
Diskussion. Wichtig aber ist, die Grenzen der nationalen und lokalen Betrachtungs- 

weisen zu relativieren, um Einblick in die vor und nach 1900 reichlich vorhandenen 

iibergreifenden Tendenzen im Kunstschaffen Mittel- und Osteuropas zu gewinnen. 

Einiges dazu ist in der neuesten Forschung Ungarns, Polens und der CSSR ohne 

Zweifel schon getan.

Thomas Strauss

Die Kunstdenkmaler des Stadtkreises Mannheim, bearbeitet von HANS HUTH 

u. a. (Die Kunstdenkmaler in Baden-Wurttemberg). Miinchen, Deutscher Kunst- 

verlag 1982. 2 Bande mit zusammen 1815 Seiten, 1279 Abb., 12 Falttafeln und einer 

Karte des Stadtkreises 1:15 000 (lose beigegeben). Tabellen: Zeichen der Gold- 

schmiede und ZinngieBer. Register der Orte, Kunstler und Handwerker, Personen, 

Ikonographie, Verzeichnis der StraBen und Platze. DM 198,—.

In geringem zeitlichem Abstand erschienen die Inventarbande von zwei stidwest- 

deutschen ehemaligen Residenzstadten, Pfalz-Zweibrucken und Kurpfalz. Sie zei- 

gen den Stand und den Anspruch, den heute ein sogenanntes ,,groBes” Inventar 

verwirklicht, indem sie tiberaus reichlich mit AufmaBen und Fotos ausgestattet 

sind; ferner auch die einheitliche Darstellungsweise und den gleichen MaBstab der 

Plane, und nicht zuletzt — Einbeziehen der Denkmaler bis etwa zu der zeitlichen 

Grenze (die schon immer gait), 40—50 Jahre vor der Bearbeitung. — Infolge zahl- 

reicher Eingemeindungen umfaBt der Stadtkreis ein Gebiet von rund 20 km Lange 

entlang des rechten Rheinufers und von 10 km Breite, d. h. bis halbwegs 

Heidelberg.

Geographische, vorgeschichtliche und historische Einleitung zeichnen sich dur ch 

klare und verstandliche Darstellung aus. Der erste Band enthalt auBerdem Ge- 

schichte und Anlage von Stadt und Festung, das SchloB und die offentlichen Ge- 

baude sowie die Kirchen und die technischen Denkmaler; der zweite die Wohnhau- 

ser und Verwandtes sowie die 18 auBeren Stadtteile, darunter 9 ehem. Dorfer. Ent- 

sprechend seiner GroBe und Bedeutung bildet das SchloB mit 300 Seiten und 225 

Abbildungen ein Buch im Buche — wie es der Klappentext verheiBt. Im zweiten 

Band nehmen die Wohnhauser der Innenstadt mit 500 Seiten und 320 Abbildungen 

den groBten Teil des Gesamtwerkes ein — mehr als das SchloB. Die 18 Vororte bil- 

den den zweitgroBten Abschnitt mit 350 Seiten und 250 Abbildungen. Die uber- 

sichtliche Gliederung des Ganzen und der Umfang des Stoffes zeigen die Probleme, 

die das Kunstdenkmalerwerk einer GroBstadt heute aufwirft. Die Stadt hat im 

Bombenkrieg ihr Gesicht als Barockstadt weitgehend verloren. Geblieben ist (fast) 

nur das Quadratschema und vereinzelte Gebaude. So ist es doppelt erfreulich und 

notwendig, daB a 11 e s , was iiber zerstorte Bauten und abgegangene Ausstat- 

tung zu erfahren war, hier ebenso griindlich behandelt wird wie die erhaltenen 

Denkmaler. Mehrere sehr detaillierte Grundrisse zeigen die ehem. Verwendung der 

Raume und erweisen eine intensive Archivarbeit des Verfassers. Die Innenraume
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des Schlosses samt Bibliothek sind mit ihrer zumeist hdchst qualitatvollen Dekora- 

tion so weit veranschaulicht, wie es post festum moglich war. Die ganze Schwere 

des Verlustes wird hier deutlich. Immerhin sind der AuBenbau des Schlosses und 

die wiederhergestellte Jesuitenkirche wieder als hochbedeutende und eindrucksvolle 

Werke zu sehen. Der Benutzer wird freilich bemerken, daB der Bearbeiter groBe 

Zuruckhaltung ubt bei der kunstgeschichtlichen Wertung und Einordnung. Was 

hier gesagt wird, geht kaum uber Konventionelles hinaus. — Uberraschend ist wohl 

fur jeden, der Mannheim nur von kunsthistorischen Studienreisen kennt, die Fiille 

der Bauten des Historismus und des Jugendstils sowohl von Kirchen wie von Pro- 

fanbauten. Sie sind textlich sehr knapp behandelt, die ersteren aber ausfiihrlich in 

Planen, die letzteren mit Fotos veranschaulicht.

Die allgemeinen Fragen der kunstgeschichtlichen Inventarisierung — GroBes In

ventar, Kurzinventar, ,,Kunsttopographie” — sind bei mehreren Kolloquien in den 

letzten Jahren ausfuhrlich besprochen worden. Dariiber ist im 2. Heft der Deut- 

schen Kunst und Denkmalpflege 1982 berichtet. Trotzdem drangen sich am konkre- 

ten Objekt einige Fragen auf: Die Plane sind einheitlich 1:300 reproduziert. Ange- 

sichts der AusmaBe des Schlosses, aber auch der neueren Kirchen, wird hier das 

Problem der zeichnerischen Darstellung und des MaBstabes der Reproduktion 

deutlich. Sehr feine Zeichnung, wie sie heute fast allgemein getibt wird, erfordert 

mindestens diesen MaBstab, der aber wiederum mehrfaches Falten unvermeidlich 

macht. Es ist verstandlich, daB man wegen der 12 Tafeln dieser Bande nicht auf ein 

grdBeres Format ausweichen mochte. Der MaBstab 1:400 hatte wohl das Falten 

meistens vermeiden lassen, dem Zeichner aber grbBere Strichstarke und damit star- 

kere Vereinfachung im Detail abverlangt. Dies erscheint als echtes Dilemma, das 

in Zukunft wohl nochmaligen Nachdenkens wert ware. Das mehrfache Falten diirf- 

te, ebenso wie der lose beigegebene Stadtplan, jedem Bibliothekar heftige Kopf- 

schmerzen verursachen.

Im 2. Band beanspruchen die Listen der einfachen Wohnhauser des spaten 19. 

und 20. Jahrhunderts mehr als 200 Seiten. Sie bilden, zumal da sie ohne Abbildun- 

gen sind, m. E. einen Ballast, und es ware zu fragen, ob nicht eine besondere Publi- 

kation uber diese Kategorie — etwa in Art der ,,Arbeitshefte” des Bonner 

Denkmalamtes — dem Zweck besser gerecht wurde, auch unter dem Gesichtspunkt 

des Denkmalschutzes und der ,,Burgernahe”.

Von der Wahrungsreform bis 1968 wetteiferten die deutschen Bundeslander da- 

rin, Kunstdenkmalerbande herauszubringen; wie in einer Ubersicht (Kunstchronik 

1969) festgestellt wurde, erschienen in dieser Zeit nicht weniger als 84 Bande. Trotz 

dem noch anhaltenden Wirtschaftswunder erlahmte dieser ruhmliche Eifer pldtz- 

lich: in den folgenden 14 Jahren sind — soweit ich sehe — nur noch etwa 8 Bande 

erschienen, Ursache sind zweifellos die Denkmalschutzgesetze, die ein Land nach 

dem anderen erlieB und das Aufstellen von ,,Denkmallisten” zur Pflicht machte. 

Wie bekannt, wurden diese z. T. nur intern in den Amtern geftihrt. Inzwischen sind 

einige Bande einer ,,Kunsttopographie” vorgelegt worden, die zwar reich bebildert

499



sind, aber das klassische Inventar nicht ersetzen. Das Mannheimer Inventar reiht 

sich dagegen vollwertig den Monumenta Artis Germaniae ein, die das groBe Inven

tar als wissenschaftliches Quellenwerk darstellt.

Hans Erich Kubach

Varia
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