
Spätromanische Wandmalereien in der Apsis der Johanneskirche zu Seeburg (Kr. Münsingen) 
Von HansDie te r Ingenhoff , Tübingen 

Auf der halben Wegstrecke zwischen Urach u n d Münsingen, 
eingebet te t in das tief in den Albrand einschneidende Tal der 
oberen Erms, liegt das Dorf Seeburg, umgeben von steil a u f 
steigenden Jura fe l sen . Ohne Zweifel ist die fas t schluchtart ige 
Enge schon f r ü h als bevorzugter Platz f ü r eine Siedlung be
nutz t worden, denn schon die Alemannen h a t t e n eine kleine, 
das Tal sper rende Befes t igung am „bodenlosen See" im hier 
in das Ermsta l e inmündenden Fischburg ta l 1 . Drei Seen haben 
den Ort einst umgeben, so daß sich ein natür l icher Schutz nach 
allen Seiten hin anbot. Wichtig w u r d e der Pla tz auch durch 
seine, wahrscheinl ich in sehr f r ü h e Zeit hinabre ichenden M ü h 
len, zählt doch ein Lagerbuch von 1454 deren neun auf! Der 
„bodenlose See" ist un te r den „Seen" des Ermsta l s wohl der 
einzige, der nicht nur ein aufges tau te r Weier gewesen ist. 
Seine Existenz ist f r ü h bezeugt 2 . So e rk l ä r t sich der Orts 
name wie von selbst: Er en t s tand aus einer den Albaufs t ieg 
sper renden Befest igung am natür l ich en t s t andenen See! 
Hier s tand schon in merowingischer Zeit eine kleine Kirche, 
die 770 ers tmals genann t und von einem Waldo an das Kloster 
Lorch vermacht wird. Eine zweite Kirche, der Hl. J u n g f r a u 
Maria geweiht, geht 776 aus dem Besitz eines gewissen Goz
ber t in den des gleichen Klosters über 3. Da es sich ausdrück
lich u m zwei verschiedene Schenkungen handel t , sind wir zu 
der A n n a h m e gezwungen, daß Seeburg in der zwei ten Häl f t e 
des 8. J a h r h u n d e r t s berei ts zwei Kirchen — mögen diese auch 
klein u n d unscheinbar gewesen sein — besessen haben muß. 
Um das J a h r 1200 e r f ah ren wir von einem Adelsgeschlecht der 
Herren „v. Seeburg", dem Wappen nach ein Zweig der H e r r e n 
v. Stein. Damals mag auch die heu te verschwundene Burg auf 
dem Felsen über dem Ort en t s tanden sein, die berei ts 1311 im 
Besitz Würt t embergs ist. Diese mittelal ter l iche Burg ist nicht 
identisch mit der Burg Uhenfels , die sich heu te über dem öst
lichen Hang erhebt ; diese ist, ähnlich wie der Lichtenstein, 
ein Kind der Romant ik des 19. J a h r h u n d e r t s . Der letzte 
v. Seeburg ha t dann 1396 seinen restl ichen Besitz an die 
Würt t emberge r ve rkau f t . 
Im J a h r e 1275 u n d in der folgenden Zeit hören wir nur noch 
von einer einzigen Kirche: Es ist die heute noch bes tehende 
„Zum hl. Nazar ius und St. Johannes dem Täufer" . Wir wis
sen nicht, ob wir diese heu te noch bes tehende Kirche als u n 
mit te lbaren Nachfolgebau der einst im J a h r e 770 von Waldo 
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Rechts ein bisher verdecktes romanisches Fenster , 
l inks ein je tz t ve rmaue r t e s Fens te r des 18. J a h r h u n d e r t s 

a n Lorch g e g e b e n e n Kirche a n s p r e c h e n d ü r f e n ; eine G r a b u n g , 
die vie l le icht h ä t t e A u f s c h l u ß geben k ö n n e n , k o n n t e nicht u n 
t e r n o m m e n w e r d e n . Doch e r sche in t es wahrsche in l i ch , daß der 
a l l geme in als J o h a n n e s k i r c h e b e n a n n t e n Kirche d e r zwei te 
P a t r o n , d e r hl. Nazar ius , der P a t r o n des Klos t e r s Lorch, i h r 
von d i e s e m g e g e b e n w o r d e n ist. Es is t a n z u n e h m e n , d a ß zu 
diese r Zeit , also im 13. J a h r h u n d e r t , die zwei te Kirche zur 
hl. M a r i a schon nich t m e h r ex i s t i e r t e ; sie m a g auf den h e u t e 
noch so beze ichne ten „Ki rchberg" , rech t s der Erms , ges tanden
h a b e n . Ü b e r diesen K i r c h b e r g f ü h r t e der „ P f a f f e n s t e i g " nach 
G r u o r n . 
G r a d m a n n ber ich te t , d a ß die auf u n s g e k o m m e n e J o h a n n e s 
k i r che t r o t z i h r e r s p ä t e r e n V e r ä n d e r u n g e n „in der H a u p t 
sache r o m a n i s c h sei", jedoch „auf die g e n a u e r e Z e i t b e s t i m 
m u n g w i r d m a n bei d e m dicken V e r p u t z u n d Ans t r i ch v o r e r s t 
verz i ch ten m ü s s e n " . N u n , d e r dicke V e r p u t z w u r d e anläß l ich 
d e r R e n o v i e r u n g des J a h r e s 1961 abgeschlagen , doch ges t a t t e t e 
das f r e i g e l e g t e M a u e r w e r k aus T u f f s t e i n q u a d e r n , die m i t d e m 
K a l k m ö r t e l zu e ine r die F u g e n k a u m m e h r e r k e n n e n l a s sen 
d e n M a s s e z u s a m m e n g e w a c h s e n w a r e n , k e i n e s ichere A l t e r s 
b e s t i m m u n g (Abb.). 
I m m e r h i n ist die Apsis m i t i h r e r h a l b k u g e l i g e n K a l o t t e im 
I n n e r e n o h n e w e i t e r e s als aus r o m a n i s c h e r Zei t s t a m m e n d zu 
e r k e n n e n ; w e n i g e r a u g e n f ä l l i g is t der gleiche T a t b e s t a n d h i n 
sichtl ich des M a u e r w e r k s des Kirchensch i f f s (Abb.). Das Schiff 
t r ä g t h e u t e ganz das G e p r ä g e eines U m b a u s des J a h r e s 1720 
(lt. I n s c h r i f t i m G e b ä l k des Turmes ) . D a m a l s w u r d e n nicht n u r 
die h e u t i g e n g r o ß e n F e n s t e r e ingebrochen , s o n d e r n das Schiff 
nach W e s t e n u m ein Joch v e r l ä n g e r t . Dennoch m u ß bei diesem 
U m b a u ein g r o ß e r Teil des mi t t e l a l t e r l i chen M a u e r w e r k s m i t 
v e r w e n d e t w o r d e n sein, d e n n auf der Südse i t e w u r d e n zwi 
schen den b a r o c k e n F e n s t e r n die R e s t e eines k l e i n e n r o m a 
n ischen F e n s t e r s g e f u n d e n . D e r Giebel w a r f lacher u n d n ie 
d r i g e r als h e u t e ; i m M a u e r w e r k des Ostgiebe ls ü b e r der Apsis 
l ä ß t sich die u r s p r ü n g l i c h e D a c h h ö h e ablesen . 
Auch i m I n n e r e n h a t die k l e i n e J o h a n n e s k i r c h e im L a u f e der 
J a h r h u n d e r t e zah l re iche V e r ä n d e r u n g e n e r f a h r e n , die den 
R a u m e i n d r u c k v e r u n s t a l t e t u n d v e r u n k l ä r t h a t t e n . Die A b 
b i l d u n g zeigt, w i e sich Kirchenschi f f u n d Apsis d e m Besucher 
v o r d e r E r n e u e r u n g d a r b o t e n . E i n e E m p o r e an der N o r d w a n d 
s t ieß h a r t a n d e n C h o r b o g e n ; die Apsis se lbs t w a r durch eine 
e i n g e b a u t e E m p o r e u n d die Orge l den Blicken entzogen. Das 
P r o g r a m m der R e n o v i e r u n g ging dah in , die be iden E m p o r e n 
abzub rechen , die Apsis d a m i t f r e i z u l e g e n u n d die Orgel auf 
die e t w a s zu e r w e i t e r n d e W e s t e m p o r e zu verse tzen . 
Res te von spä tgo t i schen W a n d m a l e r e i e n w a r e n bere i t s 1935 
an läß l i ch von V e r p u t z  u n d A n s t r i c h a r b e i t e n be ide r se i t s des 
C h o r b o g e n s a u f g e d e c k t w o r d e n ; w e g e n i h r e s al lzu f r a g m e n t a 
r i schen Z u s t a n d e s s ind diese d a m a l s m i t E i n v e r s t ä n d n i s d e r 

T5 1 TST* 

» v 

n 
T. •f 

% • f P a E l 

V,' 

7 • 

da 

S e e b u r g (Kr. Müns ingen ) 
E v a n g . P f a r r k i r c h e 

Gotische W a n d m a l e r e i ( G a s t m a h l der Herodias) 
Stre i fen un te r der romanischen Malerei, Südostecke der Apsis 
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Denkmalpf lege e n t f e r n t worden. Man w a r also auf die Mög
lichkeit des Vorhandense ins wei te re r Wandmale re i en vorbe 
reitet , u m so mehr, als mit Sicherheit angenommen w e r d e n 
durf te , daß die Apsiskalot te einst Malereien get ragen haben 
muß. Schon vor Beginn der Bauarbe i t en w u r d e deshalb eine 
ers te Untersuchung vorgenommen, deren Resul ta t hinsicht
lich der Ostwand u n d der seitlichen Schi f f swände negat iv 
ausfiel. Erfolgreicher w a r eine ers te Untersuchung im Ge
wölbe der Apsis. Unter sieben Kalk tünchen und Ü b e r p u t z u n 
gen f anden sich Farbspuren . 
Doch mußten der Aufdeckung der Malereien, deren r o m a n i 
scher St i lcharakter berei ts bei der ers ten Untersuchung v e r 
mute t werden konnte , bauliche M a ß n a h m e n vorangehen . 
F r ü h e r e Fens t e rö f fnungen in der Apsis w a r e n zugemauer t , 
w ä h r e n d m a n im 18. J a h r h u n d e r t ein großes Mit te l fens te r ein
gebrochen hat te . Letzteres w u r d e wieder geschlossen, weil 
es zum Baukörpe r in Widerspruch stand. Die beiden anderen 
Fenster , die zugemauer t waren , t r a t en beim Abschlagen des 
Außenputzes zutage (Abb.) und w u r d e n in i h ren u r s p r ü n g 
lichen Zustand zurückversetzt . Es w a r e n : ein kleines r o m a n i 
sches Fens te r an der nördl ichen Seite, h a r t u n t e r dem Dach
ansatz, und ein spätgotisches an der südlichen Seite; hier 
w u r d e die ver lorengegangene Mitte ls t rebe s inngemäß ergänzt . 
Als Ostempore und Orgel beseit igt waren , w i r k t e der T r i u m p h 
bogen eigenart ig gedrückt u n d unharmonisch in seinen P r o 
port ionen. Eine E r k l ä r u n g h i e r f ü r f a n d sich zur al lgemeinen 
Überraschung erst, als die Überpu tzungen im Gewölbe und 
an der senkrechten westl ichen I n n e n w a n d der Apsis schich
tenweise abgenommen wurden . An m e h r e r e n Stel len t r a t eine 
e twa 1—3 cm s ta rke Fuge im M a u e r w e r k zutage, die sich im 
Abstand von etwa 30 cm über der Ö f f n u n g des Chorbogens 
und, ih r in gleichem Abs tand folgend, u m den ganzen Bogen 
herumzog. Zugleich w u r d e in der B a u f u g e ein gemal tes R a n 
ken  u n d Bla t twerk sichtbar, welches durch J a h r h u n d e r t e u n 
b e r ü h r t geblieben war . 
Es ergab sich folgender B e f u n d : Risse im Apsisgewölbe u n d 
über dem Scheitel des Chorbogens zeigten an, daß schon in 
f r ü h e r Zeit das M a u e r w e r k ause inanderge t r ieben w a r u n d 
m a n sich n u r so zu he l fen gewußt hat , daß m a n die Chor
bogenöf fnung durch einen etwa 30 cm s ta rken Stützbogen, 
der wie ein Unterzug wirkte , abfing u n d stützte. Aus zwei 
Gründen ist zu vermuten , daß dies in spätgotischer Zeit ge
schehen ist, denn einmal f a n d sich in einer die romanische 
Malerei überdeckenden Schicht e twa in Höhe des je tzt sicht
baren un te ren Abschlusses der „Mandor la" und dem d a r u n t e r 
befindlichen zweiten Fries die Dars te l lung einer Kreuzigung 
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und rechts u n d l inks des Kruzi f ixus die beiden Schächer 
(Abb.). Diese SeccoMalereien d ü r f t e n e twa zwischen 1510' 
bis 1520 anzusetzen sein; sie gehören also in die gleiche Zeit, 
in der das spätgotische Fens te r eingesetzt worden war . Aus 
gleicher Zeit r ü h r e n auch die Putzausbesse rungen an den 
senkrecht v e r l a u f e n d e n Rissen im Gewölbe, die sich im M a u e r 
w e r k der W a n d for tse tz ten, her . Weiter k a n n m a n mit Sicher
hei t sagen, daß die Ausbesse rungsarbe i t en u n d das Einb re 
chen des spätgotischen Fens te r s in j ene r Zeit dazu f ü h r t e n , 
daß die beschädigte romanische Ausma lung wohl nicht abge
schlagen, aber doch mit einer Kalk tünche übers t r ichen wurde . 
Auf diese neue Tünche ha t m a n dann e twas Neues gemal t . 
Da m a n zugleich aber den al ten Chorbogen durch den ein
gestel l ten Stützbogen ab fangen m u ß t e u n d infolgedessen 
durch die Verengung der Bogenöf fnung ein Teil des Apsis
gewölbes dem Blick des Betrachters entzogen blieb, w u r d e die 
neue Malerei , eben die Kreuzigung, auch e twas t i e fe r ange
bracht , dami t sie vom Kirchenschiff aus gut sichtbar blieb. 
Zur Wiederhers te l lung des ursprüngl ichen Zus tandes aus 
spä t romanischer Zeit w a r es unumgängl ich , den nachträgl ich 
eingestel l ten Stützbogen wieder zu e n t f e r n e n u n d — le ider — 
auch die spätgotische Kreuz igung zu opfern, nachdem sie pho
tograph ie r t worden war . Baulich w a r e n kompl iz ier te tech
nische M a ß n a h m e n nötig, wie der A u f b a u eines Leergerüs tes 
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zum Zwecke des A b b a u s des Stü tzbogens u n d das A b f a n g e n 
des drückenden Gewichts des Ostgiebels durch einen Stah l 
t räger , endlich das A u s f u g e n u n d g ießen der Risse. 
Auch vor der Aufdeckung der W a n d m a l e r e i erwiesen sich u m 
fängl iche K o n s e r v i e r u n g s a r b e i t e n als nötig, da der alte Pu tz 
n u r noch an wenigen Stel len H a f t u n g m i t dem M a u e r w e r k 
des Gewölbes aufwies . Der Pu tz „wippte" in großen P a r t i e n 
u n d w a r besonders durch sein Gewicht gefährde t , das im 
oberen, f a s t waage rech t v e r l a u f e n d e n Abschluß des Gewölbes 
nach u n t e n drückte . Es h a t t e n sich große beu lena r t igen Blasen 
gebildet , die n u r durch die zahlre ichen darübe rge leg ten T ü n 
chen u n d n e u e r e n Putzschichten f e s tgeha l t en w o r d e n waren . 
Fre i l egung u n d K o n s e r v i e r u n g 7 , d. h. Wiederbefes t igen des 
Putzes u n d A b n a h m e der Kalkschichten, m u ß t e n H a n d in 
H a n d gehen, bis alle Teile der e rha l t enen Malere i gesichert 
w a r e n . Als wei te re Über r a schung t r a t e n hierbe i drei h a l b 
kugelige, in das M a u e r w e r k eingelassene Tonschalen zutage, 
die je tz t wieder im u n t e r e n Abschluß der „Mandor la" u n d in 
ungle ichmäßigem A b s t a n d rechts u n d l inks von ih r sichtbar 
s ind (Abb.). Sie w a r e n i nnen grün gefaßt . Man h a t t e sie in 
spätgot ischer Zei t mit Ziegelres ten u n d al ten Dachp la t t en 
scherben ausgefü l l t u n d d a n n zugeputzt . Ih re B e d e u t u n g ist 
nicht völlig k la r — vielleicht dien ten sie der Verbesse rung der 
Akus t ik —, doch ist ih r A u f t r e t e n auch an a n d e r e n r o m a n i 
schen B a u w e r k e n bezeug t 8 . 
Die SeccoMalere i in der Apsiskalot te , die möglicherweise m i t 
dem Ent s t ehen der Apsis übere ingeh t , vielleicht abe r auch zu 
e inem e twas spä te ren Z e i t p u n k t nachträgl ich e ingefüg t wurde , 
zeigte nach der Aufdeckung Chr is tus in der Mandor la , u m 
geben von den Symbolen der vier Evangel i s ten . Adler , Stier 
u n d Löwe s tehen auf Spruchbände rn , w ä h r e n d der Engel mit 
dem Schwer t das S p r u c h b a n d in H ä n d e n häl t . Auf dem 
Spruchband , welches der Adler m i t sich f ü h r t , s teht in la te i 
nischen großen Buchs taben „ANO", w ä h r e n d sich auf der en t 
sprechend gegenüber l i egenden Sei te das J a h r der E n t s t e h u n g 
b e f u n d e n h a b e n wird . Deutl ich lassen sich Farbspu ren , die 
m a n als Zahlen lesen möchte, fes ts te l len. Allein, t rotz aller 
B e m ü h u n g e n u n d technischer Hil fsmi t te l (Quarzlampe) gelang 
ke ine Deutung . Alle E n t d e c k e r f r e u d e n k o m m e n eben nicht 
auf e inmal ! Dabei w ä r e es ein glücklicher U m s t a n d gewesen, 
w e n n sich f ü r diese späte Ersche inungs fo rm romanischer 
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W a n d m a l e r e i e n eine sichere Dat i e rung auf einfachs tem Wege 
dargebo ten hä t t e ! 
So bleiben wir auf st i lkr i t ische Vergleiche angewiesen. Was 
zuers t ins Auge fäl l t , ist die k la r e u n d großzügig angelegte 
Konzept ion der Dars te l lung. Auf ro t em G r u n d sind die E v a n 
gel is tensymbole in f e s tge füg te r Umrißze ichnung u n d einem 
ocker fa rbenen G r u n d t o n in den Binnenf lächen vom Küns t l e r 
angelegt worden . Der t h r o n e n d e Christus, auf einer hölzernen 
B a n k sitzend, wird von einer Mandor la umschlossen. In seiner 
Linken hä l t er die Weltenkugel , die Rechte ist in segnender 
Gebä rde erhoben. Die H a l t u n g ist s t reng f r o n t a l ausger ichtet 
(Abb.). Die Dars te l lung als solche entspr icht einer lang geüb
ten ikonographischen Tradi t ion . Als Beispiele hohen M a ß 
stabes k ö n n en wir uns das T y m p a n o n des Westpor ta l s in 
Char t r e s aus der Mit te des 12. J a h r h u n d e r t s vor Augen f ü h 
ren. Doch h a b e n wir es bei der Seeburger Apsismalere i ohne 
Zweife l mit dem spä ten Nachzügler einer Epoche zu tun, die 
in der Zeit, in der das Bild ents tand , in i h ren höheren Lei 
s tungen l ängs t ve rk lungen war . 
Als Vergleich k ö n n t e m a n eher in u n s e r e m engeren R a u m die 
Apsis der spä t romanischen Kirche zu F a u r n d a u bei Göppingen 
a n f ü h r e n 9 . Auch hier f inden wir im Gewölbe, w e n n auch 
weniger gut erha l ten , eine Dars te l lung gleicher Art. Diese 
Kirche gehör t der ers ten H ä l f t e des 13. J a h r h u n d e r t s an u n d 
ist ein eindrucksvol les D e n k m a l romanischer B a u k u n s t in 
Schwaben. Was hier insgesamt von einem qual i ta t iv höheren 
Maßs tab aus b e w e r t e t w e r d e n darf , bie te t sich in Seeburg in 
dörf l icher A u s p r ä g u n g dar. Wir glauben deshalb nicht f eh l 
zugehen, w e n n wir annehmen , daß sowohl der Baukörpe r als 
auch die Malere ien in Seeburg sicherlich einer noch spä te ren 
Zeit angehören als F a u r n d a u , wahrscheinl ich der Wende vom 
13. zum 14. J a h r h u n d e r t . Weitere, ähnl iche Beispiele aus der 
ers ten H ä l f t e des 14. J a h r h u n d e r t s , die in diesem Z u s a m m e n 
h a n g nicht u n e r w ä h n t bleiben sollen, f inden wir in Trochtel
f ingen u n d Veringendorf 1 0 ) . Mit einiger Sicherhei t k a n n m a n 
die Gewölbemale re ien in Trochtelf ingen kurz nach 1320 dat ie 
ren1 1) , w ä h r e n d die Dars te l lung der „Majes tas Domini" am 
Kreuzgewölbe im Osttei l des Chors der P f a r r k i r c h e in Ver in
gendorf u m oder nach 1330 en t s t anden sein dürf te 1 2 ) . 
Ein Vergleich zwischen diesen Dars te l lungen u n d der See
b u r g e r Apsismalere i macht deutlich, daß ers te re schon in eine 
Zeit gehören, in der — fo rma l gesehen — eine Aufweichung 
der Umrißzeichnung, der Gewandfa l t en , kurz, der U m w a n d 
lungsprozeß von der Roman ik zur f r ü h e n gotischen St i lemp
f indung s t a t t g e f u n d e n hat . Hingegen h in te r l äß t die Dars te l 
lung der „Majes tas Domini" in Seeburg doch noch den Ein
druck einer der spä t romanischen Tradi t ion v e r h a f t e t e n Male
rei. U m 1300 oder kurz danach d ü r f t e die Apsismalere i deshalb 
anzusetzen sein. 
Ander s v e r h ä l t es sich m i t wei te ren Resten von W a n d m a l e 
rei u n t e r h a l b des spä t romanischen Bildes, die, vollständig, 
e ins tmals Szenen aus dem Leben u n d M a r t y r i u m Johannes 
des T ä u f e r s dars te l l ten . Leider konn ten nur noch zwei Ein
zelbi lder an den äußers t en Randzonen des u n t e r e n Teiles der 
Apsis, u n m i t t e l b a r an der Rücksei te des Chorbogens anse t 
zend, aufgedeckt werden . Den Hauptschaden ha t das im 18. 
J a h r h u n d e r t eingebrochene u n d je tz t wieder geschlossene Ost
Mi t t e l fens te r verursacht . I m m e r h i n ist noch l inks die Dars te l 
lung „Johannes in der Wüste" u n d rechts das „Gas tmahl des 
Herodes" deutl ich e r k e n n b a r e rha l t en geblieben. Bei le tz terem 
Bild ist ikonographisch in teressant , daß der Herodia als böses 
Zeichen i h re r U n t a t u n d zugleich als Abbild des V e r f ü h r e r s 
ein auf dem Tisch t anzende r Teufe l beigegeben ist (Abb.). Mit 
seinen A r m e n gre i f t er in die H a a r e ihres dreis ten Gesichts in 
dem Augenblick, als die Schüssel mit dem H a u p t des Täufe r s 
herbe igebrach t wird . Die Bilderfolge w u r d e abgeschlossen 
durch einen u m l a u f e n d e n Fries, der u n t e r h a l b der Dars te l lung 
original, im übr igen zur Erzie lung eines harmonischen Ge
samte indrucks der Wandg l i ede rung r ekons t ru i e r t und andeu
tungsweise ergänzt wurde . 
Die Seeburger Kirche ist eine Johanneski rche , und so ist es 
natür l ich, daß hier zu E h r e n des Kirchenpa t rons Szenen aus 
dessen Leben u n d Wirken v o r g e f ü h r t wurden . Vielleicht darf 
m a n sich in der Abfolge der Bilder, e twa in der Mitte, u r 
sprüngl ich als zent ra les Thema, die „Taufe Christ i" vorstellen. 
Diese Folge von Bildern zum Johannes ieben d ü r f t e n u m die 
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Mitte des 14. Jahrhunderts entstanden sein, vielleicht um 1340 
bis 1360. 
Für die Renovierung der Kirche ergab sich als weitere künst
lerische Aufgabe die Verglasung der Fenster in der Apsis, die, 
in ornamentaler Gliederung, farbig auf die Wandmalereien 
abgestimmt, von WolfDieter Kohler entworfen wurde. Be
stimmend für die Raumwirkung der Apsis aber mußte der 
Altar und in Beziehung zu diesem der Taufstein werden. Der 
einerseits zu massige, im Detail kleinliche neugotische Altar 
konnte mit samt dem Tauf stein gleicher Art nicht wieder ver
wendet werden. Eine ansehnliche Stiftung des derzeitigen 
Besitzers des Schlosses Uhenfels ermöglichte, der Tübinger 
Bildhauerin Suse MüllerDieffenbach den Auftrag zu erteilen, 
einen neuen Altar und Taufstein zu schaffen. Beide fügen sich 
in schlichten und geschlossenen Formen dem Gesamtbild har
monisch ein (Abb.). Leuchter, Taufkanne und schüssel wurden 
von Prof. Karl Schollmayer, Pforzheim, entworfen und aus
geführt. Die Kanzel wurde tiefer gesetzt; ein großformiger 
neuer Plattenfußboden und ein sorgfältig abgestimmter heller 
Anstrich vervollständigen das nun sehr eindrucksvolle Raum
bild. 
Für die kleine evangelische Kirchengemeinde mit nur 30ß See
len bedeutete die Kirchenrenovierung eine nicht geringe Be
lastung, besonders, da wegen der Forderungen, welche die 
Denkmalpflege hinsichtlich der Konservierung der Wandmale
reien stellen mußte, der Umfang der anfänglich beabsichtig
ten Arbeiten wesentlich überschritten wurde. Es ist selbst
verständlich, daß sich die Denkmalpflege an der Finanzierung 
mit einem großzügig bemessenen Beitrag beteiligte. Herr 
Pfarrer Brennberger und sein Kirchengemeinderat haben sich 
zu jeder Zeit den Wünschen und Anregungen der Denkmal
pflege aufgeschlossen gezeigt; ebenso vorzüglich gestaltete sich 
die Zusammenarbeit mit Architekt Dipl.Ing. Friedrich Veit 
in Urach. So konnte die Wiederherstellung des alten Gottes
hauses zu einer gültigen Form, die treu bewahrtes Altes mit 
schöpferisch Neuem in glücklicher Weise verbindet, gelingen! 
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