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  Die ehemalige Stiftskirche St. Georg zu talen Linienstabe der Periodenfigur, unter

Oberzell auf der Insel Reichenau, deren Benutzung der Netzdiagonalen, die rhom-
Architektur aus spatkarolingischer Zeit boiden "Bandflachen" in der Breite einer

stammt, kann uns noch einen einigermaBen MaBeinheit angetragen (in der Regel nach

zuverlassigenEindruckvonderlnnenraum- Iinks bzw. nach unten). Der "perspek-
ausmalung einer basilikalen Kirche in der tivische" Maander, dessen altesten Beispiele

Zeit um die Jahrtausendwende vermit- schondiegriechischeAntikeliefert,ist,wie
teln. Was die Wanddekoration ihres Mittel- K. Hecht eingehend untersucht hat, "das

schiffes (Abb. 1 und 3)-es handelt sich hier Standardornament des Rahmenwerkes der

nicht um Fresken, sondern um Secco- frUhmittelalterlichen Dekoration;bisindas
anlangt, ist jede der beiden Langswande in spate 11. Jahrhundert bestreitet er alle ihre

horizontaler Richtung durch je drei Maan- Horizontalfriese, von da an bis zur Gotik

derstreifen gegliedert: Die Aufteilung der wenigstens ihren Deckenfries.'" Hecht hat

v611ig unplastischen Hochwande beginnt aber nicht gemerkt, daB mit Oberzell eine

mit einem unteren, fast einen Meter breiten ganz andere Nutzung des Maanders in Ge-
Mtianderfries, der direkt Uber dem Archi- brauch kommt. War vorher dieses Motiv
voltenscheitel aufsitzt. Es folgt die etwa rahmend oder friesartig als oberer Ab-
zweieinviertel Meter hohe Flache der Bilder schluB, vor allem in der Architektur seit

von den Szenen der Wunder Christi, und Pompeji, so wurde es in ebengleichem Sinn
als obere Begrenzung ein Maanderband, in S. Salvatore in Bresciaund in St. Johann
das unterhalb der Fenstersohlbank verlauft, in MUstair genutzt, ebenso-wiederrum als

endlich zwischen den Fenstern je eine Rahmenmotiv-in der Reichenauer Buch-
Reihe von sechs Aposteln. Als oberer malerei. In Oberzell finden wir erstmalig
AbschluB der Wand befindet sich ebenfa11s den Maander als architekturgliederndes
ein schmalerMaanderstreifen, derdie Wand Motiv. Es entsteht sozusagen ein gemalter

gegen die Holzdecke abgrenzt. Architrav. Zudem ist er mit der H6he von
  Alle diese Maanderfriese geh6ren zur drei FuBen eine Monumentalform2'.
Gruppe der sogenannten perspektivischen Nun soll zur Beschreibung und UberprU-
Maander: Mit diesem Begriff soll wohl fung des Erhaltungszustandes von den drei
gekennzeichnet werden, daB ein nach Oberzeller Maanderfriesen Ubergegangen
mathematischen Prinzipien konstruiertes, werden.Wiedie"historischenAufnahmen"
a priori lineares geometrisches Ornaments- von G. Wolf (Konstanz), die den Zustand

muster, da raumlich eingefaBt, perspek- der ottonischen Wandmalereien nach Auf-

tivisch dargestellt worden isti〉. Zur Erzie- deckung von 1880/82 dokumentieren (Abb.
Iung der dekor.ati ven. "perspe ktivi schen 1; vor 1888, weil die Empore mit der Orgel

Form"' sind an die vertikalen und horizon- in diesem Jahr abgebaut wurden)3", zeigen,
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hat sich von den drei Friesen der Decken- angetragenen "Flachen" sind gespalten, die

fries, der umlaufend die Hochwande des senkrecht stehenden zeigen Ziegelrot und

ganzen Langhauses abschloB, am schlech- Dunkelrotbraun, die waagrecht liegenden
testen erhalten. Was sich heute dort zeigt HellgelbbraunundGelb. DendunkelgrUnen
(Abb. 2)4', ist in seiner gesamten Aus- Grund des Ornaments begleitet unten ein
dehnung ein Werk der Wiederherstellung, rotes Band, wahrend die obere BordUre
die sich nur auf sparlichste Reste stUtzen durch die Randleiste der Holzdecke ver-

konnte: Der obere Fries ist nahezu voll- deckt ist. Die MaBeinheit des Quadrats-
standig Kopie. Die Zutaten von der Hand netzesund der Stabe betragt 4 cm, die H6he

des Freiburger Kjrchenmalers K. Schilling des Ornaments 44cm. Diese Hechtsche
aus den 90er Jahren des vorigen Jahrhun- Beurteilung sowohl der Periodenfigur als
derts wurden allerdings bei der jUngsten auch der Farbgebung ist allerdings wegen

Restaurierung der Wandmalereien, die in desauBerst schlechten Erhaltungszustandes,
den Jahren 1921 und 1922 unter Leitung des den die "historischen Aufnahmen" nach der

Landeskonservators J. Sauer von den bei- Aufdeckung der UbertUnchten Ausmalung
q,en Malern V. Metzger und H. Glas aus dokumentieren, nicht sicher.

Uberlingen durchgefUhrt wurde5', stark DasOrnamentdesZwischenfrieses(Abb.
abpatiniert, "um die Angleichung an den 4)7', der entlang der Sohle des Lichtgadens

TonderaltenMalereienzu finden."' zieht, entwickelt sich, anders als beim
  Das Ornament des AbschluBfrieses6', der Deckenfries, aus zwei gleichf6rmigen, nach

nur mit der genannten Einschrankung rechts laufenden MaanderzUgen. Der erste
beurteilt werden darf, wird heute von einem Zug bildet von der oberen Grundkante nach

einzigen Zug gebildet, der einen fortlau- der Periodenformel 21114112 konstruierten

fenden, aber in jeder Periode zentrisch "Stufen",wahrendderzweiteZugmiteiner
angeordneten Treppenlauf zeigt. Das vor- Phasenverschiebung von acht MaBeinheiten
wartsschreitende Element der Perode be- einsetzt, so daB die sich Uberschneidenden

steht, wie K, Hecht-ihm wird im Wesentli- Stufen eine fortlaufende Reihe von Swas-

chen diese Beschreibung verdankt-analy- tikakreuzen ergaben. Die Folge 211141112
siert hat, aus den zwei konstanten, aber bildet jeweils eine liegende oder stehende

im rechten Winkel gegeneinander gestellten Stufe, die durch einen Verbindungsstab von

Stabfolgen 431121I. hingegen das zum 5bzw.6EinheitenindieKetteeingegliedert
Wesen des Maanders geh6rige rUcklaufige ist. Die Grundformel des einzelnen Zuges
ElementausderFolge43111312113,diemit lautet also 5(21I141112)5 6(211l41112)6.
einem 9er Stab zur folgenden Periode Dieser Swastikamaander gleicht in der
fUhrt. Die wie Ublich nach links bzw. Struktur dem Deckenmaander der ersten
nachuntenandieweiBauflgelichtetenStabe Ausmalung des gegen die Mitte des 10.
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Jahhunderts erh6hten Schiffbs von der des Ornamentgrundes liegenden Stabe bei

Sylvesterkapelle zu Goldbach (Abb. 10)8〉. der Farbkopie (Pause) des Lazarus-Bildes
Doch entstehen diesmal als Schnittfiguren (Abb. 7)'i) die der erzbisch6fliche Bauin-

nach links sich drehende Swastikakreuze, spector F.Baer 1881/82, also vor der
wahrend der Deckenfries der Michaels- Ubermalung von K. Schillings, zur Illu-
kapelle (Abb. 8)9) von der Oberzeller strierung der Monographie von F. X.
Vorhalle (frUhes 12. Jahrhundert) im zeich- Kraus (1884)'2･' herstellte, wie auch im schon

nerischenAufbaudemmittlerenHochschifl: erwahnten Deckenfries des alteren Gold-
fries der Georgskirche nachgebildet ist. bacher Schiffes (Abb. 10) nicht gespalten

  Die ursprUngliche farbige Behandlung ist sind, war der Zwischenfries m6glicherweise

wegen der wiederholten Ubermalung des ursprUnglichgleichfa11snicht gespalten.
Frieses auch hier nicht in allen Teilen mit Die Swastikafiguren des mittleren Frieses

Sicherheit festzustellen: Der Zwischenfries sind heute ungeteilt blaulichrot oder gespal-

ist, ebenso wie der Deckenfries, von K. ten in Ziegelrot und Dunkelrotbraun,
Schilling Ubermalt und bei der letzten wahrenddieUbrigenStabflachengrUn,gelb,
Restaurierung der Wandmalereien in der rot sind. Die Stabe sind weiB geh6ht, die
Farbintensitat zurUckgenommen worden. oflbn gebliebenen dreieckigen Zwickel des
Die Stabflachen der verbindenden 6er Sta- Ornamentsgrundes schwarz gedeckt. Das
be wechseln im heutigen Zustand meistens Ornament ist schlieBlich oben und unten
periodisch in Hellgelbund in HellgrUn, vonBordUreneingefaBt:dieinnerenBander
wahrend dieselbe im Zustand vor der sind gelb, die aUBeren rot. Die MaBeinheit
jUngsten Restaurierung (1921/22) farbig des quadratischen Netzes und der Stabe
gespalten waren, wie die alten Aufnahmen betragt 6.5cm, die H6he des Ornaments
(Abb. 5)iO) von G. Wolf (wahrscheinlich 71 cm.
1898) zeigen. Daher gibt es noch heute Der untere Maanderfries (Abb. 9)i3), der
manche Spuren der Ubermalung von K. als AbschluB der figuralen Bilderreihe auch

Schilling(vergleicheAbb.4mitAbb.6),die die Auflgabe eines Archivoltengesimses
bei der letzten Restaurierung nicht richtig- Ubernimmt, ist das reichste und machtigste

gestellt werden konnte. Die Frage ist nun, Maanderornament in der mittelalterlichen

ob derjetzige Zusand dem ursprUnglichen Wandmalerei, das sich erhalten hat. J.
naher als die Ubermalung Schillings steht. Sauer, H. Jantzen und H. Schrade haben in

Es ist heute zwar aus Mangel an alten ihm lediglich einen dreifach Ubereinander-
nUtzlichen Photodokumenten aus der Zeit gelegten Maanderstreifen gesehen'4i. Jedoch

der Freilegung nicht m6glich, eine Ent- besteht das Ornament in Wahrheit, wie K.
scheidung darUber zu treffen. Da die Fla- Hecht hingewiesen hat, aus vier gleich-

chen der an der oberen und unteren Kante f6rmigen nach rechts laufenden Maander-
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zUgen. Seine Analyse des Iinearen Systems, farbig nicht gespalten. In den Durchdrin-

die hier ausfUhrlich zitiert wird, ist die gungen der 4er Fltichen treten die Farben

folgende: Der erste Zug setzt an der oberen Gelb, Gelbbraun, Rotbraun, Dunkelbraun,

Grundkante mit einem 5er Stab ein, bildet Blaurot, GrUn und Schwarz auf. Zwei ZUge

im ersten OrnamentgeschoB nach der bevorzugenfUrdie5erundllerFlachenin
Formel 211141112 die liegende "Stufe", der waagrechten Lage gelbe, in der senk-
steigt mit einem 11er Stab in das zweite rechten rote bis braune T6ne, wahrend die

GeschoB hinab, entwickelt hier dieselbe beiden anderen ZUge fiir die Waagrechten
Stufe, steigt sodann mit einem weiteren ller GrUn, fUr die Senkrechten ebenfa11s Rot

Stab in das dritte GeschoB hinunter und und Braunrot verwenden. Die Stabflachen
erreicht hier mit der letzten Stufe den der FUIIquadrate sind bei den senkrechten

unterenRanddesGrundes.Aufdiegleiche FIachen gelb und gelbbraun, bei den
Weise erhebt er sich von hier mittels 11er waagrechten rot und rotbraun, wobei jede

Staben und stehenden Stufen und steigt Farbflache langs in eine hellere und eine
Uber das zweite und das obere Geschots zur dUnklere Nuance dergestalt gespalten ist,

oberen Grenze des Grundes zurUck, um daB die beiden Farbeflache beginnen, nach
seinen Lauf in einer zweiten Periode zu und nach schmaler optisch zu werden.
beginnen. Wie der erste, so setzt auch der Samtliche Stabe des Ornaments haben eine

zvveite, der dritte und der vierte Zug an der H6hung in WeiB. Als Randborte schlieBen

oberen Grundkante ein, immer aber mit den Fries nach oben ein gelbes, nach unten
einer Phasenverschiebung von zw61f MaB- ein rotes Band ab; beide Bander sind weiB

einheiten. Auf diese Weise Uberschneiden abgesetzt. Die MaBeinheit des Netzes und

sich fortlaufend beim Ab- und Aufsteig der Stabe betragt 4.6cm, die H6he des
durch die drei Geschosse zwar alle vier Ornaments97cm.
ZUge,immeraberindenStufennurzwei,so Wenn der heutige Erhaltungszustand
daB sich in schachbrettartigem Wechsel dieses unteren Frieses (Abb. 9) zum
Swastikafiguren und quadratische Leerfe1- AbschluB wieder mit den alten Aufnahmen

der bilden. Die Metopenfelder sind mit von G. Wolf (Abb. 11)i5', die die Ober-

Quadraten von 3×3 MaBeinheiten gesetzt, malung von K. Schilling dokumentieren,
die in die rechte obere Ecke gesetzt sind. verglichen wird, so k6nnen unschwer
  Der ursprUngliche Farbrhythmus ist Unterschiedefestgestelltwerden,vondenen
wegen der Ubermalung Schillings auch in am bemerkenswertesten ist, daB heute die

diesem Fall nicht immer sicher zu bestim- gr6Beren Zwickeldreiecke und die Quadrate

men. K,Hecht halt folgende Farbgebung des Grundes Rosetten aus blaBgrUnen
fUrursprUnglich:DieandielinearenStabe Punkten tragen, wahrend die kleinen
gesetzten "Fltichen" der vier ZUge sind Dreiecke schwarz sind. Daraus ergibt sich,
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daB der Restaurator der 20er Jahre dieses finden sich sogardie kleinen Tupfenrosetten,

Jahrhunderts diese Tupfenrosetten rekon- die, wie in Oberzell, in Verbindung mit

struierend hinzugefUgt hat. Sodann erhebt `"perspektivischen'" Metopen-Kastchen ste-

sich die Frage, ob die in die Zwickel hen.
eingestreuten kleinen Rosetten eigentlich Die Punktmotive (Punktrosetten oder
zum originalen Bestandteil geh6ren, oder Dreipunkte auf den Zwickeldreiecken des
nicht: eine Frage, die heute endgUltig nicht Ornamentsgrundes) sind Uberhaupt der
beantwortet werden kann, weil unter den SchlUssel zur Frage, wie der "perspektivi-
"historischen Aufnahmen" yon G. Wolf sche" Maander, dem heutigen Betrachter
keine Aufnahme zu finden ist, die uns den als die parallel-perspektivische Darstellung

festen Anhaltspunkt fUr den Zustand der eines raumlichen Gebildes erscheinend,
Maanderfriese gleich nach der Freilegung eigentlich im Mittelalter aufgefasst wurde.

gibt. Soweit sich die Wolf'sche Aufnahme K. Hecht betont in seiner Studie Uber den
(Abb. 3 und 12)'6'], die allerdings die vom sog. perspektivischen Maander (1945)2i',

n6rdlichen Seitenschiff durch die Arkade daB die raumliche Vorstellung nicht, vvie

gegen die SUdwand des Hochschiflfes ge- manchmal in der Literatur behauptet wird,
sehene lnnenansicht zeigt, ein Urteil bilden ftir den mittelalterlichen '"perspektivischen"

1tiBt, scheint aber, daB der untere Fries Maander wesenhaft sei. Er stellt hingegen

ursprUnglich in den Ecken der Maander- ein reines Flachenornament dar, ein in-
knicke kleine Punktrosetten in perspektivi- teressantes Problem, namlich jenes der

schen Kastchen enthalten hat, die F. Baer Definition und der mittelalterlichen Sicht

bei der Pause von 1881/82 (Abb. 13) und K. des '`perspektivischen"' Maanders, worauf

Schilling bei der Ubermalung in den 90er hier aber nicht eingegangen werden kann.

Jahren des l9. Jahrhunderts tibersehen oder (Fortsetzung foIgt)
ignoriert haben dUrften. Diese Folgerung

k6nnte ferner durch folgendes Faktum
bekraftigt werden: Die Punktrosetten in

dem plastisch wirkenden Maanderfries-sie

sind "doch nur bei einem Flachenornament

berechtigt"i7li-kommen, wie man hin-
gewiesen hati8', als solche auch sonst haufig

in der ottonischen Kunst vor und erhalten

sich noch bis ins 12. und 13. Jahrhundert

(Castel Appiano / SchloB Hocheppan, Burg-
kapelle)'9). In dem Deckenfries des heutigen

Goldbacher Schiffes (Abb. I4 und 15)20
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*Die vorliegende Studie ist der vierte Teil von Untersuchung durch die Universitat Tokio von
 "'Studien zu den Wandmalereien der St. Georgs- dem Photographen Akio Suzuki aufgenommen.
 kirche yon Oberzell auf der Reichenau". Der Vgl.auchJ.andK.Hecht,op.cit.,1979,Fig.auf
 erste und der zweite Teil wurden gemeinsam mit S. 77.
 Herrn Prof. Seiro Mayekawa NierfaBt und sind in 5) J. Sauer, Die lnstandsetzungderalten Malereien

 BIJUTSUSHI (Journal of the Japan Art History in St. Georg auf Reichenau-Oberzell, in: Denk-
 Society), 102, Bd.261Nr.2, Marz 1977,S. 127-142, malpflege und Heimatschutz, Jg. 26, Berlin 1924,

 und l03, Bd. 27!Nr. 1, November 1977, S. 74-78, S. 23-30.
 aufJapanisch und Deutsch erschienen, wahrend 6) K. Hecht, op. cit., 1945, S. 9 und Abb. 27; J.
 der dritte Teil von mir auf Deutsch in KOKU- und K. Hecht, op. cit., S. 77 mit Fig.

 RITSU-SEIYO･-BIJUTSUKAN-NENPO (An- 7) Vgl.auchK.Hecht,op.cit.,1945,S.9f.undAbb.
 nual Bulletin ofthe National Museum of Western 28; A. Knoepfli, op. cit., 1961, Fig. auf S. 84;

 Art, Tokyo), Nr. 12, 1978,S.32-49, verdffentlicht H. Koepf, Schwabische Kunstgeschichte, Bd. I,

 wurde. FUr Anregungen und Hinweise sowie Konstanz und Stuttgart 1962, Abb. 55; K.
 Korrekturen des sprachlichen Ausdruckes seien Martin, Die ottonischen Wandbilder der St.
 bedankt: Herren Wolfgang Erdmann, LUbeck Georgskirche, Reichenau-Oberzell, Sigmaringen

 und Dr. Arthur Saliger, Wien. 1975, Abb. 6-13.
1) K. Hecht, Der sog. perspektivische Maander. 8) Vgl.auch,K. Hecht,op.cit.,1945,S.6,Abb.21
 Vorkommen, Herkunft und Wesen eines tekto- und 22;J. und K. Hecht, op. cit., 1979, S. 40 mit

 nischen Ornaments der Romanik, Diss. Stuttgart Fig., Abb. 7.
  1945 (Maschinenschrift); J. und K. Hecht, Die 9) Vgl. auch K. Hecht, op. cit., 1945, S. 14 und

 frUhmittelalterliche Wandmalerei des Bodensee- Abb. 37; A. Knoepfli, op. cit., 1961, Fig. auf

 gebietes, Bd. 1, Sigmaringen 1979, S. 332f.; S.84; H.Koepf, op. cit., 1962, Abb. 55; K.
 Aufgrund des Manuskriptes von K. Hecht: A. Martin, op. cit,. 1975, Abb. 44;J. und K. Hecht,
 Knoepfli, Kunstgeschichte des Bodenseeraumes, op. cit., 1979, S. 129 und Abb. 275.

  Bd. 1, Konstanz und Lindau 1961, S. 81-85. 10) Vgl. auch die Aufnahmen von W.Kratt
  Bei P. Weber (Wandgemalde zu Burgfelden auf (Karlsruhe), die wahrscheinlich um 1909, jeden-
 der schwabischen Alb, Darmstadt 1896, S. 50) falls vor der Restaurierung von 1921122 gemacht
 sind ebenfalls zahlreiche Beispiele von Maandern wurden. FUr diese Abbildungen siehe den ersten

 des FrUhmittelalters zusammengestellt. Vgl. TeildieserStudien,Taf.I;denzweitenTeil,Taf.
 Uberdies P. Clemen, Romanische Monumental- I; den dritten Teil, Abb. 4.
  malerei in den Rheinlanden. DUsseldorf 1916, S, 11) Vgl. den zweiten Teil dieser Studien, Abb. 3

2) Zu dieser Neuartigkeit siehe A.Weis, Die l2) F.X.Kraus, Die Wandgemalde in der St.
  ottonischen Wandmalereien der Reichenau, in: Georgskirche zu Oberzell auf der Reichenau,
  Zeitschrift far die Geschichte des Oberrheins, aufgenommen von Franz Baer, Freiburg i. Br.
  Bd. 124, 1976, S. 45. Ich verdanke Herrn W. 1884, Taf. I.
  Erdmann diese Literaturangabe. 13) Vgl. auch K. Hecht, op. cit., 1945, S. 10 f. und
3) Vgl. den ersten Teil dieser Studien, Abb. 7; J. Abb. 29, 30; K. Martin, op. cit., 1975, Abb. 1,

  und K. Hecht, op. cit., 1979, Abb. 128. 6-13; J. und K. Hecht., op. cit., 1979, S. 76 f.

4) Die Abbildungen 2 sowie 4, 6, 8, 10 und 14 mit Fig., Abb. 139.
  wurden 1977 bei der unter Leitung von Prof. S. 14) J. Sauer, Die Monumentalmalerei der Rei-
  Mayekawa an Ort und Stelle durchgefUhrten chenau, in: Die Kultur der Abtei Reichenau,
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  Bd, II, MUnchen 1925, S. 907; H. Jantzen,
  Ottonische Kunst, MUnchen 1947, S. 62; H.
  Schrade, Vor- und frUhromanische Malerei. Die

  karolingische, ottonische und frUhsalische Zeit,

  K61n 1958, S. 206.

15) Siehe Anm. 10.

16) Vgl. auch den ersten Teil dieser Studien, Abb.

  6; H. Schmitz, Die Kunst des frUhen und hohen

  Mittelalters in Deutschland, MUnchen 1924,
  Abb. 66.
17) J. Sauer, op. cit., 1925, S. 907.

18) J. Sauer, op. cit., 1925, Anm. 27 (S. 938);

  K.Hecht, op. cit., 1945; P. Deschamps et M.
  Thibout, La peinture murale en France. Le Haut

  moyen age et 1'epoque romane, Paris 1952, p.

  148-150; L. Birchler, Zur karolingischen Archi-

  tektur und Malerei in MUnster-MUstair, in:
  FrUhmittelalterliche Kunst in den Alpenlandern,

  Olten und Lausanne 1954, Anm. 24 (S. 349); H.

  W. Wehrhahn,SpatkarolingischeWandmalereien
  in Reichenau-Oberzell, in: Bjbliotheca docet.

  Festschrift fUr Carl Wehmer, Amsterdam 1963,

  S. 336 mit Anm. 24.-H. W. Wehrhan ist der
  M:inung, daB die Erscheinung von Tupfenroset-

  ten in Verbindung mit ,,perspektivischen"`
  Kastchen eine besondere Eigenart jst, die aufeine

  frUhe Entstehungszeit der Fresken von Oberzell
  hinweist, weil sich auffallige Ubereinstimmungen

  des ,,Kastchenmotives" in MUnster-MUstair, in

  Brescia (S.Salyatore) und in Frauenchiemsee
  finden.

19) O. Demus, Romanische Wandmalerei, MUn-
  chen 1968, Abb. 67.

20) Vgl. auch K. Hecht, op. cit., 1945, S. 7 f. und

  Abb. 23; A. Knoepfli op. cit., 1961, Fig. auf S.

  84; J, und K. Hecht, op. cit., 1979, S. 46 f. mit

  Fig.

21) K. Hecht, op. cit., 1945, S. 57 ff. Vgl. auch J.

  und K. Hecht, op. cit., 1979, S. 336 (Anm. 2).
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1 Reichenau-Oberzell, St. Georg. Nord"and des Mittehchit:fes: Zustand nach der Aufdeckung der Fresken,

  Aufnahnie G. Wolt' (Photo: StadtarchiN Konstan!.)

 ± . , t- .- .. . t .- ,:. t,t .t. -. di. Vt .. s/ .' .X ' ;tv.
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2 Reichenau-Oberzell. St. Georg. Mittelschitrr, oberer Miianderfries (Nordwand): Zustand 1977 (Photo:

  Kunsthistorisches Seminar dcr UniNersiliit Tokio)
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3 Reichenau-Oberzell, St. Georg. Zustand nach dei Aufdeckung der Fresken, Aufnahme G Wolf (Photo:

  Stadtarchiv Konstanz)

4 Reichenau-Oberzell, St Georg. Mittelschitl) mirt]erei Maanderfries (oberhalb des Bildes dei Heilung des

  Blindgeboienen) Zustand 1977 (Photo Kunsthistorisches Seminai der Universitat Tokto)

                                      16
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5 Reichenau-Oberzell, St. Georg, Zustand vor der Restaurierung von 1921 22, Aufnahme W. Kratt (Photo:

  Landesdenkmalamt Baden-WUrttemberg, AuBenstelle Karlsruhe)

6 Reichenau-Oberzell, St. Georg. MittelschitT, mittlerer Maanderfries (oberhalb des Bildes der Auferweckung

  der Tochter des Jairus): Zustand I977 (Photo: Kunsthistorisches Seminar der Universitat Tokio)

7 Reichenau-Oberzell, St. Georg. Mittelschiff, mittlerer Maanderfries

  (oberhalb des Bildes der Lazaruserweckung): Kopie von F. Baer,
  1 881 /82( Photo : Landesdenkmalamt Baden-WUrttem berg, AuBenstelle

  Karlsruhe)
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8 Reichenau-Oberzell, St. Georg. Vorhalle, ObergeschoB, Michaelskapelle,

   Deckenfries: Zustand 1977 (Photo: Kunsthistorisches Seminar der
   Universitat Tokio)

9 Reichenau-Oberzell, St. Georg. Mittelschiff, unterer Maanderfries (unterhalb des Bildes der Heilung der

   BlutflUssigen): Zustand 1977 (Photo: Kunsthistorisches Seminar der Universitat Tokio)
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10 Goldbach, Silvesterkapelle. Schiff, SUdwand, Deckenfries der ersten Ausmalung: Zustand 1977 (Photo:

   Kunsthistorisches Seminar der Universitat Tokio〉

l1 Reichenau-Oberzcll, St. Georg. Zustand vor der Restaurierung von 1921i'22, Aufnahme G. Wolf(Photo:

   Stadtarchiv Konstanz)
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I2 Detail von Abb. 3

tge s." '.s' s.' # X: e. S. .. .s.

s IMiffy..
13 Reichenau-Oberzell, St. Georg. Mittelschiff, unterer Maanderfries

   (unterhalb des Bildes der Lazaruserweckung): Kopie von F. Baer,

   1 88 1 182(Photo : Landesdenkmalamt Baden-WUrttemberg,AuBenstelle

   Karlsruhe)
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14 Goldbach, Sylversterkapelle. Schiff, Nordwand, Deckenfries (oberhalb des Bildes des Sturmes auf dem

   Meer): Zustand 1977 (Photo: Kunsthistorisches Seminar der Universitat Tokio)

15 Goldbach, Sylversterkapelle. Zustand nach der Aufdeckung 1904105, Aufnahme
   G. Wolf(nach J. und K. Hecht, Die frUhmittelalterliche Wandmalerei des Bodensee-

   gebietes, 1979, Abb. 102)
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