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Die karolingische Kirche in Höllstein (Krs. Lörrach) 
Ein Untersuchungsbefund 

Von K a r l List , F r e i b u r g 

D e r Or t Höl l s te in l iegt 8 k m östlich von Lör rach a m S ü d u f e r 
de r Wiese. Die ev. Kirche des Ortes —• ein e infaches Schiff m i t 
e ingezogenem quad ra t i s chem A l t a r h a u s u n d nördl ich angese tz 
t e m T u r m — w i r k t u n a u f f ä l l i g , doch v e r r a t e n M a u e r l i s e n e n 
u n d f lache Blendbogen an C h o r h a u s u n d Schiff , d a ß h i e r ein 
ä l t e r e r B e s t a n d vor l i eg t (Abb.). Tatsächl ich s t a m m e n diese 
Baute i l e noch aus d e m 11. Jh . 1 Der f ü r e ine romani sche Kirche 
u n a n g e m e s s e n e n e u e A u ß e n p u t z u n d die B e h a n d l u n g de r 
Blendbogen e n t f r e m d e n le ider den B a u äußer l ich se inem u r 
sprüng l ichen Wesen. Wie in so vie len Fä l l en f ü h r t e der E i n b a u 
e iner Heizungsan l age in der Kirche zu e iner N o t g r a b u n g . Als 
bei den A r b e i t e n im Kirchenboden ein M a u e r z u g zu tage t r a t , 
n a h m sich R e k t o r D r e x l i n de r Sache an, von P f a r r e r Schade 
t a t k r ä f t i g u n t e r s t ü t z t . Das A m t f ü r U r  u n d Frühgesch ich te in 
F r e i b u r g w u r d e u m eine U n t e r s u c h u n g gebeten . Der V e r t r e t e r 
des A m t e s k o n n t e jedoch bei d e m S t a n d der Dinge n u r f e s t 
s tel len, daß al ler Vorauss ich t nach die B e l a n g e der U r  u n d 
Frühgesch ich te nicht angesprochen w a r e n . Das A m t f ü r D e n k 
malpf l ege F r e i b u r g w u r d e n u n benachr ich t ig t u n d der V e r 
f a s s e r m i t der Ü b e r w a c h u n g b e a u f t r a g t . R e k t o r D r e x l i n ging 
m i t einigen se iner Schüler zunächs t an die n ä h e r e U n t e r 
suchung. 
Nach e ine r Besicht igung de r bis d a h i n f r e ige leg ten Ste l len b e 
schloß das A m t f ü r Denkmalpf lege , e ine N o t g r a b u n g v o r n e h 
m e n zu lassen. Es b a t u m die zei tweise Abs te l l ung des Mit 
a r b e i t e r s b e i m K o n s e r v a t o r f ü r Archäologie des Mit te l a l t e r s 
in Stu t t ga r t , R. K n a u s e n b e r g e r . Dieser n a h m die G r a b u n g s 
a rbe i t en , u n t e r s t ü t z t durch einige der Schüler u n d zwei B a u 
a r b e i t e r in m e h r e r e n Abschn i t t en vor, von denen de r zeitl ich 
a u s g e d e h n t e s t e v o m 12. bis 29. N o v e m b e r 1963 daue r t e . E i n e 
V o r u n t e r s u c h u n g durch R. K n a u s e n b e r g e r h a t t e be re i t s in den 
T a g e n v o m 4. bis 6. S e p t e m b e r s t a t t g e f u n d e n . 
Nach Abschluß de r U n t e r s u c h u n g e n l iegen h e u t e als Ergebn i s 
v o r : 
1. B e f u n d e f ü r eine vorki rchl iche B e n u t z u n g des Platzes . 
2. Eine ers te Ste ink i rche (zeitlich 9. bis 11. Jh.) . 
3. Die h e u t e noch b e s t e h e n d e f r ü h r o m a n i s c h e Kirche (Mitte 

U . Jh.) . 

\ 
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Da die N o t g r a b u n g vornehml i ch n u r der d o k u m e n t a r i s c h e n 
Sicherung al les dessen diente , w a s bei den e r fo rde r l i chen 
B a u a r b e i t e n ohneh in f r e ige leg t bzw. ze r s tö r t w e r d e n w ü r d e , 
k o n n t e nicht im S i n n e e iner r e g u l ä r e n G r a b u n g übe ra l l bis 
auf den gewachsenen Boden gegangen w e r d e n . Auch m u ß t e 
auf die U n t e r s u c h u n g speziel ler P r o b l e m e — Westvorbau , 
nörd l icher A n b a u , A u s r ä u m u n g des Chors u. a. — verz ichte t 
w e r d e n . 
VorJcirchliche Spuren 
U n t e r d e m Boden 1 des Baues I f a n d e n sich zahlre iche T o p f 
scherben (Abb.), abe r auch Ziegelstücke, d a r u n t e r das B r u c h 
stück eines römischen Deckziegels. Hel l ro te d ü n n e Scherben 
eines seh r r e inen Tones d ü r f t e n ebenfa l l s römisch sein, doch 
f a n d e n sich ke ine verz i e r t en Stücke, auch nicht T e r r a sigi l lata , 

• :
 1 

Höl ls te in (Krs. Lörrach) 
Ev. Kirche St. M a r g a r e t h a 

oben 

h e u t i g e r K i r c h e n b a u 
von S ü d o s t e n 

G r a b u n g (Teilausschnit t) 
1 B a u I. Nordostecke 
2 F u n d a m e n t des nördl . A n b a u e s 
3 G r a b l 
4 G r a b 3 
5 Schranke m i t Boden H/2 
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Höl ls te in (Krs. Lörrach) 
Ev. Kirche 
St. M a r g a r e t h a 
Westtei l 
des karo l ing ischen 
F u n d a m e n t s (Bau I) 

l inks a m Außeneck : 
Ansa t z des spä t e r en 
A n b a u s ; 
l i n k s i n n e n : G r a b 2, 
d a r u n t e r e r s t e r Estr ich 
in der Ecke; 
rech ts i n n e n : Ansa t z 
des e r s t en Estr ichs 

F o t o m o n t a g e 

welche diese A n n a h m e bes tä t ig t h ä t t e n . Vor de r Innense i t e 
de r W e s t w a n d im B a u I lag u n t e r d e m e r s t en Boden eine h a r t 
g e b r a n n t e Erdschicht , vermut l i ch eine Feuers te l le . Auf diesem 
Niveau w u r d e auch ein k le ine r Feue r s t e in schabe r g e f u n d e n 
(Abb.). Zu de r Feuer s t e l l e gehör t e vermut l i ch e ine Erdg rube , 

die sich n e b e n d e m G r a b u n t e r d e m F u n d a m e n t de r N o r d w a n d 
des Baues I abzeichnete . Bei s t a r k e m Fros t t r a t die G r u b e 
deut l ich hervor . Sie k o n n t e in e inem F a r b d i a f e s tgeha l t en 
w e r d e n . 
Bau I 
Das F u n d a m e n t eines e r s t en Ste inbaues w u r d e bis auf ger inge 
Ausbrüche vol ls tändig gesichert . Es h a n d e l t sich u m einen 
Rechtecksaal ohne Apsis oder eingezogenen Chor, doch ist die 
Z u o r d n u n g des spä t e r en romanischen Kirchenbaues zu i h m 
e indeut ig (Planabb.) . Das Lich tmaß des Baues b e t r ä g t ca. 
5,10 m auf 7,95 m, die M a u e r s t ä r k e ist ca. 0,58 m (2 F u ß röm.). 
Die Ste ine s ind u n b e h a u e n e Sands te inschroppen u n d R u n d k i e 
sel in l ehmigen Mörte l versetz t . A n den Ecken f inden sich j e 
wei ls k r ä f t i g e r e Ste ine (Abb.). Das M a u e r w e r k ist verg le ichbar 
mit dem, das sich in St. P e t e r I zu Basel f a n d (Sennhauser) . Es 
en tspr ich t diesem sowohl in der M a u e r s t ä r k e (Chor) als auch 
in der Mauer t echn ik u n d S t r u k t u r 2 . Das ers te B o d e n n i v e a u 
u n s e r e r kle inen Höl ls te iner Kirche ist m e h r f a c h gesichert , d a 
zu ist auch ein Stück a u f g e h e n d e n Wandpu tze s a n de r S ü d 
sei te fes tges te l l t (Planabb.) . Bei d e m Feh len eines A l t a r h a u s e s 
d u r f t e m a n a m C h a r a k t e r des Baues als Kirche noch einige 
Zwei fe l hegen. Es gal t daher , möglichst die Ste l lung des A l 
ta res zu ermi t t e ln . 
Leider w u r d e von i hm ke ine S p u r g e f u n d e n . D a f ü r b e f a n d 
sich an de r Stel le dieses e r s t en Al ta res der F u n d a m e n t b l o c k 
e ine r spä t e r gesetz ten T a u f a n l a g e (Abb.). Durch diesen u n d 
durch spä t e r e G r ä b e r ist de r Boden bis u n t e r das Niveau des 
gesuchten A l t a r f u n d a m e n t s besei t ig t worden . Den C h a r a k t e r 
des Baues I als Kirche bes tä t igen abe r die von R. K n a u s e n b e r 
ger reichlich geborgenen b e m a l t e n Putzs tücke . Sie f a n d e n sich 
alle i n n e r h a l b de r M a u e r n des Baues I u n d d ü r f t e n d a h e r w e 
de r vor diesen, noch s p ä t e r zu da t i e r en sein. Dieser ä l tes te 
K i r c h e n r a u m w a r also f a r b i g behande l t . Die F a r b e n Gelb, Rot, 
Schwarz , G r a u u n d ein aufge leg tes Weiß zeugen davon. Auch 
auf gegens tändl iche Malere i l assen diese F u n d s t ü c k e schließen. 
Zu diesem e r s t en Bau gehören mit einiger Sicherhei t noch die 
G r ä b e r Nr. 1, 2 u n d 3 (Plan). 
Eine E r w e i t e r u n g e r f u h r de r Bau I durch einen Anbau , de r die 
Kirche auf der Nordse i t e in ganzer L ä n g e ve rb re i t e r t e . Die 
F u n d a m e n t a n s ä t z e dieses Erwe i t e rungs t e i l e s w u r d e n a n de r 
Nordos t  u n d Nordwes tecke f re ige leg t (Plan u n d Abb.). Diese 
M a u e r n w a r e n bre i t e r als die des U r s p r u n g s b a u e s (3 Fuß). Eine 
D e u t u n g dieser M a u e r a n s ä t z e als Stü tzp fe i l e r des U r s p r u n g s 
baues scheidet aus, d e n n eine d a n n no twend ige V e r z a h n u n g 
w a r nicht fes tzus te l len . Eine Sond ie rung a u ß e r h a l b des h e u 
t igen Baues e rgab jedoch ke ine F o r t f ü h r u n g der g e f u n d e n e n 
Mauers tücke , w a s abe r leicht erklär l ich ist, d e n n de r N e u b a u 
des Baues II u n d die B e n u t z u n g des A u ß e n g e l ä n d e s als F r i e d 
hof h a b e n alle S p u r e n besei t igt . 
D e r ä l tes te Boden von B a u I w a r noch e r h a l t e n in de r N o r d 
westecke, an de r west l ichen Südse i te u n d im Anschni t t n e b e n 
den G r ä b e r n Nr. 1 u n d Nr. 6 (Abb.) (Höhe: — 108, — 112). Ein 
zwei te r Boden dieses e r s t en Baues (1/2) w u r d e i n n e r h a l b d e r 
F u n d a m e n t m a u e r n als Estr ich ü b e r e iner Pack lage aus v o r 
wiegend Flußk ie se ln im nordös t l ichen Vier te l de r Kirche f r e i 
gelegt (Abb.) (Höhe: — 92). Dieser Boden ist abe r s p ä t e r nach 
Süden u n d N o r d e n ü b e r die abgebrochenen M a u e r n des 
Baues I hinweggezogen worden , doch e n t h ä l t er u n t e r dieser 
F o r t f ü h r u n g kein gutes Gestück m e h r (Abb.). Der Boden d ien te 
also auch de r n e u e n Kirche als e r s t e r Boden. 

F a r b i g e Putzfragmente 
Eine größe re A n z a h l f a r b i g e r Pu tzs tücke aus d e m Bereich des 
B a u e s I ve r r ä t , daß die e r s t e Ste ink i rche t ro tz i h r e r Kle inhe i t 
u n d t ro tz des äußer l ich w o h l sehr schlichten B a u k ö r p e r s im I n 
n e r e n reich b e m a l t gewesen sein m u ß . A u ß e r o r n a m e n t a l e r 

Höl ls te in (Krs. Lörrach) 
Ev. Kirche St. M a r g a r e t h a 

N o t g r a b u n g 

F a r b i g e P u t z f r a g m e n t e 
aus de r karo l ing i schen Kirche (Bau I) 
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Höllstein (Krs. Lörrach) 
Ev. Kirche St. Margaretha 

Notgrabung (Teilausschnitte) 

oben 

1 Bau I. Ostwand 
2 belassene Erdbrücke (kein Mauerwerk) 

3 TaufanlageFundamentblock 
(Tuffstein) 

4 Schranke mit Boden II/2 
5 Bau II. Nordwand 

unten 
Bau I. Fundament der SüdostEcke 

Aufn. K. List 
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St 

Malerei sind auch figürliche Darstellungen vorhanden gewe
sen (Abb.). Zur zeitigen Fixierung dieser ersten kleinen Saal
kirche tragen die farbigen Putzreste wenig bei. 
Bau II 
Der Neubau der Kirche des 11. Jahrhunderts ist in seinen auf
gehenden Wänden noch erhalten, eine Beschreibung findet 
sich bei L.Leonards3 (Abb.). Der Bau dürfte nach der Mitte des 
Jahrhunderts entstanden sein. Seine Maße betragen: Schiff 
im Lichten 8,10 m auf 15,60 m, der eingezogene Chor in der 
Breite 4,90 m, in der Tiefe 6,10 m. Im Äußeren zeigen die Lise
senen mit ihrem Bogenfries die Verwandtschaft mit anderen 
Bauten des 11. Jahrhunderts (Umkirch, Obergallingen, Spiez 
u. a.). Diese also noch vor 1100 erbaute Kirche benutzte das 
Fundament der Ostwand des Baues I als eine Stufe vor dem 
eingezogenen Chor. Vor dieser Stufe befand sich in der Mitte 

des Schiffes die Taufanlage, von welcher lediglich das Tuff
steinfundament — aus einem Block bestehend, mit einem 
0,40 m im Durchmesser großen Abflußschacht für das geweihte 
Taufwasser — noch vorhanden ist (Plan). Östlich hiervon, un
ter dem Triumphbogen, fand sich eine höhere Stufe oder 
Mauer — zur Hälfte auf dem breiteren und tieferen Spann
fundament sitzend —, welche die Erdaufschüttung im Altar
haus gegen Westen abfing. Die Stufen, die also hier zum Altar
raum hinaufgeführt haben müssen, konnten in ihrer Ausdeh
nung nicht mehr ermittelt werden. Der Mauertechnik nach 
dürfte dieses höherliegende Sanktuarium schon ursprünglich 
dem Bau II zugehören. 
Äußerlich besteht der zweite Kirchenbau aus einem rechtecki
gen Baukörper, einst mit flachgeneigtem (ca. 30 Grad) Sattel
dach und einem östlich angesetzten Altarhaus. Die ursprüng
liche Dachneigung des letzteren ist am Ostgiebel unter dem 
heute höheren Dach noch ablesbar. Ebenso sieht man dort die 
typisch romanische Mauerstruktur (Abb.), wie wir sie vom Ost
giebel in Sulzburg und vom dortigen Turm her kennen. Die 
sehr charakteristische Lisenenbildung mit den abschließenden 
Doppelbogen, die kleinen Fenster (29/84 cm i. L.), die zum Teil 
erhalten blieben, bestätigen ebenfalls die Datierung dieser 
Kirche in die Mitte oder zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts. 
Mit der Aufbringung des Bodens II/2 (— 78) war eine gewisse 
Umorganisation im Inneren der Kirche vorgenommen worden. 
Die ältere Taufanlage verschwand, denn die Querschranken
mauer, die mit diesem Steinplattenboden verbunden ist, saß 
zum Teil auf dem Taufsteinfundament. An den Seitenwänden 
verbindet sich mit diesem neuen Plattenboden eine Stufe, die, 
vermutlich einst mit Brettern abgedeckt, als Sitzbank diente. 
Als Trittstufe vor einem Aus oder Eingang kann diese Stufe 
dem Befund nach nicht gedient haben, zudem sind aus dem 
11. Jahrhundert derartige, die Wände begleitende Steinbänke 
häufig. Spätere innere Bauzustände, die an einigen Stellen an 
verschiedenen Böden ablesbar waren, konnten wegen der Ge
ringfügigkeit dieser Spuren nicht weiter verfolgt und ein
gehender behandelt werden. Der zu gotischer Zeit an die Nord
ostecke angesetzte Turm zusammen mit den gotischen Fenstern 
im Schiff und dem steileren Dach des letzteren lassen den Bau 
heute als wesentlich jünger in Erscheinung treten, als er ta t 
sächlich ist. 
Zu den Grabern 
Das Grab Nr. 1 dürfte ursprünglich vor dem Altar der ersten 
Kirche niedergebracht worden sein. Seine bevorrechtigte Lage 
in der östlichen Mitte des Baues I hebt es hervor, auch war 
es das einzige Grab mit Beigaben (Topf). Seiner Lage nach 
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Höllstein (Krs. Lörrach) 
Ev. Kirche St. Margaretha 
Rekonstruktion des Baues II 
(um 1100) 
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könnte hier sowohl ein Stifter als auch ein Priester bestattet 
sein. Vergleicht man jedoch seine relativ niedrige Lage — ge
messen vom Boden 1 oder 2 des ersten Baues — (Abb.), so ist 
man versucht, die f rühe Bestattung in Zweifel zu ziehen und 
anzunehmen, daß die Bestattung erst im Bau II erfolgt sei. 
Nun zeigt es sich aber, daß der Steinplattenboden (Bau II/2, 
Höhe — 78) ungestört über das Grab hinwegzog. Die Bestat
tung fand also vor der Einbringung dieses Bodens statt. Da 
überdies der Boden bei — 92 sowohl der ersten Kirche als zwei
ter Boden diente, als auch der zweiten Kirche des 11. Jahr 
hunderts als erster Boden, so darf angenommen werden, daß 
die erste Kirche bei ihrem Abbruch einen noch höherliegenden 
dritten Boden (Boden X, Abb.) besaß, der beim Neubau der 
zweiten Kirche wieder abgetragen wurde. Zur Datierung des 
Grabes 1 kommen wir zurück bei der Behandlung der Fund
stücke. 
Das Grab Nr. 2 liegt von allen Gräbern am tiefsten an der In

nenseite der karolingischen Nordwand (—198). Die darin ge
fundenen Skelettreste deuten auf eine zierliche Person. Die 
Armhaltung ist gestreckt. Neben dem Skelett zeichnete sich 
unter dem Fundament der karolingischen Kirche eine Erd
grube ab. Diese Bestattung gehört unter den gefundenen zu 
den ältesten. Bei Grab 3 (Abb.) handelt es sich um ein Grab, 
das zeitlich noch zum Bau I gehört und das noch vor der Set
zung des Fundaments fü r den Bau II niedergebracht wurde, 
denn dieses Fundament weicht schräg nach unten zurück. An 
den Mörtelflächen sind Spuren von Sargbrettern eingeprägt. 
Auch dieses gut erhaltene Skelett zeigte eine gestreckte Arm
haltung. Die Gräber Nr. 4 und 5 waren nur noch durch die un
terbrochene Bodenschichtung kenntlich, bei den Gräbern 6 bis 
8 handelt es sich um späte Grablegen. 
Bodenfunde 
Außer vielen Gefäßscherben fanden sich größere Bruchstücke 
eines Topfes im Grab 1. Sie gestatteten die Rekonstruktion des 
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Höllstein (Krs. Lörrach) 
Ev. Kirche St. Margaretha 
Notgrabung 
Grab 3 
1 schräge Mörtelfläche, 

Fundament Bau II 
2 Fundament Bau I 
3 Boden 1/2 
4 Boden H/2 

auf S. 35 

Mit t e 
Topf aus Grab 1 (links) 
und Topf aus dem Depotfund 
Riehen bei Basel (rechts) 
Die T ö p f e aus R i e h e n u n t e r s c h e i d e n sich 
durch g r ö ß e r e n f e s t e n S t a n d b o d e n u n d 
g e r u n d e t e T o p f h ä l s e 

u n t e n l inks 
Fundstücke 
1—11 Gefäßscherben 
12 Feuersteinschaber 

u n t e n r ech t s 
Fragment einer Goldblechverkleidung 
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Höllstein (Krs. Lörrach) 
Ev. Kirche St. Margaretha 

Mauerwerk und Ansatz des romanischen Daches (Bau II) 
A u f n . S t A f D F r e i b u r g i. Br. 

ganzen Gefäßes (Abb.). Da es sich um eine Grabbeigabe han
delt, ist der Topf für die Datierung des Grabes 1 und damit 
auch für die Datierung des Baues I von einiger Bedeutung. In 
unserer Skizze bringen wir zum Vergleich einen Topf aus dem 
Depotfund von Riehen, der früher als karolingisch angespro
chen wurde (ZAK 5/1943, S. 141 und 148), der aber neuerdings 
von H. R. Sennhauser in das beginnende 11. Jahrhundert da
tiert wird. Die Riehener Töpfe sind sehr standfest, ihr Boden
durchmesser ist größer als der Durchmesser der Topföffnung. 
Dagegen ist der Topf aus Höllstein nicht nur mit kleinerer 
Standfläche versehen; diese ist auch nach außen gewölbt 
(Wackelboden); jedoch ist es kein Linsenboden mit mitt
lerer Verdickung. Der Rand des Topfes ist gestraffter und 
nicht so weichgekehlt wie jene. Das Material ist rötlichbraun 
und besteht aus einem sandigen, quarzhaltigen Ton. Im oberen 
Teil sind außen sehr feine, horizontal laufende Linien bemerk
bar. Die Wandstärke wechselt zwischen 5 und 7 mm. Von einem 
zweiten derartigen Topf fanden sich an anderer Stelle noch 
Bodenstücke. Das Grab 1 gehört zeitlich zum Bau I. Die Be
stattung könnte danach sowohl bereits im 9. Jahrhundert, aber 
auch noch zu Beginn des 11. Jahrhunderts erfolgt sein. Nach 
Auskunft von W. Hübener und H. R. Sennhauser steht einer 
Datierung des Topfes in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts 
nichts entgegen. 
Weitere Bruchstücke von Randscherben zeigt unsere Abbil
dung. Das Fragment eines römischen Ziegels läßt darauf 
schließen, daß die sehr feinen geschlemmten Bruchstücke einer 
hellroten, weißlichgelben und grauen dünnwandigen Ware 
(Abb.) ebenfalls von römischem Geschirr stammen. Ein kleiner 
Feuersteinschaber fand sich in der Nähe der Brandstelle west
lich der frühen Erdgrube (Abb.). 

Bedeutender als die vorgenannten Stücke erscheint uns der 
Fund eines feinen Goldplättchens von 6 cm Durchmesser. Es 
dürfte sich dabei um die Verkleidung eines Reliquienkästchens 
handeln. Gewandfalten und Fußhaltung der dargestellten Fi
guren sind deutlich erkennbar, doch zu einer bestimmteren 
Datierung nicht ausreichend (Abb.). Eine saubere Bodenschich
tung (Stratenlage), die eine bessere Datierung ermöglicht 
hätte, war nur an wenigen Stellen noch vorhanden. Soviel läßt 
sich jedoch erkennen, daß man dieses Reliquienkästchen in das 
11. oder 12. Jahrhundert datieren kann. 
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Der Typus chorloser kleiner Kirchen auf rechteckigem Grund
riß findet sich in der Frühzeit häufig. Wir finden ihn in Xanten 
am Rhein, in Bonn, Mainz, auf der Reichenau, in Überlingen 
und vielleicht gleichzeitig mit Höllstein in Zell und Münchtal
dorf im Kanton Zürich. Letztere stammen aus dem 9. und 10. 
Jahrhundert. Ed. Lehmann sagt von diesen kleinen Saalkir
chen, daß sie bereits im 8. Jahrhundert allgemein nur noch bei 
kleineren Kapellen vorkommen. Man darf also annehmen, daß 
die karolingische Kirche in Höllstein, wenn auch nicht vor dem 
9. Jahrhundert gebaut, so doch sicher im 10. Jahrhundert schon 
bestanden hat. 
Obwohl die Notgrabung in Höllstein alle Mängel einer solchen 
aufweist, ist durch den Einsatz eines aufsichtführenden Fach
mannes — R. Knausenberger — der Erfolg recht befriedigend 
ausgefallen. Es dürfte nicht annähernd soviel in Verlust gera
ten sein wie bei den Arbeiten in den Kirchen in Kippenheim 
(Nachrichtenblatt der Denkmalpflege in BadenWürttemberg 
[5] 1962/2 u. 3) und in Auenheim (ebenda [9] 1966/2), bei wel
chen aus Mangel an Zeit und Fachkräften die Bauhandwerker 
vorwiegend allein den Kirchenboden durchwühlten. In Höll
stein ist es zunächst dem verständigen Pfarrherrn und der 
Staatlichen Baubehörde, vor allem der Zähigkeit des Rektors 
Drexlin und seinen Schülern zu verdanken, daß der beacht
liche historische Aufschluß über eine frühe Kirche gewonnen 
werden konnte. 
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