach dem Einsetzen wurden Briicke und Ver

schluEstiick durch die durchgehende Schraube fest zusammengezogen, der iiberstehende 

Schraubenhals entfernt und die Verschraubung zur Sicherung gegen selbstandiges 

Losen verkeilt. Die einzigen am Lowen selbst auszufiihrenden mechanischen Arbeiten
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waren das Nacharbeiten der runden Schraubkopfstelle und ein leichtes Nachschlagen 

entlang dem Rande des Einsatzstiickes. Der auberste Rand des Einsatzstuck.es war 

ringsum ca. 1 mm plastisch hbher gehalten als die iibrige Oberflache, und dieser 

Millimeter mehr an Material geniigte zum dichten Zuhammern der Nahtlinie. (Abb. 1)

Es folgte dann noch der Versuch, auf chemischem Wege eine baldige natiirliche 

Angleichung der Patina des Einsatzstiickes an die Originalpatina der Umgebung ein- 

zuleiten. Verwendet wurden die bekannten Chemikalien fiir Griin- resp. Blaugriin- 

Farbung einer Kupfer-Zinn-Zink-Legierung. Der Erfolg war infolge der fiir eine 

Patinierung ungiinstigen kalten Witterung, trotzdem die zu behandelnde Stelle Tag 

und Nacht alle zwei Stunden betupft und standig beheizt wurde, nicht zufrieden- 

stellend. Da die Zeit knapp wurde, machte ich empirisch den Versuch, an unsicht- 

barer Stelle (unter den Pranken) gewonnene Originalpatina zu losen und damit die 

Oxydation zu fbrdern. Die erzielte Oxydschicht haftete besser und das Farbergebnis 

war zufriedenstellender. Das Einsatzstiick hat heute bei trockenem, warmem Wetter 

die gleiche Farbe wie die Umgebung, bei kiihlem Wetter und grbfierer Luftfeuchtig- 

keit hebt es sich durch dunklere Farbung noch deutlich von der Umgebung ab.

Der Braunsdhweiger Lowe wurde am 29. 3. 1946 auf seinem alten Unterbau auf 

dem Burgplatz zu Braunschweig wieder aufgestellt. Der ausgelbste Originalflicken 

wurde zusammengesetzt und befindet sich im Stadtischen Museum zu Braunschweig.

Bei der Bearbeitung ergaben sich folgen de allgemeine Beobach tungen:

Das Gesamtgewicht des Braunschweiger Lowen betragt rund 16 Zentner. Die durch- 

schnittliche Wandstarke ist 20—23 mm.

Der Modellierung der Auftenform entspricht exakt die Kernform. Zum Beispiel 

sind die auEen scharf modellierten Tiefen der Haarbiischel im Kern ohne jede Ver- 

schiebung ebenso scharf ausgebildet. Unsichere Former hatten das Risiko einer immer- 

hin mbglichen geringfiigigen Verschiebung von Form und Kern, also die Gefahr einer 

brtlich entstehenden krassen Diinnwandigkeit, leidht durch einen glatten Kern (ohne 

Modellierung) vermeiden kbnnen.

Das neu entdeckte Kernluftloch liegt in einer Geraden genau gegeniiber dem Maul

loch. Eine gerade Stange kann bequem durchgefiihrt werden. Damit ist die Mbglich- 

keit des Zerstoftens und des Ausschwammens des Kernmaterials gegeben.

Die Beine sind voll gegossen. Die beiden hinteren Oberschenkel sind hohl gegossen 

und waren bis fast in der Hbhe des Kernluftloches noth mit festgestampftem Form

sand gefiillt. In diesen originalen Formsand eingestampft wurden Rogensteine ge- 

funden, eine Gesteinsart, die im Vorlande des Harzes gefunden wird und bei alten 

Braunschweiger Bauten (z. B. dem Altmarkt-Rathaus) als Steinmaterial verwendet 

wurde. Der bis dato unbekannte Giefiort des Lowen diirfte also mit Wahrscheinlich- 

keit Braunschweig oder die nahere Umgebung Braunschweigs gewesen sein.

Im Innern des Lowen sind mehrere stark konische, dornartige, zackige Spitzen er- 

kennbar, die als Kernstiitzen Bedeutung gehabt haben kbnnen. Im Innern, direkt 

gegeniiber der Maulbffnung an der Innenwand der Nackenmahne, ist ein stark nach

60

Einsatzstuck.es


oben gekropfter Haken eingeschmolzen. Vermutlich hatte auch dieser eine handwerk- 

liche Aufgabe beim Form- oder GieEvorgang.

Im hinteren Hohlraum des Rumpfes, direkt an der Schadenstelle, wurde eine weiE- 

liche, gipsahnliche, harte Masse in ziemlicher Menge und UnregelmaEigkeit festge- 

stellt, welche in faustgroEen Batzen aufgeklatscht war. Es ware moglich, daE diese 

Masse beim nachtraglichen ZugieEen des Kernluftloches als innere Abstiitzung der 

Flickenform gedient hat.

Das handwerklich-kiinstlerische Durcharbeiten des Lowen geht getreulich soweit, 

daE eine kleine, von Haarlocken freie, fast unsichtbare glatte Oberflachenstelle zwi- 

schen den beiden Vorderbeinen exakt mit parallel eingeschroteten Linien verziert ist. 

Materialanalysen des Originalmetalls des Braunsdiweiger Lowen (entnommen aus: „Chemische und 

metallographische Untersuchung des Braunsdiweiger Lowen, gegossen im Jahre 1166“, in: „Abhand- 

lungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellsdiaft“ Braunschweig, Band III/1951. Von 

W. Hofmann, O. Schmitz, K. Seeleke)

1924 / Ledebur — Bauer, Die Legierungen in ihrer Anwendung fur gewerbliche Zwecke. Berlin 1924.

Cu = 81,0, Sn = 6,5, Zn = 10,0, Pb = 2,5 °/o

1945 / Prof. Wilhelm Hofmann, Techn. Hochschule Braunsdiweig

Probe A — Originalgufi in der Niihe der Flickstelle

Probe B = Probe aus dem beschadigten Flicken

Probe C = Loses Stuck, das man aus dem Innern der Statue herausholte.

(Es ist dem Verfasser nicht bekannt, ob es sich um eines der beim gewaltsamen 

Durchschlagen abgesprengten Stiicke handelt. Die beiden Analysen B und C 

geben ein bemerkenswert verwandtes Bild.)

** einschlielllidi eines kleinen Gehaltes an einem anderen Metall.

,,Samtliche Legierungen sind nach dem heutigen Sprachgebrauch als Rotgufi zu benennen."

Cu Sn* Pb Zn»* Fe Summe

•/« °/o »/o •/. »/o «/o

A 76.0 10.3 3.7 8.9 0.2 99.1

B 80.9 6.8 2.6 8.6 0.3 99.2

C 80.6 6.6 2.6 8.7 0.5 99.0

* einschlieElich Sb und kleiner Beimengungen anderer Metalle,

Werner Kump

DIE GERICAULT-AUSSTELLUNG IN WINTERTHUR

vom 30. August bis 8. November 1953

(Mit einer Abbildung)

In den letzten Monaten des vergangenen Jahres konnte Winterthur durch eine be- 

sondere Ausstellung die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Das Kunstmuseum zeigte 

eine Ausstellung der Werke Jean-Louis-Andre-Theodore Gericaults, die die Erwar- 

tungen, mit denen man nach dem durch seine Sammlungen und Sammler beriihmten 

Winterthur kam, noch iibertraf. Den Grundstock bildete die Sammlung von Hans 

Eduard Buhler aus Berg am Irchel (Schweiz), der auch im Organisations-Komitee 

vertreten war und ohne dessen Anregung die Ausstellung kaum zustande gekommen 

ware. Dazu kamen, mit besonderer Strenge und nach einem fest gefaEten Plan aus- 

gewahlt, Leihgaben aus beinahe ganz Westeuropa, u. a. Paris, Besangon, Beziers, Brus

sel, Genf, Gent, Glasgow, Lyon, Miinchen, Orleans, Rotterdam, Rouen, Wien.

Ausstellungstechnisch war die Schau ausgezeichnet geldst. Die Bilder wirkten auf 

den mattgrauen Bespannungen, unter denen sich eine halbhohe Holzverkleidung hin-
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