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Die Bau- und Kunstdenkmaler der Freien und Hansestadt Liibeck.
(H ierzu die A bbildung Seite 304)

s war im Anfang unseres Jahr- 
hunderts ein hocherfreulicher 
EntschluB der regierenden Behor
den der Freien und Hansestadt 
Liibeck, den reichen Kunstbesitz 
dieser Stadt, der feste und be- 
wegliche Werke von der selten- 
sten Schonheit umschlieBt, zu in- 
ventarisieren und das illustrierte 
Verzeichnis in Buchveroffent- 

lichungen der Allgemeinheit zuganglich zu machen. 
Und es ist ein nicht hoch genug anzuerkennendes Ver- 
dienst der Baubehorde des liibischen Staates unter der 
Leitung des Baudirektors Joh. B a l t z e r ,  diese Ver- 
offentlichungen inhaltlich und vom Standpunkt der 
Buchkunst aus mustergiiltig durchgefiihrt zu haben. 
Das war schon in gliicklichen Friedenszeiten nicht etwa 
etwas Selbstverstandliches und ist es umso mehr nicht 
in der Kriegs- und in der jetzigen Nachkriegszeit mit 
allen ihren Erschwem issen und Noten. Es verdient 
daher, riihmend erwahnt zu werden.

Das Inventar der Kunstdenkmaler Ltibecks war 
urspriinglich auf 3 Bandę mit Unterabteilungen berech- 
net. 1905 erschien zunachst der H. Band mit der Darstel
lung der Petri-Kirche, Marien-Kirche und des Heiligen- 
geist-Hospitales, bearbeitet von Reg.-Bauinspektor Dr. 
F. H i r s c h , Stadtbaurat G. S c h a u m a n n  und Dr. 
F. B r u n s. Diesem Band schlieBt sich in engem Zusam- 
menhang der III. Band an, der heute in zwei Abtei- 
lungen vorliegt. Die erste Abteilung mit den Be- 
schreibungen der Kirche zu Alt-Liibeck und des Domes, 
bearbeitet von Baudirektor Joh. B a l t z e r  und Dr.

*) D i e  B a u -  u n d  K u n s t d e n k m a l e r  d e r -F..r ®i e “TT “ nHd 
H a n s e s t a d t  L i i b e c k .  H e rau sg eg eb e n  von  d e r  B a u b e h o r d e .  l i i .
2. T eil. J a k o b i k i r c h e .  A  e g i d i e n k  i r  c h  e .  B e a r b e i t e t  v o n  B a u d i r e k t o r  
Joh. B a l t z e r  und  Dr .  F.  B r u n s .  V > r l a g  v o n  B e r n h a r d  N  o h  r i n g  i n  

Liibeck. P re is  zu r Z e it des E rsc h e in e n s  2 5  M. —

F.  B r u n s  wahrend des Krieges, wurde von uns im 
Jahrgang 1919 der „Deutschen Bauzeitung“ Nr. 63 ff. 
besprochen. Die zweite Abteilung, von denselben Ver- 
fassern bearbeitet und der Darstellung der J a k o b i -  
K i r c h e  und der A e g i d i e n - K i r c h e  gewidmet, 
liegt seit einem Jahr etwa vor und soli hier unter Bei- 
gabe einiger Abbildungen, welche von der mustergiil- 
tigen Ausstattung Zeugnis ablegen, kurz besprochen 
werden*). Vorher jedoch noch ein Wort iiber die Ein
teilung des Denkmaler-Yerzeichnisses. Die urspriing- 
liche Absicht, die Kunstdenkmaler Ltibecks in 3 Banden 
zu behandeln, mufite -wegen der Fiille des Stoffes auf
gegeben werden. Wahrend der noch ausstehende
I. Band neben einer allgemeinen Baugeschichte der 
Stadt mit ihren Befestigungen das Rathaus und die 
sonstigen alten Profanbauten umfassen soli, sollen die 
bisher nicht beschriebenen kirchlichen Denkmaler, nam- 
lich die Klosterkirchen und Klosterbauten, die Kapellen, 
die Kirchen des Landgebietes und die sonstigen Denk
maler kirchlichen Charakters in einem IV. Band zur 
Darstellung gelangen.

Ober die Gesichtspunkte bei der Bearbeitung der 
Kunstdenkmaler Liibecks aufiert sich der vorliegende 
Band mit den folgenden, der vollen Zustimmung siche- 
ren Worten: „Die Bearbeitung der Inventarisation der 
Kunstdenkmaler . . . stellt sich streng auf den Boden 
der Tatsachen unter eingehender Yerwertung aller er- 
reichbaren geschichtlichen und ai;ęhivalischen Nach- 
richten, uberlaBt es dagegen mit voller Absicht der Ein- 
zelforschung, weiteren Untersuchungen, und SchluBfol- 
o-erungen iiber zeitliche und ortliche Zusammenhange 
nachzugehen, so reizvoll auch diese Aufgabe in man- 
chen Fallen erscheinen m ochte.“

Die J a k o b i - K i r c h e  wird zum ersten Mai 1227 
im Oberstadtbuch erwahnt. Der alteste Bau der Kirche 
aus romanischer Zeit, von dem noch geringe Reste
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e rh a lten  sind  u nd  dem  auch  der U m terbau des Tur- 
m es an g eh o rt, is t  v ie lle ich t m it dem  B urg k lo s te r und  
dem  iib rigen  no rd lichen  S ta d tte il v on  d e r F eu e rsb ru n st 
vom  15. Ju n i 1276 heim gesuch t w orden . D er heu tige  
B au  is t eine dreischiffige gew olb te  H allenk irche  m it 
fiinf Jo ch en . D as M ittelschiff is t m it k ra f tig e n  M auern 
um  ru n d  5 m iiber die H ohe der Seitenseh iffe  h inauf- 
gefiih rt. D ie K irche w ird  n ach  O sten d u rch  einen 
d re ite iligen  C hor abgesch lossen , be i dem  d er H au p tch o r

G r u n d  r i fi d e r  J a k o b i - K i r c h e  i n

aus 5 S eiten  eines A ch tecks, die S e itenchore  a u s  4 Sei
te n  eines S echsecks geb ild e t sind. N ach  W esten  is t  auf 
ąu ad ra tisch em  U n terb au  ein T u rm  v o rg e lag e rt, dem  
sich im S iiden und  im  N o rden  je  e ine S e itenkape lle  an- 
schliefien. Die G ew olbe d er Schiffe w erden  durch  vier- 
eck ige  ab g estu m p fte  P fe ile r m it iiber E ck  g este llten  
ru n d en  D iensten  g e trag en .

A us dem  bau lichen  B efund  d er K irche la ssen  sich 
d re i v ersch iedene  B auze iten  e rk en n en . D er a lte s te  B au 
au s  d er rom an ischen  Z eit oder d er Z eit des tfb erg an g es 
is t e ine H a llenk irche  w ie h eu te  gew esen . Bei dem
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e rs ten  B au  w a r n ach  v e rsch ied en en  A nze ichen  eine
e in tu rm ige  A nlage  g e p la n t, d ie  a b e r  b a ld  n a c h  dem
B eginn d er A u sfu h ru n g  des T u rm es w ied e r aufgegeben  
w urde . A n  ih re  S te lle  so llte  e ine zw e itu rm ig e  A nlage 
tre te n ; aber a u c h  d ieser P la n  is t  n ic h t du rchgefiih rt 
w orden . M an k e lir te  zum  e rs te n  P la n  zu riick  u n d  fiihr- 
te  den  M itte ltu rm  hoch. E r  w u rd e  in  zw ei w eiteren 
G eschossen iiber das D ach  des K irch en sch iffe s  binaus 
o-efiihrt D as d iirfte  in d e r e rs te n  H a lfte  des 14. J a h r

h u n d e r ts  g esch eh en  sein.
V ie lle ich t n ach  dem

B ran d  des J a h re s  1276 hat 
m an  die K irch e  in  d e r Form 
einer B asilik a  au sb au  en wol
len. D ieser B au  is t aber
n ic h t zu r Y o llen d u n g  ge- 
la n g t. S chon  b a ld  nach  der 
A n leg u n g  d e r F e n s te r  des 
O b erg ad en s  is t m an  von
dem  P la n  zu riick  gekom 
m en. D ie R es te  d ieser Fen
s te r  sind  im  D ach raum  er- 
lia lten . D ie Y erw and tschaft 
d e r F en s te rp ro file  m it der 
G e s ta ltu n g  d e r  B riefkapelle 
in d er M arien-K irche, dereń 
E n ts te h u n g  1310 beglaubigt 
is t, v e rw e isen  d iesen  Teil
des B aues an  d as  E nde  des
13. oder den  A n fang  des
14. J a h rh u n d e r ts , sodafi die 
A n n ah m e d er Z eit des Baues 
nach  dem  B ra n d  von  1276 
eine gew isse  W ahrschein- 
lich k e it fiir sich  h a t. Nach- 
dem  d a n n  d e r  P la n  der ba- 
s ilik a len  A n lag e  aufgege
ben  w a r, is t  die K irche in 
d e r je tz t  v o rh an d en en  Form 
a u sg e b a u t w orden . A us die
ser B au z e it s tam m en  die 
C hore u n d  die Oberwol- 
b u n g  d er K irch e , die jeden- 
fa lls  g le ich ze itig  anzuneh- 
inen  sind . O ber die Gestal
tu n g  d e r  K irch e  und  des 
T u n n e s  in  d ie se r Zeit gibt 
d er grofie H o lzsch n itt von 
L iibeck  a u s  d e r Z eit von 
1551— 52, au s  dem  wir 
S eite  303 e inen  A usschnitt 
w ied e rg eb en , g en au e  Aus- 
k u n ft. D ie D etm ar-C hronik 
b e ric lite t, dafi am  13. No- 
v em b er 1375 der Sturm- 
w ind  e in  Y ie rte l des Turm- 
dac lies lo s lo s te  und  es 
„ m it sp a rre n  m it la tten  
u nde b ly e “ au f den  Kirch- 
ho f des H eiligen  Geist- 
H o sp ita le s  w arf. Nachdem 
1628 d e r T u rm  infolge Bau- 
fa llig k e it „b is zu den Glok- 
k e n “ ab g en o n n n en  und spii- 
te r  d as  M auerw erk  herge
s te ll t  w ar, b lieb  e r einstwei- 
len  n u r  m it einem  niedri- 
gen . v ie rse itig en  B retter-

d ach  iib erd eck t. E rs t 1657 w u rd e  u n te r  L e itu n g  desS tad t- 
b aum eiste rs  K a sp a r W a l t e r  (1654— 67) d er N eubau 
d er Spitze m it S te in en  au s  H o llan d  in  A ngriff ge
nom m en. Im  fo lg en d en  J a h r  w u rd e  d a n n  d ie  Turm-
sp itze  m it den  4 K u g e ln , d ie  a n  d ie  S te lle  von  4 Eck- 
tiirm chen  tr a te n , a u fg e se tz t. S ie h a t  sich nach  man- 
chen F iih rlichke iten  u n d  E rn e u e ru n g e n  b is h eu te  er
ha lten .

D ie K irche  is t  m it re ich en  K a p e l l e n - A n -  
b a u t e n  a u s g e s ta tte t.  D ie a lte s te  v on  ihnen  is t die west- 
w a rts  ge legene B r o m b s e n -  K a p e l i e .  Sie w urde

L i i b e c k .



etw a um 1338 v on  dem  L iib eck er R a ts sy n d ik u s  u n d  D om - 
herrn  D etm ar S chulop  g e g riin d e t u n d  1488 dem  B iirger- 
m eister H einrich  B rom bse a is G ra b s ta tte  iiberlassen . 
Die K apelle is t  m it e inem  sech s te ilig en  K reuzge- 
wolbe iiberdeck t. D ie je tz ig e  B em alu n g  s ta m m t aus 
dem Ja h r  1893. D ie zw e itn a ch ste  K ap e lle  d e r S iidseite  
ist die V  e 11 i n  - o d e r W a r e n -  
d o r p - K a p e l l e ,  v o n  dem  um  
den 1. N ovem ber 1350 g e s to rb en en  
R atsherrn  G o ttsch a lck  v o n  Y ellin  
erbaut. Sie h a t  ein la n g  g e s treck - 
tes K reuzgew olbe. G egen iibe r d e r 
B rom bsen-K apelle lie g t a n  d er N ord- 
seite die H o g  e h  u  s - od e r H a l e -  
h o l t s c h o - K a p e l l e ,  v o n  dem  
am 3. J a n u a r  1351 g e s to rb e n e n  B u r
ger K onrad  H ogehus g eg riin d e t. D ie 
K apelle is t d u rch  re iches S ch ran k en - 
w erk und durch  re iche  V e rg o ld u n g  
und farbige B em alung  ausgezeich - 
net, welche le tz te re  1890 a u fg e d e c k t 
und im fo lgenden  J a h r  e rn e u e r t w o r
den ist. Die ąue rsch iffah n lich  dem  
nordlichen S eitensch iff an g e b a u te n  
beiden w e s t l i c h e n  K a p e l l e n  
sind nach A nlage  u n d  F o rm en g e- 
bung g leichzeitig  e n ts ta n d e n . S e it 
dem 16. J a h rh u n d e r t  w ird  die ost- 
liche der be iden  K ap e lle n  a is  die 
Einsegnungs- oder K in d er-K ap e lle  
bezeichnet, e in  F a m e , dem  au ch  
der G egenstand  des ih re  O stw and  
schm iickend6n groB en G em aldes en t- 
spricht. D iese K ap e lle  schlieB t siid - 
w arts m it e inem  a h n lich  w ie be i 
der H ogehus-K apelle  a u sg e s ta lte te n  
Schrankenw erk ab ; g eg en  d a s  b e 
nachbarte w estliche  Jo c h  w ird  die 
Kapelle du rch  e in  n ied rig es  d iago - 
nales G itte rw erk  m it schonem  F rie s  
abgeschlossen.

B em erkensw ert is t  a u c h  der 
siidostliche S a k ris te i - A n b au ; das 
untere GeschoB des A n b au es  d ie n t 
der Sakriste i, d as  obere  d ien te  friiher 
zur A ufstellung  d e r K irchen-B ib lio - 
thek. Zu e rw ahnen  sind  end lich  die 
Kapelle u n te r  dem  M itte ltu rm , d ie  
sich sp a te r  im  B esitz  d e r B rau e r- 
zunft befand , d ie  K ap e lle  n o rd lich  
vom T urm  u n d  d ie  ehem alige  B u - 
t e p a g e n - K a p e l l e .  D ie sud- 
w arts vom  T u rm  g e leg e n e  K ap e lle  
w ar die M a r i e n t i d e n  - K a 
p e l l e .  —  (SchluB  fo lg t.)

entsprechende System eingebaut wird. Wo nach den W irt- 
schafts- und Lebens-V erhaltnissen der W ohnungs-Inhaber 
GasanschluB ftir den K ochherd notw endig ist, w ird auch 
fiir die Beleuchtung Gaslicht zu wahlen sein, w ahrend bei 
dem V orhandensein von elektrischer L ichtleitung eine 
B eschrankung auf K ohlenfeuerung fiir den K ochherd 
geboten ist.

Verm ischtes.
V ereinfachungen in der Siedlungs- 

technik. Auf die N otw endigkeit, bei 
der Schaffung von S iedlungshausern 
auf die V e r e i n f a  c h u  n  g  d e s V e r- 
s o r g u n g s n e t z e s  der K analisati- 
ons-, W asser-, Gas und E lektrizitats- 
anlagen Bedacht zu nehmen, w ird in 
einem neuen Erlafi des PreuBischen 
Ministers fiir V olksw ohlfahrt hinge- 
wiesen. Die L eistungsfahigkeit des 
Y ersorgungsnetzes is t am hóchsten 
beim geschlossenen m ehrgeschossigen 
Reihenhausbau. In dem MaB, in dem 
man sich F reiheit in der W ahl der H ausform en vorbehalt, 
d. h. je m ehr m an von dem geschlossenen B ausystem  zum 
cffenen iibergeht, m ussen auch die A nforderungen, die an 
die Installation  gestellt w erden, herabgem indert werden. 
Eine D oppelversorgung, d. h. m it Gas- und elektrischer Lei- 
tung, ist, so bequem und angenehm  sie fiir den H aushalt 
sein mag, in heutiger Zeit ein unzuliissiger Luxus. Bei den 
mit S taatsm itteln  un te rstu tz ten  W olniungsbauten soli jeden
falls, soweit n ich t schon die ortlichen Y erhaltnisse einer 
D oppelversorgung entgegen stehen, darauf hingew irkt werden, 
daB nur das den N otw endigkeiten des H aushaltes am m eisten

o b i - K i r c h e  a u s  d e m  H o l z s c h n i t t  v o n  L i i b e c k  
a u s  d e r  Z e i t  v o n  1 5 5 1  — 1 5 5  2.

W as die F rage des Anschlusses an W asserleitung und 
K analisation  anlangt, so w ird m an in w eit zerstreuten  Sied- 
lungen und bei A nwendung von Einzelhiiusern, wo der 
AnschluB an ein vorhandenes Netz nu r durch neue und 
we i te H auptle iter moglich ist, auf W asserleitung verzichten 
und sich m it E inzelbrunnen begniigen oder notigenfalls 
auch fiir mehrere W ohnungen gem einschaftliche Brunnen- 
anlagen vorsehen. Ebenso muB uberall, wo die Land- 
zulage ausreichend groB ist, an die Stelle der K analisation 
das G r u b e n s y s t e i n  tre ten , umsomehr, ais hierdurch 
die Abfallstoffe, die zur Bodendiingung dringend gebraucht
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W ettbew erbe.

werden, der landw irtschaftlichen Nutzung erhalten bleiben. 
Auch in diesem Zusammenhang wird wieder darauf hin- 
gewiesen, bei der W ahl des Bauplatzes aus Sparsamkeits- 
griinden solche Gelande zu bevorzugen, die ohne neue 
Leitung an das V ersorgungsnetz angeschlossen werden kon
nen (Baulichkeiten, G randstucke an ausgebauten StraBen).

Tote.
Josef Myslbek f . In P rag  starb am 2. Juni 1922 im 

A lter von nahezu 74 Jahren  der Bildhauer Prof. Dr. Josef

Briicke in P rag  genannt. Die M arm orstatuen fiir das Par- 
lam entsgebaude in W ien. in denen er hellenischen Vor- 
bildern folgte, brachten  ihm 1886 den Reichel-Preis in 
Wien und die kleine Goldene Medaille in Berlin ein. Aus 
der Reihe der Arbeiten der ersten  E ntw icklungszeit sei 
noch das G rabdenkm al S ladkow sky 's auf dem W olschauer 
Friedhof in P rag  genannt. Aus der groBen Gruppe seiner 
spateren Arbeiten ragen hervor die bronzene Grabstatue 
des K ardinals F iirsten Friedrich Schw arzenberg im Dom 
VOn St. Veit auf der K leinseite von P rag  und die bronzene

R eitersta tue  des heiligen 
W enzel vo r dem Bohmi- 
schen Museum auf dem 
W enzelsplatz (RoBmarkt) in 
Prag. In  diesen Werken 
yerband er im Sinne der 
italienischen Renaissance 
m it einem groBen LinienfluB 
eine sorgfaltige naturali- 
stische D urchbildung im 
Einzelnen. Das Ansehen 
Myslbeks n ich t nur in 
Osterreich, sondern auch 
im A usland w ar so grofi, 
daB er auf der Pariser Welt
ausstellung- des Jah res 1900 
neben G ustav K lim t ais ein- 
ziger osterreichischer Bild
hauer den GroBen Preis er- 
hielt. Im Ja h r  1855 wurde 
der K unstler zum Professor 
der K unstgew erbeschule in 
P rag  und 1893 zu dereń Di
rek to r ernannt, Zuletzt lei- 
te te  er eine Meisterklasse 
an der K unstakadem ie in 
Prag. U nter dem Titel: „Jo- 
sef Myslbek. Sein Leben, 
seine W erke“ erschien 1902 
in Leipzig von Madl eine 
V eroffentlichung iiber den 
K unstler. die m it 37 Tafeln 
nach seinen bedeutendsten 
W erken ausges ta tte t ist. Man 
darf wohl sagen, dieser 
tschechische K unstler war 
ein GroBer im Reich der 
K unst, Mit klassischer, ar- 
chitektoniseher Strenge im 
LinienfluB. m it im besten 
Sinn akadem ischer Gesamt- 
haltung  seiner W erke ver- 
band er in gliicklichster 
W eise die N aturtreue und 
die liebevolle Einzeldurch- 
arbeitung der Bildwerke der 
florentinischen Friihrenai- 
ssance. — — H. —

B l i c k  i n  d a s  M i t t e l s c h i f f  d e r  J a k  o b i - K i  r c h e i n

M y s l b e k ,  einer der bedeutendsten Monumental-Plastiker 
der Gegenwart. D er Verstorbene wurde am 21. Ju li 1848 
in P rag  geboren, wo er auch seine kiinstlerische Ausbildung 
an der K unstakadem ie unter der Leitung der Bildhauer 
Thomas Seidan und W enzel Levy erhielt. Nachdem er bis 
1872 an der K unstakadem ie in P rag  ta tig  gewesen w ar be- 
griindete er eine eigene Bildhauer-W erkstatt, aus der sehr 
bedeutende W erke der monumentalen Plastik  hervor ge- 
gangen sind, neben selbstandigen W erken auch W erke im 
D ienst der Baukunst, dereń formalen Forderungen er sich 
auf das Feinfiihligste anzuschlieBen wuBte. In dieser Be- 
ziehung seien nam entlich die beiden Statuen „Ergebenheit“ 
und „G esinnungstreue“ fur das Parlam entsgebaude in Wien 
dann die allegorischen Sandsteingruppen fiir die Palacky-
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Im  W ettbew erb Kauf- 
mannshaus Koln liefen 52 
Entwiirfe ein: Es erhielten 
den I. P reis von 35 000 M. 
der E ntw urf „Phonix“ des 
A rchitekten  Theodor W i 11- 
k  e n s in Koln, den II. Preis 
von 30 000 M. der Entwurf 
„R heingold“ des Architek
ten  Fritz  F u B  in Koln, den
111. Preis von 25 000 M. der 
E ntw urf „Dorische Fuge“ 
von G eheim rat Dr. G. B e -  

T s t e l m e y e r i n  Charlotten-
u e c k  v o n O s t e n  h e r .  burg. A ngekauft wurden zu

je  20 000 M.: 1. der Entwurf 
„MaBstab ‘ von Prof. E 1 s a  s s e r , Koln, 2. der Entwurf 

^ on M u l le r - E r k e le n z ,  Koln, 3. der Entwurf 
,, W eltw irtschaft“ von Prof. P e te r B e h r e n s ,  Neu-Babels- 
berg. Drei weitere B etrage von je  30 000 M., die ohne Riick- 
sicht auf Preise und A nkaufe ftir die K olner Architekten 
zur Verfiigung standen. die ais die 3 ersten nicht zum Wett- 
bewerb A ufgeforderten in engere W ahl kamen, erhielten die 
1 raffer der beiden ersten Preise, sowie M u l l e r -  Erkelenz. —

Inl*alt,i Die Bau- und K unstdeukm aler der F reien  und 
liansestad t Ltibeck. — Verm ischtes. — Tote. — W ettbewerbe. —

tth 7 er‘^  ?eF Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin,
die Kedaktion verantwortlich: A l b e r t  H o f m a n n  in Berlin,

w. B t l i e n s t e i n  Druckereigesellschaft, Berlin SW.


