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Ulmen, seinem Hauskloster Stuben an der Mosel als Geschenk mitgebracht. 

Unendlich viel ist vor allem im 17. Jahrhundert zugrunde gegangen. Die er- 

haltenen Burgen, voran die Eltz, SchloB Biirresheim und die Marksburg, lassen 

die herbe Monumentalitat der wehrhaften Wohnbauten mit ihren meist einfach 

ausgestatteten Wohnraumen erkennen. Die leider noch im 19. Jahrhundert 

zerstorte staufische Burg der Grafen von Vianden im heutigen Luxemburg 

iiberragt wegen ihrer hervorragenden Bauskulptur alle anderen Burgen des 

Rheinlandes. Sie kann sich mit den groBartigsten Reichsburgen messen. Der 

jungere Palas schlieBt sich in seiner Grundgestalt den staufischen Kastellen, 

vor allem denen Friedrichs II., an. Unter den weniger bekannten Burgen ver- 

dienen die gewaltige Blankenheimsche Kasselburg und die Burg Reichenberg 

der Grafen von Katzenelnbogen erwahnt zu werden. Beide weisen interessante 

Besonderheiten auf: Die Kasselburg besitzt einen machtigen, 37 Meter hohen 

Torturm mit acht bewohnbaren Geschossen, und auf Reichenberg wird die hohe, 

mit Wohnkammern versehene Schildmauer mit dem Tor in der Mitte von zwei 

43 Meter hohen Tiirmen flankiert. Von dem merkwiirdigen romanisierenden 

Palas von Reichenberg hatte man sich eine Abbildung gewiinscht. Typologisch 

schlieBen sich die Burgen des Trierer Kurfiirsten Balduin wegen ihrer regel- 

maBigen Anlage mit einem turmartigen Palas zu einer Gruppe zusammen.

Erstaunlich ist die kiinstlerische Kraft, mit der die Architektur der Burgen 

gestaltet ist. Die Ansichten hessischer Burgen von der Hand Dillichs geben uns 

ein getreues Bild von dem Aussehen der in mehreren Jahrhunderten ent- 

standenen baulichen Einheit der Burg. Das meiste, ja fast alles ist zerstort. 

Aber dennoch kiinden die oft beachtlichen Reste von dem SelbstbewuBtsein 

der Bewohner und von dem groBen technischen und kiinstlerischen Konnen der 

mittelalterlichen Baumeister. Das Buch von Hotz fiihrt uns anhand dieser 

steinernen Zeugen durch die wechselvolle Geschichte des Landes am Rhein 

und an der Mosel bis in die jiingste Vergangenheit hinein. Dank der vorzug- 

lichen Neuaufnahmen von Lala Aufsberg ist das Buch des Kunstverlages fur 

jeden Heimat- und Burgenfreund eine Freude. Eberhard Zahn

Die Kunstdenkmaler der Stadt Koblenz: Die p r of anen D enkmaler und 

die Vororte, bearbeitet von Fritz Michel. — Die Kunstdenkmaler von 

Rheinland-Pfalz, im Auftrage des Ministeriums fur Unterricht und Kultus 

herausgegeben von Werner Bornheim gen. Schilling. Bd. I. XVI u. 584 S., 

445 Abb. Deutscher Kunstverlag, Miinchen-Berlin 1954. Oln. 30 DM.

Die Kunstdenkmaleraufnahme in Rheinland-Pfalz kniipft mit diesem ersten von 

ihr herausgegebenen Band an die bewahrten rheinischen Inventare an. Das 

vorliegende stattliche und gut ausgestattete Werk rundet in willkommener Weise 

die Ubersicht uber einen kunstgeschichtlich reichen Bezirk der mittelrheinischen 

Kulturlandschaft ab. Die Kunstdenkmalerbande der kirchlichen Denkmale (1937) 

und des Landkreises Koblenz (1944) hatten Dr. Fritz Michel bereits friiher als 

sachkundigen Bearbeiter ausgewiesen. Sein Anliegen war es seit Jahren, diese 

Bestandsaufnahme mit dem Band uber die profanen Kunstdenkmaler abzu- 

schlieBen. Das gewichtige Buch bietet nicht nur die groBe Dokumentation eines 

in mehreren Jahrhunderten gewachsenen Stadtwesens dar, das durch den 

letzten Krieg weitgehend vernichtet wurde, sondern zugleich die Ernte eines 

reichen Forscherlebens seines Verfassers, dem diese Stadt geliebte Heimat ist. 

Er hat sich selbst die Aufgabe gestellt, ihrem geschichtlichen und kiinstlerischen
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Leben nachzuspiiren. Kein anderer besaB fiir diese Bestandsaufnahme eine so 

fundierte Orts- und Denkmalerkenntnis aus langjahriger eigener Anschauung 

und dazu die eingehen.de Vertrautheit mit den archivalischen Quellen. Die groBe 

Materialsammlung aus der Zeit vor dem Kriege war gliicklicherweise gerettet 

worden. Sie gibt eine jetzt auf weiten Strecken nicht mehr beizubringende Unter- 

lage fiir das Inventar. Fritz Michel hat der Stadt Koblenz mit diesem Band ein 

Denkmal gesetzt.

Vor der Einzelbehandlung der Denkmaler steht ein geschichtlicher tlberblick 

von der Vorzeit bis in die Gegenwart. Der Beitrag zur Vor- und Friihgeschichte 

stiitzt sich im wesentlichen auf das von Adam Gunther, dem friiheren Koblenzer 

Museumsdirektor, erarbeitete Material, das von J. Rbder auf den neuesten Stand 

gebracht wurde. In diesem Kapitel wurde auf eine detaillierte Behandlung der 

Funde, auf bildliche und kartographische Wiedergaben verzichtet, well der 

Umfang des Bandes sonst sicherlich hatte erheblich erweitert werden miissen. 

Dennoch ware eine topographische Darstellung der rbmerzeitlichen Funde im 

Stadtplan, nicht nur des Verlaufs der Stadtmauer, fiir das Bild der Besiedlung 

aufschluBreich gewesen.

Die kunstgeschichtliche Ubersicht verdichtet sich zu einer knappen Koblenzer 

Kunst- und Kiinstlergeschichte, die die friiher im Kirchenband gegebene Dar

stellung in willkommener Weise erganzt und erweitert. In Koblenz kamen 

EinfluBzonen des Trierer und des Kblner Raumes mit dem mittelrheinischen 

zusammen und brachten dem Bauwesen wie auch dem Kunsthandwerk einen 

vielfalt.igen kiinstlerischen Zustrom. Die Hofhaltung der Trierer Kurfiirsten zog 

mancherlei Kiinstler von auswarts heran. Die unermudliche Archivarbeit des 

Verfassers hat eine groBe Zahl von Bauten und Kunstwerken mit den aus- 

fiihrenden Kiinstlern in Verbindung bringen kbnnen.

Koblenz war von Romerzeiten an bis in dieses Jahrhundert eine befestigte 

Stadt, deren Anlagen in der mittelalterlichen Burg und spateren Festung Ehren- 

breitstein gipfelten. Die hier gegebene liickenlose Geschichte der Stadtbefestigung 

und des Ehrenbreitsteins stellt einen hervorragenden Beitrag zur Burgen- und 

Befestigungskunde dar. Die landesherrlichen Bauten bildeten eine architek- 

tonische Dominante in der Rheinstadt. Kiinstler, Architekten und Bauleute, die 

vom Landesherrn herangezogen wurden, arbeiteten dann auch fiir Adel und 

Biirgertum. Der Kbnigshof (heute Pfarrhof von Liebfrauen) kam 1018 an den 

Erzbischof Poppo von Trier, die bischofliche Burg entstand bei der alten Mosel- 

fahre im Jahre 1277 und war Sitz der kurfiirstlichen Herrschaft und Verwaltung 

im Trierischen Niederstift. Am FuBe des Ehrenbreitsteins lieB Erzbischof Philipp 

Christoph von Soetern in den Jahren 1626 bis 1629 die Philippsburg als kur- 

trierisches ResidenzschloB errichten. Der Bau muB zu den bedeutendsten 

Schlossern des deutschen Friihbarock gehort haben. Kurfiirst Franz Georg von 

Schbnborn holte den Baumeister Balthasar Neumann nach Ehrenbreitstein. Nach 

seinem Entwurf entstand der Dikasterialbau (1738—1748). Durch Neumann und 

seine Mitarbeiter, vor allem durch Johannes Seitz, gewann mainfrankischer 

Barock maBgebenden EinfluB auf die Baugestaltung in Koblenz. In den Jahren 

1778—1786 lieB Kurfiirst Clemens Wenzeslaus eine neue Residenz auf der Stadt- 

seite am Rhein erbauen. Sie wurde der erste und grbBte Bau des Friihklassizismus 

im Rheinland, obwohl der groBziigige Entwurf des Architekten d’lxnard nur in 

einer durch A. F. Peyre le Jeune veranderten Form zur Durchfiihrung kam. Die 

Aufnahme des neuen Baustils blieb nicht ohne EinfluB auf die Zivilarchitektur. 

Er zeigt sich vor allem in der „Clemensstadt“, die von Peyre im Zusammenhang

eingehen.de
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mit dem SchloB geplant wurde. Damals bildete sich der Anfang einer klassi- 

zistischen Bautradition, die bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts in Koblenz 

lebendig blieb und der Neustadt ihr Geprage gab.

Der Verfasser kann einen sehr guten Eindruck der alten Hauserzeilen der 

Stadt vermitteln. Er lenkt dabei ein besonderes Augenmerk auf die vielgestal- 

tigen Ziergiebel und Zwerchhauser, die dem StraBenbild eine besondere Note 

gegeben haben. Das Beispiel Koblenz zeigt einmal mehr die Notwendigkeit einer 

eingehenden wissenschaftlichen Darstellung des Biirgerhauses in unseren Land- 

schaften. Die Moglichkeit, die alten Bauten zu erfassen, wird immer geringer; 

was der Krieg iibrig gelassen hat, wird vielfach durch eine rigorose Neubau- 

tatigkeit beseitigt. Immer weniger werden auch die Menschen, die ihre Bearbei- 

tung noch auf Autopsie griinden kbnnen.

Dem Verzeichnis der Denkmaler in der Stadt schlieBen sich die der Vororte 

an. Hier tritt vor allem Ehrenbreitstein mit Festung, kurfiirstlichem SchloB und 

einer Anzahl guter Wohnbauten des 17. und 18. Jahrhunderts hervor. Ein Hin- 

weis auf Kunstwerke einheimischer und rheinischer Kiinstler in Koblenzer 

Privatbesitz vervollstandigt die Bestandsaufnahme. Das reiche Material wird 

durch mehrere iibersichtlich gegliederte sorgfaltige Register, durch Literatur- 

und Bildverzeichnisse im einzelnen gut faBbar.

Der Umfang des hier ausgebreiteten Denkmalerbestandes macht deutlich, wie 

dringlich die Bearbeitung der weltlichen Kunstdenkmaler in unseren alten 

Stadten ist. Ein Band wie dieser ist dazu angetan, weitere Arbeiten auszuldsen. 

Die immer wieder hervorzuhebenden engen Beziehungen zu Trier lenken den 

Blick vor allem auf die profanen Denkmaler dieser Stadt. Ihre Bearbeitung, die 

noch wahrend des Krieges nahezu beendet werden konnte, ruht leider seit 

Jahren. Es ware leicht und sehr verdienstlich, sie jetzt bald zum AbschluB zu 

bringen und damit ein dringliches Anliegen der Forschung zu erfiillen.

Hans Eichler

Die Kunstdenkmaler der Stadt und des Landkreises Pirmasens, bearbeitet von 

Anton Eckardt und Hans Erich Kubach. — Die Kunstdenkmaler von Rhein

land-Pfalz, im Auftrage des Ministeriums fur Unterricht und Kultus heraus- 

gegeben von Werner Bornheim gen. Schilling. Bd. II. XVI u. 602 S., 531 Abb. 

Deutscher Kunstverlag, Miinchen - Berlin 1957. Oln. 30 DM.

Nach Herausgabe des ersten Bandes des Inventarisationswerkes von Rheinland- 

Pfalz im Jahre 1954, der die profanen Denkmaler der Stadt Koblenz behandelt, 

ist jetzt ein zweiter Band dieser Reihe erschienen: Stadt und Landkreis 

Pirmasens. Vor dem zweiten Weltkriege hatte das Bayerische Landesamt fur 

Denkmalpflege bereits neun Bande der pfalzischen Kunstdenkmaler heraus- 

gegeben, an die sich der neue Band uber Pirmasens als zehnter der Kunstdenk

maler der Pfalz anreiht. Anton L. Eckardt begann mit der Inventarisation des 

Kreises im Jahre 1936 und hat bis in die Kriegsjahre hinein, unterstiitzt von 

Alexander Freiherr von Reitzenstein und von Torsten Gebhard, die Hauptarbeit 

geleistet. Nach dem Kriege wurde das Manuskript in die sachkundigen Hande 

von Hans Erich Kubach gelegt, der die Aufgabe hatte, den Inventarband nach 

dem neuesten Stand der Forschung zu iiberarbeiten und die schmerzlichen 

Veranderungen und Verluste, die der Krieg und die Nachkriegszeit mit sich 

gebracht hatten, zu verzeichnen. Kubach hat auch die Bearbeitung der noch 

ausstehenden pfalzischen Inventare ubernommen.


