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Bauprobleme übertragen. Im Hinblick auf die kunstgeschichtliche Einordnung kommt
der Verfasser zu dem Schluß: Liturgische und kultische Bedürfnisse prägten im 11. Jahr-
hundert die jeweilige Raumanordnung (Grundriß), so daß sich die Bauwerke, unter-

schiedlich in ihrer Zielsetzung, voneinander unterscheiden und eine Summe individueller
Erscheinungen darstellen. Künstlerisch, d. h. im Aufbau, begegnen sie sich in ihrer Zu-

gehörigkeit zur größeren Kunstlandschaft um den Mittel- und Oberrhein. Im 12. Jahr-
hundert sind die erstgenannten Kräfte dieselben, künstlerisch macht sich eine Gruppen-
bildung (Pfeilerstützen, Bauplastik) innerhalb des engeren Würzburger Bereichs bemerk-

bar. Die Bedeutung des 12. Jahrhunderts kommt der des 11. Jahrhunderts in keiner
Weise gleich, Würzburgs Architektur wird im großen und ganzen stark provinziell, der

politische Aufschwung in der Stauferzeit bleibt hier ohne Einfluß. Gr.

Adolf Schahl: Kunstbrevier Neckarschwaben. Stuttgart 1966. 324 S., 16 Zeichnungen
von Fred Dries, 2 Übersichtskarten von K. Ungerer. 22,80 DM.

Als 3. Band dieser ungewöhnlichen und individuell geprägten Reihe legt der Ver-

fasser „Neckarschwaben“ vor; er umfaßt das weitere Einzugsgebiet des Neckars zwischen

Schwenningen und Lauffen, einschließlich Groß-Stuttgart. Was anläßlich früherer Be-

sprechungen (WFr 1960 und 1963) über die Fülle des Materials (Bestandsaufnahme an

Ort und Stelle), an Daten und Künstlernamen (Verarbeitung der neueren Literatur und
Erschließung von Quellen), kurz, über die immense Arbeitsleistung gesagt worden ist

und inzwischen fast als „selbstverständlich“ vorausgesetzt wird, gilt auch für diesen noch

umfänglicheren Band. Auf dieser soliden Basis setzt sich immer deutlicher werdend die
Auffassung A. Schahls von der eigentlichen und inneren Bedeutung der Stil- und Kunst-

geschichte als Ausdruck der Geistes- und Kulturgeschichte durch: „Ausgangspunkt ist

immer die Form — wo sie nicht zu uns sprechen kann, unterbleibt jede Erörterung; aber
sie wird nach ihrem Sinn befragt ...“ Eine ausgebreitete Bildung, ein feines Qualitäts-
gefühl und Einfühlungsvermögen in das echte Kunstwerk kommen dem Verfasser dabei
zustatten. Unausgesprochen steht dahinter seine Auffassung vom Kunstwerk nicht nur

als einem Teil des Ganzen, sondern als Manifestation des Ganzen selbst, auch in

der kleinsten Form. In seiner Einleitung charakterisiert der Verfasser die Kunstland-
schaft „Neckarschwaben“ und sucht „das Schwäbische“ in Worte zu fassen. An Hand des
Künstlerverzeichnisses sei auf Arbeiten von Achilles Kem in Brackenheim und in Leon-

berg, von Hans Jakob Sommer in Stetten i. R., von J. B. Lauggas in Oberstenfeld und
Brackenheim hingewiesen. Man möchte dem Verfasser von Herzen Gesundheit und Zeit

wünschen, in den kommenden Jahren den geplanten Band „Hohenlohe“ zu bearbeiten.
Gr.

Max Domarus: Die Porträts im Schloß Rüdenhausen. (Mainfränkische Hefte 46.)
Würzburg 1966. 164 S., 45 Bildtafeln. 4,50 DM.

Innerhalb der Gattung „Das Bild als Geschichtsquelle“ nimmt das Bildnis den älte-
sten und vornehmsten Rang ein. Audi die moderne Geschichtswissenschaft und Kunst-

wissenschaft begegnen sidr hier auf gemeinsamer Grundlage und mit gleichgerichteten
Interessen: das Bildnis als Zeugnis für eine bestimmte, historisch faßbare Person und das
Bildnis als Ausdruck der zeitgenössischen Kunst und Kultur. Die Erkenntnis von der
Wichtigkeit einer möglichst vollständigen Erfassung des Bildnisbestandes in Staats- und
Privatbesitz als einer nach Umfang und Bedeutung kaum abzuschätzenden Quelle zur

regionalen Kunst- und zur Landesgeschichte im weitesten Sinne und schließlich die er-

wünschte Zusammenfassung in einem „Corpus imaginum“ hat sich auch hier durchgesetzt
(vgl. die Arbeiten an Landkarten- und Veduten Verzeichnissen). Die praktische Ausfüh-

rung ist eine reine Personal- und Finanzierungsfrage. Bezüglich der Privatsammlungen
setzten nach dem Kriege einige der großen standesherrlichen Familien eine alte Tradition
(„Theatrum artis picturae“ u. ä.) in moderner Form fort: 1955 erschien der Bildniskatalog
des gräflichen Solmsschen Schlosses in Laubach (E. O. Graf zu Solms), 1957 ein solcher
für Schloß Castell (P. Graf zu Castell) und als dessen Fortsetzung die anzuzeigende
Arbeit von dem ehemaligen fürstlichen Castellschen Archivdirektor Dr. M. Domarus.

Diese beiden Unternehmungen profitierten von der Anleitung durch den Würzburger
Museumsdirektor Dr. M. H. von Freeden: Kunstgeschichtliche Würdigung und historisch-
archivalische Forschung sind methodisch vorbildlich verbunden. Der Text zu den chrono-
logisch angeordneten Bildnissen (mit Beschränkung auf die Ölgemälde) besteht aus

genealogischen Angaben bzw. vereinzelten Kurzbiographien und einer Bildbeschreibung


