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Abb.. 245. A nsich t eines Teiles der S tad t P a ssa iu n ach  einem H olzschnitt aus dem J a h re  1493 au s der H artm ann  Schedel’schen W eltclironik

A n  B au w erk en  dieser  Z e i t  w ird  in e r s te r  L in ie  de r  D o m  g en an n t .  
jL Y  D ie  E rb a u u n g  eines G o t te sh au ses  m a g  schon  bis z u r  E i n 
fü h ru n g  des C h r is te n tu m s  in  den P ro v in zen  N o rik um  u n d  Rhä- 
t ien  zu rückre ichen ,  so daß v o r  der  Z e r s tö ru n g  B a ta v ia s  d u rch  
die T h ü r in g e r  (476) be re i ts  eine ch r is t l ich e  K irch e  b e s tan d en  
h a t .  (E u g ipp ius  erzäh lt ,  daß de r  he il ige  S ev er in  bei se iner  A n 
k u n f t  in P a s s a u  (5. J a h r h u n d e r t )  b e re i ts  2 K irch en  vorge fu n d en  
habe, eine P fa r rk i r c h e  m i t  einem P f a r r e r  L u c i l lu s  und  eine 
K irch e  w es t l ich  von B o jo d u ru m  offenbar die h e u t ig e  S ever ins
k irche ,  w en n  au ch  in  an d e re r  Form .)

E in  u n d  einhalb  J a h r h u n d e r t e  nach d e r  Z e r s tö ru n g  P a s s a u s  
(7. J a h r h u n d e r t )  finden w ir  u rk u n d l ich  nachgow iesen  eine z w e i t e  
dem heiligen S te p h a n  g ew e ih te  K irch e  in n e rh a lb  der  M auern  
d e r  S t a d t  (so h e iß t  es in einer  T ra d i t io n s u rk u n d e  des P r ie s te r s  
Regino lf  [624— 639] an die K irch e  des heiligen S te p h a n :  ad cecle- 
s iam  b ea t i  S te p h an i  m a ty r i s  i n f r a  nt u r o  c i v i t a t e  P a t a v i e ) .

U c b e r  den B eg in n  des B au es  d ieser  K irch e  e x is t ie r t  ke ine  | 
U rk u n d e ,  doch l ä ß t  er s ich  m i t  S ich e rh e i t  in  das  6. J a h r h u n 
d e r t  verlegen  u n d  zw a r  noch v o r  die Z e i t  der  B e g rü n d u n g  des 
B is tu m s  P a s s a u ;  denn  e r s t  im  J a h r e  737 e rh e b t  Viv ilo  diese 
K irche  z u r  K a th e d ra le  des neu en  B is tu m s.

U e b e r  den P la tz ,  an  welchem diese e r s te  K a th e d ra le  g e 
s ta n d e n  haben  m a g  und  übe r  die B a u a r t  k a n n  m a n  sich  n u r  in

V e rm u tu n g e n  ergehen .  W a s  den P la t z  an lan g t ,  so w ird  m an 
n ic h t  w e i t  fehlen, w enn m an an n im m t,  daß  diese K a th e d ra le  
gle ich  w ie die im J a h r e  476 z e rs tö r te  K irch e  an  jen em  P la tz e  
s tan d ,  an  wolchom d e r  Dom h e u te  s te h t ,  d'enn de r  ö r tl ichen 
B eschaffenheit  des m i t  e iner  M au e r  u m gebenen  B a ta v ia s  zufolge 
k o n n te  k e in  an d e re r  P la tz  a ls  j e n e r  h ö c h s t  ge legene und  in 
m i t te n  des K a s te l l s  l iegende, also am  g e sc h ü tz te s te n  ge l tende  
P la t z  fü r  die E rb a u u n g  eines G o t te sh au se s  in  B e t r a c h t  kommen.

W a s  n u n  die S t i l a r t  d ieser  K a th ed ra le  a u lan g t ,  so l ä ß t  
s ich  m i t  B e s t im m th e i t  an n eh m e n ,  daß sie eine d u rch  an t ik e  
{west- u n d  oström ische)  B a u g o s in n u n g  boeinllußte a l tch r is t l ich e  
ein- oder  dreischiffige B as i l ika ,  g a n z  nach  A r t  der  a l tc h r is t l ichen  
B as i l iken  der  ka ro l in g isch en  Zeit ,  gew esen  i s t ;  dafür  sp r ich t  
au ch  eine U rk u n d e ,  in w elcher  b e r ic h te t  w ird ,  daß d e r  le tz te  
bayer ische  H e rz o g  T hass i lo  II .  au s  dem H a u se  der  Ag llo lf inger  
den L e ib  des he i l igen  V a le n t in  im S teph an sd o m e „zw ischen  zwei 
M a u e rn “ au fbew ahren  ließ.

So s ta n d  diese K a th e d ra le  u n v e rse h r t ,  b e re ich e r t  u nd  p ra c h t 
voll  a u s g e s t a t t e t  d u rch  n a m h a f te  S ch e n ku n g en  d e r  b a yer ischen  
Herzögo, insbesondere  des H e rz og s  Odilo, bis zum  J a h r e  976, 
das  i s t  b is  zu r  Z e r s tö ru n g  P a s s a u s  d u rch  K a ise r  O t to  I I . ,  bei 
w elcher  G e legenhe it  auch  das  G o t te sh a u s  n ic h t  v e rsc h o n t  

, w u rd e  u nd  g ro ß en  Sch aden  e r l i t t .  B ischof P i lg r im ,  du rch  Zu-
27
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Abb. 240. G esam tansich t von P assau  nach einem K upferstiche von L eonhard  A bcnt aus dem Ja h re  1570 aus dem S tädtebuch von B raun  und H obonberg
1. P lrch  to r  — 2. Zum heiligen G eitt — 3. D ie W ehr a lt  f ta tm au r — ■!. S. Jo h an s  S p ita l — 5. S. P au ls p fa rr  — 6. Capitol hoff — 7. S S tephan Thomftill't 
8. Iliffchofs holl' — 9. R hatliauß — 10. S. Michell — 11. Zum heilig  C ren tz  — 12. N id errb u rg  — 13. Im  O rth  der S ta t  — 14. Ihn  T h o r — 15. Ihnpruckh  T hor 
16. D as th o r zu S tadl — 17. D as m itl to r  im O rt — 18. T hor am V rfh m ark g t — 19. D onau th o r  — 20. D as ober Ih n f ta t  — 21. S. G e rtra u t — 22. Ih n to r  
23. D as v n d er th o r — 24. A nger to r  — 25. S. E lsp e t liech — 20. S. Jacob  — 27. E ckhen to ll — 28. Bey vnferm  hern  — 20. S. B arth lm e — 30. F leifch  haiiß 

A. D ie S ta t t  Paffaw  B. Ih n f ta t t  — C. I l tz f ta t t  — D. O bcrhauß des Bifhofs Schloß — 15. D as N iderhauß
F . A nger — G. S. N icla Aug. Cloft. — II. llackholpcrg  Bifhofs — I. S. Seuorin — K. S. E gidy p fa rr

W endungen von K a ise r  O t to  I I I .  u n t e r s tü t z t ,  r e s t a u r i e r t  die 
K a th e d ra le  wieder.

A b e r  ein neu es  U n g lü c k  b e t ra f  d ieses G o t to sh au s  d u rch  
einen am  21. M ai 1181 a u sb rech en d en  B ra n d ,  de r  das G o t te s 
h a u s  m i t  allen seinen K o s tb a rk e i te n  ze rs tö r te .  N u r  die Reliquien  
der  boiden H eil igen , V a len t in  u n d  M axim il ian ,  blieben u n v e rse h r t .

M an begann  a u f  den T rü m m erh a u fen  d e r  e r s ten  K a th e d ra le  
eine zw eite  zu  erbauen. D e r  B a u  sc h e in t  indessen  m a n g e ls  der 
nö t ig en  M it te l  se h r  lan g sa m  v o n s ta t t e n  g e g a n g en  zu  sein, denn 
noch im J a h r e  1351 w erden  S t i f tu n g e n  zum  D o m bau  gem ach t.

D ie se r  n eue  D o m  w a r  u n z w e ife lh a f t  an a lo g  de r  B a u 
t r a d i t io n  j e n e r  Zeit ,  eine rom anische ,  gew ölb te  P fe i le rbasi l ik a  
m i t  3 Lilngsschiffen, einem Querschiff, e iner  V ic ru ng sk u pp e l  
un d  einem C hor  m i t  d a ru n to r  befindlicher K ry p ta .

D aß  d ieser  zw eite  D om  so au sgesohen  h a t ,  das  ze ig t  eine A b 
b i ld u n g  au s  der  H a r tm an n -S c h e d e lsc h en  W o l tc h ro n ik  (Abb. 245).

A u f  d ieser  A b b i ld u n g  au s  dem J a h r e  1493, also zu  einer 
Z e it ,  wo die Gotik b e re i ts  im  A b b lü he n  begriffen w a r ,  sehen 
w ir  am Domo dio F e n s t e r  der  T ü rm o  und  des L a n g h a u s e s  
noch rom an isch ,  ab er  au ch  schon g o t isch e  B auform on ,  so haben  
die T ü rm e  a c h tse i t ig e  P y ram id en d ä ch e r ,  die S trebepfe i le r  F ia le n  j  
u n d  dor Chor sche in t ,  wenn n ic h t  ü b e rh a u p t  n e u g e b a u t ,  so 
doch e rh ö h t  w o rd en  in  g o t i s ch e r  G es ta l t .  U e b e r  diese W a n d 
lu n g  g ib t  u ns  in  e r s te r  L in ie  der  am  C hor  au fg es te l l te  K ra h n en  
A u fsch lu ß :  D e r  Dom  befindet s ich  zu rz e i t  im U m b au .

D e r  F ü r s tb i s c h o f  von H ohenlohe  faß te  den E n ts c h lu ß  (dio 
G rün d e  fü r  diesen E n ts c h lu ß  s ind  u n b ek a nn t ,  v ie l le ich t  au s  
L u s t  zum  B au en ,  v ie l le ich t  auch ,  weil der  v ie l le ich t  s chad haf te  
Z u s t a n d  des rom an isc hen  Dom es es ve r lan g te ) ,  e inen neuen  Dom 
in  d e r  ze i tgem äßen  (gotischen) S t i l a r t  zu  erbauen .  E r  legte, 
so b e r ic h te t  die a l te  P a s s a u e r  C hronik ,  im J a h r e  1407 den . 
G ru n d s te in  zu  den w e it-  u nd  hoch b e rü h m ten  T h u m b k lu irch en  
zu P a s s a u  (an der  S ü d se i te  des Chors).

D ie se r  E n ts c h lu ß ,  „e inen ne u en  D om  zu  b a u e n “, i s t  in
dessen n ic h t  so w ö rt l ich  zu nohm en, denn  Avie u n s  der  H o lz 
s c h n i t t  von 1493 bew eis t ,  k a n n  füg lich  n u r  von  einem U m bau  
die Rede sein, d e r  eben am  süd l ich en  Teile  des a l te n  D om es 
begonnen wurde.

Dio B a u tä t i g k e i t  m u ß  wohl n ic h t  s e h r  flo t t  v o n s ta t t e n  
g e g an g e n  sein, w enn  Avir 1493 noch  einen B a u k ra h n e n  v o r
finden, dies b e w e is t  auch  dio G esc h ich te :  der  nach m a l ig e  P a p s t  
P iu s  I I ,  b o r ich te t  im J a h r e  1444, daß ein sch ö n er  C hor  im 
B a u  begriffen sei. Im  J a h r e  1467 le g t  B ischof  U lr ich  I I I .  den 
G ru n d s te in  zum  nörd lichen ,  am  K re u z g a n g e  ge legen en  Turm e. 
E in e  B esc h re ib u n g  au s  dem J a h r e  1505 g ib t  zu  erkonnon, daß 
au ch  dam als  der  D o m b au  noch n ich t  b e en d e t  Avar.

In  einem K u pfers t ic he  von A b e n t  au s  dem S tä d te b u c h  von 
B ra u n  und  H o h en b erg  au s  dem J a h r e  1576 finden Avir den 
n u n m eh r  g o t isch  u m g eb a u ten  (neuen) D o m  (Abb. 246).

Dio noch au s  d ieser  Z e i t  e rh a l ten en  Teile, die A u ß en se i te  
des Chors, de r  V ie ru n g sk u p p e l  u n d  des Querschiffes las sen

einen S ch luß  ziehen a u f  die a rch i tek to n isc h e  P r a c h te n t f a l tu n g  
dieses im sp ä tg o t isc h en  S ti le  u m g eba u ten  D o m es  (Abb. 247).

A n  der N o rd se i te  des Dom es Avar ein K re u z g a n g  an g eb a u t ,  
dor u rk un d l ich  e r s t  im  J a h r o  1323 g e n a n n t  Avird, ab er  s icher  
schon  Aveit f rü h e r  bes tan d en  ha t .  (Bei der  D e m o lie ru n g  dieses 
K reu zg an g e s  fand m an  einen G rab s te in  au s  dem J a h r e  987,

Abb. 247. C lioransicht des P a ssau e r  Domes

der  v ie l le ich t  (?) e inen S ch luß  a u f  die frülio E x is te n z  dieses 
K ro u zg an g es  ziehen  läß t .)  D ie se r  K re u z g a n g  Avar die G ra b s tä t t e  
des A dels ,  d e r  D o m h e r ren  u n d  so n s t ig e r  d u rch  R a n g  und  Ge
b u r t  au sg e ze ic h n e te r  P e rso n e n .  In  seinem arch itek to n isch en  

| B ilde  Avird d ieser  K r e u z g a n g  ebenso Avie der  Dom  eine R eihe 
! von  U m g e s ta l tu n g e n  hab en  e rfah ren  m ü sse n ;  insbesond ere  sch e in t  

je n e  s p ä tg o t i sc h e  B auperiode  au ch  a u f  ihn  in  se in e r  äu ßeren  
G e s ta l t  E in w i r k u n g  g e h a b t  zu haben, dies b e w eis t  das noch g u t  
e rh a l ten e  E in g a n g s p o r ta l  g e g en  den S te inw eg .  (F o rtse tzu n g  folgt)
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en an rogondon A u s 
e in an d e rse tzu n g en  

ü b e r  die k ü n s t l e r i 
s c h e  G e s t a l t u n g  
d e r  E i s e n b a u t e n ,  
welche in der  W o ch e n 
sch r i f t  in  den le tz te n  
M ona ten  voröffontlicht 
w u rden ,  b r in g e n  w ir  
ju n g e n  A rc h i te k te n  
g ro ß es  In te re s s e  e n t 
g e g e n ,  w ie  w ir  uns  
auch  bei L ö s u n g  p r a k 
t is c h e r  A u fg aben  be 
m ü h en ,  den ä s th e t i 
schen A n fo rd e ru n g e n  
des E ise n b au s  u n te r  
neuze i t l ichen  G es ic h ts 
p u n k te n  g e re c h t  zu 
werden. Je d o c h  m u ß  
gegen  die in dem 
einen A u fsa tz e  au sg e 
sprochenen  b a u g e 
s c h i c h t l i c h e n  D a r 
l eg u n g e n  de r  E inw an d  
erhoben w e r d e n , daß 
so g ro ß e  Z e i tab sc h n i t te  
wie A l t e r tu m  und  M it 

t e la l te r  (fehlt  R ena is san ce  usw.) n ic h t  m i t  so allgem einen  B e 
ze ichn u n g en  in so schroffem G egensä tze  zu e in an d e r  treffend 
g e ken n ze ich n e t  w erd en  können .  Ich  m uß m ich der  A u ffassu n g  
u n b e d in g t  ansch ließen,  daß au ch  bei den B a u te n  des A l t e r 
t u m s  säm tl iche  A r t e n  von  s ta t i s ch e n  B e a n s p ru c h u n g e n  auf- 
t r e te n  und  beh au p te ,  daß a u ß e r  der  B ie g u n g  ( „ B ru c h -“) für 
einen g ro ß en  Teil der w ic h t ig s te n  —  sowie k ü n s t le r isch  
b ed eu te n d s ten  — B au w erk e  au ch  des A l t e r t u m s  speziell  
S ch ub-  und  D ru c k b e a n sp ru c l iu n g  „d as  g ru n d leg en d e  P r in z ip  
de r  an g e w a n d te n  B auw eise  w a r “ (um mich der  in  dem einen 
A u fs a tz  g e w ä h l te n  A u sd rü c k e  zu bedienen), a lso  n ic h t  n u r  für 
das M it te la l to r ,  d a  die W ö lb e k u n s t  in  ü b e ra us  u m fangre ich er  
u n d  b e w u ß te r  W e ise  schon  im A l t e r tu m  g e ü b t  w urde.  E s  wird  
jedenfa l ls  zu g e s tan d e n  w erd en  m üssen ,  daß die A n t ik e  au ß er  
ä s th e t i s c h en  M eis te rw erk en ,  wie der dorische Tem pel ( is t  der  
ionische, z. B. das  E rech th e io n  n ic h t  in noch höh erem  Maße 
ein solches?) a u c h  in  k o n s t r u k t i v e r  H i n s i c h t  w e i t  m eh r  
g e le is te t  h a t ,  a ls  das  „ P te r o m a “ d ieser  B a u te n  nur .

„Die G ü n s t l in g e  d e r  G ö t te r ,  die Hellenen schufen i h n “ — 
den dorischen Tem pel n äm lich  — in K e n n tn i s  a l t e r  W e r te ,  die

Abb. 248. A ssur, Gruftgew ölbo 
A ufnahm e von G e o r g S t e p h a n

ä l te re  V ö lker  v o r  ihnen  e ra rb e i te t  h a t t e n . “ H ie rm i t  w ird  
n a tü r l ic h  a u f  die b e k a n n te n  E inflüsse  a l tä g y p t is c h e r  K u n s t  au f  
die g r iech ische  h ingew iesen ,  die noch m eh r  dem „ionischen 
S y s te m “ — w enn  ich so sagen  d a r f  — z u g u te  k a m en .1) Z u 
gegeben, daß die ä l te re  äg y p t isch -g r iech isch e  R ic h tu n g ,  obwohl 
m an  schon  im 2. J a h r t a u s e n d  v o r  Chr. in  A e g y p te n  zu wölben 
v e rs tan d ,  die Hache, n ic h t  a llzu w e i t  g e sp a n n te  Decko bev o r
zu gte ,  so t r a t  eine g e w a l t ig e  U m w ä lz u n g  ein, als der  H e llen is 
m u s  in dem neu e rs tan d e n e n  W e l t r e ic h e  A le x an d ers  d. Gr. um  
die W o n d e  des 4. und  3. v o rch r is t l ich e n  J a h r h u n d e r t s  m i t  der  
Id ee n w e l t  des O r ien ts  in die in n ig s te  B e r ü h r u n g  t r a t .  S ch a l ten  
w ir  Ind ien  und  P e rs ien  a ls  v ie l le ich t  zu  en tlegen e  Gebiete aus  
der  ho u t ig en  B e t r a c h tu n g  au s  und  h a l ten  w ir  uns  n u r  an  die 
M it to lm eerländer,  sehen  w ir  h ie r  fe rn e r  ab von den arohais'chen 
Gewölbeformen, die noch n ic h t  au sg e re i f t  w a re n  im  H e th i t e r -  
re iche  (z. B. B oghazkio i) ,  M ykene und E t ru r ie n ,  so e rg ib t  sich 
folgendes:

I n  A ssy r ie n  u n d  B abylon ien  w u rd e  die W ö lb e k u n s t ,  v o rn e h m 
lich an  Tonnengew ölben , schon  e tw a  ein J a h r t a u s e n d  v. Chr. in 
b e w u ß te r  W e ise  g e ü b t ;  M ate r ia l  s ind L u f tz ieg e l  (z. B. bei den 
A u sfa l lsp fo r ten  in A s s u r ,  1906 au sg e g rabe n )  und g e b ra n n te  Ziege l  
(z. B. bei den G ru f tb a u ten  in  A s s u r  (Abb. 248), fe rner  beim „G e
w ö lb e b a u “ des N eb u k a d n e z a r -P a la s to s  zu B a b y lo n )2). A u s  den 
o r ig ine l len  T o rb a u te n  de r  A s s y r e r  s ch e in t  f e rn e r  he rv o rzu g eh en ,  
daß  m an  sich schon in so g r a u e r  V o rze i t  b e w u ß t  w ar,  S te in  
kön n e  auch  a u f  T ors io n  b e a n s p ru c h t  worden.

D as  sind z w ar  te i lw eise vorbi ld l iche  A u s f ü h r u n g e n ,  aber  
noch  m i t  g e r in g e re n  A b m e ssu n g en  zu ho h er  B lü te  b ra c h ten  
je d o ch  die P a r t h e r  den Gewölbebau, die g le ichsam  das  E rb e  der 
A s s y r e r  a n t r a te n  u nd  das  L a n d  vom  T ig r is  bis zum  M it to lm eer  
d u rch  zah lre iche  K r ieg e  v e rö d e t  u n d  —  das  w a r  en tsch e ide nd  —  
des H o lzb e s tan d e s  fa s t  völl ig  b e ra u b t  vorfanden , e tw a  zu  d e r 
selben Z e i t  a ls  P e r ik lo s  die A k ro p o l is  A th e n s  m i t  den k la ss isch  
b e rü h m te n  B a u te n  g e sc h m ü c k t  h a t t e .  H e llen is t isch e  B auform en  
finden w ir  an  dem im po san ten  P a r th o rp a la s te  zu  H a t r a  (Abb. 250 
und 251, S e i te  128) dessen  drei tonnenü b erw ö lb te  Säle  die S p a n n 
weite  m i t te la l te r l ich e r  Domo besi tzen . G riechische ,(hellenis tische)  
K ü n s t l e r  m ü sse n  dem B efund  nach  zu u r te i le n  m i t  a s ia t ischen  
W e rk le u te n  h ie r  H a n d  in  H and  g e a rb e i te t  haben. J a h r h u n d e r t e  
la n g  w a r  H a t r a  eine s to lze R e s idenz s tad t ,  denn die viol sp ä te ren  
röm ischen  K a ise r  T ra ja n  un d  H a d r ia n  b e lag e r ten  H a t r a  b e k a n n t 
lich noch vorgeblich  und  m u ß ten  n ach  au ß e ro rd e n t l ich e n  V e r 
lu s te n  z u r  K ü s te  szu rü ck . :l)

D a n n  folgen jeno  he l len is t isc h - rö m ischen  B au sch ö p fu n g e n  
— vie lfach  g e w ö lb t  also — an der  W e s tk ü s t e  K le inas iens ,  z. B. 
die T h e a te rb a u te n  in  P r io n e  u n d  M ile t4), d ann  äh n liche  noch 
g ro ß a r t ig e re  in  Syrien ,  z. B. B aa lb e k  (Heliopolis) m i t  seinem 
g e w a l t ig e n  tonn en g ew ü lb ten  J u p i t e r t e m p e l5) und  P a lm y r a ;  sie

alle s ind  u ns  d u rch  die d e u t 
schen  A u sg ra b u n g e n  der 
le tz te n  J a h r e  so b e k a n n t  
geworden , daß w ir  un s  ü ber  
die T a tsach e  n ic h t  h in w e g 
tä u sch e n  kön n en :

D i e W ü l b o k u n s t  s t a n d  
i n  V o r d e r a s i e n  b e r e i t s  
i m  A l t e r t u m  i n  h o h e r  
B l ü t e !

E s  i s t  h ie r  n ich t  u nsere  
A u fg a b e ,  zu  u n te rsu ch en ,

Abb. 249. K tesiphon T hronsaal (Zustand 1907; re ch te r  F lügel der F assad e  fehlt) Spannw eite  des T hro n saa lcs 24 m — Aufnahm e von G e o r g  S t e p h a n

!) Vgl. O .P uchsto in , „die ionische S äu le“. L eipzig  1907.2) Bei dem s ta rk  ze rs tö rten  T hronsaale  desselben, der die großen A bm essungen vo n jlS X b S  m besitz t, fanden sich zw ar keine deutlich nachw eisbaren G ew ölbereste,]edoeh 
w aren keinerlei n e ck en stü tzen  vo rhanden und dlo L ängsw iinde des Saales w eisen die e rstaun liche  S tä rk e  von H m au f,j im G egensatz  
zu den S tirnw änden , die n u r  1 m dick sind (Minimum für babylo- n iscb e lR ep räsen ta tlv b au ten ).

Vgl! M itteilungen der deutschen O rien tgesellschaft.!) V gl. J u s ti .
9  V gl. W iegand, B erich te  in der A kadem ie der W issenschaften .s) Vgl. Puchste in  „B aalbek“,

27*



128 Wochenschrift dos Architekten-Vereins zu Berlin 6. Juni 1908
, des M i t t e la l t e r s  u m s  D oppelte  

übe rtr if f t) ;  -wenn liier fe rner  
n u r  noch an  die zah lre ichen  
an deren  g u t  g e w ölb ten  R öm er
b a u ten  in allen M it te lm eer-  
l än d e rn  e r in n e r t  w ird ,  oder  
an die von ihnen  v ie lle icht 
beeinflußten  sp ä te re n  in S y 
r i e n 1), die zu r  f rü h c h r i s t 
l ich en  K u n s t  überle i ten ,  oder  
an  die u n te r  d i rek tem  helle
nischem  E inf lüsse  e n t s t a n 
denen ä l te s te n  S assan iden-  
b a u te n ,2) w ie T a k - i - K e s r a  
(K tes iphon , [Abb. 249, Seite  
127 ],  m i t  Z iogeltonno von 
24 m  S pannw eite  und g e 
w a l t ig en  T eakholzzugbalkon)  
u n d  S a m a r a  und  schließlich 
an  die he l len is t isc hen  B au ten  
A lex an d r ia s ,  d a n n  ziehen wil
den S ch lu ß ,  daß b e re i ts  das 
A l te r tu m  das Tonnen-,  K reuz-  
K lo s te rg ew ö lb e ,  die K u ppel  
und  A b a r te n  d ieser  H a u p t 
e in w ö lb u n g sa r ten  schuf. W i r  
m ü ssen  uns  dann  f ragen :  
W ie  k a n n  es ve rsch iedenen
K u n s t fo rsch o rn  e rk e n n b a r  
sein, „daß  dem A l te r tu m  die 
hor izo n ta le  D ecke  als  W e 
senh e i t  dos B a u sy s to m s  zu-

Abb. 250. H a tra , A nsich t des zw eiten S aa les m it G ew ölbeanfang Zusprechen Sei U lld  d a s  Ge-
Spannw eite  rd. 12,EO m -  Aufnabm o von G e o r g  S t e p h a n  w ölbe dem  M itte la lte r “ (?);

dem M it te la l te r ,  das  an fangs  
n u r  k le ine  Z e n t r a lb a u te n  nach  a n t ik en  V o rb i lde rn  zu wölben 
v e rs ta n d  und im üb r ig en  die K u n s t  des A l te r tu m s ,  R äum o von 
g ro ß en  S p a nn w e i ten  einzuwölben,  g le ichsam  J a h r h u n d e r t e  la n g  
ve rgo ssen  h a t t e ,  das  seine flach g e d eck ten  B as i l ik en  d a h e r  bis 
z u r  M i t te  des 12. J a h r h u n d e r t s  n u r  m i t  gcwölbton Apsiden 
oder höch s ten s  gew ölb ten  Seitenschiffen au sb ilde te !

w iew ei t  die w elto robernd en  R ö m er  sich  die he l len is t ischen  
F o rm en sch ä tz o  u n d  die h e l len is t isch  - o r ien ta l ische  B au tech n ik ,  
speziell die W ö l b e k u n s t  an g ee ig n e t  h a t te n .  W e n n  w ir  ab er  
jen o  al lgem ein  b e kann ten  g e w al t ige n  K o n s t ru k t io n s le i s tu n g e n  
u n s  ins  G edäch tn is  zu rü c k ru fo n  (z. B . P a l a s t  des A u g u s tu s  in 
Rom, F o r u m s - T h e r m e n  in Pom peji ,  fe rner  H a d r ia n s  P a n th e o n 
kuppel  m i t  43  m D u rc h m e sse r ,  die T h e rm e n  des C araca l la  und 
die des D iocle t ian ,  P a l a s t  desse lben in Spa la to ,  schließ lich  der  
röm ische  K a ise rp a la s t  in T r ie r  und die B as i l ik a  dos C o n s ta n 
t i a ,  deren  K reu zgew ölbe  m it  25  m  S pa n nw e ite  die g rü ß te n

')  Vgl. do 1a V ogue, A rc liitec tu re  civilo e t re llg teux  1870, z. 15. Musmieh, H ass , B osra  u. a. m.
-) V gl. D ieulafoy, H erzfold u. a.

Abb. 251. H a tra , der K asr — M aBstab der V orderfron t des Gebiludes e tw a  1 :000  — A ufnahm e von P . M a r e s c h

Bücherfoesprechung
Der S ehtflszug  a u f W asserstraß en , von R o t h e ,  Regierungsbau- 

meistor. Mit 8 Abbildungen. Borliu 1907. W ilhelm  Ernst und 
Sohn. Preis geh. M. 2,00.

In größerem Maße ist in nouoror Zeit für die in der Ausführung 
begriffenen und geplanten W asserstraßen die W irtschaftlichkeit und 
Daseinsberechtigung neben den Eisenbahnen rechnerisch nachgowiesen [ 
worden. Nun bedarf os zur wirklichen Erreichung der errechnoten 
W irtschaftlichkeit eines planmäßigen, vorteilhaften Betriebes auf den 
W asserstraßen. Bei den Versuchen und Untersuchungen über Schifls- 
züge, die in letzter Zeit in größerer Anzahl gemacht worden sind, 
bestand die Absicht, die Höhe der Förderkosten zu vermindern.

Unsere vorliegende Schrift liefert einen interessanten Beitrag zu 
diesen Untersuchungen. Es werden zunächst die Bedingungen be
sprochen, deren Erfüllung für die Leistungsfähigkeit der W asser
straßen erforderlich ist; es werden die M ittel zur Erfüllung der B e
dingungen erörtert. Dann folgt eine interessante Zusammenstellung 
der bisher üblichen Arten des Schiffszuges, unter denen der B e
trieb mit W andertau als der für den Schiflszug geeignetste em
pfohlen wird.

Jedem , der sich mit der interessanten Frage des Schiffszuges be
schäftigt hat, wird diese Schrift eine erwünschte Zusammenfassung 
und Ergänzung sein. PI.

F ü r  die S ch riftle itu n g  v e ran tw o rtlich : B a u ra t M. G u th  in B erlin  W. 57, Bfllow str. 35 
C arl Ileym anns V erlag  in B erlin  W .8, J la u e rs tr . 43/44 — G edruckt bei Ju liu s  S ittenfeld , H ofbuchdrucker., B erlin  W .8, M auerstr. 43/44


