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NUMMER 7 Hechingen, 30. November 1933 2. JAHRGANG

Vor 15o Jahren am 12. Oktober 1^83, wurde die Stiftskirche in 
Hechingen geweiht. In der vorliegenden Nummer der »Zollerheimat« 
wird aus Anlaß des Gedenktages dieses Baudenkmal des Klassizis^ 
mus als Kunstwerk gewürdigt und die Geschichte des Gollegiatstiftes zu 
St. Jakob erstmals untersucht.

Die Stiftskirche von Hechingen und ihre Bedeutung 
in der Kunstgeschichte

von Otto Hodler, Regierungsbaumeister

Gegen Ausgang des 18. Jahrh, machte sic allerorts ein 
starker Unwille gegen die Kunstschöpfungen des Rokoko, den 
Ausklang des Barock, geltend. Man hatte die mit Schmuck- 
wert reich überladenen Bauwerke, die auf furnierten Grund- 
rissen aufgebauten Raumgebilde mit Scheingewölben und 
ftarf bewegten Gesimsen und die reichen Malereien genug 
gesehen. Es gab genug einsichtige Menschen, die erkannten, 
daß diese Auswüchje der letzten Zeitstufe des Rokoko nichts 
mit der wahren Kunst und Schönheit gemein hatten. Schon 
B. Neumann, der grosze und genialste Meister dieser Zeit, 
(gest. 1753) empfand, daß es in dieser Richtung feine Wei- 
terentwicklung mehr gäbe. Nagler schreibt über ihn (Künst- 
lerlerikon): „Er studierte die klassischen Werke älterer und 
neuerer Baukunst, er erfannte die edle Einfachheit und die 
Schönheit derselben; allein feine Zeit hing noch sehr an dem 
Herkömmlichen, an der gewöhnlichen Verschnörkelung und 
Verdrehung, daß er es noc nicht wagen sonnte, die Fes- 
fein ganz zu brechen, in welcher die wahre Schönheit der 
Architektur lag. Man muh ihn aber als denjenigen einflusz- 
reichen Architekten nennen, dem es vor allem baran lag, 
einem besseren Geschmac in ber deutschen Baukunst (Eingang 
zu verschaffen".

Wie schon in ber Renaissance, so wandte man sic auc 
jetzt wieder zur Verbesserung des Geschmackes und zur Neu- 
belebung ber Kunst an bie klassischen Vorbilder. Von diesen 
erhoffte man Gesundung unb neue Kraft, sah man doc in 
biefen bie höchste Vollendung überhaupt. Eine Reihe von 
Werken über klassische Kunst, die damals zu erscheinen be- 
gannen, ebnete ben Weg unb weckte bas Verständnis unb 
ben Ginn für griechische Vorbilder. Im Jahre 1740 ver- 
öffentlichte ber Architekt unb Akademieprofessor K r u b f a - 
eins feine Schrift: „Betrachtungen über ben Geschmac ber 
Alten in ber Bautunst" unb mies barin auf bie Griechen 
als bas wahre Vorbild hin. 1762 erschien ein großes Werk 
über „die Altertümer von Athen" mit einem Versuc der

Rekonstruktion ber Akropolisbauten. Das Interesse an ber 
griechischen Kunst wuchs in Fachkreisen zusehens. Man 
machte genaue Aufnahmen von ben alten Bauwerken unb 
ging mit grobem Eifer an Ausgrabungen ber alten Ruinen. 
In ber Nachahmung dieser griechischen Vorbilder unb in bem 
genauen wissenschaftlichen Studium dieser Bauten glaubte 
man ben Weg zur einzig wahren Kunst gefunben zu haben. 
„Sic in ben Seift ber griechischen Kunst versetzen, unb aus 
ihm heraus bie Bauauf gaben ber Segenmart lösen!" mar 
bie Parole ber modernen Architekten.

Die eigene Art bes Empfindens wurde vernachlässigt unb 
in Hintergrund gestellt. Schiller erfannte bie Gefahr. Er 
schrieb an Goethe: „Die Antike mar eine Erscheinung ihrer 
Zeit bie nicht wiederkehren sann, unb bas individuelle Pro- 
duft einer individuellen Zeit einer ganz heterogenen zum 
Muster aufprägen, hiesze bie Kunst töten, bie nur dynamisch 
entstehen unb mirfen sann".

Doc bie neue Bewegung brang siegreich unb un- 
aufhaltbar durch. Deutsche Künstler ziehen nach Paris, mo 
bie griechische Kunst eben in ben Vordergrund bes Inter- 
effes tritt unb holen sich in der klassischen Welt Kenntnisse 
und Anschauungen über bie Baukunst ber Alten. Eine Reihe 
von französischen Architekten, mit den neuen Lehren durc 
gründliche Schulung an ber Bauakademie tn Baris ver- 
traue, fommen nach Deutschland, unb bauen hier im neuen 
Baustil. Die jetzt entstehenden Bauwerke sind grundverschie- 
ben von ben Schöpfungen ber vorgehenden barocken Zeit- 
stufe. An Stelle ber bemegten frei gestalteten Raumschöpfun- 
gen im Kirchenbau treten ganz einfache einschiffige 
Saalkirche n. Die Seitenschiffe fallen fort unb bie ein- 
fache Hallenkirche, flac abgedeckt, tritt in Vordergrund. Die 
Grundrisse erinnern an griechische Kreuzanlagen. Die 
Wandflächen merben trocken behandelt unb nüchtern mit 
Pfeilervorlagen aufgeteilt Auc auf bie Farbgebung im In- 
nern roirb mit Ausnahme einer zarten Behandlung ber
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Nicht ausgeführter Faifadenentwuri d’ Brnatos für 
die Hechinger Stiftskirche mit drei Türmen

Architekturteile in gold verzichtet. Weisze Töne herrschen vor. 
Sogar die Fensterverglasungen, vordem ein Hauptmotiv der 
farbigen Gestaltung, werden rein weiß gehalten. Die Altäre 
erinnern an massige einfache Sarkophage ohne jeden 
Schmuck. Wenn zur Ausschmückung des Innern figürlicher 
ober sonst plastischer Schmuc verwendet wird, so wird die- 
fer streng an die f ( af 1 ifc en Vorbilder ange- 
lehnt. Die Gesimsausbildungen, bie Säulen, Basen unb Ka- 
pitäle stimmen mit ben alten Vorbildern überein. Jede be= 
wuszte neue unb eigene Gestaltung wird oermieben, Ein- 
fachheit wird zum Schlagwort unb alles Unklassische wird 
abgelehnt.

Die innere Wesensverbundenheit dieser Kunstrichtung mit 
dem Volke ist jedoch nicht vorhanden. Es finb frembe 
5 erneute unb frembe Eigenart, bie hier eine Nachblüte un- 

iei gänzlich anberen Verhältnissen erleben. Die eigene We- 
sensart, beren Ausdruck in ben Kunstschöpfungen ber roma- 
nischen unb gotischen Kunststufe so meisterhaft verkörpert ist, 
wird bemüht vernachlässigt. Matthaei schreibt (Baukunst 
1920): „Eine verhängnisvolle Folge des Klassicismus ist bie 
Gleichgültigkeit gegen bie eigene nationale Architektur ge- 
wesen. Hatte schon bie Renaissance unb bie Barockzeit für 
bie mittelalterliche Kuns nichts übrig gehabt, so stöszt man 
in ber Zeit des Klassicismus geradezu auf eine feindselige 
Stimmung gegen romanische unb gotische Bauwerke".

Unb doc bemunbern mir biefe Bauten des Klassicismus 
wegen ihrer erhabenen Grösze, ber ernsten Wucht ihrer Er- 
scheinung unb ber Verwendung meist ebler unb toftbaren 
Baustoff e. Wir finben bei ihnen handwerkliches Können unb 
Gediegenheit ber Ausführung.

Eines ber Bauwerke dieser neu beginnenben Zeitstufe, bie 
in ber Kunstgeschichte megen ber Anlehnung an klassische 
Vorbilder bie Bezeichnung Klassicismus erhalten hat, unb 
das sic mürbig an andere Groszbauten biefer Zeit anreiht, 
ist unsere Stadtkirche. Sie wurde im Jahre 1780 begonnen 
unb 1783 vollendet. Die Pläne fertigte ber Südfranzose M i - 
c a e ( b’ I E n a r b , ber im Jahre 1723 in Nimes in ber 
Grafschaft ßangueboc geboren unb damals nominell fürst- 
licher Baudirektor, aber in Trier ansässig mar. Iznard ver- 
pflanzt durc eine Reihe von Kirchenbauten ben französi-

schen Neuklajsizismus nac Deutschland. Rose (Spätbarock, 
Stubium zur Geschichte des Profanbaus in ben Jahren 1660 
bis 1670) nennt Irnard ben „genialen Bahnbrecher, ber im 
Schloß oon Koblenz ben deutschen Klassicismus begründet". 
Er begann das Schloß i n K o b I e n 3 im Jahre 1777, 
muszte aber 1779 durc Intrigen, bie gegen ihn gesponnen 
mürben, (nac Rose) vom Bau zurücktreten. Sein genialer 
Blan wurde in verkürzter Form von A. F. Beyre zur Aus- 
Führung gebracht. Schon oor biefer Zeit baute er die Bene- 
dittinerkirche in St. Blajien im Schwarzwald, eine Zen- 
tralanlage mit großem Kuppelbau (1768—70) unb bie Chor- 
frauenstiftskirche in Buchau (1770). Bei ben meisten feiner 
Bauten scheint Irnard mit ben Bauherrn Schwierigkeiten 
gehabt zu haben, bie barin begrünbet maren, daß er in ben 
Kostenvoranschlägen nicht zuverlässig mar unb bie Bauten 
immer wesentlich teurer mürben, als er sie veranichlagt 
hatte. Auszerdem mar er durc feine weitverzweigte Tätig- 
seit so in Anspruch genommen, daß er sic um bie ßeitung 
feiner Bauten nicht genügenb flimmern sonnte. So tarn es, 
ba^ ganze Bauteile während feiner Abwesenheit, falsch auf- 
gerüstet mürben unb er biefe bann zum Schaden feines Bau- 
herrn mieber abreiszen liesz. Seine Bläne maren großzügig, 
unb er verwandte bei ber Ausführung bie besten unb edel- 
ften Baustoffe, verstand aber nicht die Berechnung dafür 
richtig aufzustellen. Die Bauleitung mürbe ihm aus diesen 
Gründen oft entzogen unb ein anberer Baumeister mit ber 
Fertigstellung feiner Bauten beauftragt. Singer unserer 
Stadtkirche baute er noc ben Münster-Chor in K o n ft a n 3 
(1780), bie Pfarrkirchen in Oberdischingen (?) und Weihers: 
beim unb verschiedene Profanbauten.

Viele feiner geplanten Anlagen finb nicht ausgeführt, aber 
in feinem Buche, Receuil d' architekture francais, Straß- 
bürg, 1791, veröffentlicht. Neben den Entwürfen zur Stadt: 
firche in Hechingen ist auc bort ein beachtlicher Entwurf 
für bas Schloß, (bie jetzige Spar- und Leihkasse ist 
nicht nac Irnards Plan, sondern von einem Schüler Wein- 
brenners erbaut) mit einer monumentalen Treppenanlage, 
ein Entwurf für ein Lustschloß für ben Grafen von Schulen- 
bürg in Brandenburg unb bie Abteikirche von St. Blajien 
veröffentlicht. Diese von ihm bearbeiteten Bauaufgaben zei- 
gen, daß Irnard einer ber ersten Architekten jener Zeit unb 
eine gejuchte Kraft gewesen ist. Er starb in Straßburg im 
Jahre 1795 im Alter von 72 Jahren.

Irnard plante für unsere Stadtkirche, mie eine im Bfarr- 
amte jetzt noc vorhandene Entwurfsskizze zeigt, (S. Abb. 1) 
eine reiche Westfassade nac bem Markte zu, in streng 
symmetrischer Anordnung mit einem hohen Mittelturm unb 
zwei seitlichen Treppentürmen. Dieser Fassadenentwurf war 
nach rückwärts gestaffelt, ähnlich barocken Anlagen, unb 
Ceigte eine glückliche Verbindung ber Vorderseite mit bem 
Surm mittels Giebelfelder, bie bas Dac nac vorne zu ver- 
deckten. Die hochgezogenen Giebeldreiecke maren mit vigu- 
ren geschmückt. Drei Doppeltüren führten oon oorne in bas 
Innere. Der obere Turmaufbau mar im Grundriß achteckig 
geplant. Der Plan mürbe, sicherlich aus Sparsamkeitsgrün- 
ben wesentlich vereinfacht, inbem bie beiben Treppentürme 
sowie bie Dachgiebel bei ber Ausführung fortgelaffen finb.

Der Grundriz ber Kirche zeigt bie Form eines lateinischen 
Kreuzes. Das Langschiff ist 31,30 m lang unb 18,10 in 
breit' also im Verhältnis 3:2 bemessen. Im gleichen Ber- 
hältnis steht bie Breite zur Höhe des Raumes. Ein mächtiger 
baibfreisförmiger Chor bildet ben Abschluß im Dften. Die 
Seitenschiffe, bie hier noc beibehalten finb, weisen nur eine 
geringe Tiefe auf. Die weitgespannte Saaldecke ist ganz 
flach. So einfac bie Form des Grundrisses, so bescheiden ist 
auc bie Behandlung ber Wände. Sie finb durc flach vor- 
springende jonische Pilaster auf hohem Sockel gegliedert. 
Ein fein proportioniertes Gesims mit Gebält unb Archi- 
trao bilbet ben oberen Abschlusz. Die Verbindung mit ber 
Flachdecke mirb durc eine rings umlaufende hoc geschwun: 
gene Hohlkehle vermittelt. Die Stimmung im Innern ist 
durc bie Strenge ber Aufteilung unb durc bie schwachen
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Farbtöne sowie die reichliche Verwendung von Kunstmarmor 
gewollt kühl. Jedoch die Grösze des Raumes und die klaren 
Formen der Architektur sind von erhebender Wirkung auf 
ben Beschauer. Von besonderer Schönheit unb Eigenart ist 
das äuszere. Neben der reichen Gliederung beruht hier 
bie vornehme Wirkung auf den fein abgewogenen Verhält- 
niffen unb dem verwendeten Steinmaterial. Während bie 
meisten Kirchenbauten auszen in verputztem Mauerwert finb, 
ist biefer Bau ganz in sorgfältigen Sandstein-Quadern aus 
Brüchen in ber Umgebung hergestellt. Die wagrechten Ge- 
simse, besonders bas Hauptgesims, finb kräftig profitiert unb 
geben so eine starte plastische Wirkung, bie durc bie tief- 
liegenben Fenster unb bie Abstufungen ber Flächen noc er- 
höht wird.

Der Westturm baut sic in 4 Geschossen, dem unteren 
bis zum Hauptgesims reichenden Geschoß, einem darüberlie- 
genden Mezzanin, bem Mittelgeschoß mit ber Uhr unb bem 
letzten im Grundriß runben Aufbau. Die ganze Höhe des 
Turmes beträgt 53 m. Die Aufteilungen durc Gesimse lie- 
gen nicht willkürlich, fonbern in gesetzmäszigen Abständen. 
Ein leiser Anklang an barocke Anlagen ist im äuszern 
noc fühlbar. Hier war Irnard auf eigene Schöpfer- 
traft angewiesen, ba ihm Vorbilder über solche Turmanla- 
gen aus ber Zeit ber Alten fehlten. Nur im schmückenden 
Beiwert verwendet er reichlich klassizistische Motive unb ver- 
sucht durc gerablinige Linienführung ber Gesimse bie Ge- 
famtwirtung ber kühlen Stimmung im Innern anzuglei-

chen. Die künstlerisch sehr beachtliche Eingangsbekrönung 
aus ber Hand des Haigerlocher Seorg Weckemann (vor eini- 
gen Jahren mußte wegen ber weit vorgeschrittenen Verwit- 
terung leider eine Nachahmung angebracht werben) zeigt 
im Gegensatz zu ben übrigen Ornamenten noc bie freie, 
sehr persönliche Gestaltungskraft des Rofoko-Meisters, bie 
mit ben jetzt auffommenben strengen Formen nichts gemein 
hat.

Welche Beachtung unter Zeitgenossen damals ber Neubau 
ber Stadtkirche gefunben hat, geht aus verschiedenen Auf- 
Zeichnungen hervor. Nicolai schreibt in Goeckingf’s Journal 
von unb für Deutschland 1784 sehr ausführlich über bie 
Stadtkirche. Er nennt sie „ein wahrhaft schönes Stüc von 
Architektur, an welchem ein Reisender nie vorbeifahren 
wirb, ohne es zu bewundern". Auc Goethe, ber sic nac 
feiner italienischen Reije (1788) sehr für ben Klassicismus 
einsetzte unb selbst sic an ben Schöpfungen ber Griechen be- 
geisterte, erwähnt lobenb anläszlic eines Aufenthaltes bie 
Stadtkirche. In ber Kunstgeschichte hat heute bie Kirche an- 
ertannte Bedeutung. G. Dehio, ber beste Kenner ber deut- 
schen Kunst bezeichnet sie als „ein Musterbau des Klassik 5- 
mus“ (Handbuch ber deutschen Kimftbentmäler, Band ITI). 
Für alle Zukunft wirb unsere Stadtkirche in ben Kunstge- 
schichten neben bedeutenden Bauwerken aus derselben Zeit, 
bem Brandenburger Tor in Berlin, bem Schloß in Koblenz, 
ber Abteikirche St. Blasien unb anberen genannt fein unb 
wir als Hechinger finb stolz barauf, ein so würdiges Denk- 
mal des Klassicismus zu besitzen.

Innenraum und Ausstattung der Stiftskirche in Hechingen
von 2. W a l b e n s p u l = Gruol

Wenn Dr. Karl Widmaier bie Stiftskirche in Hechingen 
als bas Sinnbild einer neuen Kunstrichtung gepriesen unb 
sie bezeichnet hat als: „vornehm, fast kühl, voll verhaltener 
Ruhe unb gerabliniger Bestimmtheit", so zielt sein Urteil 
auf bie äuszere Erscheinung unb auf ben ganzen Innen- 
raum ab.

Einige Jahrzehnte früher wäre ein solcher Innenraum 
unb solche Architekturformen nicht möglich gewesen. Beweis 
dafür ist St. Anna in Haigerloc (1753) ober Birnau am 
Bodensee (1750), wo ber Grundriß ein mannigfaltig ge- 
gliebertes unb dennoc überaus klares Ornament ist, in Be- 
wegung sic befinbet unb zugleich in Ruhe, wo bie Wände 
wie lebendurchpulst emporftreben, wo bie Decke, (meist ein 
Spiegelgewölbe), kein lagerndes Gebilde barftellt, fonbern 
durc Eingriffe des Malers ben Raum über sic selbst hin- 
auswachsen läszt. — Scheinbar plötzlich wirb bann bie Be- 
geifterung für römische unb besonders für griechische Kunst 
namentlich durc Winkelmann nac Deutschland getragen, 
unb diese schafft iw sogenannten Klassicismus Räume voll 
harmonischer Ruhe unb Wände mit gemildertem Höhen- 
brang, aus benen bas erregte Geben flieht, in benen bafür 
tühle Ruhe unb statisches Gleichgewicht dominierend wird. 
Die Oberfläche wirb geglättet, unb wo Wandfelder entste- 
hen, bekommen sie rechteckige Umrahmung: Die Decke wirb 
wieber, was sie von Hause aus war: Raumabjchluß nac 
oben. Die Tage bunter Farbe finb gezählt; man liebt ben 
weißen Don bes hellenischen Marmors, ben man nur durc 
Gold an ben Kapitälen, Pilastern unb Ziersiäben antaften 
läszt.

Solche Kunstanschauungen durchwehten ehemals ben I n = 
nenraum ber Hechinger Stiftskirche, ber 
durc bie gebämpfte weisze Farbe ber Wände unb bas her- 
einflutende volle Tageslicht zu einem lichten RRiesensaal ohne 
Säulen gestaltet war, beffen Pilaster mit ben vergoldeten 
Stuffapitälen in Elfenbeinton befonbers hervorgehoben wa- 
ren. Über ben Kapitälen liegt bas Gebälk mit Perlschnur- 
oercierung, Zahnschnittfries, Gesimsen unb Rosettenzone. 
Die hohen Fenster finb runbbogig unb tragen im Scheitel 
Schlußstein mit vergoldeten Blumengehängen. Die westliche

Doppelempore (unten Fürstenloge, oben Orgel- und Sän- 
gertribüne) wirb von zwei Atlanten getragen. — Erst 1893, 
mehr als hundert Jahre nach ber Vollendung, läßt ber far- 
benfreubige Stabtpfarrer H. Hense bie Kirche „nac ben 
Plänen unb unter Geltung ber Beuroner Benediktiner unb 
bes Professors Keppler in Tübingen" im Innern restaurier 
ren unb erneuern durc ben Maler Joseph Lorch- Sigma- 
ringen. Der hohe Sockel wirb braunrot marmoriert; bie 
Wände werben grünlich, bie Wandpfeiler im Chor hellrot, 
im Ganghaus grau; bie beiden Aufbauten im Chor bekom- 
men ebenfalls grauen Marmorton. Durch biefes farbige Ge- 
wanb unb bie neu eingesetzten farbigen Glasfenster würbe 
ber Geis bes Klassicismus so gut wie ausgetrieben aus bem 
Raum unb haftet nur noch ben Baugliedern an. Die stille 
Ruhe unb Feierlichkeit ist ausgezogen, ber ursprüngliche 
Stimmungswert bes Gotteshauses hat sic wenig vorteil- 
haft verändert. Aus biefer Erkenntnis heraus wirb seit 1925 
eine Erneuerung bes Innenraumes erstrebt, bie bis jetzt 
allerdings nicht zur Ausführung tam.

Die Kunstanschauungen ber klassizistischen Zeit bringen 
auch ein in bie Malerei, wenngleich bie Formensprache 
ber vergangenen Epoche auch noc längere Zeit nachzittert 
unb befonbers im Gotteshause konservativer haften bleibt 
als in Privaträumen. Nicht mehr rein dekorativen Wert 
hat bie Deckenausstattung mit ihren Stukkaturen unb Far- 
ben, sie will wieber durc ben Inhalt fesseln unb ben Be- 
schauer zum Miterleben zwingen. Ein äußeres Zeichen für 
biefe Tendenz ist ber geometrisch einfache Rahmen, ber ei- 
nem Tafelrahmen nachgebildet, bas Gemälde aus ber Decke 
gleichsam ausschneidet unb zur Einzelbetrachtung anregt. — 
Als bie Hechinger Stiftskirche ihre flache Decke im Langhaus 
gemalt bekommen sollte, stauben noch ziemlich viele Meister 
ber vergangenen Kunstepoche auf ber Höhe ihres Ruhmes; 
es fei nur erinnert an ben großen Freskomaler Maulbertsc 
(1724—1796), an Christian Wint (1738—1797), an Franz 
Ludwig Hermann (1710—1791, tätig in ber Bodenseege- 
genb), an Andreas Brugger (1737—1812), ber bie klassizisti- 
schen, oon b’ Irnard entworfenen Kirchen in Buchau unb 
Wurzac ausmalte, unb an Januarius Zic (1732—1797), 
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der besonders in Wiblingen und Oberelchingen arbeitete. In 
Sigmaringen lebte der Kirchenmaler M. Andreas von 0 w 
(1712—1792) und in Hechingen Ferdinand Dent von Kir- 
chenhausen (1723—1791). Mit M. A. von Om mürbe ein 
Vertrag geschlossen, dahingehend, ba^ an die Langhausdecke 
ber Hechinger Stiftskirche gemalt merbe „die Himmelfahrt 
Christi mit ben sämtlichen Personen, unb ber heilige Geist, 
mie er ist über die Apostel ausgegossen worden". Wenn 
auc über bie Ausführung feine Nachrichten vorhanden zu 
sein scheinen, so sann doc gesagt merben, ba^ ber 71jährige 
ehemals berühmte Meister in feinen (Breifentagen nicht mehr 
umlernte unb mit ber vergangenen Rokofofultur viel zu 
innig verbunden roar, als ba^ er in bie neue Zeit unb bie 
neuen gormen noc hineinwachsen sonnte. Er malt ein drei- 
geteiltes Deckenbild in Farben unb Formen, bie an feine 
Werke in Haigerloch, Sigmaringen unb Klosterwald anklin- 
gen unb babei in etma noc bie Signatur einer alternden 
Hand verraten. Daß F. Dent mitgearbeitet hat, hält Pro- 
feffor ßaur für unwahrscheinlich.

Die Pfarrchronit melbet nun: „1846/47 muszte ber Pla- 
fonb des Langhauses, welcher herabgefallen mar, neu ge= 
macht unb in Fresko gemalt merben, was einen Kosten- 
aufwand von 6000 Gulden verursachte. Gemalt mürbe er 
von Historienmaler Fidel S c a b e t. Maler Eberlein von 
Nürnberg erhielt für eine Skizze auf Gips 25 (Bulben". 
Wiederum ist bas Deckenbild breiteilig angelegt: bem Chor 
zunächst bie Ausgieszung des hl. Geistes, in ber Mitte als 
Hhauptgegenstand bie Himmelfahrt Christi unb als brittes: 
Gott Vater als Weltenschöpfer. Jedes ber brei Bilder ist 
vom Dealer besonders signiert.

Die Geistausgieszung geht nicht über bas ailwärts 
besonnte Schema hinaus: Maria in blauem Mantel ist thro- 
nenb in ber Mitte; neben ihr eine ältere Matrone unb in 
fliegender Haarfülle Magdalena, rechts unb links, teils sit- 
zend, teils fnieenb sind bie Apostel, unb allen zu Häupten je 
eine Feuerzunge. Einige sind in höchstem Erstaunen, anbere 
in tiefster Andacht, besonders Petrus unb ber jugendliche Jo- 
hannes; dazu bie Unterschrift: Apostelgeschichte 2. 1.: „Als 
ber Tag von Pfingsten gekommen roar, maren alle beisam- 
men an demselben Orte".

Das Hauptbild stellt die HimmelfahrtChrisi bar. 
Mit leuchtend verklärten Augen unb ben rubinroten Wund- 
malen an Händen unb Füszen, im roten Purpurmantel fährt 
Christus zum Himmel. Ihm zu Häupten finb je brei Engel, 
diesen zu Füszen je einer, — ein Engel mit Wanderstab (Ra- 
phael), ein Engel mit ßilie (Sabriel), ein Cngel ein Gefäß 
mit Feuerflammen tragenb (Seraph) unb ein (Engel mit 
Schwert (Michael). — (Ein Wolkenthron scheidet diese himm- 
lischen (Bestatten von ber (Erbe, mo bie erstaunten elf Apo- 
stel in zwei Gruppen mit Maria in ber Mitte aufwärts- 
schauen. In ber gerne ist Jerusalem sichtbar.

Auf bem brüten Bilde hält Gott Vater als W e l = 
ten schöpf er unb Weltenherrscher in meinem Greisen- 
barte unb wallendem Mantel, auf einer Wolke thronend, 
beide Hände fegnenb ausgeftrecft. Umgeben ist er auf jeber 
Seite von sieben (Engeln mit Opferschalen unb Musikinstru- 
menten, finnbilbenb ben emigen Opferdienst unb emigen 
ßobgefang. — In Komposition, Aufbau unb Maltechnit er- 
innern bie brei Bilder an bie (Epigonenmanier ber roman- 
tisch-nazarenischen Kreise, bie durchsichtig unb voltstümlic 
ihre Werke aufbauten unb sie mit reichem religiösem Stim- 
mungsgehalt erfüllten.

Das Decfenbilb im Chor ber Kirche, bie Anbetung 
b e s Gotteslammes durc bie 24. Ältesten darstellend, 
ist in Farbe unb Umrizlinien viel weicher unb scheint in 
ber ursprünglichen Wiedergabe durc M. von Om nicht ganz 
zerstört zu fein, fobah Schabet es bloß auszubessern unb, wie 
es in ber Hhechinger Stadtchronit heiszt, „burch frische Far- 
bengebung mit bem neuen Freskogemälde in Einklang zu 
bringen" hatte. Dafür soll er tausend (Bulben befommen, 
zahlbar in „vier hreszielern". Auzerdem merben bie Ne- 
bentosten auf 217 Gulden veranschlagt. — In ber Mitte 

thront bas ßamm (Bottes auf versiegeltem Buche. Darüber 
ist (Bott Vater mit bem Herrscherszepter in ber Hand; rechts 
unb linfs von ihm bie Evangelistensymbole. Die 24 ältesten 
haben teils Opferschalen in ben Händen, teils tragen sie 
Harfen unb anbere Musikwerkzeuge, anbere falten anbetenb 
bie Hände. Einige sitzen auf Thronen, anbere knieen, wieder 
anbere hoben ihre Kronen niedergelegt unb beten tief ge- 
beugt bas (Botteslamm an. St. Johannes schreibt dieses Ge- 
sicht in ber Geheimen Offenbarung nieber, wobei ber Adler 
bas Tintenfaß mit bem Schnabel hält. Über ber ganzen 
Szene ist ber Regenbogen gespannt. Aluc dieses Bild ist sig- 
nieri.

(Erhalten finb noc in ben beiben Kreuzarmen bie Decken- 
bilber, bie einst Meinrad von Om geschaffen, allerdings in 
verdorbenem Zustande, mit Rissen unb Sprüngen, ungün- 
ftig beleuchtet unb nachgedunkelt. — Im Kreuzarm ber Epi- 
stelseite (rechts) ist bie Kreuzabnahme Christi wie- 
bergegeben: Die ungefügen, breiarmigen Kreuze ber beiben 
Schächer finb leer; auc ber Körper Christi ist schon von bem 
vierarmigen Kreuze abgenommen, liegt auf bem Boden unb 
mirb in Tücher eingewickelt unb zum Begräbnis hergerich- 
tet. In ber gerne ist bie turmreiche Stabt Jerusalem sicht- 
bar, über welcher noch ber dunkle Schatten ber hereingebro- 
dienen ginfternis lagert. Johannes mit Nikodemus unb Jo- 
Jeph von Arimathäa finb mit bem hl. Leichnam beschäftigt; 
ein Scherge hält bie ßeiter; Maria streckt in tiefster Ergrif- 
fenheit unb Crgebung ihre Arme aus; neben ihr ist Magda- 
lena unb bie anbere Maria. — Im gegenüberliegenden 
Kreuzarm (linfs) ist an ber Decke bie Auferstehung 
I e f u. Christus schreitet aus ber Grabestüre als fiegenber 
Helb mit wehendem roten Mantel, mit flatternder Fahne in 
ber ßinfen unb bem almzweig in ber Rechten. Schrecken 
zeichnet sich ab in Gesicht unb Haltung ber Grabeswächter, 
gern von biefer Siegesszene starren brei leere Kreuze in 
bie ßuft; von einem Starfen bezwungen, zieht ber Tod als 
Knochenmann mit ber Senfe ab.

Am besten erhalten ist bas Decfenbilb in ber Fürstenloge. 
Christus i ft am Ölberg von einem Engel begleitet, 
während ein anberer Cngel mit bem Kelc vom Himmel 
niederschwebt. Am Boden finb bie schlummernden Apostel. 
Aus diesem Rundbild läht sic vielleicht ein schwacher Schluß 
ziehen auf bas einstige Deckengemälde, auf feine Anlage unb 
feine Farbenwirkung.

An ben Wandpfeilern finb in Medaille-Groszformat mit 
gemaltem Rahmen unb einem Kranz aus Blättern, Schleifen 
unb Säubern bie zwölf A p o ft e I b i I b e r. Der Maler 
Schabet befommt 1848 dafür 66 Gulden. Schon ber Preis 
lägt erfennen, bah es sic nicht um neue Kunstwerke han- 
belt, fonbern mie beim Chordeckenbild um Ausbesserungsar- 
beiten unb Angleichung an bas Himmelfahrtsbild. Weiter- 
hin liegt eine Rechnung von Schabet vor vom 8. Oft. 1848: 
,.Die Verzierung um bie 12 Apostel frisch gemalt, bie Namen 
barunter geschrieben unb vergoldet. 19 Gulden 48 Kreuzer". 
— Wiedergegeben finb bie Apostel als Brustbilder: jedem 
Bild ist Palme unb Symbol zugefügt. Auf ber Evange- 
lienfeite (linfs): Petrus mit Schlüssel unb Buch, Andreas 
mit schrägem Kreuze, Iohannes, eine bartlose Jünglingsge- 
stalt mit Buch, Jakobus minor mit Beil, Bartholomäus mit 
Messer, Simon in langem, weiszem Bart mit Säge. — Auf 
ber Epistelseite (vorn angefangen) fommt zur Darstellung:

aulus voll Cnergie unb Willenskraft mit Buc und 
Schwert, Jakobus major mit Wanderstab, Muschel unb Beil, 
Thomas als bartloser Jüngling mit Hellebarde, Philippus 
mit Kreuz in ber Hand, Matthäus mit Hellebarde unb Buch, 
Judas Thaddäus mit Beil.

Der ursprüngliche Stimmungsgehalt unb Charakter ber 
Kirche mirb schwer geschädigt burd) bie farbigen Glas- 
f e n ft e r , bie in brei Ctappen eingefegt mürben Im Chore 
finb sechs, im Langhaus zehn, in ben Kreuzarmen zwei 
verkürzte genfter,

25. Juli 1869 merben zwei Chorfenster zu beiben Seiten 
bes Hochaltars eingeweiht. Gestiftet finb sie vom legten Hhe- 
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chinger Fürsten Konstantin als Erinnerung an das letzte re- 
gierende Fürstenpaar: Fürs Konstantin von Hohenzollern- 
Hechingen und Fürstin Eugenie geb. Prinzessin von Leuch- 
tenberg. Der Vorschlag zu diesem Denkzeichen und die dar- 
gestellte Idee stammt von Stadtpfarrer Th. Schön, Entwurf 
und Zeichnung von Professor Eberlein- Nürnberg, die 
Ausführung non Glasmaler L ü 1 = Sigmaringen. Dem 
Fürsten gewidmet ist das Fenster auf der Epistelseite: Oben 
im Medaillon ist die Gottesmutter, barunter Kaiser Kon- 
stantin, bie beiden Apostel Jakobus unb Johannes und ber 
Erzengel Michael. Diese brei Hauptbilder finb beiderseits 
umgeben von je brei Hheiligengestalten: Fidelis von Sigma- 
ringen unb Meinrad, Nikolaus unb Georg, Aloysius unb 
Stanislaus Koska; barunter ist das Profilbild des Stifter- 
paares. — Das zweite Fenster (auf ber Evangelienseite) 
trägt im Medaillon bas Bild des Christuskönigs mit bem 
aufgeschlagenen Buche, barunter bie hl. Elisabeth als Al- 
mofengeberin, anbetenbe Engel vor ber Monstranz unb 
schlieszlic bie Fürstin selbst knieend vor einem Altare. Wie- 
herum finb diese Hauptdarstellungen begleitet von sechs Hhei- 
ligengestalten: Rosa von Lima, Katharina von Alerandrien, 
Theresia von Spanien, Katharina von Siena, Agnes unb 
Magdalena, ben Abschluß nac unten bilbet bas fürstliche 
Doppelwappen und bie Votivinschrift.

Vier gemalte Fenster befommt ber Chor ber Kirche im 
Jahre 1880, unb zwar auf ber Evangelienseite mit ben Bil- 
bern des hl. Petrus unb Joseph. Petrus ist gotisc gemanbet 
unb steht wie bie übrigen brei Heiligen in ber Nische eines 
Renaissancealtars, Buc unb Schlüssel tragenb; St. Joseph 
ist bargestellt mit ßilie unb Zimmermannswerkzeug. In- 
schrift: „Aus ber Glasmalerei von E. Lütz in Sigmaringen". 
— Auf ber Epistelseite finb bie Bilder: St. Paulus mit Buc 
unb Schwert unb St. Georg, gekleidet als Ritter in voller 
Rüstung, mit bem Speere ben Drachen tötenb. Inschrift: 
„Gestiftet von Bachmann, Lehrer 1880".

Alle übrigen Fenster lieferte bie Hhofglasmalerei 3 e 11 = 
[ e r in München i. I. 1892 in bie Kirche. Ihre Bilder illu- 
strieren bie acht Seligkeiten; über ben beiben Seiteneingän- 
gen ist ein Hherz-Jesu- unb ein .Herz-Mariä-Bild, über ben 
beiben Kreuzarmen bas Wappen des Papstes Leo XIII 
mit Papstkrone unb Schlüffel, unb bas Wappen bes Erzbi- 
schofs Johannes Christian Roos von Freiburg mit Bischofs- 
mitra, Stab unb erzbischöflichem Kreuz.

In vollstem Stileinflang mit bem Innenraum ftanben 
b i e A 11 ä r e : ber Hochaltar unb bie vier Nebenaltäre. Die 
groRen Tafelbilder, aemalt von Joseph Melling (gestorben 
1796 in Strasburg) finb gedanklich eng verbunden mit bem 
jeweiligen Heiligen, bem ber Altar geweiht ist.

Beinahe hundert Jahre blieb ber Hochaltar unberührt 
so in ber Kirche, roie ihn ber Baumeister selbst vorgesehen 
hatte. Er mar im Grunde genommen nichts anderes als 
eine stilvolle Umkleidung bes Tabernakels mit zwei anbeten- 
ben Engeln. Kür bie feierliche Aussekunq an ben Hochfesten 
mar eine mechanische Vorrichtung mit Triebwert eingebaut, 
bie auf ber Rückseite bes Altars in Bemeaunq aesekt wurde 
unb bie Monstranz hochbrachte. — 1881 mirb ein neuer 
Hochaltar ausgestellt von bem einheimischen Bildhauer 
Schäfer, ber ein intimer Freund bes damaligen Vfarr- 
verwesers Schellbammer mar. Der alte Altartisc unb ber 
Sarkovhagunterbou bleiben bestehen. Der Aufbau mar ein 
Schreiner- unb Bildhauerwert ohne eiaentliche Stilmerk- 
male mit deutlich vortretendem Tabernafelhaus unb zwei 
seitlichen Anbauten mit je zwei Nischen für bie Aufstellung 
von vier Heiliqenaestalten. — 1926 unter Stadtofarrer Ki- 
scher besinnt man sich wieder auf Einklang unb Harmonie in 
ber Hechinaer Kirche; her bisherige Altarauffat verichwin- 
bet: ber ursprünaliche Zustand nach ben noch vorhandenen 
Zeichnungen und Plänen bes Erbauers Michael b’ Irnard 
wird mieber heraestellt. mobei iedoc ber ehemalige Aus- 
fekunasmechanismus in Weafall kam. Mittelbau unb die bei- 
ben Anbetunasengel stammen oon ber Firma Kiefer-

Müncher, ber Tabernakeleinbau aus ber Kunstwerkstatte 
Steiniken & Lohr in München.

Über bem Altare an ber Wand hängt zwischen zwei 
Wandpfeilern, gefaßt in stilvollem Rahmen, bas Bild: 
Christus am Kreuze. In ber Mitte ber Bildtafel ist 
ein mächtiges, kantiges Kreuz mit lebensgroßem Christus. 
Seinen Stamm umfaßt in gußhöhe Magdalena mit schmerz- 
durchwühlter Miene. Ein Scherge in Hünengestalt hat ben 
Schwammichaft gerabe noc in ber Hand unb schaut voll 
Entsetzen zum sterbenden Gottessohn; auc Maria unb Io- 
hannes richten ihre schwervergrämten Blicke zu ihm auf; 
bie anbere Maria verhüllt in Trauer ihr Angesicht. Solda- 
ten finb teilnahmslos im Hintergrund, während ber Meister 
oor feinem Verscheiden in ßiebe unb Sorge auf Maria unb 
Johannes schaut, zu benen er soeben bie Worte gesprochen: 
„Siehe beinen Sohn", „siehe deine Mutter".

Auf ber Epistelseite (rechts) ist ber I oa n n e s - N e p o - 
muf-AItar, ber 1883 bei ber Jahrhundertfeier zum Jo- 
sephsaltar umgemanbelt mürbe. Damals erhielt er auch 
durc ben Hechinger Bildhauer Ruff an Stelle ber einfachen 
Leuchterbant einen Holzaufbau, ber in ber Mittelnische bie 
Statue bes hl. Joseph trug, in ben Seitennischen bie Bilder 
von St. Vinzenz unb Franz Xaver. Seit 1926 ist dieser Altar 
im Eugenienstift. Die neue Leuchterbant samt dem taber- 
nakelförmigen Aufbau in ber Mitte lieferte bie Firma 
Kiefer-München. Aus bem Josephsaltar ist mieber gewor- 
ben, was er früher mar, unb roorauf schon bas Altarbild 
hinweist: Der Ioh.-Nepomuf-Altar. Auf bem Bilde ist ber 
Heilige von ber Brücke in bie Moldau gestürzt worden; 
Engel tragen ben hl. Leichnam auf bem Wasser, während 
anbere in ber Höhe eine Sternenkrone für ihn bereit halten.

Auf derselben Seite im Kreuzarm steht ber Marien- 
a 11 a r , ber zurückgeht bis in bie Zeit bes Kirchenbaues. 
Der Tabernakel ist für bie Karwoche bestimmt. Das Altar- 
bild stellt Mariä Verkündigung bar. Der Engel trägt in her 
Rechten bie abwärtsgerichtete ßilie, mit ber Linken meist er 
nac oben.

Auf ber Evangelienseite (links) steht an ber Chorwand 
ber I a 1 o b u s a 11 a r , ben man 1883 zum Marienaltar 
gemacht, unb ben Bildhauer Schäfer mit einem Holzaussaß 
versehen hat. Seit 1926 ist ber ursprüngliche Zustand wie- 
ber hergestellt. Auf bem Bilde wird ber Apostel Jakobus ber 
Ältere gefangen abgeschleppt; Solbaten unb Schergen zer- 
ren mit Striefen ben Heiligen fort, ber rührend Abschied 
nimmt. Ein Gesunder fleht um Gnade unb Hilfe für einen 
Gichtbrüchigen, ben er hergejchafft hatte. Im Hintergrunde 
ist ein Wachthabender hoc zu Rosz.

In ber Achse bes Kreuzarmes ist ber I o 1 e ps a 11 a r. 
Auc er ist roie ber Marienaitar in ursprünglichem Zustande 
auf uns gekommen. Das Altarbild stellt „bie Ruhe auf ber 
Flucht" bar. Maria fniet auf bem Boden; St. Joseph sitzt auf 
bem Esel unb reicht ber Mutter bas Jesuskind. Mutter unb 
Kind strecken einander bie Arme entgegen. Gewöhnlich ist 
bie Darstellung so, baß Maria auf bem ßafttiere sitzt; doc 
soll in diesem Falle bie Wiedergabe eine Verherrlichung bes 
hl. Joseph fein, barum ist er in ben Mittelpunkt gerückt. Der 
alte Hochaltar unb Marienaltar (beide von Schäfer) sowie 
bie alten Kreuzwegbilder tarnen in bie Notkirche ber Herz- 
Jesu-Pfarrei in Charlottenburg.

Neben ben stilvollen Ewiglichtträgern zu beiben Seiten 
bes Hochaltars ist bas Chorges ü h l mit zwei Sitzreihen 
unb einem erhöhten Dorsal, bas in RRechteckfelder eingeteilt 
ist unb mit Gesims unb Urnenbekrönung nach oben ab- 
schließt. Das ganze Hochaltargelände wird im Halbkreise ab- 
gegrenzt durc bie Kommunionbant, bie alle Zier- 
arten bes Klassizismus in sic oereinigt: Blattgewinde unb 
gradlinige Feldereinteilung.

Die Kanzel hat quadratischen Grundriß; bie brei Kor- 
pusfeiten finb an ihren Ecken abgeschrägt unb mit einfa- 
chem Eierstab verziert. Die Schauseite trägt bas vergoldete 
RReliefbild: „St. Jakobus" in Medaillonformat. Nac unten 
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schlieszt die Kanzel ab mit einem Wulst und Fruchtzapfen; 
der Schalldeckel endigt in einer Vase mit Blumenbüschel und 
Wolken; darüber sind zwei Engelstöpfe, bie zwei Gesetzes- 
tafeln und ein Kreuz.

Segenüber ber Kanzel ist ber monumental umrahmte 
Taufstein, eine rot marmorierte Schale, unb über ihm 
ein stufkierter Dreiecksaufbau mit ber Taufe Christi in 
Schnitzarbeit in ber Manier von Weckenmann. Wenn er 
allenfalls in Betracht sammt, so ist nicht mehr an ben Mei- 
fter im Balmenstand feines Kunstschaffens zu denken, in wel- 
chem er ben Nepomuk auf ber Johannisbrücke unb bie Kreu- 
zigungsgruppe in St. Lutzen fertigte, er ist vielmehr geal- 
tert unb in feiner früheren Formenfreudigkeit gehemmt 
durch bie neu einströmende Kunstanschauung des Klassizis- 
mus. Über ber Taufhandlung, bie vor sic geht am schilfbe- 
wachsenen Jordanufer, schwebt ber hl. (Seift in Taubenge- 
statt, von Strahlen unb Wolken umgeben.

Die Beichtstühle finb in brauner Farbe gehalten unb 
gradlinig verziert mit vergoldeten Perlstäben unb Leisten; 
ber Aufsatz verjüngt sich nac oben unb trägt je eine holz- 
geschnitzte Heiligengestalt als krönenden Abschluß; bie Ge- 
statten werden von Professor Laur als Arbeiten des Schöm- 
berger Schnitzers Joseph Geiger angesehen; sie finb ja auc

Sanft Petrus
Holzplastit in ber Stiftskirche in Hechingen

für Weckenmann oiel zu miniaturhaft unb zu wenig groß- 
zügig. — Auf der Epistelseite (rechts) im Kreuzarm ist 6 t. 
Petrus mit dem Hahn als reuiger Büszer händeringend 
unb nachdenklich gestimmt wiedergegeben Auf ber gleichen 
Seite neben bem Westeingang ist über bem Beichtstuhl bie 
hl. Magdalena als Büszerin mit ber Geizel in ber Hand 
(jetzt abgefallen). — Auf ber Evangelienseite (links) im 
Kreuzarm fniet ber hl. Hieronymus halbnackt unb ab- 
gemagert in ber Einöde, vor einem Kreuz Sühne unb Buse 
leistend, zu dessen Fusze ber Totenkopf unb bas Symbol des 
Heiligen: ber Löwe, bem er nac ber ßegenbe einen Dorn 

aus bem Fusze zog. Doc sann das Attribut auc bebeuten, 
daß ber Heilige einst mutig wie ein Löwe gegen fein eigenes 
Fleisc unb gegen bie Feinde ber Wahrheit sümpfte. — Auf 
ber gleichen Seite beim Westeingang ist als Beichtstuhlbe- 
frönung wiedergegeben die hl. MargarethavonKor- 
t o n a , wie sie in bas Geheimnis bes Kreuzes versunken sic 
an ihr früheres Sündenleben erinnert unb Busze bafür tut.

Zwischen Jakobus- unb Josephsaltar ist ber schlichte, in 
Italien geschaffene Marmorgedenkstein an bie Prin- 
zessin Maria Antonia, Schwester bes Fürsten Friedrich. Er 
trägt bie Inschrift: „Maria Antonia Gräfin zu Waldburg- 
Truchsesz geb. Prinzessin zu Hohenzollern-Hechingen, geboren 
am 8. Februar 1781, gestorben im Haag ben 25. Dezember 
1831". Die Beisetzung in ber Hechinger Fürstengruft erfolgte 
am 12. Januar 1832.

Von überragenber Bedeutung ist bie in bie Chorwand ein- 
gebaute Bronzeplatte, ber letzte Rest bes Eitelf riedrich-Denk- 
mals. Noc zu Lebzeiten ließ biefer Graf (gest. 1512) für sich 
unb feine Gemahlin ein ehernes Srabmonument errichten. 
Darüber ist bei Manns: Geschichte ber Grafschaft Hohenzol- 
lern S. 113 zu lesen: „Es war ein auf vier ßöwen ruhen- 
ber Sarkophag, auf dessen oberen Ecken vier leuchtertra- 
genbe Engel angebracht waren. Zwei Engel an ben Füszen 
hielten bas Wappen von Hohenzollern. Oben lag bie jetzt 
noch vorhandene Platte mit ben Bildnissen bes Grafen unb 
ter Sräfin. Das edle Kunstwerk schmückte einst ben Chor 
der von bem Grafen Jos Niklas um 1480 erbauten alten 
Stadtkirche. Beim Abbruch biefer Kirche erachtete man ben 
Sarkophag für bie neue Kirche nicht mehr geeignet unb ver- 
wendete bas Metall desselben mit Ausnahme ber oberen 
Platte zum Gusse Don Altarleuchtern. So würbe ein Teil bes 
herrlichen Meisterwerkes ein Opfer bes mittelalterlicher Kunst 
feindlichen Geschmackes ber damaligen Zeit". Alle Merk- 
male bes Werkes weisen auf bie Nürnberger Werestätte bes 
Peter Vischer hin, aus welcher vier Generationen hin- 
durc so foftbare Proben edlen Könnens hervorgegangen 
finb. Auf ber Platte ist bas gräfliche Paar wiebergegeben, 
doc dürfte kaum non Porträtähnlichkeit gesprochen werben. 
Eitelfriedric in ber Eisenrüstung mit wallendem Helmbusch, 
auf einem ßöwen stehend, hält in ber Rechten bas lange 
Schwert, in ber Linken ben Rosenkranz. Um ben Hals trägt 
er ben Drben vom Goldenen Vliesz, ber auc bas über ihm 
schwebende Zollerwappen umgibt. Seine Gemahlin in lan- 
gern, noc gotisch anmutenden Sewanb, auf einem Hunde 
stehend trägt in den Händen ben Rosenkranz, um ben 
Hals ben Schwanenorden; diese Ordenskette ist auch um das 
Brandenburger Wappen ihr zu Häupten gelegt. Zwischen 
ben beiben Hauswappen ist bas Zeichen ber Erbkämmerer- 
mürbe, bie Eitelfriedric 1505 erlangte. Um bie ganze Platte 
ist eine lange Inschrift, bie auf Graf, Gräfin unb bie gräfliche 
Familie Bezug nimmt. — 1866 ließ Persius „ohne Schaden 
ber Heiligenpflege" Don ber Platte Gipsabgüsse machen, bie 
auf ber Burg, im Berliner unb Sigmaringer Museum sowie 
im germanischen Museum in Nürnberg zur Aufstellung ka- 
men. Aus biefer Zeit stammt auch eine lithographische Wie- 
bergabe Don Federer, bie S. Eberlein-Nürnberg zeichnete.

Als Gegenstück zu biefer mit Gesimsen, Rosetten unb Ba- 
fen umrahmten Oebens platte hat bie auf ber anbern Chor- 
feite in Marmor gefaßte Erinnerungstafel an ben Tag ber 
Kirchweihe zu gelten, bie ben festlichen Vorgang vom 12. 
Oft. 1783 in lateinischer Sprache festhält.

Noc ist ber Kreuzwegbilder zu gebenfen, bie an 
ben ßängswänben bes Kirchenschiffs angebracht finb. ßangc 
Zeit ging man in Hechingen zum Kreuzweg nach St. Lut- 
zen, in ber Pfarrkirche waren feine Bilder. Erst unter Stadt- 
Pfarrer Hense (1886—1897) würben solche beschafft, „bie 
bunte Terrakotten in kleinlichster Pfeudorenaissance waren, 
abstoszend unb unruhig wirften". 1924 erhielt bie Stifts- 
firche neue Stationsbilder, gemalt von Kunstmaler Kohle- 
Starnberg, „ber von Fugel beeinfluszt war, aber auch dem 
mobernen Empfinden Rechnung zu tragen suchte." Über diese 
mehr breit als hohen Tafeln gibt Professor ßaur bas Ur-
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teil: „Gegenüber den bisherigen fabrikmäßig hergestellten 
Kreuzwegstationen mit ihrer kleinlichen und unruhigen Um- 
rahmung bedeuten die Bilder eine wesentliche Verbesserung. 
Ihre Grösze ist durch die architektonische Gliederung des In- 
nern gegeben und auc in der farbigen Wirkung ist eine 
Störung des Raumbildes nicht zu befürchten". Heute sind

sie in der alten Klosterkirche in Stetten zu sehen, während 
das Gotteshaus in Hechingen 1931 wieder wie ehemals Re- 
liefbilder erhielt, mit dem Unterschied, daß ehemals Fabrik- 
wäre geboten wurde, heute aber der Name des versterbe- 
neu Münchener Künstlers: Anton Kaindl auf der letz- 
ten Station zu lesen ist.

Studien über das Hechinger Eollegiatstist
von Willy Baur

Während bei vielen unserer alten Stiftskirchen die Er- 
innerung an ihre frühere Bedeutung äuszerlic völlig ge- 
schwunden ist, hat sic in Hechingen wenigstens die Be- 
Zeichnung „Stiftskirche" allgemein erhalten, obwohl gerade 
mit dem Bau der heutigen Stadtpfarrkirche die end- 
gültige Auflösung des alten Stiftes St. Jakob in unmittel- 
barem Zusammenhang steht. Eine Bearbeitung feiner Ent- 
stehung und Geschichte auf Grund des bisher wenig ausge- 
werteten umfangreichen Archivmaterials ist eine Aufgabe, 
deren Durchführung nicht nur für die Aufhellung her kirc- 
lichen, sondern auc der städtischen Vergangenheit von größz- 
ter Bedeutung ist, den vorliegenden Rahmen aber weit über- 
schreiten würde. Immerhin ergeben sic aus Feststellungen 
über das Wesen der Collegiat- und Kanonikatstifte und der 
Überprüfung ber zahlreichen im Schrifttum zerstreuten Nach- 
richten schon einige Ausgangspunkte für eine spätere Be- 
arbeitung.

Wohl bie wenigsten Hechinger, bie von ihrer Stiftskirche, 
dem Stiftschor usw. reden, verbinden mit dem Ausdruck 
„Stift" einen zutreffenden Begriff, und noch weniger ist 
im allgemeinen besannt, daß wir in Hohenzollern noc 
Zwei weitere alte Stiftskirchen, nämlich Trochtelfingen und 
Hettingen besitzen.

Über bas Wesen ber Stiftskirchen haben eigentlich erst 
bie Untersuchungen von Schäfer in feinem Werk „Vfarr- 
tirche und Stift im deutschen Mittelalter") Klarheit 
gebracht. Nac ihm ist unter einer mittelalterlichen Stifts- 
tirche eine solche zu verstehen, an ber ein Collegium b. 
h- eine bestimmte Zahl von Kanonikern, deren Zusammen- 
(eben nach einer feststehenden Regel geordnet ist, gottes- 
dienstliche Funktionen ausübt. Der Kanoniker ist der nach 
dem kirchlichen Kanon d. h- Grundgesetz geprüfte, eingesetzte 
und lebende Geistliche. Für die Anzahl der Kanoniker im 
Stift bestanden schon früh feste Grenzen, es gab Stifter mit 
12, 7 oder 4 Kanonikern.2) Bon Bischof Chrodegang von 
Metz (742—66) ist für das gemeinsame Geben des Klerus 
an feiner bischöflichen Kirche eine Regel besannt, bie sich 
weitgehend an bie Ordensregel des hl. Benebitt anlehnt. Die 
meisten dieser Bestimmungen wurden auf ber Aachener Sy- 
node von 816 als Grundlage für bas gemeinsame Geben bes 
Klerus an fränkischen Kirchen überhaupt ausgestellt. Bon 
dieser Zeit an ftanb ber Begriff bes Collegiatstiftes im Ge- 
gensat zu klösterlichen Organisationen fest. Es waren aber 
nicht nur an den bischöflichen Kirchen, wo sich das von selbst 
versteht, sondern auch an den meisten Pfarrkirchen ber fran- 
kisch-merovingischen Zeit eine Mehrzahl Geistlicher tätig. 
Zu beachten ist nämlich, bah die mittelalterliche Pfarrkirche 
gewöhnlich ein vielfach gröberes Sprengel zu versorgen 
hatte, als bas heute ber Fall ist. Diese grossen älteren farr- 
sprenget erforberten zur Seelsorge eine grössere Anzahl 
Geistlicher. Dazu kommt, daß in ber karolingischen Zeit wie 
früher bie Ausbildung bes notwenbigen Klerikernachwuchses 
an ben Bischofskathedralen allein nicht möglich war unb da- 
her auch vielen Pfarrkirchen bie Erziehung von Alumnen 
oblag. So finben wir in alter Zeit besonders im Rhein- 
lanb schon eine grosze Anzahl oon Stiftskirchen abgesehen 
von ben Bischofskirchen, Z- B. sind in Köln im 9. Jahr- 
hundert allein 7 Collegiatstifter nachzuweisen.

In unserer Gegend werben wir uns nach Stiftern ber 
bargelegten Art vergeblich umsehen. Einige ältere finben sic 
ja auch, so bas Stift Beutelsbach gegr. oor 1247, Sindelfin- 

gen um 1066 unb Wiesensteig vor 1130. Unsere hohenzolle- 
rischen Stifter sind gegrünbet: Hechingen 1499, Hettingen 
1503 unb Trochtelfingen 1501 ober 1502. Weiter stammen in 
ber Nachbarschaft bas Stift Binsborf oon 1372, Ebingen- 
Bottenburg von 1535—39, Herrenberg oon 1430, Dettin- 
gen a. b. Erms, Urac unb Tübingen oon 1477. Diese letzt- 
genannten Gründungen werben wir keinesfalls als bas 
Ergebnis ähnlicher Entwicklungen wie bie alten Stifter an 
sprechen sönnen, benn bie Pfarrsprengel hatten sich nicht 
nur start oerfleinert, fonbern zur Seelsorge stauben als 
Mesz- unb Tredigerpfründen eine auszerordentliche grosze 
Zahl oon Klerikerstelien zur Verfügung, zur Ausbildung bes 
Kletus selbst gab es jetzt anbere Möglichkeiten. Die Frage, 
warum gerabe im 16. Jahrhundert bei uns bie alten Stifts- 
formen durc bie zahlreichen Neugründungen wieber be- 
lebt würben, ist auch nicht mit dem Hinweis auf bas Inter- 
esse bes hohen Adels an ber Einrichtung oon Pfründen für 
nachgeborene Söhne zu beantworten. Wenn solche Gründe 
2—300 Jahre vorher bei Kloftergrünbungen überhaupt eine 
Bolle gespielt haben, bann war es um biefe Zeit nicht mehr 
ber Fall. Die Meinung ber Zeit tommt gelegentlich in ber 
Zimmerschen Chronik zum Ausdruck,’) wo bie damals nicht 
seltene Umwandlung alter Klöster in Stifter als Ausfluß 
bes Hochmutsteufels angetreibct ist. Betrachtet man bie Ber- 
sönlichkeiten ber Gründer, bie wie Graf Eberhard im Bart 
oon Württemberg, bie Brüder Georg und Hugo oon Wer- 
benberg, bie Trochtelfingen grünbeten unb ber Augsburger 
Bischof Friedric oon Zollern’) als weitsichtige unb tüc- 
tige Regenten in ber Geschichte fortleben, bann muh man 
auch gewichtige Ursachen für bie vielen Stiftsgrünbungen 
gegen Ende bes 15. unb Einfang bes 16. Jahrhunderts an- 
nehmen.

Es ist nun bezeichnend, bah biefe neuen Kollegien im 
Grunde nichts als eine Zusammenfassung älterer, längst be- 
stehender Pfründen darstellten. Mit ber Verwaltung unb An- 
wenbung ber damaligen zahlreichen geistlichen Pfründen, 
Stiftungen ber kirchlich ernsteren unb höher stehenden frü- 
beren Jahrhunderte, staub es damals, wie wir aus zeit- 
genössischen Quellen wissen, nicht eben zum besten. Wurden 
nun bie Inhaber ber Pfründen burch eine feste Satzung zum 
gemeinschaftlichen Geben unter geistlicher Aufsicht verpflich- 
tet, so muh man barin bas Bestreben erkennen, eine bessere 
Ordnung Zu schaffen. Diese Stiftsgrünbungen sind also ber 
Alusdruc ber beginnenden Kirchenreform, bie im folgenben 
Jahrhundert bann völlig zum Durchbruch kam.

Auc bas Hechinger Stift ist ein Ergebnis dieser Entwick- 
lung. Hier kommt hinzu, bah ber hohe Adel feine Höhenbur- 
gen als bauernben Wohnsitz aufgegeben hatte unb feine 
Stäbte ben Charakter als Befibenzen erhielten, Grund ge= 
nug, ihnen auch in kirchlicher Beziehung eine befonbere Be- 
beutung zu geben. Während bas Erbbegräbnis ber Zoller- 
grafen bisher im Kloster Stetten lag, würbe nunmehr auch 
die Gruft unter dem Chor der Stiftskirche benutzt.

Die Kirche zu 11. G. Frau und St. Jakob, die zur Hechin-

1) in Kirchenrechtl. Abhandlungen, herausgegeben von U. Stuft, 
Heft 3.

2) Das Stift Hechingen hatte 12, Trochtelfingen 7 und Settin- 
gen 4 Kanoniker.

3) Ausgabe Barnet II. Auf. IV. S. 214/15.
4) Eine zweite Stiftsgründung von Bischof Friedric ist St. Per 

ter in Dillingen.
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ger Stifts- und [arrkirche erhoben werden sollte, war erst 
1472—1488 erbaut worden. Graf Ios Niklas, der den 
Grundstein auf der Stelle gelegt hatte, wo vorher eine kleine 
St. Nikolauskapelle gestanden war, hatte bei dem Kirchen- 
neubau zweifellos die Absicht, die Pfarrkirche, als welche 
seither St. Lutzen gebient hatte, in die Stadt herauf zu ver- 
legen. St. Lutzen war seinerseits auc nicht die älteste Pfarr- 
kirche von Hechingen, vielmehr müssen mir nac der ganzen 
Siedlungsentwicklung die Martinskirche in Niederhechingen 
als solche ansehen.3) Der Bauplat der Kirche ist deshalb 
interessant, meil er in der Flucht der alten Stadtmauer 
und des Zwingers lag, wenn er auc etwas mehr stadtein- 
märts gerätst mar als der jetzige Bau. Es geht daraus her- 
vor, daß Hechingen als befestigter Plat feine Bedeutung 
mehr hatte. 1492 hatte die Kirche 10 Altäre, auf die die mit 
Pfründen ausgestatteten Kaplaneien verlegt wurden. Die 
Geschichte dieser Kaplaneipfründen, zu der hier einige An- 
deutungen gegeben werden sollen, ist geradezu der Schlüssel 
für unsere ältere Stadtgeschichte.

Die älteste der Pfründen bürste die St. Martins-fründe 
fein, die 1492 wohl erneuert, sicher aber nicht mie die Chro- 
nif will, neu gestiftet wurde, denn schon 1426 ist ein St. 
Martinsaltar mit Pfründe in der Damaligen Pfarrkirche zu 
St. Lutzen erwähnt.") Man geht kaum fehl, menn man in 
ihr Die dorthin übertragene alte Pfründe Der Martinskirche 
in Niederhechingen sieht. Besonders interessant sind Die Nach- 
richten über Die St. Katharinenpfründen, Deren es offenbar 
zwei gab. Ein Altar und Pfründe Der hl. Katharina ist 1371 
in Der Kirche 6t. Lutzen erwähnt. 1603 murDe auf Dem 
Friedhof hinter Der Stadtkirche, Dem Plat Des jetzigen Krie- 
gerdenkmals, eine Kathrinenkapelle gemeint „sonderlich we- 
gen Des Derselben Hheil Jungfrau Altar, so vorhin in Der 
Kirchen 6t. Luccii gestanden" unD „Damit Der alten Stif- 
tung nichts Deftoroeniger sonnte genug geschehen unD nichts 
abgehen". Auf Die Herkunft Der 6t. Katharinenpfründe in 
Der Stiftskirche meist eine Nachricht von 1479, nac Der Lu- 
dowikus Peter, Pfarrer in Zell (jetzt Maria Zell) gleichzeitig 
Kaplan Des 6t. Katharinenaltars in Der Kirche zu Hechingen 
war. 1472 ging nämlic Das Patronatsrecht Der Pfarrei Zell 
an Die Zollergrafen über. Zu ihrem Sprengel gehörte eine 
Katharinenkapelle in Weiler hinter Zollern. Die zugehörige 
Pfründe, Die ihrem rechtmäßigen Inhaber erhalten blieb, 
wurde Damals in Die neue Hechinger Kirche verlegt. Die 
6t. Michaelspfründe ist offenbar Die Der alten Burgkapelle 
auf Dem Zoller, Deren Einkünfte nac Der Zerstörung Der er- 
ften Zollerburg 1426 nac 6t. Lutzen oerlegt morDen maren 
unD nun an Die neue Kirche übertragen wurden. Eine neue 
Michaelspfründe auf Der Burg wurde 1488 durch Graf 
Eitelfriedric gestiftet unD ausgestattet. Die Heiligkreuz- 
pfrünDe mar 1408 durc Graf Friedrich von Zollern (Dem 
Ottinger) in Die nicht lange vorher erbaute gleichnamige 
Kapelle gestiftet morDen. Eine alte Pfründe mar Die 6t. 
Nikolaus Frühmeszpfründe, Die 1356 schon in 6t. Lutzen er- 
wähnt mirD. 1373 ftanD eine 6t. Nifolauskapelle „auff Dem 
Kürchhoff zue 6t. Lutzen". 1401 ist Die Stadt Hechingen D. h. 
Die heutige Oberstadt völlig abgebrannt. Wahrscheinlich beim 
Wiederaufbau Der Stadt sonnte man einen kleinen Raum 
für eine 6t Nikolauskapelle freimachen, in Die man bie 
Frühmeszpfründe oon 6t. Lutzen herauf verlegte. Diese Ka- 
pelle mar also Das älteste Heiligtum in Der Oberstadt. 1435 
ist sie an Stelle Der späteren unD heutigen Stadtkirche im 
„Wesen gewest". Die Pfründen Des 6t. Laurentiusaltars be- 
stand in 6t. Lutzen schon um 1436, ebenso eine Ottilien- 
pfrünDe Daselbst um 1426. Nunmehr wurden sie in Die 
Stiftskirche übertragen. Bei Gründung Des Eitei Friedrich- 

fründehospitals 1602 wurden Die Altäre oon 6t. Lauren- 
tius unD 6t. Ottilia oon 6t. Lutzen in Dieses verlegt, jedoc 
lassen Die Gründungsurkunden Des „Spittels" erfennen,

Daß Damals mit Diesen Altären Die Pfründen nicht verbun- 
Den maren. Zur Erforschung Der Verehrung Der hl. Ottilia 
in Hechingen fei angemerft, Daß Das ihren Bildern ange- 
fügte bezeichnete Merkmal — zwei Augen auf einem Buc 
ober einer Schale — dasselbe ist, mie ber hl. Luzia. Es wäre 
Demnach' möglich, baß ber Ottilienkult hier durc bie Ver- 
wechslung eines alten Bildes ber letzteren Heiligen, bas 
vielleicht noch in St. Lutzen vorhanden mar, entstauben ist. 
Über bie Entstehung ber Pfründe 6t. Ursula unb 11000 
Sungfrauen haben mir feine Nachrichten, Da Diese Heilige 
aber zu Den ältesten weiblichen Patronen gehört, bie wir 
überhaupt in Deutschland haben, ist sie sicher längst oor 
Der Zeit Der Stiftsgründung entftanben, unD ähnlich ver- 
hält es sich auc mit ber 6t. Johannespfründe. Die Kaplanei- 
pfrünbe U. ß. Frau taucht schon 1446 auf; mo Die Kapelle 
ober Der Altar stauben ist vorläufig nicht festzustellen. Das 
15. Jahrhundert mar bie Zeit, in ber man fast jebe Ka- 
pelle ober Kirche bem Schutze Mariens unterstellte, auc 
wenn schon ein anberer Patron vorhanden mar. Eine 6t. 
Jakobus Pfründe als solche gab es nicht. Dieser Heilige 
wurde Damals hoc geehrt unD ist fein Wunder, Daß er ne- 
ben U. ß. Frau zum Stiftspatron wurde.

Vertiefen und ausbeuten lassen sic biefe Zusammenhänge 
durc eine Untersuchung ber Verehrung unserer Stiftshei- 
ligen in ber näheren unb meiteren Umgebung, bie durc bie 
verdienstlichen Arbeiten oon Hoffmann unb Eisele über bie 
Kirchenheiligen in Württemberg unb in Hohenzollern nun 
möglich geworden sind. Noc wertvoller fast sind Untersu- 
chungen über bas Vermögen ber einzelnen Pfründen, bas in 
erster ßinie aus Grundbesitz unb Bodenzinsen bestand. Nicht 
meniger als 5 Pfründen befaßen eigene Häuser in ber Ober- 
stadt. Es finb dies bie Katharinen-, Johannes-, Ottilien-, Ni- 
kolaus- unb U. ß. Frauen-Pfründe. 1688 sollten oon ben 5 
Kanonikatshäusern zwei verkauft unb ber Erlös zur Aus- 
befferung ber übrigen verwendet merben. ßeiber besteht hier 
3. Zt ein Hemmnis, benn trotz Entgegenkommens des H. 
Herrn Stadtpfarres Dr. Graf ist bas Konskriptionsbuc des 
Stiftes unb ein Teil des sonstigen Urkundenmaterials nicht 
aufzufinden.

Gelegentlich hört man erzählen, baß ber Name Kirchspiel 
für Die Gemeinden Steinhofen, Bisingen, Thanheim unD 
Zimmern Daher fomme, Daß ber bortige Großzzehnten bem 
Hechinger 6tift zur Erlegung Der sogenannten Präsenz- 
gelber übertragen mürbe. Tatsächlich bebeuiet ber Name, 
ber auch sonst unter ähnlichen Verhältnissen vorkommt nur, 
baß bie genannten Orte oon ältesten Zeiten her bis fast an 
Die Schwelle des oorigen Jahrhunderts eine Pfarrei biß 
beten.

Wenn mir vor unserer jetzigen prächtigen Stadtpfarrkirche 
stehen, so ist es angebracht. Daran zu Denfen, baß eine erheb- 
licher Teil ber zu ihrer Einrichtung nötigen Summe aus 
bem Vermögen des alten Kollegiatstiftes entnommen wer- 
ben sonnte. Unmittelbar vor bem Neubau maren nur noc 
brei der Stiftspfründen besetzt. Wenn in ben Wirren ber 
Napoleonischen Zeit kurz nachher bie Vermögen vieler ähn- 
licher alter 6tiftungen allen anbern als kirchlichen Zwecken 
zuflossen, so hat ein Teil des Hechinger Stiftsvermögens 
uns glücklicherweise zu einem ber schönsten kirchlichen Bau- 
benfmäler meit unb breit verholfen.

5) Siehe „Zolerheimat" I. 6. 2 ff.

6) Die Jahreszahlen dieses Abschnittes sind zumeist der Ehronit 
der Stadt Hechingen von Egler-Ehrenberg entnommen

Beilage. Die oorliegenbe Nummer enthält eine Werbe- 
beilage des Buches „6üDroeftbeutfchlanb" oon Robert Grad- 
mann.
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