
fiihrer notwendig gewesen, zumal die Anordnung der Gemalde, jedenfalls 

in Frankfurt, fur den Kunsthistoriker nur schwer nachzuvollziehen, fur den 

Nichtkunsthistoriker, und das sind die Mehrzahl der Ausstellungsbesucher, 

unubersichtlich war.

Gudrun Calov

REZENSIONEN

Stadtkernatlas Schleswig-Holstein, herausgegeben im Auftrag des Kultus- 

ministeriums von HARTWIG BESELER, bearbeitet von JOHANNES 

HABICH. Karl Wachholtz Verlag, Neumunster 1976, DM 59,—.

Seitdem die Erhaltung von Bautengruppen, Strafienzeilen, Platzraumen, 

Stadtteilen und Stadtkemen standig haufiger gefordert wird, hat sich eine 

Flut von Argumenten fur die Bewahrung solcher „Ensembles“ erhoben. Die 

Pladoyers reichen dabei weit uber das Feld der Wissenschaften hinaus, die 

bisher die Denkmalpflege als ihre Anwenderin speisten. In Formulierungen 

wie .Denkmalpflege als Umweltschutz", .Erhaltung der Stadtdkologie“, 

.Schonung des Sozialgefuges", „Urbanitat“, „Identitat“ und „Milieuschutz“ 

schwingt vieles mit, was Denkmalpflege bisher und wohl auch in Zukunft 

nicht methodisch zu bewaltigen hatte und hat — viel Ungeklartes uberhaupt. 

Den vielfaltigen Engagements der letzten Jahre soli nichts von ihrer Be- 

rechtigung abgesprochen werden, wenn aus der Erfahrung der Praxis der 

Denkmalpflege manches von dieser Flut sich als Schaum darstellt. In dieser 

Situation ist ein methodisches Defizit in Bezug auf die prazise Formulie- 

rung der neudimensionierten Aufgabe der Denkmalpflege unverkennbar, 

und genau hier liegt die Bedeutung des soeben von Hartwig Beseler, dem 

Landeskonservator von Schleswig-Holstein, vorgelegten Stadtkernatlas.

Schon seit einiger Zeit wiederholte Beseler die Befurchtung, ein Ausufern 

des Denkmalschutzes konne lebensbedrohend, zukunftsfeindlich und damit 

kontinuitatshemmend wirken. Mit dem Blick auf die heutige Erhaltungs- 

und Zerstorungswirklichkeit war solche Sorge nicht recht verstandlich: 

AIlzu ungleichgewichtig sind immer noch die Chancen wertvollster alter 

Substanz; nicht das Gesetz der Musealitat droht, sondem das Recht des 

Urwaldes herrscht: Das Jungere, Starkere siegt. Auf dem Hintergrund des 

oben angedeuteten Defizits an methodischer Klarung der gewachsenen Auf

gabe jedoch wird Beselers Sorge verstandlich. Mit dem Anwachsen von Zahl 

und GroCe der Schutzobjekte und -bereiche sind die Konturen der denkmal- 

pflegerischen Aufgabe unscharf geworden, fur manchen gar zerflossen. In 

dieser Lage stellt Beselers Atlas seit Jahren den wichtigsten und erfreulich- 

sten Beitrag zu Methodik und Praxis der Erhaltung alter Stadte dar, soweit 

Denkmalpfleger daran uberhaupt beteiligt sind.
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Das vorgelegte Werk ist in zwei Jahren entstanden. Ebenso wie diese 

Tatsache fasziniert jedoch die Beharrlichkeit in der Problemerarbeitung 

wahrend eines mehrfach so langen Zeitraums im Kieler Denkmalamt. Der 

Stadtkernatlas schliefit namlich dort an, wo 1969 die beriihmt gewordene 

Kunst-Topographie Schleswig-Holstein (1974 im 17.—22. Tausend neu aufge- 

legt) des gleichen Herausgebers einen vorlaufigen Abschlufi hot. Audi die 

damalige Kunst-Topographie erschien als schnelle Reaktion auf eine metho- 

disch-praktische Notwendigkeit, der umfassenden Nennung der Schutz- 

objekte und ihrer zwar kurzen, aber dennoch wissenschaftlich tragfahigen 

Beschreibung. Obwohl damals von Ensembles noch nicht die Rede war, 

wurde der gefahrlichen Vereinsamung des Einzeldenkmals im Siedlungs- 

organismus dadurch gesteuert, dafi, erstmals in einem deutschen Inventar- 

werk in soldier Form und Vollstandigkeit, die Denkmaler in Stadtkern- 

karten eingetragen wurden. Bis auf geringe Verschiebungen sind es die 

gleichen Stadtkerne, die damals wie heute behandelt werden, doch mit 

welcher Fulle von zusatzlicher Information heute! Die gewachsene Quantitat 

des hier Gebotenen schlagt um in eine ganz neue Qualitat der wissenschaft- 

lichen Argumentation fur die Erhaltung einer Denkmalergattung, die in 

dieser Klarheit bisher noch nicht dargestellt worden ist.

Angesichts der fur alle Denkmalpflege giiltigen Erkenntnis, dafi nur er- 

halten werden kann, was vorher bekannt ist (was der logisdien Prioritat 

der wissenschaftlichen Inventarisation vor der denkmalpflegerischen Hand- 

habung der Objekte gleichkommt) und weiter angesichts der Tatsache, dafi 

alle verstehen miissen, worum es geht, wenn die Erhaltung ganzer Stadt

kerne nicht von einigen wenigen, sondern von alien abhangt, konzentriert 

sich der Stadtkernatlas auf die katalogartige Presentation von vierzig 

schleswig-holsteinischen Stadtkernen einschliefilich Liibecks mit Informa- 

tionen, die schlechthin jeden Benutzer des Buches, sei er Fachmann oder 

nicht, erreichen. Mehr noch: Angesichts des in Wort und Bild Dargelegten 

wird aus dem Leser ein Betroffener.

Ausdrucklich wollte Beseler dieses Ziel nicht mit verbalen Beschworungen 

oder optischen Keulenschlagen erreichen, sondern „ohne emotionale Neben- 

tbne“ mit sachlicher Information vor allem uber das, was Problem und Auf- 

gabe erst anschaulich macht: die Gestalt der Stadt. Die Form, in der solche 

Information angeboten wird, ist ebenso klar und iiberzeugend wie nahe- 

liegend, ja befreiend einfach: Fur jeden Stadtkem stehen ca. 4—5 grofifor- 

matige Buchseiten zur Verfugung, um nicht weniger als „ausgehend von 

der landschaftlichen Situation, das derzeitige Erscheinungsbild der Stadt 

und vorziiglich des Stadtkerns in der gebotenen Kiirze prazise zu beschrei- 

ben, dann durch Darstellung des stadtbaugeschichtlichen Ablaufs die heu- 

tige Gestalt in ihrer Individualitat verstandlich zu machen, um schliefilich 

anzudeuten, welche planerischen Schlusse zu ziehen sind, soli die Stadt 

nicht im Bruch mit ihrer Geschichte ihre Identitat verlieren". Berucksichtigt
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man, dafi innerhalb solchen Textes, also auf denselben 4—5 Seiten, ausfuhr- 

liches Bildmaterial erscheint, miifite man die Beschreibungsabsichten des 

Herausgebers eigentlich fur undurchfuhrbar halten. Die Lektiire von 

Johannes Habichs Texten belehrt eines anderen.- Sie sind jedesmal Meister- 

werke an Prazision, Sachlichkeit und unmittelbar uberzeugender Schltissig- 

keit.

Anders als sonst in Inventaren, zu welcher Gattung sich der Band aus- 

driicklich zahlt, beginnt Habicli seine Texte nicht mit einem historischen 

Vorspann, sondern mit einer Beschreibung des heute als Stadtkern noch 

Sichtbaren Oder Ablesbaren. Ohne stadtebauliche Geheimsprache werden 

die planerischen und baulichen Grundstrukturen der behandelten Stadt 

analysiert und diese Grundstrukturen als von der Existenz der historischen 

Bebauung abhangig definiert, d. h. von deren bisheriger und zukunftiger 

Bewahrung. Dann erst folgt der historische Text als Beleg dafur, dafl die 

historische Entwicklung die konstituierenden Fakten fur die jeweilige Stadt- 

individualitat enthielt. Ein ganz knapper Abschlufiabschnitt beschreibt ein- 

dringlich, aber ohne Ubertreibungen die Hauptgefahrdungen des behandel

ten Ortes und nennt die besonderen derzeitigen oder potentiellen Leistun- 

gen des jeweiligen Stadtkems im Organismus der Gesamtstadt oder der 

Region.

Die Informationen dieses Textes finden ihre Entsprechung und Erganzung 

im vorzuglichen Abbildungsmaterial, wie uberhaupt die Ausstattung dieses 

durch Zuschiisse des Kieler Kultusministeriums erstaunlich preiswerten 

Buches vorbildlich zu nennen ist. In aller Regel stellt die Wiedergabe einer 

historischen Vedute oder Karte der behandelten Stadt die jeweils erste Ab- 

bildung dar. Automatisch vergleicht der Leser den Textanfang mit dieser 

Darstellung des historischen Zustandes und wird so veranlafit, den Gegen- 

stand der historischen Ansicht mit der heutigen Stadt zu identifizieren und 

aufierdem zu prtifen, was vom alten Bestand heute noch vorhanden ist. 

Letzterer Priifung dient auch eine vorziigliche farbige Luftbildaufnahme 

jeder behandelten Stadt, die zur detailgenauen Kontrolle des Gelesenen 

unmittelbar herausfordert. Schon in diesem padagogischen Effekt lage die 

voile Berechtigung fur den Einsatz der Luftbildfotografie in diesem Buch.

Dariiber hinaus erfullen diese Luftbildaufnahmen noch weitere Funk- 

tionen im Sinne des Anliegens, das Phanomen Stadtkern unmittelbar an- 

schaulich werden zu lassen. Jede dieser Aufnahmen ist genau lotrecht zur 

Erdoberflache gemacht, entspricht also in der Abbildungsebene einer 

modernen Landkarte. Der Maflstab dieser fotografierten Stadtkarte ist 

1:5000. Im gleichen Mails tab ist ihr der entsprechende Ausschnitt der 

deutschen Grundkarte gegentibergestellt, die sich fur die Darstellung 

stadtebaulicher Aussagen wegen ihres noch parzellenscharfen Detailreich- 

tums allgemein bewahrt hat. In diese Karte ist das eingetragen, was den 

Stadtkern aus der Sicht der Denkmalpflege definiert und erhaltenswert
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macht. Graphisch klar sind kartiert: Einzeldenkmaler, Denkmalbereiche (als 

die unmittelbar zur Existenz eines Denkmals gehorige historische Umge- 

bung, z. B. Park und Graben zum SchloC, alter Friedhof zur Kirche), histo- 

rischer Stadtkern und historische Erweiterungen des Stadtgrundrisses, ge- 

stdrte Strukturen nach 1945, stadtbildwirksame historische Gebaude, Ge- 

baudegruppen usw., stadtbildwirksame StraCen- und Platzraume, Verluste 

an wichtiger Substanz und stadtebaulich wichtigen Raumen und Begren- 

zungen und schliefilich verlorene Uferlinien Oder Wasserlaufe.

Angesichts zahlreicher ahnlicher Kartierungsarbeiten in fast alien Lan- 

desdenkmalamtern und anderswo ware eine Vereinheitlichung der Farben 

und Zeichen dringend zu wtinschen, zumal sich die Bearbeiter in ihren Aus- 

sagewunschen weitgehend einig sind. Am schleswig-holsteinischen Farbvor- 

schlag hat Rez. nicht uberzeugt die Verwendung von Hellblau als Flachen- 

farbe fur StraCen- und Platzraume. Blau sollte reserviert bleiben fur die 

Darstellung von Wasserflachen, zumal, werm wie hier das fotografische 

Pendant in den meisten Fallen blaue Wasserflachen zeigt. DaC auf die Dar

stellung der bei der Entstehung der Stadt oft konstituierenden Wasser

flachen, -laufe Oder -graben und auf eine besondere Darstellung der Ufer- 

partien (uber die Charakterisierung als StraCenzeile hinaus) verzichtet 

wurde, wird nicht klar. Eine Wasserader wie z. B. der Mittel-Burggraben 

in Friedrichstadt darf nicht kartographisches Niemandsland bleiben. Hilf- 

reich ware dem Benutzer eine herausklappbare oder -nehmbare Legende 

mit Kartenzeichen und Beschreibung. Der Verzicht auf die Wiederholung 

der Zeichenerklarung bei jeder Karte — aus verstandlichen Griinden des 

gelungenen Layout — kdnnte dann verschmerzt werden.

Den bisher charakterisierten Abbildungen folgen zu jedem Kapitel noch 

zwei weitere Typen von Rlustrationen, die die Klarung des Vorzutragenden 

vervollkommnen:

Zunachst gibt eine Reihe von kleineren, schwarz-weiCen StraCenbildauf- 

nahmen AufschluC tiber die ortstypische Bebauung. Da die Generalkarten 

mit StraCennamen ausgeriistet sind, fallt der Versuch leicht, die Situations- 

fotos in der Karte zu lokalisieren und z. B. zu prufen, ob eine fotografierte 

Hauserzeile aus einzeln kartierten Denkmalern besteht. Solche Prtifung ist 

z. B. notwendig, um fiber die in den verschiedenen Bundeslandem angeleg- 

ten MaCstabe bei der Festlegung von Baudenkmalem annaherungsweisen 

AufschluC zu gewinnen. Um es gleich zu sagem Das MaC an Ubereinstim- 

mung von Nord bis Slid ist beruhigend. Wie Johannes Habich entscheiden 

sich die meisten der kartierenden und listenmachenden Denkmalpfleger in 

der Bundesrepublik.

Die letzte Abbildungsart sind Luftschragaufnahmen aus einer Hdhe von 

150—250 m. Textliche und kartographische Aussagen zu alien optisch wahr- 

nehmbaren Aspekten der behandelten Stadte lassen sich an diesen vorztig- 

lichen Aufnahmen mit Erfolg und GenuC nachvollziehen. A propos GenuC:
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Es gehort zum tiberaus sympathischen Konzept dieses Buches, dafi sein 

Studium ausgiebig Freude macht, ohne jemals von seinem Anliegen abzu- 

lenken. Den Freunden, die es so auf die padagogisch erfoigreichste Weise 

den behandelten und anderen alten Stadten gewinnt, wird liber die An- 

regungen der jeweiligen Katalogtexte hinaus in einem wiederum durch 

Exaktheit und Informationsfulle ausgezeichneten Anhang von Regierungs- 

baudirektor Klaus Wachter das gesetzliche Instrumentarium vorgefuhrt. 

welches es, wie Hartwig Beseler im Vorwort zu Recht versichert, heute 

durchaus erlaubt, die vorgestellten Stadtbereiche, wo dies notwendig sein 

sollte, erhaltend zu sanieren. Wenn iiberhaupt die Verantwortlichen sich 

durch denkmalpflegerische Argumente zur Ergreifung solchen Instrumen- 

tariums bewegen lassen, dann mufite das diesem Stadtkematlas gelingen, 

dem Nachfolgebande fur das ganze Bundesgebiet frei heraus gewunscht 

werden konnen.

Georg Morsch

EINE BUCH-REIHE ZUR MALEREI IN SIZILIEN

Den Bemuhungen sizilischer Kunsthistoriker gelang im Jahre 1973 in 

Verbindung mit dem kunsthistorischen Institut der Universitat Palermo 

die Errichtung eines regionalen Foto-Archivs, das mit der doppelten Auf- 

gabe betraut wurde, sowohl das gesamte Foto-Material nach-antiker sizi

lischer Kunst zu sammeln, als auch systematische Foto-Kampagnen uner- 

schlossener Teilgebiete und Werkgruppen sizilischer Kunst durchzufiihren. 

Als sichtbares erstes Ergebnis dieser Bemuhungen erschienen vier mit 

reichem Abbildungs-Material versehene Hefte einer Publikationsreihe mit 

dem Titel: „Quaderni dell’ Archivio Fotografico Regionale dell’ Arte 

Siciliana", herausgegeben von Maurizio Calvesi, dem Direktor des kunst

historischen Instituts der Universitat Palermo und des Archivio Fotografico, 

und einigen Mitarbeitern.

ALIDA GIARDINA, Michele Catti [1855—19141. Prefazione di M. Calvesi, 

Palermo 1974 (Istituto di Storia dell’ Arte. Facolta di Lettere. Universita di 

Palermo. Quademi dell’Archivio Fotografico Regionale dell’Arte Siciliana, 

N. 1) Editore Renzo Mazzone. Italo-Latina-Americana Palma Editrice. 

190144 Palermo, Via B. Castiglia 6. 69 Seiten, 110 Abb.

MARIA GRAZIA PAOLINI, Antonio Grano [1660—1718], Palermo 1974 

(Quaderni . . N. 2) 45 Seiten, 27 Abb.

MARINY GUTTILLA, Filippo Tancredi [1655—1722], Prefazione di M. G. 

Paolini, Palermo 1974 (Quademi .. N. 3) 75 Seiten, 56 Abb.

MARIA CONCETTA DI NATALE, Tommaso De Vigilia [tdtig 1444—1497], 

Parte I. Prefazione di M. Calvesi. Palermo 1974 (Quaderni .. N. 4) 93 Seiten, 

56 Abb.
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