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v 0 r red e. 

Das yorliegende Buch ist aus einer Reihe von Vortriigen ent

standen, zu welchen Herr Geheimrath Reuleaux die erste An

regung gab. Wie er mir in der Gewerbeakademie zuerst ein Feld 

fiir meine Lehrtbiitigkeit eroffnete, ermuthigte er mich, die ausgear

beiteten Vortriige der Oeffentlichkeit zu iibergeben, und so nenne 

ich mit dankbarem Gefiihl seinen Namen an meser Stelle. 

Es wird dem Leser nicht entgehen, dass den nacbfolgenden 

Bliittern ibre Entstehung aus V ortriigen anhaftet. Kenntniss und 

Neigung, sowie die Riicksicht auf die zu Gebote stehenden Werke 

der offentlichen Bibliotheken haben bestimmend eingewirkt. Die in 

jenen Werken enthaltenen Abbildungen sind vorzugsweise in den 

Anmerkungen angefiihrt worden. Auch die V ortriige des Herrn Ge

heimrath Adler, welcher mir als langjiihriger Lehrer und Berather 

aus dem reichen Schatz seines Wissens immer wieder Neues und 

Werthvolles bot, sind nicht ohne Einfluss auf dies Buch geblieben. 

Sein Zweck ist, die Aufmerksamkeit auf die Gebilde der Holzarchi

tektur zu lenken, deren Kennenlernen mir fiir zwei Punkte schiitzbar 

erscheint, einmal fiir die Erkenntniss der tendenzlosen, d. h. yon 

der Vorliebe fiir eine bestimmte Stilepoche unabhiingigen SchOnheit 

und ferner fiir die nicht unwichtige Frage, wie weit eine Kunst

entwickelung national sein kann oder soll. 

Somit ist diese Arbeit nur als ein Versuch zu betrachten, 0 b 

sich vielleicht eine vollstiindige Entwickelungsgeschichte der Holz-
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architektur schreiben l1i.sst. rch benutze die Gelegenheit, um an 

alle Freunde der Kunst die herzliche Bitte zu richten, mein Be

streben zu unterstiitzen und mich hierin durch Nachweise und Be

richtigungen zu fordern. Ob der Stoff so wichtig ist, wie er mir 

erscheint, moge dies Buch mit entscheiden helfen. 

rch will diese V orrede nicht schliessen, ohne der grossen Ge

falligkeit zu gedenken, mit -welcher die Herren Bibliothekare der 

Gewerbeakademie und der Bauakademie, des Architektenvereins und 

des Kunstgewerbemuseums mich unterstiitzt haben. 

Berlin im M1i.rz 1880. 

P. Lehfeldt. 
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1. ABSCHNITT. 

Die Holzarchitektur des Alter1hlims und der 
aussereuropaischen Volker. 

E i n 1 e i tun g. 

Die SchOnheit eines Bauwerks hiingt zum grossen Theil von 
dem gegenseitigen Verhiiltniss des Werklichen und des Kunstlerischen 
zu einander abo Der zu bearbeitende Baustoff, sowie die Geschmacks
richtung der verschiedenen Zeiten bestimmen das Maass beider, wie 
weit der constructive, wie weit der ornamentale Theil vorherrschen 
soll. Dass in den Urzeiten und bei den uncivilisirten Volkern zu
niicbst nur dem Bediirfniss geniigt worden sei und das Streben nach 
der kiinstlerischen Ausschmiickung der W ohnstiitten und Denkmale 
erst mit der zunehmenden Cultur sich entwickelt habe, ist ein leeres 
Dogma. Wer beobachtet, wie die Freude am Ausputzen und Ver
zieren dem Kinde angeboren ist, wie der Wilde Siidamerikas seine 
einfache Hiitte mit bunten Farben und Schnitzereien verziert, der er
kennt leicht, dass zu allen Zeiten ein Gefiihl fUr kiinstlerische Ge
staltung des rein Nothwendigen dem Menschen innewohnte, wenn es 
sich auch oft in einer uns fremdartigen Weise iiussert. Einen Beweis 
dessen giebt die Geschichte der Holzarchitektur. 

Zwei Hiilfsmittel haben wir, urn uns in die Bauthiitigkeit vor
geschichtlicher Zeiten zuriickzuversetzen, aus welchen nur noch ver
stiimmelte sagenhafte Nachricht auf uns gekommen ist. Wir konnen 
zuniichst mit Hiilfe der Phantasie aus der reicher entwickelten Bau
weise spiiterer Zeiten die einfacheren Bestrebungen der Urzeit heraus
zufinden suchen. Allein neue Forschungen auf den iiltesten Cultur
stiitten haben uns belehrt, dass das scheinbar Einfache oft erst das 
Ergebniss langer Entwickelung war, dass wirre, phantastische, selbst 
iibertriebene und colossale Formen allmiilig zu iibersichtlichen, 
leichter verstiindlichen und maassvollen Gebilden wurden, wie die 

Lehfeldt, Holzarchitektur. 1 
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mangelnde Civilisation eines Landes, oft weit entfernt, dem Zustande 
del' Kindlichkeit zu entsprechen, erst eine Folge eingebrochener Ver
wilderung istl). 

Zuverlassiger kommt uns die Analogie zu Hiilfe. Noch heute 
Ieben fern von unserer Cultur Volkerschaften, wie in Polynesien 
oder in Siidamerika, deren Kunstbestrebungen oft eine iiberraschende 
Aehnlichkeit mit den en der aIten PhOnizier oder unserer eigenen 
V orfahren haben. Wir werden deshalb mit Recht die friihesten An
range der Baukunst uns einigermassen vergegenwartigen, wenn wir 
unsere Blicke bisweilen auf die Hiitten jener Hinterwaldler richten. 

Das erste, wodurch der Mensch getrieben wurde, eine Behausung 
zu grunden, war der Gedanke der Vertheidigung. Er suchte eine 
Statte, um die Seinigen gegen das Andringen der wilden Thiere des 
Waldes und gegen feindliche Angriffe zu schiitzen, um das miihsam 
hervorgebrachte Feuer vor Regengiissen und der GewaIt des Sturmes 
zu bewahren. Das erste Obdach bot ihm die Natur selbst, der Ur
wald mit seinem schiitzenden Blatterdach. Baume, welche einen 
Umfang von 25 - 30 m haben, wachsen noch bei Sacramento in den 
Waldern Californiens Eine hohle Platane steht im ThaI von Bujuk
dere bei ConstantinopeI, welche bei einer Hohe von 38 m einen Ull1-
fang von 40 m hat. So mag zunachst ein hohler Baum zur W ohnung, 
die undurchdringliche Blatterkrone zum Dach gedient haben 2). Auch 
den einfachsten Kahn, wie den Sarg fiir den Todten giebt bei den 
heutigen Indianern der ausgehohlte Baumstamm, der Einbaum unserer 
V orfahren. Ebenso bot die urspriinglichste Statte der Gotterverehrung 
der Baum, der mit Binden und Weihgeschenken behangt als Aufent
haltsort des Gottes betrachtet wurde. Bis in spate Zeiten einer aus
gebiIdeten Cultur hat sich die dankbare Verehrung gegen die Baume 
des WaIdes erhalten. J eder Baum galt den Hellenen als W ohnung 
der Dryade, im Rauschen der heiligen Eichen zu Dodona, im Dorn
busch am Sinai verkiin1ete sich die Gegenwart Gottes 3). Das alteste 
Bild der Artemis zu Ephesos . war in dem ausgehohlten Stamm einer 
mme aufgestelIt, und Pausanias sah noch ein Bild der Artemis 
Kedreatis in einer grossen Ceder zu Orchomenos 4). 

1) Vergl. Semper, der Stil I. S. 3. 
") VergI. die lebendige Darstellung in Viollet Ie Due, l'histoire de l'habitation 

humaine. 
3) Botticher, der Baumkultus der Hellenen; Mitth. der k. k. Ceutral-Commission IV 

(1859) S. 190. 
4) Vgl.'aneh Humboldt, Kosmos 1847 II, S.99. 
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Auf die Dauer genugte der Baum des Waldes nicht. Besseren 
Schutz gewahrte del· aus Erde aufgeschichtete Hugel, welchem abge
hauene Baumstamme, Rinde und Blatterwerk einen Halt gab en 5). 
Auf diese Weise, durch Ineinanderflechten der Zweige wurde die 
erste Wan d hergestellt. So berichtet ein romischer Schriftsteller 
(Vitruv II, 5) von den alten Phrygiern: "Sie wohnten in ebenen Gegen
den und hohlten wegen Mangels an Bauholz naturliche Erderhohungen 
aus. Daruber bildeten sie mit HUlfe von Ptahlen, welche sie miteinander 
verbanden, eine Art von Kegel. Denselben bedeckten sie mit Rohr 
und Reisig und schutteten darauf einen moglichst grossen Erdhaufen". 
Ebenso sind die Wande der Neuseelander nur ein Zaungeflecht 
zwischen einzelnen eingerammten Pfahl en 6). Zaungeflecht bildet die 
Umfriedigung ihrer Dorfer und kleinere Gehege in demselben die be
festigten Wohnstatten. Die Gitterwand, welche weiterhin in China 
eine kUnstlerische Ausbildung fand, ist also als erstes Element, wie 
der Baukunst uberhaupt, so der Holzbaukunst zu betrachten. 

Fruhzeitig musste man darauf sinn en, das Blatterwerk und die 
Erdhaufen, welche die Zwischenraume solcher Stabgeflechte aus
fullten, durch ein in hoherem Grade dauerhaftes, biegsames und 
transportables Material zu ersetzen. Denn wir haben uns die altesten 
Volker vorwiegend als nomadisirende Hirten uud Jager vorzustellen, 
welche ihren W ohnort je nach der Jahreszeit oder zum Besten ihres 
Viehs oft wechseln mussten, wie die Ziegenhirten des heutigen 
Griechenlands. Solchen Anforderungen bequemeu Mitfiihrens genugte 
aber vollstandig das Fell der Thiere und kunstliches Flechtwerk, 
welches aus den Haaren und der Wolle der Thiere oder aus Halmen, 
Bast und audern biegsamen Pflanzenstoffen hergestellt wurde. Bei 
den Japanern ist die Technik der Papierfabrikation eine so ausge
bildete, dass die Aermeren ihre Sommerwohnungen haufig nur aus 
Pfosten und dazwischen gespannten Papiertapeten herstellen. 

Schon auf dieser ursprunglichen Culturstufe hatten die VOlker 
das Bestreben, die einzelnen Faden oder Streifen In mannigfachen 
und abwechselnden Reihungen in einander zu schlingen. Die altesten 
Geflechte der Aegypter und die heutigen Arbeiten der Wilden Nord
amerikas zeigen uberraschend ahnliche Motive. Dass solches Flecht
werk auch nach Ausbildung des monumentalen Steinbaus noch ge
fertigt wurde, zeigen sowohl die in den Felsen gehauenen Ornamente 

.) Weiss, Kostiimkunde S. II. 
6) Semper, der Stil I. 239. 

1* 
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am sogenannten Midasgrab in Phrygien 7), als auch die neuerdings 
yon englischen Reisenden aufgefundene Wandbekleidung yon einem 
uralten Palast in Warka in Babylonien 8). Bei dieser sind kleine 
bunte Mosaikstiickchen aus farbigem glasirten Thon so in den 
Asphaltbewurf der Mauer eingedriickt, dass sie teppichartige Muster 
bilden. 

Der einfachste Raumabschluss ist das ZeIt. Hier sind Wand 
und Dach noch eins. Die Zeltwohnung der LappIander (ein solches 
befindet sich im Berliner Ethnogr. Museum), der Wigwam der In
dianer sind in einfachster Weise hergestellt. Kunstyoller sind die 
Zelte der Kalmiicken in den W olgasteppen oft aus mehr als hundert 
rothbemalten Staben kreuzweise in einander gefiigt 9). Dieselben 
werden mit ledernen Riemen zusammengebunden und mit Filz be
deckt. An die Stabe werden schliesslich ausserhalb des Zeltes 
Stricke gebunden, welche an eingerammte kurze Pfahle befestigt 
sind, um das ZeIt yor dem Umwerfen durch den Wind zu sichern. 
Ein solches ZeIt, etwa 2,5 m hoch und 12 m im Umfang haltend, 
wird yon 3 Personen in weniger, als einer halben Stunde auf
gestellt. Aehnliches berichten Reisende yon den Hottentotten 10) und 
Uraustraliern 11), welche die Ruthenstabe umbiegen und mit beiden 
Enden in die Erde stecken und dies backofenahnliche ZeIt mit 
Matten aus an der Sonne getrockneten Binsen und Schilf oder mit 
Palmblattern und breiten Rindenstiicken bedecken; die Indianer 12) 
und Ureinwohner yon Paraguay13) decken eine Mi.itze aus Rinderfell 
auf 3 m hohe, oben zusammengebogene diinne Baumstamme, die 
Eskimos nehmen Rennthiergeweihe als ZeItstangen. 

Ganz ebenso dmen wir uns nach den Schriftquellen die Zelte 
des Alterthums denken. Von den Skythen berichtete schon Aischylos 
(Prom. 698), dass sie "in gefiochtenen Korbhiitten wohnten, welche 
sie auf Rader setzten". Ein recht bezeichnendes Bild des Nomaden
thums. 

Lange, nachde.m die Volker ihr Nomadenleben aufgegeben und 

') Texier, Asie mineure I, 56. 
B) Semper, Stil I, 327 etc. Nach Loftus Researches and Travels in Chaldaa and 

Susiana. 
9) Bastian, Fuhrer durch das ethnogr. Museum in Berlin 1877 S.67. 
10) Lubbock, vorgeschichtliche Zeit; ubersetzt von Passow. Jena 1874 S. 134 

und die dort angefUhrten Quellen. 
11) a. a. O. S. 138. 
u) T. II. S. 224. 
13) S.230. 
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feste W ohnsitze errichtet hatten, behielt das ZeIt seine Geltung fUr 
voriibergehenden Aufenthalt, besonders im Kriege. Seltsame Ab
bildungen von Zelten mit oben rund gebogenen Stiitzen auf den 
assyrischen Monumenten erinnern lebhaft an die erwahnten Zelte 
der Hottentotten. Die Zelte der romischen Soldaten waren von 
Leder und hatten gewohnlich Platz fUr zehn Mann. 

Bei allen diesen Zeltanlagen ist mit der Leichtigkeit der Her
stellung der Uebelstand verbunden, dass keine Wand lothrecht in 
die Hohe geht. Der Wunsch nach vortheilhafterer Verwerthung der 
Wande und be~serer Ausnutzung des umschlossenen Raumes fiihrte 
dazu, statt des pyramidalen Zeltes die Wand lothrecht hoch zu 
fUhren, Wand und Dach zu trennen. Dies war ein enormer Fort
schritt, welcher allmiilig den Uebergang zum festen Haus bildete. 
Diese Uebergangsstufe bezeichnen wir mit dem Namen der H iitte 
oder Baracke. 

Das einfachste Bild einer solchen Anordnung geben die Zelte der 
Beduinenstiimme 14). Vier Pfosten werden lothrecht in die Erde ge
steckt und auf drei Seiten sowie oberhalb durch feste Decken auf der 
vierten vorderen Seite durch einen zuriickzuschlagenden Teppich ge
schlossen. Diese Zelte sind im Beduinenlager reihenweise neben
einander aufgestellt, so dass sie ganze Strassenziige bilden. 

Bei einigen Kafferstammen werden fUr eine solche Hiitte etwa 
16 stiitzende Pfeiler im Kreise aufgestellt und durch eine Wand von 
Flechtwerk und Thonbewurf mit einander verbunden 15). Innerhalb 
des ungefahr 16 m im Durchmesser haltenden, 3 m hohen Kreises 
erhebt sich in geringem Abstande von der Aussenwand eine zweite 
iihnliche hOhere Wand und in Mitten derselben ein noch hoherer 
Pfahl. Auf ihm und der aussern Wand ruht das kegelformig an
steigende, sorgsam hergestellte Strohdach. Eine Oeffnung zwischen 
Wand und Dach, sowie die Eingiinge gestatten dem Rauch und dem 
Tageslicht geniigenden Durchzug. 

Eine karibische Hiitte von iihnlicher Anordnung, jedoch recht
eckigem Grundriss hat Semper nach dem Modell auf der Londoner 
Industrie-Ausstellung 1861 abgezeichnetl6). "An ihr, sagt er, treten 
alle Elemente der antiken Baukunst in hochst urspriinglicher Weise 
und unvermischt hervor. Der Herd als Mittelpunkt, die durch Pfahl-

14) Weiss, Kostiimkunde S. 143, 159 und die von ihm citirten Werke. 
10) Weiss, Kostiimk. S. 19, - vergl. Lubbock vorgeschichtl. Zeit, die Riitten der 

Veddahs auf Ceylon, der Andamaneninsulaner, der Tahitier und Patagonier. 
16) Stil II, 276. 
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werk umschrii.nkte Erderhohung als Terrasse, das siiulengetragene 
Dach und die Mattenumhegung als Raumabschluss oder Wand". Er 
folgt hiermit der alten, schon von Vitruv aufgestellten und vielfach 
angefochtenen Annahme, dass der antike Tempel auch aus dieser 
"Urhiitte" abzuleiten sei. 

Erstes Capitel. 

Die Holzbaukunst des Orients. 

Israeliten. 

Bei keinem Volke des Alterthums priigte sich das Nomaden
thum so aus, als bei den Israeliten. Von Ursprung an ein wan
derndes Hirtenvolk, zogen sie in einen andern Welttheil, um dann 
wieder vierzig Iahre lang durch die Wiiste ziehend, und immer wie
der die W ohnstiitte wechselnd, dabei unter fortwiihrenden Kiimpfen 
in ihre Heimat zurUckzukehren. 1m Kriegslager war ihre Jugend 
herangewachsen, und auch nach dem Riickzuge, als seine Konige 
schon "stattliche PaHiste" bewohnten, wohnte das Yolk in Zelten 1). 
Sie mussten oft gezwungen das Lagerleben fortsetzen und vor den 
jiihrlich einfaHenden Midianiten Schutz in Hohlen und Bergfesten 
such en 2). Sitte und Religion hafteten weniger, als bei irgend einem 
andern V olke an der Heimat. Es ist bezeichnend, dass die Laub
hiitte bei ihnen eine so wichtige Rolle spielte, dass das Verlassen 
des festen Hauses bei Gelegenheit des Erntefestes und der Hochzeit 
zur V orschrift wurde. 

Die Juden waren von Urzeiten an ein vorzugsweise Holz 
bauendes Yolk und als Salomo den steinernen Tempel baute, musste 
er sich einen fi'emden Baumeister kommen lassen. Der Zimmer
mann nimmt in del' Bibel eine wichtige Stelle ein, er ist der, 
welcher "das Haus b aut " 3), und viele Gleichnisse sind aus der Zimmer
mannstechnik gewiihlt. Wie del' erste Bau, welcher in der Bibel be
schrieben wird, die aus Tannenholz gezimmerte Arche war, so hat 

I) 2. Kon. 13, 5 . 
• ) Richter 6, 2-6 . 
• ) u. a. noch 2. Mace. 2, 30. 
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die spatere fromme Erzahlung den Heiland der Welt zu einem 
Zimmermannssohn gelliacht. 

Aus der Bibel haben wir denn auch die ersten genauen Angaben 
iiber einen Holzbau, der sich iiber das Bediirfniss des gewohnlichen 
Daseins erhob. So wie die Kinder Israels auf ihrem Zuge die Heilig
thiimer mitflihrten (ahnlich hatten die Karthager ein heiliges ZeIt 
mit)4), so wurden auch spater die Bundeslade und die heiligen Ge
rathe nur von einer Hiitte, der Stiftshiitte, umschlossen, welche 
beliebig aufgeschlagen und auseinandergenommen werden konnte. 
Der prachtvolle steinerne Tempel Salomos war nur eine Nachahmung 
dieses von Moses gegriindeten und spater von David wiedererrichteten 
heiligen Zeltes. Die Bibel erzahlt 5): "Und Mose nahm ein ZeIt und 
schlug es ausserhalb des Lagers auf, ferne vom Lager, und nannte 
es Versammlungszelt (Luther iibersetzt eine Hiitte des Stiftes), und 
J eder, der Jehovah fragen wollte, ging ZUlli Versammlungszelt, das 
ausserbalb des Lagers war. Und wenn Mose zum Zelte hinausging, 
so stand das V olk auf, und J eder stellte sich unter den Eingang 
seines Zeltes, und sie saben Mose nacb, bis er beim ZeIt ankam". 

Eine genaue Bescbreibung dieser Zelthiitte giebt die heilige 
Schrift bei der Wiederaufrichtung durch David. Es ist bekannt, dass 
die Versuchung, heidnische Culte zu iiben, sowohl zu Moses Leb
zeiten, wie nach seinem Tode fUr die Kinder Israels eine sehr grosse 
war, dass eigentlicb die ganze Gescbichte des Volkes, namentIich zur 
Zeit der Richter, von fortwahrendem Abfall zu Baal und Wiederver
sohnung mit Jehovah zu berichten hat. Desbalb hatte sich David, 
der Befestiger des Konigsthums, zur besonderen .Aufgabe gestellt, die 
vernacbliissigten Heiligthiimer des Jehovahdienstes wieder zu Ehren 
zu bringen. Er errichtete eine neue prachtvolle Zelthiitte und fUhrte 
personlich die Procession an, um die Bundeslade, welche, von den 
Philistern erobert, aber wieder zurii ckgegeb en , in dem Hause eines 
Einwohners von Gidea stand 6), nach Jerusalem in das neue Heilig
thum iiberzufiihren 7). Die Namen der altesten Holzkiinstler sind 
uns erhalten. Der Werkmeister fUr die Gesammtanlage war Azaliel, 
welchem fiir das Teppichwerk Abaliab zur Seite stand 8). 

4) Nach Diodor XX, 65. 
0) 2. Mos. 33, 7-11. 
.) 2. Sam. 6, 1-3, 5, 15, 17-19. 
') 2. Mos. 25-27; 2. Sam. 6, 17; 1. Chron. 16 (15), 1. 
8) Zwei Reihen hOlzerner Pfosten, zwischen welchen Teppiche aufgehangt waren, 

bildeten einen Yorraum, dessen Breite 25 m, dessen Llinge das Doppelte betrug. Die 
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Was yor alIem an dem Bau dieses ersten Denkmales der Holz
architektur, denn so darf es bezeichnet werden, in die Augen falIt, 
ist das bewusste Festhalten an dem beweglichen Bau gegeniiber der 
festen Wand. Die Pfosten des V orhofes, wie die Wande des 
Tempels selbst, stehen auf metailenen Fiissen, so dass der ganze 
Bau an jedem Ort bequem zusammenzufiigen und auseinanderzu
nehmen ist. Auch die Bundeslade, ja sogar der grosse Opferaltar 
hatten an den Seiten Ringe, durch welche Stangen gesteckt werden 
konnten, so dass also jedes einzelne Stiick des Tempels fortzufiihren 
moglich war. 

Die Grundrissanordnung des gesammten Heiligthums erinnert an 
den agyptischen Tempel, das in den Lehrbiichern der Kunstgeschichte 
sogenannte Einschachtelungssystem. Allein die Wirkung ist eine ganz 
andere. Beim agyptischen Tempel massiy, wie fUr die Ewigkeit, auf
gerichtete und kunstlos zusammengefiigte Steinmauern, mit einzelnen 
Figuren und Inschriften so bemalt, dass die Malerei nur die FHiche 
als Grund benutzt; hier das leichte Holzwerk, dessen kiinstliche Ver
bindung das Bild des Ganzen beeinflusst. Die vorwiegend malerische 
Erscheinung des Baus wird erhOht durch das bunte Spiel der farbigen, 

Pfosten standen auf Fiissen von Erz uud hatten silberne Capitiile uud Halsringe. Die 
Teppiche waren durch Vorhiinge von weisser Leinwand geschiitzt, welche an einer 
Metallstange laufend, sich seitwarts zuriickziehen liessen. Ein 10 m breiter Vorhang 
schloss den nach Osten belegenen Eingang zu dies em Vorraum, welcher 2,5 m lang und 
ebenso breit und 1,5 m hoch war. Am hinteren Ende dieses Raumes wurde das eigent
liche heilige ZeIt, 15 m lang, 5 m breit und 5 m hoch, errichtet. Die Wande desselbcn 
wurden durah aufrechtstehende Bretter gebiIdet, welche durch Nuth und Feder inein
ander gefiigt, jedes auf zwei silbernen Fiissen standen. Sie waren 3/. m breit, so dass 
je zwanzig die beiden Seiten des Heiligthums und sechs die Riickwand biIdeten, aus 
Akazienholz, aber mit Gold iiberzogen. U m sie' fest zu halten, wurden noch an den 
Ecken je zwei oben und unten mit einander verklammerte Eckpfosten aufgestellt. In 
dieselben waren '5 wagerecht Iaufende Riegel eingezapft, welche die Bretterwande da
durch zusammenhielten, dass sie durch goldene an den einzelnen Brettem angeschraubt'e 
Ringe durchgesteckt waren. Kostbare Teppic.he bedeckten die Wande, die Decke bildeten 
ebenfalls mehrere bunte mit Cherubsgestalten durchwirkte Teppiche, welche durch 
goldene 'Haken und Oesen znsammengehalten waren. Zu ihrem Schutz diente eine drei
fache Reihe von nach aussen iibereinander hangendcn Decken, eine aus Ziegenhaar, eine 
!tUB rothgefiirbtem Leder, die dritte aus Taschachfellen (Luther iibers. Dachsfellen). 
Innerhalb dieses sogenannten heiIigen Raumes wurde das Allerheiligste durch 4 Saulen 
aus vergoldetem Akazienholz, welche durch Vorhange mit einander verbunden waren, 
abgetrennt. Es war 5 m breit und eben so lang und' in ihm stand die, heilige Bundes
lade mit ihrem vergoldetim Deckel ,(dem GIiadenstuhI), 1 '/.' m lang, 3/. m breit und 
eben so hoch. 1m sogenannten Heiligen ausserhalb des Vorhanges, standen der Opfertisch 
und die iibrigen Opfergeriithe. 
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zum Theil beweglichen Teppiche, durch flatternde Schniire und 
Wimpel und den Glanz des Goldes und anderer Metalle. 

Denn es tritt gleich hier uns ein fiir die Kunst des hochsten 
Alterthums bezeichnendes Motiv entgegen, die Bekleidung der struc
tiven Theile mit Metall und Edelsteinen (die Empaistik). Diese Be
nutzung des Baustoffes als Grund fur farbige Darstellungen ist ein 
echtes altasiatisches Kunstprincip, welches fiir den Orient characte
ristisch ist. Es entspricht der ausgebildeten Technik des Tapezier
wesens, der Stoffweberei, welche die ganze Bauweise des Ostens 
beeinfl.usst. 

Auch am salomonischen Tempel wurden aIle Holztheile, obgleich 
zu Fussboden, WandvertiiJelungen, Decken, Thiiren und Schnitz
werken, wie bei der Stlltshutte, die edelsten Holzer, Cedern, Cy
pressen und Oliven verwendet waren, ganz mit Gold bedeckt. 

Die bunte Umhii11ung des Holzes mit Metallen wurde dadurch 
hergestelIt, .dass die einzelnen Platten mit Nageln angeschlagen wurden, 
oder auf eine fest umgelegte Kupferplatte im Feuer fl.ussige Schmelz
farben aufgesetzt wurden. Diese Emaillefarben.leichtfl.iissige glasige 
Stoffe mit starkem Kaligehalt, wurden auf die Metallfl.ache in der 
Weise befestigt, dass sie zwischen diinne, stehen gelassene Trennungs
wande (Stege) , in eingegrabene Vertiefungen eingelassen, eine In
krustation bildeten; oder ganz durchsichtige Schmelze iiberzogen die 
in schwachem Relief getriebenen Metallfl.achen mehr oder minder 
dick. In spateren Zeiten griff eine eigentliche Malerei mit Schmelz
farben auf praparirtem Grunde Platz. 

Assyrier. 

Die Beschreibung der alten Stiftshiitte erinnert unwillkiirlich an 
die Darstellungen prachtiger Zelte auf agyptischen und assyrischen 
Wandgemalden 9). 

Das Bild eines assyrischen Konigzeltes (Fig. 1) giebt Layard in 
seinen Mon. of Niniveh Ser. I Taf. 30 wieder 10). Nach der Malweise 
jener 'Volker sind Vorder- und Seitenansicht ohne Riicksicht auf die 
Perspective der wagerechten Linien nebeneinander gezeichnet. Vier 

9) Aehnlich Hohelied 2, 9, 10. ,Der Konig Salomo liess ihm eine Siinfte machen 
von Holz aus Libanon. Derselben Saulen waren silbern, die Decken golden, der Sitz 
pnrpurn, der Boden mitten innen war lieblich gepflastert.· 

10) Semper, Stil I, 308. Layard Discoveries in the mines of Niniveh and Babylon 
S.590. 
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holzerne Stiitzen umschliessen ein Rechteck, dessen kurze Seite wohl, 
wie bei der Stiftshiitte, die vordere ist. Die Stiitzen sind an den 

Fig. I. 

Ranten mit Streifen eingefasst, welche an Metallbeschlage erinnern. 
Dazwischen bilden zwei schrag von den Ecken aufsteigende Streifen, 
welche sich in der Mitte sparrenartig treffen, ein Ornament ("Che
vrons"), welches in richtigem tectonischen Gefiihl die Richtung der 
Stiitzen betont. Die Capitale, ebenso, wie in der Beschreibung 
der Stiftshiitte, durch drei Wulstringe mit den Stiitzen verbunden, 
werden durch Lilien (Lotos) gebildet, iiber welchen an der Vorder
seite zwei Steinbocke in zierlicher SteHung auf Sockeln stehen. Das 
Gebalk ist in anmuthiger Weise mit herabhangenden Glocken und 
Blumenkelchen Yerziert, welche das freie Schweben der Balken aus
driicken. Auf ihm ruht ein kuppelformig gewolbtes Dach, welches 
einem iiber Rohrgeflecht ausgespannten Teppich gleicht 11). Die Leich
tigkeit und die malerische Wirkung dieses und manches anderen 
Holzbaus steht in bewusstem Gegensatz zu den ernsten, massigen 
Formen der Steindenkmale und Bildhauerwerke, in welchen WIT 

haufig mit Unrecht das Wesen der altorientalischen ~unst zu er
kennen glauben. 

Selbst auf ihre Festungen setzten die Assyrer, ahnlich wie es 

I I) Bei der Beschreibung des flavischen Siegeseinzuges nach der Zerstomng von 
Jerusalem sagt Flavius Josephus: Das grosste Staunen weckten die prachtvollen Bal
dachine, welche gewolbt und aufs kunstreichste mit goldgewirkten Teppichen und 
Schmuck von Gold und Elfenbein versehen waren. 
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im Mittelalter geschah, durchbrochene leichte Gallerien, welche aus 
Holzsaulen und dariiber gelegten Balken bestanden und von Zeit zu 
Zeit durch starkere und hohere Pfeiler unterbrochen und durch ein 
ebenfalls stiirkeres Rahmenwerk eingefasst wurden 12). 

Babylonier. 

Nicht nur durch Gold und andere Metalle suchte man im Orient 
das Holz zu schiitzen und zu verkleiden. Ein alter geographischer 
Schriftsteller 13) erzahlt uns, dass in den holzarmen Gegenden B a by
loniens die Bewohner ihre Saulen und Balken aus diinnen Palmen
stammen machten. "Um die Saulen legten sie zur Verstiirkung aus 
Rohr gedrehte Stricke und iiberstrichen das Ganze mit einer gerarbten 
Masse, welche sie hernach musterten." Diese Masse war der Stuck, 
von dessen reichlicher Anwendung in Assyrien vielfache Spuren ge
blieben sind. Der aus Alabaster gebrannte, zuweilen mit Zuthaten 
versetzte Gips wurde, wie noch heute, mit Sand und Leimwasser 
angeriihrt, als dickfliissiger Teig auf den zu iiberziehenden Baustoff 
gebracht, wo er erhartete und nach Bedarf geschliffen und polirt 
wurde. Man kann mit Hiilfe des Messers und der Metallschablone 
der noch weichen Masse beliebige Verzierungen und Profile geben, 
oder auch durch bunte Steinchen oder Thonkeile, welche man, wie 
auf der erwahnten Mauer von Warka in den Teig eindriickte, mosaik
artige Muster bilden. 

Freilich entfernte sich durch solches Verfahren die Kunst all
malig von dem Wesen der reinen Construction, der Holzarchitektur, 
indem sie hiniibertrat in das Gebiet der Gewebetechnik. 

Perser. 

Dagegen erscheint in dem Land der alten Perser und Meder 
ein V olk, welches seit den altesten Zeiten bis heute den reinen 
Holzbau mit besonderer Vorliebe pflegt. Von je an erfreute sich 
Persien seines Reichthums an Waldern. Die Parkanlagen der Perser
konige waren im Alterthum hoch beriihmt. Haben wir doch die 
Rose, den Maulbeerbaum, die Aprikose, P:l:i.rsiche und andere edele 
Holzarten jener Landschaft zu verdanken, deren iippige Walder und 
duftende Garten die Dichter aller Zeiten durch iiberschwangliche 

") Layard, discoveries in the mines of Nin. and Bab. S. 647. 
13) Strabo 16, 1; vergl. Diodor 2, 8. 
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Schilderungen verherrlicht haben. Friihzeitig mussten die hohen 
geraden Stamme zu einer besondern Beachtung des Holzes als Baustoff 
fUhren. In der That legten die Perser auf edle Holzer einen so hohen 
Werth, dass sie sich von fernen Volkerschaften dieselben als Tribut 
entrichten liessen. Die Nachbildungen einer Platane und eines Wein
stocks in Gold und Juwelen gehorten zu dem alten Erbschatz des 
persischen Konigshauses. Bekannt ist auch die Verehrung, welche 
Xerxes auf seinem Zuge gegen Hellas einem Baume zu Theil werden 
liess14). 

Ueberall tritt uns in den medisch-persischen Bauwerken Holz 
als ein wichtiger Baustoff entgegen. In der Konigsburg zu Ekbatana 

Fig. 2. 

ruuuuuuuuuuuuuuu 

waren Saulen, Balken und Getafel aus Cedern - und Cypressenholz 
mit reicher Vergoldung 15). Anffallend sind die Funde, welche neuere 
Reisende in Persien machten 16). Als sie die Landschaft des alten 
Persis durchforschten, fan den sie an fast unzuganglicher, nur von 
oben her zu betretender Stelle die Gr a b er des alten achamenidi
schen Konigsgeschlechtes. Es sind dort in den Felsen Fassaden 
eingemeisselt, welche directe Nachahmungen einer Holzarchitektur zu 
sein scheinen (Fig. 2). Schlanke, runden Baum,stammen ahnliche Saulen 
tragen ,einen dreifach getheilten Architrav (Oberschwelle) und einen 

14) Herodot YII, 31. 
") Polyb. 10, 27. 
16) Coste et Flandin. Voyage en Perse pendant les annees 1840, 41 Bd. III Perse 

ancienne. Danach Gailhabaud mono ane. ct mod. Bd. I; vergI. Semper, Stil I S. 384. 
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Zahnschnittfries. Der Uebergang zwischen Stiitze und Gebii.lk wird 
durch drei iibereinandergekragte Balkenstiicke vermittelt, deren Form 
sofort an die Sattelh6lzer erinnert, durch welche in den heutigen 
Zimmerconstructionen die Last des Balkens allmalig auf die Stiitze 
iibertragen wU·d. 

Sattelholz. 

Bei der Anlage steinerner Stiitzen namlich wird die zu tragende 
Last direct auf das Capital gelegt, welches die Vermittelung des 
Druckes auf die Stiitze iibernimmt. Nicht so bei der schlankeren 
Holzstiitze. So wie das Auge eine Vermittelung zwischen ihr und 
dem getragenen Balken sucht, ist auch in Folge der h6heren Lage 
des Schwerpunktes eine Absteifung des Pfostens und IT ebertragung 
der Last eine statische Nothwendigkeit. Sie wird durch schrag ge
stellte Kopfbander, oder wagerechte, sogenannte Sattelh6lzer erreicht. 
An den Seiten dieser deutlich als Sattelh6lzer erkennbaren Glieder 
bilden auf den Fassaden der K6nigsgraber die einander den Riicken 
zukehrenden Vorderleiber von EinhOrnern und andern Thieren den 
figiirlichen Schmuck der seltsamen Capitale. 

In der Mitte der ganzen Fassade vollendet eine blinde Thiir mit 
geradem Sturz und an agyptische Vorbilder erinnerndem Deckgesims 
den Eindruck des Holzbaus. 

Es ist nicht ohne Interesse, mit dies en in Stein gegrabenen An
deutungen einer alten Holzarchitektur die heutigen Bauten Persiens 
zu vergleichen. Noch jetzt lassen die Bauernhauser im Wesentlichen 
die ausgedehnte Construction der von Stiitzen getragenen Zelthiitte 
in iiberraschender Weise erkennen 17). 

Inder. 

Verfolgen wir die Spuren alter Holzbauten weiter nach Osten, 
so tritt uns in den Indern ein Yolk entgegen, von dessen hoch 
entwickelter Holzbaukunst die Begleiter Alexanders des Grossen er
fiiUt waren. Sie ging bei den Hindus entschieden dem Steinbau 
voran; dies beweist der um 200 v. Chr. noch ganz im Geiste eines 
voUstandig durchgebildeten Holzbaus ausgefiihrte Steintempel zu Deo 
in Behar. In alten Sagen niInmt der Zimmermann neb en dem Archi
tekten die wichtigste Stelle ein 18). 

") Fergusson, Handbock of Arch. I, 74; danach Weiss, Kostiimkunde S. 289. 
'") Semper, Stil I, 259, welcher Daniell II tab. 6 u. 16 anfiihrt. 
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Auch die Grottenbauten Indiens verrathen eine frUhzeitig gepHegte 
Holzarchitektur. Auf dem Festlande und den nahegelegenen Inseln 
wurden namlich machtige Saulentempel mit ausgebildeten Fassaden 
(Fig. 3), V orhOfen, Salen und Gangen tief in den Granitfelsen hinein-

Fig. 3. 

gehauen, so dass einzelne Pfeiler als Stutzen des daruberlastenden 
Berges stehen gelassen wurden 19). Mag auch neuere Forschung die 
Entstehung dieser Anlagen III eine nicht so fruhe Zeit gesetzt haben 

Fig. 4. 
(aus der Zeit um 200 v. Chr. stammen 
die Grotten des nordostl. Kustenlandes 
Orissa), so weisen sie doch auf eine 
directe Weiterbildung altester Formen. 
Steinstutzen, welche in einigen dieser 
Grotten das Gebalk tragen, haben das 
unverkennbare Geprage des Holzstan
ders. Auch bei ihnen sind die erwahn
ten SattelhOlzer nachgebildet (Fig. 4), 
welche den auHagernden Balken in 
einer grosseren Ausdehnung stutzen, 
als das Capital reicht. Haufig wird 
durch den oberen Theil des Standers 

'9) Kugler, Gesch. d. Bauk. I, 463, 466. Fergusson, Illustrations of the Rock Cut 
Temp,les of India T. I, IV, V, VII. 
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selbst das Sattelholz durchgeschoben, wodurch das Capital tiefer 
riickt und die iibergrosse Langenausdehnung des Schaftes gemindert 
wird. Solche Anordnung zeigt ein Pfeiler in der Grotte zu Udavagary20). 
Der Vergleich mit einem Pfosten am Zollhaus in Constanz yom 
Jahr 1388 21) zeigt die merkwiirdige Aehnlichkeit moderner Stander
formen mit jener alten indischen Saule. 

Abfasung. 

An Beiden liisst sich ferner ein einfaches Kunstmotiv erkennen, 
welches fur das Wesen der Holzarchitektur characteristisch ist. Es 
besteht in der Abkantung oder Abfasung der Ecken, durch welche 
die viereckige Stiitze in, einem Theil ihres Laufs auf eine achteckige 
iibergefUhrt ist. Diese Unterbrechung der Iangen geraden Linien in der 
Mitte mildert ebenfalls fur das Auge die bedeutende Schlankheit des 
Holzbalkens. Die Abfasung tritt spater als ein hauptsachliches Ver
zierungselement des mittelalterlichen Fachwerkhauses auf. 

Die Geschichte der Holzarchitektur zeigte in ihrem bisherigen 
Verlauf nur das ZeIt mit seinen ausgespannten Decken aus natiir
lichen oder geflochtenen Stoffen zwischen festgestellten Stutz en. Es 
liegt die Frage nahe nach dem U ebergang dieser immer:p.in losen Ver
bindung zur festen, soliden Wand. Den U ebergang bezeichnen die 
Versuche, statt des Geflechtes aus Haaren oder Pflanzenstoffen ein 
solches aus diinnem biegsamen Holze zu fertigen, dann aber star
keres Holz mit einander zu verschranken, oder mit Hiilfe des Fest
nagelns Holzlatten miteinander zu verbinden. Aus dem Geflecht wird 
so das Gitterwerk. 

Chinesen. 

Das classische Land fur das Gitterwerk ist seit den Urzeiten 
Chin a. Bekannt ist seine ausserst fruhe hohe Cultur, welche drei 
Jahrtausende vor Christus so iiberraschende Kenntnisse in den Natur
wissenschaften und del' Technik aufweist, und das spatere Jahr
hunderte wiihrende Stehenbleiben derselben. So hatte auch die Holz
architektur in iiltester Zeit eine fertige Ausbildung gewonnen und 
wurde sehr gepflegt, so dass z. B. das Gesetz fiir offentliche Bauten 
hOlzerne Saulen vorschrieb. "Das urspriingliche Motiv fur Raumab-

20) Kugler, Geseh. d. Bauk. I S.463. Fergusson, Geseh. d. indo und orient. Arehit. 
S.156. 

21) Viollet Ie Due, Dict. de l'arch. Bd. VII, S. 473, danach Brcymann II, Constr. 
in HoIz 1870 S. 178. 
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schluss, die Hecke, das Zweiggeflecht, ist in China zur raffinirtesten 
V ollendung ausgebildet worden. Das Gitterwerk bildet die Basis aer 
«hinesischen Ornamentik, welche sich Echon auf den altesten Denk
malern der Chinesen, den beriihmten Bronzevasen aus der Zeit von 
1766 - 1122 vorChristus, zeigt. Die Vorbilder dieser ornamentalen 
Form stehen noch heute, wje vor 5000 Jahren, hier vor aller Welt 
Augen; in den Bambusgittern namlich, welche in keinem chinesischen 
Bauwerke fehlen, und in unendlicher Mannigfaltigkeit des Musters, 
bald mit dichterem, bald mit durchbrochnerem Flechtwerke die Raume 
vergittern und verschliessen, als niedrige Brustungsschranken die 
Terrassenmauern umgeben, an den Treppen hinauflaufen oder als 
niedrige Lambris sich zwischen den Saulen der Pavillons und an den 
Wanden derselben fortziehen 22)." 

Gitterwerk. 

Dieses Gitterwerk steht so recht in der Mitte zwischen dem 
Teppich und der festen Wand. Feinere Bambusgeflechte, oft bunt
farbig lackirt und vergoldet, bilden einen Theil der 1nnenwande oder 
bekleiden sie, eine stark ere Gattung' aus sorgfaltig verzapften und 
verschrankten Holzstucken kommt als Aussenwand zwischen den 
Saulen kleinerer, weniger fur die Dauer bestimmter Gebaude in An
wendung; starkes Lattengefuge endlich aus gekreuzten Stab en bildet 
Verstrebungen von Saule zu Saule oberhalb zwischen der Aussenwand 
und dem Tragebalken des Daches. AIle Holztheile sind mit den leb
haftesten Lackfarben bedeckt; so sind die erwahnten Verstrebungen 
ofters blau bemalt und die Zwischenraume durch dunne schwarz 
und griin angestrichene Bretter ausgefiillt, auf welchen bunte Blumen 
und Arabesken mit Ver.goldungen, 1nscbriften etc. abwechseln. Die 
Saulen selbst sind me~stens mit dem schOnsten Purpur bedeckt. 

Das hier geschildcrte Gitterwerk gehOrt, mehr oder minder ent
wickelt, noch jetzt zum Wesen der ganzen asiatischen Baukunst, deren 
Gebiet bis zu den Polynesiern und Australischen Eingeborenen 
reicht. Die Kunstfertigkeit dieser Volker im Herstellen aller ihrer 
Gerathschaften, und besonders im Flechten vollendet schon gemusterter 
Gewebe ist in neuerer Zeit auch in Europa gewiirdigt und die von 
Reisenden beriibergebrachten Erzeugnisse und Nachbildungen haben 
bei uns Ueberraschung und oft Beschamung hervorgerufen. 1ch darf 
die architektonischen Bestrebungen dieser Volkerschaften in die Be-

") Semper, Der Stil I, S. 245. 
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tra,chtung der Bauten uralter Zeit einfUgen, denn sie vervollstiindigen 
uns das Bild des Uebergangesvom ZeIt zum Holzhause da, wo uns 
die Kenntniss des Aiterthums fehIt. 

Aegypter. 

Nicht ganz fehIt diese Kenntniss. Gerade aus friihster Zeit sind 
uns Nachahmungen von dem geschilderten Lattenwerk iiberliefert 
worden durch ein Land, welches in seinen Kunstbestrebungen oft 
sonderbare Parallel en mit denen Chinas aufweist. Das Land ist 
Aegypten. An dieser Stelle darf nur angefilhrl werden, was fiir die 
Entwickelung des Holzbaus characteristisch ist. Sarkophage und 
Griiberfassaden geben genug Andeutungen darilber 23). Beide ahmen 
mit Absicht das Wohnhaus nach; denn nach der Anschauungsweise 
der alten Aegypter diente die Grabstiitte zum wirklichen, lange dauern
den Aufenthalt des Verstorbenen. 

Eim>s der iiItesten Beispiele war der Sarkophag, welcher, aus 
briiunlichem Basalt gearbeitet, einst in der Pyramide stand, welche 
fUr den Konig Menkara, den Mykerinos des Herodot, 2500 Jahre 
vor Christns erbaut wurde. Er ging bei der beabsichtigten Ueber
fUhrung nach England an der spanischen Kilste unter, doch ist 
der Typus an spateren Siirgen abnlich. So in einem Sarkophag im 
Leydener Museum. Er hat die Form eines viereckigen Kastens und 
ist an den vier Seitenfliichen durcb Malerei verziert. Die Fliichen 
sind an den Kanten und dem oberen Rande durch einen mit Zick
zackornamenten verzierlen Rundstab eingerahmt, und oberhalb durch 
die Aegypten eigene Form del' Traufrinne bekront. Iunerhalb dieses 
Rahmens ist die Fliiche del' langen Seite so eingetheilt, dass vier 
vorspringende Risalite dal'gestellt sind, zwischen welchen drei Zwi
schenfelder zuriicktreten. Die Risalite sind durch je vier Stiitzen 
gegliedert, zwischen welchell zum Theil wagerechte, zum Theil loth
rechte Streifen ein deutliches Lattenwerk darstellen, dessen obel'en 
Abschluss zwei wagerechte iiber einanderlaufende Hauptbalken bil
den. Die Zwischenfelder sind durch einen zweifachen wagerechten 
Balken jedesmal in zwei Geschosse getheilt, von welchen das untere 
eine durch zwei Pfosten in drei Oeffnungen getheilte Thiir darstellt, 
wiihrend auf dem oberen eine aus diinnen Saulen gebildete Gallerie 
vler wagerechte Balken triigt, welche bis zur Unterkante der er-

23) Erbkam, Ueber Graber und Tempelbau der alten Aegypter. 
L e h f e 1 d t, Holzarchitektnr. 2 
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wahnten Hauptbalken reichen. Das Ganze giebt das genaue Bild 
eines kunstvoll verschrankten Gitterwerkes, wie es der Fertiger des 
Sarkophages dem geschiekten Zimmermeister abgesehen hatte. 

Wie bei den Sarkophagen sind bisweilen an den Fassaden der 
Grabmonumente blinde Thiiren oder iiber dem wirklichen Eingang 
Gitterfenster in Relief dargestellt, welche von einem bunten Leisten
und Lattenwerk umgeben sind (Fig. 5). Ebenso haben die sehr 

Fig. 5. 
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schmalen Grabeingange als oberen Abschluss einen dem holzernen 
Thiirsturz nachgebildetel1 Rundbalken in Stein oder glasirter Fayence, 
wie auch der Gang selbst, welcher in das Innere einiger Pyramid en 
fUhrt, oberhalb scheinbar durch nebeneinander gelegte runde Baum
stamme abgeschlossen ist. Wirklich werden noch bei den Fellahs des 
heutigen Aegyptens die Balkenlagen aus unterhalb sichtbaren runden 
Palmstammen hergestelIt 24). 

Direkte Holznachahmung sind die vortretenden Balkenkopfe 
der beriihmten Felsengrotte von Be~i-Hassan. 

Den vollstandig ausgebildeten Holzbau beim Wohnhause, zeigen 
uns die Wandgemalde schon aus sehr fruhen Epochen 25). Nament-

U) Weiss, Kostiimknnde S. 64. 
25) Die Literatnr dariibcr bei Wei s s, Kostiimknnde S. 66 u. 67 angeftihrt. 
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lich die Saule fand bei ihm reichlich Verwendung und zwar in viel 
schlankerer Form als beim Steinbau. Durch mehrere Stockwerke 
gehend wurde sie im Treppenhaus angeordnet, als leichte GaUerie, 
ahnlich den assyrischen, bildete sie die loggienartige Wand des Ober
geschosses. Ebenfalls von schlanken hohen Verhaltnissen sind Thiiren 
und Fenster. Bunte Vorhange an den Wand en und Oeffnungen, sowie 
Hatternde Wimpel an aufgerichteten Mastbaumen geh£n dem Ganzen 
ein Bild ungemeiner Heiterkeit und Lebensfreude, das wenig zu den 
ftuher gewohnten Schilderungen aegyptischer Melancholie pas st. 
Bewimpelte Masten wurden sogar vor die Pylonen der Tempel ge
setzt. Zu dieser leichten Holzarchitektur treten reizende provisorische 
Bauten, Gartenlauben und Sommerpavillons, Anlagen fUr Siegesfeste 
oder fur die Zeit der Niluberschwemmung, Schiffe, welche mit prachtig 
ausgestatteten Kajuten versehen sind, offene und geschlossene Sanften, 
kurz eine Menge luftiger mit Schnitzerei und Malerei ausgezierter 
Zimmerconstructionen, welche in mehr, als in eirler Beziehung an 
das heutige China erinnern 26). 

Zwsitss Capitsl. 

D erR i e gel b a u. 

Die Riegelwand. 

Die Verschrankung und Verbindung der Holzer unter einander 
ist em gewaltiger Fortschritt gegen das blosse Aufstellen fester 
Stutz en , zwischen welchen die ausgespannten Decken nur durch 
Festbinden befestigt wurden. Denn diese Kenntniss fuhrte zu dem 
Verfahren, statt des bisherigen nm lothrecht wirksamen Structur
systems, dessen hochste Vollendung sich im Bau der Stiftshutte ge
zeigt hatte, ein festes GefUge von wagerechten und lothrechten 
Balken, ein formliches Rahmenwerk eintreten zu lassen. Hiermit war 
die Construction einer festen Wand, der Riegelwand (Fachwerk-

'6) Prisse d'Avennes, Hist. de rart. Eg. Bd. I, Pl. 40. Lepsins, Denkmiiler Abth. II, 
Bd. VI. 

2* 
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wand) erreicht. Sie besteht darin, dass durch eme wagerechte auf 
dem Erdboden oder einem ausgleichenden Fundament aufgelegte 
Schwelle (Sohle, Platte) durch aufrechte Pfosten (Stander, Stiele, 
Saulen) und wagerecht dariibergelegte Rahme (Pfetten, Rahmstiicke) 
ein festes Gesparre gebildet wird. Die AusfUllung dieses gezimmerten 
Rahmens durch Geflechte, Holz, Stein oder andere Baustoffe trltt 
hierbei in den Hintergrund. Bis in die Neuzeit hat diese einfache 
Construction ihre Geltung behalten, wobei gewohnlich diese durch 
"Vier HaupthOlzer gebildete Wand durch lothrechte Zwischenpfosten, 
wagerecht zwischengesetzte Riegel und schraglaufende Streb en (Bilgen, 
Bander) in kleinere Unterabtheilungen (Fache, Felder) getheilt wird, 
welche dann durch ein schwacheres Material ausgefiillt werden. 

Das Bedeutsame dieser Anorclnung besteht darin, dass nunmehr 
die letzte Stufe der V ollendung, die vollstandige Trennung der Wand 
von dem iibercleckendeu Dache erreicht ist. Zuerst das pyramidale 
ZeIt, worln Wand und Decke eines; dann das ZeIt mit lothrechten 
Wanden, mit einfach damber gespannter Decke als Dach; zuletzt die 
Wand und das Dach als selbststandige Bauglieder, del'en gegen
seitiges Verhalten erst den Character der Bauweise bestimmt. Die 
Unabhangigkeit des Daches von der den Raum umschliessenden 
Wand lasst die Moglichkeit zu, die W ohnung in einzelne verschie
den en Zwecken dienende Raume zu theilen, Zwischenwande anzu
ordnen, und das Ganze zu einem architektonischen Ganzen zu ge
stalten I). 

Das Dach. 

Einige Bemerkungen iiber das Dach mogen hier Platz :linden. 
Das eigentlichste El'zeugniss del' Zimmel'kunst ist das Giebel

dach. Das Dreieck des Giebels ist der einfachste Zimmerverband, 
das einzig unvel'schieblich feste System mit einander vel'bundenel' 
Balken, auf welches jegliche Verbindung mehl'el'el' Knotenpunkte 

') Ieh darf hier eine andere Methode des Holzbaus nicht mit StiIIsehweigen iiber
gehen, die Blo ek w an d, welche durch wagereeht iibereinandel'gesehichtete Balken ge
bildet wird; abel' die Entwickelnng dieser Bauart muss einer andern Stelle vOl'behalten 
bleiben. AUel'dings erscheint auf den ersten Blick der Blockbau fast einfacher als die 
Riegelwand, allein bei genauerer Betrachtung wird man erkennen, dass gewisse teeh
nische Fertigkeiten, welche zu ihrer Znsammensetzung nothig sind, dagegen sprechen. 
Es ist jedenfalls sicher, dass die Riegelwand iiberall bei der bisher besprochenen Ent
wickelung des Holzbaus sowohl den primiti ... en Bauten Asiens und Afrikas, wie denen 
des Alterthums zn Grnnde liegt. 
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zuriickzufUhren ist. Auf ihm fusst die ganze Theorie der Zimmerei 2), 
Auch erfUllt das Giebeldach mit seinem querheriibergelegten :Binder
balken und den beiden schrag gegen einander strebenden Sparren in 
einfachster Weise die B estim mung, Regen und Schnee herabgleiten 
zu lassen, und nach aussen keine Winkel zu zeigen. Fur unsere 
Anschauung ist daher das Giebeldach etwas so Selbstverstandliches, 
Bestehendes, dass es uns befremdlich erscheint, wenn wir horen, 
dass del' Giebel im Alterthum hieratisches Wahrzeichen und Vorrecht 
des Tempels gewesen sei. 

Nicht nul' die Hellenen hatten das Giebeldreieck ihren Gottern 
vorbehalten, auch assyrische Tempel und der Tempel Salomons 
waren durch den Giebel bekront. Noch in del' Spatzeit del' romischen 
Republik bedurfte es eines Senatsbeschlusses, um dem Caesar filr 
sein Haus die Ehre des Giebeldachs zuzuertheilen 8). Die Hellenen 
reden sogar von einer Erfindung des heiligen Aetosdaches, welche 
sie den Korinthern zuschreiben 4). 

Wenn wir also erkennen, dass del' Giebel als ein selbststandiger 
und bewusster Ausdruck del' Architektur zu bezeichnen ist, welchen 
ganze Volkerfamilien, wie die Aegypter, nicht anwendeten, wenn wir 
andererseits sahen, dass er sich an den Kusten Asiens unabhangig 
von westlichem Einfluss als Bauglied entwickelt hat, so liegt die 
Vermuthung nahe, dass er ein Erzeugniss gleichartiger Richtungen 
und Beobachtungen gewesen ist. Dass del' steinerne Giebel nicht 
aus sich selbst entstanden, sondern erst eine Nachahmung des Holz
baus ist, muss man bestatigen, auch wenn man sonst geneigt ist, 
den vorbildlichen Einfluss des Holzbaus bei dem antiken Tempel 
zu laugnen. Denn nur das lange Bauholz fordert zu einem kiinst
lichen Knotensystem (vgl. spater mittelalterl. Bauk.) auf - der als 
Masse daliegende Stein niemals. Es ist nun eine bemerkenswerthe 
Erscheinung, dass, wie uberhaupt die Holzbaukunst gerade von 
seefahrenden Nationen ausgebildet ist, so auch bei diesen manche 
gegenseitige Aehnlichkeit sich geltend macht. Noch heute haben 
die Kustenbewohner in raumlich weit von einander entfernten Gegenden· 
oft auffallend ubereinstimmende Geschmacksrichtung, gleich als wenn 
in ihren Behausuugen die Erinnerung an das Schiff geblieben ware: 
Vorliebe fUr leicht gerundete Formen, bunten Schmuck, Vorhange 

') Semper, Der Stil II, S. 214. 
3) Plut, Caes. 43. 
") Pindar, OJ. 13, 21. 
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vnd bewegliche Constructionen - aIles Dinge, welche besonders die 
Ausbildung del' Holzarchitektur gegenuber den starren Massen des 
Steines bef5rdern. 

Gerade bei den Schiffahrt treibenden Volkern scheint sich nun 
auch der Giebel £rUh und voIlkommen entwickelt zu haben. Die 
Uebung im Schiffbau, welche von vorne herein Kunstfertigkeit in 
del' ZusammenfUgung der Holztheile bedingt, hat jedenfalls Sinn und 
Geschicklichkeit auch fUr die Gebii.udeconstructionen auf dem Lande 
vorbereitet. Ueberall werden wir die seefahrenden Nationen auch 
a.ls geschickte Zimmerleute wiedererkennen, im ausgedehntesten Sinne 
die spater auftretenden Normannen. Vielleicht ist sogar geradezu 
das Giebeldach mit seinen verstrebenden Holzern dem Vorbilde del' 
Schiffsform entnommen. Auch mochte ich als bemerkenswerth an~ 
fUhren, dass die V orliebe fUr ein schiffschnabelartiges Proill, wel
ches erst bauchig eingezogen, dann daruber nach aussen gekriimmt 
ist, und welches als Akroterionmotiv bezeichnet werden kann, an 
weit von einander entfernten Punkten und zu verschiedenen Zeiten 
als Giebelschmuck wiederkehrt. Bei den Malayen, wie bei den Nor
mannen erscheint es, am schonsten aber bei den Rinnleisten des heIle
nischen Tempels, sowie bei del' Silhouette des einfachen Akroterions 
auf dem Dach5). Dass diese Formen dann einen Schmuck durch 
Pflanzenornamente erhalten, widerspricht dies em Grundgedanken 
nicht, denn bei der hellenischen Tektonik ist eine Vermischung ver
schiedenartiger Analogien durchaus nicht ungewohnlich. 

Uebergang yom Nomadenthum zu festen Wohnsitzen. 

lch gehe zur Beschreibung einiger primitiver Riegelbauten uber. 
Ein deutliches Bild des Uebergangs yom Nomadenthum zur Sess
haftigkeit bieten die Ansiedlungen vieler V5lkerschaften auf den 
Sundainseln. (Die folgenden Beispiele sind vielfach der von Kessel
schen Modell-Sammlung im Berliner Museum, und dem interessanten 
"Fuhrer" durch die ethnologische Abtheilung des Berliner Museums 
von A. Bastian entnommen.) Die Dajaks in Borneo, vorzugsweise 
Reisbauer, verlegen in Folge ihrer Bodencultur aIle Jahre ihre Wohn
sitze, jedoch nul' auf eine geringe Entfernung, und kehren nach 

") Ich erinnere daran, dass ax(!WT~(!tOV Schiffschnabel heisst, vergl. auch Biit
ticher, Tektonik S. 252 [4J iiber simae. Auf den Einflnss des Schiffbaus weisen ferner 
Ausdriicke, wie V{(V~ fiir Tempel, Schiff fiir Kirchcnschiff. Vergl. das Schiff des 
Odysseus in Millin, Gallerie myth. PI. 157. 
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sieben Jahren, wenn sich del' ausgenutzte Boden erholt hat, wieder 
auf ihren alten Fleck zuriick. So sind sie also keine Nomaden im 
eigentlichen Sinne mehr, denn sie .haben schon ein Heimathsgefiihl, 
welches den Umkreis ihrer Wanderungen einschrankt. Aehnlich mag 
sich wohl im Altel'thum langsam und allmalig die Liebe zu festen 
dauernden Wohnsitzen ausgebildet haben. Nur allmalig, denn viele 
Beduinenstamme, welche das Wandern aufgegeben haben, behalten 
noch jetzt das ZeIt als W ohnung bei. 1m unteren Nilthal sah ein 
neuerer Reisendel' selbst in Dorfern, welche zum grossten Theil aus 
leichten Hutten yon Durrahstroh und Holzstaben bestanden, einige 
Zelte untermischt 6). Das gemeinsame Wandern eines Stammes wird 
dadurch bedingt, dass die ganze Ansiedlung sich noch als eine 
Familie betrachtet. Solche Anschauung findet ihren: architektonischen 
Ausdruck ebenfalls in dem erwahnten Dorf der Dajaks. Es besteht 
aus einem einzigen Gebaude, welches durch Zwischenwande in 
20-30 Zellen fur je 1-2 Familien getheilt ist. Vor den Zellen 
lauft ein Allen gemeinsamer Hausgang entlang. 

Dieselbe Anordnung wiederholt sich bei den Paja-Indianern in 
Honduras (in Central-Amerika), sowie bei den Irokesen, den Chun
chos del' sudamerikanischen Andes 7) und den Kushmbewohnern 
N eu - Guineas 8). Bei ihnen ist also der erste, wenn auch noch pri
mitiye Unterschied zwischen den inneren Trennungswanden und de;'1-
iiussern das Dach tragenden Umfassungswanden gemaclit. 

Zur Herstellung der Umfassungswand werden beim Riegelbau 
~unachst die einzelnen Holzer, welche den Rahmen bilden, mit ein
allder yerbunden, am einfachsten durch Stricke, wie sie noch heute 
yon ungebildeteren V olksstammen auf den SundainseIn mit spanischem 
Rohr yerknupft werden. Mit· fortgeschrittener Erfahrung yerband 
man die wagerechten Holzer an ihren Endell durch U eberblattung, 
die lothrechten Pfosten und die schragen Streben mit den Schwellen 
und Pfetten durch Verzapfung, d. h. es wurden aus beiden zu Yer
bindenden Holzern Stucke so herausgeschnitten, dass jede ausge
schnittene Lucke des einen Theils in das stehengelassene Stuck des 
andern eingepasst wurde. 

Die Ausfiillung der Wandfelder geschieht am leichtesten durch 
Flechtwerk, besonders aus dem Stroh del' Feldfruchte. So wird yon 

6) Rohlfs, Drei Monate in der libyschen Wiiste S. 18. 
') Bastian, FUhrer S. 65. 
") Virchow,. Zwei Vortr.iige iiber Pfahlbauten. 
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den Loango-Negern das Reisstroh mit verschiedenfarbigen Halmen oft 
zu sehr geschmackvollen Mustern verflochten. Solideres Geflecht aus 
Bambusrohr haben die Hauser vornehmer Javanen (Fig. 6). Recht be-

}'ig.6. 

zeichnend fiir die geringe Wirksamkeit der Zwischenwande eines sol
chen Hauses ist, dass sie nul' lose an die Pfosten gebunden, bei Fest
lichkeiten ganz herausgenommen werden. Ein Schritt weiter fiihrt zu 
dem Gitterwerk, wie wir es bei den chinesischen Bauten kennen ge
lernt hatten. Die Wande schliesslich, bei welch en die Ausfiillung der 
Felder durch wagerecht oder lothrecht neben einander gestellte Bretter 
geschlossen werden, heissen Standerwande. (In dieser Bauart sind 
die reizvollen Bauten des Schwarzwaldes, sowie des Aargau und 
anderer Schweizer Cantone hergestellt). 

IndianeI'; 

Als einfaches, aber lehrI'eiches Beispiel dieser Art moge ein Haus 
der Haydahs (Fig. 7), eines indianischen Stammes dienen 9). Lothrechte 
Bretter sind kunstlos neben einander in die Schwelle und die Pfette 
des Rahmens eingezapft. Ebenso wird das Giebeldach nur durch 
schragansteigende, dicht neben einander gelegte Bretter gebildet, so 

9) Modell im Berliner Ethnologischen Museum, Abth. Sudamerika. 
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dass das Ganze sich nicht viel iiber die Form des Kastens erhebt. 
Allein sammtliche Fiillungsbretter, wild und nach unseren Begriffen 

Fig. 7. 

geschmacklos, aber mit grosser Miihe und Sorgfalt mit Fratzen, 
Augen und mathematischen Tattowirungsmustern in bunten Farben be
malt, lassen das Bestreben erkennen, einen vielleicht abschreckenden, 
doch immer die Blicke auf sich ziehenden Anblick zu gewahren. 
Mit Absicht sind die Pfosten und Balken an den Seitenfiachen 
scbmucklos gelassen. In del' Mitte einer Giebelseite dieht vor 
der Eingangspforte, so dass diese aus ihm herausgeschnitten ist, 
steht ein iiber und iiber verzierler maehtiger Pfeiler, welcher die 
Wand, an die er sich anlehnt, um mehr als das doppelte iiber
ragt. Grauenhafte phantastische Figuren, halb Menschen, halb Kro
kodillen ahnlich in Relief geschnitzt und mit lebhaften Farben an
gemalt, klettern an ihm hinauf und hinunter, theils mit den Kopfen 
zuunterst, theils aufrecht stehend, manche mit breiten zahnefietschen
den Rachen, Kopfe und Schwanze anderer Thierbildungen verschlingend. 
Ein seltsam grotesker Anblick! Und doch ist hier in bewusster 
Weise das Emporstreben desPfeilers ausgedriickt. 

Malayen. 

Einen ausserst malerischen Eindruck gewahrt ein Haus, Wle es 
mit vieler Kunstferligkeit fiir einen Malayenfiirsten auf Borneo (in 
Menang-Kabau) errichtet wird 10). Es baut sich in drei Geschossen 
auf, deren unterstes nUl' ein Pfahlwerk ist, zwischen welchem ge-

10) Modell im Berl. Ethnolog. Mnseum, Abth. Asien, Glastisch 53. 
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flochtene Bambuszaune emen Raum zur Unterbringung von Pferden 
und Biiffeln umhegen. Die Pfahle gehen bis zum Hauptgeschoss 
durch, des sen Aussenwande durch lothrecht neben einander gestellte 
Bretter hergestellt sind. Jedes der Bretter hat fiir sich ein aufge
maltes Ornament, welches aus Ranken- und Zickzackverzierungen 
bestehend, die Richtung der Bretter .nach der Verticale betont. 
Wenige, kleine Halbkreisfenster sind aus den Brettern herausge
schnitten, wahrend eine verhaltnissmassige grosse, oben im Halbkreis 
geschlossene Thiir sich in der Mitte der Langseite befindet. Zu 
beiden Seiten der Thiir steigt ein Rautenornament in die Rohe, 
welches oben jedesmal mit einem vielblattrigem Bliithenkelch ab
schliesst. Ueber dem Hauptgeschoss lauft ringsherum weit vor
springend, ein steiles Giebeldach, dessen Deckung aus dem Bast der 
Saccopalme hergestellt ist. In der Mitte erhebt sich ein Aufsatz, 
welcher etwas hinter die Wande des unteren Stockwerkes tretend, 
ein neues vollstandiges Stockwerk bildet, das ebenso, wie das untere 
hergestellt, durch kreisformige Fenster erleuchtet ist. Ein zweites 
Giebeldach deckt diesen Aufsatz, iiber welchen sich bei den vor
nehmsten Fiirsten noch ein zweiter Aufsatz erhebt. 

Eigenthiimlich ist die Form der Dacher. Der First bildet nam
Iich keine gerade Linie, sondern steigt nach den Ecken zu in 
einer sanft geschwungenen Linie etwas hoher, wahrend del' ausserste 

\ 
Sparren wiederum yom First aus in einer ebenfalls gekriimmten 
Linie, von oben nach unten erst heraustretend, dann eingezogen die 
Traufkante erreicht. In d,iesem Profil, welches yom rein constructiven 
Standpunkte aus keine Berechtigung hat, tritt uns deutlicb die Ver
zierung entgegen, welche ich als characteristisch fiir seefahrende Volker 
mit dem Namen der Schiffschnabel- oder Akroterionverzierung be
zeichnet habe. Si~ vermehrt den malerischen Eindruck und ist ganz 
im Geiste der bunten heiteren Architektur gehalten, indem sie kUhn 
an den Ecken des Bauwerks die Luft durchschneidet, wie das Schiff 
die Meereswogen. Noch bewegter wird del' Eindruck, wenn mehrere 
Aufsatze iibereinander, jeder hohere hinter dem unteren zuriick
tretend, herausragen. Uebertrieben, kann dies Akroterienprofil dann 
freilich barock 'werden, wie denn iiberhaupt die Holzschnitzkunst 
leicht zu geschnorkelten, geschweiften Formen verfiihren kann. 

Als Beispiel fiihre ich ein W ohnhaus an (Fig. 8), wie es die Priester 
in Vorderindien (Rangun) bewohnen ll). Dasselbe, aus Teakholz 

") Modell im Berl. Ethnolog. Museum, Ind. Abth. 
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gezimmert, steigt in drei Absatzen in die Hohe, welche sich pagoden~ 
artig verjiingen, .und hat schmucklose, durch wenige kleine Fenster 

Fig. 8. 

unterbrochene Standerwande. Rings urn jede der Traufkanten geht 
ein starkes Laufbrett, welches mit reicher Schnitzerei verziert ist. 
Seine obere Profillinie ist an den Ecken, sowie in den Mitten in 
die Rohe gefiihrt, und jedesmal durch das Akroterion begrenzt, 
zwischen welchen auf der Fliiche allerlei Wellenlinien eingestemmt 
sind. Das Schnitzwerk ven-atheinen hohen Grad von Kunstfertigkeit 
und wiirde einem Spiegelrahmen zur Zierde gereichen. An dieser 
Stelle jedoch machen die leichten Formen del' Mobeltischlerei, auf 
das gezimmerte Haus iibertragen, einen spielenden, wiirdelosen Ein
druck. 

Pfahlbauten. 

Eine Eigenthiimlichkeit der eben besprochenen Bauten darf 
hier erwahnt werden, welche zu interessantem Vergleich zwischen 
VOlkern des heutigen Asiens und denen friiherer Zeit auffordert, ja 
in gewissem Sinne bezeichnend fiir den Zustand neuer Ansiedelungen 
auf unsicherm Boden ist. Diese Bauwerke sind namlich aIle Pfahl
bauten. Zur Errichtung der Hauser werden erst Pfahle in den 
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Boden gerammt und in einer oft bedeutenden Entfernung iiber dem 
Terrain die Balken gelegt, welche den Fussboden tragen. Am einfach
sten werden, wie im Innern Borneos ein odeI' mehrere nebeneinander
stehende hohe Baume dazu benutzt, indem die oberen Zweige abgehauen 
und leichte Hiitten mit spanischem Rohr darauf festgebunden werden. 
(Fig. 6.) Leitern und fortzunehmende Treppen flihren hinauf. Gr5ssere 
Hauser setzte man auf eigens zu dies em Zweck eingerammte Pfiihle. 
Man hatte dadurch den Vortheil, die Umgegend zu beherrschen, 
und aus diesem Grunde ist ein Versammlungshaus auf derselben 
Insel auf zw5lf im Kreise aufgestellten Stiitzen in die stattliche H5he 
von 9 m gerlickt. Fiir gew5hnliche Zeiten sind dort Posten auf
gestellt, in Kriegszeiten eine Besatzung von Kriegel'll, welche den 
andringenden Feind mit Pfeilen und Speerschiissen von oben herab 
empfangen. Auch die erwahnten Zellend5rfer del' Dajaks und del' 
Eingeborenen von Neu- Guinea sind Pfahlbauten. Jenes steht auf 
dem Lande, diese, welche der Admiral Dumont d'Urville besuchte, 
auf dem Meere im Hafen von Dorei 12). Die Hauser waren nach 
seinem Bericht ganz aus grob bearbeitetem Holz errichtet, und so 
leicht, dass sie oft unter dem Schritte schwankten. Eine h5lzerne 
Briicke verband sie mit dem Festlande, auf welchem Pfahlhauser 
eines anderen Stammes standen. Ein anderer neuerer Reisender be
schreibt ganz ahnlich die Stadt Redutah-Kaleh am Chopi, sowie die 
Hauptstadt del' donischen Kosaken, N owo - Tscherkask. 

Auch in Europa sind Pfahlbauten gefunden worden, aus den 
Zeiten einer kaum entwickelten Cultur, noch ehe die Kenntniss del' 
Metallbearbeitung eillgedrungen war 13). Zunachst wurde im Ziiricher 
See, als nach del' Diirre und Kalte des Winters 1854 das Wasser 
zuriicktrat, zufallig die Entdeckung eines Pfahldorfes gemacht. Seit
dem fand man viele Pfahlbauten in del' Schweiz (etwa 200 D5rfer 
im Moosseed5rfchen b. Bern, im Genfer, Bieler und Neuenburger See), 
in Ober-Italien (im Gardasee), Frankreich (Savoyen) England (New
castle und unweit The1ford), IrIand (die sogenannten Crannogs), 
Deutschland (in Mecklenburg, im Starenberg- und Chiemsee, im Pl5nsee 
in Pommern), Skandinavien und Ungal'll, und ihre Erforschung bildet 
bereits eine eigene Wissenschaft. . Die Pfahle del' Schweizerbauten 
waren zum Theil unregelmassig in gewissen Entfernungen einge-

It) Virchow, Ueber Hiinengriiber und Pfahlbauten, zwei Vortriige 1866. 
13) Lubbock, Vorgeschichtl. Zeit, libers. vou Passow, Jena 1874. Pallmaun, Die 

Pfahlbanten und ihre Bewohner, Greifswald 1866. 
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rammt, theils, wie in del' Ostsehweiz, in abgemessenen Doppelreihen14). 

Sie waren rund aus dem Holz der Eiehe, Buche, Pappel, Weisstanne, 
Fohre oder Birke gesehnitten. Von einem Balkenrost ist nichts 
sicheres entdeckt, wohl aber einzelne auf del' Oberseite angebrannte 
wagerecht liegende Rundholzer bis zu einer Lange von 6 - 9 m, 
ebenso in wagerechter Lage an einzelnen Stellen Schichten von 
Tannasten bis zu einer Machtigkeit von 13 em, welche ihre Zahigkeit 
bis auf den heutigen Tag bewahrt haben. In Morigen fand man ein 
2,25 m langes, 15 cm starkes Holz mit einem deutlichen Zapfenloch, 
sowie ein Stiick fest verflochtener Wand oder Bodenbekleidung von 
Birken- oder Erlf'nasten. Die Holzer wurden mit primitiven Werk
zeugen geschlagen, fortgeschafft und eingerammt. Oft war jahre
lange Arbeit dazu nothig. Funde in diesen friiheren Cnlturstiitten 
von Flachsgeweben, unvollendeten Werkzeugen aIler Art und vielen 
Gewichtsteinen der Webestiihle, sowie zahlreiche Feuerstiitten und 
Anhiiufungen von Getreide, Reis und Mablsteinen beweisen die lang
dauernde Bewahrung der alten Pfahlbauten. 

In der Tbat sebeint die Pfahlbautenperiode fiir das Stadium 
einer sieh entwiekelnden Cnltur bezeichnend zu sein. Ueberrasehend 
stimmen damit N aehriehten iiberein, welehe Ilns aus dem friihesten 
Alterthum iiberliefert sind. Die iiltesten Pfahl bauer , von welchen 
wir wissen, sind die Einwobner des Puntlandes (in der Nahe von 
Gardafui). Dorthin hatte eine im 10. Jahrhundert vor Christus 
lebende agyptisehe Konigin, Hatasu, eine Flotten-Expedition ent
sendet, um aus jenem Wunderlande Weihrauehba.ume zu holen. An 
dem von ihr hergestellten Bau zu Dehr el Bari (00 Gebiet VOll 

Theben) findet sieh in Wand-Darstellungen ein Berieht dieses "altesten 
Aeclimatisationsversuehes" , eine Art illustrirter Reisebesehreibung in 
eolossalem Maassstabe. Dort sind die Anwohner des Weihrauehstufen
berges in Pfahlbauten dargestellt (Fig. 9), kleinen kuppelformig ge
stalteten Hiitten, zu deren Eingang eine Leiter den Weg bahnt15). 

Von den Paioniern ferner erzahlt der Vater der GesehiehtssehreibungI6): 

"Einer ihrer Stamme bewohnte inmitten des Sees Prasias eine Pfabl
stadt, welche nur durch eine Brucke mit dem Ufer in Verbindung 

14) Bericht von Ed. Jenner in FeIlenberg, Ueber die Pfahlbauten des Bielersees 
1873-74. 

15) Diimichen, Die Flotte einer iigyptischen Konigin. Taf. XV; vgl. Brugsch, Gesch. 
Aegyptens 1877, S. 282. 

16) Herodot Ii, 16. 
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stand. Die Stadt, welche urspriinglich durch gemeinsame Arbeit der 
Burger errichtet war, wurde in der Weise erweitert, dass jedem Burger, 

Fig. 9. 

der ein Weib nahm, die Verpfiichtung iiberkam, aus dem benach~ 
barten Orbelosgebirge drei Pfahle herbeizuschaffen und aufzustellen. 
Die Zahl der Weiber war freigestellt. Auf diese Pfahle wurde ein 
gemeinschaftlicher Boden von Balken gelegt und darauf hatte jeder 
seine Hiitte, die durch eine Fallthiir mit dem Wasser in Verbindung 
stand. CAuch die Pfahlbauten in Siam haben eine solche Fallthur, 
auf der der Kochherd zu stehen pfiegt.) Kleine Kinder band man 
mit dem Fuss an einen Strick, damit sie nicht ins Wasser :fielen. 
Pferde und Riudvieh wurden mit Fischen gefiittert, welche so zahl~ 
reich in dem See waren, dass man nur die Fallthiir offnen und an 
einem Strick ein Netz herabzulassen brauchte, um nach kurzer Zeit 
eine grosse Anzahl davon heraufzuziehen." Dieses Pfahldorf wurde 
von Megabyzos, dem Feldherrn des Perserkonigs, belagert, doch ge
lang es ihm nicht, dasselbe zu erobern. Ein anderes Pfahlbaudorf 
beschreibt ein Zeitgenosse Homers, Hippokrates, in seinen medizi
nischen Schriften. Er erzahlt, dass die Einwohner des Phasis, eines 
von Osten her in das schwarze Meer stromenden Flusses, in Sumpfen 
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lebten, wo sie Hauser aus Holz und Roh1' hatten, und in Einbaumen 
(Kahnen aus einem Baumstamm) aufwarts und abwarts fiihrell. 1h1'e 
Gesundheit sei durch diese Lebensweise sehr beeintrachtigt. 

Nach der Sage war auch die erste preussische Warte des OrdenG 
vom deutschen Hause (das spatere Thorn) im Jahre 1231 ein machtigel' 
Eichbaum. Del' Gipfel wurde zu einer Laube gemacht, urn den 
Stamm lief ein Verhau, in welchem die Rosse standen. Die Benutzung 
grosser Baumgipfel zu Sommerhausern war in diesel' Zeit gewohnlich, 
selten fehlte einem stattlichen Hor die Linde, von deren Wurzeln 
eine kleine Treppe zum gedielten Raum in der Krone fiihrte, der 
durch Biegen und Flechten junger Aeste geweitet und gedacht war. 
Es war auch ein l'ittermassiger Raum, die treue Sigrune wohnte in 
solcher Baumhiitte mit ihrem einbalsamirten Geliebten 17). 

Del' Zweck diesel' eigenthiimlichen Anol'dnung ist bisher nicht 
geniigend erkIart, viell~icht auch nicht iiberall derselbe. Del' EinfLuss 
der Fieberluft, urn del'etwillen z. B. die Hirten Unteritaliens fUr ihren 
Nachtaufenthalt hohe Geriiste errichteten, unter welchen sie Feuer 
anzunden, ist bei den Pfahlbauten in Afrika und Polynesien nicht 
massgebend, da wohl die Europaer, nicht abel' die Eingeborenen gegen 
klimatische Krankheiten anfallig sind. Eher mochte die Furcht vor 
wilden Thieren und feindlichen Angriffen die Veranlassung zu so 
luftigen W ohnsitzen gewesen sein, trotzdem man z. B. in den Pfahl
bauten der Schweiz nul' Knochen von Baren, Luchsen, Wolfen und 
wilden Katzen gefunden hat, und im Fall eines Brandes odeI' einei: 
Umzingelung durch Feinde gerade die Flucht sehr erschwert war. 
Und so kann man denn auch genau beobachten, wie mit zuneh
mender Cultur die Hohe der Pfahle immer mehr abnimmt. So be
tragt sie in den uncivilisirten Gebieten von Borneo mehr als 6 m, 
wahrend sie in den gebildeteren Strichen Javas nul' noch 12 in be
tragt. Werden schliesslich, wie bei jenem MaJayenfiirsten, zwischen 
die Pfahle Matten gehangt und innerhalb Vieh eingepfercht, so hOrt 
der eigentliche Pfahlbau auf. 

1') Freitag, Bilder aus der deutschen Vergaugenheit. Bd. II, Abth. I, S. 199. 
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Drittes Capitel. 

Die Holzbaukunst des Classischen Alterthums. 

Die bisherige Betrachtung hatte gezeigt, wie das holzerne W ohn
haus sich aus dem ZeIt heraus ent"ickelt hatte und es ware zu 
untersuchen, welche Form dasselbe in historischen Zeiten allge
nommen hat. 

1m Alterthum nahm jedoch der Bau des Privathauses den offent
lichen Ballten gegeniiber eine so geringe Stellung ein, dass wir erst 
aus spater Zeit schriftstellerische Nachrichten dariiber besitzen. Hier 
haben auch die Verwiistllngen und Zerstorungen am heftigsten ge
wirkt, so dass der Fuss des heutigen Wanderers iiber ganze Stadt
anlagen und Strassenziige hinwegtritt, ohne auch nur die Abmessungen 
der einzelnen Hauser zu unterscheiden. 

Kleinasiatische Grabmaler. 

Gewohnlich waren die Hauser in Hellas aus Holzriegelwerk. In 
Sparta war dies sogar Gesetzesvot"schrift. Von der ausgebildeten 
Technik der Hellenen auch in dieser Beziehung konnen wir uns einen 
annahernden Begriff machen durch eine Reihe merkwiirdiger halb 
architektonischer, halb plastischer Holznachahmungen in Stein, welche 
zwar nicht im Mutterlande selbst aufgefunden, dennoch hier ange
llihrt werden konnen. Es sind die kleinasia tisc he n Grabfassade n. 
Die feisigen Landschaften des alten Lydiens, Phrygiens und Lykiens 
bergen mehrere ganze Graberstadte, in welchen theils neben und 
iibereinander in das Gestein Relieffassaden eingemeisselt, theils Frei
bauten errichtet sind. Besonders an den alten Statten von Myra, 
Telmissos, Xantos, Phellos, Antiphellos und Kyaneai wurden solche 
Denkmale aufgefunden 1). Die Zeit, in welcher diese Graberstiidte 
angelegt wurden, hat sich bis jetzt noch nicht mit Sicherheit fest
stellen lassen. Die altesten in Lydien weisen auf eine sehr friihe 
Zeit, und ihre alterthiimlichen Formen geben deutlich Zeugniss von 

') Texier, Asie mineure III, 169, 172-176, 195, 196, 200-204, 210, 212, 227, 
233; Fergusson, Haudbook; Kugler, Gesch. d. Bauk. I, S. 168; Fellow, an account of 
discoveries in Lycia, iibers. von Zenker; Fellow, a Journal written duriug an Ex
cursion in Asia minor Cap. VIII etc. 
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dem Einfluss der kleinasiatisch-jonischen Baukunst auf Hellas, wahrend 
die lykischen Graber, vorwiegend wohl aus spaterer Zeit, umgekehrt 
die Gegenstromung, welche von Westen nach Osten gerichtet war, 
bekunden. Fur unseren Zweck sind einige dieser Denkmale von be
sonderer Bedeutung, welche den Holzbau so zweifellos nachahmen, 
dass wir aus ihnen die Zusammenfiigung der einzelnen Theile er
sehen konnen. 

Zwei Gattungen lassen sich unterscheiden. Die eine ist die 
Nachbildung des hOlzernen Sarkophags oder der Lade. Auf einem 
rechteckigen, oft mit Reliefs geschmucktem Unterbau erhebt sich 
ein Wurfel, mit einem steilen gebogenen Deckel daruber, einem 
Spitzbogendach 2). Am First desselben lauft eine bekronende kamm
ahnliche Krista entlang, an den Seiten sind knaggenartige, manchmal 
als L5wenk5pfe gestaltete Vorsprunge herausgemeisselt, welche den 
Eindruck der tragbaren Lade vermehren. In den Giebelfeldern sind 
lothrechte und wagerechte Balken, vorspringende Dachlatten und 
andere Motive der Zimmerkunst entlehnt. 

Noch hoheres Interesse haben fur uns die mehr oder minder 

") Die gleiche Form, welche sich viele Jahrhunderte spater aus dem Wesen des 
Steinbaus herausentwickeIte, rief bier, so vereinzeIt auftretend und spater nie in 
Griechenland wiederholt, seltsame Erklarungen herv.r, insofern diese merkwiirdige Form 
in kunstgeschichtlichen Biichern nicht etwa ganz mit Stillschweigen iibergangen wurde. Es 
ist sogar hieraus gefolgert worden, dass die Griechen den Spitzbogen in Stein gekannt 
haben mussten uud nur nicht anwendeten; warum, wird dann nicht gesagt. Was solI 
aber der steinerne Spitzbogen auf dem Holzbau und Holzdach? Abgesehen ferner davon, 
dass es ja ein constructiver Fehler ware, lothrechte Pfosten von dem Scheitel des Spitz
bogens auf das Gebalk zu errichten, wie es die Grabmonumente zeigen, sind unter de!! 
iiusseren BogenHnien die vortretenden Pfettenenden deutlich bezeichnet, so dass wir 
auch hierin den Hinweis auf Holzconstrnction haben. In der That entsteht der Spitzbogen 
hier gleichsam aus zwei gekriimmten hOlzernen Sparren, welche als die Streben eines 
Hangewerks wirken und der lothrechte Pfosten ist als Andeutung der von dem Sparren 
gehaltenen Hangesaule berechtigt. Um die Gefahr des Einbiegens zu vermeiden und das 
Giebeldreieck starrer zu machen, ist der Sparren nach der Aussenseite krumm gebogen, 
ein Verfahren, das noch heute in der Zimmerei angewendet wird. Die Frage Hegt nahe, 
ob iiberhaupt nothwendigerweise der Stp.inbogen dem hOlzernen vorangegangen sei oder 
als Muster gedient habe. Dies ist durchaus uicht nothig. Die U ebertragung von dem 
krnmmgebogenen Holz als erster primitivster Waffe auf die bauliche Construction, die wir 
bei den Hiitten der Kaffern kennen lernten, Hegt so nahe, dass daflir kaum noch ein 
anderes Zeugniss, wie etwa die gleiche Bedeutung des Namens Arcus oder Bogen flir 
beide Beziehungen angezogen zu werden braucht. Schiffsvolker, wie die Ionier waren, 
mussten bald genug auf den holzernen Bogen kommen. Schon in den einfachsten 
Schiffsconstrnctionen verwendet, wurde er spater von den seefahrenden Normannen in 
den Dachstiihlen der Bauten Norwegens und Englands zu hoher kiinstlerischer Vollen
dung gebracht. 

L e h f e I d t, Holzarchitektur. 3 
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tief in den Felsen gehauenen Fassaden. An ihnen zeigt sieh das 
ganze Geriist des Riegelbaus in einfaeher Gestalt 3). Auf den Boden 
sind der Lange und Quere naeh Sehwellen gelegt, auf welehe Eck
und Mittelpfosten gesetzt sind, die einmal oder mehrmaIs verriegelt, 
die Pfette und das Daeh tragen (Fig. 10). Die Form des Daehes ist 

Fig. 10. 

versehieden. Auf einem Grabmal zu Myra 4), springen dieht nebenein
andergestellte Rundbalken weit vor und tragen einen der Lange naeh 
laufenden Doppelbalken, auf einem andern zu Antiphellos ist ein 
Giebeldaeh aufgesetzt, an welehem zwischen dem Arehitrav und dem 
Kranzgesims die Quersehnitte von ebenfalls dieht nebeneinanderge
steIIten Rundbalken -an die Zahnsehnittreihe der jonisehen Bauweise 
erinnern. Die Fiillungen rnnerhalb der Pfosten und Riegel mit pro
filirten Umrabmungen geben das Bild der Holzvertafelung wieder. 
Bisweilen ist erne blinde Thiir eingemeisselt, kurz iiberall die genaue, 
fast selavisehe Nachahmung des Zimmerwerks. Ja, sogar Besonder
heiten und Abweiehungen von unserer heutigen Teehnik lassen sieh 
erkennen. So sind die Sehwellen, Riegel und Pfetten (Obersehwellen) 
an den Eeken nur mit einander v e r k a m m t, so dass aus j edem 

3) Der Ausdruck: Blockhausbau in einigen Lehrbiichem der Kunstgeschichte ist 
flIlsch. S. Adler in dem Aufs. tiber das Lowenth. v. Mykenai, Archiiol. Ztg.1865 No. 193, 
Anmerkung. 

4) Kugler, Gesch. d. Baukunst I, S. 169. 



35 

Holz weniger, als die Halite herausgeschnitten ist und der Balken 
der einen Richtung etwas hoher zu liegen kommt, als der der anderen. 
Bei uns werden gewohnlich die Stiicke an den Ecken iiberblattet, 
und dadurch, dass aus jedem Stiicke die Halfte herausgeschnitten 
wird, erreicht, dass die Balken biindig, in eine Ebene zu liegen 
kommen. N ach der ersten Methode werden aber die Holzer weniger 
in ihrer Starke geschwacht, und behalten mehr Tragfahigkeit, ein 
Umstand, der jedenfalls die alten Zimmerleute zu jenem Verfahren 
bewogen hat. Ebenso sind die Holzer an den Ecken nicht platt ab
geschnitten, sondern ragen ein Stiick iiber dieselben Yor, wodurch 
das Abbrechen der yerschnittenen Holztheile yermieden, also auch 
die Tragfahigkeit yergrossert wird. Eine andere Eigenthiimlichkeit 
haben die Schwellen, welche an den Ecken yerstarkt oder aufwarts 
gekriimmt sind, gleichsam als sollte dadurch das Eindringen der 
Erdfeuchtigkeit in das Hirnholz yermieden werden. 

So stehen seit mehr als 2000 Jahren diese Denkmale yor uns. 
In bewusster Weise ahmen sie nicht den Tempelbau, sondern das 
W ohnhaus nach, denn sie sollten die W ohnstatten rur die Verstorbenen 
sein. Zu gleicher Zeit aber durfte man Giebeldacher hinaufsetzen, denn, 
was den Lebenden verboten war, durfte den Verstorbenen zu Theil 
werden, welche dadurch zu heiliger Gemeinschaft erhoht wurden. 
Darum sind diese alten Werke nicht nur technisch interessant, sQlldern 
sie zeigen, wie die Hellenen in sinniger fein empfundener Weise 
symbolisch durch die Architektur tiefe Gedanken zum Ausdruck zu 
bringen yermochten. 

Hellenen. 

Die offentlichen Gebaude und besonders die Tempel del' Gotter 
wurden in historischen Zeiten aus Stein errichtet und in dem Bilde, 
welches wir uns yon der Bliithe Griechenlands zu machen pflegen, 
nehmen Marmorhallen und steinerne Tempelgiebel mit ihrem reichen 
Figurenschmuck den Vordergrund ein. Allein auch bis in spate 
Zeiten 1st die Erinnerung an die alte Zelthiitte wach geblieben. Bei 
hohen Festen der Gotter wurden sowohl yon den Hellenen, als auch 
noch yon den Romern Zelte errichtet. So wurden im heiligen Haine 
der Demeter- Thesmophoros und der Kore zu Andania, wie fUr die 
Thesmophorien zu Athen eigene Zelte fiir das Heiligthum, die Priester
schaft, und die nicht kirchlichen Festtheilnehmer errichtet 5). In 

5) Blitticher, Tektonik S. 260. 
3* 
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Samos war die Aufstellung von Zelten zur Feier des Herafestes zu 
Polykrates Zeit ein alter Gebrauch. Der erste Tempel zu Delphi 
soIl aus Lorbeerholz gefertigt und die Gestalt einer Zelthiitte gehabt 
haben. Der Reisende Pausanias, welcher dies berichtet6) , verwirft 
eine andere ihm dort erzahlte Sage, dass der Tempel aus Farren 
zusammengeflochten sei, wir aber konnen nach dem, was wir bisher 
bemerkt haben, sie sehr wohl mit der ersten vereinigen. 

Eine genaue Beschreibung des Zeltes, welches die Priester fiir 
die gemeinschaftlichen Festmahle zu Ehren des Apollo in Delphi 
errichteten, hat uns Euripides hinterlassen 7). Pfosten wurden auf
gesteIlt, welche einen quadratischen Raum von 33 m Lange und 
Breite einschlossen, dessen Wande und Decke durch Teppiche ge
bildet wurden. Auf den Wandteppichen waren Schiffs- und Jagd
scenen, sowie Centaurengestalten dargestellt, an denen der Decke 
waren Sternbilder eingewebt; der Sonnengott, sein Gespann zum 
Abendstern lenkend, die Nacht im dunkeln Mantel auf einem ·zwei
spannigen 8) Wagen, von den Stern en begleitet, es folgen das Sieben
gestirn, Orion, der Bar, der Mond und die Hyaden, zuletzt die 
Gottin der Morgenrothe, die Sterne verscheuchend. Die Beschreibung 
des Baues erinnert auffallend an die teppichgeschmiickten Zelte des 
Orients. Dnd in der That sagt der Dichter ausdriicklich von den 
Teppichen der Wand, sie riihrten aus fern em Barbarenland her, von 
denen der Decke, sie seien aus der Beute der Amazonen entnommen, 
welches Yolk direct auf kleinasiatischem Drsprung hinweist, so dass 
wir auch hier den friihen Einfluss des Orients auf Hellas erkennen 
miissen. 

Als Alexander der Grosse und seine Nachfolger sich die Aufgabe 
stellten, die Cultur von Europa und Asien mit einander zu verschmelzen, 
da errichteten auch sie Festzelte, in welchen sich der feine Formen
sinn von HeHas mit persischer Kunstfertigkeit und indischem Farben
glanz vereinigte. Ihre reiche Pracht wird von den gleichzeitigen 
Beschauern mit lebhaftestem Entziicken geschildert und sie sind fiir 
aile spateren voriibergehenden Festbauten Vorbilder geblieben. Zu
gleich erreichte in ihnen das Feldherrnzelt, als Mittelpunkt des 
Kriegslagers, seinen pragnantesten Ausdruck. Das Residenzzelt Alexan
ders, welches ein alter Schriftsteller beschreibt9), war von einer Leib-

6) Pans. 10, 5, 6. 
') Jon 1143. 
8) Botticher, Tekt. S. 262, nennt ihn einen ziigellosen. 
9) Athenans 9, 540. 
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wache von Tausenden griechischer und persischer Soldaten umgeben, 
welche in ihren von bIauen, gelben und purpurnen Farben schillernden 
Uniformen einen so imponirenden Eindruck machten, dass "Keiner 
vor der Majest~t dleser Umgebung zum Konig durchzudringen wagte." 
Das von funfzig Saulen getragene und mit einem golddurchwirkten 
Sternenteppich bedeckte ZeIt hatte im innern Umkreis Platz fUr 
100 Lagerstatten und den goldenen Thronsessel des Herschers, neben 
welchem die alten Prachtstiicke der Perserkonige, die Platane und 
der Weinstock aus Gold und Juwelen standen. Der Theil der Leib
wache, welcher 2000 Mann stark, noch innerhalb des Zeltes aufgestellt 
gewesen sein solI, mag wohl in einem Umgang untergebracht gewesen 
sein, wie es bei dem ZeIt des Ptolemaios Philadelphos genauer be
schrieben wird. 

Noch prachtiger war das ZeIt, im welchem Alexander nach 
der Riickkehr vom indischen Feldzuge nebst 92 (99?) Genossen 
Hochzeit hielt 10). Es enthielt 100 auf's Reichste mit edlen Me
tallen und kostbaren Stoffen hochzeitlich ausgestattete Lager. 3 m 
hohe mit Gold- und Silberblech und Edelsteinen bedeckte Saulen 
trugen die Decke, welche ebenso wie die Wande des Zeltes und 
eines 750 m (?) breiten Umganges durch goIddurchwirkte bunte 
Teppiche gebildet war, welche an vergoldeten und versilberten Quer
stangen hingen. Dienten diese Nachahmungen des hieratischen ZeIt
baus nur zur Verherrlichung der Person Alexanders, welcher auch 
hierdurch seine Gottahnlichkeit bekunden wolIte, so nahm sein 
Nachfolger in Aegypten, Ptolemaios II den alten Gedanken des 
heiligen ZeItes bei Gelegenkeit der Dionysienfeier in Alexandrien 
auf das Gl1i.nzenste und Feierlichste auf 11). Der Festbau nahm ein 
Rechteck ein, in welch em 180 goldene auf Sphynxen ruhende Lager
statten radial aufgestellt waren, so dass dem Eingang gegeniiber 
noch ein freier Platz blieb. Die Saulen an den Ecken hatten die 
Form von Palmenbaume. Zwischen ihnen standen an den kurzen 
Seiten je drei, an den langen Seiten je vier Saul en, welche Thyrsos
staben glichen. Sie waren von HoIz, 25 m hoch und trugen die 
ringsherumlaufenden OberschwelIen, auf welchen die schrag anstei
genden Sparren ruhten. Die Mitte dieses Saales war als Kuppel ge
bildet. Hier war eine Scharlachdecke mit weissem Rand ausgespannt. 
Zwischen den mit weissgestreiften zinnenartig omamentirten Stoffen 

10) Athenans 12, 538. 
II) Athenans 5, 196. 
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umkleideten Sparren schwebten andere Decken mit gestirnten Feldern. 
An drei Seiten lief rings urn das ZeIt ein Vorhof. Hier tritt uns 
nun zum ersten Male eine fiir die spatere Zeit hOchst wichtige An
lage entgegen, namlich die vollstandige basilikale Form: Der 
Mittelraum iiberragte die Seitenschiffe (oder bier den V orhof) urn 
die Hohe von 4 m. Ob dieser Raum zur Anbringung eines seit
lichen Oberlichts benutzt war, ist nicht recht ersichtlich, nach dem 
verdorbenen Text des Athenaus sind in ihm Hohlungen 12) angebracht, 
welche vielleicht Licht hindurchgelassen haben. In dies en Ver
tiefungen waren liegende Figuren und Gerathe aufgestellt, in den 
Zwischenraumen Nischen mit goldenen Dreifiissen. Merkwiirdiger
weise stimmt die Eintheilung dieser Oberwand nicht mit der Saulen
eintheilung, da 6 Nischen an der Langseite und 4 an der kurzen 
Seite angebracht sind, wahrend zwischen den Saulen der Langseite 
4 Zwischenweiten, denen der kurzen Seite 3 Zwischenweiten sind. 
Es miisste also anzunehmen sein, dass jedesmal an den aussern 
Zwischenweiten je eine Nische, an den mittleren je zwei angeordnet 
waren. Denn die Axen del' Saulen mussten bis oben durchgehen, 
da diese den Binderbalken tragen, auf welchem die Sparren auf
lagen. Ausser der basilikalen Anlage jst noch eine Eigenthiimlichkeit 
erwahnt. Nicht nur der Mittelpunkt des Zeltes ist kuppelformig, 
auch die Seitenschiffe haben gewolbte Decken, welche an den friiher 
(S. 12) beschriebenen assyrischen Pavilion erinnern. Leider erfahren 
wir iiber die Construction nichts 13). 

Die iibrige Beschreibung der iiberschwanglichen Pracht des 
Innern bietet fiir unser Gebiet nichts Neues. Thierfelle und gewebte 
Vorhange zwischen den Saulen bildeten die Trennungswande, an 
ihnen waren Bildtafeln und gestickte Gobelins mit Konigsbildnissen 
und mythologischen Darstellungen befestigt, dariiber hingen silberne 
und goldene Schilde. Bildwerke und prachtige Gerathe vollendeten 
die Ausstattung des Innern. Herrliche Straucher und Blurnen, welche 
in iippigster Fiille zu allen Jahreszeiten in Aegypten gedeihen, be
deckten den Boden allenthalben und umgaben die ganze Anlage, so 
dass del' Beschauer sich in einen wahrhaften Zaubergarten, "eine 
gottliche Wiese" versetzt glaubte. 

Diese Zelte waren nur leichte, fiir kurze Dauer bestimmte Bauten. 

12) tXv{f(!a, vgl. Semper, Stil I, S. 313. 
13) Botticher nimmt in seiner Tektonik der HelJenen (S. 263) eine gekriimmte 

Holzdecke an, obgleich dies nicht in dem im Original angewendeten Wort (aTEY)] ist 
ganz a11gemein Decke) \iegt. 
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Aber die Idee eines solchen heiligen Zeltes, oder, wie es die Hellenen 
seIber nannten, der Skene blieb fUr die Ausbildung des Tempelbaus 
massgebend. Das Heiligthum gewanll das Verhiiltniss einer idealen 
Skene aus Stein. Auf den ZeItpfosten gleichen Saulen ruhte, durch 
das Torengeflecht unter den Balken gleichsam gebunden, freischwebend 
die Decke als Himmeldecke mit strahlenden Sternen auf azurblauem 
Grunde. Die Wande waren als Bildteppiche characterisirt, wirkliche 
,Gewebe aber umgaben und schiitzten das Bild der Gottheit in der Cella. 
Freilich war der Anklang an den alten Zeltbau nur noch symbolischer 
Natur. Denn zu der Zeit, als die hellenische Kunst in die Geschichte 
eintrat, als der orientalische Einfluss iiberall siegreich zuriickgeschlagen 
wurde, war auch der Steinbau 'Vollstandig entwickelt. 

Dafiir, dass der Holzbau der Tempel schon sehr friih aufgehort 
bat, spricht der Mangel an Nachbildungen durch Sculptur und 
Malerei, sowie an schriftstellerischen Nachweisen. Die oft angefiihrten 
Zeugnisse des Plinius und Pausanias sind hochst gering an Zahl und 
geben uns kein geniigendes Biid. Der erstere berichtet 'Von Rebholz
saulen an einem hochalten Tempel der Juno zu Metapont in Unter
italien 14). Der Reisende Pausanias, welcher 2 Jahrhunderte nach 
Christus lebte, sah auf dem Markt zu Elis ein tempeliihnliches 
nicht hohes Gebaude, dessen Dach 'Von Eichenholzsaulen gestiitzt, 
das Grab des Oxylos, welcher einst die Dorier nach dem Peloponnes 
gefiihrt hatte, enthalten sollte 15). Auf denselben Heroen wurde eine 
Eichenholzsaule zuriickgefiihrt, welche unter andern Saulen an der 
Riickseite des Heratempeis zu Olympia stand 16). Ein aus Eichen
stammen bestehendes Heiligthum des Poseidon Hippios zu Mantineia, 
welches 'Von den Architekten Trophonios und Agamedes, also schon im 
13. Jahrhundert vor Christus errichtet sein sollte, liess Kaiser Hadrian 
mit einem Steinbau umgeben 17). Auch den Rest eines alten holzernen 
Konigspalastes sah Pausanias im Hain zu Olympia 18). Dort stand, 
unter einem Schutzdach und mit starken Banden an 4 Steinsaulen 
befestigt, eine einzelne Saule 'Von Holz, welche der Ueberlieferung 
nach von dem Hause des aus der Pelopssage bekannten Konigs 
Oinomaos iibrig geblieben war. 

Die Beschreibung, welche Pausanias hier giebt, erinnert uns 

U) PUn., Nat.-Gesch. B. 14, Cap. 2. 
15) Pan. 6, 24, 7. 
16) 5, 16, 1. 
11) 8, 10, 12. 
'") 5, 20, 6. 
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elmgermassen an die in Stein nachgebildete Holzsaule, welche wir 
an dem sogenannten Lowenthor yon Mykenai bemerken 19). Dieses 
merkwiirdige Relief aus harlem graugelbem Kalkstein befindet sich 
iiber dem Hauptthor der Burgmauer yon Mykenai. Es hat seinen 
Namen von zwei Lowen, welche rechts und links yon einer Saule 
aufrechtstehend, wie Wappenthiere, Wache zu halten scheinen. Sie 
stehen mit den Hinterfiissen auf der das Terrain darstellenden Linie, 
mit den V orderfiissen auf dem Sockel der Saule. Dieser Sockel be
steht aus yier auf einandergeIegten Platten, deren zweitunterste wie 
eine spirenahnliche Hohlkehle profilirt ist 20). Auf dem Sockel erhebt 
sich eine runde, ein Weniges nach unten yerjiingte SauIe, deren 
Capitiil einer umgekehrten jonischen Basis nicht unahnlich 1St. Wird 
schon durch die Form der Saule der Gedanke an eine bewusste 
Nachahmung der Holztechnik rege gemacht, so wird dieser Gedanke 
noch yerstarkt durch ein auf der Saule ruhendes Stiick Gebalk: 
Vier Kreise unter einem Yiereckigen Balken geben ein so deutliches 
Bild einer Reihe yon yorn gesehe:Qer Unterzugsbalken, wie wir es 
von den lykischen Grabmalern her kennen. Ganz ahnlich der Saule 
vom Lowenthor sind die Saulen, welche, wenn ich nicht irre, dell 
Eingang des neuerdings von der athenischen archiiologischen Gesell
schaft ausgegrabenen Atreusgrabes fiankiren 21). Leider stehen diese 
Monumente aus yorhomerischer Zeit vereinzelt da, und bilden kein 
Glied in dem Uebergange aus dem hellenischen Holzbau in die Stein
architektur. Wie weit iiberhaupt der HoIzbau Yon vorbildlichem 
Einfiuss auf die ausserliche Zusammenfiigung des steinernen Tempels 
gewesen sei, ist eine bald bejahte, bald verneinte Frage, welche seit 
langer Zeit den Scharfsinn der Kunstforscher (bes. Botticher, Hirth, 
Semper, Hiibsch) beschiiftigt hat. Doch sind aIle bisher dafiir und 
dagegen angefiibrten Griinde meist dogmatischer Natur und von 
unerwiesenen Grundsatzen ausgehend. Eine genaue Nachahmung des 
Holzbaus, von Vielen nach Vitruys Vorgange angenommen, liegt 
j edenfalls durchaus nicht im Wesen der entwickeiten hellenischen 

19) Die reiche Literatur dariiber in Friederichs, Bausteine No. 1. Eine gute Ab
bildung in Liibke's Gesch. d. Baukunst nach Adler, Archiiol. Zeitg. 1865 No. 193. Denkm. 
d. Bauk. v. Stud. d. Bauak. Berl. I, 1. 

'0) Die Deutung dieses Sockels als Herrscherthron, der eigentlich v 0 r der Saule 
stehend zu denken sei, in Adlers schOnem Aufsatz, Iasse ich dahingesteUt und verweise 
nur auf eine in Khorsabad gefundene Terassenbriistung von unverkennbarer Aehnlichkeit, 
die u. A. in Schnaase's Kunstgesch. (Liitzow) I, S.170 abgebildet ist. 

II) Eine Publikation derselben hat Herr Prof. Adler, wie er mir mittheilt, fiir die 
Archiioiogische Zeitung in Aussicht gestellt. 
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Monumentalbaukunst. Ein nicht zu unterschatzendes Zeugniss gegen 
die unmittelbare Benutzung des Holzbaus als Vorbild fiir den classi
schen Steinbau liegt vorzugsweise in den bespl'ochenen kleinasiati
schen Felsbauten. Gerade sie zeigen genau den Weg an, welchen 
die hellenische Tempelbaukunst bei Nachbildung des Holztempels 
genommen haben wiirde. 

Die Ausbildung der tektonischen Formensprache, die Tren
nung in den Kern oder die Werkform und in das davon ganz 
unabhangige kiinstlerische Ornament hat sogar ein entschiedenes 
Zuruckdrangen des Holzbaus zur Folge. Der Steinbau, dessen Ab
messungen und Verzierungen viel mehr im Belieben des schaffen
den Kiinstlers liegen, als das Holz erlaubt, begiinstigte die Gleich
giiltigkeit gegen den Werkstoff. Es ist ein er der Vorziige aber 
auch eine der Gefahren der hellenischen Tektonik, dass ohne viel 
Unterschied die characterisirenden Ornamente aufgemalt, einge
schnitten oder durch Guss hergestellt werden konnen. - Anders 
beim Holzbau. Die Verbindung der einzelnen Theile ist bei einem 
Material, das mit geringem Unterschied stets die gleichen Dimen
sionen hat, eine viel bestimmter vorgeschriebene. Dem Holzbau soIl 
der Beschauer sogar sofort ansehen, dass er ein solcher ist. Das 
Anerkennen der Werkform und die Unterordnung des Ornaments 
unter dieselbe ist, wie die ganze Geschichte der Holzarchitektur 
zeigt, eine unumgangliche. Auch spater gehen immer wieder das 
Vortreten der Holzarchitektur und die A bhangigkeit der Kunstform 
vom Stoff Hand in Hand. 

Nur fiir eine Kunstform des Tempels scheint die Holztechnik 
vorbildlich gewesen zu sein; die Form des Schiffschnabels namlich 
fUr den Rinnleisten an manchen Tempeln und fiir das Akroterion, 
von welchem bereits bei Gelegenheit des Daches gesprochen wurde 22) . 

.. ) Es lassen sieh bei der Form des Sima mehrere Klassen feststellen. Die ein
ander aueh sonst iihnliehen dorisehen Tempel des Zeus zu Olympia, des Theseus und 
der Parthenos zu Athen haben nur die eehinusartige Ausbauchung. Die dorisehen 
Tempel in Sicilien, welehen sieh aueh hierin wie in andern Punkten die zu Paestum 
ansehliessen, haben nur die Hohlkehle. Eine Yerbindung beider Formen, und zwar unten 
die Hohlkehle, dariiber die Ausbauchung, sieht man an den dorisehen Tempeln zu 
Eleusis, Aigina, Rhamnos. Das sehwungvollste Profil aber, die Ausbauehung unten, 
welehe nach oben iu die Hohlkehle iibergeht, zeigen sammtliehe jonisehe Tempel, z. B. 
zu Athen, Eleusis, Priene. Milet. welehen hierin die dorisehen Tempel zu Delos, Nemea, 
sowie der aueh in anderer Beziehung so eigenartige Apollotempel von Phigalia folgen. 
Dieser Yergleieh ist bemerkenswerth, da wir von den Ioniem wissen, dass sie von 
Anbeginn an Seefahrer waren, im Gegensatz zu den Doriern. Bei diesen lasst sieh 
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Die Felderdecke. 

Die Anwendung des Holzes blieb hingegen auch nach Ausbildung 
der Steinarchitektur ffu die Decke der inneren Tempelcella vorbe
halten. Nicht nur vielfache Tempelbriinde sprechen dafiir 23), auch 
Nachrichten der alten Schrifsteller bezeugen es. Das Gotterbild im 
Athenetempel zu Troja wendete die Augen von dem Frevel des Ajax 
ab auf die holzerne Decke 24). Ebenso flieht ein phrygischer Diener 
der Helena iiber die cederne Decke 25), und die inwendige Decke wird 
im Gegensatz zum Dach als solche bezeichnet, welche dem Tempel 
ein schOnes Ansehen giebt 26). Eine der beriihmtesten Decken war 
die getiifelte im Artemisheiligthum zu Ephesos, welche aus Ebenholz 
oder Rebholz, nach anderen Berichten aus Cedernholz war. Man 
nahm gerne harzreiches Bauholz, welches dem Verfaulen und dem 
Wurmfrass am wirksamsten Widerstand leistete. So sah ein Schrift
steller aus dem ersten Jahrhundert n. C.27) im Apollotempel zu Utica eine 
Decke aus numidischem Cedernholz, welche ein Alter von 1187 Jahren 
hatte. Aus Wachholderholz war die Decke eines Tempels zu Sagunt 
in Spanien gezimmert. 

Wie die Construction dieser Holzdecken war, wissen wir nicht, 
nach romischen und spiiteren Werken und den Steinbalkendecken 
diirfen wir auf eine cassettirte Felderdecke schliessen, welcbe aus 
stiirkeren Unterzugsbalken, und darauf gelegten schwiicheren Stro
terenbalken gebildet wurde. Dies Gittersystem, auf die Decke ange
wendet, entspricht so ganz dem Wesen der Holzbaukunst, dass man 
sich schwer zu der Meinung entschliessen kann, die Steinbalkendecke 
des Tempelperistyls (zwischen Cella und Siiulenhalle) habe sich aus 
sich selbst herausentwickelt. Der Einwand 28), dass eine Ueberschnei
dung der ganzen Holzbalken, wenn die Unterfliichen biindig liegen 
sollen, eine Schwiichung ihrer tragfiihigen Hohe nach sich zieht, also 
jedem Zimmermann verwerflich sei, trifft nicht zu, da die Holzdecken 

wiederum ein bedeutsamer Unterschied zwischen Hellas selbst und den Inseln fest
stell en. Ieh lasse es bei diesen Andeutungen bewenden, da die Formen der steinernen 
Monumente ausserhalb des Gebietes der Holzarchitektur Hegen. 

03) Bottieher, Tektonik S. 228. 
") Lyeophr. Alex. 361. 
.. ) Eurip., Orest.1371. 
'0) Pausan. 5, 20. 
") Plin. 40, 79. 
'8) Botticher, Tektonik~S. 103. 
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zuniichst gar nicht unterwiirts biindig gewesen, sondern nur die 
oberen ein wenig, urn die gegenseitige Verschiebung zu hindern, in 
die unteren Balken aufgekiimmt gewesen zu sein brauchen, wie wir 
an dem lykischen Fachwerk sahen. 

Bisweilen sind die Spannweiten iiber den Cellen so bedeutend, 
dass nur grossere Hiingewerke die Decke von oben her gehalten 
haben konnen. Doch beruhen aIle Wiederherstellungsversuche der
selben nur auf Riickschliissen und Construction en aus spiiteren Zeiten, 
sind also an dieser Stelle fortzulassen. 

Konnen wir uns daher nach den erhaltenen steinernen wenigen 
Resten kein Bild von dem System der hellenischen Holzarchitektur 
machen, so miissen wir urn so mehr bed au ern, dass wir nicht ein
mal durch schriftstellerische Nachweise oder Darstellungen aus heIIe
nischer Zeit geniigende Andeutungen erhalten haben, welche, ver
glichen etwa mit den pompejanischen Malereien und dem Werke Vi
truvs uns einige Schliisse auf ihr Wesen erlauben wiirden. 

Etrusker. 

1m Gegensatz zu Hellas hat sich in Italien der friih entwickelte 
Holzbau lange erhalten. Das iilteste Culturvolk Italiens war das der 
Etrusker. Trotzdem ihre sehr weit in das Alterthum reichende Bil
dung Ankliinge an friihhellenisches oder pelasgisches Wesen enthiilt, 
zeigen ihre Einrichtungen und Sitten, wie ihre Kunstwerke schon 
einen Gegensatz zum Hellenischen, der sich bei den Romern deutlich 
wiedererkennen liisst. Ihre iiberlegende zuriickhaltende Sinnesart war 
mehr auf das Abstrakte und das vernunftmassige Zusammenfassen 
gerichtet, wiihrend der poetische Sinn der Hellenen sich mehr dem 
Concreten, Individuellen zuneigte. Recht deutlich zeigt dies der Ver
gleich zwischen den Darstellungen der hellenischen Grabsteine und 
denen auf den etruskischen Aschenkisten, wie ja iiberhaupt die 
Seele der Volker sich haufig am deutlichsten auf ihren FriedhOfen 
verstehen liisst. 

Dieser angedeutete Gegensatz zwischen Hellas und Italien spricht 
sich auch in der Kunstgeschichte aus. 

Die Etrusker und nach ihrem Beispiel die Romer fiihlten im 
Gegensatz zu den Hellenen, das Bediirfniss, der Werkform zum 
Rechte gegeniiber der Kunstform zu verhelfen. Es ist bezeichnend, 
dass friih bei den italischen Volkern der Bogen angewendet wurde, 
bei welch em sich Construction und Ornament am wenigsten von ein-
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ander trennen lassen. Demselben constructiven Gefiihl, das gegeniiber 
der Erscheinuug auch der auf den Verstand wirkenden Construction ein 
Recht einzuraumen begann, entsprach auch die Pflege des Holzbaus. 
Zunachst war del' etruskische Tempel, wenn auch nicht ein reiner Holz
bau, doch eine Mischconstruction aus Holz und Stein29). Auf GrabmaJern 
entbaltene Fassaden, die in neuester Zeit gefundenen Reste des capitoli
nischen Tempels zu Rom und die ausfiihrliche Beschreibung eines 
romischen Architekten 30) geben einigermassen die Moglichkeit, den
selben wiederherzustellen. Freilich schrieb diesel' Architekt in einer 
Zeit, in welcher die Tradition der alten Bauart lange aufgehort und 
die Herrschaft der hellenischen Steinarchitektur sich iiber Italien 
ausgedehnt hatte. Ihrem Einfluss ist manche der von ibm beschrie
benen Detailformen zuzuschreiben, wahrend es durchaus nicht ge
rechtfertigt ist, daraufhin umgekehrt anzunehmen, dass Hellas schon 
in der Zeit der Entwickelung del' italischen Cultur auf Etrurien be
stimmend gewirkt habe, odeI' in den Etruskern alte Pelasger wieder
zuerkennen seien. 

Etruskischer Tempel. 

Schon die Grundrissgestaltung des Tempels ist eine eigenartige, 
vom Hellenischen abweichende (Fig. 11). Gegeniiber dessen Langenent-

Fig.H. 

wickelung, welche die einzelnen Raume hintereinander anordnet, er
giebt hier die Unterbringung von Cellen nebeneinander ein bl'eites fast 
quadratisches Verhaltniss. An der V orderseite war ausser del' auf 
dl'ei Seiten herumlaufenden Saulenhalle eine doppelte Saulenreihe, 
welche in der Breite entspl'echend den Cellamauern vier Saulen, in 
der Tiefe aber zwei zeigte, so dass also die Entfernung zwischen der 

29) Vergl. hieriiber Semper, StH I S. 483; II S. 277 und die dorl angefiihrlen 
Schriften. 

30) Vitruv 4, 7. 
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Cellawand und den ausseren Saulen etwa die Halfte der Seite betrug. 
- Ebenso abweichend wie der Grundriss yom hellenischen ist der 
Aufbau des etruskischen Tempeis (Fig. 12 ist nicbt genau nach dem 
vitruvianischen Recept gezeichnet). Bei jenem betragen die Zwiscben-

Fig. 12. 

weiten zwiscben den Saulen 2 - 4 untere Saulendurcbmesser, bier 
nehmen sie die bedeutende Abmessung von durcbscbnittlich 7 Saul en
durchmessern ein. Ebensoviel betragt die Rohe der Saulen, so dass 
also die Oeffnung zwischen Saulen und Gebalk fast ebenso breit 
wie hoch, nach Vitruv zwischen den mittleren beiden Saulen 
sogar breiter ist. Dieses kiibne energiscbe Verhaltniss erbiilt seinen 
ricbtigen Ausdruck durch die RoIzarcbitektur. Eine Reihe iiberein
andergeIegter Balken bildet den Arcbitrav oder die Oberschwelle. 
Ueber diesem ladet das Kranzgesims .auf sichtbaren Rolzconsolen 
weit aus. Der Giebel dariiber stcigt viel steiler an, als der Giebel 
der hellenischen Tempel, aucb dadurcb das Vorwalten des Construc
tiven starker betonend. Von einem Fries zwischen Architrav und 
Kranzgesims berichtet Vitruv nichts. Ausleger haben ihm einen 
solchen willkiirlich erganzt, weil er "der antiken Gefiiblsweise ent
sprache." Dies ist kein Beweisgrund. Vitruv sagt ausdriicklich: 
Man legt so viel Balken iibereinander, als es die Rohe des Bauwerks 
erfordert. Und in der That, wahrend der gliedernde Fries ein der 
Steinarcbitektur entsprechender Ausdruck ist, erscheint gerade das 
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Aufeinanderlegen mehrerer Balken zur Erreichung einer grossern Hohe 
bezeichnend fUr den Holzstil und ist in den mittelalterlichen Bauten, 
wie in den Schweizerhausern von so characteristischem Einfl.uss auf 
die Fassade, dass durchaus kein Grund zu dieser Einschaltung ist. 
Dadurch wird das Feste, Gedrungene, welches der ganzen Kunst
anschaung der Etrusker, wie den sonstigen Abmessungen ihres Tempels 
innewohnt, noch besonders hervorgehoben. Die weitausladenden 
Consolen dienen demselben Zweck. Die bei den Etruskern hoch 
ausgebildete Kunst der Thonbildnerei schmiickte das Aeussere und 
besonders Giebelfelder und Dach mit plastischen Werken, welche, 
nach den Darstellungen auf etruskischen Sarkophagen zu urtheilen, 
ernst und gedrungen aussahen, wie das GefUge des Tempels selbst. 
Terracotten zierten anch die Stirn der Consolen. Sie mogen ahnlich 
den in grosser Menge gefundenen Stirnziegeln durch Bliitterschmuck 
und menschliche Kopfe verziert gewesen sein, welche mit wenigen 
Hauptfarben bemalt waren 31). 

Dass der ganze Tempel bemalt war, wissen wir, auch forderte, 
wie iiberall der Holzstil dazu auf, doch auch die Farben mogen 
ernst und einfach gewesen sein. 

Den spateren von den Alexandrinern beeinfl.ussten Romern 
musste diese altvaterische Weise schwerfallig und unbehaglich er
scheinen. Vitruv, der zur Zeit des Augustus iiber den etruskischen 
Tempel aburtheilt und ihn gespreizt und plattkopfig nennt, folgt den 
griechischen Excerpten, welche er benutzt, so genau, dass er sogar 
die griechischen Worte direct in seinen Text aufnimmt 32). AUCh fiir 
die Details, z. B. die Basen und Capitale der Saulen wendet er die 
in der griechischen Bauweise iiblichen Kunstausdriicke an, doch thut 
man Unrecht, darum eine der jonischen Basis oder dem doris chen 
Capital gleiche Form anzunehmen. Eine in einem Grabhiigel bei Volci 
gefundene stein erne Saule zeigt eine ganz eigenartige Basis (Fig. 13). 
Ihr rundgedrehter Wulst mit der schmalen Platte dariiber ist ein 
Motiv, welches hier in Stein gemeisselt, allerdings zu energisch ein
geschnitten und ausgebaucht erscheint, aber so ganz der Holz
drechslerei entspricht, dass wir es uns in Holz iibertragen denken 
konnen. Wenn wir nicht an den Abbildungen etruskischer Mobel 
den hohen Grad, welchen die Kunst der Drechslerei bei den Etrus-

31) Aueh an diesen streng en , alterthiimlich steifen Stirnziegeln zeigt sieh der 
handwerksmassig biedere aber befangene Sinn der Etrnsker gegeniiber dem heiteren 
kiinstlerischen Gemiith der Rellenen. 

3') Vitrnv 3, 3, 5, baryens und barycephalus. 
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kern erreicht hatte, zu erkennen vermochten, wir wiirden aus ihrer 
PHege der Keramik ohne Weiteres auf ihre Kenntnisse in der Ge
schwisterkunst schliessen durfen. Denn die Thon-
gefassbildnerei und die Holzdrechslerei beruhen auf Fig. 13. 

denselben Gesetzen der Drehung, so dass auch in 
den alten Sagen die Erfindung der Topferscheibe 
und der Drehbank Hand in Hand gehen. Und 
gerade die schlanke Holzsaule bedarf, wenn sie 
nicht kunstlos in die Schwelle eingezapft ist, son
dern auf einen vermittelnden Sockel gesetzt wird, 
einer breiten standfesten Unterlage. Bei ihr ist der 
starkere Schwung des Torus, gegenuber dem Stein 
technisch gerechtfertigt, wie er dem Auge das Ge
fUhl der grossern Sicherheit giebt. Derselben For
derung entspricht das Capital der Saule von Volci 
mit dem breiten schweren Abakuswiirfel. Das 
jetzt sogenannte toskanische Capital hat nur eine entfernte Aehn
lichkeit mit jenen alten Capital en Etruriens. 

Romer. 

Die ganze Cultur der Romer erfuhr mit der thatsachlichen und 
geistigen Eroberung Griechenlands eine ungeheure Umwandlung. 
Auch ihre Kunst nahm ein anderes Geprage an. Allerwegen drang 
das Hellenenthum ein, bald die altnationale derbe romische Art 
uberwindend, bald sich mit ihr verschmelzend. Wie die Sprache 
der Hellenen von der hoheren Gesellschaft Roms als feinere und vorJ 

nehmere gesprochen wurde, so- ward auch ihre tectonische Formen
sprache aufgenommen - oft genug missverstanden - und auf die 
offentlichen, dann auch auf die Privatgebaude ubertragen. Das V or
dringen des Hellenismus wurde auch dem Holzbau schadlich, und 
prachtige steinerne Tempel verdrangten die schlichten Werke der 
Vater. W ohl bewahrte fromme Pietat noch lange die strohgedeckte 
Holzhutte des Romulus auf dem Capitol, und einige Tempel, wie 
der der Ceres am Circus Maximus, der von Pompejus dem Hercules 
geweihte, und besonders der des Capitolinischen Juppiter zeigten 
noch das Grundschema des etruskischen Baues, aber sie waren ver
einzelte in Stein ubertragene Gebilde aus vergangenen Zeiten geworden. 

Langere Zeit blieben die Gebaude fUr offentliche Scbauspiele 
Holzbauten. Fur das Theater bot Griechenland ein Vorbild. In 
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Athen war bis zum Anfang des 6. Jahrhullderts vor Christus das 
Theater ganz von Holz, das Odeion, welches Perikles errichtete, 
hatte ein kegelformiges Dach von den erbeuteten Masten der per
sischen Schiffe 33), das des Herodes Atticus aus dem zweiten J ahr
hundert nach Christus eines von Cedernholz mit schollem Schnitz
werk a4). 

Allerdings ist die N achricht nicht ohne Bedeutung, dass das 
Odeion des Perikles eine Nachahmung von dem ZeIt des Xerxes ge
we sen sein solI, was wiederum auf eine nicht nationale, vielmehr eine 
dem orientalischen Holzbau entsprechende Gestaltung schliessen lasst. 

In Rom waren die Theater von den Censoren und Aedilen filr 
die jedesmalige Spielperiode erbaut und nachher wieder abgebrochen 
worden, bis zuerst Pompejus im Jahre 55 vor Christus ein steinernes 
feststehendes Theater errichtete. Noch drei Jahre spater erbaute 
Scaurus als Aedil mit einem ungeheuren Kostenaufwande ein 
prachtvolles Theater von Holz fiir 80000 Zuschauer. Die Biihnell
wand war in drei Geschosse getheilt, welche je mit Marmor, Glas 
und Goldplatten verkleidet waren. Ueber die Construction erfahren 
WIT leider nichts. Einen noch kunstvolleren Theaterbau liess Curio 
bei dem Leichenbegangniss seines Vaters aufrichten. Er bestand 
aus zwei geraumigen Theatern, deren jedes auf einer Angel im 
Gleichgewicht schwebend, gedreht werden konnte. Vormittags wurden 
in beiden Raumen Schauspiele gegeben. Dann waren sie von ein
ander abgewendet, damit die Biihnen sich nicht gegenseitig durch 
Gerausch storten. Gegen Abend wurden sie umgedreht, so dass sie 
einander gegeniiberstanden und die zusammengeschobenen Biihnen 
ein Amphitheater filr Fechterspiele bildeten. Der romische Schrift
steller, welcher 100 Jahre spater den Bau beschrieb 3S), kniipfte hieran 
geringschatzige Bemerkungen iiber das damalige romische V olk, 
welches es fiir nichts geachtet habe, in der wahren Bedeutung des 
W ortes in steter Gefahr zu schweben, und sich auch in politischer 
Beziehung von seinen Parteifiihrern habe drehen und herumziehen 
lassen. Wir aber versagen unsere Anerkennung nicht den Technikern 
des romischen V olkes, welche nicht nur in den Kiinsten des Krieges, 
sondern auch in denen des Friedens im besten Sinne ihre Stelle 
ausfilllten. 

33) Plut, Per. 13. 
3,) Eine Reconstruction in den Denkm. d. Bauk. v. St. d. BerJ. B. XVIII nach 

Tuckermann, das Odeion des Herodes Atticus, Bonn 1868. 
3.) Plin. 36, 24. 



49 

Schliesslich will ich eines offentlichen Bauwerkes erwahnen, bei 
welchem noch in der Zeit des Augustus auf steinerne Saulen und 
Wande Balkenlage und Dach aus Rolz gelegt wurden, welche an 
den Bau des alten etruskischen Tempels erinnern. Es ist die Basilika 
zu Fanum 36) , welche der Architekt Vitruv baute und genau be
schrieb 37). 

Das Mittelschiff zwischen den Saulen war 19,2 m breit und noch 
einmal so lang. Rings um dasselbe lief eine zweigeschossige Seiten
halle, welche ein Drittel so breit war, als der Mittelraum. An den 
kurzen Seiten standen je vier Saulen, an der einen Langseite acht, 
an der andern sechs, da die beiden mittelsten fortgelassen waren; denn 
hier schloss sich (nicht wie sonst gewohnlich an der kurzen Seite) die 
Tribuna an. Die 1,6 m starken Saulen erreichten in einer Rohe von 
16 m das Hauptgebiilk. An ihre Seite nach den Seitenschiffen zu 
lehnten sich zunachst 6 m hohe, 80 cm breite und 50 cm starke 
Pilaster an, welche die Zwischendecke der Seitenschiffe trugen. Eine 
zweite Reihe kleinerer Pfeiler dariiber trug das Dach der Seiten
schiffe, welches in die Rohe gegen das Mittelschiff anlief. Dieses 
iiberragte die Seitenhallen soweit, dass oberhalb seitliche Licht
offnungen angebracht werden konnten. Ueber den grossen Saulen 
lag namlich ein holzernes Rahmenwerk, welches durch eine dreifach 
ubereinandergelegte Reihe von doppelten Balken gebildet war. Hier
auf stand iiber jeder Saule ein kurzer Pfeiler von 1 m Rohe. 

36) Vitro 5, 1, 6. Eine· Wiederherstellung in der Uebersetzung vou Reber; vergl. 
Viollet Ie Duc, Entretiens sur l'architecture tab. VIII, lX, X. 

37) Die Basilib war bei den Romern zugleich Borse nnd Handelsgericht. Der 
rechteckige Hauptraum war durch zwei oder vier Saulenstellungen in ein breites Mittel
schiff und schmiilere Seitenschiffe getheilt. Er diente dem Verkehr der Kaufleute und 
des Publikums. Das Mittelschiff iiberragte die Nebenhallen nnd war durch hohes Seiten
licht beleuchtet. An die eine Seite schloss sich die mit einer Halbkuppel iiberwolbte 
Halbkreisnische an, welche Tribuna oder Apsis genannt, den Sitz flir den Gerichtshof 
bHdete. Die Seitenschiffe waren in deu meisten Fallen nur eingeschossig, doch kommt 
auch ein oberes Geschoss als Empore auf dem unteren vor. Die Breite des Mittelschiffs 
war oft betrachtlich, wie bei der Basilica Ulpia 24,8 m, so dass Hiibsch den Mittelraum 
flir unbedeckt hielt. Doch lassen die Beschreibungen anderer Gebiiude und die 
Decken spaterer christlicher Basiliken vermuthen, dass die romischen Architekten, von 
deren Constrnctionsvermogen wir soviel Beweise haben, auch hier vermittelst starker 
Hangewerke eine Bedachung hergestellt haben, an welche gewohnlich eine flache 
holzerne und bemalte Felderdecke angehiingt war. Siehe iiber. die reiche Literatnr und 
den heutigen Standpuukt in der Frage iiber das Verhiiltuiss der Gerichtsbasiliken der 
Romer zu den kirchlichen der Christen Schnaase 2. Auti., II S. 856 und vergl. Hiibsch, 
a\tchristI. Kirchen S. XXXI, sowie meinen Aufsatz in der Zeitschr. flir Bauwesen 1878 
S. 568 ft. 

L e h f e 1 d t, Holzarehitektnr. 4 
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Die Pfeiler liessen in ihren Zwischenraumen das Tageslicht hindurch 
und trugen das aus zwei Balken »wohl zusammengearbeitete" Kranz
gesims. Quer iiber das Gebalk waren nach der Tiefe gerichtete 
Dachbinder gespannt. Die Sparren wurden durch Stiele und Pfetten 
mehrfach unterstiitzt. Wahrend eine Firstpfette iiber die ganze 
Lange des Mittelraumes lief, stiitzte eine zweite Firstpfette die 
Sparren eines Giebeldachs, welches von der Mitte des Hauptraumes 
quer nach der Vorhalle zu gehend, das Hauptdach kreuzte. Vitruv 
wendete diese doppelte Giebelanlage an, urn, wie er sagt, sowohl 
der A ussenseite des Daches, als auch dem 1\fittelschiff innen ein ge
f:illiges Aussehen zu geben. Dies berechtigt zu der Folgerung, dass 
das Gesparre des Daches im Innern auch offen sichtbar wurde, be
sonders, da auch keine im Innern angebrachte Felderdecke erwahnt 
wird 38). 

1m Privatbau scheint sich das Fachwerkhaus lange Zeit hindurch 
erhalten zu haben, welches besonders fiir Iandliche Gebaude von Schrift
stell ern iiber die Landwirthschaft empfohlen wurde (Cato de re rustica). 
Unverkennbare Andeutungen altetruskischer Holzeonstructionen finden 
sich in den Felsengrabern zu Cervetri, Corneto etc. In einfacher Weise 
ahmen sie das uritalisehe W ohnhaus nach und den engen FIur, welcher 
auf den Mittelpunkt des Hauses, den bedeckten Hof, fiihrt, und dahinter 
das Hauptwohnzimmer, das sogenannte tablinum. Die Grabesraume 
sind in den Felsen gehauen, die Wande gewohnlieh glatt und einfach, 
die Decke als Holzdeeke, entweder als ftache Balkendecke, oder als 
Unteransicht des Giebeldaehes, an welehem die Firstpfette, dariiber 
die in massigen Entfernungen yon einander gelegten Sparren und zu 
oberst die mit dem First parallel laufenden, dieht schliessenden und 
einander zum Theil iiberdeckenden Latten sichtbar werden39). 

Aueh die kunstvolleren des von Vitruv (VI, 3, 2) beschriebenen 
Hofes ohne Traufrinne, des cavaedium displuviatum ist in einem Grabe 
von Corneto nachgebildet 40). Vier Gratsparren gehen von den Ecken des 
Hofes nach der Mitte zu diagonal in die Hohe, werden aber, ehe sie sieh 
treffen, von dem Rahmen eines kleinen Oberliehtschaehtes aufgellom
men, in dessen vier Ecken sie eiugezapft sind. Von diesen Rahmenbalken 

38) Reber schiebt in seiner UebersetzuDg des Vitruv. diesem znm Trotz ein Holz
deckeDgetiifel nDter, weil eine offene Balkenlage .im Alterthnm hOchst nnwahrschein
Iich sei." 

39) So in einem Grabe zn Cel'vetri. Reher, Gesch. d. Bank. im AIterth. S. 376 
Fig. 217, nach CaniDa, L'antica Etruria etc. Vol.I, Taf.69. 

'0) Reber, Gesch. d. Bank. im Alterth. S. 383 Fig. 223, nach Gailhaband Vol. I. 
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und den Gratsparren laufen in den auch bei uns gewohnlichen Ent
fernungen andere sogenannte Gratstichsparren nach den Wandbalken 
des Hofes herab und tragen die scheinbal' aufgelegte Dachdeckung. 

Die Nachbildung eines ganzen etruskischen Rauses mit weit Yor
springendem Dach und Oberlichtkasten giebt eine Aschenkiste aus 
Kalkstein, welche im Berliner Museum aufbewahrt wird 41). 

In den Stadten fand in der Kaiserzeit eine Umwandlung statt. 
Zahlreiche Brande und namentlich der Brand Roms unter Nero 
sprechen rur eine bedeutende Menge Holzbauten. Besonders die 
viele Stockwerke hohen Miethshiiuser (insulae) aus Fachwerk in den 
yolksreichen Gassen waren beriichtigt wegen ihrer unsoliden Bauart. 
Erfahrene Baumeister zur Zeit des Augustus machten auf die Feuer
gefahrlichkeit und das Reissen des Holzes aufmerksam 42). 

Aber auch in massiven W ohnhausern war dem Holz ein ganz 
erheblicher Spielraum gewahrt. Die Wande waren kunstvoll vertafelt, 
holzerne Schranken und mit V orhangen drapirte Ein bauten, sowie 
Felderdecken aus edlen Holzarten fanden im Innern der Hauser Ver
wendung, wahrend Gartenbauten, Pavillons, Lauben und allerlei leichte 
Holzconstructionen ausserhalb angebracht waren. Es verdrangte 
hierbei die Herrschaft der Tischlerei allmalig das gezimmerte 
Werk, doch nicht zum Vortheil der Kunst, eine Erscheinung, 
welche auch in andern Kunstepochen, wie' zur Zeit der Spatgothik 
und des Roccoco, auftritt. Es hat den Anschein, als ob jedes
mal der Ausbildung der Technik eine Geschmaksrichtung folgt, welche 
zierliche, leichte, kiihne Formen liebt, als ob die Strenge und Zuriick
haltung, welche der erbliihenden Kunst innewohnt, einem phan
tastischen Schnorkelwesen Platz macht. Die Thiiren, anfanglich aus 
Brettern zusamIr.engezimmert ~ werden spaterhin nach den Regeln 
der Tischlerei gestemmt. (Sie bewegen sich iibrigens nicht, wie bei 
uns, in Angeln, sondern vermittelst oben und uuten befestigter Zapfen.) 
Es wird ein festes Rahmenwerk hergestellt, in dessen Felder lose 
Fiillungen eingesetzt sind. Diese Construction, weniger fest als die 
andere, kann correcter und dem Auge gefiilliger ausgeruhrt werden. 
"Sie tragt den Eigenschaften des Holzes Rechnung und kann iiberall 
da angewendet werden, wo es sich um einen luftdichten Ver
schluss, verbunden mit leichter Beweglichkeit, handelt. Denn wii.hrend 

H) Reber a. a. O. S. 382 Fig. 222, nach Abeken, Mittelital. vor den Zeiten rom. 
Herrschaft Tar. III, 6. 

42) Vitruv 2, 8, 20. 
4* 
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die aus nebeneinandergesetzten Brettern bestehenden Thiiren der 
Breite nach durch Quellen und Schwinden des Holzes das Maass ver
and ern , bleibt das Rahmenwerk der gestemmten Thiire unveranderl 
stehen, indem, es sich beim Wechsel von Trockenheit und Nasse fast 
gar nicht andert, da das Rahmenwerk nach der Lange und Breite 
der Thiir aus LangenhoIz besteht, und die Schwindung des Holzes 
nach der Lange kaum zu beriicksichtigen ist. In diese Rahmenfelder 
werden nun die schwacheren Fiillungen mittelst angearbeiteter Federn 
lose in die Nuthen der Rahmstiicke eingesetzt43)." Ebenso werden 
die Wandbekleidungen durch diinne Fiillungstafeln, welche in ein 
Ramengefiige eingelassen werden, gebildet. Die friihere Ueberkleidung 
mit Platten aus Gold und anderen Metallen weicht dem Fournieren 
mit auslandischen Holzern, Elfenbein und Schildpatt, wovon qie 
Schriftsteller der Kaiserzeit 44) Wunderdinge ersahlen. 

Pompeji. 

Ein phantastisches und nicht ganz correctes, aber im Ganzen 
wohl zutreffendes Bild dieser geschilderten Holzarchitektur geben uns 
die Wandmalereien von Pompeji. 

1m Alterthum erfuhren sie, vom akademischen Standpunkt aus, 
harte Beurtheilung 4o). "Statt der Saulen setzt man Rohrstengel, statt 
der Frontispize kleine harpyenartige Mis sgeburten, die in krausem 
Blattwerk und aufsteigenden Schnorkeln endigen. Ferner Kandelaber, 
die kleine Tempelmodelle tragen, iiber deren Giebeln zarle Blumen 
aus gescbnorkelten Wurzeln hervorwachsen und aufdenen ga.nz un
motivirte, kleine Figuren sitzen, mitunter anch Blumenkelche mit 
halben, aus ihnen emporkeimenden Figiirchen mit bIfId menschlichen, 
bald thierischen Kopfen." Es giebt bisher keine guten Abbildungen 
dieser gIanzenden, Leben und Geist athmenden Frescomalereien 46); 
es gelingt nicht, diese Pinselstriche, bei denen die Fliichtigkeit und 
Leichtigkeit, mit der sie, zum Theil offenbar in kiirzester Zeit, hin
geworfen sind, gerade einen besonderen Reiz haben, durch Nacbbil-

43) Breymann, Holzkonstr . 
• 4) Besond. Plinius 16; vergl. in Semper, der Stil II, den interessanten §. 145. 
4.) Vitruv 7, 5, 3 ff. / 
46) Zahn, Die schlinsten Omamente und merkwiirdigsten Geb1i.ude aus Pompeji. 

Mazois, Les ruines de Pompeji. Museo Borbonico. Raoul Rochette. Roux (Kaiser) 
Hercnlanum und Pompeji. Presuhn. Niccolini, Case di Pompeji. Dies ist das beste Werk, 
obgleich auch zu glatt und modemisirend. 
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dungen wiederzugeben. Wem der unvergleichliche Genuss ward, sich 
an den Malereien selbst zu erfreuen, der erhalt eine Ahnung von dem 
kiinstlerischen Geist, welcher im classischen Alterthum das Hand
werk durchdrang. Das bunte Durcheinander von hellenischen Formen, 
mit welchen sich fremde Motive mischen, welche bald an Aegyp
tisches, bald an Orientalisches, bisweilen fast an Chinesisches er
innern, zeigt auch in den N achahmungen der Holzarchitektur den 
raffinirten Geschmack des Kaiserreichs zur Zeit des ersten Jahr
hunderts nach Christus, dem alie VOlker der Erde dienen mussten. 

Es ist schwer, eine Beschreibung dieser wechselvollen Archi
tekturbiider zu geben. In bisweilen ungenauer, doch stets wirksamer 
Perspective sieht man einen leichten, luftigen Bau hinter dem anderen, 
so dass das Auge durch eine Reihe malerischer Durchblicke fast 
verwirrt ist. Der eigenthumliche, wechselvolle Reiz wird dadurch er
hoht, dass, wenn auch im Ganzen eine gewisse Symmetrie festge
halten ist, im Einzelnen Abweichungen in den Gliederungen und Ein
theilungen sowohl den Formen, wie den Farbenzusammenstellungen 
nach stattfinden. Dies liegt im Wesen der Holzarchitektur. Macht 
der Stein strengere Forderungen an Symmetrie und gleichartigen 
Aufbau, so begiinstigt das Holz, gerade durch seine Zusammenfiigung 
wirkend, eine freiere, mehr malerische Entwickelung und Gruppirung 
einzelner Parthieen. Dies ist eine Regel, welche auch fiir die heutige 
Holzarchitektur gilt. 

Wie erwahnt, ist der Einfiuss der Mobeltischlerei unverkennbar. 
Die Saulen werden moglichst dunn gemacht, und die Drechslerei 
wendet ihre Kunste an, um sie bald zierlich gewunden, daid stengel
artig gerippt und durch Knoten unterbrochen erscheinen zu lassen. 
Sie tragen auf "griechischen CapitaIen oder agyptisirenden Blumen
kelchen alierlei gerade oder gebogene Gebalke (bisweilen Stichbogen), 
uber welchen ebenfalls gerade und geschweifte, oft gebrochene Giebel
dacher oder Kuppeln sich erheben. Um das Luftige eines Baues zu 
steigern, ist auf manchen Bildern gar kein Dach uber dem GebaIk, so 
dass der Himmel hindurchscheint oder ein schon gefaiteter V orhang 
dariiber gespannt. Ebenso hangen zwischen den Saulen V orhange, halb 
aufgeschlagene Gardinen und Laubgewinde von oben herab. Blumen, 
Rosetten, angebundene Gerathe, uberhaupt festlicher Schmuck 
alier Art und fiatternde Bander rufen die Erinnerung an die alexan
drinischen Festbauten hervor. Unten sieht der Beschauer durch 
geoffnete Thiiren in das Freie, oder auf Nischen mit Bildsaulen, auf 
Treppen, welche durch Figuren belebt sind und in das Inner.e von 
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Gemitchern. Mehrere Stockwerke sind iibereinander aufgebaut, und 
von Balkonen und Galerien schauen Figuren hinab. Auf einem der 
Wandgemalde (Fig. 14) tritt ein junges Madchen, welches eine Fackel 

Fig. 14. 
in der Hand halt, wie Hero, auf 
den Altan, dessen etwa 3 m hohe 
vertafelte Thill geoffnet ist, wah
rend dahinter noch ein kleineres 
etwa 1 m hohes aus gekreuzten 
Holzstaben bestehendes Schutzgit
ter eine im Alterthum oft vor
kommende Anordnung wiedergiebt. 
Denn auch das Arbeitszimmer des 
Herrn, das am Ende des Vestibiils 
belegene Tablinum, haben wir uns 
nach den Beschreibungen durch 
ebensolche Schranken abgeschlos
sen zu denken. Bisweilen haben 
die Briistungen der Balkone weit
ausladende Deckbretter, auf denen 
Personen sitzend und etwa lesend 
dargestellt sind. Die Unteransicht 
dieser Deckbretter ist in Felder ge
theilt, wie auch die Unteransichten 
der Decken und der weitausladen
den Dacher cassettirt sind. In 
der Felderdecke erkennen wir em 
Hauptelement der Holzverzierungs
kunst des Alterthums. Ueberall 
zeigt sich die dem Wesen des 

Holzes entsprechende Neigung, grossere FHichen in Felder abzu
theilen. 

Bemerkenswerth in dieser Beziehung ist die · perspectivische An
sicht eines Gebalks, an welchem zwischen dem dreifach getheilten 
Epistyl und den Consolen des Kranzgesimses ein Fries durch eine 
Reihe aufrechtstehender Blumenstengel in quadratische Felder ein
getheilt ist. Die Quadrate zeigen ein Ornament, das sechzehn Jahr
hunderte spater an den Briistungen der Holz-Fachwerkhauser im 
Harz als Facher- oder Muschelornament die hauptsiichliche, immer 
wiederkehrende Verzierung der Fassaden bildet. 

Wenn wir un!:! das Gesammtbild eines romischen HaU!!es mit seinem 
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durch die Oberlichtoffnung erleuchteten Hof denken, um welchen herum 
die Riiume mit kostbaren MosaikfussbOden und Teppichen angeordnet 
sind, dazu iiberall den Schmuck von schonen Figuren und prachtigen 
Gerathen, so darf nach den Darstellungen auf den Wanden Pompejis 
der milde Glanz getafelter Wande und farbiger Felderdecken nicht 
fehlen. Dahinter der kleine, aber wohlgepflegte Garten mit Lauben, 
Statuen und Wasserkiinsten vollendet das anmuthige und heitere Bild. 
Auch hier, wie im Innern das Zusammenwirken verschiedener Materiale, 
bei welchen dem Holz eine hervorragende Rolle zugewiesen ist. Ins
besondere war aber ei n Raum des Hauses durch schonen Schmuck 
der Wande und prachtiges Schnitzwerk der Decke ausgezeichnet. 
Dies war der Speisesaal, welcher wohl eine besondere Beachtung 
verdient, da er fUr die Entwickelung des christlichen Kirchenbaues 
zurn Theil von vorbildlichem Einfluss gewesen ist. 

Die Hausbasilika. 

Das romische Haus war so angeordnet, dass von dem Atrium 
aus ein schrnaler Gang neben dem Zimmer des Herrn nach einem 
zweiten Hof fUhrte, an dessen Ende der Hauptsaal des Hauses war. 
Dieser Saal, der sogenannte Oecus (im Atheniius, Lucian, Vitruv), 
wnrde zu Trinkgelagen, Festlichkeiten und grosseren Versammlungen 
benutzt. Wir haben von dem alten Schriftsteller Lucian aus dem 
dritten Jahrhundert nach Christus eine Lobrede auf solchen Fest
saal erhalten. Die Lage gegen die Morgensonne wird besonders her
vorgehoben, die vielen schonen Fenster und die Decke, welche bei 
aller SchOnheit und reich en Vergoldung nicht iiberladen sei. Der 
Vergleich der Plafonds mit dem niichtlich gestirnten Himmel, des sen 
Glanz in Einklang mit den dunkeln Zwischenraumen steht, ruft den 
Gedanken an die hellenische Cassettendecke mit Sternenverzierungen 
hervor. 

Diese Prachtsiile sind jedenfalls von Hellas nach Italien heriiber
gekommen, wie auch der Name bezeugt. Namentlich zu Korinth 
waren schon friihzeitig holzerne Felderdecken in Privathiiusern, 
welche dadurch hergestellt waren, dass einfach auf die Hauptbalken 
des Raumes leichtere Stroterenbalken quer heriiber gelegt waren. Nach 
einer classischen Anekdote 47) fragte ein spartanischer Konig, welcher 
zur Zeit der Perserkriege nach Korinth kam, beim Anblick der vielen 
so hergestellten Decken, ob dort zu Lande die Holzer gleich vierkantig 

47) Plut., Lyenrg. 18. 
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wiichsen. Eine Gattung vonSalen hiess sogar auch in Rom die 
korinthische 48). Dort hatte sie einfache Saulen, ein GebaIk in Stuck 
oder von -eingelegter Arbeit, und damber eine gewolbte Felderdecke. 

Die Speisesale wurden namentlich seit dem Verkehr Roms mit 
dem iippigen Aegypten, und den Ptolemaern, deren Reichthum und 
Prachtliebe beriihmt war, mit allen Reizmitteln des Geschmacks 
ausgestattet. Die mit Elfenbein und andern kostbaren Stoffen ver
zierte Felderdecke wurde haufig beweglich eingerichtet, so dass die 
einzelnen Theile sich verschoben, stets wechselnde Bilder zeigten, 
und Blumen oder wohlriechende Wasser herabregnen liessen 49), oder 
gar beim Gastmahl ein machtiger Reifen mit angebangten Kranzen 
und Salbenflaschen herunterkam 50). Diese SpeisesaIe hatten, wie das 
Atrium, ringsherum Saulenumgange, sowie 'in der Mitte zum Theil 
ein Oberlicht, jedoch wurde auch der Mittelraum innerhalb der Saulen 
hohergefiihrt, und an Stelle des Oberlichts hohe Seitenfenster ange
ordnet. Diese Bauweise mag wohl durch die Alexandriner in die 
Privatarchitektur A egyptens gekommen sein, von woher sie bei den 
Romern als die des aegyptischen Oecus Aufnahme fand. 

Einen deutlichen Fingerzeig giebt in dieser Beziehung das Pracht
schiff, welches der verschwenderische Konig Ptolemaios Philopator 
auf dem Nil errichten liess 51). Dieser schwimmende Holzpalast, Thala
megos, welcher Vorzimmer, SpeisesaIe, sowie Schlafzimmer und eine 
Kapelle enthielt, galt im Alterthum als ein Wunderwerk. Ein Trink
saal war im oberen Geschoss, wie der Berichterstatter desselben 
ausdriicklich sagt, nach der "aegyptischen Weise" gebaut und aus
gestattet. Die Saulen, welche genau beschrieben werden, lassen in 
den P:6.anzencapitalen mit Lotoskelchen und Palmenkronen die be
kannten altaegyptischen Motive als eine Art Renaissancebildung wieder
kennen. Die Wand:6.achen sind abwechselnd in helle und dunkle 
Felder eingetheilt. Wegen dieser ganzen Anordnung des Saulen
saales nun hiess diese Art Sale die aegyptische. 

Die Form eines ebensolchen Saales hatte sich schon in dem 
heiligen Zelte des Ptolemaios II. gezeigt. Dort hatte ich die spater 
dafiir allgemeine Bezeichnung der Basilika vorweggenommen. Die fiir 
die Basilika characteristische Anwendung des hohen Seitenlichtes 

4") Vitro 6, 3, 8. 
4") Sueton, Nero 31; Seneca, Ep. 90. 
'0) Petronius, Gastmahl d. Trimalchio. 
51) Atheniius 5, 206. 
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veranlasste den Vitruv bei der Aufzahlung und Beschreibung der 
Sale zu einer fUr die Frage nach der Entstehung der christlichen 
Basilika wichtigen Bemerkung 52). Er hebt als eine besondere Gattung, 
die sogenannten aegyptischen Siile, hervor. "Bei ihnen sind iiber den 
Saulen Architravbalken und von den Architraven nach den rings
herumlaufenden Wanden Deckbalken gelegt, und iiber das Decken
getafel ein Fussboden, so dass hier ein Umgang unter freiem Himmel 
entsteht. Ferner sind auf dem Architrav lothrecht auf die unteren 
Saulen andere um ein Viertheil kleinere zu legen, iiber die Architrav
balken aber und ihre Verzierungen eine Felderdecke. Zwischen der 
oberen Saulenstellung sind Fenster anzuordnen. Daher sehen diese 
Speisesiile nicht, wie die (vorher von Vitruv beschriebenen) korinthi
schen, aus, sondern so, wie die Basiliken." 

Und in der That boten diese Festsale der Alten den ersten 
christlichen Gemeinden eine Statte fUr ihre Versammlungen. Mit der 
Ausbreitung und Anerkennung des Christenthums wurde der Wunsch 
nach eigenen Raumen geltend, und so entstanden jene Gcbaude, auf 
welche Namen und Anordnung der Basiliken iibertragen wurde, eine 
Verschmelzung mit den sogenannten aegyptischen Sal en, welche, wie 
wir gesehen haben, sehr leicht war 53) 

•• ) Vitruv VI, 8, 8. 
03) S. S. 49, Anm. 87 Schluss. 



II. ABSCHNITT. 

Die Holzdecken des Mittelalters. 

E1"stes Capitel. 

Die christliche Basilika. 

Die christlichen Basiliken haben eine besondere Bedeutung fiir 
die Holzarchitektur; denn sie sind die ersten Gebaude, in welchen 
das Zimmerwerk des Daches, wo nicht in urspriinglichem Zustande, 
doch in getreuen Wiederherstellungen bis auf unsere Zeit ge
kommen ist. 

Felderdecke. 

Zunachst wurde noch die antike Cassettendecke zwischen dem 
Innern und der Dachconstruction beibehalten 1), vgl. S. 42. Die Kirchen, 
welche unter Constantin selbst ausgefiihrt wurden, folgten darin den 
classischen Vorbildern. Eusebius, welcher 264 -340 lebte, hat uns 
die Beschreibung einiger Basiliken iiberliefert. Von der zwischen 
den Jahren 313 und 322 errichteten Basilika zu Jerusalem erzahlt 
er, dass fiber den Seitenhallen die Raume mit Holzarbeiten verziert 
waren, iiber dem Schiff eine Decke aus Cedem vom Libanon ge
wesen sei. Ebenso in der Basilika zu Tyrus. "Im Innern war die 
Decke durch geschnitztes Tafelwerk abgetheilt und erstreckte sich, 
wie ein grosses Meer durch das ganze Seitenschiff, indem sie in 
ihrer ganzen Ausdehnung ununterbrochene Verflechtungen darbot, 
durchaus mit glanzendem Golde belegt, sodass der ganze Tempel 
davon, wie von Lichtstrahlen leuchtete. " Eine der prachtigstoo. 
Felderdecken hatte auch die dreischiffige Kirche St. Maria Maggiore 

I) Bunsen, Die Basiliken des christlichen Roms etc. (Text zn Gntensohn und 
Knapp, Denkmale der christl. Religion) S. 81. 
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in Rom, welche in der Zeit der Renaissance durch Giuliano San Gallo 
nach dem alten Plan wiederhergestellt wurde. 

Sparrendecke. 

Unter den Nachfolgern Constantins, vielleicht schon unter ihm 
selbst, wurde die Cassettendecke fortgelassen, so dass der oft'ene 
Dachstuhl im Innern der Kirchen sichtbar wurde 2). 

Dies ist eine so bedeutsame, fUr das ganze Wesen der Archi
tektur nicht zu unterschatzende Veranderung, welche mit all den 
gewaltigen Wandelungen, die in der damaligen Zeit stattfanden, in 

') Wie wir an der Basilika zn Fannm (Vitr. v, 1, 10, s. S. 40) sahen, wnrden 
schon zn Angnstns Zeiten Versnche gemacht, die von Griechenland her iiberkom
mene Felderdecke fortznlassen. Mit Krenser (christl. Kirchenb. 1851 S. 148) anzn
nehmen, dass anch die nrspriingliche heidnische. Basilika die Zwischendecke nicht 
hatte, scheint gewagt. Dagegen sind wir ebensowenig berechtigt, flir die friihchristlichen 
Basiliken flache Decken herznsteIlen, anch wo dieselben fehlen (Bnnsen a. a. O. S. 43, 
u. A.). Vorsichtiger ist Zestermann (die antiken und die christl. Basiliken 1847 S.92 
und 156, vergI. jedoch S. 134 Anm. 371). Messmer (Urspr., EntwickeI. und Bedentung 
der Bas. in der christl. Banknnst v. 1854, II. Abschn. Rap. VIII) sprach sich dahin ans, 
dass das Balkenwerk mit oder ohne Felderdecke vorkommt, und wies namentlich die 
Ansicht (Briefe eines Florentiners I, Anm. 318 im 19. Br.) , dass das olfene Balkenwerk 
aus dem erfolgten Verfall herriihre, zuriick. Dagegen trat Weingartner (Ursprung und 
Entwickel. des chr. Kirchengebiindes 1858 S. 98 If.) in heftigcr Weise fiir die Allge
meinheit der Felderdecke auf, jedoch iiberzengen seine Beweise, wie an manchen andern 
Stellen gerade zum Gegentheil. Zum Beispiel geht aus dem Hernnterhiingen eines Kron
lenchters von einem Balken (Prudent, Cathem, Hymn. V, 140), oder der Erwahnung 
flacher Decken dentscher Basiliken nicht die Nothwendigkeit einer Felderdecke hervor. 
Leider geben die banlichen Reste selbst kein sicberes Zeugniss, da sowohl nralt schei
nende Sparrendecken einiger Basiliken znm Theil dnrch Fortuehmen der Felder
decke entstanden, als anch nmgekehrt manche Felderdecken nachweislich spatere Ein
schiebnngen sind. Was die Schriftqnellen betrifft, so reden die Beschreibnngen des 
Ensebins, Panlinns nnd anderer allerdings von Felderdecken, wofern nicht etwa anch 
die laqnearia, wie bei den spateren Normannenbanten in Sicilien, an dem schriiggeneigten 
Dach sich innen zeigen. In einem Brief, in welchem Constantin den Ban einer 
Basilika anftragt, schreibt er: ,Ob die Decke der Basilika als Felderdecke, oder dnrch 
eine andere Arbeit dargestellt werden soll. wiinsche ich von dir zn wissen· (Enseb. 
Vita Con st. III, 32; cfr. Zest. S. 167, Messm., Anfsatz 1854 S. 12, Weing. S. 99). Also 
ein Beweis gegen die Allgemeinheit del' Felderdecke. Ebenso erzahlen Schriftsteller, 
dass Lente von anssen anf das Kirchendach stiegen nnd Schindeln in das Innere waden 
(Optal. de schism. Don. II, 8, 18. Kreuser S. 23, vergl. Messmer, Anfs. v. 1859 S. 19, 
der einen ahnlichen Vorfall aus B. Liberii in dem libell. prec. ad Imper. erwahnt). Also 
ein Beweis fUr die Sparrendecke. Dass sie VOl' Constantin etwa vorkommt und nach 
ihm ,die Laknnarien Sitte werden· (Weingiirtner), ist vollends ebenso unerwiesen, wie 
es der ganzen Kunstrichtung der Zeit widerspricht. Vergl. die folgende Entwickclnng. 
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Zusammenhang steht, so dass einige begriindende Worte am Platze 
sein mogen. 

Das Mittelalter, in das wir hiermit eintreten, ist gekennzeichnet 
durch das ofi'ene unverhiillte Geltenlassen des constructiven Elementes. 
So wie der antiken Anschauung gegeniiber in der Religion die Seele 
in Gegensatz zur Korperform gebracht wurde, war das ganze Mittel
alter ein steter Kampf, eine Trennung des innern, wesentlichen 
Kernes von der sinnlichen Erscheinung. Erst die Renaissance ver
suchte nas hellenische SchOnheitsgefiihl mit der christlichen Sehn
sucht nach Wahrheit in Einklang zu setzen. 

Dieses mittelalterliche Bestreben, das innere Wesen rein zum 
Ausdruck zu bringen, beeinflusste auch die Architektur. War schon 
durch die Romer das 'hellenische Vorwalten der Form etwas zuriick
gedrangt worden, so· ward im Mittelalter die Construction recht in 
den Vordergrund gestellt. Solcher Geist musste der hohen Aus
bildung des Handwerks sehr zutraglich werden. Dnd in der That 
sehen wir, wie die handwerkliche Geschicklichkeit sich in hOchstem 
Maasse ausbildet, das freie Kiinstlerthum in seine Kreise zieht und 
die Zunft unter dem Meister feste Regeln der Technik durch theo
retische Lehre verbreitet. Ais die Ausbildung der Handwerke einen 
hohen Grad erreicht hatte, trat auch hier die Renaissance umbildend 
ein, Kiinstler und Handwerker wieder von einander trennend, freilich 
aber auch allmalig die Kunst ihrer besten Stiitze beraubend. Ein 
hochbedeutender Constructeur der Neuzeit 3) macht darauf aufmerk
sam, dass noch die Kuppel des Florentiner Domes von 1425 ein 
Meisterstiick guter Construction ist, wahrend die. der Peterskirche 
in Rom im Jahre 1546 unbegreiflich schlecht ausgefiihrt wurde. Der
selbe Architekt kennzeichnet das Wesen der mittelalterlichen Con
struction in folgenden Worten: Aile langen Linien von Mauern, 
Gewolben, DachhOlzern etc. sind. im Mittelalter verhaltnissmassig 
sehr schwach, dagegen in kurzen Zwischenraumen durch unverschieb
lich feste Knotenpunkte netzformig abgeschlossen, wahrend bei den 
Alten diese Theile meistens ohne solche starkeren Abschliisse, aber 
gleichformiger dick und weit mas siver waren 4). 

Dieses Verfahren, durch diinnes Stabwerk und korrekte Ver
bindungen zugleich spars am und constructiv zu bauen, verbunden 

3) Moller, Beitriige zur Lehre von den Constrnetionen, Einl. S. II. 
4) Reuleanx fasst den Untersehied der antiken nnd mittelalterlichen Formenspraehe 

knrz nnd treffend in die Worte: Funktionssymbolik nnd Struktnrsymbolik znsammen. 
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mit der Neigung, die Verzierungen aus der Werkform selbst ab
zuleiten und von ihr abhangig zu machen, begiinstigte nothwen
digerweise aueh die Ausbildung der Zimmerkunst. Der Daehstuhl 
durfte im Innern siehtbar werden und maehte die im Alterthum 
»des sehonen Aussehens wegen," wie ein griechiseher Sehriftsteller 
sagte, angebraehte Zwisehendeeke unnothig. 

Das italienisehe Daeh. 

Allerdings war aueh die Daehdeekungsweise Italiens, die bis 
heute dort dieselbe geblieben ist, geeigneter als unsere, das Daeh 
innerhalb von unten zu zeigen 5). 1m Norden, wo steilere Neigung 
geboten ist, werden auf den schragen Hauptspa~en wagereeht laufende 
Latten befestigt, und auf diese die 15 em breiten und 39 em langen, 
also verhaltnissmassig sehmalen Ziegel gewohnlich in mehrfaeher 
Ueberdeekung iiber einander mit den naeh unten vorstehenden Nasen 
aufgehangt. 

1m Siiden haben die 30 em langen und ebenso breiten Ziegel 
auf beiden Seiten aufgebogene und dureh andere, sogenannte 
Firstziegel zu iiberdeekende Rander, und werden auf breite Thon
platten in Mortel verlegt. Diese Platten sind ebenfalls gebrannt, 
haben also unterwarts ein glattes Ansehen. Sie werden von Latten
sparren getragen, welehe mit der Neigung des Daches von oben 
naeh unten laufend, 30 em von einander entfernt sind und von 
einigen wagerecht laufenden starkeren Holzern unterstiitzt werden. 
Diese starkeren HOlzer, unseren Pfetten vergleiehbar, sind noeh ein
mal so weit von einander entfernt, als unsere Daehsparren, so dass 
also im Innern nieht eine solehe Menge kleiner Felder entsteht, 
wie bei uns. Rechnet man da-zu, dass die grossen Platten aueh von 
innen geglattet sind, und das Daeh an sieh eine flaehere Neigung, 
also am First einen stumpferen Winkel zeigt, als im Norden, so 
erkennt man, dass der Eindruek des Daehstuhles ein besserer, als 
bei uns war, und viel eher die Sichtbarkeit des ganzen Gefliges 
zuliess. Hatte man doeh fast nur eine schrag gestellte Felderdeeke 
statt der bisherigen wagerechten. 

Das einfaehe Hangewerk. 

Die kunstvoll geschnitzten und wohl zusammengefligtenDaeh
stiihle der Basiliken gebenbis in spate Zeiten hinein die schOnsten 

5) Hiibsch, Altchristl. Kirchen S.l1 Anm.12 und S. 18 Anm.7. 
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Beispiele des zur Kunst veredelten Handwerkes. Es waren nicht 
kleine Aufgaben, welche die alten Meister zu losen hatten. Die 
machtigen Spannweiten der Mittelschiffe machten bald eine blosse 
Ueberdeckung mit einfachen oder auch verstarkten Balken, auf 
welchen die Last der sparrentragenden Stiele ruhte, unmoglicb. Sie 
flihrten auf den Gedanken, umgekehrt die Hauptsparren mit ihrem 
einen Ende auf die querlaufenden Binderbalken an der Stelle aufzu
legen, wo diese selbst auf der Mauer lagen, und mit dem andern Ende 
am First gegeneinander zu verstreben, so dass sie eine oder mehrere 
angehangte sogenannte Saulen tragen konnten. An diese konnte dann 
wieder der Binderbalken oder Tramen angehangt werden. Je nach 
der Anzabl der Hangesaulen bezeichnet man die so entstandene Con
struction des Hangewerks als eine einfache, doppelte, dreifache etc. 
Die Hangesaulen, von dem Binderbalken abwarts gezogen, pressen die 
Streben nur urn so fester zusammen und ubertragen so die Zug
spannung auf die genugend durch die tragende Wand unterstutzten 
Endpunkte. Die Verbindung der Streb en mit dem Binderbalken ge
schieht durch Verzapfung und Versatzung. Es wird das Holz der 
Streb en ringsherum abgeschnitten und der ubrig bleibende Zapfen 
in ein ibm entsprechendes aus dem Binderbalken geschnittenes 
Zapfenloch gesteckt, so dass hierdurch die Strebe am Abgleiten vom 
Binderbalken gebindert wird. Es ist dieselbe Anordnung wie beim 
Pfosten der Riegelwand, nur mussen bier Zapfen und Zapfenloch 
schrag nach der Richtung der Streben geschnitten werden. Urn den 
Widerstand zu erhohen, wird aussertlem die Strebe in ihrer ganzen 
Breite in ein zu diesem Zweck ebenfalls in der ganzen Breite des 
Binderbalkens eingeschnittenes Stuck desselben eingelassen, bisweilen 
auch, wenn das einzuzapfende Holz stark und der Neigungswinkel 
desselben klein ist, durch einen Absatz im Ausschneiden eine doppelte 
Versatzung hergestellt. Durchgezogene Bolzen oder umgelegte Bander 
von Eisen vergrossern die innige Verbindung beider Holzer. -
Ebenso, wie die Strebe mit dem Binderbalken, wird sie beim ein
fachen Hangewerk auch in der Mitte mit der Hangesaule verbunden, 
nur dass diese lothrecht stehen, auf beiden Seiten zur Aufnahme 
der Streb en verschnitten wird. Bleibt oberhalb der Streb en fiir 
die Hangesaule zu wenig Holz, so dass die pressenden Streben das
selbe abzusprengen drohen, so wird auch bier Eisen zur Verstarkung 
genommen. Bisweilen umfasst die Hii.ngesaule, doppelt genommen, 
die Streben. - Die Verbindung der Hii.ngesaule mit dem Binder
balken geschieht durch ein Hangeeisen, welches beide Holzer um-
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greift und an der Saule durch Krammen und eingeschlagene Bolzen 
befestigt ist. 

Haufig sind gerade bei den alten Basiliken die Strebebalken so 
kurz, dass sie in den Binderbalken nicht da versatzt sind, wo dies€: 
auf der Mauer auHiegen, sondern etwas innenwarts. Dann wird der 
lothrechte Druck, der hierdurch eintritt, durch ein Sattelholz oder 
ein steinernes Consol, welches fest in die Mauer eingebunden bis 
liber den Punkt der Versatzung fortreicht, aufgehoben. 

Als Beispiel der so geschilderten Anordnung des einfachen Hiinge
werks kann der im siebenten Jahrhundert erbaute Dom von TorcelI0 6) 

sowie die alte Peter s kirche in Rom 7) gelten. 
Eine eigenthiimIiche Verstiirkung der Streb en wurde dadurch oft 

beabsichtigt, dass zwei kiirzere Strebenpaare einerseits von den Ecken, 
dicht unter den Hauptstreben, andererseits von der Mitte des Binder
balkens auslaufend, sich ungefahr in der Mitte der Hauptstreben 
trafen. Dadurch sollten die Hauptsparren noch von unten her ge
stlitzt werden. Man hat diese Construction im AlIgemeinen jetzt 
aufgegeben und wendet (wie dies auch bei der alten Petersbasilika 
war), wagerechte, das Hiingewerk umgreifende Zangenpaare an, welche 
den Dachraum weniger verengen und die Hiingesaule und Haupt
streb en nicht so schwachen, als dies bei Schragstreben, welche nur 
einfach genommen und in die Hauptholzer eingezapft werden, der 
Fall ist. 

Fig. liS. 

Um dieser letzteren Gefahr wenigstens in Bezug auf die Haupt
streben vorzubeugen, Hess man ofters die Schragstreben nicht in die 
Bauptstreben laufen, sondern fUhrte dicht unter den Hauptstreben vom 
Aufl.ager aus einen kurzen Balken bis zu dem Punkt, wo er mit der 
Schragstrebe zusammenstiess. So erhielt man in jedem der von der 
Mittelsaule abgetheilten Felder ein Sprengewerk, welches die Haupt
strebe wirksam unterstiitzte (Fig. 15). 

") Hiibsch, Altchristl. Kirchen S. XXXIX, 7. 
') Nur erhalten durch den Pla.n von Alfarano, der in jedem Lehrbuch der Kunst

geschichte a.ufgenommen ist. 
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Solche Anordnung zeigt der Dachstuhl der dreischiffigen Kirche 
S. Sabina in RomS). Die Kirche wurde unter Papst Coelestin r. 
e 422-433) erbaut und unter seinem Nachfolger Sixtus ill. vollendet, 
das Aeussere jedoch durch spatere Anbauten vielfach verdeckt. Sie 
ist, seitdem die St. Paulskirche durch Brand zerstorl ist, die einzige 
Basilika von bedeutender Grosse, die ihre Hauptgestalt im Innern 
noch ziemlich unverandert erhalten hat. Das 14 m breite Mittel
schiff wird auf jeder Seite durch 12 schone korinthische Marmorsaulen, 
welche sammtlich demselben antiken Bauwerk entnommen sind, von 
den niedrigeren Seitenschiffen getrennt. Weit von einander ge
stellt, so dass die Zwischenweiten vier Saulendurchmesser betrugen, 
waren die Saulen durch breite HalbkreisbOgen verbunden, auf welchen 
die durch eine Reihe von Bogenfenstern erleuchtete Oberwand ruhte. 
War so statt der ruhigen Einheit des antiken Architravs "die be
wegte Vielheit einer Anzahl von Gliedern" eingetreten, so wurde 
dieser Eindruck noch gehoben durch den sichtbaren Dachstuhl. 
Denn die Reihe der Binderbalken, in denselben Zwischenweiten, 
wie die Saulen, quer heriibergelegt, bot mit den Streben, Hange
saul en , Sparren, Pfetten und Latten ein belebtes Bild der ver
schiedenen sich perspectivisch verschiebenden HOlzer und bildete 
ein N eues, Vielgliedriges gegeniiber der friiher gleichformig iiberge
spannten Felderdecke. Auch die niedrige Decke der Seitenschiffe 
war gleichsam in eine Reihe von Balken aufgelOst. Die Sparren, 
welche schrag gegen die Mittelschiffmauer ansteigend ein Pultdach 
bildeten, wurden nur durch zwei Streben in der Mitte unterstiitzt, 
welche auf den Enden der Binderbalken aufliegenkonnten. Bunt
farbiger Marmor bedeckte die Wande, ebenso war das Holzwerk mit 
bunten Farben bemalt. Zum ersten Mal tritt fUr uns in diesem 
Kirchenbau der Gedanke der Hauptwirkung durch die Construction 
auf, der im Laufe des Mittelalters nun noch weiter ausgebildet wurde. 

Eine ahnliche Anordnung des Dachstuhls hat die Kirehe 
St. Johannes beim Kloster d. Studios in Constantinope19). 
Nur ist hier, um die Durehbiegung des Binderbalkens in der Mitte, 
wo die Last der beiden kleineren Streben wirkt, zu verhiiten, 
unterwarts noch ein kurzes Balkenstiiek dieht angefiigt und ahnlieh 
einem Sattelholz an den Enden als Consol ausgebildet. 

8) Hiibsch, Altchristl. Kirche IX, 10, 11 u. XXXVII, 11. 
") Hiibsch, xvrrr, 3. Bei Salzenberg, AltchristJ. Baudenkm. und danach in den 

Denkm. d. Bauk. von den Stud. der Ber!' Bauak. V, XVIII fehIen die kleinen Strehen. 
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Das zweifache Hangewerk. 

Bei bedeutenden Spannweiten ist eine einmalige Unterstiitzung 
des Binderbalkens zwischen seinen beiden Auflagern nicht ausreichend. 
Dann wendet man ein zweifaches Hangewerk an, und unterstiitzt 
jede der beiden S~reben, die etwa bis zu einern Drittel Entfernung 
vom Mittelpunkt reichen, durch eine Hangesaule. Ein Spa~nriegel 
(Brustriegel) wird, um die beiden Hangesaulen auseinanderzuhalten, 
wagerecht in der Hohe eingespannt, wo die schragen Streben gegen 
die Saule laufen und erleidet von beiden Seiten horizontale gleich
massige Pressungen, welche einander aufheben, so dass der Druck 
des Systems wieder auf die Endpunkte iibertragen wird. Die Ver
bindung cler Strebe und des Spannriegels mit der Saule wird da
durch bewirkt, dass, wenn die Saule einfach ist, die beiden Holzer 
mit Versatzung und Zap fen in sie eingreifen. 1st die Hangesaule 
jedoch doppeIt, so werden Streben und Spann riegel im Innern der 
Saule zusammengeschnitten und von ihr umfasst. 

Das zweifache Hangewerk nun in dieser Anordnung scheint in 
den alten Basiliken nicht vorzukommen. Dagegen wurde es oft mit 
dem einfache~ zu einem dreifachen Hiingewerk vereinigt. 

Das dreifache Hangewerk. 

Hierbei lauft der Sparren des einfachen iiber dem des zweifachen 
Systems. Spannriegel sowie Streben gehen durch die doppelt zu 
nehmende Hangesaule hindurch, oder diese letztere durch die dop
pelten Streb en und den doppelten Spannriegel, welcher so zum Zan
genpaar wird. 

Ein Beispiel der ersten Art giebt der Dachstuhl in dem gross
artigen Rundbau der Kirche St. Stephan 0 rotondo in Rom 10). 
Sie wurde unter Papst Simplicius (468-483) in einer Zeit gebaut, 
da schon die alte Stadt als Sitz des kaiserlichen Hofes aufgegeben 
und von Barbaren verwiistet worden war. Noth und Armuth hatten 
urn sich gegriffen und zeigen sich auch in der Ausfiihrung dieses 
Baues. Und doch wurde der alte Gedanke an die Macht und Grosse 
der Stadt in jener Zeit recht lebendig. Gerade dieses Denkmal, ge
waltig durch seine Ausdehnung, wie seine inneren Verhaltnisse, zeigte 
zuerst in Rom die Idee der Basilika auf die Centralform iibertrageu 
und das Kreuz mit der Rotunde verbunden. Begiinstigt wurde die 
centrale Anlage durch die Stelle. Denn es war dazu die Hohe des 

JO) Hiibsch S. 3D XVI, 3 - 12 (Durchschn.) XVII, 1 (Grundr.). 
L e h f e 1 d t, Holzarchitektur. 5 
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Caelius bestimJ!lt, da, wo drei Strassen sich vereinigten. Nach dem 
urspriinglichen Plane theilten drei concentrische Kreise die Kirche in 
ebensoviele Haupttheile. Das Mittelschiff 15,4 m im Durchmesser 
breit, ward durch 20 antike SauIen, welche durch wagerechtes Ge
balk mit einallder verbunden waren, von einem 10,1 m breiten 
inneren Umgang und dieser durch 36 jetzt zum grossten Theil ver
mauerte Saulen von dem 10,4 m breiten aussern Umgang getrennt. 
Die Saulen zwischen den beiden Seitenschiffen, welche durch Rund
bogen verbunden waren, wurden durch acht zwischengestellte Pfeiler 
in acht Abtheilungen von je vier und fiinf Bogen geschieden. Radiale 
Saulenstellungen theilten den aussern Umgang in acht Abtheilungen, 
deren vier mit den Umfassungsmauern parallele (also concentrisch 
laufende) Zwischenwande haben. Die andern vier, welche den Haupt
axen entsprechen, waren frei geblieben und an der Aussenwand mit 
je einer Nische versehen. Weit iiber die niedrigeren Umgange er
hebt sich das Mittelschiff mit seiner cylindrischen, -durch zwanzig 
Rundbogenfenster erleuchteten Oberwand bis zu einer Hohe von 
nahezu 25 m. - Dieser wirkungsvolle Raum fand oben seinen Ab
schluss durch ein dreifaches Hangewerk aus starken sich kreuzenden 
Balken (Fig. 16). Die Hangesaulen des zweifachen Hangebocks 

Fig. 16. 

bildeten einen innern Kreis, wahrend die dariiber befindlichen, bis 
zum First reichenden Streb en des andern Systems in eine einzige 
Mittelsaule, einen KaiserstieI, eingezapft waren. Als ein machtiges 
Zeltdach waren auf den Streben die Pfetten und darauf die Latten 
im Kreise herumgelegt. Die Menge der einzelnen wohlgefiigten 
Holzer fiihrte so das Auge immer Mher und ferner, wahrend 
unten prachtvolle Marmorvertafelung und der Glanz der Mosaiken 
das Innere prachtig bedeckten. Es wurde unter Papst Felix IV. 
vollendet. 1m Laufe der spateren Zeiten hat das herrliche Bauwerk 
durch viele ungliickliche Veranderung~n und Umbauten gelitten. 
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Eine Abwechselung erfuhr das dreifache Hangewerk bisweilen 
dadurch, dass die mittelste Hangesaule nicht bis an den Binderbalken 
reichte, sondern dicht oberhalb des Spannriegels aufh6rte und mit 
diesem fest durch umgelegte Hangeeisen verbunden war. So bei der 
Kirche S. Apollinare in Classe zu Ravenna ll). Von den 
Kirchen und Palasten der einst so bHihenden und reichen Hafenvor
stadt,. welche nach del' dortigen Flottenstation Classis benannt 
wurde, blieb uns nur die malerische Apollinariskirche ubrig, welche 
sich einsam inmitten von Feldern und Wiesen erhebt, da das Meer 
allmaIig verschlammt und zuruckgetreten ist. Die Basilika wurde 
aus Backstein zwischen 540 und 549 erbaut. Vierundzwanzig hohe 
Saulen aus quer gestreiften proconnesischem Marmor trennen das 
14,4 m breite Mittelschiff von den beiden 7,10 m breiten Seiten
schiffen. Aussen wie inn en zeigen sieh die Anfange einer Belebung 
del' Mauerftache durch schwache Lisenen und Bogen und machen 
das Bauwerk auch in dieser Beziehung interessant. Dasselbe Be
streben nach Trennung und Gliederung spricht sich in dem schOn
gesehnitzten DachstuhI mit seinem dreifachen Hangewerk wirkungs
voll aus. 

Mit diesem Streb en nach einer Wirkung dureh kiihne Con
struction geht im Mittelalter das immer weiter ausgebildete Princip 
del' Verticalentfaltung Hand in Hand. Abel' gerade dieses Princip 
wurde den hOlzernen DachstiihIen gefahrlich. 

Verdrangung del' Sparrendecke durch das Gewolbe. 

Wi-e del' offene Dachstuhl mit seinen zum Theil lothrecht, zum 
Theil schrag ansteigenden H61zern die antike wagerecht ausgespannte 
Felderdecke verdrangt hatte, so entsprach das immer weiter von 
Nordwesten aus vordringende Wolbesystem noch bessel' dem Wunsch 
del' Zeit nach dem Emporstrebenden, nach der weniger scharfen 
Unterscheidung zwischen Wand und Decke. Schritt fUr Schritt ge
wann die gewolbte Decke dem h6lzernen Daehstuhl das Feld abo 

Ein Beispiel dieses Conflictes giebt die Kirche S. Prassede in 
Rom 12). Sie wurde von Papst PasehaIis 1. (817 - 824) erbaut. Ur
spriinglich sehieden 22 Granitsaulen die drei Sehiffe del' Kirehe von 
einander. SpateI' wurde jede dritte Saule ummauert und so Pfeiler 

") Bubsch S. 19, XXI, 4, 5, XXV, 1; vgl. v. Quast, Altchristl. Bauw. in Ravenna. 
'') Bubsch, Altchristl. Kirche XLV, 6; vgl. Essenwein, Die mittelalterl. Bank. in 

Riicks. auf versch. Baumat. in den Mittheil. der k. k. Centralcom. 1858. S.9. 
5* 
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hergestellt, welche quer heruberlaufend durch Backsteinbogen mit 
einander yerbunden waren. Dazwischen blieb das offene Dachge
sparre sichtbar. Auf diese Weise wurde die bisher glatte Oberwand
flache wirksam durch Verticalgliederung unterbrochen. 

An spateren Bauten hielt man es fur gut, aussen wie innen die 
Mauer durch starkere Strebepfeiler und Lisenen zu unterbrechen, 
zwischen denen man die ubrigbleibende Wand schwacher machen 
konnte. Immer mehr wurde die Wand in ein System yon einzelnen 
Stutz en aufgelost und ein formliches Netzwerk hergestellt, bis die 
Gothik hierin das Hochste erreichte. 

In jeder Beziehung war Frankreich yon yorbildlichem Einfluss. 
Derselbe Gedanke, die Masse auf einzelne feste Linien, ja spater nur 
auf Punkte zu ubertragen, sprach sich in den Gewolben aus, deren 
Entwickelung sich yom Tonnengewolbe bis zum Kreuzgewolbe und 
den dayon abgeleiteten Arten yerfolgen las st. 1m Suden :Frankreichs 
hatten sich die Tonnengewolbe aus romischer Zeit dauernd erhalten. 
In den Basiliken sind sie seit dem zehnten Jahrhundert ublich, in 
den beiden folgenden Jahrhunderten ubertreffen sie an Hohe sogar die 
spateren Kreuzgewolbe. Ebenso yerbreitete sich das Gewolbe uber das 
mittlere Frankreich. Interessant ist die geschichtliche Entwickelung yon 
Viollet Ie DUC 13), welcher schildert, wie die Wolbung yon den Apsiden 
und dem Chorumgang ausgehend 14) sich uber die Seitenschiffe auf 
das Mittelschiff ausdehnt. Beispiele des flachgedeckten Mittelschiffes 
bei gewolbten Seitenschiffen sind in Frankreich die altere Kirche 
St. Front zu Perigueux, St. Jean in Chalol1s s. M.15), des offenen 
Dachstuhles im Mittelschiff der altere Theil yon St. Remy in Reims 16). 
Es wiirde zu weit fuhren, hier zu erortern, welchen Einfluss das 
Wolben hatte, wie die Reihe der Fenster abhangig yon den Stich
bogen wurde, wie die Zwerggallerien und Arkadenreihen die Wirkung 
der Vertikale Yermehrten, wie die Wand dadurch mit der Decke in 
organischen Zusammenhang gesetzt wurde. Nur dem einen mochte 
ich widersprechen, dass "das Prinzip der Horizontallinie wie ein Alp 
auf dem architektonischen Gedanken gelastet hatte", wie es in einem 
Lehrbuch der Kunstgeschichte ausgedruckt ist. Freilich wird mit der 
gewolbten Decke der Eindruck des Gotteshauses ein ganz anderer, 
ich mochte sagen subjectiYer, da die feste Theilung zwischen Wand 

13) In seinem Dictionaire de l'architecture Band I, Artikel architecture. 
14) Viollet Bd. I, S. 169. 
lO) Viollet Band I, Fig. auf Seite 197, Bd. 3, S. 31. 
16) Mitte des 11. Jahrh. Viollet Bd. I, S. 178. 
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und Decke schffindet. Aber diese Theilung hatte doch auch ihre 
Berechtigung. Die Holzdecke auf dem Gesims hielt noch den Zu
sammenhang der Kirche mit dem alten Versammlungshaus aufrecht. 
Die Gemeinde fiihlt sich in einem solchen Raum mehr ffie in einem 
W ohnhause. Solche Erscheinung mag wohl durch grossartige Ver
haltnisse gesteigert, feierlicher, palastahnlicher werden; immerhin 
bleibt die Umgebung dem Kirchenbesucher heimisch und -verstand
lich, der Rede und Erklarung des functionirenden Geistlichen ange
messen. Mit der gewolbten Basilika, welche der Zeit, wie dem Ge
danken nach der Ausbildung des Klosterwesens entspricht, tritt da
gegen das Fremdartige, das Mystische, die magische Wirkung starker 
hervor, welche den Charakter der hochgewolbten gothischen Dome 
ausmacht. 

Nachahmung des Steingewolbes. 

Fast scheint es, als ob das Holz selbst anfangs habe den Formen 
des Steingewolbes angepasst werden sollen. Wenigstens lassen sich 
im siidlichen und mittleren Frankreich bestimmte Versuche erkennen, 
das Tonnengewiilbe nachzuahmen, oder wenigstens durch einzelne 
krummgebogene Holzer seine "wiegenartige" Abrundung, wie die 
Franzosen sagen, herzustellen. Vielleicht, dass man auch in Gegenden, 
welche an Holz reicher, als an Stein waren, vor den starken Wider
lagsmauern zuriickschreckte, welche die Gewiilbe erforderten. Von einer 
structiven Function der krummgebogenen Strebe, wie sie sich bei den 
von den Normannen beein:fiussten Bauten zeigen werden,. ist hier 
keine Rede, da die Haupttragekraft in dem Stuhl- oder Hangewerk 
beruht. Die iisthetische Wirkung der krumm ausgeschnittenen Holzer 
ist nicht zu liiugnen. Ein Beispiel dafiir bietet der offene Dachstuhl 
der Kirche von Lagorce bei Blaye in der Guyenne aus dem 
12. Jahrhundert 17). Es ist ein einfaches Hangewerk, doch von der 
oberen Halfte der Hauptstrebe geht, ein wenig schrag nach den 
Ecken zu gerichtet eine Strebe (jambette, Stiitzband), weiche ziem
lich auf der Mitte des Binderbalkens zwischen des sen Ende und 
der Hangesaule aufruht. Das Stiitzband ist krumm ausgeschnitten 
und bildet mit dem oberen Stuck der Hauptstrebe zusammen einen 
Halbkreis. Um den Langenverband herzustellen, gehen Iangs gestellte 
Kopfbiinder von der Saule nach der Firstpfette hin. Saule und 
Binderbalken haben abgeschrligte Balken, ausser an den Stellen, wo 

1') Viollet, Diet. III, Charpente Fig. 3. 
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sie durch andere eingezapfte Holzer geschwacht werden. Trotz des 
zierlichen Schnitzwerks ist die Construction zu -verwerfen und nur 
durch das starke Holzwerk haltbar. Denn, wenn das Stiitzband 
einerseits die Hauptstrebe unterstiitzen soll, iibertragt es den Druck 
in geiahrlicher Weise auf ein nicht unterstiitztes Stiick des Binder
balkens. 

Die vollstandige Nachahmung eines Tonnengewolbes in Holz 
zeigt ein kleiner 4,8 breiter Saal des Bischofpalastes (jetzt Prafectur) 
in Auxerre im Depart. Yonne (Champagne)lS), wenn hier auch 
Binderbalken und Hangesaule unterhalb sichtbar werden. Ziemlich 
in der halben Hohe des Dachstuhles siud in die Hangesaule, wie in 
die 13/ .. em starken Hauptsparren Querbalken eingezapft. U nter dem
selben laufen Krummsparren nach dem Ende des Biuderbalkens, 
welche die Hauptstreben und ein Paar nebensachlicher Streben tangential 
beriihren und dadurch zugleich absteifen. An diese Krummsparren 
ist eine gewolbeartige Verschalung von Eichenspliessen angenagelt, 
welche mit einander durch eine abgerundete Verspundung, den so
genannten Gerstenkornverband (it grain d'orge) verbunden sind 19). 
Der Langenverband wird oberhalb des hOlzernen Tonnengewolbes 
durch einen iiber dem Querbalken laufenden Riegel, sowie durch 
Andreaskreuze hergestellt. 

Aehnlich dies em Dachwerk ist dasjenige in einem grosseren Saal 
derselben Abtei, nur, dass in ihm die Krummsparren aus mehreren 
Stiicken zusammengesetzt sind, und noch weitere Strebenpaare, 
welche von dem unteren Drittel des einen Hauptsparrens nach dem 
obern Drittel des andern Hauptsparrens laufen, fiii: nothig erachtet 
wurden20). Dieser Dachstuhl ist jedenfalls rationeller, als der von 
Lagorce, wie auch die geringen Holzstarken ('%3 em fur die Hange
saule, 14/12 em fur die Sparren) 6 Jahrhunderte hindurch geniigt 
haben. Denn der Krummsparren hindert den Hauptsparren am 
Einbiegen und lauft gegen den Binderbalken an einer Stelle an, wo 
dieser bereits durch die innere der beiden Mauerlatten geniigend 
unterstiitzt wird. Hierin ist schon ein Anklang an das von den 
Normannen durchgefiihrte Verfahren zu erblicken, welche die haupt
sachlic.he Function auf die Krummsparren iibertrugen. Allein der 
wichtigste Schritt derselben - die Fortlassung der Hangesaule ist 
noch nicht erfolgt. 

18) Viollet III, Charpente Fig. 21. 
19) Viollet III, Charpente Fig. 22. 
'0) Viollet III, Charpente Fig. 19 n. 20. 
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In derselben Art gehort das Dachgesparre in einem Saal des 
Schlosses M au v e sin bei Marmande im Depart. Lot et Garonne 
(Guyenne)21). Nur, dass mer statt des Rundbogens der Spitzbogen 
gewahlt ist, und die Mauerlatten nicht unter, sondern auf dem Bin
derbalken liegen. -

Zweites Capite!. 

Holzdecken im Orient. 

Wahrend von Westen her der Steinbau das Holz verdrangte1), 

erhielt sich im fern en Osten die Freude am Holzwerk, und von dort 
her scheint die Baukunst Italiens viel spater und in eigentbiimlicher 
Weise die alte Form des holzernen Dachstuhls wieder aufgenommen 
zu haben. Es ist nicht ohne Interesse, den Weg zu verfolgen, auf 
dem die alte Bauweise, welche nach dem ostromischen Reich iiber
gefiihrt war, wieder mit den Normannen zuriickkehrte. Allein die 
Erforschung und Verfolgung dieses Weges ist leider bis jetzt liicken
haft und vielfach unsicher. 

Ravenna. 

Ravenna, in dessen Basiliken sich zum Theil das offene Sparren
werk zeigte, bezeichnet die erste Station dieser Bewegung von Westen 
nach Oi:iten. Hier trafen zur Zeit der Volkerwanderung die Elemente 
hellenischer und asiatischer Cultur zusammen. Schone Zeugnisse 
dieses Aufeinandertreffens sind die poesievollen Mosaikbilder in der 
Taufkirche der Orthodoxen mit ihren an antike Gotter erinnernden 
Heiligen und dem bunten Schmuck von Teppichen und Gerathen 2). 
Wie im friihesten Alterthum ward das orientalische Wesen einfluss
reich, ja machtiger. 

Byzan tiner. 

Derselbe Kaiser, welcher das Christenthum zur Staatsreligion 
machte, wollte Rom im Osten verjiingen und verlegte die Residenz 

"') Viollet III, Charpente Fig. 23, 24. 
1) In Italien wurden zuerst in der J,ombardei die Mittelschiffe iiberwolbt. S. Mitth. 

der k. k. Centralcom. 1858, S. 10 (Essenwein). 
") v. Quast, Die altchristl. Bauwerke von Ravenna vom 5. - 9. Jallrhundert. 
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334 nach der Nova Roma, ConstantinopeI, welche 200 Jahre spater 
auch Ravennas kiinstliche BIiithe vernichtete. Constantin versuchte 
in kraftigster Weise, wie einst Alexander von Macedonien,. Orient 
und Occident in Zusammenhang zu bringen. Er war practischer 
ais jener und seiner Ziele sich bewusster. Sprache und Sitten des 
neuen Hofes waren iiberwiegeud lateinisch, die Baumeister in grie
chisch -romischen Traditionen erzog\'.n. So war die Kirche von 
Tyrus, welche unter Paulinus von Nola (311-322) errichtet wurde, 
eine herrliche, vollendete Basilika, wie ein Augenzeuge berichtet 3). 
Was fUr uns mer interessant ist, ist die Angabe, dass vor den 
Fensteroffnungen geschnitzte H;olzgitter angebracht waren, und die 
holzernen Schranken, sowohl zwischen den Saulen des V orhofes 
als auch vor dem Altar, ein kunstvolles Netzwerk bildeten. Also 
offenbar ganz, wie die Altane auf den pompejanischen Wandge
malden. Ueber dem Schiffe lagen kostbare geschnitzte Balken aus 
Cedern yom Libanon. In Jerusalem wurde eine Basilika gebaut, 
deren Felderdecke, aus kunstvoll in einander verschrankten Balken 
gebildet, sich "strahlend von dem Ueberzug des Goldes wie ein un
unterbrochenes Meer iiber den Saulensaal ausbreitete". Auch mit 
anderen edlen Stoffen wurden die Balken der Basiliken eingelegt, 
wie ein anderer Schriftsteller aus jener Zeit bezeugt 4). Constantins 
Nachfolger im Osten folgten dem von ihm vorgezeichneten Wege. 
Basiliken mit offen em Sparrwerk entstanden zu Ende des fiinften 
J ahrhunderts in Griechenland, z. B. in T e s s a Ion i c h die des heil. 
Demetrius 5). Derselbe Typus erhielt sich bis in das sechste J ahr
hundert in S y ri ens Kirchen. Deutliche Spuren· der Pfetten und 
andere Dachholzer sind in der zu Rueiha sichtbar6) , deren Con
structionen danach allerdings nichts N eues zu bieten schein en. Dann 
kommt von Westen her zugleich mit dem System des Centralbaus 
die Wolbung zur Herrschaft und verdrangt das Holzdach. Dieser 
Umschwung hangt mit der Regierung Justinians (527 - 565) zu
sammen. Noch zu Anfang derselben wurde die Muttergotteskirche 
in den Blachernen zu Constantinopel mit einer ausserst reichen 
und auf das "feinste" vergoldeten Felderdecke versehen, deren frischer 

3) Eusebius, E. H. X, 4, 15; vgI. Zestermann 138, 167. 
4) In der Bas. zu Nola. Felix Nolanus, Ep. XXX, 12 • 
• ) Texier et Pullan, L'architecture byzantine taf. 18, 19. 
") De Vogue. La Syrie centrale, arch it. civile et religiense, Par. 1865, II taf. 69; 

vgI. II taf. 126 Qualb Louzeh und 138 Behio. 
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Glanz noch zu Anfang des 15. Jahrhunderts auffallend gegen die ver
wahrlosten iibrigen Theile des Inneren abstach So). 

Zehn Jahre nach dem Regierungsantritt Justinians wurde die 
epochemachende Kuppel der Sophienkirche in Constantinopel ge
wolbt, ein solches Muster an sparsamer und wirkungsvoller Architectur, 
dass sie begreiflicher Weise von hochstem vorbildlichen Einfluss fiir 
aHe folgenden Zeiten wurde. Es ist bezeichnend, dass Paulus Silen
tiarius, der gleichzeitige sie verherrlichende Dichter, ausdriicklich her
vorhebt, warum man kein Holz habe verwenden wollen, ein Beweis 
fUr das Abweichen von der gewohnlichen Art der Ueberdeckung. 
Auch ist es hier wohl am Platze zu bemerken, dass, wahrend noch 
die Kuppel von S. Vitale in Ravenna ausserlich durch das Sparrendach 
verdeckt wurde, die Kuppel von Hagia Sophia aussen unverhiillt zum 
Ausdruck kam, ein Zeichen, dass auch im Aeussern sich die Freude 
am Zeigen der rein en Construction geltend macht 7). 

Die Muselmanner. 

Weiter ging die Fluth der Cultur nach Osten, als der Islam ent
stand und sich ungemein schnell ausbreitete. Diese Religion, welche 
das alte israelitische Verbot, ein Bild Gottes zu machen, wieder auf
nahm und auf aHe :figiirliche Darstellung ausdehnte, war der Malerei 
und Bildhauerkunst ebenso ungiinstig, wie sie der Entwickelung der 
Baukunst forderlich war. Eine weitere Beobachtung des semitischen 
KunstgefUhls ist wichtig fiir die Kunst des Islam. Stets lag es im 
Wesen des Orients, das bunte Spiel kiinstlich zusammengesetzter 
Formen der :figiirlichen Darstellung vorzuziehen. Dieser gemeinsame 
Grundzug der asiatischen Volkerfamilie hangt eng zusammen mit der 
hohen Ausbildung der Tapeziererei. Die Idee des Bekleidungswesens 
wird nun auch auf die Baukunst iibertragen. Nicht iiberall ist die 
Architectur an sich eine "textile Kunst", wie Semper zu beweisen 
sucht; dem widersprechen pelasgische und etruskische Werke. Viel-

60) Ruy Gonzales de Clavijo sah sie 1403; siehc dessen Bericht in C. Dalys, 
Revue d'archit.1841 S.171. Die Annahme von Hiibsch, altchr. Kirchen S.79, dass 
die Kirche urspriinglich gew51bt und nach dem Brande von 1070 mit einer vergoldeten 
Casscttendecke versehen sei, steht auf schwachen Fiissen. Er stiitzt sich auf Pro cop I, 3, 
welcher die Kiihnheit des Baus im Innern bewundert, welche Bewunderung sich aber 
ebenso gut auf die Arkaden nnd Siiulenstellungen beziehen kann, und behauptet, dass 
Gonzales die Decke als nenere Arbeit angiebt, was dieser gar nicht thnt. 

') Schnaase Knnstgesch. 2. A ufl. III, S. 164. 
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mehr ist solche Auffassung der Baukunst als einer auf dem Teppich
wesen beruhenden Kunst so echt orientalisch, dass wir beinahe iiberaU, 
wo sie sich geltend macht, orientalichen Einfiuss feststellen konnen. 
Es ist recht bezeichnend, dass noch heute dem Muselmann auf der 
Reise das eigenartig gemusterte Grundschema des Gebetteppichs den 
Grundriss und damit zugleich den ganzen Aufbau der Moschee er
setzt. Die Uebertragung der Linien und Felder des Teppichs auf das 
Netzwerk der -verschrankten Holzer erhielt sich in den geradlinigen, 
zum Theil geometrischen Mustern in Decken und Wandvertafelungen. 
Leider haben sich nur geringfiigige Reste in der Profanarchitectur er
halten. Aber auch der Stuck, welcher schon ill friihesten Alterthum 
in der Bauknnst Asiens eine grosse Rolle spielte, Stein und Holz 
bald bekleidend, bald ersetzend nnd nachahmend, tritt hier als 
Vermittler und Bewahrer anderer Stofi'e auf. Als spates Beispiel 
mogen die Sultanspaliiste in Iconium, dem heutigen Konieh, erwahnt 
werden. Hier residirten die Sultane der Seldschucken, welche sich 
von dem arabischen Cali£at losgesagt und 1092 ein eigenes Reich in 
Isaurien, an der Statte des alten Lycaoniens, begriindet hatten. Unter 
den Ruinen der SultanspaIaste hat sich eine prachtige Stuckdecke er
halten 8). Sie ist die Bekleidung eines Leistenwerks von iiberblatteten, 
in verschiedenen Richtungen sich kreuzenden Holzern, zwischen 
welchen Felder in Gestalt von Dreiecken, Vierecken und Sechsecken 
geschmackvolle Verzierungen, Rosetten und Sterne zeigen. Ein System 
solcher Felder zusammengenommen bildet wiederum abwechselnde 
mathematische Muster, welche einander begegnen und sich gegenseitig 
erganzen. Die scheinbar verworrenen, doch auf einfachen, einander 
schneidenden mathematischen Figuren beruhenden, der mubameda
nischen Kunst eigenthiimlichen Zeichnungen erhalten durch rothe und 
blaue Farbung und Vergoldung besonderen Reiz. 

Besser, als iiber die Profanarchitectur sind wir iiber die SteHung 
des Holzes in der kirchlichen Baukunst des Islam unterrichtet. Zu
nachst mogen bei der grossen Fertigkeit der Orientalen im Schnitzen 
die ersten Moscheen, wie aIle Anfangsbauten iiberhaupt, einfache 
Holzbauten gewesen sein. Die von Muhamed errichtete Moschee zu 
Medina, welche zugleich sein Harem enthielt, bestand der Ueberliefe
rung nach fast ein Jahrhundert lang aus Palmstammen 9). Die Moschee 
el Aksa, welche Omar zu Jerusalem bald nach der Eroberung (635) 

") Texier, Asie mineure I, CII. 
9) Schnaase III S. 387. 
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baute, war nach dem Bericht des frankischen Bischofs Arkulph, 
welcher Jerusalem im Jahre 697, fiinf Jahre nach ihrer Vollendung 
besuchte, ein viereckiger Bau, der 3000 Menschen fasste, schmucklos 
mit aufgerichteten Rolzwanden und grossen Balken ausgefiihrt lO). 
Mit Calif Walid (705-715) und seinen aus Indien erbeuteten 
Schatzen begann die Umwandlung der nationalen Holzbauten in 
grossartige steinerne Anlagen, welche mit dem erwahnten Einfluss 
abendlandischer Architecten in Zusammenhang stand. Aber in den 
einzelnen Theilen, den Thuren und Fenstern, den Schranken und 
Gebetlauben erhielt sich die nationale Rolzschnitzerei, welche im 
wechselvollen Spiel mathematischer Linien das V orbild fUr die spater 
auch in anderen Materialien, in Stein, Stuck, Thon oder Mosaik 
nachgebildeten Ornamente des Westens wurde, und welche sich noch 
in den anmuthigen Vergitterungen moderner agyptischer Erker und 
Brunnenhauser erhalten hat ll). 

Auch fur die Decken wurde zum Theil die Holzconstruction 
beibehalten. Fur dieselben haben wir zwei hochst interessante Bei
spiele in den Moscheen (Djami) el Aksa und Kubbet es Sachra, dem 
sogenannten Felsendom (auch Omars Moschee) zu J eru salem. 
Beide wurden am Ende des siebenten Jahrhunderts von Calif Abd
el-Malik auf der Grundlage alterer Bauten errichtet. Die Moschee 
eI Aksa bildet ein Rechteck, welches durch sechs Reihen von je sechs 
Pfeilern und Saulen in sieben Schift'e getheilt ist, dessen Mittelschiff 
betrachtlich hOher gefiihrt ist. Den Abschluss nach Norden bildet 
eine spater angebaute Vorhalle, nach Suden ein Querhaus mit einer 
Kuppel uber der Mitte. 

Der Felsendom ist ein einfacher Centralbau uber einer unterirdischen 
Rohle, der durch zwei concentrische Saulenreihen in drei Schiffe ge
theilt ist. Vermuthungen friiherer Forscher, dass die beiden Kirchen, 
welche allerdings an christliche V orbilder erinnernde Grundrissge
staltungen zeigen, nur Veranderungen von Bauten aus Justinians 
oder gar Constantins Zeit seien, sind jetzt zuriickgewiesen 12). Gegen 
die Annahme eines vormuhamedanischen Baus spricht u. A. die Ver
wendung von Holzbalken, welche zwischen den Stutzen und den 
datiiber befindlichen Bogen als durchlaufendes Gebalk entlapg gehen. 
"Justinians Architekten waren uber die Holzanker hinaus, sie kannten 

10) Unger, Die Bauten Constantins am heil. Grabe 1863, S. 119. 
II) Beispiel& davon in P. Coste, Architecture arabe T. XLIX n. L. 
12) Unger, Die Banten Constantins am heil. Grabe. Adler, Der Felsendom nnd 

die heil. Grabeskirche zu Jeros. (Samml. wissensch. Vortr. VIII. Serie, Heft 188.) 
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und verwendeten iiberall, wo es erforderlich war, quadratische Eisen
anker. So in Constantinopel, so in Macedonien, wie in Syrien. Der 
altesten arabischen Baukunst sind wiederum die HoIzanker eigen
thiimlich, man trifft solche in den altesten Moscheen zu Cairo, wie 
zu Damaskus 13). " Wenn wir Arkulphs Bericht glauben, der nur 
einen Holzbau sah, ist die Moschee el Aksa sogar nicht vor dem 
Ende des siebenten Jahrhunderts errichtet worden. Dafiir, dass sie 
aus spaterer Zeit, wie der inschriftlich in der Zeit von 688-91 er
baute Felsendom ist, sprechen auch die Bogen liber den SauIen, 
welche bei jenem theils haIbkreisformig, theils gering spitzbogig sind, 
wahrend bei dieser stark iiberhOhte Hache Spitzbogen auftreten. Was 
uns hier interessirt, sind die HoIzdecken. 

Nicht nur die geraden Decken der beiden Moscheen bestehen 
aus Holz14), sondern auch beide Kuppeln. Die Kuppel des Felsen
doms hat ganz betracbtliche Abmessungen. Ihre lichte Spannweite 
betragt 20,5 m, die Hobe 12 m 15). Sie besteht aus einer inneren 
inwendig verschalten und einer ausseren mit Blei gedeckten Kuppel
schale, welche am Fusspunkt in geringer, am Scheitel in grosserer 
Entfernung von einander unabhangig neb en einander herlaufend nur am 
Scheitel durch eine centrale Saule in Verbindung gebracht sind. Der 
Schnitt beider bildetSpitzhOgen. Die W61bungen werden durch Krumm
sparren gebildet, weiche durch Andreaskreuze und wagerecht laufende 
Spreizen in ibrer Richtung erhalten werden. Der Kuppelanfang im 
Innern zeigt eine zierliche Gallerie von Kleeblattbogen auf geschnitzten 
Saulchen aus Holz. Das ganze System ist so einfach und leicht wie 
moglich und dabei durcb die Dauer von 8 Jahrhunderten bewahrt. 
Denn an vier Hauptpunkten finden sich wohlerhaltene Inschriften, aus 
denen hervorgeht, dass, die Kuppelconstruction, so wie sie jetzt noch 
besteht, im Jahre 413 der Hedjra, also im Jahre 1022 unserer Zeit
rechnung aufgerichtet istl6). Diese Kuppelconstruction stammt also 
aus der Zeit kurz nach dem gross en Erdbeben in Jerusalem, bei 
welchem, wie wir wissen, ein Theil der Moschee zusammenstiirzte. 
Wir wissen ferner, dass sie schon vorher ein Kuppeldach hatte, ob 

13) A~er a. a. O. 8. 22. Dies Gebiilk: giebt iibrigens Gelegenheit zu interessanten 
Vergleichungen, z. B. mit der Krypta der Quedlinburger Wipertikirche. 

14) Fergusson, An essay of the ancient topographie of Jerusalem 1847, Taf. II, 
S. 142. 8chnaase III, 392. 

15) Fergnsson a. a. O. 8.104, Taf. 1. De Vogue, Le Temple de Jerusalem 1864, 
Tar. XIX. 

16) De VOgiie a. a. O. 8. 93 theilt die Inschrift mit. 
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die Holzkuppel aber an Stelle einer frilheren Kuppel aus Stein ge
treten ist, oder auch jene ein Holzconstruction war, wissen wir nicht. 
Wahrscheinlich ist das letztere der Fall. Zwar darf die Angabe eines 
Berichterstatters aus der Mitte des 14. Jahrhunderts (Ludolfv. Suchen), 
dass der Felsendom bei jeder Erneuerung aus denselben Stoffen er
richtet worden sei, nicht als vollgillltiger Beweis angesehen werden. 
Da aber die Araber ziemlich ungeschickt in der Kunst des Wolbens 
waren, wie die auf uns gekommenen Gewolbe beweisen 17), dagegen 
Meister in der Zimmerei, mag auch die ursprungliche Kuppel von 
Holz gewesen sein. Aber, wie dem auch sei, immerhin dilrfte selbst 
die Kuppel aus dem 11. Jahrhundert die alteste erhaltene Holz
kuppel der Welt, ja ilberhaupt eine der altesten noch existirenden 
Holzconstructionen sein. Und wenn Adler in seinem schonen Auf
satz 18) anfUhrt, dass hier im Felsendom zu Jerusalem ein grosses 
Problem gelost wurde, dass hier zurn ersten Mal der cylindrische 
Unterbau mit der spharischen Umrisslinie als ein (gegenilber der 
S. L?renzo in Mailand und der Hagia Sophia in Constantinopel) 
neues und fruchtbares Architecturmoment in die Lilfte stieg, und wenn 
er die daraus gezogenen Consequenzen bis nach Pisa, Florenz und 
St. Peters Riesendom verfolgt, so sehen wir, dass den hochsten Auf
gaben der Steintechnik die Holzconstruction als V orbild dienen 
konnte, und erblicken zugleich einen Beweis fUr die Wichtigkeit 
ihrer Kenntniss. 

Schon einmal, bei Gelegenheit der kleinasiatischen Grabdenkmaler 
hatte ich die Vermuthung aufgestellt, dass der Bogen aus gekrilrnmtem 
Holz, wenn nicht vorbildlich, so doch unabhangig von dem Steinbogen 
und unter ganz andern Voraussetzungen und Gesetzen entwickelt 
werden konnte. Hier ist dies(} Vermuthung zur Gewissheit erhoben. 
Wir werden weiterhin sehen, dass auch in den Dachstilhlen der nor
wegischen Kirchen aus dem 12. Jahrhundert zum dritten Male die 
HolzbOgen als selbstandig entwickelte Structuren auftreten. 

Eine unmittelbare Nachahmung der Felsendomkuppel ist die der 
Djami el Aksa I9). Die Geschichte dieser Moschee ist etwas verwirrt, 
doch weiss man, dass sie haufige Erneuerungen erleiden musste. Zuerst 
schon unter Abd-el-Malik, des Erbauers Sohn. Dann stilrzte ein Stilck 

17) Vgl. Schnaase III, 402, welcher eingehend iiber ihre Schwache und Unerfahl'en
heit im Wiilben spricht. 

18) a. a. O. S. 26. 
19) Vogiie, Le Temple de Jerusalem PI. XXXI, S. 80. 
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unter Walid II. ein, ein weiteres unter Almansor, das nur zum Theil 
hergestellt wurde. Nach dem grossen Erdbeben unter dessen Sohn 
AI Mahadi wurde die Moschee 1060 restaurirt, aber auch umgebaut. 
Es lasst sich vermuthen, dass aus dieser Zeit die heutige Holzkuppel 
stammt, welche gegen die des Felsendoms nichts Neues bietet. 
Spater erhielten beide Kuppeln im Innern prachtvolle bunte und ver
goldete Stuckornamente, die des Felsendomes unter Saladin 1187, 
die der Moschee el Aksa im 14. Jahrhundert. 

Aegypten. 

In derselben Zeit, als der Calif Omar Palastina fiir Jerusalem ge
wann, eroberte sein kiihner Feldherr Amru Aegypten. Dorthin brach
ten die Araber eine Menge reizvoller und phantastischer Formen 
und Ornamente mit, die sich mehr oder minder gliicklich, mit den 
einheimischen strengeren Bildungen vereinigten. Dies ist ii.brigens 
eine Beobachtung, die wir in allen damals noch unter dem Einfluss 
der Antike stehenden Mittelmeerlandern machen. Zu diesen muss 
Aegypten seit den Ptolemaerzeiten gerechnet werden. Die Ver
schmelzung nationaler und fremder Elemente zeigen die auf uns ge
kommenen Holzdecken der Moscheen. War namlich in den altagyp
tischen Hausern und Tempe]n die Decke aus wagerecht neben ein
andergelegten Palmenstammen gebildet, wahrend die Felderdecke sich 
als eine der hellenisch-romischen Bauweise eigenthiimliche Form ge
zeigt hatte, so erscheint hier die Combination beider, wobei die 
altnationale Balkendecke in den V ordergrund tritt. 

Die alteste Moschee Aegyptens ist die im Jahre 643 unmittelbar 
nach der Eroberung von Amru gegriindete und nach ihm benannte 
Moschee in Cairo, dieselbe, an welcher die ersten uns bisher be
kannten Spitzbogen des Mittelalters auftreten20). Hier besteht die 
Decke nur aus einfachen, in massiger Entfernung nebeneinander ge
legten Holzbalken, zwischen welchen die etwas zuriicktretenden Fiill
bretter noch unverziert sind. Ob diese Fiillbretter als Dielen oben 
auf die Balken aufgelegt (ahnlich unserem gestreckten Win del
boden) oder zwischen geschoben sind (wie bei dem halben Windel
boden), vermag ich aus den nur perspectivischen Ansichten nicht zu 
ersehen. Das Erstere ist das Wahrscheinliche. Dass diese schmuck
lose Anordnung auch bei spateren einfachen Bauten beibehalten 

'0) P. Coste, Architecture Arabe ou monuments du Caire 1839, Pl. II. 
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wurde, zeigt das im Jahre 1174 gebaute DerwischkIoster 
Tekieh21). 

Prachtiger und reicher wurden allmalig die Decken der Moscheen. 
Acht Jahre nachdem Aegypten ein selbstandiges Califat geworden 
war (868), entstand die Moschee Achmed ibn Tulun (Teylun) in 
Cair022). Flinf Arkadenreihen an der Seite des Heiligthums, zwei 
an den drei librigen Seiten schliessen den Hof ein. Sie sind durch 
starke Yiereckige Pfeiler mit an den Ecken eingeIegten DreiYiertel
saulen gebildet, auf welchen Bogen ruhen, deren Form sich schon 
dem Hufeisenbogen nahert, wahrend dazwischen die Massen der 
Wande durch spitzbogige Oeffnungen durchbrochen sind. Der Bau 
ist aus Backsteinen hergestellt, mit Stuck bekleidet und mit Koran
sprlichen und anmuthigen Ornamenten geziert. Die Decken (Fig. 17) 

Fig. 17. 

bestehen ans einfachen Palmbalken, welche, damit sie Yiereckig er
scheinen, mit Brettern nmkleidet sind, die, im librigen glatt, nur 
nnten an den Enden nahe dem Auflager eine ein wenig yorragende 
angeschniUene Verzierung haben. Diese Verzierung, in der Form an 
die im Mitteialter bei KIeidern und Helmen haufig yorkommenden 
Lambrequins erinnernd, soli eine Andeutung der Verstarkung und der 
Uebertragung des Schubes yom Balken auf die lothrechte Mauer 
ahnlich den Consolen der christlichen Basiliken geben. Zwischen 

21) P. Coste, PI. XL . 
.. ) P. Coste, Pl. VI. Prisse d'Avennes, Arch. ar. Pl. T. Gailhaband (Lohde), Denk

maIer der Banknnst II, 34. Fergusson, Handbook of archit. I, 390. Schnaase III, 397. 
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den Balken zeigen die Fullbretter noch die antike Cassettirung als 
ein Zeichen des Zusammenwirkens verschiedener Elemente. Diese 
Decke ist iibrigens, soviel ich weiss, das alteste uns erhaltene Bei
spiel einer Balkendecke, bei welcher die Verzierung, aus dem Holze 
selbst herausgeschnitten, von ihm abhangig ist. Hier haben wiT also 
gegenuber der Felderdecke und dem sichtbaren Dachgesparre eine 
neue Bedeckungsweise, welche sich durch das ganze Mittelalter hin
durchzieht. Sie ist es, welche, schon ausgebildet bis in spate Zeiten 
hinein einen charakteristischen Schmuck deutscher Burgen und Hauser 
giebt, besonders wenn Schnitzerei und Malerei hinzutreten. Der 
aesthetische Eindruck ist bei der Balkendecke ein so ganz anderer, 
als bei der Cassettendecke, dass eben davon die ganze Wirkung 
eines Raumes abhangen kann. Bei jener haben wir einen energi
schen, regelmassigen und unter Umstanden gerade dem Auge un
bewusst wohlthuenden Wechsel von Licht und Schatten; bei dieser, 
welche wieder mit der Renaissancezeit zur Herrschaft kommt ist 
die Licht- und Schattenwirkung in viele klein ere Theile aufge15st, 
und die bestimmt ausgesprochene Richtung der Decke durch Kreuz
und Quertheilungen neutralisirt. 

Mit der weiteren Ausbildung werden die Moscheen in der ganzen 
Anlage vielgestaltiger, in den Theilen zierlicher und eleganter; die 
Decken werden gewolbt 23) oder in Holz immer reicher geschnitzt und 
bemalt. In der 1415 errichteten Moschee el Moyed zu Cairo 24) 
ruhen die Bogen der Hallen auf korinthischen Saulen und rechteckigen 
Pfeilern, deren Capitale die eigenthumliche Form eines korinthischen, 
nur des Blatterschmucks entkleideten Capitals haben; das umgedreht 
auch die Basis bildet. Die Decken sind theilweise Balkendecken. Die 
Balken sind rund und durch viele querlaufende ringformige Einschnitte, 
welche wie gedrechselt aussehen, verziert. An den Ecken gehen diese 
rqnden Balken vermittelst geschweifter Abfasungen in viereckige uber. 
Die Dielen zwischen ihnen sind cassettirt 25). Die Decke uber dem 
Mittelraum des eigentlichen Heiligthums dagegen ist eine Hache Bretter
decke, welche auf zwei quer uber die einander gegenuber stehenden 
Stutzen laufenden Unterzugbalken ruht. CEs ist bemerkenswerth, dass 
diese Querverbindungen an den in der damaligen Profanarchitectur 

.. ) z. B. die Moschee Barkuk 1149; s. Coste, PI. XII. 
04) Coste, PI. XXVIII j Gailhabaud (Lohde), Denkmiiler d. Bauk. II, 39, 40 j Fer

gusson, Haudb.j s. a. Liibke, Gesch. d. Arch. 1875, S.298 . 
.. ) Aehnlich, noch reicher bis zur Ueberladung in der Moschee Kaid-Bey 1463; 

Coste, Pl. XXXV. 
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des Abendlandes haufigen sogenannten gerade iiberdeckten Kleeblatt
bogen erinnern, dessen wagerechte Kanten abgerundet sind.) In den 
Ecken vermitteln spharische Dreiecke (Zwickel), welche mit kleinen 
iibereinander emporwachsenden Viertelskuppeln (Stalaktiten - oder 
Honigzellengewolben) ausgefiillt sind, den Uebergang von der wage
rechten auf die lothrechte Ebene. Die Hache Decke ist genau, wie 
ein Teppich behandelt. In einem von mehreren reichgemusterten 
Borten umsaumten Mittelstiick, welches mit allerlei BlumElll und 
Ranken bedeckt ist, wu"d durch ein Zehneck und innerhalb des
selben wieder durch einen Kreis mit zwanzig herunterhangenden 
Zapfen ein wechselvolles Muster gebildet, das durch prachtige Farben 
und reiche Vergoldung gehoben wird. 

D1"ittes Capite!. 

Holzdecken des Abendlandes. 

Vom Orient aus verbreitete sich der Islam iiber die europaischen 
Kiisten des Mittelmeers, und wenn auch seine politische Herrschaft von 
kurzer Dauer war, so hat seine Ornamentik in jenen Gegenden einen 
bis heute unverkennbaren EinHuss gehabt. Dass ihre mathematischen 
Muster und stilisirten Verzierungen das Holzwerk mehr, als die 
Steinstructur beinHussten, liegt in der Natur der Sache. 

Spanien. 

Die Nachrichten iiber die mittelalterliche Holzarchitectur in 
Sp an i e n sind leider noch so diirftig, dass sich daraus keine Schliisse 
ziehen lassen. Ein wunderliches Sprengewerk scheint, wenn man der 
Publikation glauben darf, das Mittelschiff der alten Synagoge, jetzt 
S. Maria la Blanca, zu Toledo zu bedecken 1). Zwei Sparren von 
Fichtenholz, mit den unteren Enden auf dem Binderbalken in der 
Wand aufruhend, werden, ehe sie zusammenstossfm, von einem kurzen 

1) Monumentos arquit. de Espagna S. 14, Toledo, 8tH des Califats. Aehnlich die 
Bader in der Alhambra. Murphy, Archit. ant. of Spain Bl. XXV. 

L e h f e 1 d t, Holzarchitektur. 6 
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Spannriegel auseinander gehalten. J egliche andere Verbindung oder 
Verstrebung der Holzer ist in der Zeichnung fortgelassen. 1m Uebrigen 
zeigt die fiinfschiffige Kirche die antike Tradition der consolen - ge
stiitzten Binderbalken. 

Die schonen Schnitzereien an alten Hausern zu Granada, unter 
welchen die Fensterladen und die oft weit ausladenden Cons olen 
hervorzuheben sind und eine interessante Combination antiker und 
maurischer Elemente zeigen, gehoren in eine spatere Epoche. 

Sicilien. 

Besser sind wir iiber die mittelalterlichen Dachconstructionen in 
Sicilien unterrichtet. Hier waren es die politis chen Nachfolger der 
Sarazenen, die Normannen, welche, ein jugendlich aufstrebendes Yolk, 
begeistert, wie alle jungen Nationen, yon fremder, alter Cultur, und 
tiichtige Constructeure yon Hause aus, eine Verschmelzung abendlan
dischen Formensinns und morgenlandischen Farbengefiihls anstrebten, 
welche fiir die ganze Kunstgeschichte von hochster Wichtigkeit ist. 
Besonders in der Holzarchitektur spielen die Normannen eine so be
deutende Rolle, in Italien mehr aufnehmend undo reproducirend, an 
anderen Stellen schOpferisch und erfinderisch, dass ihr Auftreten und 
ihre Stellung im Sliden wohl eine Berlicksichtigung verdient. 

Sie hatten von 857 an feindliche Einfalle in Italien gemacht und 
sich seit dem elf ten Jahrhundert in Unteritalien festgesetzt2). Zll
nachst im Waffendienst apulischer Herzoge war es ihnen gelungen, 
sich im Jahre 1054 des Papstes Leo IX. zu bemachtigen und seine, 
sowie seiner Nachfolger Freundschaft zu erwerben. . Darauf gestiitzt 
eroberten sie von Unteritalien aus unter Anfiihrung kiihner Fiirsten, 
unter welchen besonders Robert Guiscard und sein Bruder Roger 
vielgefeiert waren, die im zehnten Jahrhundert an die Sarazenen ver
loren gegangene Insel Sicilien Stadt fur Stadt, und griindeten ein 
normannisches Reich unter papstlicher Lehnsoberhoheit. Die Residellz, 
erst in Salerno, wurde nach Palermo verlegt. Ihre hochste Bliithe 
erreichte die Herrschaft der Normannen in den romantischen Zeiten 
der Kreuzziige. In der That darf man bIos die Namen ihrer Fiirsten 
Roger, Bohemund, Tancred, Wilhelm und Robert horen, um sich das 
ganze Bild der damaligen Zeit, den Glanz des Ritterthums, der Poesie 
und der Kirche zu vergegel1wartigel1. Ebel1so oft als im Kampf be-

0) Leo, Geschichte Italiens Bd. VI; G. Knight, Entwickl. d. Archit. vom 10. bis 
14. Jahrh. unter den Normannen, fibers. von Lepsins. 
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gegneten sich die Volker des Orients und Occidents im freundschaft
lichen Verkehr, indem sie von einander lernten und Kenntnisse und 
Anschauungen gegenseitig austauschten. Vor aHem aber iibernahmen 
die Normannen in Sicilien die dankenswerthe Mission, beide Culturen 
mit einander zu verschmelzen. Sie vertrieben die iiberwundenen Sara
zenen nicht, sondern wussten sie im Gegentheil ihren Zwecken dienst
bar zu machen. Wie sie ihnen Grundeigenthum und manche Ehren
amter liessen, so beschaftigten sie sie auch als Baumeister und liessen 
sie die unter sarazenischer Herrschaft angefangenen Bauten vollenden. 
Es ist daher kein Wunder, dass sich in den herrlichen Kirchen, 
welche Konig Roger II. (I 101-1154) und seine Nachfolger Wilhelm I. 
(1154-1166) und Wilhelm II. (1166-1189) in Palermo, Monreale, 
Cefalu und Messina errichteten, eine eigenartige Vereinigung antiker, 
byzantinischer und arabischer Elemente zeigt. Was diese Kathedralen 
fiir uns besonders werthvoH macht, ist das Wiederauftreten del' offen 
sichtbaren Dachstiihle in ihnen. 

Die erste Stadt Sicilens, welche die Normannen eroberten, war 
Messina. Der Dom, 1098 begonnen, wurde im Innern unter Roger II. 
voHendet 3). Er ist in der Form des lateinischen Kreuzes erbaut, 
92,9 Meter lang, das Querschiff 44,4 Meter breit. Die 26 Granit
saulen, welche die Decke stiitzen, mogen wohl einem alten Neptuns
tempel entnommen sein. Ihre Capitale, auf welchen Bogen ruhen, 
sind theiIs maurisch, theils christlich. Ueber jeder Saule befindet 
sich ein Bindergesparre, nur aus dem Balken und den Streben be
stehend. Die 14 Meter langen, sehr starken (80: 45 Centimeter) 
Binderbalken werden unter den Aufiagern durch vorgekragte Stein
consolen unterstiitzt. Die Streben, am First durch Ueberblattung 
und BoIzen fest verbunden, haben am oberen Ende unterwarts einen 
kleinen Plafondstreifen. Dieser wird so gebildet, dass ein wagerecht 
liegendes Rahmenwerk jedesmal am Bindergesparre an sechs kurzen 
Hangesaulchen aufgehangt ist, die am First und rechts und links 
davon an die Streben auf beiden Seiten befestigt sind. Unterwarts 
ist an das Rahmenwerk eine Bretterverschalung aufgenagelt. Dieser 
schmale Plafond hat zwei Reihen Cassetten mit Stern en und Aus
hohlungen in Form kleiner Kuppeln, sowie bunte arabische Orna
mente und reiche Vergoldung. Ueber die Streb en ist nach der in 
Italien iiblichen Weise eine Reihe von Pfetten (unsern Dachlatten 

") Roux (Morey), La eharpente de Ia eathedr. de Messine. VgI. Blittieher. HoIz
arehit. d. Mittelalt. BI. XIII; Viollet Ie Due, Dietionaire de l'areh. III, S. 24 (Charpente). 

6* 
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ahnlich) wagerecht gelegt, und dariiber eine doppelte Schalung von 
Brettern, theils um das etwa durch die Ziegel eindringendeWasser 
vollstandig von dem Innern der Kirche abzuhalten, theils zur Ver
zierung, indem die untere Bretterlage durch Sterne durchbrochen 
ist. "So ward die doppelte Schalung uber den Dachlatten durch 
regelmassig in die unterste Brettlage eingeschnittene zwischen den 
Pfetten sichtbare Sterne zur doppelt geneigten Lakunariendecke. 
N och klarer spricht sich der schmale un ter dem First der Sparren 
aufgehangte Plafondstreifen mit der reich en arabischen Cassatur 
gleichsam als Ueberrest und abgestutzter Reprasentant der fehlenden 
antiken Felderdecke aus, von· der man immer noch stylistisch ab
hangig blieb 4)." Die Malerei dieses Zimmerwerks, welche fUr die 
Ornamente nur durch roth, blau, grun und einen grauneutralen Ton 
mit geschickter Verwendung von Gold die mannigfaltigsten Effecte 
zu Wege brachte, wozu bei dem figiirlichen noch einige Mittelt5ne, 
wie lila, rosa, gelbbraun hinzutreten, zeigt recht deutlich die naive 
Vermis chung verschiedenster nationaler Kunstelemente. So sind auf 
den Sparren Engel und christliche Heilige in halber Figur inner
halb einzelner Ovale angebracht, ebensolche ziehen sich in der 
Unteransicht der Binderbalken und zwar nach der Richtung dersel
ben entlang. Zwischen je zwei Bindergesparren ist ein ringsumlau
fender Rahmen gebildet, und innerhalb desselben rufen die sichtbar 
werdenden, nebeneinander liegenden Dachlatten unter der mit Stern en 
verzierten Schalung das Bild der Balkendecke hervor, allerdings 
einer schraggestellten. Arabisch sind ausser manchen Linienverzie
rungen die kleinen Kuppeln des Plafondstreifens;· an romanische 
Motive, wie sie uns aus deutschen und franz5sichen Kirchen bekannt 
sind, erinnern die palmettenartigen Rankenmuster an den Binder
balken, wahrend die Sterne und einzelne BUder die griechische Tra
dition festhalten, z. B. an der Unteransicht einer der Streb en ein 
Adler, der einen Hasen verschlingt (das alte Sinnbild der Stadt 
Agrigent), und sich ebenso oft eine bewusste Nachahmung byzan: 
tinischer Pracht und Feierlichkeit ausspricht. Unwillkiirlich fUhlt 
sich der Beschauer in jene Zeit zurUckversetzt, in welcher um 
Schillers Worte zu gebrauchen "die christIiche Religion, die grie
chische Gotterlehre und der maurische Aberglauben theils lebendig, 
theils in Denkmalern fortwirkten und zu den Sinn en sprachen." 

Eine Nachahmung dieser Kathedrale in vielleicht noch hoherer 

4) Semper, Stil II S. 318. 
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Vollendung war die Kirche des Benedictinerklosters von Monreale 
7,5 Kilometer von Palermo entfernt, welche Konig Wilhelm II. in den 
J ahren 1174-89 auf jener entziickenden orangenreichenHohe errichtete, 
die heute noch ein Bild des Segens und der Fruchtbarkeit darbietet 5). 
Einfach und regelmassig ist die Anlage des Domes, ein lateinisches 
Kreuz 102 m lang und 40 m breit, durch je 9 Saulen in drei 
Schiffe geschieden und mit drei Apsiden, das Querhaus etwas hoher. 
Ebenso klar und harmonisch ist der Aufbau in dem durch keine 
Zuthaten entstellten Innern, gehoben durch die herrlichste Zusam~ 
menstimmung der Farben. Die unterhalb marmorvertafelten Wiinde 
und die schlanken grauvioletten Granitsiiulen mit ZUlli Theil antiken 
Capitellen und Basen aus weisslichem Marmor wirken zusammen 
silbergrau. Die Saulen sind durch sehr iiberhohte oben schwach 
zugespitzte Bogen verbunden und tragen die Oberwand, welche, mit 
biblischen Darstellungen und Mosaik auf Goldgrund geschmiickt, 
trotz des Farbenreichthums im Ganzen in das Griingoldene schillert. 
Der Mittelraum des Querschiffs wird durch vier mit einem annahern~ 
den Hufeisenbogen verbundenen Pfeiler begrenzt, wahrend der 
Schlusspunkt fiir den Beschauer in der Wolbung der Chornische 
(Tribuna) umrahmt von drei in der Perspective concentrisch wirken
den Spitzbogen, der iiberlebensgrosse Christuskopf in Marmor 
jenen mild en schwarmerischen Ausdruck zeigt, der vortrefflich die 
ganze romantisch-poetische Geistesrichtung der Zeit kennzeichnet. 
Die Decke dieses gleichsam veredelten Basilikatypus wird, wie die 
des Domes von Messina durch ein offenes Sparrenwerk gebildet, 
das trotz seines Farbenschmuckes mit rothen, blauen, griinen und 
golden en Ornamenten einen bronzeartigen Gesammtton hat, so dass 
in der ganzen Kathedrale die drei Hauptnuancen, silbergrau, griin-. 
lich- und braunlich-gold vorherrschen. Die constructiven Abweichun
gen von dem Dachstuhl in Messina sind unbedeutend. Der kleine 
Plafondstreifen hat dort in der Mitte nur je eine kleine Kuppel, hier 
deren zwei, unter dem Consol am Ende der Binderbalken hangt 
hier noch ein zierlicher achteckiger vergoldeter Zapfen herunter, statt 
der figiirlichen Darstellungen dort sind hier iiberall Ornamente, 
welche vielleicht an Geschmack denen von Messina nachstehen. 
Die Mannigfaltigkeit dieser Muster, wie aIler iibrigen in der ganzen 
Kirche (z. B. der Einfassungen urn die unteren Marmorvertafelungen) 

.) Gravina, Dom von Monreale, ein Prachtwerk. Serradifalco, Del Duomo di Mon
reale e di altre chiese siculo normanne Pal. 1838. Hittorf et Zanth, Archit. mod. de la 
Sic. etc., Paris, Taf. 67, 68. 
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von denen nicht eines dem andern gleicht, ist eine iiberraschende 
und kaum je wieder in einem einzigen Bauwerk erreicht. 

Italien. 

Auch auf dem.Festlande Itali en wurde der alten Tradition der 
Basiliken mit sichtbarem Dachstuhl wieder Rechnung getragen. In der 
Doppelkirche S. Flaviano zu Montefiascone aus dem dreizehnten 
Jahrhundert ist die obere Kirche eine Basilika mit off'enem Dach
stuh!. Die anmutbige Kirche zu Gravedona am Comersee aus 
dem 12. Jahrhundert hat, wie die alte Hagios Johanneskirche von 
ConstantinopeI, iiber dem 1\1ittelschiff ein einfaches Hangewerk mit 
zwei von der Mitte des Binderbalkens nach den Hauptstreben gehen
den kleineren Streb en 6). Ebenso hat der aus derselben Zeit stam
mende Dom S. Ciriaco von Ancona einen off'enen DachstuhF), so
wie die 1206 errichtete Sta. Maria zu To s can ella bei Rom 8). 

Interessant ist der Dachstuhl der Kirche S. Min i a to be i 
Florenz, welcher die Jahreszahl 1357 tragt, vielleicht aber die 
Erneuerung eines alteren gleichen Dachstuhles ist, da die Kirche 
selbst, eine einfache dreischiffige Basilika mit nur einer Chornische 
ohne Querhaus, aussen und innen reich mit Marmormosaik belegt, 
wohl aus dem Anfang des dreizehnten Jahrhunderts stammt9). Die 
Arkaden, welche im Innern die drei Schiff'e theilen, ruhen auf 
8 Stiitzen, von denen jedesmal die dritte aus vier Halbsaulen zu
sammen gesetzt ist, wahrend die iibrigen einfache runde schlanke 
korinthische Saulen aus graugriinem Marmor sind.· So wird die 
Kirche der Quere nach in drei Abtheilungen getheiIt, von den en 
die ostliche, der Chor wegen der weiten Krypta darunter um 19 
Stufen hOher liegt. Die Saulenbiindel sind ahnlich wie in S. Prassede 
zu Rom mit den gegeniiberliegenden durch breite Gurtbogen ver
bunden, auf weIchen der Dachstubl ruht. Auch dieser ist wie der 
der vorhergehenden Kirche ein einfaches Hangewerk mit quergehen-

6) Mitth. d. k. k. CentraIk. 1859, S. 60 (Eitelberger, Beitr. z. Kunstgesch. d. lomb. 
ven. Kgr.). 

') Schnaase Kunstgesch. IV, S. 453. 
8) Innenpersp. bei GaUy Knight, The ecclesiatical arch. of Italy from the time of 

Constantin to the. 15 century. Lond. 1842-44 I, XU. 
9) Liibke, Architekturgesch.1875. S.481. Schnaast' IV, 438. G. Knight, Arch. of 

Italy I, 33. Gailhabaud, Denkm. II, 55. Semper, StH II, ;jlll, mit Farbendrnck nach 
eigener Aufnahme, ein grosserer ill Gailhabaud, Arch. du V.-XVI. siecle, Folioband. 



den kleineren Streben. Aber auf de'} Hauptstreben ruhen nicht 
unmittelbar die Pfetten, sondern erst eine Reihe kleiner Consolen, 
auf denen sowohl die wagerecht laufenden Pfetten, als die mit der 
N eigung des Daches gehenden Sparren liegen. Diese beiden Holzer 
laufen also biindig, d. h. in denselben Ebenen. Entweder sind sie 
zusammengeblattet, oder, wie es fast nach der Semperschen Zeich
nung scheint, die Pfetten reich en bIos von Span-en zu Sparren. 
Beides ist unconstructiv. Denn im ersten Fall werden die Sparren 
zu sehr geschwacht, im letztern FaIle haben die Pfetten, welche 
die Last der Dachlatten und dariiber befindlichen Ziegel zu tragen 
haben, kein geniigendes Auflager, wenn sie nur in die Sparren ein
gezapft sind. Die Sparren sind an den Seiten und unten mit 
Brettern verschalt, so dass sie mit den Pfetten einzelne Rahmen
werke bilden, zwischen denen fiir die untenstehenden Beschauer 
die Latten dariiber sichtbal' werden. Auch die Zwischenraume 
zwischen den klein en Consolen unter den Pfetten, bez. iibel' den 
Hauptstreben sind durch mit der Neigung des Daches laufende Holzer 
ausgefullt. Der Zimmermeister dieses merkwiirdigen, mehr kunstlichen 
als constructiven Dachverbands muss eine besondere Vorliebe fUr Con
solen gehabt haben. Denn aussel' den schou erwahnten sind auch 
zwischen die kleinen Querstreben und die Hauptstreben kleine die 
Pressung der ersteren vermittelnde Holzer eingeschoben, welche an 
den Enden consolal'tig geschnitten sind, ebenso ist unter dem 
Binderbalken ein langes Sattelholz beiderseitig als Consol ausgebildet, 
und darunter noch ein kiirzeres gleichsam als Wiederholung und zurn 
Halt des ersteren. Auch an den Enden der Binder hat er slch nicht 
mit einem Consol begniigt, sondern zwei iibel'einander geschnitzt. 
Ein Plafondstreifen lauft in der Mitte durch die ganze Lange 
der Kil'che, aber nicht wie in Messina oben am First, den Winkel 
verdeckend, sondern unten auf zwei liber die Binder gelegten schmalen 
Balken als eine Art von Dielung. Dass der ganze Dachstuhl einen 
malerischen Reiz hat, Hisst sich nicht liiugnen. Uebel'dies sind die 
einzelnen Theile durch einen Farbeniiberzug gehoben, dessen leb
hafte Tone (wenn auch nicht so bunt, wie in dem Semperschen 
Farbendruck) in der nicht sehr hell beleuchteten Kirche gemildert 
werden. Die kleinern Querstreben sind in del' ganzen Fliiche, die 
Binder und Hauptstreben am untern Rande durch Zickzacklinien 
in dreieckige aussen rothe und in:nen blaue Felder getheilt·, an 
ihren oberen Enden haben sie zwei durch ebensolche Linien getheilte 
Rander, einen ausseren griin und roth und einen inneren dicht 
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daneben blau und weiss. Roth, blau und weiss sind auch die Randel' 
del' iibrigen mit del' Neigung des Daches laufenden Holzer verziert, 
und die Latten als gedrehte Taue gemustert, deren Linien in richtigem 
tectonischen Gefiihl nach del' Richtung des Daches aufwarts steigen. 
Die Consolen sind in bunten Farben mit Pflanzen, Thieren und 
mathematischen Figuren geschmiickt. 

Neben del' Hangewerkconstruction ist die Balkendecke beson
del's in allen mit Deutschland in kiinstlerischem Zusammenhange 
stehenden Theilen Italiens verwendet worden. Als schone Beispiele 
mit Eckconsolen und Unterziigen mit feiner Anwendung von Farben 
el'wahne ich den Pal. des Podesta (Bargello) zu Florenz. 

Deutschland. 

In Deutschlands Kirchen hatte. sich die Holzdecke langeI' 
gegen das Andringen des Gewolbes erhalten, als man im Allgemeinen 
anzunehmen geneigt ist. Wie in Frankreich wurde am spatesten 
das Mittelschiff iiberwolbt. Von Westen, yom Rheine her, drang 
das Wolbsystem VOl'; die Abteikirche zu Laach 10), dann die Dome 
von Mainz, Speier, Worms im 12. Jahrh. sind die erst en auf voll
standige Wolbung angelegten Kirchen. Westfalen folgte £riih dem 
Rheinland nach, ebenso Elsass; spateI' schloss sich ihnen Schwaben, 
Franken, Hessen, dann Bayern und Oesterreich an. In den Sachsischen 
Landen 11), in del' Mark Brandenburg, wie im ganzen Norden, besonders 
nach den slavischen Landern zu, wo iiberhaupt der Holzbau del' 
Kirchen erst spat dem Steinbau wich, wurde bis in das 13. Jahl'
hundert die Holzdecke dem Gewolbe vorgezogen. 

Nicht zu unterschatzen ist die Anzahl del' Kirchen, an welchen die 
Holzdecken noch erhalten odeI' wenigstens mit Sicherheit nachweis
bar sind. Del' verdienstvolle Lotz fiihrt in seiner Kunsttopographie 12) 
weit mehr als 200 derselben auf. Als besonders schone Kirchen 
macht e1' auf foIgende unter ihnen aufmerksam: 

Saulen basiliken aus dem elf ten Jahrh undert: Die Stifts
kirche in Hersfeld bei Cassel erst 1144 geweiht, jetzt in 
Triimmern, die Justinuskirche in Hochst am Main, St. Georg 
in CoIn (1060); Abteikirche in Limburg a. d. Hardt (1030); 
Stiftskirche Obel'zell auf del' Insel Reichenau; 

10) Otte, Gesch. d. deutsch. Bauk. T, S. 296. 
11) z. B. Wechselburg, 1174 gegriindet, jetzt m. Holzgewolben. 
12) Lotz, Knnsttopographie Dentschlands 1867 I, S. 8; vgl. Denkm. der Bank., 

herausgeg. von Stud. der Banak. 
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aus dem 12. Jahrhundert: Die Klosterkirchen zu Alpirsbach 
(1095) und Faurndau in Wiirtemberg, Hamersleben im Harz 
(1108 gegriindet); Jerichow in der Mark (1154 begonnen), 
Paulinzelle in Thiiringen (1105)., die Schottenkirche St. Jacob 
in RegensbUrg (1184); 

Pfeilerbasiliken aus dem 11. Jahrhundert: St. Maria 
im Capitol zu Coln (1049 geweiht), Dom in Bamberg (1081 -
1111); 

aus dem 12. Jahrhundert: die Kirche in Biburg in Bayern, 
die Benedictiner Kirche in Breitenau nahe Cassel (1142 voll.) 
und Biirgelin (Thalbiirgel) bei Jena, S. Castor in Coblenz, den 
Dom in Doornik bei Briissel (1196); die Benedictinerkirche 
auf dem Petersberge bei Erfurt (1174); den Dom zu Gurk in 
Karnthen, die Kirche in '" Dbenstadt in Hessen (1159); die 
Apostelkirche und Gross S. Martin in CoIn, die KIosterkirchen 
von Konigslutter bei Braunschweig (1135), Maulbronn (1178) 
und Sindelfingen in Wiirtemberg und Wechselburg am Harz 
(1174 gegr.) 

Basiliken mit abwechselnden Pfeil ern und Saulen aus 
dem elf ten J ahrhund ert. St. Wilibrord zu Echternach(1031), 
die Klosterkirche in Gernrode (958), St. Michael in Hildesheim 
(1033) ; 

aus dem 12. Jahrhundert: Die Stiftskirchen in Frose bei 
Que dlin burg , Gandersheim, Hecklingen bei Bernburg (1130), 
St. Godehard zu Hildesheim (1133), Huyseburg bei Halberstadt 
(1121), Sekkau in Obersteiermark (1164). 

Die mit Holzdecken versehenen Kirchen wurden der vielen 
Brande wegen zum'Theil nachtraglich, oft erst spat mit Gewolben 
versehen 13), wobei man bisweilen iiber den Gewolben die Holzdeke 
stehen liess. So ist in der Liebfrauenkirche zu Halberstadt noch die 
alte Holzdecke sichtbar, und vor Einziehung der Gewolbe gemalte 
Ornamente haben sich am Gesims unter der Decke erhalten 14), in 
Echternach sind die Gewolbe mehr als 2 Meter tiefer, wie die Holz
decke eingezogen. 

Die meisten dieser Holzdecken waren wohl Balkendecken, d. h. 
die einzelnen Balken waren sowohl in den Bindergesparren, wie in 
den Leergesparren quer heriibergelegt oder bei Hangewerksconstruc-

13) So der Dom in Gnrk lant Insc}lr. 1513. 
") Forster, Denkmaler der Bank. Bd. III, Abth. II, 16, 
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tionen an die Hiingesiiulen angehiingt. In den seltensten Fiillen wurde 
das offene Sparrenwerk gezeigt, wie wir es in den italienischen Ba
siliken kennen gelernt haben. Merkwiirdige Beispiele dafiir sind zwei 
Kirchenbauten im Elsass, nii~ich das obere Geschoss del' Doppel
kirche zu Neuweiler, nordostl. von Zabern (deren unteres Geschoss 
Kreuzgewolbe hat 15), und die Kirche zu Schwarzach auf einer Rhein
insel unterhalb Strassburgs 16). Ihre Erbauungszeit ist unbekannt, da 
alterthiimliche und spiitere Formen nebeneinander gehen, auf kurzen 
clicken mit ganz verschiedenen Basen und Capitalen versehenen 
Saulen ruhen die Arkaden und die Oberwand des Mittelschiffs, in 
welcher die Fenster ziemlich hoch angebracht sind, dariiber ist 
das offene Dachgesparre ausgespannt, ein einfaches Stuhldach 
mit einem Mittelstiel, einem Kehlbalken in jedem Gebinde und 
Wandconsolen unter den Bindern. Vielleicht hatte sie einst eine 
Balkendecke darunter. 

Gewohnlich waren iiber die Balken (wie bei dem gestreckten 
Windelboden) Dielenbretter nebeneinander genagelt, bisweilen untel'
halb verschalt, so dass dann im Innel'll del' Kirche die Decke als 
eine Flache wirkte, welche unter Umstanden durch ein Gitterwerk 
von diinnen angearbeiteten Leisten durchbrochen wurde. Die Frage, 
ob sich wirkliche Cassettendecken noch aus dem Mittelalter in Kirchen 
erhalten haben, wage ich nicht zu beantworlen, da eine Menge 
schein bar uralter thatsachlich erst neueren Zeiten angehoren. 

Aus del' Profanarchitectur haben sich mehrere z weifellos noch 
dem 13. Jahrhundert angehOrenden Felderdecken im Schloss Chillon 
am Genfersee erhalten, welche uns durch die treffliche Publication 
Adlers bekannt gewol'den sind 17). Die des Empfangsaales bietet 
gleichsam das Urbild del' Cassettendecke. Del' Saal, wie alle 
Raume dieses seltsamen Felsennestes unregelmassig, ist etwa 19 m 
lang, 12 m breit und 6 m hoch. Da er zugleich Fest- und Tanzsaal 
war, sollte er keine Stiitzen bekommen und so laufen denn vier 
colossale Haupttrager heriiber, auf welche die Unterziige quer ge
legt sind, darauf wieder del' Lange nach die Hauptbalken, dann die 
Zwischenbalken und die Bretterdecke (Fig. 18). Del' Zwischenraum 
zwischen del' Oberkante des Unterzuges und del' Bretterdecke ist 
durch Fiillholzer verdeckt. Die sammtlichen Holzer sind wenig pro-

15) Zeitschr. f. Bauwesen 1878 Tar. 54, XV. (Adler, roman. Bauk. im Elsass.) 
.'6) Otte, Gesch. d. deutschen Bauk. I, S. 388; vgl. Mitth. der k. k. Centralkom. 

1858 S. 8 (Essenwein). 
") In der Zeitschr. fur Bauwesen 1860 Taf. 17 u. 18. 
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filirt und die Dimensionen so colossal (die Entfernung von der Haupt
tragerunterkante bis zur Decke betragt an ],4 m), dass dadurch der 

Fig.lS. 

Eindruck des machtigen Saales ein zu schwerfalliger wird. Doch 
muss man bedenken, dass man sich immerhin in ein~r Festung be
findet. Zierlicher ist die Cassettendecke des kleineren Gerichtssaales; 
ihre Theilungen sind schlanker, die Holzstarken geringer und der 
in der Mitte durchgehende Unterzugsbalken durch drei schlanke 
Marmorsaulen unterstiitzt. Die ebenfalls durch rostartig iiber ein
ander gelegte Balken gebildeten quadratischen Felder der Bretter
decke sind durch zwei sich kreuzende Leisten in vier noch kleinere 
Quadrate getheilt. Aehnliche Leisten gliedern die Seiten - und Un
teransicht des Unterzuges. Noch haben sich Farbenspuren erhalten, 
Unterzug und Balken waren roth, die Fiillungstafeln blau mit mittel
alterlichen Laubverzierungen, die Leisten goldgelb, so dass der Saal 
mit seinen einst gemalten Wand en und grauen Saulen ein reiches 
und wiirdiges Aussehen gehabt haben muss. Dass dieses Leisten
werk, iibertrieben angewendet, geschmacklos wird, lehrt uns der 
Speisesaal desselben Schlosses, in welchem nicht nur Unterziige, 
Balken und Bretter, sondern auch die auf vier massigen Eichenholz
saulen auflagernden Sattelh6lzer und Kopfbander mit Brettern ver
kleidet und ebenfalls mit quadratisch geordnetem Leistenwerk be
deckt sind. Adler macht auf eine ahnliche Construction in einem 
Saal des Schlosses de la Valere in Sion aufmerksam, welche durch 
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das offene Zeigen del' Stlitzenbildung weit giinstiger wirkt 18). (OdeI' 
soUte die Verkleidung erst spateI' erfolgt sein?) 

Selbst ein Sprengwerk findet sich in diesem "Schlosse, im Zimmer 
des Herzogs. Die vier enggestellten Systeme, welche mittelst kurzer 
SattelhOlzer die Deckenbalken und darauf die einfach mit Deck
leisten versehenen Bretter tragen, sind verschalt und entbehren des 
Reizes del' Construction, indem sie nul' als Untergrund fiir darauf 
schablonirte Malerei dienen. 

Wie solche Malerei auf Holzdecken beschaffen war, konnen wir 
in den meisten Fallen nur nach wenigen erhaitenen Spuren erkennen. 
Eine einzige Decke diesseits del' Alpen hat ihre Malereien fast voll
standig bewahrt. Es ist dies die Bretterdecke libel' dem Mittelschiff 
in del' Michaeliskirche zu Hildesheim, einem glanzenden 
Beispiel romanischer Baukunst in Deutschland, deren "ursprlinglicher 
Grundplan die grossartigste Anlage erkennen Uisst, welche irgend 
eine deutsche Basilika zeigt" 19). Die Kirche war das Hauptwerk 
des berlihmten Bischof Bernward, 1001 gegriindet und 1033 von 
seinem Nachfolger vollendet. Die Anlage ist von schOnsten Verhalt
nissen und ausserst symmetrisch zu beiden Seiten mit einem Querhaus 
versehen, libel' deren Vierungen sich je ein viereckiger Thurm erhebt. 
Runde Treppenthiirme flankiren jedes del' Querhiiuser im Norden 
und Sliden, wahrend ostlich und westlich rechteckige im Halbrund 
geschlossene Altarraume den Bau abschliessen. Das Mittelschiff des 
Langhauses, verhiiltnissmassig hoch gefiihrt, besteht aus drei Qua
draten, deren Grenzpunkte durch je zwei viereckige Pfeiler bezeich
net sind, welche mit den zwischen denselben eingereihten zwei 
Saulen die Oberwand tragen. Ueber sie breitet sich die bemalte 
Bretterdecke aus. Die Deckenmalerei hat 47,46 m Lange und 8,52 m 
Breite. Letztere Dimension ist durch Rahmholzer in 7 annahernd 
gleiche Theile zerlegt. Die Rahmholzer haben N uthen an ihren 
Seiten zur Aufnahme del' zwischen 9 und 19 cm breiten eichenen 
gemesserten, d. h. nul' aneinanderstossenden Bretter, die bei den 
mittelsten beiden zuletzt eingefligten Holzern untergenagelt sind. 
Das ganze Tafelwerk hangt mit eisernen Klammern an dem Gebiilk 
des Hauptschiffs. 

18) Ebenda im Text S. 216. 
19) Otte a. a. O. S.161. Mithof, Kunstdenkmale n. Alterthiimer in Hannover III, 

130 (genane Beschreibung der Deckenmalerei). Moller, Denkm. d. dentschen Bank. III. 
Forster, Denkm. d. deutschen Bank. II, Abth. I, 10. Kratz, Farbendruck von Storch und 
Kramer, Berlin 1857. 
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Die Deckenmalerei, tiefblaue, zinnoberrothe und griine Wasser
farben auf Kreidegrund, ist in folgender Weise (von aussen nach 
innen zu gerechnet) angeordnet. Zunachst ziehen sich dicht an den 
Seitenschiffen zwei 46 cm breite Ornamentstreifell in Wellenlinien 
zwischen den beiden Querhausern entlang. Dann lauft ringsherum 
an den kurzen Seiten ein einfacher, an den langen Seiten des 
Schiffs ein doppelter figurengeschmiickter Streifen entlang, sodass in 
der Mitte eine Flache iibrig bleibt, welche in acht gleich grosse 
quadratische Hauptfelder eingetheilt ist. Der aussere der beiden 
Figurenstreifen zeigt in Quadraten die Symbote der Evangelisten, 
Paradiesesstrome, Engel und in Medaillons die Brustbilder der V or
eltern Christi. Die innere Reihe enthalt in rechteckigen Feldern 
Paradiesesstrome, den Engel Gabriel, die 4 Evangelisten und stehende 
1,41 m hohe Propheten und fromme Vater mit Spruchbandern, von 
denen je zwei iibereinander auf eins der Hauptfelder kommen. 
Ein malerischer Wechsel wird dadurch hervorgebraucht, dass 
die Medaillons durch romanisches Rankenwerk mit einander ver
flochten sind, wahrend die eckig abgeschlossenen Felder unter sich 
durch schmale rothe, gelb eingefasste Linien geschieden sind, die 
an den Kreuzungen durch vergoldete Nagelkopfe markirt erscheinen. 
Sammtliche Darstellungen bauen sich iibereinander in der Rich
tung von Westen nach Osten auf. Die grossen Mittelfelder ent
halten in dieser Reihenfolge den Stammbaum Christi aus der 
Wurzel Jesse (nach'Matth. 1, 5-12), den Siindenfall, Jesse auf 
dem Lager, David, Salomon, Ezechias, Josias, sammtlich thronpnd, 
Maria mit Sp'indel und Knauel, Christus als Weltenrichter (das letzte 
1662 zerstort, 1667 mangelhaft wiederhergestellt). Auch in diesen 
Bildern ist eine Abwechslung dadurch erzielt, dass das erste und 
letzte in einen Kreis, das dritte, fiinfte und siebente in ein libel' 
Eck gestelltes Quadrat, das vierte und sechste in einen Vierpass 
eingeordnet sind, wahrend ein Baum, von dem zweiten Bild (Jesse) 
ausgehend, mit seinen Zweigen die folgenden Felder durchdringt. 
In den vier Ecken jedes der Felder (mit Ausnahme der beiden ersten) 
sind kleine Brustbilder in Medaillons angebracht. Das figurenreiche 
Deckengemiilde ist sehr ahnlich im Charakter einem Missa.lcodex 
des Hildesheimer Domschatzes von 1159, sodass sich annehmen 
lasst, dass es von dem Brande, der die Kirche 1162 betraf, ver
schont wurde oder bald darauf in der gleichen Art hergestellt wurde. 
Die ganz im romanischen Geist gehaltenen Darstellungen weisen in 
Anordnung, Ornamentik und Gewandung direkt auf sicilisch-nor-
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mannische, ja zum Theil auf noch friihere V orbilder hin. Ratte 
einst die byzantinische Kunst auf die Kunstentwicklung des Normannen
reiches in Unteritalien gewirkt, so wurden hier dieselben Formen 
und Ornamente, die der deutsche Geistliche und Kiinstler in dem 
heiligen Lande gesehen hatte, wiederum nachgebildet, und so treff'en 
wir mitten im Sachsenlande, zu derselben Zeit, da Friedrich Barbarossa 
vergeblich deutsches und italienisches Wesen mit einander zu ver
schmelzen suchte, gleichsam wie den letzten Nachklang der hellenisch
romischen Kunst, ein ganz von diesem Geist durchdrungenes 
Kunstwerk an 20). 

to) Weniger kunstreich und weit spater ist die bei Moller abgebildete Balkendecke 
der unteren Empore im niirdlichen Querhaus bemalt. Die Ornamente zwischen den 
Balken zum Theil spat gothisch, sind auf schwarzem Grunde weiss aufgesetzt, mit 
griinen, gelben und rothen Blumen untermischt. 



III. ABSCHNITT. 

Die Holzbauten der Germanen und Normannen. 

Weiter hinauf nach Norden hatte sich im friiheren Mittelalter 
die Baukunst selbstandig lmd eigenthiimlich entwickelt. Doch kann 
auch hier der Einftuss des 8iidens, die fruhzeitige Wechselwirkung 
zwischen del' germanischen und romanischen Volkerfamilie nicht 
durchaus gelaugnet werden. Vor allem wichtig wird del' Norden 
fiir uns darum, weil wir hier und zwar hier zuerst nicht nur mit 
Dachwerken und Innenconstructionen zu thun haben, noch auch aus 
den Analogien anderer Materialien und Z.eiten Riickschliisse machen 
mussen, sondern wenigstens seit dem Mittelalter eine Reihe noch 
bestehender, historisch genau datirbarer Holzbauten vor uns haben. 
Es hat nicht nur in Bezug auf die Holzarchitectur, sondern in 
Bezug auf die gesammte Culturgeschichte einen ganz besonderen Reiz, 
diesem Zweig der nordischen Kunst nachzugehen. Denn, abgesehen 
davon, dass hier das als Baumaterial verachtete Holz selbst zu den 
hochsten, heiligsten Zwecken Verwendung fand, tritt uns gerade in 
den Holzbauten des hohen Nordens ein eigenthiimliches und von 
andern architectonischen Erscheinungen manchmal seltsam abweichen
des echt nationales Kunstgeruhl entgegen, so dass wir uns wie von 
dem Klange eines fremden Nationalliedes angezogen fiihlen. In dem 
scheinbar Fremden abel' erkennen wir bei genauerer Betrachtung 
Bekanntes, ja uns Verwandtes wieder, durch byzantinische und 
romanische Anklange klingt eine altgewohnte, auch uns ansprechende 
Weise hindurch und mit Freude wird das gemeinsame Band erkannt, 
das alle 8tamme des Nordens umschlingt. 
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Erstes Capitel. 

G e r man e n. 

Das Holz war seit den friihesten Zeiten der eigentliche Baustoff 
der germanischen Volker 1). Die dichten Walder des Binnenlandes 
fiihrten ebenso zum Holzbau hin, wie die Schifffahrt mit ihren An
forderungen namentlich in den nordlichen Buchten friihzeitig die 
Kunst des Zimmerns ausbiidete. Mit Recht ist darauf aufmerksam 
gemacht worden, dass die Ausdriicke fiir den Steinbau aus dem La
teinischen entlehnt sind, wahrend die Zimmerausdriicke einheimische 
sind, ja, dass im Altgothischen: Zimmern, timbrian, geradezu fiir 
Bauen gesetzt wird. 

Diirftig und unergiebig sind die Nachrichten iiber die friiheste 
Bauthatigkeit del' germanischen Volker. Nach den Urtheilen der 
partheiischen romischen Schriftsteller waren die Germanen Barbaren, 
die I-Iauser, selbst die der Haupter bis in die Zeit der romischen 
Kaiser roh und mangelhaft, offentliche Bauten werden gar nicht ge
schildert 2). Caesar giebt als einen der Griinde fiir die jahrliche 
Ackervertheilung bei den Germanen den an, dass sie, um sich recht 
gegen Hitze und Kalte abzuharten, nicht zu solide bauen sollten 3). 
Nach Strabo waren sie, wie die Celten Nomaden, in Hiitten woh
nend und mit Vieh und Habseligkeiten ~uf Wagen ziehend 4). Oft 
erwahnt ist die Schilderung des Tacitus 5) : "Dass die Volker G.er
maniens keine 8.tadte bewohnen, ist hinlanglich bekannt, da sie nicht 
einmal aneinanderstossende W ohnungen dulden. Sie wohnen einzeln 
und zerstreut, je nachdem ein Quell, ein Feld, ein Wald ihnen gefiel ... 
Nicht einmal Mauersteine oder Ziegel sind bei ihnen im Gebrauch. 
Holz wenden sie iiberall an, unbehauen, ohne Form und Gefalligkeit. 
Bestimmte Stellen bestreichen sie sorgfa,ltiger mit einer Erdart, die 
so rein und glanzend ist, dass sie nahe an Malerei und Farbeanstrich 
kommt. " Aus dieser wenig eingehenden Beschreibung haben manche 
Kunstschriftsteller herauslesen wollen, dass die Germanen nicht Fach
werkshauser, sondern Blockhauser gezimmert hatten. Dies ist unbe-

') Semper, Der Stil II, 294; vgl. Weinhold, Altnordisches Leben S. 418 • 
• ) Mittheil. d. k. k. Centralkom. 1856, S. 829 (Alw. 'Schulz, d. altd. Haus). 
3) Bell. Gall. VI, 22. 
4) Strabo VII, 11 § 3 . 
• ) Germania Cap. 16. 
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rechtigt, da aIle andern Beobachtungen auf den Gebrauch der Riegel
wand deuten. In den Gegenden, wo die Germanen mit den civilisirten 
Romern in Beriihrung kamen, lernten sie jedenfaIls den Riegelbau 
derselben, den die Romer in Stadt und Land anwendeten. Von d~n 
Alemannen des vieden Jahrhunderts wird dies ausdriicklich durch 
einen romischen Schriftsteller erzii.hlt 6). Ebenso lesen wir in einer 
alten Gesetzesvorschrift, dass die bOswillige Zerstorung der Eck
pfosten (Winchilsul) an einem Gebiiude harter, als die der mittleren 
zu ahnden sei 7). In neuerer Zeit fand man in der Nii.he von CoIn 
(zwischen Frechen und Gleuel) Reste einer Holzconstruction aus 
Romerzeiten, wie aufgefundene Ziegel, Munzen und Heizrohren be
weisen. Das Gebii.ude, wahrscheinlich eine Scheuer, war etwa 15 m 
lang und 7 m breit, vom anliegenden Bergabhang durch eine Spund
wand von Pfahlen mit vorgelegten Bohlen getrennt. Siebzehn Quer
schwellen von Kiefernholz dienten als Unterlage fUr verbundene Um
fassungsschweIlen. Diese hatten in 1 m Abstand Zapfenlocher, um 
die Iothrechten Stiele aufzunehmen. Auf den Schmalseiten mussen 
sich zwei Thore von 3 m Breite befunden haben. Der Innenraum, 
scheinbar ungetheilt, war mit aufgenagelten kiefernen Bohlen gedielt8). 

Die Reliefs auf der Marc Aurelsii.ule, welehe die W ohnungen 
der Markomannen im zweiten Jahrhundert nach Christus darsteIlten, 
geben wohl zu primitive Behausullgen wieder. Kreisformig gestellte 
mit Fleehtwerk .verbundene Baumstii.mme, dariiber ein Strohdach, 
ein oder zwei rundbogige oder gerade Thuren, Rauchabziige im Dach 
erinnern fast an die heutigen Kaffernhiitten. Ein SehriftsteIler, welcher 
die Ereignisse urn die Mitte des dritten Jahrhunderts beschreibt9), 

weiss von den Hii.usern der Deutschen nur zu erzii.hlen, dass sie 
meist aus Holz bestiinden und sehr leicht abbrennten. 1m sechsten 
Jahrhundert wohnen die Germanen noeh in ruthengeflochtenen Hutten 
mit dem Vieh unter demselben Dach 10), wii.hrend in den civilisirteren 
Gegenden Frankreiehs schon mehrstoekige Stadthiiuser, sowie feste 
Burgen vorkamen 11), freilieh aber auch noch das Haus eines Bischofs 
aus Brettern mit Nii.geln zusammengesehlagen war 12). In Karls des 

6) Ammian. Marcellin. XVII, 1, 7. 
') Lex Bajuvarium tit. IX, c. VI, 5. 
8) Zeitschr. f. christl. Archaol. u. Kunst I, 183. 
9) Herodian VII, 2. 
10) Jornandes, Cap. 2. 
") Gregor v. Tours, 10 Biicher friinkischer Geschichte, iibers. v. Giesebrecht VlII, 

42 und iifter. 
10) Gregor v. Tours V, 4. 

L e b f e 1 d t, Holzarchitektur. 7 
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Grossen Capitularien werden Ofters "konigliche Hauser" aus Holz 
genannt. Dass die Palaste angelsachsischer Konige gezimmert waren, 
bezeugt ein Gesetz, welches befahl, dass sich die Vasallen znm Ban 
derselben mit Aexten einzufinden hatten 13). 

Das Gleiche gilt von den altesten Kirchen der germanischen 
Volker. Auch sie sind vermuthlich Riegelbauten gewesen, im Gegen
satz zu den Slaven, bei welchen wir den Blockbau zu Hause find en 
werden. Ein zweiter Unterschied lasst sich von Anfang an feststeIIen. 
Die Volker des Sudens und die Slaven bauen mit Nadelholz, die 
Germanen und Franzosen des Nordens mit Eichenholz 14). 

Die altesten Holzkirchen lassen sich in Eng I and nachweisen, 
wo das Christenthum fruhzeitig Eingang fand, und Steinbauteu erst 
spat an die SteIl~ derselben traten. 1m Jahre 582 baute Bischof 
Firmian iu Lindisfarne eine Holzkirche I5), Edwin von Northumberland 
wurde im ersten Viertel des siebenten Jahrhunderts in einer h6lzernen 
Capelle getauft; Konig Edgar stellte (nach einer Urkunde von 974) 
viele solche Kirchen her, deren Bohlen und Schindeln durch Wurm
frass gelitten hatten. Konig Knud (10 16-42) unterschrieb ein Diplom 
in der "hOlzernen Basilika" zu Glastonbury. Von dem 1149 ge
storbenen Malachias, Bischof von Armagh, wurde das Kloster Bankor 
in Holz hergestellt 16). 

In Danemark erricht~te der erste christliche Konig Harald 
BIauzahn (936-86) drei· hOlzerne Kirchen in Jutland und eine vierte 
auf der Konigsburg zu Roeskild fur seine Grabstatte. Knud der 
Heilige wurde 1086 in der h61zernen Kirche der Konigsburg zu 
Odensee erschlagen. In Norwegen gab Olaf ITr. (1066-83) den Be
feh!. in jeder Landschaft Holzkirchen herzustellen. 

In Frank enland waren die Heidenbekehrer zugleich die ersten 
Kirchenerbauer. Auch hier uberall Holzbauten. Severin Ct 481) e1'
richtete eine Holzkirche zu Kunzen (Castra Quintana) in Bayern 17), 
ebenso del' heil. Vedast in Arras; unter Chlodovech entstand 504 
ein Holzmunster in Strassburg, welches erst 400 Jahre spater durch 

13) In den Leges Wallieae, s. Mitth. d. k. k. Centralkorn. 1858 S.85 (v. Wolfskron). 
14) Eine Ausnahrne macht der Harz und die Alpen, vgl. weiter unten. 
10) Fur diese und mehrere der folgenden Notizen vergl. Schnaase, Kunstgesch., 

2. Auflage Bd. III, S. 574 u. IV, 574, 598, 606, sowie Mittheil. der k. k. Centralkorn. 
1858, S. 85. 

16) Kreuser,' Der christl. Kirchenbau Bd. II, S. 67. 
17) Die folgenden Notizen sind zurn Theil aus Otte, Gesch. d. deutseh. Baukunst, 

an versch. Stellen, und Kreuser, Der christl. Kirchenbau Bd. n. 
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ein steinernes ersetzt wurde, zwischen 680 und 717 wurden mehrere 
Holzkirchen in Regensburg errichtet. Bonifacius zimmerte, wie es 
heisst, mit eigener Hand im Jahre 724 aus der bei Geismar (unweit 
Fritzlar) gefaIlten W odanseiche eine Capelle fUr den heiligen Patras. 
Abt Richbod fand am Ende des achten Jahrhunderts Holzkirchen 
in Freising und Lorsch vor, ebenso Bischof Aribo (t 782). Um die
selbe Zeit wurde die St. Kilianskirche in Wiirzburg erst in Holz, dann 
in Stein aufgefUhrt 18). 

Karl der Grosse weihte eine Holzkapelle St. Sebald in Niirn
berg. Unter demselben Kaiser wurden so viele Kirchen von den 
Sachsen vollstandig niedergebrannt, dass dagegen Gesetze nothig 
waren. Sie miissen also von Holz gewesen sein. Unter Heinrich 
wurde 948 (934?) die Klosterkirche Maria Einsiedeln an der Syl 
im damals dichten Bergwald aus Holz errichtet, ebenso St. Stephan 
in Mainz durch Willigis (990); St. Georg in Prag (940). In die 
Mitte des 10. Jahrhunderts falIt die Bekehrung und der Bau von 
Holzkirchen in Jutland durch Adaluag. In Magdeburg verbrannte 
1013 eine Vorstadtkirche "aus rothem Holz". Um 1090 stellte Graf 
Wiprecht von Groitzsch eine baufallige Holzkirche in Hila bei Borna 
wieder her. 1m Jahre 1013 wurde ein steinerner Thurm, welchen 
Bischof Bernharius in Verden zu bauen anfing, als eine Seltenheit 
bezeichnet. 1129 baute Petrus de Roco am Rhein eine Holzkirche in Stein 
um. 1m Norddeutschen Tieflande, wo erst seit dem 12. Jahrhundert das 
Christenthum bei den Wenden vollstandig eingefuhrt wurde, baute 
Otto von Bamberg 1124 zu Kamin noch eine Kirche aus Baumzwei
gen. 'burch Bischof Herbert von Brandenburg wurde 1102 in Lutz
kau eine Basilika erst in Holz, dann in Stein hergesteIIt. Unter 
Heinrich dem Lowen wurde in Liibeck noch 1063 die neu erbaute 
hOlzerne Marienkirche geweiht und in Bremen die Dominikanerkirche 
sogar noch 1253 aIs Holzbau vollendet. - Soweit die schriftsteIle
rischen Nachrichten, die sich leicht noch vermehren liessen. Dazu 
kommen die zweifellosen Uebertragungen aus dem Holzbau auf den 
Steinbau an Kirchthuren 19) etc. und die vielen in ganz Deutschland 
verstreuten Ortschaften, welche durch ihren Namen auf das Vor
kommen alter Holzkirchen schliessen lassen. Wenn wir uns nun 
fragen, wie aIle diese Kirchen wohl ausgesehen haben, so mogen 

18) Nach Kreuser S. 221 und danach k. k. Centralkom.1867, S. 3 ware der Wiirz
burger Dom noch bis 1186 (?) ein Holzbau gewesen. 

19) z. B. an St. Peter in St. AvoId im Elsass, s. Adler in der Zeitschr. fUr Bau
wesen 1878 S. 439. 

7* 



100 

die in den slavischen Waldern errichteten Kirchen Blockhausbauten 
gewesen sein, fUr die germanischen Lander ist der Riegelbau anzu
nehmen. DafUr spricht, dass der germanische Holzbau, wifl der Pro
fanbau spaterer Zeiten stets der Riegelbau gewesen ist. Auch an
dere Griinde sprechen dafur. Die Heidenbekehrung ging im Mittel
alter von England, Schottland und Irland aus, das damaIs, in hoher 
Cultur stehend, fUr aIle Wissenschaften und Kunste auf das Festland 
von bedeutendem Einfluss war 20) , wie ja noch im 10. Jahrhundert 
Marianus Scotus in Regensburg eine grosse Rolle spielte, und der 
Schutzpatron von Tarent ein Pilger aus Lismore gewesen war. 
Schottenkloster alter Grundung existiren noch in Regensburg, 
Erfurt, Wien und an andern Orten. Die Bekehrer und Monche 
waren, wie wir wissen, zugleich auch die Baumeister der ersten 
Kirchtln. Columban (560-615) stiftete von Bankor aus Kloster in 
den V ogesen und am Bodensee, sein Schuler Gallus St. Gallen, 
ebenso der Ire Kilian (in der zweiten Halfte des 7. Jahrhunderts) 
in Thiiringen. Schottische Benedictiner grundeten (im 8. Jahrh.) 
Kloster im Elsass 21), Thuringen, Schlesien, Franken·, Bayern und 
am Rhein. Der Benedictiner Bonifaz war ebenfalls ein Englander 
(680 zu Devonshire geboren). AIle diese Monche brachten ihre ein
heimische Bauweise mit, und dies war der Riegelbau. Fur beides 
haben wir Nachweise. Wenn Beda der Ehrwiirdige erziihlt, dass 
Firmian eine Kirche "nach schottischer Weise nicht aus Stein, son
dern aus geschnittenem Eichenholz zusammenfugte" (more Scotorum 
non de lapide sed de rob ore secto composuit) und wenn die heilige 
Monena eine Kirche baute "aus behauenen Brettern ·nach der Weise 
der Schotten" (tabulis dedolatis, juxta more Scoticarum gentium) 22), 
so konnen diese Bretter nur die Fullungen eines Riegelbaus gewesen 
sein. Damit stimmt die Notiz des Gregor von Tours ganz gut uber
ein, dass die St. Martinskirche zu Rouen aus Brettern zusammen
gezimmert war 23). Wenn von Brettern die Rede sein kann, verbietet 

'0) .Fast allein bot im 6. und 7. Jahrh. Iriand der alten Cultur eine Zufluchts
statte dar." Zeitschr. f. christl. Archaol. und Kunst I, S. 22 (Wattenbach, Die Congre
gation der Schottenkloster in Deutschland). 

") Schiller des heil. Pirmin, Abtes von Reichenau, griindeten Bergholzzell, das 
noch seinen Namen bewahrt hat; s. Adler in der Zeitschr. f. Bauwesen 1878 S. 437 • 

• ") S. d. Quellen in Schnaase IV, 698. 
n) Gregor von Tours, Frankische Gesch. V, 12; vgl. IV, 46, das Haus des Drsus 

zu Arvem. Ebenso war die Kirche des heil. Dionys zu Fleury, ehe sie 1021 in Stein 
umgebaut wurde, • tabulato " • S. das Leben des Gauzlinus I, 39. Diese Notiz verdanke 
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sich die Annahme eines Blockhauses, welches aus aufgeschichteten 
wagerechten Stammen besteht. Nun giebt es aber in der ganzen 
Holzarchitectur nur - und dies ist stets zu betonen - zwei Arten: 
das Riegelwerk und das Blockwerk. Ein anderes System kommt 
nicht vor. Auf welche Weise der Rahmen des Riegelverbandes aus
gefiillt wird, ob durch geflochtene Matten, wie in Asien, oder durch 
Mauerwerk, wie bei unsern Fachwerkhausern, durch lothrechte 
Bretter, wie an den norwegischen Kirchen, oder durch wagerechte 
Bretter, wie bei den sogenannten Standerbauten der Schweiz, mag 
in Hinsicht der aussern Erscheinung von Bedeutung sein, fUr die 
Technik ist es durchaus gleichgiiltig. Leider stand mir keine Ab
bildung der einzigen uns aus hochalter Zeit in England erhaltenen 
Holzkirche, welche zu Greenstead noch besteht, zu Gebote. Nach 
der Beschreibung in Schnaase's Kunstgeschichte 24) ware anzunehmen, 
dass sie aus aufrecht gestellten Eichenstammen erbaut gewesen sei. 
Dann ware sie freilich noch gar kein eigentlicher Bau zu nennen, son
dern wiirde mehr an die Entwickelungsstadien erinnern, die wir an den 
altorientalischen Zeltbauten und der Stiftshiitte kennen gelernt haben. 
Da jedoch Schnaase sie den norwegischen Kirchen - wirklichen 
Riegelbauten - ahnlich findet und die ihm vorliegende Abbildung 
nach seinen Worten stellenweise ungenau war, so ist wohl anzu
nehmen, dass die Schwellen, welche den Riegelbau vollenden, auf 
der Abbildung nicht deutlich wiedergegeben sind. Ein Bild alten 
Fachwerks geben aber zweifellos englische Steinbauten aus der 
Sachsenzeit, wie der Thurm von Earls Barton, die unverkennbare 
Nachahmungen eines Riegelbaus. Sogar die Schragstreben; welche 
die einzelnen Wandfelder theilen, sind hier in Stein reliefartig wieder
gegeben 25). 

In Deutschland hatte sich bis vor kurzer Zeit eine ganz aus 
Holz hergestellte Kapelle, wenn auch nicht aus so friiher Zeit, so 
doch aus dem 13. Jahrhundert, erhalten. Es war die Jodocus
kapelle auf dem Petri-(Pest-)Kirchhofe bei Miihlhausen. Der 
Stil der Malereien und die Majuskelschrift an denselben verweisen 
sie in das 13. Jahrhundert. Es ist also vermuthlich dieselbe Kapelle, 
welche zum Andenken an einen Sieg der Mlihlhausener Biirgerschaft 
1251 dem heil. Petrus errichtet wurde. 1272 verpflichteten sich die 

ich der Frenndlichkeit des Herm P. Ewald, der das Leben des Ganzlinns in dem nenen 
Archiv filr altd. Gesch. Ed. III herausgegeben hat. 

14) IV, 575 nach den Vetusta Monumenta Vol. If, tab. 7 • 
.. ) Schnaase'IV, S. 476. 
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deutschen Ordensherren zu Mlihlhausen durch erne noch vorhandene 
Urkunde die Kapelle "in stetem baulichen Wesen zu erhalten und 
niemals eingehen zu lassen". Allein im 15. Jahrhundert wurde sie 
an das westliche Portal der nahen (wahrscheinlich '1356 erbauten) 
Petrikirche geriickt und nach Durchbrechung oder Beseitigung der 
ostlichen Giebelwand als V orhalle benutzt. In der Zeit des dreissig
jahrigen Krieges wurde sie von Neuem und diesmal in eine entlegene 
Ecke des Kirchhofs versetzt. Seitdem diente sie als "Bahrhauschen" 
zur Aufbewahrung der Beerdigungsrequisite, bis sie leider 1846 "ge
meinnlitziger Zwecke wegen" abgetragen wurde. Wir verdanken dem 
Freiherrn Tilesius von Tilenau eine Aufnahme derselben, welche nur 
zum Theil veroffentlicht ist 26). Die Kapelle war von kleinen Ab
messungen (Fig. 19), 6,30 m lang und 3,80 m breit. Die Rohe be-

Fig. 19. 

trug bis zum Anfang des sehr steilen Giebeldachs 1,90 m, bis zum 
First 6,30. Der Giebel ragte 0,60 m liber die Eingangsseite vor. 

16) THesius v. Til, Die hiilzerne Kap. des heil. Jodoc. zu Miihlh. 1850. Die voll
standigen Handzeichnungen befinden sich im Kupferstichkabinet des Berliner Museums. 
Ihre Nachweisung verdanke ich der Fre'tmdlichkeit des Prof. Adler. 
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Die Wande bestanden aus einem: Rahmenwerk von' wenigen wage
rechten und lothrechten Balken, zwischen welchen Bretter lothrecht 
aufgestellt und aneinandergefugt' waren. Scbmale Spitzbogenfenster 
(vier an der Vorderseite) beleuchteten das Innere. 

Die Deckenconstruction ahmte ein spitzbogiges Tonnengewolbe 
in Rolz nach, wie wir es in Frankreicb· kennen . gelernt haben. ,Ein 
Mittelstiel unterstutzte in den Rauptgebinden den First, wabrend in 
den Leergebinden die Sparren durch Kehibalken in einer Rohe von 
2,5 m uber den Binderbalken auseinandergehalten wurden. Koptbander 
unter den 'Kehlbalken und kieine Pfosten nahe den Sparrenanfangen 
vermittelten die Wolbung des Inner,p., welche durch eine Verschalung 
aus wagerecht neben einandergenagelten Brettern bestand. Diese 
Bretter waren nur gemessert, d. b. an den Eckenschrag zuge
scbnitten und aneinander gefugt. An den Aussenseiten jedoch vor 
den Fronten sties sen zwei aus je einem Stuck bestehende nach der
selben Form des Spitzbogens gebogene Krumm-sparren in der Mitte 
aneinander. Diese Krummsparren ahmten nicht nur ein Steinge
wolbe nacb, sondeni hatten eine constructive Berechtigung, indem 
sie in wirksamer Weise die weit vorragenden Sparren absteiften, 
welche sie tangential beruhrten. Ich werde bei Gelegenheit der nor
mannisch englischen Dachconstructionen auf dieses System zuriick
kommen, welches seine Analogiell in frallzosischen Privathausern 27) 
aus derselbell Zeit findet und heutzutage wieder in gefalliger Weise 
aufgenommen ist. Abgesebell von dem Stl uctiven Werth wird die 
Steilheit des Daches durch diese gebogenen Lillien gemildert und 
die Flacbe durch eine, die wagerechte und schrage Linie ver
mittelnde Unterbrechung auf geschickte Weise eingetheiIt. Das 
Dach war mit Ziegeln gedeckt. Wie die Wande im Innern verziert 
waren, weiss man nicht. Ais ein Ueberrest der friihesten innern 
Ausschmuckung baben sich noch einige weiss grundirte, mit ab
wechselnd rothen und grunen, schwarz umzogenen Rosetten, Bliittern. 
und Stern en bemalte Wandpfosten gefunden. Am besten erhalten 
war noch zur Zeit der Aufnahme die Decke. Auch diese war an den 
Innenftachen bemalt und zwar nach der Weise des 13. Jahrhunderts 
mit Leim- und Deckfarbe auf Kreidegrund, nachdem die Zeicbnung 
mit Rothstift, die Umrisse mit schwarzer Farbe umzogen waren. 
Keine Scbattirung von Mischfarben zeigte sich, nur fteischfarben, 
rothbraun, blau (mit der Zeit grun geworden) und Spuren geschwarz-

t7) Z. B. zu Orleans, Rouen. 
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ten Goldes. Die Bilder waren bei der Abtragung zum Theil noch 
ganz wohl erhalten. Die Malerei des Tonnengewolbes im Innern 
zerfiHlt in zwei besondere Theile, in einen historischen und einen 
decorativen. Der letztere, welcher die Legende des heiligen Jodocus 
darstellt, lief gleich der Pre della eines Altarbildes unter den Orna
menten entlang und nahm nur den fUnften Theil des bemalten Rau
mes ein. Die einzelnen Bilder auf der Nordwand [1.,Tod des Konigs 
Inthalus von Bretagne, 2. die Kronung seines Sohnes Jt1dichaeI 28), 

3. und 4. seine Monchwerdung, 5. ganzlich verwischt] wurden durch 
gemalte romanische Rundthiirme von einander getrennt; die der Siid
wand [1. Jodocus in der Zelle; 2. derselbe mit seinem Jiinger, einem 
Armen sein letztes Brod gebend; 3. Jodocus, der Jiinger und das 
Schiff; 4. Ein Bischof mit Heiligenschein; 5. das Wunder mit den 
Hiihnern] durch Baume. Die Flache des Gewolbes oberhalb diesel' 
Darstellungen war durch aufsteigende Streifen in vier schmale und 
drei dazwischen befindliche breite rechteckige Felder getheilt. Auf 
den schmalen Trennungsfeldern sah man wunderschone romanische 
Blatter und Zickzackornamente, welche die breiten Felder vortrefflich 
umsaumen. Diese letzteren haben auf rothem Grunde einander 
durchschlingende griine Zweige und Blatter und zwischen diesen 
Zweigverzierungen je drei mit roth em Rande eingefasste kreisrunde 
Medaillons, in welche Brustbilder, biblische Scenen und Darstellun
gen aus dem Thierleben, zum Theil phantastischer und humoristischer 
Natur, gemalt siud. Die westliche, vermuthlich im 14. Jahrhundert 
abgebrochene Giebelwand enthielt anscheinend zwei auf das Lebens
ende des Heiligen beziigliche Bilder. Die ostliche Giebelwand wurde 
in der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts mit gothischen Mustern 
iibermalt. Wie man sieht, muss die kleine Kapelle auch in weiterer 
Beziehung als fUr die Holzarchitectur interessant gewesell sein. 
Es ist sehr zu beklagen, dass dieses in seiner Art einzige Denkmal 
vernichtet worden ist 29). 

IS) Tilenau macht auf die Form der Pabsttiara aufmerksam, welehe nur bis An
fang des 14. Jahrhunderts ublich war und verweist dabei auf Bilder des Hortus Deli
ciarum in der Bibliothek zu Strassburg. Auch um dies en Schatz ist die Jetztzeit armer 
geworden. 

29) Bier ware noch aIs ein Rest alten Holzbaus eiu hiiIzerner achteckiger Pfeiler 
mit romanischen Reliefs aus dem 12. Jahrhundert in der jetzt verschIosseneu VorbaIJe 
der Nikolauskirche zu Windisch -Matrei in Tyrol anzuschliessen. Doch ist er flir uns 
bedeutungslos; s. Mitth. d. k. k. Centralkom. 1857 S. 179 (Tinkhauser, Baudenkm. des 
IselthaIs). 
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Zweites Capite!. 

Normannen. 

Mit grosserer Pietiit als bei uns ist eine Reihe von Holzkirchen 
aus de~ 12. und 13. Jahrhundert im hohen Norden, in den Thiilern 
Norwegens erhalten worden. - Es sei gestattet, einen Blick auf 
die geschichtliche Entwickelung Norwegens zu werfen. Die Be
schaffenheit des Landes, dessen steile Gebirge sich in schroffen Fel
sen bis in das M eer hinabstrecken, gab wenig Raum fUr Ackerbe
stellung und Viehzucht, wiihrend seine zahlreichen tief in das Innere 
des Landes dringenden Meerbusen fruhzeitig zur Schifffahrt auffor
derten. Jagd und Fischfang stiihlten den Muth der Bevolkerung, 
welche bei der Rauhheit des Klimas auf steten Kampf mit den Ele
menten vorbereitet war. Bald genug dachte sie daran, das im eigenen 
Lande Fehlende durch Erzeugnisse von ausserhalb zu ergiinzen. 
Sie durchfuhr furchtlos auf ihren !:lchnellen Schiffen unbekannte 
Meere, landete an fremden Ufern und fand mehr Freude an Beute 
und Pliinderung, als an friedlichem Verkehr mit den Volkern. Das 
neunte Jahrhundert ist voll von den Raubzugen der Normannen, 
welche den Rhein, die Schelde, Loire, Garonne und Rhone hinauf
fuhren, das Land verheerten und sich nur durch grosse Geldsummen 
zum Abzug bewegen liessen. Von den deutschen Kiisten endlich 
(981) zUrUckgeschlagen, setzten sich die Normannen, welche in
zwischen das Christenthum angenommen hatten, in dem Land an 
der unteren Seine, der seitdem Normandie genannten Provinz fest. 
Von dort aus eroberte ihr Konig Wilhelm (1066) England. Ihre 
Zuge nach den Liindern des mittelliindischen Meeres haben wir be
reits zum Theil kennen gelernt. Dort waren sie anfangs nicht als 
Herren aufgetreten, sondern (wie spiiter die Schweizer) im Dienst 
fremder Fiirsten und Herrscher. So leistete Harald III., ehe er Konig 
wurde, mit seinen Wiiringern in Constantinopel Kriegsdienste (1038), 
so zog Konig Sigurd (1103-1130) unter Balduin mit im Heere der 
Kreuzfahrer. Bereichert an Kenntnissen und von hoher Achtung vor 
der alten Cultur und fei.nen Bildung der siidlichen Volker er
fi.illt, kehrten sie dann zurUck und mancher Keim der absterbenden 
classischen Kunst wurde von dem frischen Stamm der Normannen 
aufgenommen. Nicht immer ist die Wirkung unmittelbar, oft auf 
Umwegen hiniibergedrungen, so dass der gemeinschaftliche Zug 



106 

zwischen Beiden manchmal versteckt ist, aber Wle die von Nord
landsfahrern eingekratzten Runen in dem Riicken des jetzt am 
venetianischen Arsenal, einst am Hafeneingang von Athen stehenden 
Lowen noch erkennbar sind, so sind auch die Spuren ihrer Er
fahrungen spater in der Heimath nicht verloren gegangen. 

N orwegische Kirchen. 

Der frommen Neigung des Landes fiir seine Geschichte, welche 
durch den Mangel der in anderen Landern so fiihlbaren Einwanderung 
Fremder wach erhalten wurde, und der Dauerhaftigkeit des Materials 
verdanken wir etwa 40- 50 Holzkirchen aus dem Mittelalter. Sie 
-sind zum Theil noch in Gebrauch, manche haben durch Umbau 
ihre urspriingliche Gestalt verloren, andere stehen in verodeten Ge
genden, wo sie ganz vergessen waren. Die Sage erzahlt, dass in 
dem Thale von Hedal der schwarze Tod einst so heftig gerast hatte, 
dass sich auf einer Strecke von 6 Meilen im Umkreis kein lebender 
Mensch fand, und die Kirche des Thales vollstandig von Buchen und 
Birken umwachsen einemBaren zumAufenthalt diente. Zwei Schiitzen, 
welche aus einem Nachbarthal zum Jagen dorthin gekommen waren, 
wurden durch den Klang del' von einem Pfeil getroffenen Glocke 
auf das Dasein einer Kirehe im dichten Gebiisch aufmerksam ge
macht. Sie erzahlten ihr Abenteuer, Leute zogen aus, stellten die 
Kirche wieder her und das ThaI wurde von Neuem bevolkert. 

So wie diese Kirche vergessen war und wieder entdeckt wurde, 
haben in unserem Jahrhundert emsige Forscher und Kunstfreunde 
eine Reihe alter Holzkirchen in Norwegen aufgefunden und abge
zeichnet. Zuerst gab _ del' Landschaftsmaler Dahl die Kirchen von 
Borgund und Hitterdal skizzenhaft in Grundrissen und Ansichten 
wieder 1). Dann theilte Minutoli in seinem Werke iiber den Dom 
von Drontheim die Erfahrungen einer im Jahre 1835 unternommenen 
Reise mit 2). Bald nahmen sich auch einheimische F orscher dieser 
interessanten in neuster Zeit seltener in der Existenz bedrohten 
-Bauwerke an; Nicolaysen veroffentlichte die Kirchen zu Hedal, Rein
lied, Hurum und Lomen in Valders, welche aus dem dreizehnten 
Jahrhundert stammen 3), und so sind wir im Stande uns ein Bild 

1) Dahl, Denkmale einer ausgebildeten Holzbaukunst aus den friihesteu Jahr
hunderten in den innem Landschaften Norwegens 1837. 

0) v. Minutoli, Der Dom zu Drontheim 1863. 
0) Nicolaysen, Mindesmerker of middelalderens Kunst i. Norweg., Christiana 1855. 
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von diesen Holzkirchen zu machen. Wir haben somit in ihnen die 
ersten datirten vollstandigen Denkmaler der Ho]zarchitectur vor Augen. 
Sie liegen der Zeit nac.h nicht weit auseinander. Die Kirche von 
Tind (Abro) in Obertelemarken trligt an der linken Thiirpfoste des 
Haupteinganges eine Runeninschrift, nach der sie von Bischof Rainer, 
d. h. also zwischen 1180 und 1190 geweiht wurde. Aus derselben 
Zeit stammt die 1841 bei Mioso in Valders abgebrochene und als 
Bergruche unsers Erlosers genau nach dem alten Plnn wiederaufge
stellte Kirche Wang bei Briickenberg im schlesischen Riesengebirge 
Die spatesten in dies em Stil mogen wohl 100 Jahre spater errichtet 
worden sein. Characteristisch ist die U ebereinstimmung dieser Holz
ruchen in den meisten Punkten. Schon cine Vergleichung der 
Grundrisse zeigt die gemeinsame Auffassung (Fig. 20), und wo wir ab
weichende Grundrisse sehen, werden wir bald belehrt, dass wir es mit 
spateren Umbauten und Aenderungen zu thun haben. An einen 

Fig. 20. 

rechteckigen, nur um Weniges langeren als breiten Hauptraum, 
welcher durch Saulenstellungen in ein Mittel- und Seitenschiff ein
getheilt ist, schliesst sich der etwas einspringende in die Lange ge
zogene Chor. Bisweilen ist :l!IWischen Schiff und Chor eine Trennungs
wand ahnlich der Iconostasis in den Kirchen nach griechischem 
Ritus (so, in Reinlid). Der Chor wird durch die halbrunde Apsis ab
geschlossen, welche bald etwas einspringt, bald sich an die Seitenwande 
des Chor ohne Unterbrec~ung anschliesst. Rings um die ganze 
Kirche lauft ein Umgang (Lop oder Laufgang) als eine Art Peristyl 
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herum. Bisweilen tritt vor diesen Laufgang noch ein kleiner Vorbau 
an der Eingangsseite oder an den drei Seiten der Kirche hinzu 
(wie in Borgund und Hitterdal), wodurch die Kreuzesform starker 
betont wird. 

Es erinnert diese Grundrissanlage mit den Saulenstellungen im 
Innern an die alte Basilika, und zwar nicht sowohl an die christ
liche, wie an die heidnische, wo der Mittelraum allseitig von den 
ringsumlaufenden Seitenschiffen durch Saulen geschieden war. Und 
dieser Eindruck wird noch gesteigert durch die Erhebung des Mittel
schiffs iiber die Seitenschiffe. Auch stossen, wie bei der Basilika, 
die Pultdacher der Seitenschiffe an die aufsteigende Oberwand an. 
Aber bei den norwegischen Kirchen geht die Auflosung in Gruppen, 
dem Holzbaustil entsprechend, nach weiter (Fig. 21). Nicht nur, 

Fig. 21. 

dass das Seitenschiff von dem Mittelraum iiberragt "'ird, und der 
Chor, niedriger gefiihrt als das Schiff, auch aussen yon demselben 
verschiedene Dachhohen zeigt, so ist der ringsumlaufende Gang 
niedriger gehalten, als die Seitenschiffe, sodass sein Pultdach sich 
an das dieser Seitenschiffe anlehnt. Die einzelnen Theile: Umgang, 
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Seitenschiffe und Mittelraum werden schliesslich von einem Glocken
thurm uber dem Mittelraum uberragt, ausser welchem bisweilen sich 
ein niedrigerer Thurm uber dem Chor (wie in Borgund), bisweilen 
ein dritter uber dem Altarraum (wie in Hitterdal) erhebt. (Der einzel
stehende Thurm neb en den Kirchen zu Borgund und Reinlid ist 
aus spaterer Zeit.) Dazu tritt eine Menge von Giebeln, welche 
uber den Portalen aber oft in jedem der drei Dacher ubereinander 
die Langseiten del' Dacher unterbrechen. So ist der ganze Bau in 
viele Theile aufgelost, welche sich pyramidal in immer neuen Ab
satzen erheben. 

Del' Grund diesel' eigenthiimIichen, hochst malerischen Gruppirung 
liegt in del' Bauweise in Holz. In vollster Schonheit tritt uns hier 
das Wesen des Holzbaues: KIarheit und Folgerichtigkeit, entgegen. 
Jede Willkiir, jeder falche Schein ist ausgeschlossen, von innen 
heraus ist die ganze Anlage entwickelt, die ganze Fassade aufs Engste 
mit dem Grundriss verschmolzen. Del' Aufbau beruht auf dem 
Riegelwerk (Fig. 22). Stutzende runde Pfosten aus Eichenholz 
bilden die eigentliche tragende Construction und werden unten 
durch Schwellen, oben durch Rahme zu einem festen Rahmen
gefiige verbunden, welches hernach durch lothrechte, neben ein
ander gestellte Bretter ausgefiillt wird. Laufgang und Seitenschiff 
hahen die gleiche Aufgabe, wie die in derselben Zeit bei steinernen 
Kirchen angewendeten Strebepfeiler und Strebebogen. Sie sollen die 
hohen schlanken Pfosten des Mittelraums ill ihrer lothrechten Stellung 
erhalten und den seitlichen Druck del' oft durch Schnee belasteten 
und auch deshalb mehrfach getheilten Dacher allmalig in die Vertic ale 
uberfiihren. Del' Laufgang sollte ausserdem einen Aufenthaltsort fur 
Unwetter bieten und den Innenraum VOl' der unmittelbaren Winterluft 
schutzen. In kunstgeschichtlichen Biichern pflegt das System diesel' 
Kirchen, welche nach dem Eindruck, welchen die Ausfullungsbretter 
machen, Stab- oder Reiswerkskirchen (reise scandinavisch = sich er
heben) genannt werden, so dargestellt zu werden, als waren die Kir
chen in einer ganz besonderen Construction gebaut. Dies ist durchaus 
nicht del' Fall. Es ist hier genau, wie in der J odocuskapelle bei Miihl
hausen (und vermuthlich auch bei der Kirche von Greenstead) einRiegel
werk, dessen FiiIlungen ausBrettern bestehen. Diese Bretter selbst haben 
keine constructive Bedeutung. Sie haben nicht das Dach zu tragen, 
sondern nur die Wand zu bilden und die Constructionsholzer in del' 
gehorigen Entfernung auseinander zu halten. Sie sind auch verhalt
nissmassig diinn geschnitten und unter einander wie in die festen 
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Pfosten und Schwellen eingespundet 4). Ein aesthetischer Unterschied 
macht sich freilich geltend, ob diese Bretter wagerecht auf einander 

:Fig. 22. 

gelegt sind (wie bei den Schweizer Standerbauten) oder durch ver
schiedenartige Kreuzung der Holzer jede bestimmt ausgesprochene Rich
tung neutralisirt wird. Durch die lothrecht gesteUten Wandbretter aber 
wird in den Stabkirchen auf das Schonste und KIarste der Ausdruck 
des Emporstrebens, des Aufsteigens liber die Erde gefunden, ein 
Ausdruck, welchen die hier und da angebrachten Schnitzornamente, 

') S. das Detail in Dahl III, VIII und Semper, Stil II S. 293. 
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die gleichsam iiber einander emporzuwachsen scheinen, noch leb
hafter steigern. 

Geben so durch Gruppirung der Wande und Dacher die Kirchen 
ein bewegtes Bild, so zeigen sie dafUr ruhige, wenig durchbrochelle 
FHichen. Licht erhielten sie im Innern nur durch kleine, etwa 16 cm 
im Durchmesser haltende kreisrunde Oeffnungen, welche dicht unter 
dem Dach der Seitenschiffe in gleichen Abstanden angebracht waren .. 
Die Oeffnungen hatten keine Verglasung. Dieselbe, wie die viel'eckigen 
auch ansserlich als Erker vortretenden Fenster sind Zusatze aus den 
letzten Jahrhunderten. Der Laufgang, etwa in Manneshohe iiber 
dem Erdboden durch Bretter fest geschlossen, offnet sich von da 
ab bis unter das Dach in einer Reihe von gerade oder rundbogig 
iiberdeckten Arkaden, welche an die Gallerien schweizer Hanser 
erinnern. Dacher und Thurmspitzen sind bald mit Brettern, bald 
mit Schindeln bedeckt, wie dies noch heute in Schweden und Nor
wegen haufig ist, oder mit grossen Schieferplatten. In einigen Orten 
sind die Kirchen vollstandig mit Schieferplatten belegt, welehe mit 
Haken und Krammen an den Balken befestigt sind. Die Thiirme 
haben meist viereckige Grundform und steigen in einem oder mehreren 
Absatzen auf. Zuweilen ragen ihre Dacher weit iiber die Wande 
VOl', ahnlich den schweizer und tyroler Kapellenthiirmen; ein Motiv, 
welches hier wie dort der Absicht zuzuschreiben ist, die Wand VOl' 
dem Wetter zu schiitzen. 

Holzschnitzereien waren friiher an viel mehr Stellen angebracht, 
als sich erhalten haben. An del' Kirche zu Urnes ist aussen ein 
Zwischenpfosten urn den andern mit reichem Schnitzwerk 'verziert, 
ebenso waren es friiher die Saulen und Eckpfosten. Jetzt haben die 
norwegischen Kirchen hauptsachlich ihren Schmuck an Pfosten, Por
talen, Giebelfeldern und Thiirmen behalten. Die Pfosten im Schiff 
ruhen bisweilen auf Thierkopfen -(so in Borgund), die Capitale sind 
theils maskenartige Kopfe, theils romanische WiirfelcapiUile mit 
Thier- und PHanzenverschlingungen. Freistehende eigenthiimliche 
Thiergestalten stehen auf den Portalpfosten in Borgund, Hurum etc. 
"Die Darstellungen an den Capitalell zu Urnes, besonders eines mit 
einem bewaffneten Centaur erinnern an iihnliche Motive in der Krypta 
des Domes zu Brandenburg" (Minutoli). Die Schafte der Innenstiitzen 
und die Seiten del' Portale sind anfangs in hohem Relief (so das 
alteste in Urn-es) verziert, welches, je spater, desto Hacher wird. 
Wunderbare wilde Darstellungen sind es, Rankenwerk, Vogel-, Fisch
und Schlangen gestalten im Kampfe begriffen und sich vielfach durch 
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einander schlingend, so dass die Schwanzenden der Thiere wieder 
in BHitterwerk iibergehen. Dabei sind die Figuren wie Bander von 
bald zu-, bald abnehmender Breite in einander ver:fl.ochten. 

Ueber die Herkunft jener verschlungenen Ornamente sind die 
Meinungen getheilt, ob sie mehr fUr byzantinische Anklange oder fiir 
alte von Irland heriibergebrachte Runenmuster zu halten seien. Fiir 
jene Annahme spricht der unlaugbare geschichtliche Zusammenhang, 
fiir diese die Aehnlichkeit gleichzeitiger angelsachsischer Miniaturen 
und Manuscripte 5) und namentlich die hobe Culturbliitbe der Insel 
in friiber Zeit. Biicher und Pilgerstabe irischer Monche fanden die 
Normannen in Island vor 6). Das alte Bild des Drachens, das die 
N ormannen iiberall hin begleitet, ist ein Hauptmotiv. Besonders 
enden die Spitzen der Dachfirsten in phantastische Drachenkopfe, 
welche den Beschauer an Schiffszierathe erinnern 7). Wir wissen, 
dass die Schiffe der alten N ormannen , welche sich sowohl durch 
ihre Grosse, also durch ihre prachtige Ausstattung auszeichneten, oft 
genug mit Schlangen verglichen und als solche gebildet waren. Wie 
das Schiff des Frithjof im dritten Gesang als "Seedmchen" geschil
dert wird, so nannte Konig Epstein zu Nidarosia ein grosses Schiff 
die lange Schlange, und Harald Hartrade baute 1061 ein Kriegsboot 
in Scblangenform mit einem Drachenkopf an der vorderen erhohten 
Spitze. Mit Recht fUbrt Minutoli eine Erzahlung des alten Schrift
steliers Snorro an. Nachdem Konig Sigurd (1103 - 30), berichtet 
dieser, unter Balduin die Kreuzziige mitgemacht und zur Eroberung 
von Sidon beigetragen hatte, schenkte er seine Flotte dem Kaiser 
von Byzanz, der ihn hochst ehrenvoll empfing und die pracbtigen 
Scbiffsscbnabel zum Andenken an den Schenker auf den Dachern 
der damaligen Peterskirche'aufstelien liess. In abnlicher Weise mogen 
die Drachenkopfe auf den nordischen Kirchen ein bedeutsamer Tro
phaenschmuck sein. 

Das Innere der Kirchen, die Stiitzen ausgenommen, ist einfach, 
obne besonderen Schmuck an Bildern oder Figuren. Kaum, dass 
der Altar einigermaassen verzierl ist; manchmal ist er mit der Kanzel 
vereinigt. Friiher war alles Holzwerk mit Wasserfarben schwarz, 
weiss und gelb bemalt. Jetzt haben Wande, Empore und Orgel 

0) Dieser Ansicht ist Nicolaysen, der Waagen, Petrie und andere Forscher als 
Zeugen anfiihrt. 

0) Wattenbach in der Zeitschr. f. christl. Arcbaol. u. Kunst I, S. 22, worauf Dahl
manns Gesch. v. Diinemark II, 106 ff. verwiesen. 

1) Dieselbe Verziernng zeigt ein Reliquienkasten im Museum zu Bergen in Form 
einer Kirche gearbeitet. Minutoli, Drontheim T. Xf, 1. vgl.oben S.22. 
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(welche meist von Kiefernholz und ohne Metall zusammengesetzt ist) 
die naturliche Holzfarbe, insofern sie nicht neuerdings mit Oelfarbe iiber
strichen sind. An Festtagen wurden wohl Teppiche im Innern aufge
hangt. W ohlerbalten sind noch die kleinen Nagel, welche in der Kirche 
zu Lomen ringsherum in den Seitenschiffen (ausser am Ohorbogen) an 
die Architravbalken iiber den Oapitalen und zum Theil an diese selbst 
in Entfernung von 30-40 cm zu diesem Zweck eingeschlagen wurden. 

In folgender Weise baut sich das Innere auf. Die Trennungs
pfost en zwischen den Schiffen hagen die in gleicher Hohe mit den 
Oberschwellen del" Seitenschiffe (also deren Dachanfiingen) ange
bracbten wagerechten Balken, auf welchen wieder die Pfosten ruhen, 
die die Oberwand bilden. Nur das Stuck del' Obet·wand, welches 
aussen sichtbar ist, wird ganz mit Brettern geschlossen. Del' Theil 
del' Oberwand, welcber nocb innerbalb des Pultdachs del' Seiten
scbiffe zu liegen kommt, ist nicht verbrettert, so dass eine Art Tri
forium gebildet wird. Er ist durch einen wagerecht laufenden Balken 
in eine untere und eine obere Halfte getheilt; die untere hat eine 
Briistung durch Andreaskreuze, welche mit Bl1itterwerk und Kopfen 
verziert sind, die obere schliesst nach oben zu in Rundbogen (wie 
zu Borgund, Urnes, Hurum) odeI' KleeblattbOgen (zu Lomen) abo 

Eigenthumlich sind diese vielfach vorkommenden Bogen im 
Holzbau. Unter den Architraven treten durcbgehende grosse Ohor
bogen auf, ebenso sind Bogen an den Laufgangen und Portalen in 
mancherlei Formen - auch als Stichb6gen - ausgeschnitten. Diese 
Bogen sind hier durchaus nicht als Nachahmung von Steinconstruc
tionen aufzufassen, sondern haben ihre eigene Bestimniung. Sie 
sollen nicht, wie z. B. die Archivolten bei den altchristlichen Basiliken, 
die Oberwand tragen, sie haben vielmehr den Zweck, die Kniever
bindungen abzurunden, die Balken gleichsam abzusteifen 8). Darin 
liegt del' Hauptunterschied und die Berechtigung des holzernen 
Bogens gegeni'tber dem steinernen, dass e1' nul' verstrebend, als 
Spreize erscheint. Del' Fall steht nicht vereinzelt da, dass del' Bogen 
friiher als rein decorative Form auftritt, ehe er Nachahmung einer 
gleichgeformten Gewolbeconstruction wird. Nichts ist leichter, als 
das Ausschneiden odeI' Verschalen eines mit Winkelbandern ge
steiften Holzsturzes in Bogenform 9). Noch deutlicher wird dies durch 

8) NicoJayseu, Mindesmerker lib. die Kirche in Humm. 
9) Semper, Der Stil II, 298, welcher hierbei an Indien uud an die iiltesten 

iigyptischen uud vorhellcuischen Mounmente erinnert; vgl. meinen Aufsatz im WochcubJ. 
flir Archit. u. lugeuienre 1879, S. 86 u.91. 

L e h fl' 1 d t, l-ioizurcbitektul'. 8 
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die Construction des Dachverbandes, an welchem ebenfalls der Bogen 
sowohl im Querverband, wie im Langenverband auftritt. 

Deckenconstruction der norwegischen Kirchen. 

Die Decken im Innern waren namlich nicht, wie sie jetzt haufig 
in den norwegischen Kirchen gefunden werden, flach oder Holz
tonnengewolbe, sondern es war das Sparrenwerk, welches das Dach 
trug, im Innern sichtbar. Dieses Sparrenwerk war ganz eigenthiimlich 
und abweichend von den Basilikenconstructionen, sowohl vom Stuhl
dach, als vom Hangewerk; es beruhte auf dem Prinzip des "Kiel
verbandes", wie es Semper kurz und treffend bezeichnet, demselben, 
welches spater in Frankreich und England durch die Normannen noch 
kiinstlicher ausgebildet wurde. Es werden hierbei namlich die Sparren 
nicht von dem darunter befindlichen Binderbalken gehalten, sondern 
dieser Querbalken dient nur als Zugband, um die Sparren am Aus
weich en zu hindern und die 'Vande auseinander zu spreizen; ganz 
wie bei den Schiffconstructionen, wo die beiden Wande des Schiffes 
durch eine Querspreize auseinander gehalten werden 10). Wirksamer 
als durch den Querbalken aHein geschieht dieses Auseinanderhalten 
durch ein krummgebogenes Holz, welches, indem es sich gerade zu 
richten sucht, durch seine Spannung die Sparren am Zusammen
klappen hindert (Fig. 23). In richtigem Verfolg dieser Zerlegung des 

Fig. 23. 

einen Giebeldreiecks in zwei gegeneinander pressende und sich so 
im Gleichgewicht haltende Dreiecke kamen die Normannen auf den 
Gedanken, den Querbalken ganz· aufzugeben, oder wenigstens nur 
an seinen heiden Enden als Stichbalken wirken zu lassen. Das 
Hangewerk ist, kurz gesagt, zum Sprengewel'k gewol'den, der Kehl
balken zum Spannriegel. In den Leergebinden genugt diesel' Spann-

'0) Semper, Der StH II, 322; vgl. Viollet Ie Due, Diet. de rarehit. IIf. Chal'
pente Fig. SO. 



115 

riegel allein ohne die Unterstiitzung der Krummsparren. Weicht 
somit die Constructiou von der der sudlichen Dacher ab, so habeu 
diese Kircheudacher doch noch die vou den Basiliken her bekannte 
Pfettenconstruction des Sudens, welche, allgemein ublich, in Mittel
europa erst seit dem dreizehnten Jahrhundert aufgegeben wurde. 
Doch sind die Pfetten nicht auf dieSparren aufgelegt, sondern (eben
falls wie beim Schiffbau) gleich Riegeln eingeschoben und mit den 
Sparren zusammengeschnitten. 

So bildet diese Construction ein in sich geschlossenes Ganze, 
unabhangig von der darunter befindlichen Wand. Der Langenverband 
wird durch Pfetten und Andreaskreuze in der Ebene der Sparren 
hergestellt. Auch in ihm sind die Ecken, welche die Sparren mit 
den wagerecht laufenden Holzern bilden, durch kreisformig ausge
schnittene Bohlen abgerundet. 

S pren ge werk e In Frankreich. 

Verfolgen wir die Entwickelung dieses Dachverbandes weiter, 
so treffen wir ihn (abgesehen von dem einzigen deutschen Beispiel 
aus derselben Zeit, der Jodocuscapelle), zunachst von den Normannen 
herubergebracht, in Frankreich. Frankreich war in den Zeiten der 
Kreuzzuge weit entfernt davon, der festgeschlossene Staatskorper zu 
sein, als welch en wir ihn seit den letzten Jahrhunderten zu be
trachten gewohnt sind. U eberaIl war es fremden Einfllissen ausge
setzt. Der Osten (Burgund) stand unter deutscher Lehnsoberhoheit, 
der Sliden gehorte den Konigen vou Arragon, den ganzen Westen von 
den Pyrenaen bis zu den Klisten des Canals hatten die Anjous als 
Erben der normannischen Konige inne. 

Diese verschiedenen Einflusse mach en sich auch in derselben 
Zeit in der Architectur geltend. Was un sere Dachconstructionen 
betrifft, hatte sich im sudlichen und mittleren Frankreich die Tra
dition der Basilikadecke und des Gewolbes erhalten. 1m Norden 
haben wir Beispiele des normannischen Dachverbandes in Salen und 
Kirchen. Auch diese Raume sind im lnnern tonnengewolbeartig ver
schalt, sie gehen jedoch von andern Grundsatzen aus, als die VOl'

herbesprochenen Construction en von Lagorce, Auxerre und Mauvesin, 
und sind deshalb erst hier zu besprechen. Wie wir sehen werden, ist 
an ihnen die Hangesaule verschwunden und der Binderbalken ganz 
fortgelassen oder zum blossen Zuganker geworden. In dieser Eigen
schaft wirkt er in dem Kreuzgang von Po n t I' A b bee in der Bre-

8* 



116 

tagne 11). Halbkreisformig gebogene Balken laufen in Entfernungen 
von etwa einem Meter iiber die Halle, und die Zwischenriiume sind 
oberhalb durch Bretter, welche aufgenagelt sind, geschlossen. Jeder 
fiinfte dieser Krummsparren ist an seinen beiden Enden durch einen 
holzernen Anker zusammengehalten. Diese sind an den Enden ver
starkt und die Verstarkung als Drachenkopfe geschnitzt, welche, 
gleichsam bis zum Hals in der Wand sitzend, den mittleren Theil 
des Ankers in ihren Rachen verschlingen. Ein iicht normannisches 
Motiv, dem wir spiiter bei franzosischen Fachwerkbauten wieder 
begegnen werden. Auf demselben Prinzip beruht das holzerne Ge
wolbe einer Kapelle in Troyes aus der zweiten Halfte des 14. Jahr
hunderts 12), welche sich durch besonders zierliche Holzschnitzerei 
auszeichnet (Fig. 24). AIle Ecken sind abgefast und profilirt, der 

Jiig. 24. 

Spannbalken durch einen klein en Wandpfosten und ein aus demselben 
vortretendes Kopfband unterstiitzt. Waren nun die Architecten einmal 
so weit gegangen, so mussten sie bald einsehen, dass bei geniigender 
Mauerstiirke die Zuganker zu entbemen waren. Denn so gut wie 

11) Gailhabaud, Arch. du V -XVI siecle Bd. II, Schlussblatt. 
") Viollet Ie Duc, Dict. Bd. VII, Pan de bois S. 46, Fig. 7. 
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man das Auseinanderdrangen der Krummsparren durch eine von 
innen wirkende ziehende Kraft aufhob, ebenso konnte man auch 
demselben durch eine von aussen wirkende Druckkraft entgegen
arbeiten. 1m Mittelalter waren aber die Mauerstarken so bedeutend, 
dass es wohl kaum einer Ausrechnung der Beanspruchung dieser 
Widerlager bedurfte, wie sie heute unbedingt erforderlich sein 
wurde. Darin liegt, wie zugegeben werden muss, trotz der schon en 
Wirkung mancher der kuhn en und schwungvollen Constructionen dieser 
Art ein Mangel, welcher bei der heutigen Starke unserer Mauern 
zu einer Gefahr werden wiirde. Allein zwei Hauptursachen, welche 
die Zimmerer des Mittelalters zur Fortlassung der Spannbalken ver
anlassten, fallen fur die heutige Zeit fort. Die eine ist in FoIge der 
Eisenconstructionen bedeutend in den Hintergrund getreten, die mog
lichste Ausnutzung des Raumes von dem Fussiboden bis zur Decke 
bei nicht zu grosser Beanspruchung der Fundamente 13). Viollet Ie 
Duc, dem :wir einige vortreffliche Aufnahmen verdanken, macht 
darauf aufmerksam, dass die grossen Sale der Schlosser im dreizehnten 
und vierzehnten Jahrhundert zugleich fur Festlichkeiten, Turniere und 
Jagdgesellschaften, wie zur Vertheidigung uud Aufstellung von Sol
daten dienten. Der zweite Grund bestand in dem im Lauf des 
Mittelalters immer starker hervortretenden Prinzip, die Horizontale 
moglichst einzuschranken und die Verticale mehr zu betonen. Dies 
fuhrte in manchem der Sale clazu, die Wand vom Fussboden bis 
zur Decke in einer stetigen krummen Linie durchzufUhren und die 
einzelnen Rippen zur Geltung zu bringen. 

In einfachster Weise wurden auf die Mauern der Lange nach 
Schwellen gelegt und in dieselben querherubergehende Krummsparren 
eingezapft, deren Druck nach aussen durch das Mauerwerk aufge
hoben wurde, und die Zwischenraume zwischen den Sparren durch 
oberhalb aufgenagelte Dielen ausgeflillt, wie wir es bei dem Kreuz
gang von Pont d'Abbe sahen. Ein solches Holzgewolbe aus an
scheinend sehr fruher Zeit befindet sich im Kreuzgang der alten 
Abtei von Moissac (Depart. Tarn et Garonne, Guyenne) 14). Dieses 
im Suden Frankreichs vereinzelte und darum auffallende Beispiel 
ist nur insofern fUr uns von Interesse, weil es als ein erstes V orbild 
der krummen Decken zu betrachten ist, welche spater in der Re-

13) Die Fundamentirnng scheint trotz der constructiven Kelllltnisse des Mittelalters 
die schwache Seite gewesen zu seill, wie manche stattliche Kathedralen beweisen. S. 
weiter nnten. 

14) Gailhabaud, Denkmaler d. Bank. (Deutsche Ausg.) Bl. 80. 
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naissaneezeit in Oberitalien, wie in Siiddeutsehland 15) vorkommen, dort 
freilieh als blosse Steinnaehahmungen, iiberputzt und bemalt und 
daher werthlos. 

Ganz im Sinne des Holzstiles und dabei von grosser Kiihnheit 
ist ein Saal in dem Sehlosse zu S u II y an der Loire (Depart. Loiret, 
im alten OrIeanais) und ist mit zwei Rondengangen versehen, deren 
einer naeh dem inneren Hofe, der andere naeh der Loire zu liegtI6). 
Er befindet sieh im zweiten Obergesehoss, 14,3 m iiber dem Hof und 
ist 12,9 m breit. Die Holzer sind ziemlieh stark. So ruhen die 
3%. em starken naeh der Lange des Saales gelegten Fussbodensehwellen 
auf Querbalken von 6%. em Starke, welehe an den Enden dureh Con
solen unterstiitzt sind. Auf die Sehwellen ist eine zweite Reihe quer
laufender :Fussbodenlager gelegt, dariiber an den Eeken ringsum, an 
der Mauer entlang Wandbalken, auf welehen zwei 2°/16 em starke, 
einen Spitzbogen bildende Krummsparren aufsetzen. An der Fluss
seite, wo die Mauer inwendig absetzt, ruhen die Krummsparren auf 
dem Absatz, auf der Hofseite, wo die Mauer glatt durehgeht, auf 
einer Wandeonsole. Die Krummsparren laufen an den sehr steil ge
riehteten '°/'6 em stark en Hauptsparren, sie beriihrend, vorbei und 
treffen etwa in % der Hohe des ganzen Daehes, 10,2 m iiber dem 
Fussboden, zusammen. Dieht iiber den Krummsparren werden die 
Hauptsparren dureh Spannriegel (Kehlbalken) und in der Mitte des 
oben ubrig bleibenden Raumes dureh einen zweiten Querbalken 
(Hahnenbalken) auseinandergehalten. Diese Hahnenbalken sind dureh 
Pfetten und Stiele unterstiitzt, welehe nebst kleinen Querstreben auf 
dem Spannriegel ruhen. Der Druck, welch en sie ·auf die Krumm
sparren iiben, hindert dieselben, oben auseinanderzugehen, und (dureh 
die Krummsparren fortgepflanzt) die Hauptsparren, zusammenzuklappen. 
Dass die Krummsparren nieht aus einem Stiiek gesehnitten sind, 
sondern in zwei Stiieken gegen die Hauptsparren anlaufen, ist fUr 
das System gleiehgiiltig. Der dureh sie gebildete Spitzbogen ist 
iiberhOht, d. h. sie laufen in del' Hohe von 2 m, soweit die Mauern 
:reiehen, lothreeht an diesen in die Hohe. Die Mauern laufen innen 
glatt dureh, aussen bildet ihr Absatz im Niveau des Saales die Ronden
gange, so dass sie oberhalb des Saalfussbodens noeh 93 em stark 
sind (etwa halb so stark wie die unteren Mauern). Auf jeder Ober
flaehe des 2 m hoher gefiihrten Stiiekes liegen zwei Langssehwellen, 

15) z. B. in den Rathhiiusern von Mimchen und Nurnberg. 
16) Viollet Ie Duc, Dict. Bd. III, Charpente S. 33. Fig. 26, 27. 
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auf deren ausserer del' Hauptsparren sein AuHager :findet. Er wird 
dicht libel' diesen Schwellen mit den Krummsparren durch ein Zangen
paar umschlossen, welches als ein Rest des Binderbalkens zu be
trachten ist. Diese Zangen (odeI' Stichbalken) sind aber dicht an 
den Krummsparren abgeschnitten, so dass del' ganze Innenraum des 
Saales frei bleibt. Flir das Dach der Rondengange schliesslich, deren 
Aussenwand eine 2 m hohe auf Kragsteinen rnhende Brustwehr ist, 
bilden Aufschieblinge, von den Hauptsparren bis zur Brustwehr 
reichend, die eine Sparrenreihe, wahrend die andere aus kiirzeren 
von der oberen Ecke der Trennungsmauer gegen die Aufschieblinge 
strebenden Sparren besteht, eine Nachahmung des Saalgesparres im 
kleinen. Auch hier ist durch Ausschneiden, bezw. Biegen del' Holzer 
ein Spitzbogen hergestellt. Del' Langenverband des Hauptdachs wird 
in del' Mitte durch die unter dem Hahnen balken be:findliche Pfette, 
an den Seiten durch Andreaskreuze gebildet. Die Sparrenentfernung 
betragt 63 cm. Licht erhiilt del' Saal an jedem zehnten Sparren 
(also aIle 6,3 m) durch Dacherker (lucarnes), welche, aus del' schragen 
DachHache heraustretend, mit einem kleinen Giebel liberdeckt sind. 
Um die Fenster breit genug zu machen, ist del' Sparren ausgeschnitten 
und oben und unten ein Wechselholz in die beiden Nachbarsparren ein
gezapft. So steht del' Saal noch heute da. Neben del' vollendeten 
Technik verdient das ausgezeichnete Material Beachtung. Alles Holz 
ist Stammholz, sorgfaltig mit der Axt behauen, ohne Splint. 

Auf demselben Princip beruhende Deckenconstructionen haben 
die Kirche St. Madeleine zu Dijon, Sale im herzoglichen Palast 
zu Chateaudun, imRathhaus von St. Quentin. Lehrreich durch 
unzweckmassige Construction ist das Dachgesparre einer kleinen 
Kirche in Hargnies bei Mallbeuge (Hennegau, Depart. Nord) aus 
dem Ende des 15. Jahrhunderts 17). Hier stossen die Krummsparren 
nicht unmittelbar zusammen, sondern laufen gegen Stichholzer, welche 
nur von kurzen, von dem Gewolbescheitel bis zum First reichenden 
Saulen gehalten werden. Ferner wird del' Hauptsparren dadurch zu 
sehr geschwacht, dass Pfetten und Andreaskreuze des Langenver
bandes in ihm eingeschnitten sind. In FoIge dessen hat der Dach
verb and nach aussen geschoben und musste im folgenden Jahrhundert 
durch Ankerbalken zusammengehalten werden. 

Die franzosisch normannischen Dachstlihle wurden klinstlerisch 
nicht weiter ausgebildet. Namentlich gegen En de des Mittelalters 

") Viollet III, Charpente S. 46, Fig. 34 b, Detail M, N, P, u. S. 47 Fig. 34. 
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nahm, wohl als eine Folge der zerriittenden Kriege die Einfachheit zu. 
In reducirter Weise haben sich die Gesparre an Fachwerkbauten bis in 
jungere Zeiten hinein erhalten. So namentlich an Privathausern in 
del' Normandie, OrIeanais und Burgund, von welchen spater die 
Rede sein wird. 

S prengewerke in En glan d. 

Kunstlerischer dagegen und bis zu grossem Reichthum sich 
steigernd wurde das normannische Dachsystem in England ausgebildet. 
1m Gegensatz zu Frankreich war diE's Land unter den Anjous blli.hender 
geworden. Ja gerade die Kriege im Ausland hatten dazu gewirkt, 
den alten Unterschied zwischen Sachsen und Normannen v611ig zu 
verwischen und eine feste Verfassung und V olksvertretung auszu
bilden. Classisch ist diese Zeit und ihre Architectur. Bis heute 
werden die Sch16sser und Hallen englischer Lords gern im Stile jener 
Kunstbluthe des 13. und 14. Jahrhunderts ausgeschmuckt. Wer von 
del' heiter derben Art del' damaligen Englander, von ihren fr6h
lichen ~'esten, in denen sich Religiositat wundersam mit ubermuthiger 
Lebensfreude paarte, h6rt und dazu die zierlichen lustigen, zuletzt 
fast in das Spielende ubergehenden. Architecturformen mit der spateren 
steifen Pracht und sittsamen Nii.chternheit vergleicht, dem wird es 
klar, warum noch lange, nachdem sie voruber war, die Zeit des 
"lustigen Altenglands" im Yolk und bei den Dichtern unvergessen 
blieb. Ein Bild davon gewahren uns die englisch-normaunischen 
Dachwerke. Nicht zu ubersehen ist dabei, dass wahrend Frankreich 
im Lauf der Zeiten immer mehr entwaldet wurde, s).ch in dem jagd
liebenden England ein grosser Holzreichthum erhalten hatte. Die 
Vorliebe fur den Holzbau war so vorherrschend, dass ein geistvoller 
Franzose selbst bei den Steingew6lben in der Haufung del' Rippen 
und dem Betonen einzelner Knotenpunkte Reminiscenzen an Balken
construction en erkennen zu k6nnen glaubt. Den besten Beweis dafii.r 
giebt so manches zierliche Steingew6lbe, welches in den Abbildungen 
fast wie von Holz gebaut erscheint. 

In ahnlicher Weise, wie die bisher betrachtetell Dachwerke 
ist das eines W ohnhauses in Mar k e t Dee pin g (Lincolnshire) 
construirt18). Die lichte Spannweite betragt am untern Anfang 
des Daches 5,4 m. Del' Spannriegel, in % del' ganzen Dach
h6he angebracht, wird von starken aus einem SUick bestehenden 

IS) Viollet Ie Due, Diet. III, Charpente Fig. 28 (nach Parker, Some account of 
domest. Archit. in Eng!. from Edw. I - Rich. II. p. 242). 
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Krummsparren unterstutzt, welche auf dem verzierten Ende eines 
kurzen Stichbalkens ruhen. Dieser ist in zwei Schwellen aus Halb 
holz eingezapft. Eine untere Pfette ist zwischen Krummsparren und 
Hauptsparren eingekammt, eine zweite weiter oben zwischen Spann
riegel und Hauptsparren. AIle Zapfenverbindungen sind gut verbolzt; 
sie hauptsachlich hindern das Auseinandergehen des Dachverbandes. 

Einfach, aber von guter Wirkung ist der Dachstuhl in der Marien
kirche zu Leicester 19). Der Krummsparren ist an dem Punkt, wo 
er den Hauptsparren beriihrt, so schwach geschnitten, dass er eigen
lich mehr als Kopfband wirkt. Ferner ist die Mauer bis zur unteren 
Pfette hinaufgefuhrt, dadurch wird diese zur Mauerschwelle, und das 
untere Ende des Krummsparrens zum Wandpfosten, del' auf einem aus 
del' Wand herausgekragten Consol ruht. Dies ist eine wichtige und, 
wie oben bemerkt, gefahrliche Neuerung, indem dadurch der Schub 
des Daches auf die Mauer ubertragen wird und diese auseinander 
zu drangen sucht. Gegeniiber der in Frankrei<!h fiir nothig gefun
den en Verschalung erscheint hier die Construction, echt mittelalter
lich, zum reinen Ausdruck gebracht. Es wird durch das Fortlassen 
der Krummsparren in den Leergebinden ein malerischer Wechsel 
erzeugt. 1st hierin das Zimmerwerk dem norwegischen ahnlicher, 
als dem franzosischen, so wird es dies TIoch mehr dadurch, dass in 
den Langsverbindungen die Ecken zwischen den Pfetten und den 
Sparren des Bindergesparres ahgerundet sind. Geht man einen 
Schritt darin weiter, so werden auch die Pfetten durch runde Streb en 
abgesprengt. 

Dies Bild zeigt der reizvolle Dachverband einer Abtei in Mal
vern (Worcesterhire) (Fig. 25) aus del' Mitte des 14. Jahrhunderts 20). 

Die Pfetten werden unten durch kleeblattbogenformig ausgeschnittene, 
oben durch einfachere Streben gehalten, welche zugleich auch die 
Sparren stiitzen. Die Krummsparren del' Querverbindungen, zum 
Theil in Einschnitte des Spannriegels eingreifend, bilden einen ge
schweiften Spitzbogen, der, in der Spatgothik haufig angewendet, 
auch mit dem Namen des Eselsriickens bezeichnet wird. Das ganze 
Dreieck uber dem Spannriegel ist durch Bohlen ausgefiillt, in welche 
dann wieder Vierblatter ausgeschnitten sind. Zu diesem Zimmerwerk 

19) Bloxam, Die mittelalterI. Kirchenbauk. in England; deutsch iibersetzt 1847, 
Taf. XXXV (Cap. VIII, decorativer 8m 8. 120 f.). 

'0) Viollet Ie Duc III, Charp. Fig. 30 b. Dollmann and Jobbins, Ancient domestic. 
arch it. etc. T. 1. 
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ist allerdings sehr viel Holz gebraucht, dadurch aber auch erne 
ausserst malerische uud e£fectvolle Wirkung erzielt worden. 

Fig. 25. 

In geschickter Weise ist in der aus derselben Zeit stammellden 
Kirche zu Adderbury (Oxfordshire)21) das Strebesystem benutzt 
worden, um an Raum in der Hohe zu gewinnen (Fig. 26). Hier 

}'ig.26. 

werden die Krummsparren ganz zu Kopfbandern, welche einerseits 
in die Spannriegel, andererseits in Wandpfosten eingezapft werden, 
und die Fenster sind so hoch geriickt, dass s"ie zwischen je zwei diesel' 
Pfosten zu liegen kommen. In der Mitte des Spannriegels ist eine 

") Bloxam Taf. xxxv. 
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Hangesaule eingezapft, von welcher sowohl nach der Lange, wie 
nach der Quere ausgezackt geschnittene Streben die feste Verbindung 
sichern. 

Bloxam fuhrt in seinem Werke 22) noch eine Reihe in dieser 
Weise mehr oder minder kunstvoll construirter Dachverblinde auf; 
so in der Andoverkirche in Hampshire, in den Kirchen zu Higham 
Terrar und Bysield in Northamptonshire, Daglinworth in 
Glocestershire, Wysall und Nottingham (Marienkirche) in Notting
hamshire und eu b bi:ngton in Warwikshire. Lubke nennt noch die 
Kirchen von Lavenham und Melford in Suffolk, von Oxford 
und Be v e rl e y und St. Stefan in No rv i c h 23). Die schOnsten 
haben wohl die Kathedralen von Ely und die Westminster Halle 
zu London. 

In Ely sturzte 1322 der grosse viereckige Mittelthurm uber der 
Kreuzung der Lang- und Querschiffe ein 24). Der architectonisch 
kundige Sacristan Alanus von Walsingham begnugte sich nicht, bei 
der Wiederherstellung ihm die fruhere und sonst ubliche quadratische 
Form zu geben, sondern erweiterte den Mittelraum zu einem gewal
tigen Achteck, um auf dem Gewolbe desselben einen schlanken 
achteckigen Thurm aufsteigen zu lassen. Er nahm die vier Eck
pfeiler des Mittelraums fort und bildete ~nter den ihnen zunachst 
stehenden Pfeilern der acht aus den vier Seitenschiffen nach der 
Mitte zu laufenden Bogenreihen ein Achteck, dessen vier grossere 
Seiten den Breiten der Mittelschiffe, die vier kleineren den Diago
nalen der quadratischen Seitenschifffeider entsprachen. Ueber jenen 
vier grosseren Seiten wurden dann machtige Bogen als Zugiinge zu 
den Mittelschiffen gewolbt, uber den vier kleineren aber Bogen in 
der Hohe der Schiffarkaden, welche eine Oberwand und in derselben 
ein grosses viertheiliges Masswerkfenster trugen, wahrend in den 
acht Ecken schlanke Dienste sich zu 'einem in Holz construirten 
Fachergewolbe entfalten, in dessen Mitte auf einer kleineren acht
eckigen Oeffnung eine Laterne aus Holz aufsteigt. Die ganze Span
nung betragt unten 20 m. Grosse, je aus einem Stuck bestehende 
Krummsparren sind unten in etwas vorragende Stichbalken, oben in 
die kurzen (doppelten) Hangesaulen eingezapft. Die dreieckigen 
Zwischenraume zwischen Krummsparren und Hauptsparren sind aus
gefiillt durch Bohlen, die vermittelst Falze in beide Sparren greifen, 

.o) s. 121 If. der deutschen Uebersetzung. 
23) Ausicht in Liibke, Gesch. d. Archit. (1875) S. 559. 
<0) Schnaase IV, S. 156. Viollet, Diet. Bd. III, Charpente Fig. ,,1. 
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um dieselben abzusteifen. Die Firstpfetten (d. h. die Seiten des 
oberen Achtecks) werden durch· gekriimmte Kopfbander gestiitzt, 
ebenso die Stichbalken unten. Hinter diesen fiillen ebenfalls Bohlen 
die Oeffnung bis zur Wandflache aus. Die unteren Kopfbander ruhen 
auf einem ais Saulchen geschnittenen Wandpfosten und einer in die 
Mauer eingefiigten Console. Ein Kranzgesims von Engeln mit Schil
den in den Handen verdeckt die Schwellen und Maueroberkante. 
Zwei mittlere Pfetten, welche zwischen Krummsparren und Haupt
sparren eingeschoben (verriegelt) sind, theilen die aufsteigende ge
kriimmte FIache in drei einander ungefahr gleiche Theile, so dass 
der Dachstuhl von unten gesehen den Eindruck eines Sechsseits 
macht. Seine Soliditat beruht in dem genauen Einpassen der Krumm
sparren, welche einen grossen Theil des Druckes auf die Wand
pfosten und von da auf die Mauern libertragen. Die Holzer sind 
sammtlich stark in ihren Abmessungen, doch in zierlichen gothischen 
Profilen geschnitten, das Gauze durch Fal'ben belebt. 

Die hochste Leistung, welches dieses Constructions system in 
seiner ganzen Entwickelung erl'eichte, war eine grosse Halle des 
Schlosses von Westminster 25). Sie wul'de von Richard II. in den 
Jahl'en 1397-1399 hergestellt, 21,3 m im Licbten breit, 75,3 m lang 
und bis zum First 28,9 m hoch. Diesen machtigen Dimensionen 
entsprach das Zimmerwerk des DachstuhIs (Fig. 27). Unter den 
Fenstern lauft ein Gesims ent.lang. Aus demselben wurden in 5,75 m 
Entfernung Cons olen vorgekragt und von diesen aus Krummsparren 
als Kopfbandel' zur Enduntel'stiitzung del' we it in das Innere binein
schiessenden Stichbalken hinaufgefiihrt. Mit ihretn andern Ende 
liegen die Sticbbalken auf clel' Maueroberkante auf (6 m liber den 
Consolen). Von ihren freien Endpunkten geht ein Pfosten lothreebt 
in die Hohe bis zur Daehsehrage, bz. clf'm Anfang des Spannriegels 
und ein zweiter Krummsparren bis unter die Mitte des quer durch
gehenden Spannriegels; ein drittel' ungeheurer Krummsparren lauft 
unmittelbar hinter dem ersten von der Wanueonsole aus, den Stieh
balken und den oberen Pfosten kreuzend, ebenfalls an die Mitte des 
Spannriegels. Ueber dem Spannriegel ist noeh etwa in del' Halfte 
der Hohe ein zweiter Balken (Habnenbalken) angebraeht, ausserclem 
wird der Spannriegel durch eine doppelte Hangesaule gehalten. So 
hangt clas ganze Quersystem unvel'sehieblieh wie eine Tafel zusam
men, vollstandig die bei den norwegischen Daehern zuerst zur 

") Viollet Ie Due, Diet. III, Charpente Fig. 32, 3:1, H4. 
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Sprache gekommene Aufgabe losend, die Dachfl1iche in zwei feste 
mit den Grundlinien gegeneinander pressende Dreiecke herzustellen, 

Fig. 27. 

nur dass hier der Druck erst auf die Stichbalken und von da aus 
auf die Wand iibertragen ist. Die ganze Hohe von den Wand con
solen bis zum First betragt 20 m. Die sammtlichen Zwischenraume 
sind durch durchbrochenes Holzwerk ausgefiillt, indem lothrechte 
profilirte Stiibe durch Spitzbogen mit einander verbunden sind. Da
durch, dass sie aIle lothrecht gerichtet sind, wirken sie der Haupt
gefahr entgegen, welche dem Dachstuhl droht, namlich dem kl'eis
formigen Zusammenbiegen del' Krummsparren. 
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Zur Herstellung des Langenverbandes wurden die Hauptpfetten 
in der Hohe der Spannriegel entIang gefiihrt und durch nach der 
Lange gerichtete krumme Koptbander mit durchbrochenen Fiillun
gen unterstiitzt, ·welche an die lothrechten Pfosteri stossen; ausser
dem mit den Spannriegeln durch kleine Querbander verbunden. So 
wird dem Klafi"en des Dachstuhls entgegengewirkt. Die andern 
Pfetten werden durch krumme Kopfbander in der Ebene der Sparren 
gehalten, die unteren Pfetten, damit sie sich nicht nach innen bie
gen, auch noch durch Kopfbander, welche gegen den Riicken des 
grossen Krummsparrens stossen, denn diese miissen nicht nur die 
Dachsparren, sondern auch die Giebel der hier angebrachten Dach
erker tragen. Von den machtigen Dachsparren kommen je 11 auf 
ein Bindergesparre. Sie sind einschliesslich der Zapfen 17 m lang. 
W 0 sie zusammengesetzt sind, ist nicht zu sehen, iiberhaupt sind 
aIle Verbindungen so vollkommen ausgefiihrt, dass sie schwer er
kennbar sind. Mit der Kiihnheit der Construction geht die meist!'r
hafte Technik Hand in Hand. AIle Verzierungen sind aus dem 
vollen Holz geschnitten, nichts angesetzt, mit Ausnahme etwa der 
Fliigel an den Engeln, welche die freien Enden der Stichbalken 
maskiren. 

In minder reicher Weise treten diese Dachwerke an andern Hallen 
von Capitelhausern, Gelehrtenschulen (Colleges) und Schlossern auf. 

Durch gute Zeichnungen bekannt geworden ist die Halle des 
Schlosses Eltham in Kent, 11,3 ill breit und 31,7 m lang 26). Hier 
ist der eine grosse Krummsparren fortgelassen und nur ein Krumm
sparren von der WandcoDsole bis an 'den Stichbalken, ein zweiter 
von da bis an den Spannriegel gefiihrt, ein Abtreppungssystem, das, 
wie man sieht, noch welter fortgefii.hrt werden konnte. An dem 
Ende der Stichbalken silld herabhangende Zapfen angearbeitet, wie 
sie auch in del' gleichartigen Steinarchitectur Englands vorkommen. 
Sie bezeichnen das Freischweben der wagerechten Holzer in deut
licher, ja vielleicht in zu deutlicher Weise, denn dftdurch wird der 
Ausdruck der Kiibnheit der Construction bis zum Unbehaglichen del' 
Gefahrlichkeit gesteigert. Beachtenswerth sind iibrigens auch die 
gewundenen Holzer, welche, im Langenverband zwischen den Pfetten 
angebracht, die Dachsparren halten helfen und an die Schragstreben 
lD den Fachen gleichzeitiger Riegelbauten erinnern. 

'6) Pugiu, Examples of goth. arch. I, 46 f., cine vortreffliche Publication; danach 
Llibke, Gesell. d. Archit. 1875, S. 559. 
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Beispiele ahnlicher Hallen bieten die Schlosser in Ham pton
court bei London, Windsor Castle, Bramhill und Adlington 
in Cheshire, Beddington Hall in Surrey. Dollmann und Jobbins27) 
und Nash 28) haben in ihren schonen Werken in Ansichten, Durch
schnitten und Details eine Fiille von Material gegeben, welche bis 
auf den heutigen Tag fUr jeden Constructeur hochst lehrreich ist. 
Aus ersterem Werk nenne ich ausser der erwahnten Halle von 
Malvern noch die Questonhall in Worcestershire (1320), Pen
shurst Place in Kent (1335), Commandury in Worcestershire 
(1335), Lambeth Palace (1380) und die im heiligen Kreuzhospital 
zu Winchester (1450), welche aus spater Zeit und bei verhaltniss
massig Hacher Neigung des Daches durch grosse und schone Vel'
hiiltnisse wil'kt. 

Charakteristisch ist, dass diese Hallen gleichermassen in Kirchen 
und Pl'ofangebiiuden Platz fanden. Eine Zeit, welche in del' Kirche fi·oh
liche Feste feierte, aber auch den Geistlichen zum nothwendigen Mitglied 
der Familie in der Schlosshalle machte, deren El'ziehungswesea vor allem 
bis in neuere Zeiten einen halb geistlichen, halb weltlichen Charakter 
bewahrte, war viel reicher an Vermischungen und Uebergangen beider 
Elemente, als unserm Land und unserer Zeit, welcher die Kirche syste
matisch immer mehr entriickt worden ist, begreiHich erscheinen 
mag. Ein vortrefHiches Spiegelbild der damals herrschenden Gefiihle 
bieten die geschilderten Zimmerwerke. Kraftig und aus dem Vollen ge
schnitzt, dabei ein wechselvolles bewegtes Bild vorherrschender und 
untergeordneter Theile darstellend, halten sie die richtige Mitte zwischen 
Feierlichkeit und Geselligkeit, zwischen niichterner Berechnung und 
Phantasie. Die neuer,e Zeit hat wieder, wenn auch von anderen 
Ursachen ausgehend, das Bediirfniss nach grossen Versammlungs
raumen ausgebildet, welche zugleich ernsten und geselligen Zwecken 
dienen sollen. Wenn von kenntnissreichen Architecten zur Bedeckung 
solcher Sale die herrlichen englisch norman-nischen Dachconstructionen 
wieder gewahlt wurden, welche auch in akustischer Beziehung mancher
lei vor Steingewolben und flachen Decken voraus haben, so sind das 
Versuche, die mit lebhaftester Freude zu begrussen sind. Freilich 
miissen solche Holzverbindungen ganz in der Technik des Zimmer
manns angefertigt werden; das Rahmenwerk und die gedrechselten 

") Dollmann and J obbins. An analysis of ancient domestical arch it. 
'S) l\falerische lnnenpcrspectivcn bes. bei Nash. The mansions of England in the 

older times. 
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Zapfen des Tischlers miisseu davon bleiben. Ein warnendes Beispiel 
bietet gerade England in dem grossen Saale des Middletemp1e in 
London 29). Aber auch viele achtungswerthe Beispie1e unserer Zeit 
lassen sich anfiihren. Hier ist schliesslich eine Stelle, wo Holz und 
Eisen zusammenwirken konnen, ohne sich zu schaden, wo uoch 
dank bare Aufgaben in Fiille zu 10sen sind. 

20) Gailhabaud, Arch. du Y.-XVI. siecle Bd. III, 50. 



IV. ABSCHNITT. 

Oas Fachwerkhaus des Mittelalters und der 
Renaissance. 

Erstes Capitel. 

Entwickelung des Burgerhauses. 

Die Zeit der Kreuzziige war ebenso wichtig fiir die Entwicklung 
der profanen Architectur, wie fiir die der kirchlichen. Das Stadte
wesen entfaltete sich in derselben in Deutschland, Frankreich und 
England, wenn auch unter verschiedenen Bedingungen. Frankreich 
ging in vieler Hinsicht voran, und mit Recht darf behauptet werden, 
dass es unter den Capetingern an der Spitze der Civilisation stand. 
In Literatur und Kunst iibte es, wie in der Religion vielleicht einen 
starkeren Einfluss auf das iibrige Europa aus, als das spatere unter 
Louis XIV., wenn auch die Machtstellung der Konige eine verhaltniss
massig beschrankte war. Die Kreuzziige am Anfang dieser Epoche, 
deren Trager die Franzosen aUer Provinzen waren, und das Papst
thum in A vignon am Ende derselben legen Zeugniss dieses Glanzes 
ab, welcher erst durch die Kriege der Valois mit England Einbusse 
erlitt. 

In Beziehung auf die Entwicklung des Privatbaus aus Holz 
haben wir besondern Grund Frankreich voranzustellen, denn wahrend 
erhaltene Beispiele in Deutschland sich nicht iiber das fiinfzehnte 
Jahrhundert zuriick verfolgen lassen, wo uns das Fachwerkhaus schon 
vollig entwickelt, ja als eine iiberreife Furcht erscheint, konnen wir 
in Frankreich die Fachwerkhauser mit Sicherheit bis in das drei
zehnte, vielleicht, wenn wir dem Architecten Viollet Ie Duc, dessen 
Forschungen vorzugsweise die Kenntniss derselben zu verdanken, ist 

Lehfeldt, Holzarchitektur. 6 
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glauben diirfen, sogar bis in das zwolfte Jahrhundert verfo1gen. 
In diesen beiden Jahrhunderlen machte sich das Biirgerthum, unter
stiitzt durch den Konig, von der Geistlichkeit los, und warf sich mit 
ebensovie1 Eifer, wie vorher auf den Bau von Cathedralen, auf den 
seiner Hauser und Befestigungen. 

Auch in Deutschland machte sich seit den Zeiten del' sachsischen 
und frankischen Kaiser ein grosser Baueifer geItend, doch stand er 
langeI' als in Frankreich unter dem Einfluss del' Kirche und des Kloster
wesens. 1m dreizehnten Jahrhundert lOste sich die Laienwelt von den 
antiken Ueberlieferungen los. Kunst und Gewerbe gingen von den 
Klosterbriidern auf die Herren und Burger uber. Dies hangt mit den 
staatlichen und gesellschaftlichen Kampfen jener Zeit, mit dem Streben 
Aller nach Erblichkeit ihrer Wurden und Befestigung ihres Besitzes 
zusammen. Weltliche und geistliche Herren ummauerten die Stiidte 
schon mehr zu eigener Sicherheit, als zur Sicherung des Landes, und 
ein grosser Theil des V oikes suchte Schutz unter den Mauern der 
Burgen und Stadte. Zugleich sonderlen sich die Stande nunmehr 
scharf von einander ab. Yom Bauern schied sich der Burger, die 
stadtischen Gewerke entstanden, durch Zuzug del' Grundbesitzer auch 
ein stiidtisches Patriziat. Aufbluhen und schnelle Vermehrung der 
Stadte begiinstigten die allgemeinen VerhiiItnisse des Reichs, welche 
hier nicht weiter zu verfolgen sind. Auch die gesetzliche Rege
lung des Stadtwesen!! wird schon angestrebt. In Hildesheim wurden 
bei der Griindung del' Dammstadt (1096) die Baustellen auf 45,6 m 
Lange und 22,6 m Breite festgesetzt. Was nach Lage des Orles an 
Breite fehlte, sollte an Lange ersetzt werden 1). In Strass burg wurde 
im 12. Jahrhundert das Bauen uber del' Strasse, das Liegenlassen 
des Diingers verboten. In Freiburg i. Br. wurden nach einer Stiftungs
urkunde von Konrad von Zahringen (1120) dorthin berufenen Kauf
leuten Wohnplatze, 31,4 m lang und 15,7 m breit, angewiesen 2). 
Ein Streit, welcher 1180 um die Festungswerke und die Ueberbauten 
an Mauern und Gassen in CoIn entstand, ging bis an den Kaiser. 
Die· Anlage del' deutschen Stiidte war (im Gegensatz zu den Slaven
stadten) regellos, die Gassen enge und dunkel durch die vielen 
Ueberbauten del' hoheren Stockwerke und die in del' Enge hoch auf
ragenden Kirchen. Die Hauser waren mit geringen Ausnahmen von 
Holz, selbst an den Festungswerken waren Wehrgange, Thurrnauf-

') Otte, Gesch. d. dentschen Bank. T, S. 250. 
') Otte a. a. O. 8.664. 
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satze und andere Theile aus Balken und Bohlen gezimmert. Haufige 
Brande tibten keinen Einfluss auf die Bauart aus, denn das Holz 
war so billig und leicht erreichbar, das z. B. das 1015 von den 
Polen verbrannte Meissen in Zeit von 14 Tagen wieder hergestellt 
werden konnte. Von COIn wissen wir durch ein erhaltenes Grund
buch, dass es um die Mitte des 13. Jahrhunderts etwa 6000 Hauser 
hatte. Der dritte Theil derselben waren kleine Miethshauser von 
3 Zimmern, welche zu mehreren unter einem gemeinschaftlichen 
Dach lagen. Der Riegelbau war so allgemein, dass selbst unter den 
Herrenhausern nur 10 als steinerne ausgezeichnet sind 3). Die BUrger 
:von Colmar bekamen 1279 aus dem Stadtwald Holz zum Bau von 
400 Hausern und soviel zur Reparatur der alten, als zum Bau von 
100 neuen gereicht hatte 4). 

Zweites Capitel. 

Aufbau des Fachwerkhauses. 

Die Construction aller Holzbauten in Deutschland, Frankreich 
und England befolgte das den Germanen und Romanen gemeinsame 
System des Riegelbaus. In Frankreich wurden die Hauser selten 
ganz in Holz hergestellt, gewohnlich ist das Erdgeschoss inassiv in 
Bruch- oder Feldsteinen aufgefiihrt, der Keller auch wohl gewolbt. 
In den alteren Zeiten verschaffte sich sogar mit einer gewissen 
Schtichternheit das Fachwerk nur in den oberen Geschossen Eingang 1), 
umgekehrt, wie in Deutschland, wo der Holzbau als der ursprting
lichere in spater Zeit durch den Steinbau von unten herauf verdrangt 
wurde. Die Brandmauern gegen die Nachharhauser hin werden 
ebenfalls haufig bis unter das Dach aus Stein aufgeftihrt, und dann 
zwischen dieselben die Schwellen der oberen Geschosse eingespannt. 

Diese sogenannten Saumschwellen treten bei den Fachwerk
bauten friiherer Zeiten in den oberen Geschossen bedeutend vor 
die unteren vor. In Norddeutschland ist dieses Vorragen starker, 

3) Otte S. 669. 
4) Nissen, Pompejanisehe Studien S. 625. 
') Viollet, Diet. Maison Fig. 3. 

9* 
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als in Frankreich, und 30-75 cm fiir jedes Geschoss betragend, aber 
auch dort betragt der gesammte Ueberstand desDaches iiber die untere 
FHiche des Erdgeschosses bis zu 3,5 m. Diese V orkragung ist eine 
so bedeutsame Erscheinung, dass auf sie etwas naher eingegangen 
werden muss. 

Die Ausladung geschieht derart, dass die Schwellbalken iiber die 
darunter befindlichen Wandrahme und Stiitzen hinaus verlangert werden, 
und auf ihren Endpunkten die Wand des oberen Geschosses oder das 
Dach tragen. Die Balken sind an den Enden durch kleinere Knaggen, 
welche in das Rahm darunter eingezapft sind, und in grosseren 
Zwischenraumen durch starkere Kopfbander (Biige, KraghOlzer, 
Trageholzer, Consolen) unterstiitzt, welche sich auf die Wandpfosten 
stiitzen. Die Kopfbander, wie die geschnitzten Balkenkopfe bilden 
ein Hauptmotiv der Verzierungskunst an den alten Fachwerkshausern 
(Fig. 28). Eine Schwierigkeit ergiebt sich durch die Ausfiillung des 

Fig. 28. 

Zwischenraums zwischen den vortretenden Balken. Das einfache 
Fortfiihren der Dielenlage (welches wir bei den Lauben der Schweizer
Hauser finden werden) geniigt nicht, da Feuchtigkeit und Kalte auf 
diese Weise nicht ausreichend abgehalten werden. So kam man 
darauf, schrage Fiillholzer zwischen die Saumschwelle, das Rahm 
und die Kopfbander einzuschieben, spater sogar ganze Fiillbalken. 
Immer erfordert diese Zusammenfiigung ein bedeutendes Maass von 
Geschicklichkeit und Kunstfertigkeit und dieser Theil des mittel
alterlichen Hoisbaues ist es vorzugsweise, welcher Achtung vor dem 
Verstandniss und dem Geschmack der alten Zimmerleute einflosst. 
Beruht doch bei vielen alten Haus ern , deren Schwellen im Lauf der 
Jahrhunderte sich krummgebogen haben, oder wohl auch von Anfang 
an etwas krumm gewesen sind (denn besonders zu den unteren 
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Schwellen scheint fruher ohne Bedenken krummes Holz verwendet 
worden zu sein), die Festigkeit und das Zusammenhalten der·einzelnen 
Theile auf der Dauerhaftigkeit dieser Zapfenverbindungen. Dass der 
Anblick solcher weitausladender und oft bedenklich schiefer Geschosse, 
wie er den malerischen Reiz erhoht, unter Umstanden ein Gefuhl 
der Unsicherheit und Besorgniss verursacht, ist nicht zu leugnen. 
Ein anderer ganz bedeutender Nachtheil der weiten Ausladungen, 
die Entziehung von Licht und Luft fur die Strasse und die unteren 
Geschosse, mag darin seine ErkIarung :linden, dass diese beiden Fac
toren fiir den Stadter der heutigen Zeit nothwendiger ge,),orden sind, 
als dies sonst der Fall war. VioJIet Ie Duc erzahlt, dass die Seiden
arbeiter von Lyon vor noch nicht langer Zeit ihre feinen Muster bei 
einer Beleuchtung herstellten, welche ihm das Lesen erschwerte. lch 
erinnere auch an die seit noch nicht einem J ahrhundert stetig zu
nehmenden Anforderungen in Bezug auf Abendbeleuchtung. Dass die 
Verellgung der Strasse durch das weit vorragende Holzwerk die 
Feuersgefahr bedeutend vermehrte, wurde schon im Mittelalter er
kannt. So vel'ordnete der Stadtrath von Strassburg nach dem gross en 
Brande von 1298, in welchem 355 Fachwerkhauser, etwa IJ. der Stadt, 
in Flammen aufgegangen und das im Bau begriffene Munster arg 
beschadigt worden, dass die Ueberhange nicht das Maass von 1,2 m 
uberschreiten soUten 2). 

Andererseits macht das Vorkragen bei den alten Burgerhausern, 
die dadurch vorgebrachte tiefe Schattenwirkung und das starkere 
Betonen der Kreuzungen rechtwinkliger und schiefwinkliger Holzer 
in verschiedenen Ebenen eillen so eigenartigen Eindl'uck, dass man 
oft gerade darin den Hauptcharakter der alten Fachwerkhauser zu 
:linden glaubte. Mit Unrecht. We;nn ich auch zugebe, dass der 
Riegelbau die Vorkragung der oberen Geschosse beglinstigt, kann ich 
nicht darin etwas im Wesen des Holzbaus Nothwendiges erkennen. 
Es ist dafur eine Reihe von Grunden aufgesteUt, welche jedoch aIle 
nicht geradezu dul'chschlagend sind. Sie mogen hier genannt werden. 
Zunachst wird der Gewinn an Raum in den obel'en Geschossen 
bei den raumbeschrankten Hausern mittelalterlicher Stadte als Grund 
angeflihrt. Allein dieser Gewinn steht nicht im Geringsten in Ein
klang mit den grosseren Kosten und Schwierigkeiten, welche diese 
Construction verursacht. Ausserdem ist die moglichste Ausnutzung 
del' Raume nicht gerade nur fur Holzhauser e:rwunscht. Sodann 

") S. die von Adler in der deutschen Bauztg. 1870 S. 368 angegebenen Quellen. 
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wird als Grund die Entfern ung der Traufe yom Fuss des Ge
b audes 'genannt und als Aualogie die starke Dachausladung der 
Alpenbauten herangezogen. Dagegen lasst sich einwenden, dass die 
Ausladung ebenfalls und zwar vorzugsweise an der Giebelseite auf
tritt, wo gar kefue Traufe vorhanden ist - abgesehen davon, dass 
die Traufrinnen und Wasserspeier, welche das Regenwasser weit ab 
schleuderten, seit dem Alterthum bekannt und angewendet waren. 
Annehmbarer als Grund ist der durch den Ueberstand der oberen 
Geschosse bewirkte Schutz der unteren Constructionstheile, 
besonders der Balkenkopfe gegen Schlagregen. Diese Begriindung 
hat sogar einen begeisterten Freund des Mittelalters zu der Behaup
tung veranlasst, dass die Ueberkragungen mit eine Folge des Gemein
sinns der guten alten Zeiten gewesen seien, wo der Hausbesitzer 
sich bestrebt habe, den auf der Strasse gehenden Nachbar vor dem 
bosen Wetter zu schiitzen. Dies mag sich nebenbei als Vortheil 
herausgestellt haben, aber als Ursache wird es bei der oft planlosen 
Anlage der alten Hauser in unregelmassigen Strassen (wie es der 
Germane dem Romanen und Slaven gegeniiber liebte) nicht aufzu
fassen sein, abgesehen davon, dass der dadurch etwa beabsichtigte 
Zweck in der That nicht erreicht wlrd. Die Regengiisse Nord
deutschlands nehmen es, wie man sich leicht iiberzeugen kann, mit 
den meisten Vorkragungen auf. Das Hangenbleiben der Tropfen 
und die Nasse unter den Balken, welche keinem trocknenden Sonnen
strahl ausgesetzt'sind, sprechen eher gegen diesen angefiihrten Nutzen. 

Neben diesen Griinden wurde noch eine statische Begriindung, 
wohl zuerst von Essenwein 3) aufgestellt, dann von Semper 4) und 
seitdem allgemein angenommen. Es soll namlich die auf den vor
tretenden Balkenenden ruhende Last der dariiberliegenden Geschosse 
ein Gegengewicht gegen das Einbiegen der Zwischenbalken 
im Innern bilden, indem die Last der Wande der Belastung des 
Fussbodens entgegenarbeitet. Diese Begriindung, mathematische Ge
setze zu Hiilfe nehmend und durch Zeichnung klargelegt, hat auf 
den ersten Blick viel fUr sich, wenn man bedenkt, dass friiher der 
Biirger seinen ganzen Wintervorrath auf dem Boden liegen hatte, 
wozu in vielen Stadten durch die Brenn- und Braufreiheit eine be
trachtliche Menge an Getreide und Obst kam. (Unter Umstanden 
wird auch die Kartoffel als Last aufgefiihrt, was freilich, da die 

3) Mitth. d. k. k. Centralk. 1858 und 1861 (das Princip der Vorkragung). 
4) Semper, Stil II, 302. 
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Entwickelung der Vorkragung in das friihe Mittelalter zu setzeu ist, 
nicht zutreffen diirfte.) Allein dies wiirde nur von den Boden und 
nicht von den weniger belasteten und dennoch vorgekragten W ohn
zimmern der Geschosse gelten. Vollends spricht gegen diese theo
retische Behauptung der Augenschein. Die freien Spannweiten selbst 
der Obergeschosse sind bei den alten Hausern so gering, die Balken
Iagen so stark und oft durch Trager und Unterziige unterstiitzt, dass 
die Gefahr der Einbiegung die alten Zimmerer gewiss nicht zu 
solchen schwierigen Constructionen veranlasst hatte. Stein erne 
Mauern diirfen sogar bekanntlich niemals unmittelbar auf dem Balken
ende auHiegen. Also auch die Moglichkeit, den Fussboden starker 
belasten zu konnen, ist, wenn auch mit zu den Vorziigen zu rechne~, 
welche die unleugbaren Nachtheile der Vorkragung aufwiegen, sicher 
nicht als urspriinglicher Grund dieser Erscheinung zu suchen. 

Wenn wir diese einzelnen Griinde iiberblicken, haben sie zum 
Theil gar nichts dem Wesen der Holzarchitectur allein Zugehoriges. 
In dem angefiihrten lehrreichen Aufsatze von Essenwein ist auch in 
der That ausgesprochen, dass die Vorkragung ein die ganze Bau
kunst des Mittelalters durchdringendes Princip ist, welches schon in 
den Kiimpfern iiber den Siiulencapitalen, dann in den Cons olen als 
Triigern von Siiulen oder Gewolbebogen, den vorragenden Gesimsen, 
GallerieD und Erkern, wie auch im Innern von Wohnraumen bei 
Kaminen reichliche Verwendung fand. Mit dieser Neigung der gan
zen mittelalterlichen Baukunst stimmt die Abnahme der Geschoss
ausladungen wahrend der Renaissance iiberein, welche in Frankreich 
friiher erfolgte, als in Deutschland. Essenwein zieht den richtigen 
Schluss, dass fur die Vorkragung der Festungsbau mit von vorbild
lichem Einfluss gewesen sei, und verweist auf Italien, wo derselbe 
unverkennbar die ganze Civilbaukunst des Mittelalters beherrschte. 
In der That lassen sich, wenn man diesen Weg verfolgt, iiber
raschende Aehnlichkeiten zwischen den herausgekragten Kirchthiirmen 
und Vertheidigungsthiirmen an Mauern ziehen 5), und die hOlzernen 
Webrgange und Pechnasen alter deutscher Stadte 6) zeigen auch fiir 
unser Vaterland deutlich das Princip der Vorkragung und den Zu
sanimenhang zwischen der militarischen und der biirgerlichen Bau
kunst. Bei der Festungsbaukunst hat die Vorkragung einen doppel
ten Zweck, erstens den Feind, welcher bei der unausgebildeten Ver-

5) V gl. Viollet, Dict. VI, Hourd, Fig. 10 mit Mittheil. der k. k. Centralk. 1871, 
Fig. 170 S. CL VIII (Gruber, ZabOr). 

6) Aufnahmen del' Stuttg. Polytechniker: Rothenburg a. T. Bl. 26. 
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theidigungskunst des Mittelalters bis dicht an die Mauern gelangte, 
von oben herab zu vertreiben, sodann aber auf verhiiltnissmassig 
kleiner Grundflache, welche die Schwierigkeiten der Fun
damentirung verringerte, einen grossern Raum zu gewinnen. Dass 
vor alIem dieser. V ortheil auch bei der Vorkragung der Geschosse 
von Privathausern mitwirkte, giaube ich sicher annehmen zu miissen. 
Er ist bisher nicht geniigend be.tont worden. Dass er wenigstens 
fiir die Fachwerkhauser Niedersachsens, bei denen die Ausladung 
am starksten auftritt, zu beanspruchen ist, hat mir der Augenschein 
derselben iiberzeugend nachgewiesen. Unbeschadet alIer Achtung 
vor der constructiven Meisterschaft der mittelalterlichen Baumeister 
in Bezug auf den Aufbau, ist als unlaugbar hinzustelIen, dass dieselben 
in Hinsicht der Fundirung ziemlich unwissend und sorglos waren. (Ich 
erinnere an den Bau des Doms von Speyer.) Der Begriff einer or
dentlichen Fundirung gehort erst der Neuzeit an. Mit Erstaunen ge
wahrt man an den schiefen Stiitzenstellungen und Gewolben mittel
alterlicher Kirchen (z. B. der Godehardkirche in Hildesheim), dass 
mit der sorgfaltigen und correcten Durcbfiibrung des Baues selbst 
ein an Leichtsinn grenzender Mangel einer festen Grundlegung sich 
vereinigte. In noch h6herem Maasse trifft dies natiirlich den nicht 
monumentalen Privatbau, wo das ungleiche Setzen des Erdgeschosses 
und die schiefe Stellung der Wande oft bedeuteude Ausdebnungen 
angenommen hat. Oft sieht man schiefe Hauser, deren Halt ganz 
auf die Construction der Zapfenverbindungen angewiesen ist. Wenn 
nun durch ungleiches Sinken der Stiitzen die beiden Giebelwande 
des Erdgeschosses oberhalb ungleiche Hohe hatten, dann ware bei 
der unmittelbar dariiber gestellten Wand die BaIkenlage des ersten 
Geschosses ebenso schief geneigt. Urn die Gefabr des Zusammen
stiirzens zu verhindern, war nun aber die Vorkragung trefflich am 
Platze. Denn das obere Ende des Kopfbandes bildete mit. der Obe1'
kante des Erdgeschosspfostens, in welch en es fest eingezapft war, 
eine wagerechte Ebene, eine zweite bildete das gegeniiberliegende 
Kopfband mit seinem Pfosten. War also der quer heriibergelegte 
Balken dadurch mit seinen beiden Enden auf eine ziemliche Aus
dehuung hin gezwungen, wagerecht zu bleiben, so wirkte diese Lage 
weiter auf den freitragenden Theil desselben innerhalb der beiden 
Pfosten nachdriicklicher, als wenn del' Balken nur mit seinen Enden 
auf den Pfosten auflag. Ausser diesem V ortheil der stiirkeren Con
tinuitat hat man eine vierfache Verstrebung und die Pfosten wie
derum sind durch die Kopfbander, also den wichtigen Dreiecksver-
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band in ihrer lothrechten SteHung verstarkt. Man weiss, dass die 
Zimmerleute den Dreiecksverband besonders gern und mit Recht 
anwenden, wird also in der hier dargelegten Maassregel, d. h. dem 
Entgegenwirken des ungleichen Setzens, den Hauptgrund 
fur die V orkragung der Geschosse :linden konnen 7). 

Was die aesthetische Wirkung der V orkragung betrifft, so liegt 
in ihr ein entschiedener Gegensatz gegen das oft sogenannte Princip 
der Vertikale, welches der romantischen Bauweise (Gothik) zuge
schrieben wird. In Frankreich, dem eigentlichen Lande der roman
tischen Baukunst, war dies weniger der Fall. Aber in Deutschland 
trat namentlich in der altesten Zeit alles andere Holzwerk, das 
lothrechte, wie das schrag gestellte, nur sehr gering vor die Wand 
vor, und urn so stiirker war der Ueberbau der Geschosse und des 
Daches. Dies ist rur die aussere Erscheinung ein Moment, welches, 
an Ort und Stelle iiberraschend, durch Abbildungen gewohnlich 
nicht klar genug gemacht wird. Die tief eingeschnittenen Saum
schwellen und die Riihme werfen so starke wagerechte Schatten, 
dass ihnen gegeniiber die sammtlichen in andern Richtungen laufen
den Linien zurucktreten. Gerade in der Bliithe der romantischen 
Baukunst sind die V orkragungen am stiirksten. Ich lasse dahinge
steIIt, ob hierin vielleicht ein "Protest gegen die Gothik" zu suchen 
ist, oder nur eine grossere Unabhiingigkeit des Holzbaus vom 
Steinbau, und das Bestreben gerade bei jenem, als dem undauer
hafteren, die Lagerhaftigkeit zu betonen, wie es die Schweizer Block
hiiuser in starkstem Maasse thun. -

Wenn man die Gesammterscheinung und den Reiz des mittel
alterlichen Fachwerkhauses kurz ausdriicken wollte, so konnte man 
sagen, es besteht in dem vollkommen ausgebildeten Subord-ina
t ion s s y s t em. Dies hiingt damit zusammen, dass das mittel alter
liche Holzhaus ganz organisch von innen heraus entwickelt wurde, 

') Erst nachdem ich diese Worte niedergeschrieben hatte, kam mir ein trefflicher 
Aufsatz von C. Schafe~ zu Gesicht, welcher die Publication eines von ihm ganz im Geist 
der classischen Zeit des Fachwerkbans lentworfenen Hanses in der Forster'schen Bau
zeitnng 1868/69 S. 1 begleitete. Ich kann mir nicht versagen, die hierauf beziigliche 
Stelle anzufiihren: • Wir mochteu nicht unterlassen auf die Beobachtnng anfmerksam ~u 
machen, dass gerade die ubergebauten Hanser in den alten Stadten verhaltnissmassig 
am bestim Loth und Flucht zu wahren vermocht haben." Nun folgen die gewohnlich 
angenommenen Griinde, dann fiihrt er aber fort: .Auch eine Abstrebnng in Riicksicht des 
Querverbandes, sonst nur durch die Seiten nnd Scheidewande hergestellt, gewahrt dies 
System ansserdem noch in dem Dreieckverband der Kopfhander und Knaggen zwischen 
den Standern und Balken." 
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dass Grundriss und Fassadengestaltung innig zusammenhingen. Der 
Beschauer erkennt sofort, welche Holzer die wichtigeren und des
haTh durchgehenden, und welche die untergeordneten Zwischenglie
der sind 8). Das Princip, die Construction unverhiillt zum Ausdruck 
zu bringen , ist klar und bewusst ausgesprochen. Ein volliger 
Gegensatz zur antiken Bauweise, wo z. B. sammtliche Saulen ein
ander gleich waren und der Architrav in sich homogen rings her
umlief. 

Auf den steinernen Unterbau kommt die unterste Schwelle, 
welche ganz durchgeht. Diese Schwelle, welche nichts zu tragen, 
sondern nur die Last zu vertheilen hat, wurde ohne Bedenken aus 
nicht ganz gerade gewachsenem Holz genommen und auf die Breit
seite gelegt. Dagegen wurde alles andere lIolz sorgfaltig ausgesucht, 
unter mancherlei, selbst aberglaubischen V orsichtsmassregeln gefallt, 
behauen, yom Splint befreit und lange Zeit ausgetrocknet, bis es 
fiir den Gebrauch bestimmt wurde. Die oberen Schwellbalken (Saum
schwellen, bez. unterste Dachpfetten) laufen ebenfalls ganz durch 
und ruhen auf den vorragenden Balkenenden. In die Schwellen 
wurden die Eckpfosten durch Zapfen befestigt aufgesetzt und laufen 
bis zu den Balken durch, welche die Querwande tragen. Zwischen 
die Eckpfosten wurden die Rahme eingezapft, auf welchen die iibrigen 
Querbalken ruben, dann zwischen die Schwellen und Rahme die 
Pfosten, welche zu beiden Seiten die gruppenweise angeordneten 
Fenster einfassen. Bisweilen reichten auch die Eckpfosten nur bis zu 
dem Rahm, welches dann ganz durchlief. In den altesten Zeiten 
diente es zugleich als Fenstersturzriegel, spater,· da man Raum 
zwischen Fenster und Decke gewinnen wollte, brachte man in einiger 
Entfernung unter dem Rahm besondere Fenstersturzriegel an, welche 
ebenso wie die Fensterbriistungsriegel zwischen den Eckpfosten der 
Fenster eingezapft waren. Kiirzere Pfosten zur Trennung der Fenster 
wnrden zwischen den Riegeln angebracht. 1m spat(lren Mittelalter 
wurden sammtliche Pfosten gleichmassig iiber dem Fenstersturz durch
gefiihrt und nahmen die Sturzriegel auf, eine Tendenz der Verticale, 
welche die Renaissance wieder verdrangte. Stets aber standen die 
Pfosten in den verschiedenen Geschossen gerade iibereinander, eine 
Riicksicht, die jetzt nicht mehr genommen wird. Dies vermehrte 
den Eindruck del" Gesetzmassigkeit; dass jedoch dadurch die lothrechte 
Linie starker betont wird, wie die Ansicht Mancher ist, habe ich 

8) Viollct, Diet. III, Charpellte Fig. 38. 
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nach dem Augenschein nicht find en konnen. Zur Versteifung der
jenigen grosseren Felder, in welchen nicht Fenster- oder Thiiroff
nungen waren, wurden schrage Streb en eingesetzt, grossere an den 
Ecken, welche (umgekehrt wie heute) von unten aussen nach oben 
innen zu liefen und manchmal absichtlich etwas gekriimmt genommen, 
Schwelle und Rahme miteinander oder eines der beiden Holzer mit 
einem der Pfosten verbanden. Woman des gefalligen Aussehens wegen 
Andreaskreuze anwendete, hiitete man sich, beide Holzer an den 
Kreuzungsstellen um die Halfte zu schwiichen, sondern liess das eine 
durchgehen und verb and die beiden Stiicke des andern mit dem ersten 
durch Zapfen. Aus demselben Grunde, die Strebe nicht auf beiden 
Seiten an derselben Stelle zu schwacben, liess man, wo ein Feld so 
gross war, dass noch weitere Theilungen nothig wurden, ohne Be
denken kleine Pfosten iiber und unter der Strebe an ganz verscbiedenen 
Stell en gegen dieselbe laufen, wenn auch diese ungleiche Eintheilung 
nicht schon aussah. Spiiter treten die Wandstreben zuriick und ver
schwinden ganz, um dann wiederum sehr reichlich, aber mehr als 
iiusserliche Decoration angewendet zu werden. Dasselbe geschieht in 
Deutschland, wie in Frankreich, dort friiher, als bei uns und aus 
anderen Griinden, wie sich bei der Besprechung des franzosischen 
Fachwerks ergeben wird. 

Zwischen dies en einzelnen sich kreuzenden und verzierlen Con
structionsholzern bot in der friiheren Zeit die Wand, aus Bruch
stein en , Luft- oder Brennziegeln oder aus Lehm hergestellt, eine 
ruhige Fliiche dar, spiiter wurde auch sie in den Kreis der Ver
zierungen hineingezogen. Durch das geringe Heraustreten . der ein
zelnen Wandholzer und das starke Vorragen der einzelnen Geschosse 
gab sich die Innenarchitectur aussen in gewissen Abstufungen kund. 
An den Kopfbiindern schliesslich, welche die Balkenenden unter
stiitzten, zeigte sich dasselbe Subordinations system. Grossere und 
bedeutendere liefen von den Eckpfosten aus, und stiitzten die Balken 
unter den Scheidewiinden, geringere (Knaggen) sagsen dazwischen 
unter den Balken des Fussbodens. Auch diesel' Unterschied wurde 
spiiter willkiirlicher. 

Nicht ohne Interesse ist es, die Entwicklung des Fachwerk
baues in den verschiedenen Liindern zu untersuchen 9). 

") Das nachstehende Verzeichniss macht keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, 
sondem bezeichnet nur Punkte, in welchen werthvollere Holzbauten noch erhalten sind. 
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Geographische U ebersic ht. 

Der franzosis'che Holzbau ist namentlich in den Stiidten des 
Nordens zu verfolgen, in der alten Bretagne (besonders im Departement 
Finisterre-Chateaubriant), im Maine (Laval), Anjou (Angers), Touraine, 
Normandie (Caen, Rouen, Dreux, Depart. der Eure) , Isle de 
France (Beauvais, Soissons), Picardie (Abbeville), OrIeanais (Orleans, 
Chartres, Chateaudun) und Champagne (Reims). Nach der Schweiz 
zu tritt in dem alten Burgund und Lyonnais die Alpenbauart des 
Blockbaus auf, welche sich zum Theil in eigenthiimlicher Weise mit 
dem Fachwerk mischt. Nach Siiden bildet die Loire eine Grenze 
gegen den Steinbau, gegen Osten' setzt sich der Fachwerkbau nach 
dem Elsass und dem Rheinland fort. 

In Deutschland lassen sich drei Hauptgruppen erkennen. Die 
eine ist in Niedersachsen. Ihren Mittelpunkt hat sie in den Stiidten 
des Harzes und erstreckt sich von da nordlich durch Braunschweig 
und Hannover bis zur Ostsee, ostwiirts nach Sachsen und Anhalt, 
siidwiirts nach Thiiringen. 1m Westen steht sie in Verbindung mit 

• der zweiten Gruppe, niimlich Westfalen nordlich vom Teutoburger 
Wald. 1m Siidwesten die dritte Gruppe. Diese umfasst ganz Rhein
land (besonders in der Niihe des Rheins, der Mosel und der Lahn) 
den Spessart, Odenwald, die Bergstrasse, Elsass, Baden, Baiern 
und Wiirtemberg. Nach dem Bodensee zu niihert sich der Holzbau 
dem Fachwerksystem der Ostschweiz, wiihrend der des badischen 
Schwarzwaldes dem Aargauer Stiinderbau gleicht. 

In England :linden sich zerstreut bemerkenswerthe Riegelbauten. 
Zu nennen sind die Grafschaften Sussex (Mayfield, Chichester), Kent 
(Chiddington), Suffolk (Clare), Harwichshire, Lancashire, Oxfordshire, 
Glocester (Prestbury), Worcestershire (Malvern, Country), vor aHem 
aber Shropshire (Shrewsbury, Ludlow) und Chestershire (Chester). 

Drittes Capitel. 
Die Fachwerkbauten. 

Frankreich. 

In Frankreich war der Holzbau abhiingiger vom lange gepflegten 
Steinbau, als in Deutschland. Vom Siiden aus friih vordringend, wo 
er schon zu den Romerzeiten zur Bliithe gekommen war, blieb der 
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Steinbau bei gr5sseren Bauwerken stets in Anwendung. Daher ist 
in den iiltesten Holzbauten Frankreichs die Ornamentik verhaltniss
massig einfach, in der spateren Zeit zum Theil dem gothischen Stein
bau nachgeahmt. Hauser aus dem 14. Jahrhundert, welche sich im 
Osten der Loire finden, sind die altesten uns erhaltenen. Sie zeigen 
noch romantische (gothische) Formen und veranlassten dadurch Viollet 
Ie Due, dem wir ihre Kenntniss verdanken, sie zu weit zuriick zu dati
ren 1). Vermuthlich aus mehreren solcher stellt Viollet Ie Duc in seinem 
Dictionnaire eines her 2). Auf dem steinernen Erdgeschoss erhebt 
sich ein Fachwerkstockwerk, welches so weit vorragt, dass es mit 
der V orderseite der vor dem Erdgeschoss vorstehenden beiden Grenz
mauern in gleicher Flucht liegt. Die Balken ragen frei heraus, noch 
durch keine Kopfbander unterstiitzt und sind an den Ecken einfach 
profilirt. Ebensowenig sind Fiillbretter angeordnet, die oft'enen Stellen 
zwischen den Balken sind nur oben durch die vorgeschobenen Die
lenbretter abgeschlossen. Die Saumschwellen sind oberwarts abge
schragt (abgewassert) und unten eingekehlt, dawischen mit einem 
einfachen Zickzackmuster verziert, welches in richtig mittelalterlicher 
Weise aus dem vollen Balken ausgeschnitten ist. Dasselbe Muster 
wiederholt sich an der durchlaufenden Fensterbriistung. Dieses Or
nament, sowie ein Rautenornament an dem mittelsten ziemlich brei
ten Pfosten, welches die sechs Fenster theilt, bilden neben der ein
fachen Profilirung des unter dem Dache befindlichen Rahms l111d der 
Abfasung (Abkantung) allerj Fensterpfosten die einzige Schnitzver
zierung des Holzwerks, so dass das gefallige Ansehen fast nur durch 
die geschickte Anordnung der gezeigten Construction erreicht wird. 
Die Fenster, lang und schmal, sind oben im Stichbogen geschlossen. 
Das weit vorspringende Dach zeigt die Traufseite an der Fassade. 
Dies war in der alten Zeit die Regel. Alles Holzwerk war bunt be
malt, gelb, schwarz, weiss und braun. Die Ausmauerung ist durch 
Bruchsteine hergestellt, in deren M5rtelbewurf leise Linienornamente 
mit dem Spitz hammer gezogen sind. 

Aus etwas spaterer Zeit, wie dies Haus, ist eines zu Dreux 3). 

Hier ist eine meru·fache Theilung bewirkt. Nur einzelne Balkenk5pfe 
treten vor und werden durch Kopfbander unterstiitzt, welche in 

') VgI. die sehr riehtige Bemerkung von C. Sebii.fer in der deutsehen Bauzeitung 
1879, S. 338. 

0) Viollet Ie Due, Diet. Bd. VI, Maison Fig. 3; vergl. Liebold, Die Holzarchi
teetur des Mittelalters in Niedersachsen Taf. I, 1. 

3) Viollet VII, Pan de bois Fig. 1. Liebold I, 6. 
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verschiedenen Mustern ausgeschnitten sind. Trotz des grosseren 
Maasses an Verzierung, die sich auch liber die Fensterbriistungen 
erstreckt, ist infolge der starken Holzer und der einfachen und ener
gischen Gliederung der Eindruck des Ganzen ernster, als sonst dem 
Fachwerk eigen 1st. 

Fig. 29. 

Mit der Verbreitung der romantischen (gothischen) Bauweise 
tritt ein lebhafteres Spiel der Linien ein, zunachst zum Vortheil der 
Gesammterscheinung. Die Hauser werden hOher, jedes Stockwerk 
tritt vor das untere weiter vor, ein U nterschied in der Verzierung 
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wird zwischen den kleineren Knaggen und den grosseren Kopfban
dern gemacht. Ein malerisches Beispiel (Fig. 29) bietet ein Haus zu 
Annonnay4). Die Nase als Verzierung der Kopfbander, sonst von 
den steinernen Kleeblattbogen her bekannt, ist hier mit Verstandniss 
in die Sprache der Holztechnik iibersetzt. Die wechselvolle Kreuzung 
der das Dach stiitzenden Holzer, von denen jedes seine Schuldigkeit 
thut, zeigt, welche reiche Wirkung die Holzarchitectur mit einfachen 
Mitteln erzielen kann, so dass das Studium gerade dieses Hanses ein 
hOchst lehrreiches ist. 

Einen weiteren Schritt bezeichnet ein Haus zu Chateaud un 
(Fig. 30), welches, von Viollet in das 13. Jahrhundert gesetzt, wohl 
erst in das vierzehnte Jahrhundert ge-
hort 5). Hier sind die Verzierungen im Fig. 30. 

Detail ausgebildeter, zum Theil der Stein- =1 11.c::=.:=t t=== ysl ~ 
technik genaherter. Zur Ausfiillung der 
Felder zwischen den Kopfbandern sind 
Fiillbalken eingeschoben und wie die 
Saumschwellen abgefast, bezw. einge
kehlt. Die Balkenkopfe sind birnformig 
profilirt, wie die gleichzeitigen Steinge
wolberippen, die Fenstersturze werden 
in der Form des geschweiften Bogens 
(Tudorbogens) oder des Kleeblattbogens 
ausgeschnitten, ebenso die Streben in 
mancherlei abgerundeten Formen. 

Das vierzehnte Jahrhundert ist die 
Bliithezeit des franzosischen Fachwerks. 
Aile Verzierungen sind echt holzmassig und 
bis heute als Muster fiir jeden Holzbau zu 
verwerthen. Thatsachlich hat gerade die 
neuste Zeit manche von diesen Formen 
mit Gliick wieder aufgenommen. Die Fassaden machen einen tiich
tigen, gediegenen Eindruck und sind belebt, ohne zu viel Einzel
heiten zu zeigen. Manche Hauser dieser Zeit verrathen eine Ver
wandtschaft mit den deutschen Fachwerksbauten. 

Nach und nach macht sich ein spielendes Element geltend. 
Die Streben und Andreaskreuze werden zu einem auch in den Wand-

'J Viollet, Dict. VI, Maison Fig. 22. 
'J Viollet, Dict. VIII, Pan de bois Fig. 7. Liebold J, 2. 
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feldern und uber den Fenstersturzen reicher angewendeten Deco
rationsmotiv (wie an Hiiusern in Rouen und Beauvais vom An
fang des 15. Jahrhunderts)6). 

Die Streben mach en allmiilig die Hauptwirkung. Die Schnitz
ornamente an Balkenkopfen und Fiillbalken steHten vielfach Rosetten 
oder andere stylisirte BIumen und Ranken dar, der figiirliche Schmuck 
bestand in Heiligen oder grotesken Mensch- und Thiergestalten, be
sonders Drachen, welche an die altnormannischen Wurmbilder er
innern. 

Um die Mitte des fiinfzehnten Jahrhunderts wurde es ublich, 
die Wandstreben in mancherlei Mustern diagonal zu kreuzen (Haus 
in Angers)7). Bei dem einfachen Rautenmuster bHeb man nicht 
stehen, sondern suchte nach immer grosserer Mannigfaltigkeit. Be
sonders zwei Arten wurden damals beliebt. Die eine bestand darin, 
dass die Streben fischgriitenartig in zwei Nachbarfelder in abwech
selnd aufwiirts und abwiirts geneigter Richtung gegen einander liefen 
(Haus in Chartres) 8). Nach der andern Weise (Fig. 3]) ging eine 

Fig. 31. 

Hauptstrebe diagonal durch ein Feld, in welche zwei nach der an
dern Richtung abgehende Streben eingezapft waren. In diese wur
den wieder in einiger Entfernung von der durchgehenden Strebe 
zwei kiirzere Holzer eingezapft, in diese wieder in umgekehrter 
Richtung noch klein ere und so fort, bis das ganze Feld ausgefililt 

6) Viollet, Dict. VI, Maison Fig. 26; Fig. 27. vgI. Pugin, Details of anc. timber 
houses Bl. 2. 

7) Chapuy, Moyen age pittoresque I, 252; vgl. Verdier et Catois, archit. civ. et 
dom. etc. Bd. II, SchlussbI. (Angers). 

8) Chapuy, Moy pitt. III, 136. 
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war 9). Es 1St bemerkenswerth, dass diese Verzierungsweise, welche 
etwas Unruhiges hat und gegen das bezeichnete Subordinationssystem 
verstosst, spater bei den Fachwerkbauten Englands und bis in Ullsere 
Zeit bei denen der Norchvestschweiz (in Ziirich, Thurgau) Anwendung 
fand. (S. weiter unten.) 

Die Dacher, welche in der romanischen Baukunst noch die 
antike N eigung beibehalten hatten, wurden immer hoher, was zum 
Theil mit dem Princip der Hohenentwickelung, zum Theil mit dem 
Wunsch nach besserer Dachausnutzung in den raumbeengten Stiidten 
zusamlllenhing. Die TIach der Strasse gerichtete 'fraufseite wurde 
durch Dacherker unterbrochen (welche auch bei Steinbauten ganz 
zum Wesen del' franzosischen Baukunst gehorten) und das Giebel
dreieck del'selben in der Form des dreibIattrigen und fiinfblattrigen 
Kleeblattbogens ausgeschnitten. Damals wurde auch die Giebelseite 
des Daches nach del' Strasse zugekehrt. Nun bildete der norman
nisohe Dachvel'band mit Krummsparren und Stichbalken ein ge
falliges Verzierungsmotiv (La val) 10), wobei wohl auch die Oeffnung 
zwischen den Krummsparren und den Dachsparren vel'schalt wurde 
(Rouen) 11). 

Allmalig iiberzogen die spielenden Formen der Spatgothik das 
ganze Holzhaus. Das Rahmenwerk des Tiscblers und die Steinsculp
tur wurden in unberechtigter Weise nachgeahmt. Die Pfosten, 
immer schlankel' werdend, wurden strebepfeilerartig profilirt. Figuren 
wurden an den Kopfbaudern und den Eckpfosten frei herausgear
beitet, auch die Baldachine iiber ihren Kopfen fehlten nicht (R e i m s) 12). 
Die Fialen mit ihren ansteigenden Krabben und Scblussblmnen, 
die Rosetten an den Schwellen wurden der Steintechnik entlehnt, 
auch die Dacherker, die abgerundeten oder mit dem Tudorbogen 
oben geschlossenen Fenster- und Thiiroffnungen bekamen allerlei 
Bekronungen, welche iiber die Zimmermannstechnik hinausgingen 
(Fig. 32) (Rouen, A bt ei St. Arna ud )13). Die Verstrebungen 
horten ganz auf, die Wandfelder wurden durch ein der Tischlerei 
entnommenes Rabmenwerk umsaumt und die FHiche mit gefalteten 
Pergamentrollen und Maasswerk ausgefiillt, wozu die Kirchenfenster 

9) Pugin, Details of aue. timber houses of the 15 u. 16 cent. PI. 14, 16, 18 (Ab-
beville). 

10) Viollet, Dict. VI, Maison Fig. 21. 
II) Viollet, Diet. VI, Maison Fig. 28; vgl. Semper, Stil II, S. 305. 
12) Viol1et, Diet. VI. Maison Fig. 26. 
13) Viollet, Diet. VI, Maison Fig. 29. 

L e h f c 1 d t, Holzarchitektur. 10 
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Muster darboten. Mit dieser Kunstrichtung ging die Abnahme der 
Geschossvorkragungen und die Vergrosserung der Fenster Hand in 

Hand. Das gesteigerte Lichtbediirf-
Fig. 82. niss ist ein Theil jenes allgemeinen 

Strebens nach grosserer Behaglichkeit 
in den W ohnungen, welches in der 
Renaissancezeit zum bewussten Aus
druck kam. Stufenweise wurde die 
ganze Fassade in lauter einzelne Theile 
gegliedert und das ganze Construc
tionsschema in der Art aufgelost, dass 
die Felder Flachen fiir jede beliebige Art 
von Mustern darboten, die ganze Aus
senfiache also gleichsam maskirt war. 

Daher war der nun unter den 
mit Italien eng befreundeten Konigen 
Frankreichs erfolgende U ebergang zur 
Renaissance allmaliger und unmerk
barer, als es, wie wir sehen werden, 
in Deutschland der Fall war. Die ein
zelnen Glieder nahmen wieder die an
tiken Formen an, ohne dass das Sy
stem im geringsteri geandert zu werden 
brauchte (Rouen)14). Nur die Riick
sicht auf die gleichwerthige Langen
und Hohenentwickelung wurde wieder 
in den Vordergrund gestellt. Die Pfo
sten wurden als antike Candelaber, 
Saulen oder Pilaster gebildet und ver

kropft, die Fensterbriistungen als Balustraden mit zwischengesetz
ten Fiillungen, die Dacherker, welche beibehalten wurden, verloren 
nul' ihre romantischen Auswiichse und bekamen etwa corinthische 
Pilaster mit Gebiilk und Giebeldreieck dariiber, kurz nur die einzel
nen Theile des U eberzuges hatten sich geandert. Die Einzelverhiilt
nisse wurden dabei vielleicht wohlgefalliger und feiner abgewogen, 
der Gesammteindruck jedoch charakterloser. Freilich ging die Aus
artung nicht so weit, wie in Deutschland, denn die geschmackvolle 
Anordnung, die kiinstlerische Ausfiihrung der Details und die erzielte 

14) Viollct, Diet. IV, Maison 81. 
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malerische Wirkung entscbadigen den Bescbauer rur das Untektonische 
des ganzen Aufbaus. 

Einen Fortschritt der eigentlichen Holzarchitectur konnen wir 
in der Renaissance nicbt erkennen. Es macht sich daher aucb im 
16. Jahrhundert der Wunsch geltend, die bisherigen Richtungen zu 
vereinigen. Ein in dieser Beziehung interessantes Haus stand bis 
vor 20 Jahren in Orleans 15). An die Pfosten waren Saulchen ange
schnitten, welche (wie die Saulen mancher Kathedralportale) auf ge
schnitzten Kopfen ruhten und in Fialen endeten, wahrend Perl
schniire und gewundene Rundstabe als Einfassungen der Felder 
die Renaissance bekunden. Dagegen sind die Andreaskreuze in den 
Fiillungen wieder aufgenommen, und die Querbalken, z. B. des 
Erckers enden in den aufgesperrten Rachen 'jener drachenahnlichen 
Kopfe, welche, von den Normannen heriibergebracht, schon seit dem 
12. Jahrhundert in dieser Weise verwendet wurden. (S. S. 116 Pont 
l'Abbee). 

An andern Stellen war die Verzierung durch Diagonalstreben 
nie aufgegeben worden und erhielt sich auch im 16. Jahrhundert (so 
in Caen und Angers) 16). 

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurden die Holzbauten in 
Frankreich einfacher, wie die ganze Baukunst unter dem politi
schen Ungliick litt. Blutige und grauelvolle Kampfe im Innern, 
welche die ganze zweite Halfte des 16. Jahrhunderts ausfiillen, waren 
wohl Ursache, dass lange Zeit hindurch keine Fortentwicklung statt
fand. In Zusammenhang damit steht die Entwaldung des Landes, 
das noch jetzt ein geradezu holzarmes genannt werden kahn. Zu
gleich ging in dieser Zeit jedes Gefiihl fiir die kiinstlerische Aus
bildung der Fassaden verloren. 1m Innern aber erfuhr das Haus be
deutende Umwandlungen, und als seit der Zeit der Bourbonen die 
Privatarchitektur wieder aufbliihte, Hauser und SchlOsser entstanden, 
war Freude und Verstandniss rur den Holzbau verloren gegangen. 

Fachwerkbau ten in Deutschland. 

Anders war der Gang des deu tschen Fachwerkbaues, wenn 
er auch zu keinem erfreulicheren Ergebniss fiihrte. Seine Entwicke
lung liegt weit hinter der Entstehungszeit der altesten auf uns ge-

1') Verdier et Catois, Arch. civ. II, S. 118. 
16) Verdier et Catois II, S. 210. 

10* 



148 

kommenen Hiiuser des funfzehnten Jahrhunderts. Von da ab ver
mogen wir nur Riickschritt und Verfall zu erkennen, die uns be
dauern lassen, dass alles Friihere verloren gegangen ist. 

Drei Perioden lassen sich unterscheiden, welche der Zeit nach 
in die Spiitromantik (Spiitgothik), Renaissance und Barocco fallen, 
ohne sich mit diesen Kunstrichtungen ganz Z\l decken. Nur von der 
grosseren oder geringereu Selbstandigkeit von andern Techniken 
hiingt der Holzstil abo 

Die Abgrenzungen der drei Perioden sind nicht genau festzu
stellen, da manches spater erbaute Haus das Gepriige einer zuriick
gelegneren Zeit triigt, da ausserdem (oder vielleicht im Zusammen
hange damit) an Bauten derselben Zeit in verschiedenen Stiidten ge
wisse Lokalunterschiede sich beobachten lassen. Damals war die Pri
vatbaukunst eine volksthiimlichere als jetzt. Bestimmte Motive und 
Formen waren in der einen Stadt beliebt, andere in einer andern. 
Der Zimmermeister einer Stadt durfte dieselben Formen an mehreren 
Stellen wiederholen, und durch die Geschlossenheit der Zunft hatte 
sich, wie in Italien, wenn auch untergeordneter und in minder kiinst
lerischer Weise eine schulmassige Kunst ausgebildet. Manche Kunst
anschannngen vererbten sich auf diese Weise, die der heutigen 
Zeit so verhasste akademische Gleichartigkeit erhielt die lieb ge
wordenen Regeln und U eberlieferungen langer, als bei uns der 
hohere Schwung einzelner Kiinstler, und eine Stadt behielt den ihr 
eigenthiimlichen Charakter. Gerade in einer Zeitstromung, welche, 
wie die un sere , aIle einzelnen Provinz - Uuterschiede mit fast zu 
grossem Eifel' verwischt, beriihrt diese Lokalstimmung wohlthuend. 
Deutschland hat in friiheren Zeiten mehr, als es das heutige Ge
schlecht anerkennt, dem Wetteifer einzelner Stadte und Gemeindeu 
und dem Particularismus zu verdanken und diese "berechtigten Eigen
thiimlichkeiten" del' alten Stiidte spiegeln sich in ihrer Baukunst 
abo Mit grosserer Deutliehkeit in del' bUl'gerlichen Holzarehitectur, 
als im monumental en Steinbau, aa sie, abhangiger vom Innenbau, 
sieh weniger, als dieser fremden Aufputz gefallen lasst. 

Er.ste Periode. 

Wahrheit und Klarheit, das ist del' Reiz, der den Hiiusern der 
ersten Periode innewohnt, welche etwa von der Mitte des funfzehnten 
.bis zur ersten Halfte des. sechszehnten Jahrhunderts reicht. Vor
zugsweise ist sie in Niedersachsen vertreten. Die iiltesten auf uns 
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gekommenen Fachwerkbauten sind einige offentliche Gebaude. Diese 
sind unbedenklich in die Besprechung des Privathauses aufzunehmen, 
denn die Rathhauser, Gildehauser, Krankenhauser und Schulen unter
scheiden sich in ihrem Gesammtcharakter ausser durch Grosse nicht 
sonderlich von dem W ohnhaus. Thatsachlich ist es. auch vorge
kommen, dass geraumige Privatgebaude spater zu offentlichen Zwecken 
benutzt wurden. 

Zunachst ist das Rathhaus in Duderstadt zu nennen 17). Ein 
machtiger nach Osten gerichteter Bau, im Jahre 1432 angefangen, 
erhielt seine Vollendung mit 'dem Anbau eines bedeutenden Fliigels 
im Jahre 1528 (Fig. 33). Auf steinernem Unterbau und Erdgeschoss, 

Fig. 33 

welche sich unten in Stichbogenhallen, dariiber in eiller Rundbogen
laube offnen, ist ein zweigeschossiger Fachwerkbau aufgefiihrt. Das 

'') Mithof, Kunstdenkm. u. Altcrth. in Hannover II, Taf. VI. 
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Dach ist in zwei ungleiche, nach der Hauptfront gerichtete hohe 
Giebeldacher getheilt, welche nocll fiir zwei iibereinander befindliche 
Dachgeschosse Raum bieten. An der aussern Ecke des rechten und 
in der Mitte des linken Giebels sind "Von der Hohe des ersten Fach
werkgeschosses an achteckige Erkerthiirme "Vorgekragt, welche in ge
brochenen schlanken Spitz en end en. Der Mittelthurm iibersteigt das 
Dach noch um ein Geschoss, so dass er das Gebaude beherrscht. 
Ein dritter kleinerer Thurm steigt an der Ostseite auf. Der Westbau, 
einfacher gehalten, tritt um einige Meter zuriick und in dem Winkel 
beider FIiigel Hiuft eine an die Wand des Hauptbaus angelehnte 
iiberdeckte Freitreppe bis zum Erdgeschoss. So ist der ganze Bau, wie 
er nach und nach entstanden ist, in Gruppen aufgelosst, aber fiir 
den Mangel an Symmetrie 1St eine wohlberechnete Abwechselung 
eingetreten, welche durch geschickte Eintheilung und die schonen 
Schnitzereien an Balkenkopfen und Fenstergewanden gehoben wird. 

Symmetrisch in der Anlage sind die Rathhauser von Fri tz I ar I8) 

und Wernigerode 19 ) (1494-98 von Thomas Hilleborch errichtet, 
der ostliche Anbau 1584). Beide haben iiber einem steinernen Erd
geschoss mit Spitzbogenthiir in der Mitte, zu welcher eine doppelte 
Freitreppe fiihrt, ein :Fachwerkgeschoss, iiber welchem sich der 
steile Giebel erhebt. Zwei Erkerthiirme flankiren ihn, ein dritter 
erhebt sich auf der vorderen Firstkante des Giebels mit schlanken 
Spitzen. Der Mittelthurm in Wernigerode hat spater eine sogenannte 
Haube erhalten. In Fritzlar fiihrt die Doppeltreppe seitwarts in die 
Hohe und die Erkerthiirme beginnen erst in DachhOhe. In Wernige
rode macht die von vorne zu jeder Seite des Kellereingangs auf
steigende Freitreppe, neben welcher gleich von unten aus von Pfeilern 
gestiitzt die Thiirme aufsteigen, und das wegen des V orbaus zwischen 
ihnen in verschiedenen Hohen anfangende Zeltdach dazwischen, einen 
so geschmackvollen Eindruck, dass dieses Gebaude mit Recht stets 
als ein Muster von feiner kiinstlerischer Empfindung hingestellt 
werden konnte, und kiihn das Urtheil des Voriibergehenden durch 
die Inschrift: "Einer achts, der andere verlachts, der dritte brachts, 
was machts," herausfordern durfte 20). Besonders schon geschnitzt 
sind die Figuren, welche an den Kopfbandern unter dem Fachwerk 
angebracht sind und die Jungfrau Maria und andere Heilige darstellen. 

18) Moller, Denkm. d. dentsch. Bank. III (Gladbacb), Titelvignette. 
19) Pnttricb, Denkm. d. Bauk. d. MitteJaJt. in Sachsen II. II, 2. 
'0) Sie ist oft variirt worden. 
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Von ahnlicher Anlage, aber breiter im Gesammteindruck er
scheint das Rathhaus von Alsfeld 21) (1512), welches ebenfalls durch 
mehrere Erkerlhiirme geschmiickt wurde. 

Einfacher und ohne Thiirme ist das Rathhaus zu Stolberg im 
Harz 22) und der sogenannte alte Rathskeller in Halberstadt 23) 

(1461), welche vorzugsweise durch regelmassigen Wecbsel der ein
zelnen vor- und zuriicktretenden Gliederungen wirken. 

Am Ende dieser Epoche stehend, aber noch ziemlich im Geiste der
selben istdie sogenannte alteWaage in Braunschweig errichtet, ein 
riesenhafter Bau, auf allen Seiten freistehend, auf dessen kurzen Seiten 
in jedem der drei Geschosse 14, auf den Langseiten 33 cons olen
gestiitzte Balkenkopfe sichtbar werden. Auf jeder der Langseiten 
fiihren unten zwei machtige Thorwege in das Innere, das hohe Dach 
ist auf der kurzen Seite zu zwei Dritteln abgewalmt, hat einen 
kleinen Dacherker, auf den Iangen Seiten je drei kleine mit spitzen 
Zeltdachern in zwei Reihen iibereinander und dazwischen tiber den Ein
bringeluken zwei grosse Dacherker mit vorspringenden Giebeldachern. 

Von Privathausern sind aus derselben Zeit anzuschliessen 24), 
mehrere in Halberstadt (Fischmarkt No.1, Nr.8 von ]519, No.9 
1529, No. 10, 11 und 12), Miinden (gegeniiber der Kirche von 1457), 
Braunsch weig (Brauhaus von 1450 25), Siidklint No.1 von 1482, 
No. 11, No. 17 von 1469, No. 22 von 1524, Altstadter Markt No.3 
von 1470, Scharrenstrasse No. 13 von 14.70, No. 19, Auguststrasse 
No. 32 26), Schuhstr. No. 20, Kl. Burg No. 13, No. 15 von 1488, 
Petersilienstrasse Nr. 18 und Ecke der Knochenhauerstrasse von 1489, 
Schiitzenstr. No.2 von 1490, No.9, Hagenbrucke No. 12, Kohlmarkt 
No. 11 von 1491, Wendenstrasse No.1, No.2 von 1491, No.6 von 
1512, No. 13 von 1529 und No. 69 von 1533, Wollmarkt No.1 von 
1524, No.4 von 1526, Steinstrasse No.3 von 1512, Grodelingerstrasse 
No. 38 von 1440, Theile des abgebrochenen Rathskiichengebaudes 
von 1538 in der Samml. d. Neust. Rathh.), Hil des h eim (zwei 
Hauser in der Eckemaekerstrasse, Kramergildehaus an der Andreas-

.. ) Denkm. d. deutsch. Bank., dargest. vom hess. Vereiu fiir die Aufn. mittclalt. 
Kunstw. J, 17. Vgl. Lotz, Kunsttopographie I, S.40. 

22) Puttrich a. a. O. II, II, 2. 
13) Wiener (Forster'sche) Bauzeitung 1843. 
U) V gl. hierfiir und fiir die folgenden u. A. bes. Liibke, Deutsche Renaiss. S. 870 ff. 

n. rt'Hthof, Archiv fiir Niedersachsens Kunstgeschichte. 
15) Liebold, Mittelalt. Holzarch. III, 2. 
"") Anfn. d. Berl. Banakademiker v. 1869. 
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kirehe von 1482, gegeniiber die Kattentidtsehe Giesserei, friiher Trini
tatishospital), H erfo rd (Hauser in del' Briiderstrasse von 1521 und 
1522), Gottingen (Paulinenstr. No.6 von 1495), von Stiddeutsehen 
Stadten in Gmiind (Heiligegeistspital von 1495, Kornhaus von 1507), 
das Rathhaus in Tii bingen 1435 begonnen, hat dureh maneherlei 
Umanderungen des 16ten und 17ten Jahrhunderts sein urspriingliehes 
Aussehen verI oren. Ueberhaupt sind noeh viele zum Theil werthvolle 
Faehwerkbauten aus dieser friihen Zeit erhalten, welehe abel' dureh 
das im Anfange unseres Jahrhunderts iibliehe Absehneiden del' Yor
tretenden Sehnitzwerke und Ueberputzen del' Flaehen unkenntlieh 
geworden sind. 

Wenn wir die Bauten diesel' Epoehe im Zusammenhang iiber
blieken, so haben wir das allgemeine Bild des riehtigen Faehwerk
baus VOl' uns mit einem Fleehtwerk von wagereehten, lothreehten 
und sehragen H6lzern, dem gegeniiber die Wandfelder als "Ruhe
platze nieht dynamiseh thatig" sind 27). Die sammtliehen Pfosten, 
aueh die Fenster- und Thiirpfosten gehen von der Sehwelle bis zum 
Rahm durch. Riegel werden sparsam verwendet. Wie bereits er
wahnt, wurde del' Fenstersturzriegel dureh das Rahm ersetzt oder 
dieht unter demselben angebraeht; als Fensterbank diente oft stutt 
des Riegels eine starke, mit Abwasserung und Ansehlag pro:filirte 
Leiste, welehe vor den Pfosten vorbeilief und an dieselben angenagelt 
war 28). Alles Holzwerk war ziemlieh stark genommen (Pfosten 
26-00 em breit, 15 em stark, Sehwellen 30-45 em breit, 15-18 
em stark, Balken 15-18 em breit, 22-26 em hoeh, Riihme 8-16 em 
breit und ebenso stark, Streben, Kopf- und Fussbander 10-20 em 
breit und stark). Eine Hauptrolle spielten die Verstl'ebungen in den 
Wandfeldern. In denjenigen unter den Fenstern wurden ansgar An
dreaskreuzen Fussbander angewendet, welehe von den Fensterpfosten 
dieht unter del' Briistungsunterkante naeh del' Sehwelle zu liefen. 
Bei dem Holzreiehthum nahm man nieht nur schmale Fussbander, 
sondern ganze dreieekige Tafeln, welehe spater in den Bereich 
der Verzierung hineingezogen wurden. Alles dieses lothreeht odeI' 
schrag gestellte Holzwerk trat einige Centimeter VOl' die Wand VOl', 
die V orluagung del' Gesehosse und des Daehes betrugen bis zu 
75 em bei jedem Geschoss. (Dass die hierdureh entstehende Sehatten
wirkung die sammtliehen in anderen Riehtungen laufenden Linien 

27) Semper, Stil II, 304. 
'8) Liebold, Mittelalt. Holzarch. in Sachsen Taf. I, 1. 
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zuriickdrangte, hat bereits Erwahnung gefunden.) Die Fenster waren 
klein und niedl'ig. Das steile Dach war nicht allgemein mit dem 
Giebel nach del' Strasse zu gerichtet, sondern gerade bei den 
altesten Hausern oft mit del' Traufseite, welche danll durch Dach
erker unterbrochen wurde. In Halberstadt, Miinden, Braunschweig 
hat sich diese Anordnung Hinger el'halten. 

Die Verzierungen sind aus dem voUen Holz in Relief geschnitten 
(nicht angesetzt) und treten bescheiden hinter das Architektonische 
zuriick Sie sind vorzugsweise an den Saum
schwellen, Balkenkopfen und Kopfbandern an
gebracht 29). Die Saumschwellen, am einfach
sten zwischen den Balkenkopfen an den Kanten 
abgefast odeI' ausgekehlt, wurden an den Ecken 
durch Lilienvel'zierungen, innerhalb del' Kehlun
gen an del' Unterflache durch mehrere Linien 
oder den l'omanischen, einem gewundenen Tau 
ahnlichen Fries ausgefiillt. An den Seitenflachen 
werden die Stellen iiber den Balkenkopfen 
durch Rosetten etc. ausgezeichnet und Blumen
muster, Figuren odeI' Inschriften dazwischen 
durch ein dem gerade iibel'deckten Kleeblatt
bogen ahnliches Rahmenwel'k eillgefasst (Halber
stadter Rathhauskeller) (Fig. 34). Eigenthiimlich 
ist ein anderes Verzierungsmotiv del' Schwellen, 
del' zwischen den Balkenkopfen zu beiden Sei
ten stufenfo:.:.mig aufsteigende Fries (Treppen
fries, Maanderschema, haufig in Braunschweig) 
(Fig. 35), in dessen Umrahmung figiirliche Dar
stellungen, oft auch humoristische Scenen Platz 
fillden 30). Mit del' Zeit verwandelll sich die ge
raden Linien dieses Stufenfrieses in freige
schwungene Profile 3!), odeI' es treten fortlau
fende Friese ein, in welchen del' mittelalter
liche laubumwundene Stab eine beliebte FiHlung 

Fig. 34. 

2!') Zeichnungen von Fassadentheilen und vielen Details in dem ofter angefiihrten 
Sammelwerk von Liebold. Del' Text ist grossentheils dem Aufsatz von Egle in del' 
Forster'schen Bauzeitung von 1843 entlehnt; aber seine Schilderung des Entwickelungs
ganges und Periodcneintheilung nicht zutreffend. 

3.) Liebold If, 1. Beispiele aus Brandenburg und Magdeburg, Botticher, Holz
archit. XIX, 2 u. 4. 

31) Liebold VIII, 1. 
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bildet. Bis in die Zopfzeit hat sieh derselbe erhalten, freilich zum 
trockenen, kaum erkennbaren Schema herabgesunken (Fig. 36). Die 

Fig. 35. 

Fig. S~. 

~·lg. SO. 

Balkenkopfe unter den Schwellen sind 
zugleich als AusHiufer und Trager der 
oberen Wand in realistischer Weise durch 
Menschen- und Thierkopfe eharakterisirt. 
Die Kopfbander darunter sind schlank 
und reich gegliedert und zeigen nament
lich zu Anfang der Epoche Wappen, 
Thiere, oder unter Baldachinen Figuren 
von Heiligen und Wappentragern, manche 
mit Portratzugen zum Theil voll von Le
ben und derbem Humor. Eine systema
tische Eintheilung zwischen den langeren 
Kopfbandern, welche an die Pfosten an
laufen, und den kiirzeren einfacheren 
Knaggen, welehe dazwischen nur bis zum 
Rahm oder Fe.nsterkreuzriegel reichen, 
wird nicht gemacht. Gegen Schluss der 
Epoche werden Balkenkopfe und Kopfban
der einfacher, in gewohnlichen, dem Zim
mermann gelaufigen Profilen ausgeschnit

ten, eingekerbt, abgerundet und abgeeckt. (In Hildesheim gern an der 
Vorderseite mit eingestemmten Dreiecken versehen.) Das iibrige 
Holzwerk an Pfosten, Rahmen und Streben wurde anfangs nicht 
verziert, dann begann das Ornament sich auf die Brustung unter 
den Fenstern auszudehncn. DerSchluss der Zwischenraume zwischen 
dem Rahm des untflren und dem vortretenden Balken des oberen 
Geschosses wurde in einfachster Weise, wie bei Hintergebauden nur 
durch Fortsetzung des Dielenfussbodens und zwischen die Balken 
gesteckte btaken (WeHerung), unserm Windelboden entsprechend, aus
gemIlt. Spater wurden sogenannte Fullbretter zwischen seitwarts 
angebrachte Nuthen der Ba!kenvorspriinge eillgeschoben. Sie boten 
in ihrer schragen Unterftache einen vortrefftichen Grund mr ornamentale 
und figiirliche Malerei, seltener fiir Relief dar. Malerei hat man sich 
auch an den iibrigen Theilen des Hauses zu denken. Es ist die 
Farbenfreude des Mittelalters (welche sich recht in der bunten 
Mannertracht des 14ten Jahrhunderts gegeniiber der Farblosigkeit 
des folgenden bekundet) in Deutschland so vollstandig verloren 
gegangen, dass es uns schwer moglich wird, uns in den Geschmack 
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daran zuriickzuversetzen, noch schwerer scheint es zu sein, ein Haus 
in den urspriinglichen Farben wieder herzustellen. Darin haben selbst 
die besten Restaurationsversuche gefehlt. Die WandfeldeE>' (Gefache) 
zwischen dem Holzwerk wurden zuerst kunstlos, dann in Mustern 
ausgemauert oder verputzt, wobei die alten Handwerker, um die 
Beriihrung mit Holz zu vermeiden, eine Fuge ringsum stehen liessen. 
Ueberhaupt verrath sich allerorten an dies en altesten Holzhausern 
eine ausgebildete Technik und eine wahrhaft erfreuende Bliithe eines 
jedell Handwerks, vor allem der Zimmermannskunst. Die Holzver
billdungen sind so sinnreich el'funden und so g~nau abgemessen, dass 
bei del' Starke der Zapfen und Blatter manche Verriegelung noch 
halt, wenn sich Balken und Pfosten im Lauf der Jahrhunderte ganz 
krumm gebogen haben. 

Diese Sicherheit verleitete die alten Zimmerer unter Umstanden 
selbst zu mit Unrecht gelobten Missgl'iffen, denn als solcher ist es wohl 
zu bezeichnen, dass wie an manchen Hausern in Braunschweig die 
Balken eines Zwischen- oder Dachgeschosses nur durch Zapfen ge
sichert sind, welche durch die durchgehenden Pfosten durchgesteckt 
und aussen vermittelst vorragendem Splint und eingesteckten Holz
bolzen gehalten werden 32). Freilich hat auch diese kiihne Verbin
dung sich an Hausern 4 Jahl'hunderte hindurch gehalten. 

Zweite Periode. . 

Die zweite Periode, welche ungefahr von der ersten Halfte des 
sechszehnten Jahrhunderts bis zum Anfang des siebzehnten reicht, 
Hisst sich durch das Eindringen der Renaissance bezeichnen, welche 
in Deutschland sehr bald in das Barocke ausartet. Die in den da
maligen Culturverhaltnissen Deutschlands liegenden Griinde hierfiir 
treten bei Gelegenheit des Innenbaus deutIicher hervor und mogen 
deshalb dort angefiihrt werden. In Bezug auf die Entwickelung der 
Fassade ist zunachst ein grosserer Reichthum des Ornamentalen im 
Geist der neuen Richtung festzustellen, mit welcher nicht immer 
zugleich ein Aufgeben der mittelalterlichen Ueberlieferungen stattfin
det. Es ist die Zeit des sechszehnten Jahrhunderts die kurze Blii
thezeit Deutschlands, die Bauthatigkeit ist ungemein gesteigert, die 
Fassaden werden auf das Reichste ausgebildet. 1m Laufe des Jahr-

32) Ebenso bei den Schwellenverbindungen Schweizer Hauser (s. weiter unten). 
An einem jetzt abgebrochenen Hause in Marburg, das C. Schafer dem 18. Jahrh. zu
schreibt, fand cr die Pfosten durch vier Geschosse durchgehend und die Balken jedesmal 
in den Pfosten eingezapft (Vortrag, geh. im Ber!' Architektenverein am 9. Febr. 1880). 
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hunderts macht sich von Italien her die Trennung des schaffenden 
Architekten von dem ausfiihrenden Handwerkmeister geltend, der 
freien Kunst wU'd ein gTosserer Spielraum gewahrt und die Idee 
del' vom Stoff losgelOsten Formen fiihrt nach und nach zu einer 
VernachIassigung des Constructiven - zum Vel'fall del' Technik. Es 
ist daher natiirlich, dass wir gerade aus dem Anfang dieser Zeit 
eine Reihe schaner, geschmackvoller Hauser haben, die das Auge 
jedes Beschauers erfreuen, und dagegen im ganzen Verlauf dieser 
Epoche keinen kunstlerischen Fortschritt erkennen 33). 

Fachwerkbauten aus diesel' Periode sind besonders in H il des
heim (Knochenhaueramthaus von 1529 und Wedekinds Haus von 
1598 beide .am Markt, Judengasse, Ecke des Altstadter Marktes 
No. 385, Rathsbauhof in der Wollenweberstrasse von 1540, Brauhaus 
in der Schelenstrassen- und Rathhausstrassenecke von 1550, Schelen
strasse No. 280 von 1560, No. 281 von 1582, No. 286, No. 312 von 
1563, Gasth. zum goldenen Engel in der Kreuzstrasse von 1548, 
Almstrasse No. 32 von 1557, No. 25, No. 28 von 1585, im Kurzen 
Hagen von 1564, in der Eckemackerstrasse von 1566, 1608, 1615, 
Rolandshospital von 1611, im Langen Hagen von 1591, Hoheweg 
No. 391 von 1608, No. 393, No. 394, Marktstrasse No. 318 von 1611, 
No. 60, Altpetristrasse, Osterstrasse von 1604, an der Andreaskirche 
von 1623), Hal berstad t (Holzmarkt Nl'.4 von 1532, No.5 von 
1512, Breiteweg No. 38 von 1529, No. 39 von 1588, Schmiedstl'asse 
No. 17 von 151:\4, Ecke des Holzmarktes von 1576; Hoheweg No. 13 
und No. 16, Schuhhof in del'Schuhstrasse von 1579, Griddenstrasse 
No. 13 und eines von 1586, Hersleberstrasse No. 6 von 1589, No.9 
von 1604, No. 10 von 1618, No. 15), Go slar (An der Gose No. 24 
[fruher 674J; Petel'strasse No. 31 [fruher 735J Frankenbergel'strasse 
No. 566, Bergstrasse No. 10 [631J No. 633, No. 637, Markt und 
Langestrassenecke No. 871, Mal'ktstrasse No. 384, daneben das so
genannte Brusttuch, Monche- und Jacobistrassenecke No. 442, Jaco
bistrasse No. 11 [fruher 443J, Backerstrasse 3, Glockengiesserstrasse 
No. 1142 und 1143), Braunschweig (Papenstieg No.5 von 1537, 
No.2 von 1581, Wendenstrasse No. 14 von 1536, No. 49 von 1545, 
No. 34 und 35, Langestrasse No.9 von 1536, Sack No.5 von 1536, 
No.9, Burgplatz No.2 von 1573, Wilhelillsplatz No.8 von 1590, 
Beginen Haus im Prinzenwinkel von 1619, Merkels Haus im Backer
klint) Hannover (Schmiedestrasse No. 15, No. 43 von 1554, eines 

3") Die Hauser dieser Periode sind zum Theil in Ortweins dentscher Renaissance 
(Leipzig bei Seemann) veroifentlicht, in Liibkes deutscher Renaiss. aufgefiihrt. 
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von 1533, Koblingerstrasse No.6, No. 57 von 1585, Burgstrasse No. 28, 
No. 33 von 1581, No. 23 von 1620, Knocbenbauerstrasse No.7 von 
1594, No. 36, No. 61, Marktstrasse No. 37 von 1580, Rossmiihl No.8, 
Schuhstrasse von 1594, ROfelerstrasse von 1566, im goldenen Winkel 
und der Seilwinderstrasse), Stadthagen (AVJ-thaus in der Oberstrasse 
von 1553, Kirchhofstrasse No.2), Hameln (Pferdemarkt No.7 von 
1536, Osterstrasse No.8, Baustrasse No.7 von 1600, Neuthor und 
Thiethorstrassenecke, Biickerstrasse von 1546, Fischpfortenstrasse 
No. 20 von 1561, Wenden- und Kupferschmiedstrassenecke von 1560), 
Celle (Poststrasse Ecke Rundstrasse VOll 1532 und von 1549, Schuh
strasse No. 157, Canzleistrasse No. 222), Hoxter (Dechanei von 1561, 
Haus Hi.i.ttes von 1565, Freises VOll 1569, Wilkes und Tillys yon 
1642), Miinden (Langestrasse von 1548, Markt Eckhaus von 1554, 
Pfarrhaus an del' Kirche von 1580, daneben ein anderes, Rathhaus
strasse von 1648) Allendorf, Fritzlar (Hochzeitshaus) Marburg 
(Markt und Wettergassenecke, Steinweg No. 408, !tn der Hofstatt 
No. 207, MarktNo.76), Lemgo (BreitestrassevonI598), Salzuffeln, 
Her for d (Haus am Markt von 1587, gegenuber der Radegundis
kirche von 1638), Bielefeld (Gehrenberg No. 127 Ecke derNiedern
und Obern GasRe), Osnabriick (Krahnstrasse No.7 von 1586, Die
lingerstrasse No. 43), Gottingen (Kaufhaus von 1545, Junkerhaus, 
Wunderstrasse No. 51). 

In vVernigerode und Meinin gen sind viele der alten Hauser 
durch Brande in neuerer Zeit vernichtet. 

Die zweite Periode bekundet sich zunachst durch Abnahme del' Ge
schossvorkragungen, welche in der ersten Hiilfte des 16. Jahrhunderts im 
Maximum noch etwa 50 cm und gegen Ende desselben 30 - 40 cm. 
betragt. Das Subordinationssystem, womit ich das Betonen der Haupt
theile bezeichnete, beginnt zu schwinden und einem Neutralisirungs
system Platz zu machen. Dasselbe zeigt sich im Inllellbau darin, 
dass die mittelalterliche Balkendecke um diese Zeit durch die antike 
Felderdecke verdrangt wird. Die Schwelle erhiilt statt der Abfasullg 
kraftige Wiilste, welche mit gewundenell Bandern und Schlliiren 
ausgefiillt werden. Andererseits wird an man chen Orten schon fruh 
die U nterschneidung ganz aufgegeben, die Schwelle in antiker Weise 
als Gurt durchgefiihrt und mit einem ununterbrochenen Orament 
ausgefiiIlt. Das Knochenhaueramthaus in Rildesheim hat den schon
sten Balken diesel' Art ("den schonsten geschnitzten Holzbalken 
Deutschlands"). Auf del' Schwelle nndet auch die Schrift Platz, 
welche den Erbauer, das Jahr del' Erbauung und bisweilen in Versen 
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einen bedeutsamen Spruch triigt; welcher durch moralischen, humo
ristischen, oft auch bitteren Inbalt seine Zeit so vortrefflich abspie
gelt, dass die Sammlung solcher Sentenzen heutzutage zu einer Lieb
haberei geworden ist 34). Die Balkenkopfe werden im Allgemeinen 
einfacher. Wo noch wirkliche Kopfe vorkommen, sind sie nicht mehr 
naturalistisch, sondern ornamental gehalten. Die Kopfbander unter 
ihnen ahme~ bisweilen (fehlerhafter Weise) (Fig. 37) die iiber ihnen 

Fig. 37. 

befindlichen Balkenkopfe nach 3"), oder es wird auf antike Con
solenpro:file zuriickgegriffen. Nicht nur korinthische Cons olen , son
dern auch dorische Triglyphen und jonische Volutenmotive (Fig. :38) 

Fig. 38. 

werden benutzt und in der ersten Zeit mit Geschick in die Holz
technik iibersetzt36). Die Ausfiillung zwischen den Balken durch 
Fiillbretter erhalt sich in Braunschweig und Hildesheim langer, als 
in den andern Stadten, wo statt derselben starke Fiillbalken einge
schoben werden, welche, unterwarts ausgeschnitten, in ihrem Schnitz
werk die dariiber befindlichen Schwellbalken nachahmen. Die Or
namentik dehnt sich immer mehr aus. Fussbander und Pfosten 

34) Fiir Freunde dieser nenne ich Mithof, Archiv fiir Niedersiichs. Kunstgeschic.hte; 
Mittelalt .. Baudenkm. Niedersachseus; Fiihrer durch HiIdesheim (dort bei Gerstenberg) . 
Eioe Sammlung der Hausspriiche vou Hameln ist nicht mehr im BuchhandeI. Deutsche 
Inschriften an Haus u. Geriith, Berlin, Bessersche Buchhaudlung, 3. Auf!. in Vorbereitung. 

30) Liebold XI, 2, 12. 
36) Botticher, Holzarch. II, 3 u. 5; IV, 6. 
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unterhalb der Briistungen werden mit in ihren Bereich gezogen. Na
mentlich tritt hierbei ein Rosettenmuster (Scheiben-, Muschel-, Flicher-, 
oder Stern-Ornament) hliufig auf (besonders in Halberstadt, Hildes
heim, Hoxter). Es werden unterhalb der Briistung sowohl der Pfosten 
als auch beide von ihm ausgehenden Fussblinder mit einem etwas 
iiberhohten Halbkreis umzogen, welcher durch mehrere" von einem 
kleineren concentrischen Kreisbogen auslaufenden Strahl en palmetten-

Fig. 39. 

formig getheilt wird. Ob diese an jener Stelle durchaus unorganische 
Verzierung der Steintechnik entlehllt ist, und welche Bedeutung die
selbe hat, vermag ich nicht zu bestimmen, vielleicht mag das Bild 
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der Sonne oder del' Gestirne ihr zu Grunde liegen, wenigstens sah 
ieh gerade an iiJteren Hausern in dem klein en Innenkreise deutlieh 
einen Stern eingesehnitten. 

Das herrliehste Beispiel del' zweiten Periode, das Knoehenhauer
amthaus in Hildesheim von 1529 steht noeh an ihrem Anfang. Ein 
wahres Muster der Holzsehneidekunst, lif'gt es an einer Eeke des 
alten grosse]}. Marktes 37). Eine Wiederherstellung im Jahre 1853 ist 
dem Eifel' und Knnstverstandniss des Senators Romer zu verdanken 
(Fig. 39). Es erhebt sieh in fi'mf Gesehossen, und sein machtiges 
Dach bietet noch Raum rur mehrere Geschosse. Die Einfassung del' 
breiten Hausthlir zeigt schon geschnitzte Candelabersaulchen, Figuren 
und Laubgewinde. Die Schwellbalken sind nach dem Marktplatze 
zu mit allegorischen und phantastischen Figuren im Stil del' Re
naissance geziert, nach der Marktstrasse zu ist der beriihmte in 
Holz geschnitzte mittelalterliche Eichenlaubfries. Die Menschen- und 
Thif'rk6pfe auf den Balkenkopfen, die Figuren und Muster auf den 
sie tragenden Kopfbandern (unter welchen sich das in Hildesheim 
beliebte eingestemmte Dreieck befindet), die naeh den alten Farben
spuren wiederhergestellten Brustbilder auf den Fl'tllbrettern zeigen 
eine solche Ftille von Phantasie und Geschicklichkeit, dass del' Be
schauer imme]' wieder Uebenaschendes findet, und del' Bau in seiner 
Gesammtheit ist so individuell und charaktervoll ausgedacht, dass 
er ein unvergessliches Bild einpragt. 

Ein zweites vortreffliehes Beispiel bietet die Jus t i zk an z 1 e i 
z u S t 0 I bel' g, welche ebenfalls mittelalterliche und Renaissancefor
men in gliieklieher Misehung noeh ohne Charakterlosigkeit aufweist 38). 

Sie wul'de laut Inschrift im Jahre 1535 am Tage Kiliani vollendet 
(Fig. 40). Das erste Gesehoss trat nur in seinem mittleren Theil 
tiber dem Erdgeschoss vor. Das zweite Geschoss kragte wieder liber, 
doch nul' an den Seiten, so dass es im Mitteltheil mit dem El'dge
sehoss in eine Flucht kam, das dritte Geschoss trat in der ganzen 
Lange VOl'. VVar hiel'durch eine malel'isehe Abwechselung bewirkt, 
so wmde dieselbe noeh dul'ch einen dem Mittelbau vorgesetzten 
Aehteckerker gesteigert, welcher, das Haus urn ein Stockwerk liber
ragend, in einen schlanken Thurm endete. An allen Ausladungen 
wurden die Balken stark untel'kehlt, die Kopfbander reich in mittel
alterlichel' Weise pl'ofilirt. An sammtlichen Briistungen ist das Stern-

3') Reiseskizzen del' Berliner Bauakademiker von 1869. 
38) Puttrich II, II. 
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ornament angf;lbracht, welches jedoch durch seine regelmassige Wie
derholung die Einheit des Ganzen verhaltnissmassig wenig stort. 

Fig. 40. 

Der Kampf der mittelalterlichen Kunstanschauung mit del' Re
naissance ist in dem Knochenhaueramthaus, wie in del' Justizkanzlei 
mehr angedeutet, als zum Ausbruch gekommen. Einzelne mittel
alterliche Verzierungen, wie der erwahnte Laubstab, erhielten sich 
wahrend del' Renaissance. Man sieht noch lange neben den Fenstern 
und Thiiren mittelaltel'liche Ranken-Kreuzungen, sowie iiber denselben 
(Fig.41) den sogenannten Vorhangbogen ~9). Ja auch romanische 
Motive werden noch in diesel' Zeit wiederholt, das gewundene Tau, 
welches wir an Schwellen und Fiillbalken sahen. In charakteristischer 
Weise dient diese Verzierung als Einfassung einer Rundbogenthiir 
an dem Amtshaus zu Stadthagen (Fig. 42), einem einfachen 
Fachwerkhaus (1553) von hiibschen Verhaltnissen, dessen sammt
liches Schnitzwerk geradezu musterhaft ausgefi'lhrt ist. An del' Ein
gangsthiir geht ein dreifaches gewundenes Tau rings urn die Be-

"') Liebold IV, 1. 
L e h f e 1 d t, Holzarchitektur. 11 
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kleidung, welcbes im Scheitel und an den Seiten in der Mitte durch 
je drei dicke Ringe liiuft, wahrend das mittelste Tau abwarts laufend 
unten durch eine Schlinge jedesmal zum ausseren und aufwarts 
laufenden wird. 

Fig. 41. Fig. 42. 

Was uns noch das Knochenhaueramthaus in Hildesheim lehrt, 
ist das beginnende V orwiegen des malerischen Princips. Das Or
nament dehnt sich im Lauf dieser Zeit immer weiter aus und lOst 
sich immer mehr von den:;t structiven Kern los. Die Schragstreben 
werden zu blossen Decorations- Motiven und horen s.chliesslich ganz 
auf. Unter die Briistungen werden Schalbretter vorgenagelt oder 
ganze Relieftafeln eingefiigt. SchOn geschnitzte Fiillungen dieser Art 
bietet das zu wenig geschlitzte Hameln (z. B. Stilisirte Greifen, 
Lowen und vegetabilische Muster in dem Hause in der Baustrasse 7 
von 1600). Das Holzwerk des Hauses in Hameln wirkt dadurch 
angenehm, dass der s~hone braune Holzton sich erhalten hat, 
wahrend in Hildesheim manches WiederhergesteJIte durcb einen 
missfarbigen Oelallstrich entstellt ist. Diese altersgraue Farbung 
lasst in dem Benteschen Haus am Pferdemarkt die beiden unteren 
Geschosse aus Stein mit den drei dariiber befindlichen aus Holz ganz 
harmonisch zusammenstimmen 40). Eine FiilIung, eine Nymphe zwischen 
Blumell und Ranken darstellend, von wahrhaft italieniseher Anmutb, 

.0) Aehnl. der sogen. Zwickcll ill Halberstadt. 
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sah ich an einem Hause in Goslar (Fig. 43) (Baringerstrasse 1, leider 
ubel angestrichen). 

Fig. 43. 

Aber die Renaissanceformen wurden selten richtig von den alten 
Handwerksmeistern verstanden und schlecht mit der Construction 
in Einklang gebracht. Die Verachtung der Technik rachte sich. 
Die Folge war, dass die nach malerischer Wirkung suchenden Zimmer
meister andre Materialien, Stein und Metall in Holz nachahmten. 
So lange sie noch die Pfosten wie Candelaber oder wie Saulen mit 
jonischen Capitalen schnitzten und sie verkropften, mochte es noch 
gehen, denn hieraus hatten sie vielleicht die der Holztechnik ange
messenen Formen finden konnen, wie es den Italienern und spater 
den Schweizern gelang. Auch die Arkadenreihen in den Briistungen 
wurden sich, wie wir an den altnordischen Bauten sahen, vertheidigen 
lassen. Allein es war ein Verhangniss, dass Deutschland diese Aus
bildung nicht erreichte. 

Ein glii.nzendes Beispiel solcher Versuche bietet (Fig. 44) der jetzt 
drei Hauser bildende sogenannte Schuhhof in Halberstadt aus 
dem Jahre 1579 41) (am Breitenweg). Die vorkragenden Schwellen, 
Kopfbander und Wandfelder sind noch in alten Motiven, doch die 
Pfosten als Pilaster mit Fullungen ausgebildet geschnitzt, und die 
Verkropfungen und Blendarkaden zeigen die missverstandenen classi
schen Formen, welche sich mit glatten Wandflachen nicht vereinigen 
wollen. (Aehnliche Hauser in Goslar z. B. Backerstrasse No.3 [256] 
von 1592.) Was der Holzarchitektur am meisten schadete, war die 
Verschalung. Mit ihrer Hulfe wurde das ganze System des Stein-

'I) Lubke, Deutsche Ren. Fig. 237. Eine iihuliche Fassade Fig. 53. 
11* 
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baus nachgeahmt. Die Fassade wurde vollstandig mit Holz verkleidet, 
die Schwellbalken wurden als Architrave und die Briistungen als 
Friese gebildet, welche durch Vertikaltheilungen gegliedert waren, 
iiber welchen dann flachgeschnitzte eingeblendete Saulen, Pilaster 
und Hermen emporstiegen. An allen Flachen finden sieh zurn Theil 
ziemlich rohe figiirliche Reliefs allegorischen" mythologischen oder 
gesehichtlichen Inhalts (in Hildesheim immer wiederkehrend die 
Spes, Fides und Caritas). Die Gliederungen werden mit Eierstaben, 

Fig. 44. Fig. 45. 

Perlstaben, Zabnschnitten und Cons olen an passenden und unpassenden 
Stellen versehen, so dass selbst die "classiscbe Anmuth mancher 
Hauser nicht den Mangel eines constructiven Grundprincips del' 01'
namentik" 42) iibersehen lasst. Nur die Balkenkopfe und Kopfbander 
sind noch stilgemass ausgebildet. W 0 etwa noch die Gruppirung 
des Hauses in vortretende und zuriicktretende Theile, und die cha
rakteristischen Dacherker beibehalten sind, wird noch manches ge
sehmackvolle und bestechliche Aeussere hergestellt, wie in Hildes-

.oj Lnbke, Deutsche Renaissance S. 889. 
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heim am Rolandshospital (1611) 43) und an dem Wedekindschen 
Haus von 1598 am Markt. Hier macht sich die Decoration noch 
nicht so breit, der Fensterreichthum, welcher zwischen den Pfosten 
gar keine Wandfelder frei Hi-sst (Fig. 45), zwingt zu energischen 
Theilungen und del' zuriickgezogene Mittelbau mit dem miichtigen 
Giebel zwischen den beiden kleineren aber vorspringenden Giebeln 
an del' Seite giebt ein malerisches Bild. Abel' wo in Holz Spund
quadern (Haus in B evern 44) von 1612) oder Diamantquadern (Wilkes 
Haus in Haxter von 1642 45)) nachgeahmt werden, wo schliesslich 
die Decoration das Ganze so iiberspinnt,. dass . ein Haus, wie ein 
Schmuckkasten aussieht, wie das beriihmte Salzhaus in Frankfurt 
am Main 46), da kann del' Beschauer sich wohl an del' Meisterschaft 
des Reliefs und del' plastischen Wirkung der Darstellungen erfreuen, 
abel' er muss mit Bedauern anerkennen, dass das architekt~nische 
Gefiihl, das Urtheil iiber die Unterscheidung des Wichtigen und des 
Beiwerks verloren gegangen war. Der neue kiinstlerische Aufschwung, 
del' dafiir hiitte eingetauscht werden magen, kam nicht. Man hat 
mit Unrecht den dreissigjiihrigen Krieg als Ursache der Verwilderung 
und Barbarei in Deutschland genannt. Die wahren Ursachen liegen 
schon in den Verhiiltnissen, welche die zweite HiiIfte des 16. Jahr
hunderts betrafen. Es ist seit dem 12. Jahrhundert, -wie in del' 
Religion, so auf allen geistigen Gebieten in Deutschland ein lang
samer stiller und dabei stetiger Fortschritt festzustellen. Er war in 
del' Bliithe del' Reformation zum bewussten Ausdruck gekommen. 
Falsch wiire es, von einem plOtz lichen Aufschwung nach langer 
Dunkelheit zu reden. Diese herrliche Bliithe deutscher Cultur ent
wickelte sich nicht zur erhofften Frucht. Nicht erst im dreissig
jiihrigen Krieg trat die Verkiimmerung ein, sondern schon mehr als 
50 Jahre vor seinem Ausbruch, in derselben Zeit, da das Tridentiner 
Concil 18 Jahre lang vergeblich tagte, um die ersehnte Versahnung 
der Religionsparteien zu bewirken. Der dreissigjiihrige Krieg war 
nicht die Ursache, er war die traurige Folge dieser Riickbewegung. 
Wenn wir im Verlauf unserer Schilderungen after gesehen haben, 
dass die Privatarchitektur deutlicher, als die monumentale das Wesen 
ihrer Zeit dnrchschauen liisst, so gilt dies ill vollem Maasse von den 
deutschen Fachwerkhiiusern. Wir erkennen es als nicht zufiillig, 

43) Mithof, K. u. Alterth. in Hannover Bd. III, Taf. XI. 
44) Liebold IV, 5. 
45) Liebold IV, 2. 
46) Liibke, Deutsche Renaiss. Fig. 109. 
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dass die Verschlechterung des Holzbaus bei aller ausserlich reichen 
Entfaltung slch schon in der zweiten Halfte des sechszehnten J ahr
hunderts zeigt. Wenn der Beschauer durch manches Prachtige und 
Elegante in ihrer Erscheinung bestochen wird, so liegt dies daran, 
dass er sie mit den noch spateren immer schlechteren Holzbauten, 
vielleicht mit den heutigen vergleicht, nicht aber mit den alteren 
einfachen und oft verwahrlosten, aber weit gediegeneren und werth
volleren. 

Es ist unnothig, die allmalige weitere Ausartung der geschilderten 
Periode bis in neuere Zeiten zu verfolgen. Denn wenn auch noch 
im Stil der iippigen Renaissance und des niichternen Barocco mehr oder 
minder reiche Hauser entstehen, von welchen einige es zu besonderer 
Beachtung gebracht haben, wie das Frankenfeldsche Haus in Wer
nigerode von 1674 47), das sogenannte Brusttuch in Goslar und einige 
Hauser in Miinden, Hoxter und Cassel, so zeigt sich an ihnen nichts 
Neues. Nach und nach verdrangt sogar der wirkliche Steinbau den 
scheinbaren. Von unten herauf bemachtigt er sich der einzelnen 
Stockwerke. 

Dritte Periode. 

Gegen dieses Scheinwesen macht sich eine Richtung geltend, 
welche man direkt als romantische Reaction bezeichnen kann. Sie 
bezeichnet die dritte Periode, welche ungefahr yom Ende des 16ten 
bis in die des achtzehnten J ahrhunderts reicht. Sie lasst sich auch 
in Norddeutschland erkennen, vorzugsweise aber in Siid- und West
deutschland. Die Vorkragung ist nur noch gering· oder faUt ganz 
fort. Aber was charakteristisch fur diese Periode ist, die sammt
lichen BretterfiiUungen verschwinden wieder, und wenn auch nicht 
gerade die Construction vorherrscht, so wird doch der oft recht ge
lungene Versuch gemacht, die Decoration nur durch einzelne Holzer 
herzustellen, welche, wo nicht einen constructiven Zweck, so doch 
einen solchen Schein haben . Was zunachst die niedersachsischen 
Bauten betrifft, so verschwinden die Kopfbander unter den BaIken
kopfen, und die Balkenkopfe selbst zeigen geringe Verzierungen. 
Ebenso die Schwellen, welche, unterwarts abgefast oder mit Rund
stab versehen, an der V orderflache nur massig verziert sind. (Haus 
III Polle 1600.)48) Die Fiillholzer werden durch lothrechte, mit der 

47) Puttrich IT, IT. 
4S) Liebold XIV, 3. 



167 

Wand bundige oder schwach geneigte abgerundete Bohlen ersetzt. 
Statt der WandfUllungen neben und unter den Fenstern treten Streben 
auf, welche sich in mannigfaltigen Mustern kreuzen und zu einer 
Art Flechtwerk verschranken. Diese Muster erinnern zum Theil an 
die in Frankreich in der Mitte des 16. Jahrhunderts aufkommenden 

. Ornamente, theils sind sie bescheidener und geschmackvoller. Beliebt 
ist namentlich ein Andreaskreuz, welches durch eine ubereck gestellte 
Raute mit geraden oder eingebogenen Seiten gekreuzt wird. Hiibsche 
Hauser dieser Art finden sich in Halberstadt (eines von 1669) 49), 

, Wernigerode (Steineckersches Haus) 50), Quedlinburg, Munden, Goslar 51). 

(Viele sind in neuerer Zeit nicht mehr erkennbar, da man die nur 
wenig hinter das Holzwerk zuriicktretenden WandfHichen in neuerer 
Zeit oft sorgfaltig uberputzt und das Ganze dick mit Oelfarbe be
strichen hat.) 

Botticher 52) zeigt an einem hubschen Haus in Thiiringen, wie 
diese Diagonalkreuzungen in Verbindung mit dem Stp.rn- (Muschel-) 
Ornament auftreten. Bis zu welchem Grade von V ollendung die hier 
beschrittene Bahn fiibren konnte, zeigen die Bauten Sud d e u t s ch
lands. Mit Geschick und feinem Verstandniss hat Lubke ill seiner 
deutschen Renaissance einige Beispiele ausgesucht, wie uberhaupt 
in Bezug auf die Holzarcbitektur gerade diesel' Theil der vorziiglichste 
ist, so dass ich nichts besseres als ihn hier anzufiihren wiisste. "Die 
Elemente der Fachwerkconstruction werden oft in einer geradezu 
naiven Weise zur Geltung gebracht, wie an dem Hause zu Eppingen 58) 

bei Heilbronn vom Jahre 1582, welches 11m an den Eckconsolen 
und dem mittleren Hauptstander Formen der Renaissance 'aufweist, 
in dem untergeordneten Riegelwerk aber durch einfaches Ausschneiden 
nach Art des gothischen Stils eine decorative Wirkung hervorbringt. 
Bei dies en Bauten pflegt das Erdgeschoss aus Quadern aufgefiihrt 
zu sein, und es bedan dann, urn den vorkragenden Oberbau zu 
stutzen, kraftiger Steinconsolen, welche oft zu reicher Ausbildung 
Anlass geben. Ein charakteristisches Beispiel einfach gediegenen und 
doch zierlichen Fachwerkbaus gewahrt ein Haus in S c h wa b is c h 
Hall vom Jahre 1609 54). Hier zeigt der vorgebaute Dachgiebel 

49) Liebold IV, 8. 

'0) Puttrich II, 2. 
") Mithof, Arch. f. Nieders. Bd. III, Taf, XXXIII. 
") Holzarch. VI, 1. 

03) Liibke, Deutsche Ren. Fig. 51. 
.. ) Liibke, Fig. 82. 
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eine Vorrichtung zum Anbringen der Rolle fii.r das Hinaufwinden 
von Vorrathen. Ein anderes Beispiel aus Grossheubach bei Milten
berg yom Jahre 1611 ist interessant durch den Erker, welcher auf 
einer kraftigen Stein console aus dem Quaderbau des Erdgeschosses 
hervorkragt56). Zierlich und reich, zeigt es bereits kunstlerisch aus
gebildete Eckpfosten und htibsche Muster in den Riegeln der Fenster
brustungen. " 

Wahre Perlen der Holzarchitektur sind schliesslich die r heini
s c hen Bauten. An ihnen ist wirklich die Aufgabe gelost, die Construc
tion klar zum Ausdruck zu bringen, sie zugleich durch eine Ftille del' 
reizvollsten Ornamente zu umhtillen, und diese Ornamentik ganz im 
Geiste der ihr zukommenden Technik auszubilden. Die Schwellen, 
weIche kaum noch vorkragen, werden durch mehrfache glatte oder 
tauartig gewundene Linien verziert. Dagegen werden jetzt die 
Pfosten kraftig betont und namentlich die Eckpfosten als Cande
laber und Saulen mit schongeschwungener Silhouette gebildet, can
nellirt, mit mathematischen Linien, Blattern und Rankenwerk, oben 
oft in reizende Kopfe auslaufend. (V ortreffliche Beispiele hat Bop
pard.)56) "Das Riegelwerk wird in mannigfachell Formen ausgebildet, 
indem man dasselbe in verschiedenen Biegungen schweift und aus
schneidet. Diese dem Holzstil durchaus entsprechende Technik 
bringt dann haufig Combinationen hervor, welche an die Gothik er
innern" (Lubke). Ja noch mehr, diese gewundenen und geschweiften 
Muster, welche an den Dfern des Rheins und der Mosel getroffen 
werden, erinnern so uberraschend an die altnordischen Holz
schnitzereien, dass hier auf eine Volkerverwandtschaft geschlossen 
werden konnte, hatten wir nicht bei allen Schifffahrt treibenden 
Volkern die Freude an solchen bald an Schiffsschnabel, bald an 
Rudergaffeln erinnernden Schweifungen mit einer gewissen Deberein
stimmung getroffen. 

Die Fenster sind ahnlich denen der Schweizerhauser meistens von 
einem etwas vortretenden Rahmenwerk eingefasst, welches bisweilen 
auf hubschen Consolen starker vorspringt (Fig. 46) (Hauser in Bop
pard 57), am Fischmarkt in Strassburg)58). 1hre Pfosten werden, 
W18 die Eckpfosten als Saulen behandelt, oder, wie auch die Rahme, 
nur abgefast und mit decorirten Rundstaben gegliedert, sowie durch 

.. ) Lubke, Fig. 52. 
'6) Lubke, Fig. 255. Stl1dienreisc d. Bcr!. Bal1akademie 1865. 
57) Lubke, Fig. 256. 
'8) Dollinger, Reiseskizzen Heft VI, Blatt 6. Leipziger IlIustrirtc 1873, S. 309. 
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geschmackvolle Muster in verschlungenen Biindern, Schuppen oder 
Bliitterwerk reich geschmiickt59). Ein Gesims mit oder ohne Ver-

Fig. 46. 

dachung bildet den oberen Abschluss des Fensters (Fig. 47). (So in 
Tra ben an der Mosel in dem Siebenerschen Haus von 1606.)60) Der 
malerische Reiz dieser Fassaden wird hiiufig durch weit vortretende 
Erker erh6ht. Diese sind viereckig, an die Fliiche des Hauses an
gefiigt (wie in einem Hause in Oberlahnstein)61), oder nur zweiseitig 

59) Studienreise d. Ber!' Bauak. 1865. Kolscher 
60) Liibke, D. R. Fig. 257. Das Trabcller Rathhaus 1612 hat in der Deutschen 

Bauzeitung 1870 S. 273 dnrch Docll eiue liebenswiirdige Beschreibnng gefnndeu. Leider 
ist Traben in neuester Zeit abgebrannt. 

61) Liibke, Fig. 258. 
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iibereck gestellt (Haus in Z a b ern von 1605) 62), am gefalligsten acht
eckig an einer Ecke des Hauses, wie an dem beruhmten Hause zu 

Fig. 47. 

Bacharach (Fig. 48), wo del' Erker in einen schlanken Thurm aus
lauft, dessen Zeltdach mit den vielen einalldel' kreuzenden Giebel
dachern ein Bild yon seltener Anmuth und Feinheit giebt 63). Von 
der Wirkung einer ganzen, aus solchen Hausern bestehenden Strasse 
zu Rhense giebt Chapuy eine gute Anschauung 64). 

Reizende Hauser sind ausser den genannten in Frauenstein bei 

6') Bilder aus Elsass - Lothringen. 
68) Dollinger, Reisesk. Heft I, Bl. 4. 
54) Chapny, Moyen age pitt. III, 171. 
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Wiesbaden, in Strassburg (eins am Schmiedegraben mit Erker und 
reichen Schnitzereien vom Ende des 16. Jahrh.), Oberehnheim bei 
Roshei~ (alte Kornhalle von 1554), Weissenburg (1599), Bremmen und 

}'ig.48. 

Enkirch a. d. Mosel, Calw, AIken, Oberwesel (Gewandhaus), Helm
stadt, So est , Obernkirchen, Stuttgart (Marktpl. No.5 von 1614), 
Dinkelsbiihl65) , Rothenburg a. T. (Haus am Galgenthor 1614) und 
weiter nach Franken hinein. 

Davon, dass auch im hohen Norden Deutschlands diese Technik 
Ausiibung fand, giebt in Danzig das Miillergewerkhaus Zeugniss 66). 

Das die Fenster der einen Seite umgebende Rahmenwerk und die 
aussen angeIehnte, bedeckte Treppe, welche zu einer ebenfalls be
deckten, auf langen Kopfbandern ruhenden Vorlaube fiihrt, erinnert leb
haft an Schweizer Holzbauten. 

65) Det. Lubke, Fig. 55. 
66) Lubke, Fig. 200. 
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Nur aus einer fliichtigen Skizze bekannt ist das Schloss in 
N i e del' wei g s d 0 rf in del' 0 berlaulitz, welches drei Bauzeiten auf
weist 67). 

Holzconstructionen an Steinhausern. 

Bei dem Holzbau lassen sich einige Zimmererarbeiten anschliessen, 
welche auch an steinernen Hausern yorkommen. Es sind dies Yor
zugsweise Gallerien an den Steinfassaden odeI' auf den HOfen, 
die Treppen mit ihren Unterstiitzungen und einzeln yorkommende 
Holzconsolen und Stander. Nur die letzteren yerdienen eine be
sondere Beachtung, denn die Briistungsfiillungen an Gallerien und 
Treppen und die Consolen unterscheiden sich in nichts yon den 
schon besprochenen Formen und theilen das Schicksal des gesammten 
Fachwerkbaus, mit dem ersten Eindringen del' Renaissance Nach
ahmungen del' Steinarchitektur odeI' des Mobels zu werden. Einen 
Beweis daflir geben die Beispiele in Liibkes deutscher Renaissance 
aus Gorlitz, Breslau (Tannengasse No.3, Groschengasse No. 39), 
Oels (Schloss), Wiirzburg (Wohlfahrtsgasse No. 205, Sarbacherhof in 
del' Domschulgasse), Ulm (Schadisches Haus yon 1599), Amberg 
(Bezil'ksgericht), Rothenburg a. T. (Geiselbrechts Haus yon 1596), 
Niirnberg (Tuchers Haus Hirschelgasse No.9 yon 1533, Funks Haus 
Tuchergasse No. 21, Egidienplatz No. 13, Tetzelgasse). Gerade Niirn
bergs so malerische Hofe und Vorbauten lassen vielfach den Be
schauer im Zweif~l, aus welchem Material das gothische Mauerwerk 
in einer Galleriebriistung odeI' die antiken Gesimse dariiber hergestellt 
sind. Auch in diesel' Beziebung haben die rheinischen Zimmerer 
bei malerischer Wirkung yerstanden den Charakter festzuhalten, wie 
in Frankfurt a. M. (Mainzerstrasse No. 15), in Mainz (Hof im Konig 
yon England) und in Colmar in einem Eckhause in Friihrenaissance
formen niit Erker yon 1538, dessen Holzgallerie mit zierlichem 
Gelander yerseben auf Consolen ruht und die das Dach stiitzenden 
Stander tragt. 

Besondere Beachtung yerdienen die freistehenden S tan del' 
(Trager), welche, ein yorzugsweise beliebter Gegenstand kiinstlerischer 
Ausschmiickung, sowohl die yorgekragten Balken del' Fachwerkhauser 
trugen, als auch zum Tragen yon Gallerien an Steinhausern, Treppen, 
Kirchenemporen und Gerathen iiberall yon del' Kleinkunst bis zum 
Monumentalbau Verwendung fanden und seit den altesten Zeiten 

67) Dorst, Reiseskizzcn No. 10. 
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nach demselben Gesetze geschnitzt wurden. Daher bieten Stander 
aus verschiedenen Zeiten und Gegenden die interessantesten Ver
gleichungspunkte dar. Selbst bei Steinbauten wurde haufig schon im 
friihesten Mittelalter der Holzpfeiler angewendet, wie in dem Ziegel 
bau der im 5. Jahrhundert erbauten St. Andreaskirche zu Ravenna 

Fig. 49. 

Nussbaumsaulen standen. Einer der altesten noch erhaltenen Holz
pfeiler befindet sich in der jetzt vernachlassigsten und gewohnlich 
verschlossenen westlichen V orhalle ,Oil St. Nicolaus zu Windisch-
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Matrei in Tyrol 68). Er ist roh geschnitzt, aber eigenthiimlich und 
phantastisch der romanischen Zeit gem ass ; der Schaft achteckig, 
Capital und Basis fast nur durch den Uebergang in's Viereck ge
bildet, unter der Basis ein sehr langer Sockel, tauartig gewundene 
lothrechte Linien laufen an den FHichen des Schaftes hinauf, wahl'end 
Basis und Capital durch ahnliche gewundene Schniil'e, welche eher 
Bretzeln als Palmetten gleichen, verzierl sind, der Sockel aber durch 
gekreuzte Stabe, welche Halbkreise durchschneiden. Muster der 
Holzarchitektur dagegen sind die Holzstander, welche sich an dem 
1388 erbauten Zollhause zu Constanz befinden 69), und welche ich bei 
Gelegenheit del' indischen Architectur angeftihrt habe 70). Es sind 
zwei Stander iibereinander, welche das Erdgeschoss und erste Ge
schoss tragen. Auch hier sind AnI auf und Ablauf (Basis und Capital) 
in gleicher Weise durch den Uebergang des achteckigen Schaftes in 
das Viereck gebildet (Fig. 49.), aber die Vel'hiiltnisse, sowobl der 

Fig. 50. 

68) Mitth. d. k. k. Centralkom. II (1857) S. 179. (Tinkhauser, Baudenkm. d. IseIthals.) 
69) Viollet Ie Duc, Dict. VII, S. 474, Artikel Poteaux. Ebendort nennt Viollet eine 

Reihe schOner Pfosten Zll Rouen, Orleans, SCllS, Beauvais, Reims, Chartres, Angers, Paris. 
'0) S. o. S. 14. 
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einzelnen Theile untereinander, als auch der unteren starker bean
spruchten pfeiler gegen aile oberen minder belasteten richtig und 
ausdrucksvoll. Der Unterzug ist durch das Capital durchgesteckt, 
ebenso das darunter befindliche Sattelholz, welches recht hiibsch 
consolenartig ausgeschnitten ist. Noch halb gothisch ist ein Pfeiler, 
welcher die Empore del' im Jahre 1562 eingeweihten Gottesacker
kirche VOl' Rothenburg a. T. tragt71), schragaufsteigende sich kreuzende 
Linien umziehen netzformig den Schaft der Saule (Fig. 50), iiber 
deren Capital noch unter dem Unterzug ein vermittelnder Aufsatz 
eingefiigt ist, wahrend miichtige bogenformig ausgeschnittene Bohlen 
zu seinen Seiten die Knieverbindungen herstellen, die wir aus den 
aiten nordischen Bauten kennen. Die Renaissance nahm die antike 
Stiitze als Saule, Pilaster oder Candelaber gestaltet auf, wie sie sich 
an den Wandpfosten der rheinischen Bauten gezeigt hatte. Hiibsch ge
schnitzte Kampfer als Sattelholzer zur Vermittelung zwischen stei-

Pig. 51. 

neruen Saulen und Holzbalkendecken kommen zum Theil in typischer 
Wiederkehr in Siiddeutschland und Oberitalien VOl' (Fig. 51); z. B. 
einander sehr ahnliche in Trient 72) und Venedig. 

Fach werkba uten in , Belgien und Danemark. 

Belgien halt in seinen Fachwerkbauten die Mitte zwischen 
dem deutschen und nordfranzosischen Typus. Vereinzelt ist die Pub
likation eines Hauses zu Mecheln (Malines) aus dem 16. Jahrhundert 
mit stark vortretenden Kopfbandern, Iothrechter Bretterverschalung 
und Kleeblattbogen im DachgiebeI 73). Ihnen schliessen sich inter
essante Hauser zu Y per n an, welche Ewerbeck auf der Berliner 
Reiseskizzenausstellung 1879 ausgestellt, meines Wissens jedoch leider 
bisher nicht veroffentlicht hat. 

71) Anfnahmen d. Stuttgart. Polytechn. in Rothenbg. Bl. 17. 
72) Mitth. d. k. k. Ccntralkom.1861, S. 64 (Essenwein). 
13) Chapny. Moyen iige pittoresque etc. II, 74. Kunsthistor. Bilderbogen BI. 134 .. 
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Mehrere Dan is c h e Fachwerkhauser, welche sich eng an die 
deutsche Weise anschliessen, sind in neuster Zeit von Einheimischen 
herausgegeben 74). Hauser und Details aus dem 16. und 17. Jahr
hundert reprasentiren Nestved (1500 und 1600); Egetraees Vindues
karm (1600), Nykjobing, Randers, Korsor, Kjiige, Aalborg und einige 
andere Stadte. 

Fachwerkbauten in England. 

In England sind im Verhaltniss zu del' einstigen grossen 
Menge der Fachwerkbauten nur wenige el'halten. Feuersbl'iinste, aber 
auch beabsichtigte Zerstiirung sind die Ursachen davon. Dies Wenige 
ist zerstreut in den Massen anderer Bauten und nur zum geringsten 
Theil der Aufnahme in die sonst so vortrefflichen und umfassenden 
Sammlungen gewiirdigt worden. Und doch verdienen auch diese 
englischen Fachwerkbauten wohl del' Erwahnung .. Eines der altesten 
erhaltenen Hauser ist wohl das Refectorium der Abtei zu Mal v er e 
von 1340 75). Es ist ein einstiickiges Gebaude, welches einen Saal 
von 13,5 m Breite, einen kleineren von 6,25 m Breite und eine 
Durchfahrt von 3,05 m Breite enthalt, wahrend die Lange der drei 
Raume 9,3 m betragt. Diesel' einfachen Disposition entspl'icht der 
Aufbau. Auf einem kul'zen Steinsockel und einer (bei del' Dul'ch
fahrt fortgelassenen) Schwelle sind auf der langen Seite 6 Pfosten 
errichtet, deren Rahme unmittelbar die Dachbinder tragen. Nur ein 
Zwischenriegel ist durchgefiihrt, niedriger auf der Seite des klein en 
Saals, der durch hoch angebrachte Fenster erleuchtet ist, hiiher auf 
der des grossen, wo ausser den oberen Fenstern eine zweite Reihe 
unter der Verriegelung angebracht ist. Von dem Riegel aus gehen 
kleinere Pfosten lothrecht in unregelmassigen Abstanden nach unten 
und oben, wahrend die Wandfelder noch durch grosse etwas ge
kriimmte Schragstreben versteift sind. Die kurze fensterlose Giebel
seite wird nur durch mehrere (9) lothrechte durchgehende Pfosten 
und eine dreifache Verriegelung eingetheilt, der Giebel selbst durch 
ein aufrechtstehendes Kreuz und zwei Schragstreben. Dieser Schmuck
losigkeit gegeniiber sind die Fenster mit reich em, derbe, aber wir-

74) Tegninger of Aeldre Nordisk Architektur samlede og udgivene af V. Dahlerup, 
Hans J. Holm og H. Storck. 1. Kopenhagen 1872 (BI. 6, 10, 11); II. Kopellhagen 1877 
(BI. 8,12, 13); III. Kopenhagen 1879 (BI. 13). 

75) Dollmann und Jobbins, Ancient domestic. Architecture in Great Brittain Ed. I. 
Die anschaulich gezeichneten Bliitter sind nieht nummerirt. 
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kungsvoll geschnitztem, mittelalterlichem Maaswerk in lauter ver
schiedenen Mustern versehen. Was die englische Zimmermannskunst 
damals konnte, zeigte sie in dem trefflichen offenen Dachwerk, 
dessen bei Gelegenheit del' normannischen Dachverbande Erwahnung 
geschah. 

In spateren Zpiten bestand das Riegelwerk der Wande nur aus 
lothrechten und wagel'echten sich kreuzenden Balken ohne Schrag
verbindungen, sod ass lauter rechteckige, seltener quadratische Felder 
entstanden. Da die Fi.illungen meist weissgetiincht sind, heben sie 
sich scharf von dem dunkelgebeiztem Holzverband abo Die sparsame 
Ornamentik, welche sich auf die Schwellen, Fenstereinfassungen und 
einzelne Pfosten beschrankt, bewegt sich mehr in den del' engli
schen Spatromantik eigenen schlanken, viele gleich starke Glieder 
zeigenden und ZUlU Theil charakterlosen Formen, welche gleicher
massen in Stein, Holz odeI' Metal! hergestellt wurdcn. S hr e w s bur y 
ist reich an solchen Holzhausern, deren eines am Butcher Row 
(Fleischerweg) yom Jahre 1490 stammt 76). Die beiden oberen Ge
schosse sind um 30 - 40 cm vorgekragt, die in eins durchgehenden 
Schwellen ruhen auf Kopfbandern, welche in einem flachen Bogen auf 
den Capitalen del' Hauptpfosten aufsetzen. FiillhOlzer oder vortre
tende Balkenkopfe kommen nicht VOl'. 1m sechszehnten Jahrhundert 
nimmt die Verzierung zu, indem den Pfosten strebepfeilerartige, 
fialenbekronte Saulchen vorgesetzt werden (Fig. 52). (So das Gray 
Friars odeI' Fords Hospital in Coventry von 1529 77). Besonders 
abel' wirft sich die Decoration auf die Giebel sowohl del' Dacher 
selbst, wie der vielfach heraustretenden Dacherker. An den aussersten 
Sparren werden Laufbretter angebl'acht und reich mit mittel alter
lichen Ranken und Laubstabmustern geschnitzt; ebenso die zwischen 
denselben an del' Fassade wagel'echt lang laufenden Balken, deren oft 
mehl'el'e iibereinander, zum Theil wunderlich als gesprengte Balken 
angeol'dnet werden, und welche den Einfluss del' Renaissance bekun
den. Diese Giebelverzierungen bliihten namentlich zur Zeit der 
Konigin Elisabeth 78), aber trotz al!es Reichthums wohnt ihnen eine 

76) Dollmann u. Jobb. Bd. II. Wic viel die moderne Wiederhcrstellung dazu ge
than hat, vermag ich nach der Ansicht nicht zu entscheiden. 

") Dollmann u. Jobbins I. 
78) Wilson, A series of ornament timber gables from existing examples in England 

and France of the 16 century, London 1831. Die eng\. Hanser werden auch bisweilen 
in Zeitschriften veroffentlicht, so im Builder 1879 S.98 eines im Clare Suffolk aus 
dem 15. Jahrhundert; im London news 1877, 1. Sept. the feathers Inn Ludlow. 

I, c It f c 1 d t, Holzarchitektur. 12 
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Nuchternheit bei, welche den Vergleich mit den Fachwerkhiiusern 
Deutschlands zu Gunsten der letzt.eren ausfallen liisst. 

Fig. 52. 

Die Bauweise, welche ich in Deutschland mit der der zweiten 
Periode bezeichnet habe, scheint in England giinzlich zu fehlen. 
Dagegen finden sich Hiiuser, welche sich dem Stil der dritten Periode 
niihern. Die Felder werden niimlich durch allerlei Querverbindungen 
gegliedert, welche jedoch weniger einen constructiven, als einen spie
lend decorativen Charakter haben. Hiiufig ist die auch in Deutsch
land vorkommende uber Eck gesetzte Raute mit gekriimmten Seiten, 
dann Andreaskreuze, ebenfalls geschweift, und namentlich Kreise, 
welche aus einzeln geschnittenen und zusammengesetzten Bohlen
stiicken bestehen. Hauser dieser Art sind in Mayfield (Sussex)19) 
~d Prestb ury 80) (Glocestershire) yom Ende des sechszehnten Jahr
hundert"l. 

'9) Dollmann u. Jobb. I. 
80) Dollmann u. Jobb. II, Schlllssblatt. 
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Die Fensterrahmen werden zum Theil erkerartig um einige Cen
timeter auf Consolen vorgekragt und mit einem Schutzdach, ahnlich, 
doch in einfacherer Weise, wie bei den Schweizer Hausern iiber
deckt, an den Traufseiten treten Giebel von verschiedenen Abmessun
gen heraus und die einzelnen Holzer werden mit Sauberkeit und 
Genauigkeit geschnitten. 1m Laufe des 17. Jahrhunderts, also ver
haltnissmassig spat gegen Frankreich und Deutschland entwickelte 
sich del' Fachwerkstil zu seiner Bliithe. In dieser Periode ist sogar 
eine Zunahme der V orkragungen und die Aufnahme von Schragstre
ben zu bemerken. Hiibsch in den Verhaltnissen ist ein Doppelhaus 
zu Ludlow (Shropshire) von 1600 81), welches mit zwei nebenein
anderstehenden Giebeln ganz symmetrisch aufgebaut ist, und dessen 
Verstrebungen, grosser und bedeutsamer als sonst iiblich, gute Wir
kung machen. Das erste Stockwerk ist iiber das ebenfalls verriegelte 
Erdgeschoss um 40 em vorgesetzt, das zweite iiber das erste um 
15 cm; hier treten sogar die Balkenkopfe des oberen Stockwerks, 
an deutsche Art erinnernd, nach aussen vor. Ebenso an einem 
Haus in Chiddingstone (Kent) 82). Ein wechselvolles Bild bietet ein 
anderes Raus zu Chiddingstone von 1637 83) in drei Theilen, deren 
jeder mit eigenem Giebeldach versehen ist; der mittelste springt in 
dem Erdgeschoss zuri'tck, dagegen in den oberen Geschossen vor den 
andern vor und ruht auf zwei viereckigen, abgefasten Pfeilern. Das 
vor dem rechten Haus vortretende Fenster wird von verschieden
artig geschnittenen Consolen und Kopfbandern gestiitzt. Es. ist zu 
bemerken, dass in dem Maasse, wie die Ausbildung des ganzen 
Rauses zunimmt, die Pfosten und Fenster einfach und unverziert 
gelassen werden. Die Fensterkreuze und Theilungen, welche unbe
weglich sind, werden etwas zu stark und eckig genommen, dadurch 
bekommen die Fassaden etwas Steifes. 

Reich entwickelt und kiinstlerisch durchgebildet wird der Fach
werkbau in Chester wahrend des 17. Jahrhunderts 84). In Chester 
sind die Laubengange voi den Hausern, welche in Deutschland 
friiher viel allgemeiner waren und es in del' Schweiz und Oberitalien 
(dort freilich meist von Stein) noch sind, durch einen eigenthiimlichen 

.') Dollmann u. Jobb. II . 
•• ) Dollmann u. Jobb. 1. 
.3) Dollm. n. Jobb. I, Anfangsbl. uud The Architecte Jahrgang 1879, 4. Oct . 
•• ) Ueber diese durch ihren Kase wohl bekannte Stadt s. den guten Aufsatz von 

Tschudi, Ein Besuch in Chester mit Illustrationen in Liitzow's Zeitschr. f. bildende 
Kunst 1877, S. 97 f. 

12* 
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Umstand noch erhalten. Die Strasse ist namlich durch Ausgrabung 
tiefer gelegt worden (HOfe und Garten liegen noch in der friiheren 
Hohe und sind durch Treppen mit der Strasse verbunden) und die 
Lauben dadurch in das erste Stockwerk versetzt worden, wo sie 
nun fiir die Bewohner VOl' Regen und Sonne schiitzende Loggien 
bilden 85). Der ein ganzes Geschoss einnehmende Unterbau ist massiv 
in Ziegel oder Bruchstein aufgefiihrt, dariiber erhebt sich der Fach~ 
werkbau (Fig. 53). Die Fenster und das Dach, welches gewohnlich 

ein einfaches oder dreifach getheiltes Giebeldach ist, treten masslg 
iiber die Wandflache VOl'. Die sammtlichen Vorkragungen ruhen auf 
hiibsch geschnitzten Kopfballdern, in deren manchen sich mittel~ 

alterliche Ueberlieferullgen mit barocken Schnorkeln vermischen. 
Gekriimmte Holzer werden ofter allgewandt, theils als BIendarkaden, 
im Sinne der Renaissance, theils ahnlich den gothischen KIee~ 

blattbogen als Giebelbretter. Abel' diese Bretter sind nicht recht 

S5) SoIche mit Absicht in hliheren Geschossen angeIegte Lauben, weIche ganz 
li.hnlich erscheinen, kommen jedoch schon im MitteIaIter vor und sind von dem Einfluss 
der Festungstechnik abzuleiten. S. VioIIet, Dict. VI, Loge mit Abb. aus Vire und Laon. 
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im Geist del' Holztechnik und daher nicht mit den alten, del' nor
mannischen Holzkunst eigenen gekriimmten Holzern zu verwechseln. 
Die ganze Ornamentik des damaligen Steinbaus, besonders die Zahn
schnitte werden, wie v. Tschudi 86) sich treffend ausdriickt, mit 
mittelalterlichen und antiken Elementen principienlos verquickt. 
"Funktionen sind symbolisch angedeutet, die factisch gar nicht 
existiren, und die vorhandenen werden ignorirt. Etwas von diesel' 
Verkehrtheit hat sich auch in Chester erhalten. Nirgends wirken die 
Bauten durch energische bedeutsame Gliederung. Ueberall erscheint 
der constructive Eindruck verhiillt und zuriickgedrangt, urn Platz 
zu schaffen fiir eine reiche, abel' meist willkiirliche Ornamentik. Das 
ist ein Zug, del' sich durch die ganze englische Architektur verfolgen 
lasst. Von den iiltesten Zeiten her waren die Englander nicht pro
ductiv, am wenigsten gliicklich in neuen architectonischen Gedanken, 
stets abel' haben sie das Gebiet del' Decoration phantasievoll und 
originell wei tel' ausgebildet, zu weit fiir den harmonischen Ausdruck 
ihrer Bauten." Nachdem Tschudi in kurzen Ziigen den Gang, die 
Bliithe und den Verfall der ornamentalen Richtung in England del' 
englischen Architectur verfolgt, schliesst er: "Nul' am biirgerlichen 
W ohnhaus und etwa an dem abgelegenen Adelssitz halt sich im 
Holzstil die alte gute Zeit mit Zahigkeit. Langsam und stetig, wenn 
auch mit mancherlei Riickfallen, bildet er sich weiter. Chester ist 
freilich nm eine Station auf diesel' langen Wanderung und Wand
lung, zu del' die Anfangs- und Mittelglieder in ganz England zerstreut 
sind, abel' eine um so interessantere, als es del' Zerfahrenheit und 
schulmassigen Unselbstandigkeit del' monumentalen Kunst gegeniiber 
das stille und unbewusst consequeute WaIten des nationalen Geistes 
wiederspiegelt. " 

Grundrissanlage der Fachwerkhauser. 

Wie ich vorher erwahnte, ist fiir die Entwicklung des Privat
hauses in der Renaissancezeit die Ausbildung des Innenraums und 
seine Einrichtung von Wichtigkeit. Es sei gestattet, diesen Gedanken 
in Bezug auf die Rolle, welche das Holz dabei spielt, etwas zu ver
folgen. 

Ein allgemeines Schema eines Gnmdrisses lasst sich bei der oft 
planlosen Anlage und allmaligen Erweiterung der alten Hauser nicht 

OG) a. a. O. S. 103. 
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wohl geben. Trotz mehrfacher Untersuchungen habe ich nicht ein
mal fUr die Stellung des Daches und flir die Disposition der Fenster 
und Treppen bestimmte Normen feststellen konnen. 1m Allgemeinen 
soheint in Deutschland bei einem rechteckigen Bauplatz der ganze 
zur Verfligung stehende Raum durch Scheidewande der Lange nach 
in drei, der Breite nach in zwei Theile getheilt worden zu sein. 
Die fUr altdeutsche Stadte als charakteristisch genannte Giebelstellung 
nach der Strasse hin scheint erst die Folge des uberschnellen Wachsens 
der Stadtbevolkerung gewesen zu sein, und in den alteren Zeiten war, 
wo es anging, das Haus mit der IJangseite nach der Strasse zu 
gerichtet und hatte nur Fenster nach vorn und ruckwarts, wo Hof 
und Garten, eventuell im Seitenfiugel die einfach eingerichtete Brauerei 
Iagen. Der mittelste der drei Vorderraume ist dann der grosste, zu
gleich Eingangsfiur und Treppenhaus und geht durch die Hauptge
schosse durch. Er heisst noch im Niedersachsischen Deele, im 
Allemannischen Vorplatz. Er ist zu Iangerem Aufenthalt und nicht 
nur zur Passage bestimmt, unter Umstanden stehen sogar Tisch und 
Banke darin, denn bei der friiheren Schankgerechtigkeit verkaufte 
dort der Hauseigenthumer eigenen Wein und Bier an J edermaun, 
eventuell zum sofortigen Genuss, sodass der V orplatz eine Menge 
Fremder oder Gaste aufzunehmen eingerichtet sein musste. Die 
Treppe, auf schongeschnitzten Pfosten aus starkem Eichenholz ge
zimmert, lief offen in das zweite Geschoss und statt des heutigen 
Corridors diente eine ringsumlaufende Gallerie zu ihrer Verbindung 
mit den einzelnen Zimmern. In den Zeiten des £ruhen Mittelalters 
haben wir uns diese Treppe fl'eilich noch ziemlich kunstlos und steil 
zu denken. An die Diele schloss sich nach hinten zu die Kuche an, 
welche eine unmittelbar auf den Hof fiihrende Thur hatte. In den 
altesten Zeiten waren Hausfiur und Kuche nicht durch eine Wand 
getrennt, und so kann man noch jetzt in kleineren Stadthausern 
nicht nur der armeren Bevolkerung gleich beim Eintritt in das Haus 
die Hausfrau am Kochherde stehen sehen (wie ich in Hausern zu 
Stadthagen) (Fig. 54). Dies ist uralte deutsche Sitte, wie es bei 
den Griechen des heroischen Zeitalters und bei den Scandinaviern war, 
dass der Herd den Mittelpunkt des Hauses bildet. Erst im spateren 
Mittelalter wurde die Kuche ein eigener Raum, der je spater, um 
so angstlicher den Blicken des Fremden entzogen wird. Neben dem 
Vorplaiz sind zu beiden Seiten Zimmer, im ersten Geschoss wohl 
nach hinten durchgehend, der Saal unter deDi Erdgeschoss; dUTch 
einige Stufen von dem Vorplatz aus leicht zuganglich befinden sich 



183 

die geraumigen Kellereien, im Dache die ebenfalls umfangreichen 
Bodenraume in mehreren Geschossen iibereinander. Ausser der Haupt
treppe liegen nicht selten klein ere Nebentreppen und Verbindungs
stufen in demseJben Geschoss. Die Kammern sind an Raum ver-

Fig. 54. 

schieden, nicht nur durch Verschiebung der Innenwande, sondern 
auch dadurch, dass die Aussenmauer selbst bei nebeneinander liegen
den Raumen mehr oder minder vorgekragt werden. Nur das Bediirf
niss ist hier massgebend und die Fassade muss sich in den Grund
riss schicken. So wird die Innentheilung aussen gezeigt und die 
glatte Bauflucht ohne Bedenken aufgegeben. Beispielsweise erbalt eine 
an der Ecke des Hauses liegende Treppe, weJche in den verschiedenen 
Geschossen gleichwerthig ist, eine Aussenmauer ohne V orkragung, wah
rend danebenliegende Raume eine solche erhalten, oder die V orkragung 
ist, wie bei der besprochenen Stolberger Justizcanzlei, im Erdgeschoss 
nur auf den Mitteltheil, im ersten Geschos~ auf die Ecken beschrankt. 
In den einzelnen Zimmern gehen dagegen die Balken und Schwellen 
stets, wo irgend moglich glatt, urn mit den sie kreuzenden Balken einen 
festen Verband zu bilden, und wo etwa ein Erker vorgebaut ist, 
lasst man nie die Schwellen urn ihn herum laufen, sondern fiihrt sic 
durch und die Schwellen des Erkers fUr sich auf die iiberstehenden 
Balkenenden, so dass "im Innern der Erkerfussboden urn ein oder 
zwei Stufen hOher liegt, als der der Zimmer S7). Auch an den 
Fenstern kommen solche Stufen vor, denn die Briistungen sind sehr 
hoch und mit breiten Brettern zum Aufstellen von Blumentopfen 
versehen. 

87) Viollet, Diet. VII, Pan de bois Fig. 8. 



V. ABSCHNITT. 

Die Renaissance-Decoration' in Holz. 

El"stas Capital. 

Einfluss des Mobels auf die Baukunst. 

Eigenthiimlich der Renaissance ist, dass das Mobel, das Haus
und Kiichengerath mit zur ganzell Ausbildullg des Illnern gezogen 
wird; es ist sogar die Ausstattung des Inn ern , wie sie del' neuen 
KunstriClhtung zum Theil die erstell Aufgaben stellte, von vorbild
lichem Einfluss fiir die ganze Baukunst gewesen. In der hellenisch
classischen Zeit ist eine ausgesprochene Trennun g zwischen del' 
monumentalen Structur und dem Mobel zu erkennen. Deshalb dUlite 
dort das Holzmobiliar nicht in den Bereich der Holzbaukunst ge
zogen werden. Eine Ausnahme macht die romische, unter alexan
drinischem Einfluss stehende Zeit, von welcher le"hrreiche Beispiele 
sich auf den Wandgemalden Pompejis darboten. Mit Recht kann 
diesel' Zeit die Renaissance an die Seite gestellt werden. Hohe Aus
bildung in del' Kunst und technische Fertigkeit fiihren hier, wie dort 
von schw{lren, erusten, zu schlanken, zierlichenFormen. An die 
Stelle der derbgeschmiedeten Eisen- odeI' Bronzeverzierung tritt die 
Goldschmiedekunst, die fest und gleichartig gefiigte Arbeit des 
Zimmermanns weicht dem profilirten Rahmen- und Leistenwerk des 
Tischlers, kurz die KIeinkunst, das Kunstgewerbe beeinflussen die 
Architektur, wie sie vorher von derselben beeinflusst waren. Die Bliithe 
des Handwerks macht sich die Kunst zu Nutze, urn mittelst der
selben sich iiber das Structive zu erheben. Freilich wird in del' 
Renaissance nicht, wie in del' classischen Kunst des Alterthums, die 
Gleichgiiltigkeit gegen den Werkstoff zum Gesetz gemacht. Darin 
liegt ein unlaugbarer Fortschritt, dass die Renaissance zugleich ver-
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stand, den stofflichen Korper mit der Form zu umkleiden, und doch 
das Korperliche, soweit es nothig war, gleichsam durchscheinen liess. 
Nicht iiberall gelang es ihr vollkommen, wie in der Malerei, die 
Richtigkeit und die Schonheit miteinander in Einklang zu setzen. 
In der Architektur hat sie denselben Weg beschritten, aber hier hat 
sie das Ziel nicht so vollig erreicht. Der Geist der romantischen 
Kunst (Gothik) hatte nicht umsonst gewirkt, die Herrschaft der 
Constructionssymbolik war nicht zu vergessen. Wenn er auch in 
Italien, wo die Renaissance entstand, nicht so zur vollen Erscheinung 
gekommen ist, wie im Norden, so ist doch der Zauber der Romantik, 
welcher der Renaissance iiberall anhaftet, auf Rechnung der gothisch
ritterlichen Zeit zu setzen. Der Schritt von der Gothik zur Re
naissance ist iiberhaupt kein so plotzlicher und gewaltiger. Die 
Gothik hatte sich durchaus nicht so vi:illig von den Traditionen 
der Antike losgelost, als man i:ifter annimmt. In vielen Beziehungen 
muss man sogar in Deutschland den bewussten odeI' beabsichtigten 
Zusammenhang des Mittelalters mit dem Alterthum anerkennen, um
somehr vor allem aber in Italien, wo sich bereits seit den Kreuz
ziigen ein fast wehmuthsvoller Zug nach den alten Dichtern und HeIden 
ausgebildet hat. Hier brauchte die Renaissance nur anzukniipfen. 
Wie in der Literatur, so zeigt sich im kleinen, aber urn so iiber
zeugender diesel' Zusammenhang in der gewerblichen Kunst und 
zwar vorzugsweise in del' Mobeltechnik. Del' profane Hausrath des 
friihen Mittel alters , verhaltnissmassig durftig, von einfacher Form 
und durch Malerei mehr, als durch Schnitzwerk ausgezeichnet, ist 
uns nicht geniigend erhalten. Reicher und kiinstlerischer waren die 
Holzmobel in del' Kirche, welche auch von ihr in den Formen ab
hangig waren, Bischofsstiihle, Bet- und Beichtstiihle, Kanzeln, Lese
pulte, Sacramentshauser, Schranke fiir Messgerath, Waschgestelle in 
den Sacristeien und die Chorstiihle 1). Sie zeigen aIle die in Holz 
iibertragenen Formen del' monumentalen Architektur, Saulen, Spitz
bogen, Baldachine, Fialen und Maasswerke. Zur Zeit des Mittel
alters wurde !talien in del' Schnitzerei diesel' Mobel von Deutschland 
i'tbertl'offen, in welchem, wie wir gesehen haben, die Holzarchitektur 
bis in spate Zeiten sogar Einfl.uss auf die 'monumentale Baukunst 
ausi'tbte. Der Kirchenstuhl von B 0 (Fig. 55), in dessen Seiten
schnitzereien Semper die Nachahmung der norwegischen Gallerien 

') SchOne Chorstiihle aus Ratzeburg, CoIn und Siena in Gailhabaud, Arch. du 
V.-XVI. siecle Bd. III. 
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findet2) , ist nur ein Beweis des Zusammenhanges zwischen der 
ganzen mittelalterlichen Holztechnik. Denn diese derbgeschnitzten 
Rundbogenmotive passen vorlrefflich als Verspannung zwischen den 

Fig. 55. 

Fiissen, die Drachenkopfe auf den Lehnen driicken die freie Endi
gung aus, und die figiirlichen und ornamentalen Schnitzereien sind 
zwar etwas kindlich, aber an ihren richtigen Stellen angebracht. 
Aehnliches ergeben die Chorstiihle der Kirche in Ratzeburg (Fig. 56) 

Fig. 56. 

aus dem zwoiften Jahrhundert 3). Die Sitze ruhen auf Sliulen, wie 
wir sie an den romanischen Kirchen gewohnt sind, aber gerade diese 
gewundenen und geriefelten Schafte zeigen so deutlich das Gedrech-

') Semper, StH II, 286. 
3) Gailhabaud, Arch. S. V -XVI, s. III, 67, restaurirt durch Herm Baurath Richard. 
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seite, dass wir eher umgekehrt von ibnen Schliisse auf die monu
mentale Architektur mach en konnen. Ihre geschweiften Seitenlehnen, 
die mit dem Stemmeisen eingeschnittenen Auskehlungen ihrer ab
gerundeten Oberkante sind von der Holztecbnik erfunden und sehen, 
wenn in Stein gemeisselt, roccocomassig aus. 

Die Vorbereitung zur Renaissance in sehr fruher Zeit bezeichnen 
die schonen Chorstiihle im Dom zu Orvieto vom Jahre 1331 4). 

Gothische KleeblattbOgen und antik gebildetes Gesims auf Consolen 
sind von derselben Hand geschnitzt. 

Italien. 

Seit dem funfzehnten Jahrhundert wurden in Italien schonge
schnitzte Holzmobel in Kirchen und Klostern ein Gegenstand beson
derer PHege. In Stiihlen, Scbranken, Pulten und kleineren Gerathen 
wurden hier wahre Muster an Geschmack und Feinheit geschaffen, 
welche bis heute mit Recht weit iiber die Grenzen der kirchlichen 
Zwecke hinaus nachgeahmt werden. Die Holzschnitzerei entfaltet sich 
in del' Hand trefflicher Meister 5) und an Stelle der Malerei [Giotto 
(1276-1337) hatte die Sacristei von S. Croce in Florenz mit seinen 
beriihmten Tafelchen bemalt] tl'itt die eingelegte Arbeit, die In
tarsia, in der gothischen Zeit noch in einfacben geometrischen 
Mustern (Marquetterie) in von Natur hellem oder dunklem Holz, 
bisweilen mit Zuhiilfenahme von Elfenbein. Man stellt diese einge
legte Arbeit noch beute in der Art her, dass aus dem Fournirblatt 
des betreffenden Mobels nach aufgetragener oder aufgeleimter Zeich
nung ein Stuck berausgeschnitten und ein anderes gleichgeformtes 
eingelegt wurde. Haufig werden hierbei zwei Fournire aus verschie
denen Holzern ubereinander gelegt, und mit der Laubsage aus 
beiden dasselbe Muster auf einmal herausgeschnitten, sodass das aus 
dem Fournir des einen herausfallende Stuck in die Liicke des andern 
gefugt werden kann (Genre Louis XIII genannt), oder es wird aus 
Pl'ismen von gleichem oder verschiedenem Querschnitt ein Block zu
sammengeleimt und von demselben die Fournire quer gegen die Lange 
der Stabe herausgeschnitten (Tunbridge). In der Renaissancezeit nun 
ging man mit den Darstellungen im Holzmosaik in die Malerei fiber 

4) Kugler, Gesch. d. Bauk. IV (Burkh.) Ahth. I, S. 251. 
'J Die folgenden Notizen zum grossen Theil aus Burkhardt, 2. Aufi., (Zahn), 

Cicerone S. 256 ff. 
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und bildete Landschaften, Figiirliches, Architekturen oder Gerath
schaften oft mit raffinirter Anwendung der Perspective.. Dabei lasst 
sich ill der ganzen Disposition eine Zeitlang der interessante Con
flict zwischen Renaissancegliederungen und mittelalterlichen Details 
verfolgen. So behalt der Baldachin an den Chorstiihlen den 
Spitzbogen oder die Fialen bei. Schone Beispiele geben die Chor
stiihle in der Capelle des Pal. Riccardi in Florenz und der Kirche 
·S. Miniato aus der ersten Halfie des 15. Jahrhunderts, in der Ca
pelle des Palazzo pubblico in Siena (1429), der Dome zu Modena 
(1465) und Parma (1473), beide von demselben Meister Lendenari. 
Prachtig sind die Intarsien der Chorstiihle in S. Giovanni zu Parma, 
besonders die an den Riicklehnen mit Architecturbildern eingelegten, 
del'en muschelformig gebildete Baldachine und mit Drachen ge
schnitzte Seitenlehnen Muster von Holzschnitzerei sind. Aehnliche 
Muschelbaldachine hat das vortreffliche Chorgestiihl der Frarikirche 
in Venedig von Marco da Vicenza (1468), noch voller anmuthig 
gothischer Anklange in del' Bekronung mit geschwungenen Giebeln 
und der iibel' das Ganze sich hinziehenden Balustrade. Gegen das 
Ende des 15. Jahrhunderts erreicht (liese Kunstgattung ihre Bliithe. 
E~ entsteht das Stuhlwerk im Dom zu Pisa mit reizenden Intarsien, 
Gerathe, Figuren und Al'chitekturbilder darstellend, vielleicht von 
Giuliano da Majano. Dann das Getafel in der Sacristei von S. Croce 
in Florenz (jetzt z. Th. in der Akademie). Hier sind die Pilaster 
und das Gesims mit Reliefs geschmiickt, die Mittelfelder nahmen 
Bilder von Giotto ein. Aus derselben Zeit stammen die Riickseiten 
del' Chorstiihle in S. Maria Novella von Baccio d' Agnolo. Mit riihrendem 
Fleiss widmete del' Monch Giovanni da Veronn. bis zum hochsten 
Alter sein Leben del' Ausschmiickung seiner Klosterkirche S. Maria 
in Organo. Er fertigt fiir sie einen Holzcandelaber von reichster 
Arbeit, ein Lesepult, dann das Stuhlwerk im Hochaltar (1499) 
mit den wechselvollsten Motiven und schliesslich das iiberreiche 
Wandgetafel in der Sacristei 6). Andere Arbeiten von seiner Hand, 
fiir die Kirche von Monte Oliveto bei Buon Convento (1503) gear
beitet, kamen zum Theil in den Dom von Siena 7). In Siena selbst 
war die Kiinstlerfamilie der Barili ansassig, von welcher ein schoner 
Lettner in del' dortigen Kirche della Scala (1511) und die trefflichen 
(jetzt in der Akademie befindlichen) acht Pilaster fUr den Palast del 

.6) Gailhabaud, Arch. du V.-XVI. siecle Bd. IV. 
') Gailhabaud a. a. O. Bd. III, 78. 
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Magnifico hergestellt wurden. Vereint arbeiteten sie mit Fra Gio
vanni in Rom nach Rafaelschen Zeichnungen. Ihnen reiht sich Fra 
Damiano an, welcher in seiner Vaterstadt Bergamo das hintere Stuhl
werk im Chor von S. Maria maggiore mit historischen Darstellungen 
schmiickte und in Bologna innerhalb 23 Jahre (1528-51) im Chor 
von S. Domenico nach Burkhardts Urtheil "die schonsten figurirten 
Intarsien von ganz Italien" fertigte, an den Stuhlriicken Scenen aus 
der Bibel, dariiber um eine Inschrift tanzende und spielende Kinder. 
Ein anderer Kiinstler aus Bergamo vollendete 1535 das Stublwerk 
im Chor von S. Pietro in Perugia, eill dritter Bergamasker zu An
fang des 16. Jahrhunderts das im Dom zu Genua. Aus spaterer 
Zeit sind in Venedig eine Reihe reicber und effectvoller Chorstiihle, 
wie in S. Giorgio Maggiore von dem Niederlander Alb. di Brule, 
in S. Giovanni e Paolo, S. Maria della Salute, S. Maria del Car
mine und dem oberen Saal der SenoIa S. Rocco. Aus der Barock
zeit stammt das in S. Giustina in Padua. 

Die profane Rolzarbeit stand in Wand- und Stuhldecorationen 
der kircblichen nicht nacb. Die maassvollen Schnitzereien in dem 
Amtsgebaude der Wechsler (dem Cambio) von Perugia um 1500, 
sowie der woblerhaltene medizinische Rorsaal im Arcbiginnasio zu 
Bologna (1567), in welcbem Wandvertafelungen mit Portratfiguren in 
den Nischen, das Katheder mit einem von Muskelmannern getragenen 
Scballdeckel und die Decke (alles ist von Cedernholz) sehr schOn 
zusammenstimmen. 

Eine andere Stelle fiir die Scbnitzereien, wo Zimmermannskunst 
und Tischlerei unzertrennlich sind, bieten die Thiiren und 
D ecken. Gerade in ihnen lassen sich das Auftreten und die ein
zelnen Phasen der Renaissancekunst deutlicher verfolgen, als in vielen 
Werken des Steinbaus. In Thi'tren und Decken wird zu gleicher 
Zeit das Rahmenwerk und die antike Feldereintheilung beliebt. Bei 
den Rolzthiiren vielleicht nie ganz aufgegeben, lass!; sie sich bis in 
das 13. Jahrhunderl mit Sicherheit verfolgen. Eine am Dom von 
Spalato, gewiss gleichzeitig mit ihm 1214 von Guvinas entworfen 8), 
ist 5,14 hoch, 3,18 breit, 0,07 stark, zweifliigelig. Jeder FIiigei ist 
in 14 Felder getheilt, welche durch antike mit Linien- und Band
mustern ornamentirte Umrahmungen eingefasst sind. In der Mitte 
einer jeden Fiillung liegen 3 em tiefe Reliefs, welche eine Breite vol!. 
42 em, eine Rohe von 31 cm haben. Diese Felder, je zwei neben-

8) Jahrb. d. k. k. Centralkom. III. 
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einander und sieben ubereinander stell en Scenen aus der Passions
geschichte dar. Auf den Rahmenstiicken sind Bandornamente, in 
welchen Vogel mit Trauben spielen, Menschen, Schlangen und phan
tastische Thiere angebracht, bei welchen sich ein fremdartiger Zug 
nicht leugnen las st. In den Kreuzungspunkten treten Nagelkopfe 
vor. Die Technik ist gut, die Befestigung nur mit Holznageln her
gestellt. 

Betrachten wir dagegen die zwei Jabrhunderte spater vollendete 
Thiir an der St. Anastasiakirche in V ero n a (aus Cedernholz ?), so 
sehen wir bier das Holz nur vom Zimmermann gescbnitten, die Ver
zierung rein aus der Construction hergeleitet (Fig. 57). An ihr wird 

Fig. 57. 

durch ein Geriist sich kreuzender Balken, Bohlen auf einer festen 
darunter befindlichen Lage von dichtnebeneinanderstehenden Bohlen 
eine Art weitmaschiges Gitter hergestellt, welches ganz dem Geiste 
der Gothik entspricht9). Die Bohlen sind in der Mitte zwischen 
je zwei Kreuzungspunkten halbkreisformig ausgeschnitten, so dass 
eine Reihe von Quadraten mit in der Mitte ausgekehlten Seiten ent
steht. Auf den Kreuzungspunkten sind kleine Rosetten eingestochen. 
Aehnliche eingestochene Ornamente von Blattern bilden einen Rahmen 
rings urn die Flugel, der sich in der Mitte der Hohe wiederholt, wo 
das Gitterwerk durch einen breiten Stab unterbrochen wird. Die 

9) Mitth. der k. k. Centralkom. V, S.52 (Essenwein). 
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Nagel, mit denen die oberen Bretter an die untere Balkenlage be
festigt sind, sind in regelmassiger Zeichnung eingeschlagen und ver
vollstandigen das Muster. Die Thiirbiinder sind zwischen beiden 
Lagen eingelassen. 

Dieselbe Vergatterung, nur mit schrag gestellten und sich dia
gonal kreuzenden Nussbaum-Bohlen zeigt noch die Thiir der Sacristei 
von S. Maria di Biagio in Moutepulciano, welche in der ersten Ralfte 
des 16. Jahrhunderts gebaut wurde 10). Die Wirkung dieser Thiiren 
ist im Verhaltniss zu ihrer einfachen Rerstellung eine giinstige und 
macht. den Eindruck des festen, dauerhaften gegeniiber del' in der 
Renaissance wieder aufkommenden Fiillungsthiir. Aehnliche Thiil'en 
sollen sich am Niederrhein, in Belgien und Nordfrankreich zum Theil 
aus weit alterer Z!'it finden. Als deutliches Zeugniss treten sie uns 
entgegen, wie lange sich in Italien neben der herrschenden Renais
sance das Vel'standniss fiir die gothischen Formen erhielt. - Be
zeichnend fiir den Uebergang zur Renaissance erscheint eine Thiir 
an der im 13. Jahrhundert erbauten Kirche S. Croce in Florenz, 
eine "Vorstufe zur cassettirten Fiillungsthiir" 11). Sie besteht aus 
lothrechten Eichenholzbohlen, welche mit Querbiindern zusammen
gefasst sind; die pro:fi.lirten Gliedenmgen sind aufgenagelt. Auch 
die Umrahmung beider Fiillungen bilden Leisten, welche an dem 
vorspringenden glatten Sockel aufhOren. Zweifliiglig hat sie die 
beliebte Zahl von 4 Theilungen in der Breite, 7 in der Rohe. Die 
inn ere Umrahmung der so entstehenden Fiillungen ist mit kleinen 
Zahnschnitten geschmiickt. AIle Profilirungen sind wenig charakte
ristisch und von geringer Wirkung, die vielen Nagelk6pfe rein deco
rativ. Die Fiillungen der dem gewohnlichen Verkehr dienenden 
Schlupfpforte sind ganz ohne Ornament gelassen, wahrend die iibrigen 
Felder mit einem iibereck stehenden Quadrat, das von dem Vierpass 
durchschnitten wird, versehen sind. Brunelleschi, der Begriinder der 
Renaissance (1377-1446), trat auch auf dies em Gebiete umbildend 
auf. Er entwarf zu der fUr die ganze Entwicklung der Renaissance 
so bedeutsamen Capelle Pazzi (im'vorderen Klosterhof von S. Croce) 
eine Thiir, welche wohl eines der anmuthigsten Schnitzwerke der 

'0) Redtenbacher, Samml. von Bautischlerarb. der Renaiss. in Ital. Bl. 29. Wie 
sich dies Motiv ovrthin verirrt, ist mir riithselhaft, da der nntere Theil der ThUre in 
schon barocken Formen geschnitzt ist. Dass aber die Kunst der dortigen Gegend dem 
Beschauer mehr Riithsel aufgiebt, bezeugt Burkhardt in seinem Cicerone, 2. Aufl. S. 132. 

") Redt~nbacher a. a. O. I, 1. 
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ganzen Renaigsancekunst ist 12). Sie ist zweifiugelig, aber nur schmal, 
so dass sie zwei Felder in der Breite, 5 in der Hohe hat. Das 
zweite Feld von unten ist mit einem durchbrochenen Gitter aus
gef-iiJIt, die ubrigen Felder mit grossen Rosetten. Auch die vier 
Ecken der Umrahmungen haben Knopfe als Rosetten ausgebildet, 
die Rahmstiicke dazwischen Flechtbiinder und antikisirende Blatter, 
besonders Palmetten. Redten bacher, welch em wir die Aufnahme 
derselben verdanken, hat noch eine ganze Reihe theils einfacherer, 
theils reicherer Thiiren veroffentlicht, so aus Pistoja 13) vom Dom, 
von einem Privathaus, aus Brescia von der 1509 erbautef! Kirche 
S. Maria dell' Umilta, aus Florenz 14), von dem zweiten Kreuzgang der 
Kirche S. Croce, von der Capelle dei Depositi an der Kirche S. Lorenzo, 
von der Laurentianischen Bibliothek (eine einfache, aber stattliche 
und vorziiglich ausgefiihrte Arbeit nach einer Zeichnung von Michel 
Angrlo aus dem Jahre 1524) vom Palast Pitti und mehrere von 
der Gallerie der Uffizien, aus Rom 1b) von den Stanzen des Vaticans, 
1514 nach Raphaels Zeichnungen durch Antonio Barili aus Siena 
ausgefilhrt, aus Montepulciano 16) von der M. di S. Biagio, aus Siena 17) 
vom Palazzo magnifico, aus Genua 18) , NeapeP9) (aus kleinen Holz
stiicken zusammengefugt) und Verona 20) (nach alter Weise durch 
die Ueberdeckung der ausgeschnittenen Bohlen). Gewaltige Abmes
sungen zeigt die Thiir des von Brunelleschi erbauten Pittipalastes, 
3,60 m breit (nach der Detailzeichnung sogar 4 m) und bis zum 
Scheitel 7,60 m hoch. Thuren von schaner Arbeit befinden sich 
ausserdem in Panna (am Dom und Baptisterium), Florenz (am Pa
lazzo vechio in der Sala de' Gigli aus dem Ende des 15. Jahrbunderts) 
und Bologna (am Palazzo del Governo aus dem Anfang des 16. Jahr
hundel'ts). 

Hand in Hand mit del' immer freier werden den Feldereintheilung 
der Thiiren geht die Vertafelung der Wande und Decken. Hier wurde 
zunacbst dul'ch die strenge Nachahmung der antiken Cassetten
decken dem classischen Sinn Rechnung getragen. In Rom wurde die 

Ii) Redtenbacher R. a. o. Taf. 2 u. 3. 
13) R. a. a. O. Taf. 4, 5, 6, 7. 
14) a. a. O. Taf.9, 10, 11, 12, 12a, 32 Fig. 31, 34. 35. 
") a. a. O. Taf. 25, 28. 
16) Taf.29. 
17) Taf.30. 
IS) Taf. 32 Fig. 3. 
19) Taf. 33 Fig. 1. 
'0) Taf. 33 Fig. 7. 



193 

aite, im 9. Jahrhundert erbaute Basilica S. Marco in der zweitell 
Halfte des 15. Jahrhunderts von Giuliano da Majano mit einer flachen 
Cassettendecke versehen, gegenEnde desselben dieDeckederim 5. Jahr
hundert erbauten S. Maria Maggiore durch Giuliano da Sangall0 21) 

ganz einfach in Quadrate getheilt, weiss und nur durch Vergoldung 
ausgezeichnet, so dass sie von Einigen fUr wirklich antik gehalten 
wurde. Ausserhalb Roms hielt man an diesel' strengen Richtung 
noch lange fest. Gegell Ende des 16. Jahrhunderts versahen die 
Pisaner ihren Dom mit einer ebenfalls vergoldeten Felderdecke 22). 

Fiir die Architekten Roms selbst erschien diese Anordnung, welche 
die Licht- und Schattenwirkung zu sehr neutralisirte, monoton. 
Anschaulich stellt Redtenbacher den Entwicklungsgang der Felder
decke vor Augen 23). Vier Cassettenfelder wurden zu einem grossen 
Mittelfeld combinirt, .,wie in S. Maria in Domnica, indem del' 
Lange nach statt drei nur zwei Balken gelegt, die Querbalken aber 
durch Wechsel mit einander verbunden wurden. Liess man die 
Wechselholzer fort, so wurde das grossere Mittelquadrat durch klei
nere Quadrate an den Ecken und dazwischen durch Rechtecke ein
gefasst (so eine Decke in Palazzo Massimi und in S. Martino 
ai Monti). Weiter theilte man die Flache der Decke durch Fort
lassen und Einfiigen von Wechselbalken in grossere und klein ere 
Quadrate und rechteckige, wie kreuzformige Figuren (Fig. 58). (Sta. 
Maria in Trastevere, Querschiff, Fig. 4; Sta. Francesca Ro
mana, Fig. 1; S. Maria in Aracoeli 1575, Fig. 7). Immer will
kiirll.cher und unabhangiger von der Dachbalkenlage dariiber 
wurden die. Theilungen. Mehreckige Figuren durchschneiden sich 
(S. Maria in Trastevere Langhaus, 1617 von Domenichino, Fig. 6). 
Gebogene Holzer werden als volle, Halb- und Viertelskreise ein
gefUgt (S. Cosma e Damiano, Fig. 5 und S. Crisogono, Fig. 8), 
sodass jedes beliebige Flachenmuster moglich wird. Die Nagelkopfe, 
welche zunachst zur Befestigung der Holzer untereinander und mit 
den Dachbalken dienten, sinken zur Decoration herab und werden 
spateI' ganz fortgelassen. Lebhafte Farben werden aufgemalt, Stuck 
(nicht in Form gegossen, wie heutzutage, sondern aus freier Hand 
modellirt) iiberzieht als Rankenwerk oder Figurenschmuck in Relief 
das Holzwerk, und Gemalde, beziehungsweise Gobelins werden von 

'1) Gutensohn n. Knapp, Die Basiliken Roms . 
.. ) Burkh., Cicerone S. 260. Gaily Knight, Italy L, XXXVII. 
") Redtenbacher, Taf. 31, 3. 
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den ersten Kiinstlern zur Fiillung der Felder angefertigt. Reliefs, 
Gemaide und Teppiche zieren auch in immer ausgedehnterm Masse 
die Fiillungen der Wandvertafelungen, weiche zum Theil die Aussen-

Fig. 58. 

architektur nachahmen, also nicht immer auf der Hohe des construc
tiven Gefiihls stehen. Quaderwerk, Verkropfungen, Arkadenreihen, 
uncl manche andere nicht clem Wesen des Holzes entsprechende Bil
dungen treten auf, andererseits werden aus der kleineren MOQel
technik leichte und spielende Formen entlehnt. Dagegen versohnen 
ganz im Geist der Holzarchitektur gedachte Schnitzwerke· den stren
gen Kritiker und iiber dem Ganzen ist ein solcller Zauber der Phan
tasie, der Anmuth und der Lebensfreucligkeit ausgegossen, iiberall 
spricht sich (namentlich in der ersten Zeit der Renaissance) ein 
solcber feiner Sinn in Gliederungen uncl Profilirungen aus, dass dies!) 
Vertafelungen in gIiicklicbster Weise, sei es Wiirde uud Feierlichkeit 
in der Kirche oder bebaglicbe Heiterkeit im Palaste gegeniiber cler 
Macht und monumentalen Grosse des Aeussern, betonen. Einfacher, 
weil unbemalt und auf die Wirkung der Holzfarbe berechnet, sind 
die Plafonds in S. Lorenzo und S. Agnese fuori Ie mura. 

Neben Rom lst Florenz zu nenne!!. Noch aus dem 15 . .Tahrhun
dert ist die reiche Decke in der Sala de' Gigli im Palazzo vecchio 
mit sechseckigen Feldern und einem ringsumlaufenden Lowenfries; 
aus der ersten Halfte des 16. Jabrhunderts (von Michelangelo?) die 
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der Laurentianischen Bibliothek, von 1623 die der Badia, von 
Segaloni entworfen. Padua besitzt noch im Obergeschoss der Scuola 
del Santo eine schOne Decke mit gemalten Feldern. Die Ausbildung 
der Palastarchitectur hat ihre gHinzeodste Bliithe in Venedig, wo 
sich im Dogenpalast aus den Zeiten der Hochrenaissance bis zum 
Barockstil prachtige, reichvergoldete, zum Theil dmch Malereien 
Paul Veroneses und anderer Meister geschmiickte Decken :linden. 
Die Decke des Festsaals im Palazzo Farnese zu Rom soIl, wie es von 
so Vielem behauptet wird, nach einem Entwurf von Michelangelo 
hergestellt sein. 

Ueberreste ausserer Holzconstructionen :linden sich nm verein
zeIt und dann auch nur als kiihne Nachahmung des Steinbaus. 

Die Renaissance in Deutschland. 

Von Italien nahm die Renaissance ihren Siegeslauf nach allen 
Richtungen hin. Was· Deutschland betrifft, so war, wie stets, die 
Steinarchitektur nachgiebiger gegen fremde Einfiiisse, der Holzbau 
nationaler. Verschieden sind die politischen Verhaltnisse Italiens und 
Deutschlands. Dort ,nach einer Jahrhunderte langen Zersplitterung 
und Barbarei ein plotzlicher Aufschwung, lange von wenigen er
leuchteten Geistern vorbereitet, dann kraftvoll und ganz bewusst, 
zum Theil von del' Theorie ausgehend, ins Werk gesetzt. Die 
Riickkehr der Papste aus der Fremde, die ADstrenguDgen der 
Stadtstaaten, das Vortreten der einzelnen Personlichkeiten, alles dies 
gehort zu dem Bilde der italienischen Renaissance. Ganz anders in 
Deutschland. 

Die Reformationszeit bildet nicht den Anfang, sondern den 
Schlnss einer langen Culturarbeit. Wir sind so gliicklich von ihr in 
Freitags Bildern aus der deutschen Vergangenheit meisterhafte, eben
so poetische, wie lebenswahre Schilderungen zu besitzen. Wir sehen 
daraus, "dass die vierhundertjahrige Periode von 1254 - 1648 em 
einheitlicher geschlossener Zeitraum der deutschen Geschichte ist, 
welcher sich von der V orzeit und Folge stark abhebt, in dem wir 
einen innerlich festzusammenhangendeD, tragischen Verlauf des na
tionalen Schicksals erkennen. Die Deutschen erstarken in zahlreichen 
Schwurvereinen durch Handwerk und Handel, sie breiten ihre Herr
schaft iiber weite Lander des Ostens, ibre Flotten beherrschen die 
Nordmeere. Es ist eine Zeit, in welcher das Leben des Einzelnen 
sich in der Gf'nossenschaft birgt, welcher er angehOrt. Wie das ge-

13* 
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meinsame Hausen der Monche unter einem Dach deutscher Natur 
gemass war, so erscheint jede Kraftentwickelung in Form eines 
Biindnisses. Am Schluss dieser Periode uberwindet der fiirstliche 
Staat alle Genossenschaften. Aber nicht in friedlichem Siege uber 
die egoistischen Interessen del' Ritterschaften, Stadte, Hauser, Innun
gen, sondern nach einem grossen morderischen Kriege, der in Deutsch
land fast alles selbstkraftige Leben zerbricht." Das Subordinations
system, welches so deutlich in den mittelalterlichen Fachwerkhau
sern hervortrat, war der richtige Ausdruck des damaligen Deutschlands. 

Tritt so das Wollen des Einzelnen hinter der Genossenschaft 
zuruck, so ist es uns erklarlich, dass die Einrichtung der W ohnung 
viel langer miissig und anspruchslos blieb, als im Suden. Als in 
Italien schon die aesthetische Rucksicht auf die Strassenanlage selbst
verstandlich war, als sich dort schon der Zug von der Stadt auf 
das Land geltend gemacht hatte, da driingte noch der Deutsche 
von der engen schwer zuganglichen Burg nach der Stadt, da lag 
der Gedanke noch fern, dass auf das Behagen des einzelnen Burgers 
Rucksicht genommen werden sollte. Durftig war den offentlichen 
Gebauden, besonders den Gotteshiiusern gegenuber die Ausstattung 
des Hauses, nicht aus Mangel an W ohlstand, qenn dieser war in 
stetem Wachsen begriffen, sondern einem der Grundzuge des dama
ligen deutschen Wesens entsprechend.· Die Klagen des Erasmus von 
Rotterdam uber das unmiissige Heizen der grossen Oefen, oder die 
vielen unnutzen Fenster im Norden gegenuber dem Suden mogen 
berechtigt gewesen sein. Am besten war wohl der V orplatz, viel
leicht durch Teppiche, aufgehiingte Waffen und Hausgerathe ausge
stattet, wenn auch nicht anniihernd so glanzvoll, wie die englischen 
Hallen, am durftigsten war die Schlafkammer bestellt. Holzschnitt 
und Ablassbrief bilden den ZielTath, dazu wohl ein kleiner Spiegel. 
Fensterscheiben aus Glas waren im Mittelalter in Deutschland ziem
lich unbekannt. Wenigstens konnte sich Ulrich von Lichtenstein 
1225 in das Fenster seiner vornehmen Freundin ziehen lassen, nach
dem nur der V orhang aufgezogen war, wiihrend wir horen, dass in 
England Heinrich ITL um 1251 im Fenster der Garderobe seiner 
Frau den Holzladen durch Glasfenster ersetzen lasst 24). In Deutsch
land werden sie in den Stadten seit dem 15. Jahrhundert allgemein, 
noch 1546 wird ihres Daseins in der Schlafkammer von Luthers 
graflicher W ohnung zu Eisleben besonders' Erwiihnung gethan. 

U) Mittheil. der k. k. Centralkom. 1863, S. 89 (Falke, Das engl. Haus im Mittelalter). 
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Unter solcher Bedingung drang die neue Richtung von Siiden 
aus ein. Sie fand trefflich geschulte Handwerker und reiche Besitzer, 
aber sie konnte in Bezug auf die innere Ausstattung wenig an Vor
handenes ankniipfen. Von Oberitalien, besonders Venedig wurde der 
Luxus des Eichengeta.fels nach Augsburg und Niirnberg getragen. 
Der deutsche kunstverstandige Mann fiihlte den eigenen Mangel gegen
uber ltalien und versuchte die Renaissance heimisch zu machen. 
Aber das Ergebniss glich mehr einer schlechten Uebersetzung, als 
einer Uebertragung, wie wir mit Bedauern eingestehen mussen. 
Eine kurze Zeit, etwa vom Anfang bis um die Mitte des ] 6. Jahr
hnnderts schien es, als ob die Nationalisirung des fremden Elemen

. tes gliicklich von Statten ginge. Es war dies die Zeit, da Italien 
nnd Deutschland sich auch wirklich, wenn auch von anderer V or
geschichte ausgehend, in ihren Bestrebungen und Anschauungen ahn
lich waren, als Di.irer und Burgkmair sich in Venedig gliicklich 
fUhlten, und die reichen Patrizier von Niirnberg, Ulm und Augsburg 
zu Hause die prachtvollen Palaste, welche sie in Italien gesehen 
hatten, nachzubilden versuchten. 

Schaaren von Architekten werden von Italien nach Deutschland 
berufen und nun beginnt der interessante Kampf der Antike mit der 
Gothik. Oft auch werden beide naiv genug vereinigt. Heidnische 
Weltlust und christliche Symbolik sind friedlich nebeneinander ge
stellt in dem Grabdenkmal aus Eichenholz, das dem friesischen 
Hauptling Edo Winken ]56]-64 von seiner Tochter Maria in der 
Kirche zu Jever in Oldenburg errichtet wurde, einem Denkmal, das 
erst von Lubke gewiirdigt ward 25). Ueber dem Marmorsarkophag er
hebt sich ein achteckiger Kuppelbau in zwei Absatzen, den unteren 
umgeben 8 Tonnengewolbe ausEichenholz, welche aussen auf kurzen 
Saulen, innen auf Pfeil ern mit angelehnten Atlanten ruhen. Durch
brochene Balustraden schliessen den Raum ab, aussen mit zierlich 
gedl'echselten Stab en , innen mit einer Reihe von Karyatiden. Das 
Ganze ist leicht construirt, weitgeoffnet und der Blick von allen 
Seiten frei auf das Grabmal. Ueber den inneren Pfeilern bilden acht 
weitere Stutzen, durch Bogen verbunden und mit einer schonge
schnitzten Decke uberdeckt ein zweites Geschoss. Wie die ganze 
pyramidale Zuspitzungnach oben an mittelalterliche Thurmbauten 
anklingt, so lehnen an den obm'en Pfosten in gothischer Reminiscenz 
Eck:figuren, aber sie tragen die Namen Mercurius, Venus und anderer 

25) Liibke, Deutsche Ren. S. 772. 
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heidnischer Gottheiten. Dazu auf den Bogenscheiteln barocke Giebel
aufsatze mit den Bildern Christi, Gottvaters, der heil. Taube, Moses 
Petrus, Paulus. Zwischen den Bogenanfangen des unteren Geschosses 
stehen in noch gemischterer Gesellschaft die Rhetorica, David, Dia
lectica, Salomon, Musica, Jonas, Memoria und Saul nebeneinander. 

Derselbe VersuGh, die alte und die neue Zeitrichtung mit ein
ander zu vereinigen, zeigt sich in dem Holzwerk der Decken und 
Wan de. Die mittelalterliche Holzdecke in Deutschland war durch
weg die Balkendecke. Sie erhielt sich noch lange neben sonstiger 
Renaissancebildung. Ein schones Beispiel bietet die Decke im Vor
platz des Rathhauses zu Rothenburg a. T.26). Die Balken, an den 
Kanten und in der Mitte ausgekehlt, ruhen auf einem starken durch
gehenden Unterzug, welcher an den Kanten und Seitenflachen aus
gekehlt, an der Unterflache nur rahmenartig profilirt ist. Die Binder
balken sind jedesmal an den Enden mit einer stilisirten Lilie verziert, 
der Unterzugsbalken mit einer hiibsch geschwungenen Console. An 
seinem oberen Ende hat er eine Reihe Zahnschnitte. In derselben 
Stadt hat der reich vertafelte Saal des Raffnerschen Rauses aus dem 
Ende des 16. Jahrhunderts 27) schon eine durch Leistenwerk gegliederte 
Felderdecke, aber der Unterzug, der auch diese Decke stiitzend durch 
das Zimmer geht, ist eiufach an den Ecken und unterwarts ausge
kehlt - der letzte Rest der mittelalterlichen Richtung, das Ornament 
aus der Construction zu gewinnen. Die Unterziige wurden bei 
Anlage eines Hangewerks durch die Hangesaulen umfasst, welche, im 
Innern des Raumes sichtbar, mit zur Decoration gezogen wurden, 
wahrend das Hangewerk selbst durch die. iiber den Bindern ange
nagelte Bretterlage dem Blicke entzogen wurde 28). Wo ein solches 
Hangewerk nicht anzubringen war, also bei den Zwischendecken 
zwischen den Geschossen, musste man den Unterzug auf Stander 
setzen. Mehrere bemerkenswerthe Holzbalkendecken und Stander 
macht Liibke in seiner Geschichte der deutschen Renaissance nam
haft. Trotz der Vortrefflichkeit dieses Werkes ist es dem Leser bis
weilen schwer, bei seiner nur geographischen Einzelaufzahlung daraus 
Schliisse und Gesammtresultate zu gewinnen. Danach wurden besonders 
in den Rathhausern des 16. Jahrhunderts die Vorsale, welche oft 
bedeutende Abmessungen haben mussten und deren Raum doch von 

06) Aufnahmen der Polytechniker in Stuttgart von Rothenburg It. T. Bl. 11; danach 
Liibke, Deutsche Ren. S. 208. 

") Polytechniker BI. 24. Liibke, Fig. 58. 
28) Polytechn. Bl. 7. 
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'Stiitzenstellungen unterbrochen werden dUlfte, mit Holzbalkendecken 
auf Staridern versehen. In Heilbronn (1535) ist eine solche Decke 
auf machtigell achteckigen Pfeilern. In DIm (1539) ruhen auf acht 
reich geschnitzten gotbiscb-profilirten Saulen in zwei Reihen die 
starken Unterzugsbalken mit Renaissanceprofilen. Umgekehrt wird 
die gothisch ausgekeblte Decke des Kaufhauses von Freiberg in 
Sachsen (1545) von einer phantastisch geschnitzten Renaissancesaule 
mit 'inachtigen, in Rosetten auslaufenden Kopfbandern getragen. Eine 
reicbgegliederte Decke auf canellirten jonischen Saul en hat das Rath
haus zu Altenburg in Sachsen (1564). Meisterwerke ersten Ranges 
sind nach Liibkes Urtheil die Stiitzen, welche in den Vorsalen des 
Schweinfurter Rathhauses (1570) die Balkendecke tragen, diejenigen 
im ersten Stock auf allen Seiten mit Schnitzerei bedeckt und mit 
Hermen geschmiickt, die im zweiten Stock kurz und stiimmig, mit 
reich em Ornament und schonen aus zusammenstossenden V oluten 
gebildeten Kopfbiindern. Ungefiihr aus derselben Zeit stammt die 
Decke des Strassburger Frauenhauses und des Braunschweiger Neu
stadtischen Rathhauses, von 1591 die der sogenannten Schmalzgrube 
in Gmiind, von 1594 die auf gothischen Siiulen ruhende der gewaltigen 
Halle im Ulmer Kornhaus. Die letzten schonen mittelalterlich pro
filirten Balkendecken finden sich im V orsaal des Rathhauses zu 
Marktbreit (1600) und im Flur des Ehinger Hofes in DIm (1603). 

So weicht nur allmiilig die Balkendecke der. getiifelten Felder
decke. Zugleich mit dieser kommt von Italien her die Wan d v er
·t arel u ng. Durch angelehnte oder vortretende Pilaster und Saulen 
und Rahmenwerk dazwischen wird die Wand in einzelne' zuriick
iretende Felder getheilt~ welche durch Schnitzerei, Malerei, oft durch 
die aus Italien iibertragene eingelegte Arbeit oder durch Anbringung 
von Gerathen ein wechselvolles Bild darbieten. Das Gebiilk ist ver
kropft, gerade abgeschlossen oder durch allerlei Giebel starker von 
der Decke getrennt. In der ersten Zeit des neuen Stils sind die 
Gliederungen kriiftig, ruhig und in vorwiegend geraden Linien, die 
Fliichen von den umgebenden Profilen noch· nicht iiberwuchert. Die 
Hauptlinien sind energisch durchgefiihrt ohne willkiirliche Unter
brechungen und ohne Vordriingen des Untergeordneten, die Profile 
dem Material angepasst. Ein bisweilen unterschatzter Grund, wes
halb die so ausgestatteten Zimmer jener Periode uns immer wieder 
entziicken, liegt in der vortrefflichen Arbeit, der genauen Fugung 
und der sicheren Fiihrung des Hobels und Stemmeisens, deren 
Technik seitdem niemals wieder in dem Grade erreicht ist. Das 
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Mobel wird bei det Einrichtung des Zimmers mit beriicksichtigt und im 
Charakter desselben componirt 29) , das Bett im Schlafzimmer wie der 
Essschrank im W ohnzimmer sind sogar fest und unverruckbar in 
die architectonische Ausbildung der Wand hineingezogen. WohIge
formte, oft fernhergeholte Gerathe aus Metall und Thon, schonge
musterte Teppiche und Decken, selbst das an den Randern bunt
gestickte Linnenzeug voIIenden die behagliche Pracht in der W ohnung 
des wohlhabenden Burgers oder der Burg des Fiirsten. Besonders 
die reichen Kaufherren der suddeutschen Reichsstadte Iiessen es sich 
angelegen sein, das Kunstgewerbe zu pflegen. Als Prachtstiick an 
Ausstattung wird das Fuggerhaus in Augsburg von Zeitgenossen 
beschrieben. Ein vertiifeltes Zimmer aus dem Fuggerschloss zu 
Donauworth (1546) ist nebst mehreren Vertiifelungen aus andern 
Hausern in das Nationalmuseum zu Miinchen iibergefiihrt worden. 

Leider wurde die Nationalisirung der italienischen Kunst in 
Deutschland nicht zu' Ende gefuhrt, im Innenbau so wenig, als im 
Aussenbau, dessen plotzliche Yerschlechterung schon erwahnt wurde. 
In Bezug auf die innere Einrichtung bin ich noch mehr zu der 
Ueberzeugung gelangt, dass die Formensprache der feinen italienischen 
Renaissance bei ihrer Aufnahme dem Deutschen nicht verstandlich 
genug geworden, ihm nicht in Fleisch und Blut ubergegangen ist. 
So lassen sich auch die wunderlichen Recepte erkIaren, welche 
deutsche Theoretiker nach den Werken und Aufzeichnungen italie
nischer Kiinstler geben. Waren es doch vielfuch Italiener selbst, 
welche von deutschen Fiirsten und Bischofen berufen wurden, um 
deren W ohnhauser ganz nach walschem Muster einzurichten. Oft 
genug wurden die schonsten Einrichtungsgegenstande, seien es Zeug
stoffe oder Glaser, seltelle Gewachse oder Bilder ohne Verstandniss 
des Kaufers eingefiihrt. Wie weit der Steinbau, der ja von jehel' 
fiigsamer gegen fremde Einfliisse war, das fremde Element vertrug 
oder selbst zu verwerthen wusste, ist hier nicht zu untersuchen. Die 
Holzarchitektur, nationaler angelegt und gleichsam anfalliger gegen 
fremde Einwirkung, erlitt durch die missverstandene Renaissance un
Hiugbaren Schaden. Es mag gewagt klingen, allein ich glaube, was 
nns an diesen Vertiifelungen der Anfangszeit anspricht, ist gerade 
etwas Fremdartiges, Undeutsches. Wir bekommen eine Ahnung von 
sudlicher Heiterkeit und Lebenslnst in diesen mit auslandischer 
Pracht ausstaffirten Zimmern, und fiihlen uns dem no:r;dischen Himmel 

") SchOne Beispiele in Ortweins deutscher Renaissauce. 
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entriickt. Auch die Zeit tritt uns vor Augen, da der deutsche Be
sitzer die Befangenheit und Bescheidenheit friiherer Jahrhunderte 
verwarf und, in allen Beziehungen seines Lebens die einst gezogenen 
Schranken iiberschreitend, die personliche Freiheit und das sichere 
Auftreten des ltalieners erstrebte. Dieser mit Willkiir verbundenen 
Ausbreitung des Neuen folgte die plOtzliche und heftige Gegen
stromung. 

VerfoIgen wir diese Wahrnehmung auf dem Gebiet der Holz
vertafelung, so tritt im Lauf des 16. Jahrhunderts unruhiges Schwanken 
hervor und eine immer starkere Lust nachzuahmen. Mit dieser 
Neigung halten Erfindungsgabe und Schaffenskraft nicht Schritt. Die 
Folge ist, dass auch die Steintechnik mit ihren Eigenthiimlichkeiten 
zum Vorbild dient, dann wieder das biegsame und zu AusbIatterungen 
und Rankungen' geeignete Metall, oder das zierliche Schnitzwerk von 
Bilderrahmen und Kastchen, ja selbst die Malerei mit allen Raffine
ments der Perspective. Besonqers schadlich war das sogenannte 
Cartouschenwerk; wobei "aufgeroIIte, abgeschnittene, mit ihren Ecken 
scharf herausgebogene und frei vorspringende Bander, die einer bieg
samen Masse nachgebildet sind, sich mit einer Fliichendecoration 
verbinden, die auf's Genauste, bis zu den facettirten Nagelkopfen 
den Stil von Metallbeschlagen nachabmt" 30). 

Die Beispiele prachtvoller und iippiger Vertafelungen an Wand 
und Decke sind so zablreich, dass ein Anfiibren Einzelner nur will
kiirlich sein kamt. lcb greife einige (wiederum nach Liibkes deut
scher Renaissance) beraus, aber indem ich sie der Zeit nach anordne. 
Mehrere Zimmer in Kloster Bebenhausen in Schwaben (1550), der 
Rathhaussaal in Liineburg (1566-1578), durch Albert von Soest 
reich bis zur Ueberladung geschnitzt, besonders an den vier Tbiiren 
des Saales, wiihrend die Wand und die cassettirte Decke mit ver
goldeten Rosetten einfacher gehalten sind, dann mehrere Riiume, be
sonders das Schlafzimmer und das Speisezimmer in der Burg Ambras 
(1567), ein Zimmer des Rathhauses zu Gorlitz (1568) "von der 
schonsten Theilung und Gliederung, das Schnitzwerk von geringerem 
Werth, aber die eingelegten Ornamente kostlich". Aus derselben 
Zeit die Burg Trausnitz oberhalb Landshut mit anmuthigen und 
feinen Vertafelungen, aber iiberall italienischer Einfluss erkennbar. 
Der 1579 angebaute Theil des Ratbhauses zu Marktbreit hat ein 
grosses Zimmer, in welchem die Vertiifelungen noch ihre ulten, 

30) Lubke, Deutsche Ren. S. 176; vgI. Semper, 8tH Il, 337. 
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Farben Blau, Weiss, Gold und Schwarz haben und vortreffliche Wir
kung machen. Ein Meisterwerk an Effect ist ein machtiger Saal im 
Schlosse zu Heiligenberg in Baden 31) (1584) 10,67 m breit, 33,90 m 
lang und nul' 6,90 m hoch. Die Wande sind durch Pfeiler gegliedert, 
zwischen denen an den Langseiten Fensternischen und Bildnisse, 
an den Schmalseiten Kamine eingeordnet sind. Dariiber zieht sich 
ein triglyphengetheilter Fries. Die Decke meisterhaft aus Lindenholz 
geschnitzt, besteht in del' Haupttheilung aus vier Kreisen, welche von 
Rechtecken nach deu Seiten zu und kreuzformigen Figuren zwischen 
einander durchschnitten sind, so dass nur vier Kreisstiicke iibrig 
bleiben. Del' Raum zwischen ihnen wird durch kleinere Figuren ge
theilt. Die Fiillungen innerhalb del' einzelnen mit Zahnschnitten und 
Perlschniiren profilirteu Umrahmungen zeigen einen unerschopflichen 
Reichthum an Figuren- und Pflanzenmustern, zuni Theil auch die 
erwahnten Metallmuster, so dass die Decke in ihrer Art einzig in 
Deutschland ist und an die schon.en italienischen Palastdecken er
innert. Allerdlllgs tragt sie nur noch wenig dem Holzcharakter 
Rechnung und konnte ebenso gut von Gip;; gefertigt sein. Die schonen 
Farben und Vergoldungen sind neuerdings wiederhel'gestellt -worden. 
Aus dem Jahre 1588 stammt die Vertafelung eines Saales im soge
nannten neuen Bau in Ulm (jetzt Cameralamt), welche an den Wan
den durch dorische Pilaster, an den Thiiren durch korinthische 
Saulen gegliedert wird. Die schOne rautenformig eingetheilte Decke 
ruht in del' Mitte auf einer Saule, die am Schaft reich mit Ranken
werk, am Sockel mit Waffen geschnitzt ist. Eine Decke des Haff
nerschen Hauses in Rothenburg a. T. (1592) zeigt jonisch~ Saulen 
und zum Theil directe Steinnachahmung. In Gmiind hat die soge
nannte Uhrstube in dem an das Heiligegeistspital anstossende Ge
baude schOnes Tafelwerk und eine stattliche Thiir von 1596. Aus 
derselben Zeit sind einige schOne Vertafelungen an zwei Stellen 
Norddeutschlands bemerkenswerth, in Liibeck und del' Veste Coburg. 
In jener Stadt die sogenannte Kriegsstube des Rathhauses mit ge
lungenem Schnitzwerk und eingelegter Arbeit, und del' prachtvolle 
Saal im Hause del' Kaufleute (Fredenhagensches Zimmer) "deren 
Getafel in Eichen-, Linden-, Nussbaum- und Ulmenholz zu den 
edelsten del' Zeiten gehOrt." Sie ist durch ein durchgehendes Gesims 
getheilt, unten stehen korinthische gepaarte Saulen mit reichge-

31) Stuttgarter Polytechn., Architecton. Reisestudien Yom Bodensee nnd der Schweiz 
Bl. 1 u. 2. 
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l?chnitzten Schaften, welche sowie die Arkaden Steinarchitektur nach
ahmen, oben Atlanten und Karyatiden mit Alabasterreliefs dazwischen; 
iiber dem Hauptgesims, welches nicht minder reich decorirt ist, sind 
Oelgemalde in Goldrahmen. Die Decke ist ein geschmackvoll ge
schnitztes cassettirtes Balkenwerk. Hierin erkennt Liibke niederlan
dische Arbeit. 

Direct italienische Arbeit, an Palladio erinnernd (vielleicht nach 
Zeichnungen des Architecten Bonallino), verrath die Anordnung des 
sogenannten Hornzimmers, welches Johann Casimir auf der Veste 
Coburg herstellen liess 32). An den Seiten des Haupteingangs stehen 
Wandpfeiler und davor korinthische, mit reichem Ornament bedeckte 
Saulen auf hohem Sockel. Das weitausladende von Halbkaryatiden 
getragene Hauptgesims ist schon ganz barock. Rechts und links 
von den erwahnten Saulen, durch schmale Zwischenpfeiler getrennt, 
stehen zwei andere, reichverzierte schmale Wandpfeiler, auf denen 
phantastische Karyatiden die Decke tragen. Dieser Seite entsprechend 
ist die Theilung der andern Seiten. In den durch verzierte klein ere 
Pfeiler abgetheilten Wandfeldern sind in drei Abtheilungen iiber
einander grossere und kleinere Mosaikbilder von eingelegtem ver
schiedenfarbigen Holz eingefiigt. Sie stellen Landschaften und Jagd
scenen dar und bilden den Hauptanziehungspunkt des Zimmers, 
denn sie sind nach Zeichnungen damaliger Meister kostIich ausge
fuhrt voller Geist und Humor. Die Decke ist arabeskenartig ge
mustcrt. 

1m 17. Jahrhundert sind es Bayern und die Schweiz, in welchen 
wir kunstvolle Holzvertafelungen antreffen. Mehrere solcher Decken 
sind in dem Ehinger Hof (jetzt Schulhaus, s. o. S. 199) von 1603. Um 
diese Zeit tritt die Structur des Holzwerks ganz zuriick gegen die 
Herrschaft der Malerei. Die geschweiften und verschnorkelten, von 
BIattwerk iiberwucherten Schnitzwerke dienen nur als Umrahmung 
der eingefiigten Bilder, werden mit Stuck umkleidet und vergoldet 
und jede Durchfiihrung langerer Linien vermieden. Noch verhiilt
nissmassig zurUckhaltender silld einige solcher Decken in der Resi
denz zu Munchen aus den Jahren 1612 und 1617: Die hOchste 
Steigerung in dieser Beziehung bezeichnet die Decke in dem 19 m 
breiten, 36 m langen und 17 m hohen golden en Saal des Rathhauses 
zu Augsburg 33). Elias Holl, welcher von 1615-1620 den Bau aus-

31) Puttrich, Abth. II, Bd. I. 
33) Liibke, D. Ren. S. 420. 
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ruhrte, hatte bei seinem Aufenthalt in Oberitalien besonders 
mit solchem Eifer die Gebiiude zu Venedig und Vicenza studirt, 
dass er nur noch "nach walscher Manier" baute. So ist denn auch 
der Prachtsaal ganz im Geiste der Venetianischen Palaste entworfen 
und durch Formen, wie durch lebhafte Farben und Vergoldung von 
hOchster Wirkung, vor allen durch die Schonheit der Verhaltnisse 
ausgezeichnet. Freilich von dem Charakter der Holzbaukunst :findet 
sich keine Spur mehr34). 

In der Schweiz haben die Urkantone, welche den Holzbau bis 
heute bewahrt haben, sich verhaltnissmassig stilvoll erhalten. Ein 
schOnes Beispiel giebt Liibke 35) in einem Schlafzimmer zu Alt 0 rf. 
Jonische Pilaster tragen vermittelst eines Architravs eine zweite 
kleine jonische Pilasterstellung, auf denen das kraftige Gesims und 
die einfach In geraden Linien vertafelte Decke ruht (Fig. 59). Ueber-

Fig. 59. 

all ist die gerade Linie betont. Das Bett ist, wie gewohnlich in der 
Schweiz, in die Decoration hineingezogen und der BetthimmeI, welcher 
mit dem oberen Aufsatz correspondirt, sowie die bis zur Erde rei
chen den Stiitzwande des Bettes in praktischer Weise zur Anbringung 
von Schubladen benutzt worden. In diesem Raum sind die Regeln 
zwar nicht der Zimmerei, doch der Tischlerei verstandig innegehaI
ten worden. In der Nordschweiz sind die Vertafelungen den siid
deutschen iihnlicher. Basel besitzt deren in dem Spiesshof (1601), 
dem Biirenfelser Hof (1607) und dem Rathhaus (1616), Ziirich 
£riiher in einem Zimmer im alten Seidenhof (1620), dessen Wiinde 
jetzt nach dem dortigen Gewerbemuseum iibergefuhrt worden sind 36). 

3., Eine Nachbliithe der Renaissance findet sich in den wahrhaft kunstlerischen 
Deckell SchliIters im Berliner Schloss. 

3.) Lubke S. 93. 
36) Lubke S. 241. 
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An ihm erkennt man deutlich allen Reiz, aber auch die Schwachen 
der damaligen Holzvertafelung. W oblthuend ist der milde dunkel
braune Glanz des Holzes, die saubere genaue Arbeit neben dem 
machtigen bellfarbigen Kachelofen und die Verbaltnisse im Ganzen. 
In heiterer Weise "ird durch verschiedene Horizontaltheilungen und 
Zwischenweiten die ganze Wandflache in Gruppen aufgelost, welche 
wiedel' durch das durchgehende Hauptgesims zusammengehalten wer
den. Die Arkaden zwischen den korinthischen Pilastel'll ahmen die 
Steinarchitektur bis zur Quaderung und zum Scblussstein del' Bogen 
nach, die verkropften Gesimse sind hier und dort durch flattel'llde 
Bander unterbrochen, neben den reizvollsten Mustel'll finden sich, 
z. B. iiber und unter den wagerecbten Profilirungen manche geradezu 
chinesisch verschnorkelte Verzierungen. Aus solcben tiichtig ausge
fUhrten Werken erkennen wir, was die deutsche Renaissance hatte 
leisten konnen und miissen, wenn sie nach dem machtigen Auf
schwung, den sie anfangs genommen batte, durch das richtige Ver
stehenlernen und das wahre Verdeutschen del' classischen Formen
sprache zur vollen Entfaitung gekommen ware, und was sie noch 
erreichen kann. Nul' mogen die Freunde und Pfleger derselben nicht 
an das Ende, sondel'll an den Anfang dieser Periode ankniipfen. 

Zweites Capitel. 

Hoi z 9 e w ij I b e. 

Ich schliesse an die Ausbildung des Inneren durch Holzcon
structionen hier die Gewolbe aus HoIz an, welche den Zweck haben, 
weite Raume zu iiberspannen, ohne zu viel durchgehende Querver
bindungen zu zeigen. Sind sie hierin den normannischen Dachstiihlen 
ahnlich, so sind sie doch weit entfel'llt von deren technischer und 
kiinstlerischer Vollendung und gehen von anderen Gesichtspunkten 
aus. Bs sind blosse Nachahmungen del' Steingewolbe, auf verschie
dene Weise durch Verschalen mit schmalen Brettel'll, Biegen oder 
Ausschneiden von Bohlen, und bezeichnen keinen Fortschritt fUr 
die Holzarchitektur. Deshalb mogen sie hier nul' nul' kurze Erwah
nung finden. 
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Ganz vereinzelt stehen zwei entfernt an die normannischen 
Sprengewerke erinnernde Dachstiihle in den Kirchen S. Zeno und 
S. Fermo maggiore in Verona, welchen Semper friihgothische Ent
stehungszeit zuweist 1). Der von S. Zeno (nach einem alten in dies em 
Jahrhundert restaurirt) besteht der Form nach aus einem halbkreis
formigen Tonnengewolbe und zwei sich an dasselbe anschliessenden 
einhiiftigen Tonnengewolben. Die Gewolbe sind durch Bretterver
schalung hergestellt, an den Anfiingen des Halbkreisgewolbes durch 
Anker zusammengehalten und buntfarbig cassettirt. Die Holzwolbung 
des Schiffes von S. Fermo ist noch ki.instlicher, denn hier sitzen 
unter dem mittleren Halbkreisgewolbe auf jeder Seite zwei halbe 
Tonnengewolbe, und diese verschiedenen Gewolbe sind jedesmal 
durch ein vor dem unteren Gewolbe weit vorspringendes auf Con
solen ruhendes Gesims getrennt. Auch dieses Gewolbe ist verschalt 
und verankert. Wie hinter den dunnen Schalbrettern· die eigentliche 
Construction ist, habe ich leider bisher nicht ersehen konnen, so 
dass ich nicht zu sagen vermag, welche einheimischen oder fremden 
Einfliisse hier gewaltet haben mogen. Del' Eindruck, welchen diese 
Gewolbe machen, ist ein eigenthumlicher, abel' gerade kein schoner, 
wilrdiger zu nennen, vielmehr ein manierirter und gekunstelter, so 
dass sie auch keine weitere Nachfolge erhielten. 

Dagegen wurden hOlzerne Tonnengewolbe, welche nur den Zweck 
hatten, wo es nicht anging Steingewolbe zu nehmen, eine run de 
Flache fiir Verzierung durch Malerei und Relief darzubieten, seit dem 
15. Jahrhundert angewendet. Sie bieten kein Interesse fiir die Holz
architektur d:::r, denn das Holz tritt in ihnen nur als Surrogat und 
Aushiilfe auf, wie das Gusswerk au romischen Bauten. In Deutsch
land wurden sowohl Tonnengewolbe, wie Kreuzgewolbe durch Ver
schalung nachgeahmt. Von ersterer Art sind einige Rathhaussale zu 
nennen, welche aus del' zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts stam
men. Bei ihnen wurden durch krummgebogene und aneinanderge
nagelte Holzer Gurte gebildet, an welche die schwacheren Scha1-
bretter genagelt wurden. Die Theilungen wurden in del' Malerei 
gerne durch Laubgewinde angedeutet, wahrend dazwischen die Dar
stellungen figiirlichen odeI' ornamentalen, oft sinnbildlichen Inhalts 
auf blauem Grunde aufgemalt wurden. Beispiele sind Sale in den 
Rathhausern zu Ueberlingen, Munchen, Niirnberg, Liineburg, CoIn, 

') StH II, 319 und Tondruckbild B1. XXI, XXII. Mitth. d. k. k. Centralkom. 1865 
S. 116 (v. Sacken). 
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Lowen. Auch in ellllgen Kirchen sind solche Holzgewolbe, doch 
meistens erst llachtraglich allgebracht worden (an Stelle friiherer 
f1.acher Decken), wo man den Wanden llicht den von steinernen Ge
wolben ausgeiibten Druck zumuthen zu konnen glaubte. Bei ihnen 
Jasst sich die Zeit nicht feststellen, da diese Massnahme noch heut
zutage geschieht. Ich nenne ausser den Capellen von Heiligenberg 
und Weikersheim nach del' von Lotz in seiner Kunsttopographie 
Deutschlands gegebenen Aufzahlung und Zeitbestimmung die Kirche 
zu Buchheim in Thiiringen, zu Heiligengrab bei Wittstock (14. Jahr
hundert), Dominikanerkirche in Jena, die Kirchen von Roda (bei 
Jena), Teutleben (bei Naumburg), Oberernst (bei Beilstein), Rhein
brohl (bei Andernach), Wolmirstadt (bei Magdeburg), St. Jacob zu 
Brackenheim (bei Heilbronn, 1509), die Kirchen von Stetten am 
Heuchelberg und Massenbach (Schwaigern), Neipperg (Bracken
heim), Niirnberg (S. Clara 1425 und S. Jacob), Zwingenberg (Bens
heim). 

Eine ganze Reihe von Holzgewolben firtdet sich in Kirchen von 
Holland und Belgien, zum Theil mit krummen, an normannische 
Kunst erinnernden Kopfbandern nnter den durchgezogenen Holz
ankern 2). In Amsterdam die alte Kirche St. Nicolaus (1300), die 
Heiligenstadter Capelle (1425), die Walonenkirche (1409), in Weesp 
bei Amsterdam S. Lorenz (1402), in Delft die alte Kirche S. Hippolit 
(die Kirche aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, die Holzgewolbe 
nach dem Brande von 1574), neue Kirche S. Ursula (1476) in 
Doornik bei Brussel, St. Jacob in Frenecker bei Leuwarden, in Gent 
die Dominikanerkirche und das Refectorium des Hospitals, -in Gonda 
bei Rotterdam S. Johannes (1552), im Haag S. Jacob (1434) und 
die KIosterkirche in Haarlem (1518, Netzgewolbe von Holz), in 
Hoorn bei Amsterdam Kirche von 1429, in Leyden S. Pancratius 
(1321) und S. Peter (1315), in Rotterdam S. Lorenz (1477), in 
Utrecht S. Gertrud, S. Johannes und S. Peter, in Vianen bei Utrecht 
S. Maria. In del' Schweiz hat die Capelle im oberen Geschoss des 
hohen Hauses zu W olffenschiessen (1586) ein Holzgewolbe 3). 

In del' zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts erfand del' Architect 
Philibert de L'Orme ein Verfahren, Gewolbe aus Holz herzustellen, 
welches zuerst in der 38,4 m weiten Kuppel del' Pariser Getreide
halle Anwendung fand und mit Unrecht als die erste Anwendullg 

.) Caumo~t, Ahecedaire II, 589, Kirche in Amsterdam. 
3) Gladbach, Schweizer Holzstn Taf. E, 1, 2. 
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gebogener Sparren bezeichnet wurde. Urn wie viel fruher diese zu 
setzen ist, haben wir an den Moscheen zu Jerusalem gesehen, diese 
Dacher aber haben gar keine gebogenen Sparren, sondern die Krum
mung ist aus den dUnnen Brettstucken herausgeschnitten, welche zu 
mehreren nebeneinander gestellt in der Form des vorgezeichneten 
Bogens aneinander genagelt wurden und somit gar nicht auf die 
Spannungsfestigkeit, sondern nur als sehr hochkantige Holzer auf 
ihre relative, resp. ruckwirkende Festigkeit in Anspruch genommen 
wurden. Der Langenverband wurde durch horizontale, die krummen 
Bohlen als Zangen umspannende oder als Riegel durchgesteckte 
Holzer bewirkt. Ein naheres Eingehen auf diese Dacher ist an dieser 
Stelle uberfiussig, da sie weder kiinstlerisch ausgebildet wurden, 
noch sich als rationell oder sparsam bewahrt haben. Nach zwei 
Jahrhunderten von Moller und Schinkel wieder aufgenommen, haben 
sie es ebenfaUs zu keiner besondern Anerkennung gebracht. 



VI. ABSCHNITT. 

Der Blockbau des ostlichen Europas. 

Blockwand. 

Neben den germanischen Riegelbauten hatte sich in den wald
reichen Landern Osteuropas und der Alpen ein anderer Holzbaustil 
entwickelt, welcher, bis zum heutigen Tage gepflegt, mit dem Namen 
des Blockbaus oder Schurzholzbaus bezeichnet wird. Die Wand wird 
bei ihm dadurch gebildet, dass die auf vier, drei oder nur zwei 
Seiten ebengehauenen Stamme der Lange nach aufeinander gelegt 
werden, bis die Hohe der Wand erreicht ist. An den Ecken und 
iiberhaupt da, wo sich zwei solcher Wande kreuzen, geschieht die 
Verbindung durch Verkammullg, wobei jedes Holz in der Breite 
des quer dagegen laufenden Holzes urn soviel ausgeschnitten wird, 
dass zwischen ihm und dem damber oder darunter liegenden Holz 
der urn ebensoviel ausgeschnittene Balken der Querwand hineinpasst. 
Dann stehen die Enden der Balken jedesmal urn ein Stiick nach 
aussen iiber, was, aus der grosseren Sicherheit gegen Abgleiten 
entstanden, oft kiinstlerisch ausgenutzt wird. Will man aussen glatte 
Wande haben, so schneidet man den Ueberstand ab, wodurch die 
Ueberblattung der Holzer entsteht und eine starke Verbindung durch 
Nagel nothwendig wird. Bisweilen werden die Holzer gegen das 
Ausweichen an beiden Seiten nach der Form eines schwalbenschwanz
formigen Zinkens ausgeschnitten und die Balken durch diese Ver
zinkung fest zusammengehalten. Die Lagerfugen zweier Holzer der 
einen Wand treffen immer auf die Mitte eines Holzes der andern 
Wand, so dass zu oberst, wenn beide Wande gleich hoch werden 
solI en , auf die eine entweder noch ein besonderes Holzstiick aufge
fiittert oder das letzte um soviel hoher genommen werden muss. 

Lehfeldt, Holzarchitektur. 14 



210 

Wie man sieht, ist diese Holzbauart viel eomplieirter als die Riegel
wand, ja die Teehnik, welehe die Sehwellell der Riegelwand mit 
einander zu verbinden verstebt, muss der Blockbautecbnik vorall
gegangen sein, da sieh an ibr dasselbe Verfahren bei jeder Lage 
wiederholt. Die lotbrechten, in die wagerechten SchwelJen verzapften 
Pfosten jener Wand werden hier ebellfalls nothig, denn die Fenster
und Thilroffnungen in den Blockwanden werden so hergestellt! dass 
die Thiir- und Fensterpfostell auf eines del' Schurzholzer, welches 
die Schwelle oder den Brustrirgel bildet, eingezapft und durch die
selbe Verbindung mit einem and ern , das als Thilr- oder Fenster
riegel auftritt, verbunden werden. Bei den Thiirmen slavischer 
Kirchen und den Lauben schweizerischer Hauser tritt das ganze 
System des Riegelbans zum Blockbau hinzu. Die Blockwand ist also 
durchaus nicht so urspriinglich, als sie beim oberflachlichen An
schauen der auf einander gepacktcn Balken erscheint. Ihre Nach
theile gegen die Riegelwand bestehell in del' grossel'en Menge des 
erforderlichen Holzes, in der lei~hteren Moglichkeit des horizontalen 
Verbiegens einzelner Holzer und in der Bewegung aller einzelnen 
Lager bei dem fortgesetzten Eintl'ockllen und Schwinden des Holzes. 
Dadurch wird auch das Verputzen del' Wan de im Innern und die 
genaue Dichtung verhinderl. Gegen erstere Gefahr werden die Balken 
in Entfernungen von etwa 2 m mit einander verdiibelt, gegen die 
Undichtigkeit hilft man sich durch Eintreiben von Werg und Moos 
in die Lagerfugen (Kalfaterung), in Russland durch Austapezieren 
selbst in ganz geringen Bauernhausern, aussen bisweilen durch Uebe1'
nageln von Brettern oder Schindeln. Tl'otz dieser· Naehtheile clarf 
nicht behauptet werden, dass der Blockhausbau unberechtigt oder der 
kunstlerischen Ausbildung unfabig sei. In den slavischen Bauten so
wohl, wie in den schweizer Hansern sind Kunstgefiihl und Geschmack 
in seltener Weise an ihm zum Ausdruck gekommen. Die Lagel'
haftigkeit und Festigkeit wird clurch die machtigen durchgehenden 
Balken ausgesprochen, del' Organismus des Baus wird nicht nur, wie 
bei den Riegelbauten in Bezug auf die einzelnen Gescbosse, aussen 
klar gelegt, sondern auch die Zwischenwallde werden je nach der 
Absicht des Zimmermeiste1's zur Erscheinung gebracht. Dazu kommt 
bisweilen eine Wirkung durch stuienweises Auskragen der Balken 
nach oben und vor all em der V ortheil del' grosseren ruhigen, gleicb
massigen Flache, welche durch geschickte Vertheilung del' Fellster
und Thi.iroffnungen, durch Aufnageln schiltzender und verzierellder 
Holzer, forllaufendes Schnitzwerk und Malerei gehoben wird. 
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Blockbau des Alterthums. 

Die Entwickelung der Blockwand Hi-sst sich nicht weit in das 
Alterthum vedolgen. Nur vereinzelte Steinmonumente ruterer Zeit 
weisen auf die Kenntnisse des Blockbaus, so eines zu Axum in 
Abessynien, etwa aus dero 7. Jahrh. v. Chr., welches in Granit einen 
Blockbau nachahmt (Fig. 60) und nicht mit den Riegelwerknach-

Fig. 60. 

bildungen Kleinasiens zusammengestellt werden dad!). Vereinzelt 
sind auch die wiisten Nachabmungen auf den Felswanden Mexicos 
und Centralamerikas, deren Ursprung und Entstehungszeit noch nicht 
festgestellt sind. Die in Stein gehauenen Grabfassaden zeigen die 
abwechselnd der Lange und Quere nach geschichteten Balken. Ihre 
unserm Geschmack ganzlich widerstrebende Rohheit, untermischt mit 
bizarren, fast roccocoartigem Schnorkel wesen Iasst sie als eine der 
indogermanischen Cultur durchaus fremde Bildung erscheinen 2). Be
merkenswerth ist, dass auch "die Sohne des iiberzivilisirten Europas 

') Kugler, Gesch. d. Bauk. I, 76. 
") S. Catherwood, Views of aucient monuments in Centralamerika, Chiapos and 

Yucatan London 1844. Gailhabaud, Denkmaler IV, No. 80. 
14* 
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im Blockstil bauen, wenn sie in die Urwalder Amerikas verschlagen 
werden" (Semper). Die militarischen Blockbauten der Romer gehoren 
nicht in das Gebiet der Baukunst. 

Slaven. 

V orzugsweise ist der Blockbau der Baustil der Slaven. Auch 
an dieser Stelle ist es die Eigenthumlichkeit der Holzarchitektur. 
ahnlich der Sprache, die nationale Zusammengehorigkeit der slavischen 
Stamme besser bewahrt zu haben, als Stein ban und geschichtliche 
Entwicklung erkennen lassen. Die Geschichte der slavischen Lander 
hangt im Mittelalter ab von germanischen und nationalen Stromungen. 
Bald fiuthete die Cultur von Osten nach Westen, bald wahrend der 
MachtfUlle des deutschen Reiches, umgekehrt. Polen, fruhzeitig 
unter eigenen Herrschern, aber seit dem zehnten Jahrhundert der 
deutschen Lehnsoberhoheit unterworfen, erlangte seine erste BlUthe 
unter den Piasten, deren letzter Spross, Casimir der Stadtegriinder 
(1333-70), Galizien und Podolien gewann, die Universitat Krakau 
stiftete und ausserordentlich viel fur die geistige Bildung des V 9lkes 
that. Nach seinem Tode wurde Polen kurze Zeit mit tTngarn ver
einigt, dann erreichte es seinen hochsten Glanz unter den Jagel
lonen (1386-1572). 

Von hohem Interesse fiir den Holzbau ist Bohmen. Seit dem 
9. Jahrhundert Deutschland lehnspfiichtiggeworden und dem Christen
thum gewonnen, wurde es in kirchlicher Beziehung zur Diocese 
Regensburg gerechnet. Seinen Glanz erlangte es unter dem Fursten
geschlecht der Luxemburger, das von 1311 bis 1437 den Konigs
thron inne hatte. Vier von Bohmens Konigen waren zu· gleicher 
Zeit deutsche Kaiser, Carl IV., der Stifter der Universtat Prag, 
seine beiden Sohne Wenzel und Sigismund von Luxemburg und 
des sen Schwiegersohn und Nachfolger Albrecht II. von Habsburg. 
Seit Sigismund war Ungarn mit Bohmen vereinigt worden. Mehr 
als fUr Deutschland thatim diese Kaiser fUr Bohmen, so dass 
nicht mit Unrecht in Prag der geistige Schwerpunkt Deutschlands 
zu such en war. Kunst und Wissenschaft bluhte trotz mancher blutiger 
Kriege und eine lebhafte Bauthatigkeit herrschte im Lande. Seit 
Albrecht II. blieb Bohmen, Mahren und Ungarn, eine kurze Unter
brechullg ausgenommen, bei dem Hause Habsburg und kam 1526 
an die kaiserliche Linie desselben, mit dem es seine Geschicke theilte. 

Bei der Betrachtung del' Holzbauten in den slavischen Landern 
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lasst sich deutlich der einheimische BIockbau von dem Riegelbau der 
deutschen Einwanderer und dem BIockbau der Alpenlander unterschei
den. Fremde Einfliisse werden sichtbar in den ehemals polnischen Ge
bieten Preussens, Oesterreichs und Russlands. In Bobmen hat im Erz
gebirge und den angrenzenden westlichen Bezirken das deutsch,e 
Riegelwerk die Herrschaft, vom Riesengebirge bis in die Gegend von 
Chrudim und Deutschbrod der BIockbau bald deutschen, bald slavi
schen Charakters. 1m Bohmer Wald und nach Budweis zu machten 
sich die Einfliisse der Alpenbauart. geltend. Rein slavisch sind die 
Bauten Mahrens. 

Schon im Baustoff zeigt sicb die nationale Verschiedenheit. 
Der Deutsche baut heut wie vordem mit dem Holz der Eiche oder 
Ulme, der Slave verwendet die Ficbte, Tanne, Larche und Kiefer, 
diese besonders fUr Bretter, Thiiren, Fensterrahmen, Verkleidungen 
und Ornamente. '--

Holzkirchen der Slaven. 

Bei dem grossen Waldreichthum der ostlichen Lander war es 
kein Wunder, dass der Holzbau eine grosse Ausdehnung gewann 
und selbst zu den hochsten Zwecken verwendet wurde. In Schlesien 
wurde noch im Jahre 1052 die Kathedrale von Breslau in Holz ge
baut, steinerne Kirchen waren vor dem 12. Jahrhundert nur in 
Breslau, Leubus, Gorkau und auf dem Zobtenberge. In Galizien 
wurde die grosse Lowenburg auf dem Sandberg bei Lemberg durch 
Leo Danielowitz von Holz erbaut; sie verbrannte 1342 nebst einem 
holzernen Schloss. In Bohmen war die Kirche in Rymanow noch 
1412, in Klimkowka im 17. Jahrhundert hOlzern. Diese Aufzahlung 
lasst sich noch betrachtlich erweitern 3). Allein wir bediirfen dieser 
schriftstellerischen Notizen nicht, denn eine ganze Reihe dieser 
Kirchenaus dem Mittelalter ist noch mehr oder minder gut erhalten 
und spater gebaute ganz im Sinn der friiheren aufgeschlagen. Mehrere 
sind in der Kunsttopographie von Lotz namhaft gemacht und in den 
Mittheilungen der k. k. Centralkommission, sowie in der Zeitschr. 
fiir Bauwesen in verschiedenen Jabrgangen aufgezeichnet. 

In Preussisch-Schlesien 4) ist die Gegend von Ratibor reich 

3) Mittheil. der k. k. Centralkom. 1864 (Drescher, Beitr. zur Gesch. des Kirchenbans 
in Schles.), 1865 (Aufsatz von Potock-Potocki), 1870 S. LXII, 1871 S. IV, 1866 S.], 
1865 (Miiller). Jahrb. d. k. k. Centro III, S. 164 (Miiller). 

4) Eine Zusammenstellung der mehr als 200 Holzkirchen Oberschlesiens in dem 
trefflichen Aufsatz von Luchs im Riibezahl (Schles. Provinzialblatter) 1871, Heft 3. 
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an ihnen: Bauerwitz, Brzezie, Bosatz), Jedlownik (aus dem 13.Jahrh.), 
Lubom (aus dem 14. Jahrh. von Eichenholz 5), Markowitz (1&7976), 

Muschana, Rogau, Radoschau 7) , Rupten, Smograu (von Larchen
hoIz)8), Syrin (1305, Eichenholz)6), Warschowitz, ferner in Beuthen 
(Margarethenkirche) und der Umgegend: Bielschowitz (1797), Bisku
pitz, Bogutschiitz, Dziedskowitz (1673), ferner Belk, Rosenberg bei 
Brieg (1514, KiefernboIz)8), Miikulscbiitz (1530), Pniow 9), Ponischo
witzlO) und Zabrze bei Gleiwitz, Gr. Streblitz 9), in Pless und Umgegend. 

In R us si sch -Polen: Tuscolas 8). 

In Oe sterreichis ch - S chI e sien: Stauding an der Grenze 
Mahrens (Anfang des 16. Jahrh.) 11), Zattig bei Troppau 12), Teschen, 
Tascbendorf oder Trzanowitz 11) - in Galizien: Tarnow bei Krakau 
(15. Jabrh., Larchenholz), Zniesienie (1602, Himmelfabrlskirche) 13), 
Krasnopuszcza (Basilianerkircbe, Stiftung Sobieski's), Szczerzec, Na
dworna; -;- in Bohmen: Braunau (um 1400 WaUfahrtskircbe Maria 
unter den Linden, Kiefernholz) 14), Reichenau, Koci bei Cbrudim; -
in Ma h ren: Dietrichsdorf oder Wietrkowice nahe Freiberg (1250) 13), 
Hotzendorf oder Horslawice, Ziwotice bei Neutitschein, Neusselsdorf 
oder Koprivonice, Seitendorf (1488), Tychau oder Ticha bei Frank
stadt. 

Vereinzelt stehen die Kirche zu Barenbusch bei Neustettin und 
Yellin bei Varzin in Pommern, wendischen Ursprungs, sowie mebrere 
in Schleswig. 

Sie sind aIle einander ahnlich, insofern sie nicht durch spatere 
An- und Umbauten, besonders in Bezug auf die Thiirme entsteIlt 
sind. Selbst der confessionelle Unterschied zwischen den fUr romisch
katholischen und griecbisch-katbolischen Gottesdienst eingerichteten 
Kirchen war von keinem entscheidenden Einfiuss. Schon die Aehn
lichkeit der Grundrisse bezeugt die Stammesgleichheit (Fig. 61). Ein 
geraumiger fast quadratiscber Vorraum von 6-8 m Seite enthalt 

.) Abbild. in der Zeitschr. f. Banw. 1852, Taf. 44 (Cuno), wo Ostrog statt Bosatz 
zu setzen, vgl. Riibezahl 1871, H.1. 

6) Riibezahl 1870, H. 7. 
') Dorst, .Reiseskizzen BI. 3. Danach Otte, Deutsche Bauk. S. 500. 
0) Zeitschr. f. Bauw. 1856, Taf. 45, 46 (Cuuo). 
9) Riibezahl 1871, H.3. 
10) Riibezahl 1871, H.4. 
11) Mitth. d. k. k. Centro 1872 S. XXIX (Peter). 
") Mitth. 1865 S. XXII (Wenzel Merklas). 
13) Mitth. 1858 S. 85 f. (v. Wolffskron). 
U) Mitth. 1870 S. LI (Grueber). 



215 

eine steile Treppe fur die Empore des Hauptschiffs und dient zu
gleich als Unterbau rur den Thurm. Eine Wand trennt diesen Raurn 
von dem Hauptschiff, welches mit dem Vorraum nur durch eine 
niedrige Thiir mit Spitzbogen oder gerade iiberdecktern Kleeblattbogen 
verbunden auch ein annahernd quadratisches Verhaltniss von etwa 

FIg. 61. 

10-12 rn Seite hat. Grossere Kirchen (Tuscolas) gehoren zu den 
Ausnahrnen. In den Kirchen preussisch- und osterreichisch-Schlesiens 
ist das Schiff bisweilen breiter wie lang. Das Schiff ist ungetheilt. 
Gedrehte Saulen dienen nur zurn Stutz en der Orgel em pore, welche 
sich bisweilen an den Seiten hineinzieht, tragen aber keine Ober
wand, wie etwa in den nordischen Kirchen. Der Chor, bez. beirn 
griechischen Ritus das Presbyterium, springt der Breite nach urn fast 
ein Viertel ein, ist gewohnlich auch quadratisch und endet in drei 
Seiten des Achtecks, seltener irn Viereck, niernals rund. In Braunau, 
wo der Chor dreiseitig endet, geht die gerade Wand des Vorraums 
in der Rohe der Ernpore durch eine geschickte Uebersetzung eben
falls in die dreiseitige Form iiber, so dass Ostseite und Westseite 
einander entsprechen. Diese Kirche hat iiberhaupt eine sebr regel
massige Anlage, denn rings urn den ganzen Bau lauft eine 3,5 rn 
breite Vorhalle von schon en Verhaltnissen. Solche Vorhallen, eine 
Eigenthiimlichkeit des Holzbaustils aller Orten, nnden sich, aber oft 
nur an einzelnen Theilen, an vielen andern der slavischen Kirchen 
(Fig. 62) und haben mit zu der unberechtigten Vergleichung dieser 
Bauten mit den nordischen beigetragen. Rier haben sie keinen con
structiven Zweck, sondern dienen lediglich dazu, bei den geringen 
Verhiiltnissen der Innenraume der Menge ausserhalb Schutz vor 
Regen zu gewahren. Oft wurden sie auch zurn blossen Flug- und 
Schutzdach, das, wie in Radoschau und Zniesienie auf stark en Kopf
bandern ruht und die malerische Erscheinung der Kirchen vermehrt. 
In Galizien, wo bei den Ruthenen der griechische Ritus herrscht, 
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also der V orraum zum Praetuor fUr die Frauen (dort zu Lande nach 
den alten Frauen babina genannt) und das Schiff zum Senatorium 
der Manner wird, theilt eine vollstandige Wand, die Ikonostasis, das 

Fig. 62. 

Schiff yom Presbyterium. Sie ist nach dem Schiff zu mit zwel 
Altaren versehen und oft mit trefflichen Bildern geschmuckt. Zwei 
Thiiren, rechts die fUr den Konig (porta regia) und die Priester, 
links fiir die Diakonen, mit V orhangen zu verschliessen, fiihren nach 
dem Presbyterium, welches den Hauptaltar in der Mitte, also keine 
Apsis hat. Bei dieser wie bei allen slavischen Kirchen diente zu
nachst nur ein Wandschrank zum Aufbewahren der Messgerathe und 
Gewander. Spater stellte sich bei manchen das Bediirfniss einer 
Sacristei hemus, dann wurde sie an der Nordseite des Chors aus 
Stein gebaut und gewolbt. 

Aussen ist der Blockverband der Kirchen am untern Theile 
meist frei, am obern mit Brettern verkleidet, welche dann gewohn
lich den Verband kreuzen, also lothrecht in die Rohe gehen. .Einen 
unruhigen, weniger guten Eindruck macht die Verschindelung z. B. 
in Zniesiene. Die Innenwande, fruher gewiihnlich mit Brettern ver
kleidet (noch jetzt in Zattig und in Taschendorf), wurden zum Theil 
spater weiss verputzt, wodurch die wohlthuende Innenwirkung eines 
solchen kleinen aber in schiinen Verhaltnissen angelegten Raumes 
beeintrachtigt wird. Die Fenster, wo sie in ihrer Urspriinglichkeit 
erhalten sind, sind viereckig und auffallend einfach (Dietrichsdorf), 
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fast kahl. Die Thuren dagegen energisch profilirt, in Spitzbogen 
oder Kleeblattbogen. Die Thuren in Lubom und Syrin sind Meister
stucke der einfachen und wirkungsvollen Zimmermannskunst. Die 
Decken waren urspri.i.nglich :fl.ach. Gekehlte Leisten, welche kreuz
weise auf die Bretter genagelt sind, geben ihnen das Aussehen einer 
grossgetheilten Felderdecke. Sie wirken durch Bemalung in rothen, 
griinen und blauen Tonen auf schwarzem Grund wechselvoIl, ohne 
zu bunt zu sein. In Braunau tragen weisse, griine und rothe 
Arabesken auf schwarz em Grunde genau den Charakter der Minia
turen aus Konig Wenzel IV. Zeit (1378-1400). 

Ueber den Decken erheben sich die Dacher an den slavischen 
Kirchen, wie an ihren Privatbauten nicht so steil, als bei den ger
manischen und nord is chen Bauten. Das Dach des Chores ist, da er 
einspringt, in consequenter Weise auch weniger hoch gefiihrt, als 
das des Schiffes. Dies ist eine nicht zu umgehende Folge des Innen
baus. In Stauding hat man, urn gleiche Firsthohen zu erzwingen, 
die Traufkanten in verschiedenen Hohen enden lassen mussen. Aber 
der Versuch ist klaglich ausgefallen, denn der Holzbau kann Zwang 
und Willkur nicht vertragen. Es ist kein Grund vorhanden, die 
Verschiedenheit der Dachhohen diesel' Kirchen mit denen der nor
dischen Kirchen zu vergleichen, denn es fehlt die dort ausge
sprochene Absicht, die Kirche pyramidal zu verjungen, es fehlt die 
noch niedrigere Anlage der Apsis, sowie die haufige Unterbrechung 
del' Langseiten des Daches durch eingeschobene Giebel. Nur an den 
Vorhallen kommen soIche vor. 

Ueber del'Vorhalle, nicht uber dem Schiff, wie bei norwegischen 
Kirchen, erhebt sich ein einfacher Thurm in Riegelwerk, in einem 
oder zwei Geschossen empo1'steigend, und mit einem Zeltdach be
deckt. In Zattig ist unter dem Dach eill Rundbogenfries einge
schnitten, als eine der wenigen Verzierungen. Bisweilen steigt e1' 
erst schrag an, sei es in del' Hohe des Daches (Tychau, Neussels
dorf) oder schon am Fuss (Radoschau, Stauding). Dies ist des an
schlagenden Regens wegen fehlerhaft. Das obere Geschoss enthalt 
die Glockenstube. Kiihn ist die Anlage des Thurmes zu Stauding. 
Es ist ein Riegelwerk, dessen Pfosten zum Theil nur auf einzelnen 
durchgehenden Balken aufruben. Er entbalt drei Glocken, noch eine 
vierte tragt ein Dachreiter, del' auf der Chorscheidewand ruht. 
Dachreite1' neben Thiirmen kommen sonst in Dietricbsdorf und 
Tycbau VOl', blosse Dachreiter statt des Thurmes in Syrin (Fig. 63) 
und Braunau. Verzierungen, welche sonst an diesen Kirchen im 
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Aeussern wenig vorkommen, werden an den Thurmen ofter ange
bracht, indem die Bekleidungsbretter des oberen Absatzes, welche 
del' Holzbaukunst des Mittelalters entsprechend, uber die unteren 
herausragen, zierlich ausgezackt sind. 

Fig. 63. 

Eigenthumlich ist die Erscheinung einzeln stehender Glocken
thurme. Sie stehen sowohl neben holzernen Kirchen (Bogutschutz, 
Brzezie, Mikulschutz, Warschowitz, Zabrze, Lubom, Syrin) als 
auch neben steinernen (Reichenau) ja selbst in Dorfern, weiche keine 
Kirche haben. Oft ist nul' ein oben gabelformig getheilter Stamm, 
welcher das Glockchen aufnimmt, mit einem Dach versehen, oder 
uber eine Saule die Glocke zwischen zwei lothrechten Pfosten auf
gehangt und mit einem Schutzdach uberdeckt, wahrend andere noch 
am Fusse in einem kleinen Vorbau dem GlOckner Schutz gewahren. 
Dagegen steht neben del' im 14. Jahrhundert errichteten steinernen 
Georgskirche von Przaslavitz (bei Turnau) ein Holzthurm, welcher 
uber einem steinernen Unterbau achteckig aufsteigend mittelst steiler 
Walme in das Viereck umsetzt und mit del' pYl'amidaien Spitze 
eine Hohe von 25 m erreicht. Noch stattlicher ist del' grosse 
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Glockenthurm zu Pardubitz 15) und der auf sehr breiter Basis 
von Stein sich erhebende Thurm neb en der St. Galluskirche in 
Reichenau 16), welcher, halb Riegelbau, halb Blockbau, hOchst malerisch 
erscheint 17). 

1m Laufe der Zeiten sind diese sIavischen Kirchen mehrfachen 
Umbauten und Entstellungen unterworfen gewesen. Namentlich sind 
vielfach die ausseren Umgange abgerissen und die Thiirme willkiir
lich erniedrigt worden (der Thurm von Stauding erst 1846), oder 
haben im 17. Jahrhundert wiilschen Hauben iibnliche zwiebelformige 
Aufsatze statt der Zeltdacher bekommen (z. B. Bosatz). In Smograu 
wurde ein Thurm mit oben offener Gallerie und geschweiftem Dach 
hinter den Chor angebaut, in Tuscolas wurden zwei langweilige 
Tbiirme an die Ecken der V orhalle gesetzt und eine gewolbte Holz
decke aus Bohlensparren mit Bretterverschalung hergestellt. Der 
Cborbogen wurde durch einige iibereinander vorkragende Bohlen, 
welcbe ebenso wie ein querdurchgehender Anker unten ausgezackt 
wurden, gal'llirt. Den wunderlichsten Anbau erlitt die St. Anna
kirche bei Rosenberg. Sie war zum Andenken an eine von Riiubern 
verfolgte, durch die heilige Anna errettete Jungfrau 1514 (1444?) noch 
ganz nach der mittelalterlichen Tradition aufgebaut worden. Ais sie 
nach etwa 150 Jahren nicht mehr ausreichte, beschloss die Geist
lichkeit der Stadt Rosenberg, dem Namen zu Liebe eine Kirche aus 
Holz in Form eines fiinfbliittrigen Rosenblattes herstellen zu lassen 
und diese mit der alten zu verbinden. Diese Aufgabe erfiillte der 
Zimmermeister Martin Sempek aus Gleiwitz gegen eine . Summe 
von 180 Thalel'll, die nothigen Naturalien, welche der Chronist sorg
faltig aufziihlt und freies Mittag- und Abendbrot bei den Convent
briidern. Schon vorher war an' die alte Kirche in der Seite des 
Schiffes eine Kapelle angebaut worden. Diese Kapelle verliingerte 
Meister Sempek und benutzte ihre freie Seite als Seite eines Secbs
ecks, zu welchem er die fiinf iibrigen anbaute. An diese fiinf Seiten 
setzte er Kapellen von quadratischer Form. Die Wande des Ver
bindungsganges zog er in einer gekriimmten Linie etwas zusammen 
und auch die Kapellen wollte er rund abscbliessen. N ach Legung 
del' Schwellen iiberzeugte er sich aber von der Schwierigkeit des 
Baues in lauter gebogenen Linien, nahm die Schwellen weg und 

10) Mitth. d. Centralcom. 1856 S. 246 (Gruber, Baudenkmale Bohmens). 
'6) Mitth. 1870 S. LXVIII (Griiber). 
1 ') Isolirte Holzthiirme sind auch iu Behlendorf boi Liibeck, Flintbeck bei Kiel 

und Schonwalde bei Neustadt a. d. Ostsee. 
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machte den Kapellenabschluss aus den 2 Seiten eines Dreiecks, wo
durch die Kirche ein merkwiirdiges Aussehen erhieit. Innen aber 
fiihrte er wenigstens die gebogenen Linien durch, indem er Krumm
sparren mit den Dachholzern (den strebenartigen Kopfbandern) ver
band und diese durch Bretter verschalte. So entstand ein holzernes 
Tonnengewolbe, das er durch ein holzernes KIostergewolbe aus den 
drei Seiten eines Sechsecks abschloss. Auch das Sechseck im Mittel
raum wurde durch geschickt angebrachte und verschalte Streben als 
eine Kuppel hergestellt, welche oben in ein £laches Sechseck endet. 
Aussen ist der Mittelraum mit einem Zeltdach, welches oben in ein 
Zwiebeldach iibergeht, gedeckt. Zwiebeldacher kamen auch bei der 
alten Kirche an die Stelle des Thurms. Die Pfeiler im Innern der 
neuen Kirche, welche die um das Sechseck laufende Empore trugen, 
wurden gewunden gedreht, ein anderer Pfeiler an der Treppe III 

einer Kapelle wie ein Schachtelhalm geschnitten. 
Ganz ahnlich den beschriebenen Kirchen sind die Kirchen III 

Russland, wo seit aiten Zeiten bis heute fast nur in Blockhausbau 
gebaut wird. Einige derselben sind, leider zu skizzenhaft, von 
Kiprianoff wiedergegeben. An ihnen sind nicht nur die Thurm
heime zwiebelformig geschweift, sondern aucb die Giebel. So in der 
Eremitage von Gethsemane bei dem Kloster St. Sergius zu Troitza 
aus dem 16. Jahrhundert 18). Fast mongolisches Aussehen durch 
mehrere Dachaufsatze iibereinander hat eine Kirche bei Nowgorod 
aus der Zeit Ivan des Schrecklichen 19). In einer Kirche in der 
Gegend von Rostov ruht der Chor und der Umgang auf machtigen, 
aussen weit vorgekragten Streb en 20), in Sudogda (bahe Murom) ist 
der Thurm isolirt und mit der Kirche durch einen bedeckten Gang 
verbunden 21). 

Holzkirchen in Ungarn. 

Ebenfalls im Blockbau, aber ganz eigenartig von slavischer Ali; 
abweichend, sind mehrere 100 Kirchen_ in Unga.rn, darunter sehr 
schone Kirchen im Szathmarer Comitat, nahe der Galizischen Grenze. 
Sie sind auch nicht aus Nadelholz sondern aus Eichenholz gebaut 
und von hoher technischer Vollendung 22). 

18) Kiprianoff, Histoire pittoresque de l'Arehit. en Russie. Petersbg. 1864 HI. 24. 
IS; BI. 26 . 
.. ) BI. 25. 
'1) BI. 12. 
") Mitth. 1866 S. 1 (Haas u. Schulcz); vgl. Mitth. 1864 S. XI. 
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Sie tragen oft nicht zutreffende Ortsnamen, da bei der friiheren 
Freiziigigkeit der Bauern die auswandernde Gemeinde die Kirche 
abzubrechen und anderwarts aufzustellen pfiegte. 

Andere Holzkirchen befinden sich im Neograder Comitat: in 
Grosslanion (1654 von den Lutheranern geweiht), Lutzin, Gaczfalu 
mit einem isolirten Holzthurm (1673). Einzelne Holzthiirme mit 
vielen Glocken sind nicht selten; einer steht neben einer Steinkirche 
in Miskolitz bei Pest. 

Die Grundrisse der Szathmarer Kirchen sind einfach, wenig ver
anderlich und entsprechen dem griechischen Ritus der Gemeiude. 
Sie bilden ein liingliches Viereck (Fig. 64). Die westIiche Vorhalle geht 

Fig. 64. 

in del' ganzen Breite der Kirche durch und ist unter das gemein
same Dach gezogen. Eine niedrige Thii.l', im Spitzbogen oder gel'ad
linig mit Eckconsolen geschlossen, fiihl't in das Schiff und zwal' erst 
in das Pratuor, dann in das Se1:latorium. Dies ist durch die Bilder
wand von dem Presbyterium getrennt. Dl'ei Thiiren (nicht wie sonst 
zwei) fiihren in dasselbe, welches etwas . gegen das Schiff einspringt 
und in dl'ei Seiten des Achtecks, seltener im Viereck, geschlossen 
ist. Der aufgemauerte Altar steht in der Mitte des Presbyteriums, 
vier andere im Schiff an den Wandfiachen der Ikonostasis. Keine 
Sacristei ist vorhanden, kein Laufgang. Dafiir ragt das Hauptdach 
auf Consolen als Schut·zdach weit vor. 

Der Aufbau entwickelt sich schon und organisch. Auf dem 
Boden liegt die Schwelle ohne weiteres Fundament. Auf der zweiten 
Balkenlage dariiber folgt ein strickartig gewundenes Sockelgesims 
und etwa 11/2 m dariiber die kleinen Fenster, welche in neuerer Zeit 
quadratisch gemacht werden und schlecht aussehen, wahrend fruhel' 
die im spitzen Winkel geschlossene Oberkante einen ol'iginellen Ein
druck machte (Fig. 65). Der Fensterrahmen ist, wie die Befesti
gungell del' eillzelnen runden Scheiben, von Holz und von einem 
durchgehenden Eisenstab gestiitzt. Die.ht iibel' der Fensteroberkante 
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beginnen die Balken aussen \Vie inn en in jeder hohern Lage vor
zukragen, so dass das nothige Gleichgewicht hergestellt bleibt. Nach 
innen kragen sie der ganzen Masse nach vor, damit die lichte Weite, 

Fig. 65. 

also auch die Rohe des Gewolbes, sich verringert. Die Decke im 
Innern wird namlich durch ein Tonnengewolbe aus keilformig be
hauenen, genau neben einander gefiigten Balken gebildet (Fig. 66). 

Fig. 66. 

Sie ruhen mit ihren Enden auf den beiden Scheidewanden und sind 
untereinander verdtibelt. Von dem Scheitel der Decke, welche, wie 
die Wand, mit profanen Darstellungen in hellen Farben auf Goldgrund 
bemalt ist, hangt haufig ein aus einem Brett geschnitzter, auf beiden 
Seiten streng stilistisch bemalter Seraph als Kerzentrager herab. 
Auch das Muttergottesbild hangt an Kettchen plafondahnlich von der 
Decke des Presbyteriums tiber dem Rauptaltar. Der Altartisch und 
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alle Gerathe sind von Holz gedrechselt. Die Eingangsthiir im Schiff 
zeigt schOne Schnitzereien mit richtigem Verstandniss des Materials 
an den Pfosten: Pflanzen, Thiere, Ornamente, am haufigsten Drachen 
und Teufel. Die mittelste der drei Thiiren zum Presbyterium ist 
grosser als die beiden andern und hat schon geschnitzte Fliigel, die 
seitlichen Thiiren sind mit V orhangen versehen. Die V orkragung 
aussen ist nur an einzelnen Stell en und dient dazu, das weit aus-

Fig. 67. 

ladende Dach zu unterstiitzen. Consolenartig mit geschnitzten 
Kopfen ragen die Balken iibereinander vor, wie in der Alpenbauart 
(Fig. 67). An der V orderseite der Kirche tragen die Stander der 

Fig. 68. 

Vorhalle und von ihnen ausgehende Kopfbander (Fig. 68) den fast 
senkrecht aufsteigenden Walm. Das Dach, im Innern durch ein 
Hangewerk iiber dem Holzgewolbe gehalten, steigt steil auf und ist 
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nach innen geschweift. Dies verleiht der ganzen Kirche etwas Elasti
sches, Schwungvolles. Die Deckschindeln sind hu bsch und correct 
schuppenartig aus Eichenholz geschnitten. Auf dem Walm del' 
Vorderseite, welcher ebenfalls mit Schindeln bedeckt ist, 6fInet sich 
etwas unter del' halben Hohe eine Reihe Arkaden. Das Dach des 
Presbyteriums ist etwas niedriger. Auf dem Hauptdach sitzt der 
Glockenthurm als machtiger Dachreiter; er ruht mit der einen Seite 
auf del' Wand zwischen Pratuor und Senatorium, mit den ubrigen 
Seiten auf einfacher Balkenlage und ist durch mehrfache Verstre
bungen gesichert. 

Die vier Pfosten des Thurmhalter sind durch Andreaskreuze 
abgesteift. Oben ragt die Glockenstube bisweilen ohne, bisweilen 
mit Consolen uber 60 cm weit aus. Die Glocken sind meist an del' 
untern Balkenlage del' Stube aufgehangt. Diese selbst ist niedrig 
.und oben dicht unter dem Thurmdach mit gedriickten Arkaden ver
ziert. Der Thurmhelm ist. bei einfachen Bauten ebenfalls quadratisch, 
kunstreicher geht er aber ill em ubereck gesetztes Achteck uber, 
wobei dann zierliche Eckthurmchen zur Ueberfiihrung angebracht 
werden. 

Die Schutzbretter der Glockenstube treten, wie bei den slavi
schen Kirchthurmen, schiitzend vor den unteren Absatz vor und 
sind unten in reizenden, streng in den Grenzen der Holztechnik ge
haltenen Mustern geschnitzt. Die Thurmspitzen, aufi'allend schlank 
und spitz, erinnern an manche Thiirme in Tyrol und Graubunden. 
Der hohe Thurm bei sonst niedrigen Verhaltnissen macht einen 
eigenthlimlichen anmuthigen Eindruck (Fig. 69). 

• Ausser dem Hauptthurm kommen an man chen Kirchen noch 
andere, bald gross ere, bald kleinere Thiirme VOl'. An ihnen, Wle an 
den Firstenden sind schone eiserne Kreuze angebracht. 

Holzhauser del' Slaven. 

Was die Privatholzbauten del' ostlichen Lander betrifi't, so sind 
leider Aufnahmen nur in sehr geringem Maasse verofi'entlicht worden, 
wahrend das, was von W ohnhausern auf den letzten Weltausstellungen 
aufgerichtet war, ein lehrreiches, aber immerhin nur angeniihertes 
Bild der heimischen Technik darbot. Ueber Oesterreich sind Wlr 
durch den verdienstvollen B. Gruber am besten unterrichtet 23). Ein 

23) Mitth. d. k. k Centro 1856 S. 246, 1870 S. LXII, 1871 S. IV. 



Fig. 69. 

deutlicher Unterschied Hi-sst sich zwischen deutscher und slavischer 
Bauart machen. 1m Westen, nach dem Erz- und Riesengebirge zu 
hat das deutsche Fachwerk mit stellen Diichern, hohen Giebeln, 

L e b f e 1 d t. Holzarcbitektur. 15 
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Thii.rmehen, Erkern und V orkragungen Platz gegriffen. Auch der 
deutsche Blockbau zeichnet sieh durch den steilen Giebel und den 
erkerartigen Vorbau an der Langseite aus. 1m Riesengebirge, Hohen
elbe, Arnau, Trautenau sind noch viele Hauser aus dem 17. J ahr
hundert mit Sehnitzereien bedeekt. Der slavische Bloekbau ist 
malerischer ausgebildet und besonders in der Osthalfte vertreten. 
Er erinnert in mancher Beziehung an die Bauart der Schweiz und 
Tyrols, hat aber aueh wesentliehe Unterschiede: hohere Stockwerke, 
schmalere Fenster und steilere Dacher, gewohnlich ungefahr im 
rechten Winkel (Fig. 70). Ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss und 

Fig. 70. 

ein Daehgesehoss sind die Regel. 1m Erdgesehoss ist durch drei 
oder mehr Saulen ein bedeckter, 3-6 m tiefer Vorplatz gebildet, 
welcher in Stadten zum fortlaufenden Laubengang wird. Ueber ihm 
ist die nach vorne gelegene sogenannte schOne Stube (Empfangs
zimmer). Die Hauser sind ziemlieh r(\. .lassig um den Marktplatz 
(Ring) angelegt, ein Hauptkennzeiehe~ alavischer Niederlassungen 
gegeniiber . gerinaniseher Unregelmassigkut. Die Giebelseite ist nach 
dem Platz zu gewendet, die Fluehtlinie ist eingehalten, aber die 
Hauser nicht selten dureh kleine Gassen von einander getrennt und 
da.nn in diesen die Eingange angeordnet. Das Holzwerk ist grob 
behauen, mit Moos, Thon und ahnliehen Materialien gestopft und die 
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vortretenden Balkenenden abgeschnitten. Die Saulen der Arkaden, 
sowie der im Obergeschoss belegenen Balcone, welche, wie die 
schweizer Seitenlauben, durch Aufschieblinge bedeckt sind, werden 
in kraftigen schwungvollen Linien geschnitzt; zwischen die Capitale 
und die getragenen Balken sind kurze Pfosten eingeschoben und 
Kopfbander, welche, durch Spannriegel getrennt, sprengwerkartig 
die Balkenanlage unterstiitzen. Die Fenster sind nach Bedarf ohne 
Symmetrie herausgeschnitten, zum Theil gruppenweise angeordnet 
und dann mit gemeinsam durchlaufendem, massig geschnitztem Brust
riegel und Sturzriegel versehen. Die Giebel sind mit lothrechten und 
schragen Brettern beschlagen und in der oberen Halfte abgewalmt. 
Geschnitzte Fahnenstangen, oder bei grosseren Gebauden schlanke 
Uhrthiirmchen iiberragen das Dach. Charakteristische Beispiele solcher 
Holzbauten giebt die Isergegend: Adler-Kosteletz, Reichenau (Rich
now), Waneberg, dessen Hauser durch Reichthum und feine Gliederung 
hervorstechen, dann Solnitz, wo nicht, wie im Norden, die braune 
Farbe vorherrscht, sondern die Saul en und constructiven Theile 
meHgriin angestrichen sind. In Semil ist unter den mehr als 
50 reich ausgestatteten Holzhausern das Rathhaus durch Grosse 
au sgezeichnet. Es ist 15,17 m breit, der Laubengang 3,15 m tief 
und 13,25 m hoch. Die Details sind mittelalterlich, einfach und 
kraftig und deuten auf die zweite Halfte des 15. Jahrhunderts. Die 
T"Tande sind aus waldkantig behauenen Fichten; Saulen, Thiir- und 
_ 'ensterpfosten, sowie die decorativen Theile aus Kiefernholz. In 
Hohenelbe und Arnau wird, wie in Uebergangsbezirken Vermischungen 
'1aufig sind, so mehrfach im unteren Geschoss der slavische Block
':>au, oben das Fachwerk mit sehr steilem Giebel angewendet. Einige 

.auser aus der ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts zeigen den 
tur den ersten Anblick befremdlicheu, aber ganz geschickt durchge
fiihrten Versuch, die geschweiften Formen des italienischen Barock
stils in Holz wiederzugeben. 

Geringeren Kunstwerth haben die Hauser der friiher slavischen 
Theile Pre u s s en s. Doch findet sich auch hier manches Hiibsche, 
Bemerkenswerthe. So ist in der Vorhalle eines Hauses aus dem 
17. J ahrhundert in Konitz 24) (W estpreussen) die Saule mit dem 
Sattelholz und dem rund ausgeschnittenen, unter dem Capital aus
strebenden Kopfband in ganz origineller Weise zusammengeschnitten 
(Fig. 71.), sodass die Saule ein angemessenes Capital erhiilt, das 

U) Die Zeichnung verdanke ich der Freundlichkeit des Archit. Philipp. 
15" 
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Sattelholz noch oben weiter ausladet und am Kopfband nicht zu viel 
Holz unniitz verschnitten wird. 

Fig. 71. 

Durch grosse Holzstarken und bunte Farben zeichnet sich Russ
land aus. Hier hat in neuerer Zeit die Laubsagearbeit und Brett
schnitzerei vielfach die alte Schnitzerei aus dem Y oIlen verdrangt. 

Holzhauser der Ungarn. 

Die Holzhauser Ungarns (zwischen Szathmar und Marmaros
Szigeth) ahneln denen der Alp en, doch haben sie wie die slavischen 
steilere Dacher. Das Erdgeschoss ist gewohnlich von Stein, dariiber 
erheben sich ein bis zwei Geschosse mit etwa 1- 1 II. Meter vorstehen
den Lauben. Sie zeigen Schnitzereien vorzugsweise an den Schal
brettern der Giebeln und in der iiber das Dach- aufragenden Stange. 
Schulcz, dem wir diese Notizen verdanken 26), macht auch auf die 
Brunnen aufmerksam, welche ahnlich, wie in der Schweiz mit in 
den Kreis der Kunstentfaltung hineingezogen werden:,. Eine 6-8 m 
hohe Saule hat unter dem Schlitz fUr den Querarm (oder Hebel) 
verschiedene Schnitzereien, iiber demselben auf langem Hals einen 
Stern und damber tulpenartiges Schnitzwerk, das nur mit Stein- und 
Hohleisen, jedoch sorgfaltig hergesteIlt ist. 

Schweden. 

Schweden baut ebenfalls in Blockbau und verschindelt, beson
ders all der Wetterseite, die Aussenseiten. Auch hier sind einige 

S5) Mitth. d. k. k. Centro 1868 S. II. 
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Kirchen aus dem Mittelalter erhalten, welche hier anzuschliessen sind. 
1m BIockstil erbaut und ausserlich iibereinfach, stehen sie in ent
schiedenem Gegensatz zu ihren norwegischen Nachbarn. Ich wahle 
als Beispiel die Kirche von Amnehl'trad Rlida (Wermeland) aus der 
ersten Halfe des 14. Jahrhunderts 26). Ein glattes Rechteck bildet 
das Schiff, ein an die eine Schmalseite vorgelegtes kleineres Quadrat 
den Chor. Auf der einen Seite setzt sich die Langswand des Schiffes 
bis zum Ende des Chores fort, so dass hier ein dritter Raum als 
schmaler Gang entsteht. Auf der andern Seite ist eine Sacristei an
gebaut. Chor und Schiff sind durch eine Oeffnung, welche fast die 
ganze Chorwand bis zu zwei Dritteln der Kampferhohe fortnimmt, 
verbunden. Weder Thurm noch Apsis oder Vorhalle unterbricht die 
glatte Aussenseite, welche bis zu den in gIeicher Neigung steil auf
steigenden Giebeln in einer Flache iiberschindelt sind und so einen 
recht Iangweiligen Eindruck machen. Die fast quadratischen Fenster 
sind nur herausgeschnitten. Etwas belebter ist das Innere. Hier 
ist im Schiff wie im Chor durch verschalte Krummsparren ein Ge
wolbe in Form des Kleeblattbogens gebildet (Fig. 72). Allein die Ge
wolbe sind nicht wie die normannischen ein integrirender Theil der 
Construction, sondern blosse Decoration. Sie kommen auch nirgends 
in ihrer Eigenschaft als Holz zur Geltung, denn sie sind, wie die 
sammtlichen Wande der Kirche, mit bunten Malereien bedeckt, welche 
in ihrer humoristisch-phantastischen Weise an gleichzeitige deutsche 
Malereien erinnern, aber roher und ungeschickter sind. Ein naives 
Bestreben, die einzelnen Scenen der Gemalde durch architectonische 
Einfassungen zu trennen, bezeugt die von der byzantinischen Kunst 
heriiber genommene Anschauungsweise. Die Wand ist durch Orna
mentstreifen in mehrere wagerechte Abtheilungen getheilt, welche 
einzeln wieder durch lothrechte Streifen getrennt werden, diese sind 
als Saulen gemalt, welche mit Fialen gekront und durch Kleeblatt
bogen oder RundbOgen in Giebelfeldern und ahnliche gothisirende 
Formen oder durch einfache gebrochene an holzernes Sprengewerk 
erinnernde Linien verbunden sind. In ihren Mittelfeldern sind bei
spielsweise im Chor zu oberst die Propheten, darunter Heilige, dar
unter Scenen aus dem Tode der heiligen Jungfrau in rothen, griinen, 
blauen und hellbraunen Farben auf blauem oder rothen Grunde dar
gestellt. Die unterste Flache wird durch einen ganz geschickt ge
malten gelben V orhang auf blauem Grunde abgeschlossen. Aehnlichen 

'6) Mandelgren, Monum. Scandin. du Moyen age Bl. IX If. 
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Inhalts sind die andern Malereien. So sind auf der Westwand die 
sieben Todsiinden und dariiber die sieben Tugenden dargesteIlt. Dass 
die Fenster und Thiiren beliebig in die Gemalde hineingeschnitten 

Fig. 72. 

sind, scheint die Kirchenbesucher nicht gestort zu haben. Die Ge
wolbe des Schiffes sind mit Kreisen -verziert, welche zehn neben
einander und auf jeder Seite -vier iibereinander (und zwar nicht 
diagonal, sondern in lothrechter und wagerechter Reihenfolge) 80 Me
dallions bilden, welche aIle ebenfa1ls recht bunt ausgemalt sind. Die 
SchOpfungsgeschichte bot hier Gelegenheit zu aIlerlei grotesken Ge
stalten und fabelhaften, aus -verschiedenartigen Geschopfen zusammen
gestellten Thieren, welche, an unbehagliche Fiebertraume erinnernd, 
der ungeziigelten Phantasie jedes jugendlichen Volkes eigen sind. 
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Was die Eintheilung der Flache in Kreise betrifft, so ist sie nicht nur 
bei den schwedischen Kirchen ofter wiederkehrend, sondern ich be
merke sie auch an den Wanden englicher Hauser aus viel spaterer 
Zeit, in ganz ahnlicher Weise an dem Holzgewolbe iiber der Blun
dells Schule in Tiverton (Devonshire) von 1604 27). Aehnlich der 
Kirche in Rada !rind einige andere in Schweden. Die Kirche in 
Eldshult (Smaland) 28) hat in ihrem Schiff vier Mittelsaulen, welche 
Bogen trag~m und dadurch ein etwas complicirteres Holzgewolbe, 
sowie am Chore eine im Achteck angelegte Apsis, welche im Innern 
durch ein einhiiftiges Klostergewolbe aus Holz bedeckt ist. 1m 
Ganzen vflrrathen diese Kirchen in architektonischer Beziehung kein 
grosses Kunstverstandniss und sind (namentlich durch ihre Malerei) 
von mehr geschichtlicher, als kiinstlerischer Bedeutung. 

07) Dollmann and Jobbins, .Dom. aFch. Bd. II. 
'S) Mandelgren BI. IX. 



VII. ABSCHNITT. 

o erA I pen b a u. 

Erstes Capitel. 

Schweizer. 

Wenn im Verlauf der Darstellung sich der Holzbau ofter als 
der Steinbau als ein Spiegelbild nationalen Wesens gezeigt und 
treuer als dieser die einheimische Weise bewahrt hatte, und wenn 
wir gefunden hatten, dass das Holz unverstandenes Wiedergeben des 
Fremden durchaus nicht vertragt, so bildet der schweizerische Holz
bau den. letzten Schluss dieser Wahrnehmung. Dass die schweizer 
Holzhauser eine wirkliche, ihnen eigenthumliche Architektur aus
zeichnet, ist erst in neuerer Zeit anerkannt worden, und meisterhafte 
Publicationen haben die Kenntniss derselben auch dem Fremden er
schlossen 1). 

Die Schweiz ist bei nur oberflachlicher Betrachtung ein buntes 
Gemisch verschiedena:r:tiger Theile. Verfassung und Einrichtungen der 
einzelnen Cantone, wie die ganze Art ihrer Bewohner ist freilich oft in 
nahe an einandergelegenen Thalern eine so abweichende, dass sich 
uberall die Einflusse anderer Nationalitaten und fremder Einwande
rung bemerken lassen. Dnd dennoch geht' durch die ganze Schweiz 
ein starkes und vollbewusstes GefUhl der ZusammengehOrigkeit, 
welches germanisches wie romanisches Wesen vollstandig durchdringt, 
und auch dem Fremden nicht entgeht, wenn er dem Land und seinen 

') Ich fiihre sie hier ein· fiir allemal an, Graff"enried und Stiirler, Archit. suisse. 
HochstlLtter, Schweizer Holzarchitektur. Varin, L'architecture pittoresque en Suisse. 
Forstersche Bauzeitung 1843. Semper, StilH S.312. Gladbach, Schweizer Holzstyl etc. 1868. 
Gladbach, Schweizer Holzarchitektur 1876. Die beiden letzten im Text ziemlich iiberein
stimmenden vorlrefflichen Werke liegen vorzugsweise der folgenden Darstellung zu Grunde. 
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Bewohnern ein tieferes und liebevolleres Eingehen widmet, als der 
gewohnliche Reisende. Die Schweiz, thatsachlich viel fruher als die 
Nachbarlander consolidirt, hat durch ihre Lage und ihre geschicht
liche Entwickelung seit dem Mittelalter selbst von entfernten Volkern 
N utzen gezogen. Sie hat die Cultur derselben und <ihre Resultate, 
soweit es ihr nutzen konnte, auf die heimathlichen Verhaltnisse 
ubertragen, aber stets dabei das eigene Wesen gewahrt. Diese Beob
achtung bestatigen die Holzbauten, welche sich gleichermaassen beider 
Stilarten, des Riegel- und Blockbaus, bemachtigt haben. Spuren ur
alter, in entlegenen Zeiten stattgefundener Einwanderung offenbaren 
sich in ihnen. Die Frage, ob der Blockbau bei den Schweizern ent
standen oder wie und wann er bei ihnen eingefiihrt wurde (was 
wahrscheinlicher ist) , ist bisher noch nicht genugend aufgeklart. 
Unsere genaue Kenntniss reicht nicht weiter wie bis zum 16. Jahr
hundert. Erkennbarer ist der Einfluss des germanischen Elementes 
in den Riegelbauten der N ordschweiz. Diese beiden Gattungen des 
Holzbaus werden in der Schweiz noch heute fast so gepflegt, wie 
vor 300 Jahren, wenn auch mit manchen Vereinfachungen. Weit 
weniger hat das Ausgleichungs- und U ebertunchungsverfahren, welches 
im Anfang dieses Jahrhunderts Deutschland seiner schonsten Schnitz
werke beraubt hat, die Schweiz betroffen, deren conservativer Sinn 
sich hierin bekundet. 

Geographische Uebersicht. 

Der RiegeJbau ist in del' nordlichen und westlichen Schweiz. 
In den Cantonen Zurich, Thurgau, Schaffhausen war fruher der 
Standerbau in Gebrauch, bei welchem die einzelnen Felder zwischen 
aem Rahmenwerk durch wagerechte Bohlen ausgefiillt sind; seit dem 
achtzehnten Jahrhundert abel', wo don der Holzreichthum abnahm, 
kam der in den benachbarten Theilen Deutschlands herrschende 
Fachwerkbau, bei welchem die einzelnen Wandfelder durch Steine 
zugesetzt wurden, und zugleich das steilere Ziegeldach zur Herrschaft. 
In Riegelwerk baut Zug. Aargau hat den niedrigen Standerbau mit 
hohem, weit herabhangendem. Strohdach unverandert beibehalten. 
Seine Holzhauser gleichen den en des benachbarten Schwarzwaldes 
in den meisten Beziehungen. - Dieser Gruppe stehen die Urcantone 
Schwyz, Uri und Unterwalden gegenuber, welche ausschliesslich den 
Blockbau anwenden. Seit den letzten Jahrhunderten ist er bei ihnen 
im Wesentlichen derselbe geblieben. Am Ende des 16. Jahrhunderts 
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zeigen sich noch spatgothische Formen und Constructionen an Keller
gebalken, Decken, Thiir- und Fensterrahmen, Oefen und Mobeln. 
Selbst der romanische Wiirfelfries kommt hiiufig an Fensterbank
gesimsen vor, eine Art Zahnschnittreihe von schraggestellten, an den 
Holzbalken a~eschnittenen Cons olen , welche, bisweilen auch mehr
fach untereinander in abwechselnder Richtung gesetzt, ein Flecht
oder Taumuster bildet. Er entspricht so ganz der Holztechnik, dass 
Semper ihn von ihr aus auf die Steintechnik iibertragen glaubt. 
Vom 17. Jahrhundert an ist der Blockbau der Urcantone auch in 
seinen Verzierungen feststehend und nur darin wechselvoll, dass bald 
ein steiles Schindel- oder Ziegeldach, bald ein flaches und mit Steinen 
belastetes Schindeldach darauf gewahlt wurde. An die Urcantone 
schliesst sich der Blockbau von Glarus, St. Gallen und Appenzell 
an. In letzterem Canton und in einigen Gegenden von Unterwalden 
und Schwyz werden des rauhen Klimas wegen die Aussenwande mit 
Brettchen beschlagen. In Bern ist in den nordlichen Theilen der 
Standerbau herrschend, im Oberland der Blockbau. Im Gegensatz 
zu dem der Urcantone ist an ihm ein bestimmter Entwickelungsgang 
erkennbar, im 16. Jahrhundert bescheidene Anfange, dann im Laufe 
des 17. eine immer reich ere Bluthe, spiiter Verkunstelung, schliess
lich wieder grossere Einfachheit. Im Simmen- und Saanenthal, sowie 
zum Theil im benachbarten Wadtland tritt del' Stiinder- und Block
bau vereinigt an demselben Gebaude auf. Luzern steht ",ie auch 
sonst unter dem Einfluss der Nachbarcantone, hat im Norden den 
Standerbau Aargaus, im Suden den Blockbau der Urcantone, im 
Entlibuch die erwahnte Combination beider. Tessinund Graubiinden, 
welche im Norden den Blockbau del' Urcantone mit dem steilen 
Dach verbinden, bilden weiter siidlich den Uebergang zum roma
nischen massiven Steinbau, so dass z. B. im Engadin die Blockwand 
nach aussen durch eine stein erne Mauer verkleidet wird. 

Aufbau des Schweizer Bauses. 

Der Aufbau des alten Schweizer Hauses ist ebenso einfach, als 
sinnreich. Weniges nur hatte der Maurer zu machen, das unterste 
bis zur ErdhOhe oder etwas hOher gefiihrte Mauerwerk del' Wande, 
Herd und Schornstein, sowie einige andere geringfiigige Arbeiten, 
bisweilen eine Treppe. So fiel die Hauptarbeit dem Meister Zimmer
mann zu, der auch die ganze Leitung des Baus in die Hand nahm. 
So viel er konnte, fertigte e1' mit seinen Gesellen von Holz und ohne 
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Zuhiilfenahme von Eisen oder Leim, selbst die Thiiren und Fenster, 
ja, wo moglich, auch Riegel und Schlosser. Die Nagel waren eben
falls von Holz, mit geschnitzten Kopfen. Woes irgendwie anging, 
wurden sie ganz vermieden und die beiden zu verbindenden Holzer 
durch geschickte Verzapfungen unverschieblich mit einander ver
kniipft. Auf diese Weise wurde der Zimmermann zu weit kiinst
licheren und correcteren Arbeiten gezwungen, als bei uns z. B. der 
Tischler, denn er konnte nicht darauf rechnen, schlechtere Arbeit 
nachflicken zu konnen. So wurde der durch Nichts ersetzbare Stolz 
des Arbeiters, die Freude an seinem Werk erweckt und es entstan
den jene fein ausgedachten Verbindungen, jene Verschrankungen 
und Verstrebungen, welche, in der Folge kiinstlerisch ausgebildet, 
den vollgiiltigsten Beweis von dem V orhandensein einer tendenzlosen 
SchOnheit, einer ohne Riicksicht auf Schulrichtungen zum Kunstwerk 
geadelten Construction geben. Dieses Gefiihl des Zusammenhanges 
der Kunst mit dem Handwerk hat sich bis heute im Yolk wach er
halten. Als Material wird fiir die Schwellen meist die Eiche ge
nommen, fUr alles Uebrige die Tanne, und zwar am liebsten die 
Rothtanne, welche mit der Zeit an den dem Wetter ausgesetzten 
Theilen einen silbergrauen, auf den von der Sonne beschienenen einen 
saftigen rothbraun gIanzenden Ton bekommt. Sie wird auch im 
innern Ausbau zu Treppen, Fussboden, Vertafelungen, Thiiren und 
Fenstern verwendet. Doch wird hierzu auch mehrfach das schonfar
bige Kirschbaumholz genommen, aus welchem sonst das Mobiliar 
an Schrank en, Banken und Tischen gefertigt wird. 

Von den beiden in der Schweiz vertretenen Holzstilen, dem 
Blockbau und dem Riegelbau, kommt jeder in verschiedenen lehr
reichen Veranderungen vor. 

Rie gelbau. 

Die Riegelwand erscheint als Standerwand und zwar dann mit 
wagerechter BohlenausfUllung oder als Fachwerkwand, gewohnlich 
mit Ausfiillung von klein en Bruchsteinen in dicken Mortelbettungen. 
Die altere und dem friiheren Holzreichthum entsprechende Art ist 
der Standerbau, an welchem sich wiederum die Aufeinanderfolge 
mehrerer Zeiten unterscheiden las st. Die friiheste Constructionsweise 
zeigen alte erh~Jtene Hauser in Ziirich, Aargau, Thurgau, sowie in 
den nordlichen Theilen von Luzern und Bern 2). Das Holzgerippe 

') GIadbach, Holzarch. Fig. 23. 
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der Umfassungswande besteht aus den unteren Schwellen, den 
oberen Rahmen und den an den Ecken und Knotenpunkten durch 
zwei Geschosse reichenden Pfosten, in welche die Brust- und Sturz
riegel eingezapft sind. In diese greifen wieder die Zapfen der 
Fenster- und Thiirpfosten ein. Die Pfosten der Innenwande reichen 
nur von Geschoss zu Geschoss. Die Rolzstarken sind sehr verschie
den, so dass sich kein Durchschnittsmaass angeben lasst. Fiir die 
Schwellen sind im Allgemeinen 20 zu 25 cm anzunehmen, doch 
kommen an unteren Schwellen auch die unniitz grosseren Maasse 
von 48 cm Breite und 66 cm Rohe vor (Haus in Biilisacher). Die 
Schwellen sind manchmal an den Knoteupunkten durch Schlitz
zapfen verbunden (wie wir sie an oberen Geschossen braunschwei
gischer Hauser sahen) (Fig. 73). Diese gehen von der einen Schwelle 

Fig. 73. 

durch die andere querliegende durch und die vortretenden Zapfen 
sind durch eingetriebene Holzkeile am Zuriickweichen behindert. 
Die Starke del' Hauptpfosten schwankt zwischen 18 und 36 cm, die 
der Riegel sogar zwischen 12 und 45 cm, die der Thiir und Fenster
pfosten zwischen 8 und 12 cm. Diese Hauptholzer werden ausge
nuthet (Fig. 74) und in die Nuthen 6-12 cm starke, 20-30 em breite 
Bohlen wagereeht von oben naeh unten eingeschoben3). Die Bohlen 
liegen a.uf der einen Seite; gewohnlich auf del' innern biindig mit 
der Flache der viel starkeren Hauptholzer. Auf der Seite, wo diese 
vertreten, werden kurze Fuss- und Kopfbander zur Versteifung der 
wagerechten und lothreehten Balken angebracht und sind mit diesen 
schwalbenschwanzformig iiberschnitten. 

In L u z ern und Be r n sind nur die ii.ltesten Hauser in der 
Weise gebaut, dass die Hauptpfosten dureh beide Gesehosse dureh
reiehen. Spater liess man die oberen Schwellen (Saumsehwellen) 

3) Gladbach, Holzarch. Fig. 22; Holzstyl A. VIII. 
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durcbgeben (Fig. 75) und verzapfte in sie die Pfosten 4). Brust~ und 
Sturzriegel liefen als Balken zwiscben den Wandpfosten obne Unter
brecbung durcb. Seit dem Ende des vorigen J abrhunderts scbliess-

Fig. 74. 

licb trennte man die gruppenweise angeordneten Fenster, indem man 
Wandstiicke von gleicber Breite zwiscben jedem steben liess b). Die 
Fensterpfosten wurden in gleicber Hobe wie die Wandpfosten bei 
allen Gescbossen erricbtet und zwiscben je zwei Fensterpfosten 
kurze Bohlen eingeschoben. So gewannen die Hauser an Gleicb
massigkeit, was sie an maleriscber Gruppirung einbiissten. Die 
Brustriegel wurden als scbmale Leisten in die Pfosten eingeblattet 
(Simmentbal). Ausser in den Profilirungen cler Brustriegel, an welcbe 
ofter der Wiirfelfries angescbnitten ist, haben die alten Standerbau
ten keine besonderen Verzierungen. Der gefamge und freundlicbe 
Eindruck besteht vielmehr vorzugsweise in der feinen Ausfiibrung 
der zablreichen, mit hiibsch gescbnitzten Holznageln gesicberten Ver
bindungen. Hierzu kommt die Wirkung des Daches (welcbes spater 
im Zusammenbang besprochen werden wird). 

In den nordostlicben Cantonen der Schweiz, welcbe Deutscb
land nabe liegen, ist der Standerbau al1malig durcb den Facbwerk
bau verdrangt worden. Die Unterscbeidungen yom deutschen Facb-

.) Gladbach, Holzstyl A. II, 1. 

oJ Gladbach, Holzstyl S. 25; Holzarch. Fig. 61. 
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werkbau, welche Gladbach aufstellt, sind nicht in allen Beziehungen 
zutrefi'end. Sie sind einerseits keine Eigenthiimlichkeit des Fach-

Fig. 75. 

werkes, sondern aller Schweizer Hauser, wie die Vordacher, die 
Lauben und die Fensterladeneinrichtung, Anderes abel', wie die Ver
gitterung an Giebeln und Wanden, entspricht durchaus jener Zeit 
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des Fachwerkbaus, welche ich in Deutschland als die dritte Periode 
bezeichnet habe, und welche im 17. Jahrhundert als eine Gegen
stromung gegen die italienische Renaissance sowohl in Niedersachsen 
als besonders am Rhein gepflegt wurde. Die ganze Wand ist nam
lich in lauter einzelne sich nach allen Richtungen, namentlich dia
gonal kreuzende Holzer aufgelost 6), gleich als wenn nach der Zu
riickdrangung del' aus del' Construction hervorgehenden Decoration 
die Construction sich noch einmal habe der Verzierung bemachtigen 
wollen und "in toller Fastnachtslust" in allerlei geraden und ge
schweiften Formen das Rahmenwerk auf die AusfUIlung iibertragen 
habe (Fig. 76). Haufig ist eine Art der Vel'zierung, nach welcher 

Fig. 76. 

in einem Felde in zwei diagon!11 einander kreuzende Holzer andere 
immer kleiner werdende in einander gezapft werden, dasselbe Motiv, 
welches in Frankreich seit dem 16. Jahrhundert beliebt wurde 7). 
Auch das aus den Harzbauten bekannte Andreaskreuz zwischen 
einem iibel'eck stehenden und etwas nach innen geschweiften Viereck 
oder dem Kreis zeigt sich in den Wandfeldern, ja selbst eine an 
das Sternornament anklingende Verzierung hat ein bei Varin 8) ver
offentlichtes Haus im Thurgau, hier freilich mehr an ein halb abge
schnittenes Wagenrad erinnernd. Dass diese Verzierungen unberech-

0) Varin, T. 21. 
7) 'so S. 44. V gl. Wilson, A series of ornament timber gables etc. 
") Taf. XXIX. 
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tigt sind und anstatt der nothigen Betonung der HaupthOlzer und 
Unterordnung der unbedeutenderen die vielen gleich starken Holzer, 
die sich zum Theil planlos kreuzen und schwachen, einen unruhigen 
und dabei einfOrmigen Eindruck machen, ist SChOll hervorgehoben 
worden. Was die Schweizer Fachwerkfassaden vor den and ern aus
zeichnet, ist die ruhigere und zUrUckhaltendere, aber auch weniger 
phantastische Art, welche allen Schweizer Holz bauten eigen ist. 
Immerhin treten die Fachwerkbauten bedeutend zuruck gegen die 
wohlausgesonnenen alten Standerbauten, vor all em aber gegen die 
Krone der Schweizer Hauser, den Blockbau, sei es III der Weise 
der Urkantone, sei es in der des Berner Oberlandes. 

Blockbau. 

In den Urkantonen (Schwyz, Uri, Unterwalden) erscheint der 
Blockbau durchaus ursprunglich und die letzten drei Jahrhunderte 
hindurch im Wesentlichen derselbe, unbeeinflusst yom Riegelbau ge
blieben. Sein System und seine Maasse sind folgende. Die Schwellen 
sind etwa 15 cm stark, die darauf liegenden Wandbalken 10-14 cm. 
Sie sind vierkantig, doch nach dem Wuchs der Baume beschlagen, so 
dass die Hohen an beiden Enden zwischen 15 und 60 cm schwanken. 
Infolge dessen sind sie abwechselnd mit dem W urzelende und dem 
Zopfende aufeinandergelegt. Die Fugen werden mit Moos auskal
fatert. In Entfernungen von 1-1,5 m sind je zwei ubereinander
liegende Balken durch einen 3 cm dicken Holznagel zusammengehalten. 
Bei den Ecken und Knotenpunkten der Scheidewande kreuzen sich 
die Balken in halber Ueberschneidung (Verkammung) in der Weise, 
dass sogenannte V orstos_se in einer Lange von 15-18 cm nach aussen 
vorstehen, welche an den Kanten Einkerbungen als Verzierung 
haben 9). Auf der Festigkeit der Kreuzungsstellen beruht zum gross en 
Theil die Unverschieblichkeit der Wande. Deshalb wird ofter statt 
der einfachen Ueberschneidung die zuruckgesetzte gewahlt, wobei die 
Balken auch seitlich in einander verkammt sind 10). Bisweilen lasst 
man einzelne Balkenkopfe vortreten, wahrend di~ andern in die Um
fassungswande eingenuthet sind. Da die Lagerfugen der eine.n Wand 
immer um einen halhen Balken hoher oder tiefer liegen, als die der 
anderen Wand, so kommen auch die Fenster in etwas verschiedene 

9) Gladbach, Holzstyl DL, I, V; Holzarch. Fig. 10 b. 
10) Gladbach, Holzarch. Fig. 5. 
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Hohen zu liegen. Sind die Balken auf mehr als 6 m Entfernung 
ohne Querwande, so werden sie versteift, indem Holzer, ahnlich den 
Querwanden, mit ihnen verkammt, aber im Innern kurz abgeschnitten 
werden (Fig. 77). Die Fenster- und Thiirpfosten sind ewie bei den 

Fig. 77. Fig. 78. 

slavischen Blockbauten) (Fig. 78) oben und unten in die Block
balken eingezapft und seitwarts mit Nuthen versehen, urn die Zwischen
balken einzuschieben 11). Die Fenster sind gruppenweise in 9 em 
starke Pfosten angeordnet. So steigen die Wande schlicht und ein
fach auf. Bei keinem Bau wird wie beim Blockbau das Innere des 
Hauses in solehem Maasse zum Ausdruck gebraeht (Fig. 79). Be-

Fig. 79. 

ton ten die Riegelbauten die Geschosseintheilung des Hauses in 
starkerer Weise, so wird hier die Grosse und das Verhaltniss der 
einzelnen Zimmer durch die Vorstosse geoffenbart. V orkragungen 

II) GJadbach, Holzstyl H. v, 2, VI. 
L e h f e 1 d t, Holzarchitektur. 16 
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del' Zimmer sind selten, allein an den iiItel'en Hausern bemel'kbal'. 
So finden sich an einem alten Schiitzenhause bei Schwyz (1564) die 
Aus8enwande an del' Fensterbank etwas vorgeschoben. Wenn die 
Vorkragung bedeutender ist, wie an dem oberen Geschoss eines 
Rauses in Steinen (Schwyz) von 1539 oder dem Erdgeschoss eines 
Rauses in Silenen (Uri) aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts 12), 
an welchem die Balken um 45 em vor die Wand vortreten, ruhen 
dieselben hochst rationell auf consolenartigen, rundausgeschnittenen 
Bohlen, welche in die untere Wand eingefiigt sind und beim all
maligen Austrocknen und Sink en der oberen Balken um so starker 
als Absteifung wirken. 

Das weitere Vorspringen einzelner Balken zum Zweck der 
Unterstiitzung nndet allgemeine Anwendung bei den Lauben (Balcons, 
Gallerien) und dem weitausladenden Dach. Die Tragebalken (Krage
balken) derselben sind der oberste Vorstoss selbst, der zu dies em 
Zweck so lang als nothig genommen wird. Der Uebergang der 
unteren V orstosse zu diesem Tragebalken geschieht durch curven
formige Ausschneidung und zeigt in den verschiedenen Canton en 
bestimmte Unterschiede, welche geradezu bezeichnend fiir den ein
zelnen Canton sind. In Unterwalden stehen iiber der Curve die 
obel'sten drei Tragebalken gleich weit vor und der unterste ist am Ende 
schnabelartig ausgeschnitten (Fig. 80). Dasselbe Motiv, doch einfacher 
und ohne Schnitzerei, bisweilen mit einem Hirnbrettchen versehen, 
hat Schwyz, ebenso, aber mit Schindeln, oft in zierlichen Rosetten 
beschlagen, Appenzell. In Uri beginnt die Curve gleich am obersten 
Balken, welcher nach der Form des Stierkopfes ausgeschnitten ist 
(Fig. 81). In Glarus tritt der oberste Balken weit vor und ist in der 

Fig. 80. Fig. 81. Fig. 82. 

ganzen Lange der Unteransicht in geschweiften Linien profilirt 
(Fig. 82), wahrend eine wirkliche Console unter ihm an der Wand 
befestigt ist oder die drei Balken darunter in einer geraden Linie 

") GIadbach, Holzstyl D, II, III u. Fig. 53 j Holzarch. Fig. 9. 
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abgeschragt sind (iihnlich wie bei der iiltesten Periode des Berner 
Oberlandhauses ). 

Dem Blockbau der Urcantone folgen im Allgemeinen Glarus, 
St. Gallen, Appenzell und das nordliche Graubiinden mit geringen 
Abweichungen. In Appenzell, des sen hoch gelegene Dorfer heftigen 
Stiirmen ausgesetzt sind, werden die Wande iiberschindelt oder mit 
lothrechten Brettern beschlagen und, da hierbei die Vorstosse fort
fallen, durch sogen. Verzinkung mit einander verbunden. Die Fenster 
sind einzeln zwischen l;>reite Wandstiicke gesetzt und jedes fUr sich, 
sowie die Rausthiiren oberhalb durch kleine dicht aufiiegende Vor
dacher und seitwarts durch zwei das V ordach stiitzende zierlich ausge-

:Fig.83. 

schnittene FIiigeIbretter geschiitzt (Fig. 83). Aehnliche Fliigelbretter 
stehen unter dem Dach. Schindel oder Brettstiickchen werden auch 
in manchen Gegenden von Schwyz vor die Wande genagelt. 

Die Blockbauten des Be r n e rOb er Jan des sind von denen der 
Urkantone in mehreren Beziehungen abweichend. Der Rauptunter
schied besteht darin, dass die Blockbalken selbst die Stelle fur den 
Schmuck des Rauses bilden. Ferner machen die sehr weit ansladen
den Dacher die Vordacher entbehrlich. Ebenso fehIt die den iibrigen 
schweizer Bauten eigeuthiimliche Construction der Schiebeladen. 
Vielmehr sind die Laden, wo solche aussen angebracht sind, beim 

16* 
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-Oeffnen nach der Seite oder aufwarts zu kIappen und von der 
Fensterbank aus mit einer Spreizstange offen zu halten. Die Dach
neigung ist fast tiberall im Oberland dieselbe und hat das classische 
Verhaltniss von '/. der Spannweite. Es lassen sich mehrere Perioden 
unterscheiden, welche das Oberlandhaus durchmacht. Die 1iltesten 
und einfachsten Bauten :linden sich noch im Haslithal und werden 
dort Heidenhauser genannt. Die Wande steigen glatt in die Hohe 

Fig. 84. 

und ohne dass, wie spater, einzelne Langsbalken innerhalb der Ge
schosshohen vortreten. Als einziges Ornament tritt der Wfufelfries, 
an kleine schrag gestellte Zahnschnitte erinnernd, in einfachen oder 
mehrfachen Reihen an den Fensterbanken in sehr flachem Profil auf. 
Die Kragebalken, welche die Dachpfetten stiitzen, sind nach einer 
einzigen geraden Linie schrag abgeschnitten. 

Gegen Anfang des 17. J ahrhunderts werden die Fassaden grosser 
(Fig. 84). Die oberen Geschosse ragen etwas iiber die unteren vor, 
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so dass in ihre Rahme 13) von Zeit zu Zeit kleine Consolen mit 
Schwalbenschwanzzapfen eingelassen sind, auf welchen die vor
tretenden Schwellbalken der Lange lang aufiiegen. Diese Balken 
sind zwischen den Consolen in mittelalterlicher Weise abgefast, eben
so sind es die Fensterpfosten. Die Balken, gewohnlich viere liber 
einander zwischen den Rahmen des unteren und der Fensterbriistung 
des dariiberliegenden Geschosses, sind, wie der jonische Architrav, 
dreifach abgesetzt und ihre Lagerfugen durch feine Linien und den 
haufig wiederkehrenden Wiirfelfries betont. Die friiher in gerader 
Linie gezogene Vorkragung der pfettentragenden Blockbalken wird 
in schrager Abtreppung geschnitten, so dass jeder Balken einzeln 
fUr sich profilirt ist. Zwischen die Consolen wird in die Rahme 
eine geradlinige Inschrift eingeschnitten, welche schwarz gemalt auf 
hellem Grund den Namen des Bauherrn, des Zimmermeisters, 
das Jahr der Erbauung und einen Sinnspruch enthalt. Das ganze 
Haus macht einen vornehm ruhigen Eindruck, bietet jedoch etwas 
zu wenig Abwechslung in der Gesammterscheinung. 

Gegen die Mitte des 17. J ahrhunderts werden die Fassaden all
malig viel schwungvoller (Fig. 85). Die Renaissance, richtig aufgefasst, 
wird in die Formen der Holztechnik iibertragen. An die Stelle der 
Consolenreihe und abgefasten Balken tritt ein durchlaufender Rund
bogenfries, welcher aus dem vollen Balken in 2 mill Starke herausge
schnitten ist. Die Vorstosse treten nur von Zeit zu Zeit vor und wer
den in Fenstersturzhohe durch schon geschwungene Consolen ge
sti'ttzt. Der Wiirfelfries weicht dem wirklichen Zahnschnitt und andern 
antikisirenden Gliederungen. Fortlaufende Ornamente, Arabesken und 
Blattranken iiberziehen nun auch die Flachen der einzelnen Balken, 
indem sie die durch ungleiches Austrocknen entstandenen Risse dersel
ben verdecken und die Richtung nach der Lange hin aussprechen. 
Namentlich die ganze Flache zwischen dem Fenstersturz des unteren 
und der Briistung des ober~n Geschosses ist in vier grosse Streifen 
getheilt, welche wiederum durch vielfache schmale Bander und 
Schnlire miteinander verbunden sind. Die Inschrift riickt in die Mitte 
des Gebalkes iiber dem Rundbogenfries, wird abgerundeter und bil
det kalligraphische Muster bis heute. Auch die Fensterpfosten haben 
in Renaissanceformen geschnitzte Profile und Arabesken. Dabei sind 
aHe diese Ornamente in so fiachem Relief gehalten und so stilisirt, 
dass sie die Ruhe des Ganzen nicht storen. 

13) Ich bediene rnich dieses Ausdrucks, urn die Balken fiber den Fenstem zu be
zeichnen. 
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Die iibereinander vorkragenden Pfettentrager sind zusammen
hangend jedesmal als eine einzige Console in kiinstlerisch schwung
vollen Linien von reichster Abwechselung pro:filirt. Die Mannigfaltig
keit diesel' Fassaden, welche in dem wohldurchdachten nach aussen 
gebrachten Ausdruck des inneren Aufbaus beruht, wird durch die 
vielfachen Seitenlauben in ihrer malerischen Wirkung gesteigert. W 0 

Vorlauben angebracht sind (Brienz, Interlaken, Grindelwald), bleibt 

Fig. 85. 

immer ein Geschoss von ihnen unbesetzt filr die Verzierung del' 
Wandbalken. Die Vorlauben ruhten fruher bisweilen auf einer Stiitzen
stellung, so dass in Stadten, wo die Hauser nebeneinander standen 
(Unterseen), ein fortlaufender bedeckter Gang (Laubengang, Arkaden, 
Pergola) entstand. 
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Die hOchste Bluthe hatte diese Bauart um die Mitte des sieb
zehnten Jahrhunderts. Die Holzbauten dieser Zeit sind von wahr
haft classischen Verhaltnissen und hochster Anmuth. Seit dem vorigen 
Jahrhundert wurde die Ornamentik verschnorkelter und manierirter. 
Zugleich wurde das Dach steiler und wie in andern Gegenden auch 
geschweift, um Platz fUr Malerei zu gewinnen. Trotzdem haben 
diese Oberlandbauten besser die Zeit des Roccoco und der darauf 
folgenden Nuchternheit iiberstanden, als die Architektur anderer 
Lander. Die Ueberlieferung der Formensprache war eine zu eingewur
zelte und der Holzstil ein zu nationaler, als dass die fremden Ein
fliisse in dem Maasse, wie in Deutschland schadlich wirken konnten. 
Den Beweis dafUr bietet ein hochst geschmackvolles Haus, welches, 
im Jahre 1822, also in der fUr die Holzbauten Deutschlands aller
traurigsten Zeit in Wasen (Cant. Uri) von einem Berner Zimmermeister 
hergesteIlt, den Vergleich mit den alten Zeiten vollkommen aushal
ten kann. 

Besonderes Interesse gewahren die Hauser des Simmen- und 
Saanenthals, an welchen die beiden Holzstile vertreten sind, indem 
unten der Standerbau, oben der Blockbau erscheint. Der letztere 
ist dann allerdings der dominirende Theil. Hiibsche Hauser dersel
ben Art :linden sich im benachbarlen Wadtland und sind durch vor
treffiiche Ornamente in Schnitzwerk und Malerei ausgezeichnet. 1m 
Entlibuch werden die Hauser in den beiden Hauptgeschossen in 
Standerbau, das Dachgeschoss in Blockbau ausgefUhrt. Eine gar 
eigenthumliche Mischung von allen Spielarten bietet, wenn wir Viollet 
Ie Duc glauben durfen, ein Haus aus dem 14. Jahrhundert, welches 
sich in Frankreich, aber ganz nahe der schweizerischen Grenze, 
namlich in Nantua (Dept. Ain im alten Burgund) be:lindet14); das Erd
geschoss ist von Stein, dariiber das Hauptgeschoss, welches, an der 
Giebelseite auf drei doppelt iibereinander aus der Wand kommenden 
Querbalken ruhend, bis zur Bri'tstungshOhe den Blockbau (?) zeigt, 
wahrend dariiber der Standerbau beginnt. Die Seitenfront hat den 
Riegelbau. Die nach schweizerischer Art doppelt genommenen Dach
trager sind durch eine (freilich etwas nach Violletscher Phantasie 
aussehende) Strebe unterstiitzt. Das Dach zeigt die altnormannische 
Form mit Krummsparren als Sprengebalken, welche auf Stichbalken 
mit Dreiecksverbindung aufruhen. Trotz dieser Verschiedenheiten im 
Aufbau und einer nicht zu laugnenden Holzverschwendung - die 

14) Diet. VI. Maison Fig. 28. 
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Starken sind ungemein dick - macht das Haus einen so harmonischen 
nnd wohlgefalligen Eindruck, dass es wohl angefiihrt zu werden 
verdient. 

So ist bei den Schweizer Holzbauten, ausser den angefi'thrten 
Hauptgruppen eine Eintheilung in viele untergeordnete Spielarten 
moglich. Denn ansser den erwahnten Unterschieden geben noch 
manche andere cantonale "berechtigte Eigenthiimlichkeiten" Stoff 
zu anziehender Betrachtung. 

Gemeinsames der Schweizer Hauser. 

Einige der Verschiedenheiten haben sich im Lauf der Zeit aus
geglichen und sind von einem Canton auf den andern iibertragen 
worden. Dieser Austausch hat besonders in Bezug auf das Dach 
stattgefunden, indem die dem Nordschweizer Riegelbau eigenthiim
liche Unterstiitzung des Hauptdachs durch Stichbalken bis nach der 
Mittelschweiz vorgedrungen ist, wahrend die' Vordacher iib~r den 
einzelnen Fensterreihen del' Blockbauten auch von del' Nordschweiz 
angenommen worden sind. 

Vor aHem geht unliiugbar durch die ganze Schweizer Rolz
architektur ein gemeinsamer Zug, welcher, zwar nicht immer offen
kundig, doch den auf verschiedene Weise zusammengefiigtel}. Bauten 
seinen deutlichen Stempel aufgedriickt hat. Das Bild des Schweizer 
Rauses ist zu einem bekannten, feststehenden Begriff geworden'. 

Fragen wir uns nach den Griinden dieser Thatsaehe, so Iiegen 
sie zunachst in dem Betonen del' wagerechten Linien; welche, sowohl 
bei den Block- wie bei den Standerbauten durchgefiihrt, selbst 
bei den Riegelbauten 4er Schweiz die Verticale iibertonen. Das 
Lagerhafte, Feste, welches in der Nothwendigkeit durch die Gegend 
begriindet war, ist zum kiinstlerischen Ausdruck gekommen und 
durch die Ornamentik gesteigert worden. In dem Mangel des 
Geschossiiberstandes an Schweizer Hausern einen Gegensatz gegen 
deutsche Fachwerkbauten zu sehen, ist ungerechtfertigt. Denn 
der Geschossiiberstand, welcher sich auch in Deutschland weder 
als allgemein, noch als eigenthiimlich fiir den Holzbau erwies, ist 
ein mittelalterliches Princip, welches mit dem V ordringen del' Re
naissance verschwindet. Von den Schweizer Hausern haben wir abel' 
erst aus den letzten Jahrhunderten Beispiele erhalten und gerade 
an den altesten Hausern kommen noch Ueberkragungen VOl'. Abge
sehen von den geringen del' alten Berner Blockbauten, welche selbst 
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die mittelalterliche Abfasung der Schwellenunterkante zeigen, ragen 
die Balken des genannten Silener Rauses um fast '/. m vor. In den 
Riegelbauten der Nordsehweiz treten die Geschossiiberstande in 
alteren Rausern grulz wie in Deutschland auf, nur massiger und 
einfacher. 

Ausser der Wandbildung selbst tragen hauptsachlich zu dem 
Eindruck der Lagerhaftigkeit die offen en und geschlossenen La u ben 
(G a II e r i en) bei, welche, seltener an den Gie belseiten, mit um so 
grosserer Uebereinstimmung an den Traufseiten der Wohnhauser, 
selbst an Schuppen und Scheuern angebracht werden und Analogien 
zu den mittelalterlichen Vorkragungcn bilden. Sie sind stets, auch 
bei Blockbauten, in Riegelwerk angelegt und haben einen durch
schnittlichen Ueberstand von 1-1,5 m. Ihre schongeschnitzten Pfosten 
werden in Schwellen von 18 zu 21 cm. Starke eingezapft, diese ruhen 
auf den vorstehenden Schwellen der Raupt- und Scheidewande. Ihre 
Unterstiitzung wird beim Riegelbau durch ein aus der Wand vor
strebendes geschnitztes Kopfband, beim Bloekbau durch einen eonsol
artig vorgekragten Balken bewirkt, unter den bisweilen ebenfalls 
ein Kopfband tritt, und ist ein besonders beliebtes Feld fur Rolz
sehnitzerei und Drechslerei. Die Kopfbander bieten fur sieh be
trachtet interessante Vergleiehungspunkte fiir Ort und Zeit der Arbeit 
dar. Wo zugleieh Seitenlauben und Vorlauben vorkommen, sind die 
letzteren meist drei Stufen haher als die ersteren, um den unteren 
Giebelfenstern mehr Licht zukommen zu lassen, und die Schwellell 
beider durch kleine Stiitzpfosten verbunden .. Die Lauben sind entweder 
ganz durch Bretter geschlossen oder haben Brustungen von verziert 
ausgesehnittenen Brettern, welche in einen durchlaufenden Brustriegel 
eingenuthet sind. GefaJlige Abwechselung in den Mustern wird zum 
Theil dadurch erreicht, dass die nach gleicher Schablone ausge
schnittenen Bretter abwechselnd aufrecht und umgekehrt gestellt 
werden 16). Die offen en Lauben sind gerade iiberdeck't oder aus bogen
farmig ausgeschnittenen Bohlen unter den Rahmen gebildete Arkaden, 
ahnlich denen der norwegischen Kirchen und zu demselben Zweck 
der Knieverbindungen (Fig. 86). Das Rahm der Laube ist zugleieh 
an der Traufseite Fusspfette der Hauptsparren. W 0 das Dach zu 
steil ist, also die Laubenh5he zu gering wird, da ruht auf der Pfette 
ein Aufschiebling, welcher an den Enden durch Kopfbander von den 
Laubenpfosten aus unterstiitzt wird. In diesen Aufschieblingen (welche 

15) Graffenried und Stiirler, T. XI. 
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also llicht, wie in Deutschland, den stumpfen Winkel zwischen dem 
iiberstehenden Ende des Binderbalkens und den in denselben versatzten 
Dachsparren decken sollen und welche oft bis zur Halfte des Daches 
ansteigen) ist wiederum ein gemeinsames von dem Stil unbeein-

Fig. 86. 

flusstes Motiv aller Schweizer Hanser zu suchen. Ferner ist die ihnen 
allen eigenthiimliche Einrichtung der Fenster und ihrer Laden 
(Fig. 87) unabhangig von der sonstigen Wandconstruction. Die Laden 
werden namlich beim Schliessen (in den Urcantonen und den be-

Fig. 87. 

nachbarlen Cantonen, sowie im Schwarzwald) aufwarts oder (in der 
Nordschweiz) abwarts geschoben und sind in letzterem FaIle mit 
einem geschnitzten Deckbrett versehen. Da die Fenster der innern 
Anordnung entsprechend gewohnlich zu mehreren neb en einander 



251 

stehen, ist das einfachere zur Seite Schieben selten anzuwenden. 
Doch wird wohl auch bei dreifach gekuppelten Fenstern eine malerische 
Abwechselung dadurch hergestellt, dass die beiden seitlichen Fenster 
seitwarts, das mittlere herauf oder herab gezogen werden (Appen
zell) 16). Die Schiebevorrichtung ist folgende: Die auf beiden Seiten 
gefederten Laden laufen in den Nuthen eines aus 4-6 em dicken 
und 9-18 em breiten Bohlen gebildeten und an die Wand genagelten 
oder geschraubten Rahmens nnd sind, gefiihrt durch ein iiber eine 
Holzrolle laufendes Seil, herab oder herauf zu lassen. Die Rahmen 
del' Felder, worin sich die Laden bewegen, sind mit zierIich durch
brochenen, bemalten und an den Kanten profilirteu Leisten beschlagen. 
Die Fensterladen selbst, ebenfalls aus mehreren Brettern zusammen
geschlagen, sind in einfachen Farben und Mustern bemalt. In 
St. Gallen ist VOl' den Rahmen, del' unter den Fenstern angebracht 
ist, eine Holzverkleidung mit aufpatronirten, oft noch ganz romanisch 
stilisirten Malereien vorgenagelt. Dass bei der Schiebeeinrichtung 
stets die Entfernung zwischen Fenstersturz des unteren und Briistung 
des oberen Geschosses mindestens so hoch sein muss, wie das 
Fensterlicht selbst, ist natiirlich. 

Eine Ausnahme von dieser Construction machen die KlappHiden 
an den dichten Fensteneihen des Berner Oberlandes, welche vorher 
besprochen wurdcn. 

Die Fenster del' Schweizer Hauser sind nicht sehr gross, etwa 
70-80 em breit und wegen der geringen Zimmerhohe 1 m-I,IO em 
hoch, aber zahlreich angeordnet, beim Riegelbau durch die einzelnen 
Pfosten getrennt, beim Blockbau diejenigen desselben Zimmers wegen 
der durehlaufenden Balken dieht nebeneinander. Friiher waren 
sie in kleine run de oder seehseekige Seheiben getheilt, wie iiber
haupt die sammtliehen Grossenverhaltnisse der Schweizer Hauser 
sehr eng begrenzt und massig sind. AIle Theilungen sind klein und 
die Details zierlich ausgebildet. Allein, wenn irgend etwas, so ist es 
gerade diese Wirkung durch Detailausfiihrung in kleinen Verhalt
nissen, welehe vielIeieht den Haurteharakter des Schweizer Hauses 
ausmaeht, und am allermeisten die Ursache, dass wir der iiberwalti
genden, jegliches Maass iibersteigenden Natur gegeniiber die beschei
dene Sicherheit eines solchen Obdaches schatzen und seine Erschei
nung anerkennen. 

Dieses Gefiihl des Schutzes erhOhen die Vordacher (Fig. 88). 

16) Varin, Bl. IV. 
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Wo die Dacher nicht (wie in Bm'n) sehr weit Yortreten, laufen 
dicht iiber den Fensterreihen Vordacher in Form yon Pultdachern. 
Ihre kurzen Sparren sind oben an die Rauswand durch Nagel be
festigt und liegen am Fussende auf einer 18-20 cm stark en Pfette 
auf, welche auf den yorgeschobenen Schwellen ruht. In Freyburg 

I .. 

kreuzen sich zur weiteren Versteifung noch mehrere kurze Stichbal
ken,welche hUbsch pro:filirt geschnitzt sind. BisweiIen miissen solche 
Vordacher als Klebdacher construirt werden, indem kurze Pfosten 
an die Wand geschraubt werden, mit ihrem oberen Ende dem 
Stichsparren zum Aufiager dienen, und am unteren Ende ein Kopf
band eingezapft haben, welches gegen die Fusspfette des Stich
sparrens stosst. Eine Zange stellt die Versteifung zwischen dem 
oberen Ende des Wandpfostens und der Mitte des Kopfbandes her. 

Schliesslich ist die ganze Anordnung und Eintheilung des 
Schweizer Rauses aus demselben Geist und Bediirfniss hervorgegan
gen und, wie an andern Stellen, lehrt auch hier ein Blick auf die 
Grundrisse die Gleichartigkeit der schweizer Rolzbauten und ihre 
Gegensatzlichkeit gegeniiber andern Nationalitaten (Fig. 89). Steiner
nes Mauerwerk reicht bis zur Terrainhohe oder bis zum hohen Erd
geschoss und enthalt aussel' den Rii.umen fiir Wintervorrathe ge-
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wohnlich den Webekeller. Dariiber steigt der Holzbau in einem oder 
zwei Geschossen auf. Ein drittes kleineres ist im Dachgeschoss an
geordnet. In dichtbevolkerten Thalern (Glarus) sind mehr Geschosse 
errichtet. Der Grundriss umfasst im allgemeinen drei Raume, welche 
ein annaherndes Quadrat bilden, namlich das Wohnzimmer, etwa 
4 '/2 - 6 m breit und ebenso lang, daneben die Kammer, schmaler, 
aber so lang wie das W ohnzimmer, und an der durchgehenden Wand 
beider die Kiiche. Die Hohe betragt 2,1 - 2,6 m. Bei grosseren 
Anlagen wird von der Kiiche auf der einen Seite eine Kammer ab
getrennt, sowie ein von der andern Seite dort hinfUhrender Haus
gang mit der Treppe. 

Fig. 89. 

o 

Selten wird diese Anlage vergrossert, und in diesem Falle 
wiederholen sich etwa die beiden V orderzimmer auf der andern 
Seite der Kiiche. Das Geb1iude ist gewobnlich so gestellt, dass die 
Aussenecke des W ohnzimmers nach der Mittagsseite zu liegt, also 
moglichst viel Licht erhiilt. Dies hat seinen Grund darin, dass, wie 
im Schwarzwald, del' Schweizer hiiufig ausser dem, was ihm Acker
bau und Viehzucht einbringen, auf eine gewerbliche Thiitigkeit im 
Hause angewiesen ist. Deshalb wird auch von beiden Seiten her 
dem Zimmer reichlich Licht durch eine Reibe von Fenstern zuge
fiihrt. An der Giebelseite wil'd dasselbe' durch drei bis vier Fenster 
el'hel1t, durch zwei das Schlafzimmer daneben. Hierdurch entsteht 
die clem Holzhaus eigenthiimliche unsymmetrische Eintheilung der 
Fassade, welche mehr malerisch, als arcbitektonisch wirkt, jedoch 
dann wieder durch das weitausladende dominirende Dach geniigend 
ausgeglichen wird. Das W ohnzimmer ist an den Wanden verbrettert 
oder vertiifelt und behaglich eingerichtet. Die Ausstattung des 
Wohnzimmers, iiberall dieselbe, unterscheidet sich nur durch grossere 
Einfachheit oder Reichthum je nach dem Besitzstande der Bewohner 
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(Fig. 90). An den beiden Fensterseiten steht eine dutchlaufende 
Bank, vor derselben der gemeinsame Speise- nnd Arbeitstisch del' 
Familie. Die Wand nach der Kiiche zu nimmt in altdeutscher Weis(> 
das mit dem Waschschrank vereinigte unten verschliessbare, oben 
offene oft schOn geschnitzte Biiffet (Credenz) ein, nach der Wand 
des Schlafzimmers zu steht der Of en, welcher von dem auf der an
dern Wandseite liegenden Kiichenherd aus geheizt wird. Zwischen 
dem Of en und der Schlafzimmerwand fiihrt eine Treppe mitteIst 
einer Fallthiir in die obere Kammer, eine zweite, einarmige von 
Blockstufen, wenn kein Hausgang allgelegt ist, von der Kiiche aus 
nach dem Keller, eine dritte nach oben zu einem schmaIen Gange, 
welcher nach vorne zn in die zwei Schlafkammern, seitwarts zu den 
beiden Seitenlauben fiihrt. Diese Lauben dienen offen zur Aufbe-

Fig. 90. 

wahrung von Gerathschaften und zum Trocknen von Samereien und 
Friichten oder geschlossen zur Erweiterung der obern- Kammern. Jen
seits des Einganges zur Kiiche unten ist an del' Ecke einer Laube 
ofter der Schweinestall angelegt, dariiber del' Abtritt, welcher ab
sichtlich nicht im Hause selbst untergebracht ist. Bisweilen ist nul' 
auf einer Seite eine Laube und der First zur Ausgleichung aus der Mitte 
verlegt. Seltener sind Lauben an der Vorderseite angelegt. Unmittel
bar von aussen sind die Lauben durch einarmige Treppen zugang
lich, welche von der Giebelfront aus an die vorderen Ecken unter 
den Schutz des Hauptdachs, meistens jedoch von den Ecken aus 
unter dem Schutz der Lauben selbst an den AussenpIatz vor dem 
oberen Hausgang fiihren. Die Treppen sind von Holz mit aufge
sattelten Blockstufen oder eingestemmten Trittstufen ohne Futter
stu fen (Setzleisten). Auch steinerne Treppen kommen vor. Die 
Pfosten des Gelanders dienen, hiibsch geschnitzt vom Boden aufstei
gend, als Stiitzen der Lauben. Das Gelander wird durch den zwischen 
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den Treppenpfosten laufenden Handgriff und gedrehte in denselben 
eingezapfte Docken oder zierlich ausgeschnittene eingenuthete Bretter 
gebildet, bei W ohlhabenderen auch aus Eisen. 

Die Mannigfaltigkeit der Zugange ist bemerkenswerth und fur 
den Schweizer ein Bedurfniss. Die obere Eintheilung stimmt mit 
Ausnahme der durchgehenden Querscheidewand nicht immer mit der 
unteren uberein, also auch die Fenster nicht. 

1m Berner Oberland wohnen haufig zwei oder drei Familien 
unter einem gemeinsamen Dach. 1m ersteren Fall erhalt jede Woh
nung nur eine Seitenlaube, im letzteren die mittlere gar keine und 
den Eingang nur von der Giebelseite. Diese Verbindung erfolgte aus 
dem Wunsch der Besitzer, eine zusammenhangende reichere Giebel
fassade herstellen zu konnen. 

Abweichend von der besprochenen Grundrissanordnung kommt 
im Oberland noch eine andere Disposition vor, welche Gladbach die 
burgundische nennt, in welcher, wie in den alten Bauten Frankreichs 
und Englands, der Feuerherd (Foyer) den Mittelpunkt des Hauses 
bildet. Die Kuche vermitteIt den Zugang nach den ringsherum lie
genden Zimmern, wahrend sie selbst oft durch einen V orraum vom 
directen Fensterlicht abgeschnitten und auf das von oben her durch 
den breitgeoffneten Rauchschlot eindringende Licht angewiesen ist. 
Bei Regen und Schnee muss derselbe durch Holzklappen geschlossen 
werden. Diese Anlage erinnerl an das alte italienische Haus, welches 
rings um das rauchgeschwarzte Atrium angelegt war. 

Die abweichenden Grundrisse in einigen romanischen Theilen der 
Schweiz (Engadin) sind hier nicht zu besprechen, da die dort vor
kommenden Blockwande mehr zur inn ern Verkleidung der massiven 
Steinwande davor dienen und nicht mehr in das Gebiet der Holz
architektur gehOren. 

Die Z wi s c hen dec ken der Geschosse wurden am einfachsten 
durch 36-54cm breite und 4-4,5cm starke Bohlen hergesteIlt, welche 
mit einander und in die Wandschwellen vernuthet, zugleich Gebalk, 
Zimmerdecke des unteren und Fussboden des dariiberbefindlichen 
Geschosses bilden; oder es wechseln diese Bohlen mit starkeren 
etwa 6 1/. cm dicken Bohlen ab, welche in der Unteransicht vortreten. 
(Fig. 91). Schmaler und etwa 12 cm hoch genommen, wie dies bis
weilen geschieht, werden die Zwischenbohlen zu Rippenholzern, in 
welche schwacnere Bretter eingefalzt werden. Auch die Auflegung 
dunner mit einander verfalzter Dielen auf einer Reihe von Balken 
kommt vor. Bei grossen Spannweiten werden ein oder mehrere oft 
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noch mittelalterlich profilirte Unterzuge (Dielentrager) angewendet, 
wozu noch im Keller stutzende Pfosten treten. Die Dielen werden 
durch einen Schlitz in der Schwelle von aussen hereingeschoben und 
von der Mitte des Zimmers nach den Ecken zu geschoben, die beiden 
vorletzten etwas schrag gearbeitet lmd die letzte nach der ihnen 
entsprechenden FOrnl ebenfalls schrag, doch ein wenig zu breit ge
schnitten, so dass sie aussen etwas vor der Hauswand vorsteht 17). 
Nach dem volligen Austrocknen des Fussbodens wird dann diese so
genannte Keildiele fester hineingetrieben. Unterwarts wird die Boh
lendecke wie im Mittelalter durch aufgenagelte profilirte Leisten in 

Fill'. 91. 

einzelne Felder getheilt. Der Wand- und Deckenvertafelungen ist 
schon bei Gelegenheit der deutschen S. 204 gedacht worden. An 
den Riegelbauten werden die Wandpfosten, welche nothwendigerweise 
starker sind, als die Ausfiillung der Felder und daher inwendig hervor
treten, gerne abgefast und die Abkantungen in mittelalterlicher Weise 
dadurch, dass die Lunde Uebergangsflache zur Kante einmal gebrochen 
wird, starker hervorgehoben. Wiederholt sich dies an den daneben 
gesetzten Fensterpfosten, Sturzriegeln und sonstigen Kanten, so ent
steht dadurch allein schon ein aus der Construction gewonnenes 
Linienspiel, das Stoff zu manchen Abwechselungen giebt, wenn etwa 
das Rii.hm daruber ebenfalls profilirt ist. 

") V gl. Graffenried u. StiirIer Taf. vr. 
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Die Hausthiiren, nur an grosseren Hausern zweifliigelig, sind 
entweder aus starkeren Tannendielen verdoppelt, so dass die pro
iilirten oder aufgenagelten Leisten schrag laufend sich kreuzen, oder 
sie sind Fiillungsthiiren. Der eiserne Beschlag und das Schliissel
blech verdienen die Aufmerksamkeit des Beschauers durch kunstge
masse Herstellung. Die Zimmerthiiren sind einfach gestemmt, 
bisweilen reich in Renaissancefiillungen mit verschiedenen Holzgattun
gen mosaikartig furnirt. Hierbei kommt das S. 187 angefiihrte Ver
fahren zur Geltung, dass aus einer hellen und einer dunklen Holz
platte, welche aufeinandergelegt sind, dasselbe Muster herausge
schnitten und dann die ausgeschnittenen Stiicke umgetauscht werden. 

Besondere Beachtung verdient die D achconstruction der 
Schweizer Hauser, da diesel be von entschiedenem EinHuss auf die 
Erscheinung der Hauser ist, wenn auch hier auf die genaue Con
struction desselben nul' in so weit eingegangen werden dan, als sie 
zum kiinstlerischen Ausdruck kommt. Es lassen sich drei urspriing
liche Gruppen unterscheiden: das annahernd rechtwinklige Ziegeldach 
des Ziiricher Riegelbaus, das sebr steile des Aargauer Standerbaus 
und das Hacbe des Blockbaus. Doch bat sich im Lauf del' Zeit das 
Ziegeldach auch iiber die Stander- und Blockbauten ausgedehnt. 
Gemeinsam diesen beiden Dacbern ist iibrigens von vorn herein del' 
weite Dachvorsprung iiber die Langseiten und Giebelseiten; in den 
letzteren ruht die Deckung auf Pfetten, welche oft nicht den inneren 
Pfetten entsprechen, sondern innerbalb abgeschnitten sind. Dies 
Verfahren ist eigentlich nicht ganz berecbtigt, da es anf einer Un
wahrheit beruht. 

Das Ziegeldacb des Riegelbaus ist in der auch in Deutschland 
iiblichen Weise construirt, indem durcb lotbrechte odeI' schrag nach 
der Richtung der Sparren gestellte Stiele, auf welchen die Sparren 
tragenden Scbwellen ruhen, ein stebender odeI' liegender Stuhl herge
stellt wird. Ob der stehende Stubl der Einfiibrung des liegenden der 
Zeit nach voranging, wie ofter behauptet wird, 1st ungewiss. Der 
stehende Stuhl des schweizer Hauses unterscheidet sich von dem deut
scben dadurcb, dass die Koptbander, welcbe yom Binderbalken aus
gebend die etwa angebracbten Kehlbalken unterstiitzen, als vollstan
dige Streben mit der Richtung der Sparren durch den ganzen Dach
raum gefiihrt sind. Die Pfetten sind ausserdem in der Neigung der 
Sparren durch Kopfbiinder und Andreaskreuze abgesteift. Die am 
Giebel beraustretenden Pfetten sind durch lothrechte Kopfbander 
unterstiitzt, welche, in die Wandpfosten eingezapft, bisweilen aus 

L e h f e I d t, Holzarchitektur. 17 
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einem krummgewachsenen Holzstiick bestehen und oft zierlich pro
:filirt sind. An ihnen zeigt sich hau:fig eine eigenthiimliehe Dreieck
verbindung in der Art, dass auf den Pfetten nicht unmittelbar die 
Sparren, sondein kurze Stichbalken aufgekammt sind, welehe an 
ihren Enden das Dach durch Vermittlung kleiner PfOstchen unter
stiitzen. Dieselben sind mit dem Stichbalken und dem Sparren im 
Schwalb en schwanz verblattet und enden, sowie auch die StichbaIken 
in kunstvoll geschnitzten Zapfen. Die Oeffnung zwischen den drei 
Holzern dient bisweilen, kreisformig ausgehOhlt zur Unterbringung 
von Vogelnistkasten. Durch weitere Quer- oder Parallel-Holzer wird 
dies Motiv ofter bereichert. Die Sparren sind unten an den Wand
pfetten abgeschnitten und werden iiber den Lauben durch die er
wahnten Aufschieblinge ersetzt. Auf den Sparren liegen Latten und 
dariiber friiher die Schindeln, jetzt die Ziegel in einfacher Deckung 
auf Spliessen. Die Latten sind am Ende durch ein Ortbrett ge
schiitzt, das verstandiger Weise unterhalb den Holzfasern gemass 
profilirt und oberhalb durch die Ziegel iiberdeckt ist. Die Unteran
sicht der Sparren an den Giebelausladungen ist an man chen Hausern 
verschalt und mit Malerei geschmiickt. (Die Maasse sind ungefahr 
folgende 18): Dachiiberstand an den Traufseiten 1 m, an den Giebeln 
1,40, Sparrenweite 1 m, naeh je 4 Sparren kommt ein Binderge
gesparre, Pfettenstarke 18 em auf 24 cm, Sparrenstiirke im Mittel 
14 cm auf 18 cm, Lattenentfernung 80 cm, Starke 3 auf 6 cm, 
Ziegel 42 cm lang, 16,5 breit, 2 dick.) Dieses Dach ist den Fach
werk- und Standerbauten, ausser denen Aargaus, eigenthiimIich, 
wird aber ganz ebenso, auch mit dem Stiehbalkenmotiv in dem Bloek
bau von Glarus und ohne dasselbe in andern Cantonen angewendet. 
Haufig ist der oberste. Theil des Giebels abgewalmt. Gegen Ende 
des vorigen Jahrhunderts mussten auch besonders im Canton Bern 
(Simmenthal und Oberland) diese Dacher das allgemeine Schweifungs
verfahren mitmaehen. Mit Zuhiilfenahme von mehreren Stichbalken 
wurden krummgeschnittene Bohlen an die Dachconstruction be
festigt und daran eine Bretterverschalung genagelt, welche bemalt 
wurde. 

Ganz anders ist die Dachconstruction in Canton Aargau, wo 
~oglichst viel Heu und Futter in den auffallend steilen Dachern im 
Hause selbst untergebracht werden soIl. Bei den steilen Dachern 

18) Nach Gladbach, Holzstyl, Maneberger Miihle. 
19) Graffenried u. Stiirler XXIV u. XXX. 
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handelt es sich weniger um eine Unterstutzung durchMittelpfetten, 
sondern um eine Hehr sichere Unterstutzung im First selbst. Dies 
wird im Aargau dadureh erftillt, dass die Hauser dureh eine Mittel
seheidewand in zwei Half ten getrennt sind. Das Holzgerippe dieser 
Mittelwand mit vielfaehen Verstrebungen wird bis in die Hohe ge
fiihrt und erhalt die :Firstpfette in ihrer Lage. Absteifungen in der 
Sparrenneigung ausser dureh die Latten werden fur unnothig gehal
ten; als Querverbindung dienen zwei maehtige, wenig unterhalb des 
Firs~es gegen die Mittelwand laufende Streben. Die Sparren dieser 
primitiven, mit Stroh gedeekten Daeher sind unbehauen, am First mit 
den Wurzelenden dureh Scherzapfen und durehgesteekte Holzbolzen 
verbunden und ruhen am Fuss ohne weitere Verbindung auf den 
Pfetten. (Maasse eines solehen Hauses 20): Ausladung des Daehes an der 
Traufseite 3,50, Entfernung der Binder 1 m, nach je drei Sparren, Starke 
der Streben 15 auf 21 em, der runden Sparren im Durehmesser unten 
15, oben 30 em, Entfernung der Latten 30 em, Starke del·selben 3 
auf 9 em). 

Unterstutzung an noeh wenigeren Punkten beansprueht das Hache 
Daeh der Bloekbauten. Ihm fehlt ausser in den Giebelwanden und 
den Querseheidewanden, wo die Bloekbalken hoehgefuhrt oder 
im Daehgeschoss Stiele aufgerichtet sind, jede Unterstutzung ausser 
durch den an der Traufseite lang laufenden obersten Blockbalken. 
In Folge des sen mussen die Sparren genau in ihren Schwerpunkten 
auHiegen. Wiirde derselbe ausserhalb liegen, so musste der First 
sieh heben und die Wande oben naeh innen gedriickt werden. 
Senkung des Firstes und Auseinanderschieben der Langswitnde er
gabe sich, wenn der Schwerpunkt nach inn en riickt. Der Unter-
stutzung der Sparren durch die vorkragenden Bloekbalken ist bereits 
Erwahnung geschehen. Die Dachneigung der Berner Oberlandsbauten 
betragt fast durchgangig ein Funftel der ganzen Spannweite. Dies 
Verhaltniss 21) tragt besonders dazu bei, diesen Hausern ein wohlge
ordnetes und harmonisches Aussehen zu geben. Auf den Sparren 
oder den Aufschieblingen liegen die Halbholzer als Latten, dann 
Bretter und in mehrfacher Ueberdeckung die Sehindeln. Quer uber 
diese sind wieder HalbhOlzer, etwa 4 auf jeder DachHache, welche mit 
hOlzernen Nageln und PHocken durch die Schindeln hindurch an 

SO) Gladbach, Holzstyl, Hans der Gebr. Schmidt -in Billisacher. 
21) Aehnlich dem des Giebels vom Windethurm iu Athen und der Vorhalle vom 

Pantheon in Rom. 
17* 
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den Sparren befestigt sind und die grossen, das Daeh belastenden 
Steine am Abgleiten hindern (Maasse: Ausladung an Giebel- und Trauf
seiten meist 70 em bis 1 m, im Berner Oberland 2 - 3 m, Pfetten
starke 15 auf 30 em, Sparrenentfernung 120-150 em, Sparrenstarke 
13'/. auf 18 em, Entfernung der HalbhOlzer darauf 40 em, Starke 
15 em, Entfernung der Bretter 30 em, Starke 30 auf 30 em bei 3 em 
Hohe, die Sehindeln sind bei flaehem Daeh 60 em lang, 15-30 em 
breit, 1'/. - 3 em hoeh, bei steilerem 51 lang, 12 - 15 em breit, 
3_4'/. em hoch, Starke der Halbholzer dariiber 15 em). 

Die Eindeekung der Vordaeher gesehieht ebenfalls mit Ziegeln, 
Brettern oder Schindeln. Auf ihnen, also dieht unter den Fenster
bank en, werden gerne zierliehe Gestelle fiir Blumenschmuck ange
bracht. 

In den Cantonen der Flaehlander sind die Stall un g e n und 
Seheuern unter einem Dach mit dem Wohnhaus an einer Giebel
seite, in der Mittelsehweiz und den hOher liegenden Thalern sind 
sie als eigene kleine Gebaude getrennt. Ihrer Bestimmung ent~ 

sprechend sind sie ganz einfaeh oft aus unbeschlagenem Rundholz, 
die Speicher aueh aus Halbholz hergestellt. Die Schuppen zur Auf
bewahrung von Heu, Kase oder Obst, werden zum Schutz gegen 
aufsteigende Feuchtigkeit und Nagethiere auf mehreren Grund
.sehwellen und zwischengesetzten Holz- oder Stein platten iiber den 
Boden erhoben. Ihre Balken werden wagerecht in Zwisehenraumen 
aufeinandergelegt und lothreehte Zangen zur Versteifung aussen und 
innen mit einander zusammengenagelt. Auch sie wurden in friiheren 
Zeiten nieht ohne Verzierung gelassen, zum Theil Mgar an hervor
ragenden Stellen zierlieh geschnitzt und mit Lauben versehen, und 
gerade mehrere, zwei bis drei Jahrhundert alte Speicherbauten, 
welehe Gladbaeh veroffentlichte, geben die schonsten Muster der 
Holzarehitektur ab 22). Die B run n e n werden ebenfalls in den Be
reich der Kunstthatigkeit hineingezogen und die Brunnenstoeke sind 
Renaissanceformen ahnliehe sehongesehwungene Baluster oder Can
delaber, an der Spitze mit Knopfen, Stern en und Rosetten versehen 
(Fig. 92). Darin zeigt sieh· reeht die Volksthiimlichkeit der Kunst 
in der Schweiz, dass aueh die einfaehen Mobel, die Gerathe und 
Werkzeuge fiir Haus, Garten und Feld irgendwelehe entspreehende 
Verzierung erhalten, wie sie dem Material 'mit Leiehtigkeit abge~ 
wonnen werden; und der oft fUr poesielos ausgegebene Schweizer 

.. ) Auch Graffenried u. SturIer T. XXI, XXII. 
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bekundet darin das berechtigte Streb en nach der VerschOnerung 
des taglichen Lebens. Die Prachtbrunnen in Bern und anderen 
Stadten sind bekannt. Aber auch die bescheideneren 
Zimmermannsarbeiten in kleinen Stadten und Dorfern 
sind eines liebevollen Eingehens werth. Manche dieser 
einfachen Brunnen zeigen einen Schwung der Linien, 
eine Schonheit der Verhaltnisse und einen Geschmack 
der Ornamentik, die sie zu wahren Kunstwerken adeln. 
Um auf unsere Hauser zuriickzukommen, so tritt spar
same aber wirkungsvolle Malerei an Laden, Consolen, 
Streben und Dachuntersichten hinzu. Viel Farben liebt 
das Berner Oberland: weiss, schwarz, griin, violett, 
seltener blau, roth und gelb. Die Urcantone wenden 
vorherrschend roth an, das Prattigau schwarz, weiss, 
roth und blau, Glarus schwarz und roth und weiss ver
zinnte Thiirbeschlage. Die Steinunterbauten werden mit 

Fig. 92. 

Fig. 92. 

Kalk geweisst. Dazu kommen schliesslich die nie fehlende Anpflan
zung mit Weinreb en und Obstspalieren und die Blumentopfe an den 
Fenstern als eine lebendige Decoration, so dass wir gerne dem 
Ausspruch beipflichten, dass diese Baukunst "aus der Natur und 
dem V olksleben herausgewachsen, eine wahrhaft gesunde und volks
thiimliche Erscheinung ist, zugleich ein verstandiges und gemiith
voIles Werk." 

Zweites Capitel. 

Deutsche. 

Sehwarzwalder. 

Die Holzbauten des Schwarzwaldes folgen in ihrem Aufbau dem 
Aargauer Standerbau 1). Ihre Grundrisse erinnern an die altdeutsche 
Anordnung, die Zweitheilung der Giebelseite und die Dreitheilung 
der Traufseite, deren Mitte auf der einen Seite durch den Flur, 
(Vorplatz, Hausgang) auf der andern Seite durch die Kiiche einge
nommen wird. Nur sind die Hauser zum Theil viel grosser und 

I) Geyer, Holzverbindungen 1841 Heft V. Eisenlohr, Die Bauten des Schwarz
waldes 1853. 
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haben ausser den Wohnraumen auch Stallung, Futterraume, Tenne 
und Speicher unter demselben Dach. Da~lO wird wohl der Vorplatz 
mit zur Kiiche gezogen, ein durchgehender Gang an die eine Lang
seite gelegt und auf der andern Seite dieses Ganges die Anordnung 
wiederholt. Dass dabei auch Abwechselungen, Ausbauten einzelner 
Rauine und spatere Anbauten keine allgemeinen Bestimmungen ermog
lichen, versteht sich. In den Geschossen selbst lassen sich Unter
schiede dadurch feststellen, dass die Hauser an den Berg angelehnt 
sind und infolge dessen Zugange in Yerschiedenen Hohen haben, 
wahrend auf der V orderseite eine aus Blockholzern hergestellte 
Briicke auf die Hohedes Erdgeschosses fiihrt. Der ziemlich hohe 
Unterbau ist aus Steinen hergestellt, ebenso die Kiiche, deren Rauch
gewolbe aus Backstein oder Wickelfach durch das Obergeschoss hin
durchgeht (Fig. 93). Auf den Unterbau kommen die 22 zu 32 cm 

Flg.9S. 

starken Schwellen und die durch das Erd- und Obergeschoss durch
reichenden Stander, in welche die 6 cm starken Bohlen ("Pflock
linge") eingeschoben werden. Die Rahme des unteren sind zugleich 
Schwellen des Obergeschosses. Ebenso vertreten sie die Stelle von 
Fenstersturzriegeln. Die Haupt- und Scheidewande haben gewohn
lich eine Vertafelung von lothrechten Brettern, die iibrigen Wande 
erhalten nur iiber dem Fussboden 1 - 4 wagerechte Blockbalken 
("Federschwellen"), dariiber zwischen den obersten derselben und 
die Stander lothrecht eingeschobene Bohlen. Ebenso werden an den 
Aussenwanden des Obergeschosses iiber dem durchlaufenden Fenster
brustriegel die Bohlen lothrecht eingeschoben. (Dies Verfahren ist 
ein Beweis dafiir, dass in den norwegischen Stabwerkkirchen kein 
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besonderer Baustil zu erblicken ist.) Die Dielen der Fussbodenlage 
werden durch einen Schlitz im Rahm von aussen hineingeschoben 
und dann im Innern in fortlaufenden Nuthen der Balken weiter ge
schoben. Die mittelste, letzte Diele ist wie in der Schweiz eine 
Keildiele. Eigenthiimlich dem Schapbachthale scheint ein Verfaluen 
zu sein, wonach unter dem Dachgeschossfussboden in geringem 
Zwischenraum ein Kappengewolbe mit geringem Stich durch inein
ander genuthete Dielenbretter gebildet wird, vermuthlich um den 
beim Dreschen des Getreides im Dachraum herunterfallenden Staub 
abzuhalten. Die Aussenthiiren hangen nicht, wie bei uns, in Eisen
bandel'll an den Pfosten, sondern drehen sich mit holzeruen Zapfen 
in Pfannen del' Thiirschwellen und Sturze, wje die Thiiren des clas
sichen Alterthums. Die Fensterladen haben die schweizerische 
Schiebeeinrichtung. Die Fenster sind reichlich vorhanden, da auch 
del' Schwarz walder aut haussliche, viel Licht erforderude Gewerb
thatigkeit angewiesen ist. Die Trager der offenen Lauben ("Gange") 
laufen wie Eisenlohr angiebt, nicht als Balken in das lnnere, damit 
sich nicht Feuchtigkeit in das lnnere einschleicht; aus diesem Grunde 
sind auch ihre Dielen nul' gefugt und lassen das Wasser hindurch. 
Die Laubenbriistungen haben zierlich durchbrochenes Schnitzwerk, 
was neben den Schnitzereien del' Ladenumrahmung oft die einzige 
Aussenverzierung des Rauses ausmacht. Ueberhaupt machen die 
Schwarzwaldhauser gegen die Schweizer einen steiferen mindel' 
heiteren Eindruck (Fig. 94.), sowie auch die Nadelwalder eine merk
wiirdig dunkle Farbung zeigen, welche del' Name del' Landschaft 
mit Recht andeutet und wie die Bewohner etwas Ernstes, ,;Ehrwi'tr
diges" an sich haben. Diesen Eindruck steigert das riesige Dach. 
Ueber del' ganzen Ausdebnung des Rauses, einschliesslich del' Wirth
schaftsraUlIle, erhebt es sich, da es ein rechtwinkliges Dach ist, zu 
bedeutender Rohe und enthalt oft drei Geschosse (Oberten, Rurten) 
von je 3-4 m Rohe, welcbe zum Aufbewahren und Dreschen die
nen. Del' Dachstuhl, mit grosser Sorgfalt gezimmert, ist iiber den 
W ohnraUlIlen ein liegender, iiber dem Wirthschaftstheil ein stehen
der. Die Kopfbiinder gehen wie in Aargau als Streben (Zangen) 
ganz durch. Die Deckung war friiher Stroh, dann Rolzschindeln. 

Tyroler. 

Die Alpenlander Bayerns und Oesterreichs bauen im Blockbau, 
doch gegeniiber dem schweizerischen, aus dem Vollen gearbeiteten 
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Schnitzwerk vielfach mit durchbrochenen und ausgeschnittenen Bret
tern. Das Erdgeschoss ist gewohnlich ganz von Stein, die Lauben nach 
Belieben angebracht. Vorarlberg 2) hat iiber 'I. m herausragende Vor
stosse und SchiebeIaden, dazu das rechtwinklige Ziegeldach mit den 
Dreiecke bildenden Hangepfostchen auf Stichbalken. Ueberall, an 
Laden, Giebelfeldern und Dachuntersichten sind gelbe und weisse 
Ornamente auf blauen und griinen Grund aufgemalt, die Balkenkopfe 
sind roth oder blau. 1m ZillerthaIS) sind die Vorstosse geringer, 

.'1,.94. 

das Dach flacher, und die Schnitzornamente beschranken sich auf 
die Ausschnitte der Galleriebriistungen und die Stander, welche die 
Gallerie und das bis zu 2 m ausladende Dach tragen, sowie die 
vor die Pfetten geschlagenen Brettchen und das Ortbrett (Stirnbrett). 

"J Forster'sche Bauzeitung 1843, DLX. 
') Forster'sche Bauzeitung 1843, DLX. 
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Der First wird am Giebel mit einer kleinen Akroterien-Verzierung 
versehen, welehe in andern Theilen Tyrols noeh grossere Ausdehnung 
und Bedeutung gewinnt. 

Die Fenster sind, wie in ganz Tyrol, einzeln in grossen Zwisehen
raumen gesetzt und sehr einfaeh umrahmt. In Tyrol, ausser Ziller
thal treten keine Vorstosse hervor und sind in Folge dessen die 
Balken mit einander verzinkt. Die Fenster lassen eine symmetrisehe 
Eintheilung der Wandfelder zu, welehe zuweilen mit 7 em langen, 

Fig. 95. 

II. em starken, sehuppenartig gerundeten oder gespitzten Sehindeln, 
oder lothreehten Brettern bekleidet sind 4). Die einzelnen Bretter 
sind einzeln dureh rahmenartige Profile getrennt, welehe aueh ober
halb unter dem Gesims herumlaufen. Dies Gesims zeigt Zahnsehnitte 
und andere · antikisirende Gliederungen, die der Holzteehnik ent
spreehend dunner und stark ausladend gesehnitten sind (Fig. 95). 
1m Giebelfeld kommt eine Feldertheilung dureh dunne, sieh diagonal 

") Forster'sche Bauzeitg. 1843, DXXXII. Semper, Stil II, S. 308 f. 
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kreuzende Bretter vor, welche jedoch, wie Semper richtig bemerkt, 
in mehr spielend decorativer Weise ans Licht tritt, wie iiberhaupt 
"statt des nordischen Schnitzwerkes iiberati nur durch das Aus
schneiden des Holzes und entsprechende Bemalung ein decorativer 
Wechsel und Reichthum der an sich einfachen Formen erreicht wee 
den. " Dieselben ausgeschnittenen Bretter bilden die Balustraden 
der Gallerien, welche bisweilen in der Mitte offen, an den Ecken 
ganz durch Bretter geschlossen sind. Die Laubenpfosten tragen ver
mittelst einfacher oder mehrfacher, durch Kopfbander unterstiitzter 
Kragebalken das Dach, welches noch einmal so weit frei vorspringt, 
also im Ganzen bis zu 11/. cm ausladet. Pfettenbrettchen sind vorge
nagelt. Das Dach selbst ist von sehr geringer Neigung, iiberschin
delt und mit Steinen belastet. Die vorgenagelten Ortbretter haben 
Renaissanceornamente und setzen sich einander kreuzend iiber dem 
First fort, wo sie in Pferdekopfen enden und zwischen sich ein 
Akroterium oft in Gestalt eines dreifachen Kreuzes haben (Fig. 96). 

Fig. 96. 

Das Dach, sowie die sehr niedrigen und breiten Fenster geben dem 
ganzen Hause etwas Breites, Ruhiges. An kunstvollen Verbindun
gen, kraftigem Relief und Reichthum der Ornamente stehen die 
Tyroler Hauser hinter den Schweizern zuriick. Doch haben auch 
sie soviel Charakter und eine gewisse Zierlichkeit der Details, dass 
sie wohl verdienten, mehr durch Aufnahmen und Veroffentlichungen 
bekannt zu werden, als dies bis jetzt geschehen ist. Leider haben 
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gerade die letzten Jahre gewaltig unter ihnen aufgeraumt. 1m siid
lichen Tyrol ist haufig, wie im Engadin, bei massivem Erdgeschoss 
und Obergeschoss das Dach im Giebel durch viele sich kreuzende 
Dachholzer geoffnet, welche ein kunstvol1es Gitterwerk bilden und 
ein hohes Seitenlicht in das Innere des Hauses dringen lassen 5). 
Einen complicirten Giebel dieser Art sah ich in einem Hause in 
Innsbruck (Wiltauerstr. No. 11). 

'J Forster'sche Bauz. 1843, Haus von 1624 im Wallgau bei Parteukirchen. 



Schluss. 

Zum Schluss will ich aus der Reihe der vorherigen Betrachtun
gen einige Punkte herausgreifen, welche von allgemeiner Bedeutung 
fur die Holzarchitektur sind. Das Holz ist gegeniiber dem Stein an 
und fiir sich geeignet, durch seine kiinstliche Zusammenfiigung und 
verhaltnissmassig geringe Verzierung gefallig zu wirken, wahrend bei 
dem Steinbau die Kunstformen ausser Zusammenhang mit der Auf
schichtung der Masse selbst stehen. Andererseits erforderl selbst 
der einfache Holz bau eine kiinstliche Verbindung seiner Theile. 
Denn das Holz hat nur zwei Ausdehnungen, Dicke und Lange, von 
welchen die erst ere im Verhaltniss zur letzteren sehr zuriicktritt. 
Bei dem Aufbau handelt es sich vorzugsweise darum, die einzelnen 
HOlzer fest und unverschieblich zu verbinden und' das Ausweichen 
zu verhindern. Wir sehen daher tiberall, wo verstandiger Holzbau 
gepflegt wird, die aus den einzelnen Stab en bestehenden Rechtecke 
durch schrage Querverbindungen, welche Trapeze oder Dreiecke bil
den, verbundell und daraus die kiinstlerischen Motive gewonnen. 
Aber auch im Ornament weist der Holzbau stark auf das Innehalten 
der Richtung hin. Hierzu tritt die Verschiedenheit der Cohiision 
der Holzfasern, welche nach der Lange den einschneidenden Werk
zeugen einen geringeren Widerstand entgegen setzen, als nach der 
Quere. In richtigem Verstandniss dieses von der Natur gegebenen 
Winkes verfolgen die Verzierungen an den Holzhausern des Berner 
Oberlandes vorzugsweise die Richtung der aufeinandergeschichteten 
Balken. 

Diese Wahrnehmung fiihrt uns auf das allgemeine und grosse 
Gebiet der We r k z e u g e, welches werth ist, als ein eigenes Thema 
behandelt zu werden 1). Denn von hochster Wichtigkeit fUr die Er
kenntniss der Aesthetik ist die Frage: Was kann iiberhaupt dem Bau-

I) Dies ist auch in neuerer Zeit mehrfach geschehen, namentlich in Frankreich 
nnd England. 
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stoff zugemuthet werden? Wessen ist er ohne Zwang fahig und 
welche einfachen Hulfsmittel stehen dem schaffenden Kunstler zu 
Gebote? Die Beantwortung dieser }<'rage, oft unterschatzt, ist in 
jedem einzelnen Falle fUr den Architecten, wie fUr den Kunstfreund 
von Bedeutung. Die Werkzeuge sind uralt und haben bis heute 
wenig ihre Form verandert, wenn auch die Dampfkraft und die 
Maschine der J etztzeit vielfach den Handarbeiter ersetzt haben. 
Schon in den fruhesten Aufzeichnungen der asiatischen Culturvolker 
werden die Sage und Axt erwahnt, welche den Balken im Grossen 
schneiden, ibm und den geschnittenen Bohlen die nothigen Ab
messungen geben und zu den gewiinschten Verbindungen entsprechende 
Stucke aus den Holzern herausschneiden 2). Die Handhabung des 
Bohrers und des Hobels wurde vielleicht zunachst im Schiffbau ge
ubt. Den Zwecken der Decoration, del' Bildhauerei dient der Meissel 
(Stecheisen), der als Flach-, Spitz- und Rundmeissel auf aegyptischen 
Monumenten vorkommt. Die Feile (Raspel) gehOrt in das Gebiet 
der ebenso alten Drechslerei. Es ist bedeutsam, dass die Hellenen 
die Erfindung der Drechselbank und der Topferscheibe derselben 
my this chen Person zuschrieben. Denn fUr beide gilt das gleiche 
Princip, durch stete Drehung des zu bildenden Korpers das vorge
zeichnete Profil ganz, oder nach Bedarf nul' theilweise zu einem 
run den zu gestalten. Das Holz, wie del' Thon habeu daher auch 
gewisse Analogien, durch tiefe Einschnitte, Schattenwil'kungen oder 
beim zeitweiligen Absetzen durch Spiralrippungen und andere Ver
zierungen auf leichte Weise gefallige Abwechselungen und dabei 
regelmassige Wiederkehr hervorzubl'ingen. Die modernen, oft sehr 
complicirten Maschinen beruhen vorzugsweise auf dem Princip, dass 
auf einer sich rasch drehenden Welle eine Reihe von Schneidewerk
zeugen mit bestimmter Form und Zusammenstellung del' Schneiden 
angebracht sind. Besonders finden die Hobel- und Fraisemaschinen 
viel Verwenduug 3). Diese Instrumente stehen auf der Grenze zwischen 
der Technik des Zimmermanns und des Tischlers. 

Der Charakter des Holzstils. 

Welche Gefahren das Ueberschreiten der durch das Material 
und seine Bearbeitung gezogenenGrenzen fur die Holzarchitektur 

'J In Aegypten in einem Grabe zu Benihassan; s. Lepsius, Denkmaler Ahth. II, 
B\. 125. 

3) S. Dupont ct Bouquet, Les bois etc. 
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hat, haben wir an manehen Stellen im Verlauf der Darstellung ge
sehen. leh dad die Behauptung ausspreehen, dass nur die Kennt
niss der Werkzeuge den Arehitekten yor Fehlgriffen in dieser Be
ziehung schiitzen kann, eine Behauptung, welehe auch auf den Stein
bau und jegliche andere Kunsttechnik ausgedehnt werden dad. Die 
Aufgabe unserer Zeit ist es, das naive FormgefUhl der Hellenen und 
das bewusste Constructionsgefiihl des Mittelalters (Reuleaux: _ Die 
Functionssymbolik und Constructionssymbolik) mit einander zu Yer
einen. Auf dem Gebiet des Kunstgewerbes, fUr Gerathe und textile 
Kunst ist diese Erkenntniss schon durehgedrungen. Feste Grenzbe
stimmungen der einzelnen Gebiete lassen sieh iiberhaupt nicht naeh 
der fertigen Kunstform, sondern nur aus der Art der Herstellung 
festsetzen. leh mochte statt vieler nur ein Beispiel anfiihren. Die 
Console, welehe unter dem Kranzgesims etwa des Pantheons als 
DoppelYolute mit darunter befindlichem Akanthusblatt in schwachem 
Relief und elastischen Linien langsam und yorsichtig gemeisselt ist, 
entspricht ganz der Steintechnik. Die scharf gehauenen, aus vielen 
kleinen oder geraden Linien sich zusammensetzenden Kopfe oder 
Ornamente an dem yorkragenden Balkenkopf zeigen die Spuren des 
kiihneren mit der Absplitterung rechnenden Meisselscblages; die 
durch einen Hobelstoss zierlich profilirte Leiste in kleine KlOtze aus
einander gesehnitten und reihenweise unter ein Mobelsims befestigt, 
ist ein echtes Tischlermotiy. 

Von Bedeutung ist ferner die Tragekraft, welehe man dem 
Material zumuthen dad. Die Festigkeitsbestimmungen sind in be
stimmte Regeln gebracht, bei welchen jedoch noch die Erfahrung 
modifizirend wirken muss, da die Holzarten, ihr Alter und sonstiges 
Verhalten zu beriicksichtigen sind. Die Berechnungen der Festigkeit 
werden bei dem kiinstlerisehen Holzbau immerhin nur als Controle 
des Entwurfs dienen, im Gegensatz zu den Eisenconstructionen, bei 
welchen sich als Resultat der Berechnung die Form ergiebt. Das 
Eisen, welches, als rohe Masse daliegend, jede Gestalt annimmt, for
dert die moglichst sparsame Ausnutzung des Materials, wahrend bei 
dem Holz eine Ueberschreitung des Zulassigen unter Umstanden 
dem Auge wohl thut, lmd die im Lauf der Zeiten gewonnene Er
fahrung annehmbare Vorbilder geschaffen hat. Die Festigkeitslehre 
geht iiber mein Thema hinaus. Lch will hier nur andeuten, dass 
man die Festigkeit je nach dem Widerstand, welchen das Material 
dem Zerdriicken, Zerreissen oder Zerbrechen entgegensetzt, in riick
wirkende, absolute und relative Festigkeit eingetheilt hat. Die ein-
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fachste ist die riickwirkenae Festigkeit, oder der Widerstand, welchen 
eine Stiitze (Pfeiler, Saule , Wand) cler aufruhenden Last entgegen
setzt. Sie lasst das grosste Maass der Beanspruchung zu. Die ab
solute Festigkeit oder Haltbarkeit ist umgekehrt die Kraft, welche 
der Balken einer angehangten Last entgegensetzt und besteht in der 
Grosse des Zusammenhanges der einzelnen Holzfasern. Die relative 
Festigkeit oder Tragfahigkeit ist die in der Architektur am haufig
sten der Berechnung unterliegende. Es ist die Kraft, welche der 
liegende und nur an Punkten unterstiitzte Balken einer quer gegen 
die Faserrichtung wirkenden Last entgegensetzt. Je nachdem ein 
Balken an einem oder mehreren Punkten unterstiitzt wird, an einem 
ode~ beiden Enden fest eingemauert ist und der aussere Druck auf 
einzelne Punkte wirkt oder iiber die ganze Lange vertheilt ist, er
giebt sich eine andere Art der Berechnung. Die Erfahrung, dass 
die mathematische Richtigkeit mit dem SchOnheitsgefiihl iiberein
stimmt, bestatigt sich hierbei. So ergiebt die Theorie, dass in Rau
men, deren Deckenbalken, ausser durch die Endunterstiitzungen, 
noch durch zwei Stiitzen getragen werden, diese Stiitzen am zweck
massigsten so gestellt werden, dass der mittlere Raum um ein 
Drittel breiter werde, als jeder seitliche, und in der That ist diese 
Eintheilung die dem Auge angenehmste. Infolge seiner bedeutenden 
relativen Festigkeit und Zahigkeit erlaubt der holzerne Balken weitere 
Abstande, als der Stein. So ist die Weitsauligkeit des Etruskischen 
Tempels eine durch das Wesen des Holzbaus bedingte. Ferner wird 
das Vorkragen der Balken begiinstigt, auf deren freien oder durch 
Kopfbander unterstiitzten Enden ganze Constructionsthelle ruhen 
konnen. Daher ist das Vorkragen der oberen Geschosse, das An
bringen der hangenden Lauben (Gallerien) fiir diese Architektur be
zeichnend 4). 

Die Festigkeit der einzelnen Holzer, ihre Dichtigkeit ist ab
hii.ngig von der Gattung, wie von der Art ihres Wachsthums. Lang
sames Wachsthum lii.sst die sich alljahrlich um den Stamm bilden
den Holzfasern, die sogenannten Jahresringe, kleiner und dichter wer
den als schnelles Wachsthum. Ueber den Ein:fl.uss der Temperatur 
und des Klimas habe ich bisher nichts Bestimmtes feststellen konnen. 
Bei uns bringt stets das rauhere Klima und der magere Boden, 
welche den Baum langsamer wachsen lassen, als Warme und guter 
Bod~n, dichteres Holz hervor. Andererseits zeichnet sich gerade das 

') S. Semper, 8m II, 252. 
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ill den iippigen Waldern der Tropen aufschiessende Holz durch 
metallharte Structur aus b). Aus Holz fertigen die Bewohner der 
Sudseeinseln ihre, gegen Kugeln undurehdringliehen Pallisaden, die 
Japaner sogar aus Bambusrohr Brueken und Wasserleitungen. Mit 
dem Alter verliert jede Holzart dureh Austrocknung an Schwere, 
wahrend sie an Harte und Diehtigkeit zunimmt. Der vorher er
wahnte Unterschied im Zusammenhalt in der Lange und Quere ist 
weit grosser, als beim Stein. Stets fordert der Balken dazu auf, 
ihn in mehrere dunne Bohlen oder noeh dunn ere Bretter zu zer
schneiden und aus der Nothwendigkeit verschieden starker Holzer 
an verschiedenen Stellen kunstlerisehe Gestaltung abzuleiten. 

Die ungleiche Austroeknung der Innenfasern des Holzes, des Ker
nes) gegen die aussern der Luft ausgesetzten Fasern (das Splintholz), 
welehe die Gefahr der Risse und Sprunge bei Balken, des Werfens 
und Ziehens bei Brettern mit sieh bringt, liess fruhzeitig auf Mittel 
dagegen denken. Abgesehen von den Vorsichtsmassregeln beim 
Fallen und vor dem Gebraueh des Holzes 6), von dem Auslaugen 
und Impragniren mit sol chen Losungen, welche die Verwesung be
sehleunigen und den Eintritt der Saftgiihrung verhindern 7), ist ein 
leiehteres Mittel der Schutz der Oberfiache, welches auch ein Mittel 
zur Decoration wurde. Das Besehlagen mit Metall haben wir bei den 
altesten Volkern des Orients kennen gelernt. Wie fruh die Be
malung als beiden Zwecken dienend erkannt wird, bezeugen die 
Hauser der Wilden und freilich nur als Analogieen der Holzarchitektur 
die Sarge der alten Aegypter und der beruhmte in Pantikapeia (Kertseh 
in der Krim) gefundene Cypressensarg aus edelster helleniseher Zeit. 
Die italienischen Holzbauten waren bunt bemalt und vergoldet, eben
so die byzantinischen und altnordischen, wie heutzutage die asiatisehen. 
Bei der bunten Uebermalung, wo die Gefahr nahe liegt, dass das 
Material nur als Grundflache dient und gegen den verzierenden 
Schmuck zurucktritt, bieten das Mobiliar, wie das Schiff besonders 
willkommnen Stoff fUr die Bethatigung der Farbenfreude. NUl" diese 
beiden Erzeugnisse der Zimmerkunst haben sieh im Volke bunt er
halten, Bett und Truhe des Landmanns, Kahn und Ruder zeigen oft 
noch heute durchaus mittelalterliehe Muster. Denn aueh in dieser 
Beziehung, wie in so vielen, haben die Spatgothik und die Renaissance 

.) r;xner, 2 Vortrage ltber das Holz als Rohstoff, Weimar 1869 S.5. 
0) S. z. B. Viollet, Diet. II. Bois. 
') Fliessendcs Wasser, Wasserdampfe, dann Kreosot, Kupfervitriol, Quecksilber

sublimat, Zinkchlorid. 
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die Kunstanschauung umgewandelt 8). Die bunten Ornamente be
schrankten sich auf die Fiillungen und schlossen sich mehr. den 
FJachen des Holzwerks an, oder man begniigte sich mit dem Beizen 
und U eberziehen mit durchsichtigem Lack. Lehrreiche Schliisse 
lassen in Bezug auf das Farbengefiihl das altdeutsche Fachwerkbaus 
und das schweizeriscbe Blockhaus zieben. 

Was die Benutzung und Fahigkeit der einzelnen Bauholzer 
betrifft, so verweise ich in Bezug auf die einheimischen auf das aus
gezeichnete Buch von Engel (Landwirthschaftliche Baukunst), welcher 
die bei uns gebrauchlichen Arten: Eiche (Trauben- oder Steinwin
tereiche und Stil- oder Sommereiche), Ulme (rauhe Ulme und glatte 
Ulme oder Riister), Esche (oder Geissbaum), Buche (Roth- oder 
Mastbuche und Weiss-, Rain- oder Dornbuche), ErIe (Eller, Else), 
Birke (gewohnliche und Rangebirke), Ahorn (weiss en Ahorn, Spitz
oder deutschen Zuckerahorn und Feldahorn), Pappel (Silberpappel 
oder weisse Pappel oder Pappelweide, Zitterpappel oder Espe und 
gerueine oder Schwarzpappel), Linde (hollandische -, Sommer- oder 
Wasserlinde und Winterlinde), Larchenterpentin baum, Kiefer, Weiss
tanne (Edeltanne) und Fichte (Rothtanne, Fohre, Pechbaum) deut
lich und treffend charakterisirt. Ueber die auslandischen BauhOlzer 
feblt es an einer solchen Uebersicht. Es ist besonders die Ceder, 
del' beriihmte Baum des Libanon, der, unserem Larchenbaum ver
wandt, in einer Robe von 2000 m wachsend, ein unter del' Riude 
weiches weisses, tiefer hinein r6tbliches harzweiches und daher wohl
riechendes und dem Wurmfrass widerstehendes Rolz lieferte; dann 
die immergriine Cypresse, die, in der Levante, Italien und Spanien 
einheimisch, ein rotbgelbes, hartes Rolz hat. Del' Oelbaum ist, von 
Asien kommend, in Italien einheimisch geworden. Sein Holz, eigen
thiimlich geadert und gefiammt, wird heutzutage mehr von Drechslern 
bearbeitet. Die Akazie, von gelblichem sproden Holze, wird haufig 
in del' Bibel erwahnt. Unter den Palmenarten fand und findet noch 
die. Dattelpalme besondere Verwendung zu Bauzwecken. Das Rolz 
des Feigenbaums fand schon bei den Kriegswagen der Assyrer An
wen dung. 

In Babylonien zimmerte man auch aus Maulbeerbaumen Balken, 
wie verkohlte Reste in den Ruinen bezeugen. Die auslandischen 
Holzer wurden bei uns zunachst im kleinen Maassstabe bei del' 
inneren Einrichtung und zur Mobeltischlerei gebraucht, so das Eben-

0) Semper, StH S. 254. 
Lehfeldt, Holzarchitektnr. 18 
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holz, das am Amazonenstrom einheimische Guayak- (Pock-, Franzosen-) 
holz, das Brasilianische Fernambukholz und andere edele Holzer9). 

Seit neuester Zeit sind auch grosse Bauholzer in bedeutenden Mengen 
aus der neuen Welt nach Europa geschafft worden. Ich nenne das 
Rosenholz, das Eisenholz und vor aHem den Teakbaum, einen Ver
wandten unserer Verbene, der sich durch Harte, Dauerhaftigkeit und 
Harzreichthum ungemein auszeichnet und z. B. Verwendung in der 
deutschen Marine findet. Wie es scheint, haben diese Holzer, trotz 
allen ihrer Einfuhr in den Weg gelegten Schwierigkeiten, eine grosse 
Zukunft. Die neue Welt bietet einen iiberreichen V orrath und die 
Kosten des Fallens und Herbeischaffens steHen sich im Verhaltniss als 
so gering heraus, dass Versuche, bei uns mit diesen Bauholzern zu 
bauen, zum Theil erfreuliche Resultate erzieIt haben und Nachahmung 
:linden. Ich wiirde dies mit Freude begriissen. Denn, abgesehen da
von, dass eine ganze Reihe von Bauten auch heutzutage am geeig
netsten von Holz hergesteHt werden, deren Besprechung jedoch die 
mir gesteckten Grenzen iiberschreitet, ist die Kenntniss der Holz
architektur fiir jeden Techniker eine nothwendige. Nichts bildet 
das Urtheil und scharft gleichsam das kiinstlerische Gewissen in dem 
Maassce, wie solche Formen, deren Lebenselement in der Wahrheit, 
deren Untergang in dem falschen Schein liegt. Demjenigen aber, der 
Interesse daran findet, die Cultur verschiedener Volker und Zeiten 
mit einander zu vergleichen, dem es Freude bereitet, in der Kunst
thatigkeit und den Erzeugnissen eines V olkes dessen inneres Wesen 
zu erkennen, miissen die schlichten Holzbauten, welche oft das 
Nationale, Volksthiimliche in iiberraschender Natiirlichkeit abspiegeln, 
ebenfalls werth und bedeutungsvoll erscheinen. Die Werthschatzung 
abel' friiherer und fremdlandischer CuItur und ihr Vergleich mit 
der eigenen klart das Urtheil fiir die Gegenwait und steigert die 
Freude an dem Guten in der Heimath. 

0) VgI. Schmidt, Das Beizen etc. des Holzes, Weimar. 
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