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Infchriften‚ Porträtmedaillons, Trophäen u. f. w. Beifpiele folcher Denkmäler aus

dern Altertum enthält die in Fig. 7 dargefiellte Gräberf’crafse in Pompeji. Während

der griechifche Friedhof mehr die Form der Stele aufweilt, ift der römifche mehr

durch den altarartigen, würfelförmigen, architektonifch gegliederten Denkflein be-

völkert. Dafs er in Pompeji vielfach gemauert wurde, hatte auf feine Form keinen

Einflufs.

Die neueren Kirchhöfe und Schlachtfelder weifen eine reiche Anzahl derartiger

Denkmäler auf. Am bekanntef’ren ift der Napoleon-Stein bei Leipzig (Fig. 8), ein

würfelförrniger Deukf’tein, der die Stelle bezeichnet, an welcher 1Vapolean [. am

18. Oktober 1813 die entfcheidende Völkerfchlacht beobachtete. In der unmittel—

baren Nahe des Denkf’reines wird lich das Völkerfchlacht-Denkmal erheben.

Pin. 8.o

 

  

 

1Va alarm-Stein bei Leipzig.

Gleichfalls Würfelform auf mehreren Stufen hat der Prinz-Frz'edrz'c/z-Karl-Denk—

ftein bei Vionville.

d) Obelisken.

I) Obelisk in einfacher Geftalt.

Kaum eine andere Denkmalform zeigt eine fo ununterbrochene Anwendung

von der Zeit des älteften Altertums bis heute wie der Obelisk. In gleicher Weife

wird feine Form zu profanen wie zu Grabdenkmälern Verwendet, und in der mannig-

fachften Art wird die urfprüngliche einfache Gefialt, die unter dem Einfluffe des

fchwer zu bearbeitenden ägyptifchcn Eruptivgefteines entftand‚ fpäter bereichert. Es ift

jedoch nicht zu verkennen, dafs durch diefe Bereicherungen aller Art die einfache

und grofse Wirkung der Obelisken der Frühzeit, wie wir fie heute noch auf einer

Anzahl Plätze der modernen Grofsf’cädte beobachten können. in nahezu allen Fällen
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zerftört wurde. Auch auf diefem engeren Gebiete vollzieht {ich eine der merkwür-

digften Rechtfertigungen, die das Altertum im Laufe der Zeit durch die Jahrhunderte

und ]ahrtaufende erhalten hat. Was auch fpätere Jahrhunderte erfonnen haben, wie

vielgeftaltig auch die Bereicherungen find, welche moderne Künftler der alten Form

des Obelisken hinzugefügt haben; wie fehr man befirebt war, die urfprüngliche Form

der Empfindung der Schaffenszeit des Künftlers anzupaffen —— nichts hat die fchlichte

Gröfse und das monumentale Linienfpiel des ägyptifchen Obelisken zu übertreffen

vermocht, und von allen fpäteren Erfcheinungen find noch immer diejenigen von

gröfster Wirkung geblieben, welche fich, unbefchadet der freien Entwickelung in

der Gefamtform, wie es z. B. in München gefchah‚ in der Geflaltung der Einfach-

heit der Frühzeit näherten.

Fig. 9.

 

Hauptanficht des Tempels von Lukfor.

Nach einer \Viederheritellung von Cln}izz 116).

Der Obelisk (ößeko'; : Spiefs; ößelicmo; : Spiefschen; arabifch: mdall€t farz2n

: Pharaos Nadel; italienifch: guglz'e : Nadeln) leitet feinen Urfprung auf das baby-

lonifch-affyrifche und das ägyptifche Altertum zurück. Mit dem Ausdruck >>Obelisk«

wird ein vierkantiger Pfeiler, meif’cens quadratifchen, bisweilen auch länglichen Quer-

fchnittes, meift aus Granit, feltener (in Karnak) aus Sandftein, belegt, welcher [ich

leicht verjüngt und in eine pyramidenförmige Spitze, das Pyramidion, ausläuft. Den

Obelisken wird eine verfchiedene fymbolifche Bedeutung untergelegt. Die einen

erkennen in ihnen ein Symbol des Sonnenflrahles, andere ein Symbol des ithyphal-

lifchen Gottes, des zeugenden Ammon. Vielleicht auch waren fie ein Zeichen der

Befiändigkeit, worauf der Umftand hinzudeuten fcheint, dafs im neuen Reiche die

““) Fakf.-Repr. nach: PERROT, G. & Cu. CHIPIEZ. Hiftoir: de l’art dans l‘antiquiii. Abt. ;: Egyfle. Paris 1882. ——

Deutfch von E. PIETSCHMANN. Leipzig 1882—8+
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Silbe mm (Beftändigkeit) durch das Zeichen eines Obelisken dargefiellt wird. Zwifchen

den Jahren 4000 und 3000 vor Chr. herr-fchte in Babylon König Almzz'clztufu. In

Sufa wurde aus feiner Epoche ein Obelisk gefunden, der zu einem der berühmtefien
feiner Art wurde; denn er trug eine Infchrift, die Kunde gab von einer beinahe

fozialif’tifchen Gefetzesordnung in Babylonien.
Die Anwendung der Obelisken war eine verfchiedene. Nach Bora/mm? hat

{ich aus Infchriften der ägyptifchen Obelisken ergeben, dafs ihr Zweck war, das

30jährige Jubiläum der Ernennung der ägyptifchen Herrfcher zum Thronfolger

Fig. IO.

 

 

 
Tempelruinen von Karnak mit den Obelisken Tim/mm ]. und {einer Tochter Hatafzt.

zu feiern. Mit dem Tempel verbunden fiehen fie je vier zu beiden Seiten des

Einganges (Fig. 911“). Sind diefe äufseren Eingänge durch fortfchreitende Um-

bauung des Tempels zu inneren Eingängen geworden, fo behalten fie ihren Platz.

50 ftanden Halafit's Obelisken in Karnak zu der Zeit, als fie errichtet wurden, an

der Aufsenfaffade des damaligen Ammontempels; erfi als der Tempel in der XVIII.

Dynafizie und durch Amenophis III. erweitert wurde, fand ihr Einfchlufs in eine

Gebäudegruppe fiatt (Fig. 10). Man hat ferner kleinere Obelisken, aus Kalkfiein,

in Grabanlagen und insbefondere in der Nekropole von Theben gefunden; hier

fchmückten fie die Königsgräber der XI. Dynaftie.
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Die Grabobelisken find 0,00 m hoch, diejenigen der Königsgräber der thebaifchen

Nekropole 3,30 m; ein Obelisk in der gemalten Darltellung eines Palaites wird auf

4 m gefchéitzt. Neben diefen befcheidenen Maßen fiehen ungewöhnlich große Maße.
Nach Dz'odor foll Sofa/in's Obelisken von 120 ägyptifchen Ellen oder über 55m

Höhe errichtet haben. Andere Nachrichten berichten von 40, 36 und 35 m hohen

>>Spißchen«. Der höchfte bekannte Obelisk, derjenige der Halo/u im Tempel von

Karnak, der aus einem einzigen Block des in unbegrenztem Maße zu gewinnenden

Granits befteht, mißt 33,20 m. Der ältefte der größeren Obelisken Aegyptens, der

Obelisk des Uferz'e/m der I. und der XII. Dynaitie aus dem alten Heliopolis, dem

heutigen Materiye, erreicht eine Höhe von 20,57 m. Von den vor dem erfien Pylon

des Tempels von Lukfor unter Ram/es ][. errichteten Obelisken hat der eine 25,03 m,

der andere 23,57 m Höhe. Die Obelisken waren durchweg Monolithe, und die ver-

fchiedene Größe der eben erwähnten, vor demfelben Pylon ftehenden Obelisken

mag auf die Schwierigkeit hinweifen, mit welcher oft die Befchaffung eines gleich—

förmigen Steinmaterials verbunden war.

Die Obelisken fianden auf einer Bafis‚ die entweder aus einer einfachen Platte

oder, wie bei den Obelisken des Tempels von Lukfor, aus einem regelrechten Sockel

beitand. Den kleineren Obelisken von Lukfor machte im jahre 1831 oder 1836

!lfe/zemed Ali Frankreich zum Gel'chenk; er wurde auf derh°loce de’ lo Concorde

auf einem neuen Sockel aufgefiellt. Der alte Sockel, von dem fich Teile im Louvre

befinden, war mehrftufig‘, der Sockelfuß wurde von einem Hieroglyphenband um—

zogen‘, an zwei Seiten fianden auf dem Abfatz je 4 Hundskopfaffen in anbetender
Stellung, beinahe vollrund. Die übrigen beiden Seiten zierten Reliefdarltellungen

des Nilgottes, welcher Ammon Opfer darbringt.

Das Pyramidion der Obelisken war entweder mit Figuren geziert, oder es war

mit einer Spitze aus vergoldeter Bronze befehlagen. Als Hz'1'lo7f den Obelisken von

Lukfor auf der Place de la Concorde zu Paris aufitellte, war er vor die Frage ge-

fiellt, ein vergoldetes Pyramidion wieder anzubringen; feine Studien darüber faßte

er zufamrnen in der unten genannten Schrift“? Marz'olle erwähnt eine Stelle

Abdol/olif’s aus dem XIII. Jahrhundert über den Obelisken von Matariye, in welcher

dieler arabifche Schriftf’reller berichtet, daß das Kopfende des Obelisken mit einem

trichterförmigen Kupferhute bedeckt ilt, der von der Spitze 3 Ellen abwärts reicht.

Wegen des Regens und der Jahre fei das Kupfer verrof’tet und habe eine grüne

Farbe angenommen, die zum Teil am Schafte entlang gefloffen fei. Auch über die

Befeftigung der Metallkrönung hat 1717t077' Studien gemacht und dabei auf einen

5 bis 6 cm breiten glatten Rand am Beginn des Pyramidion hingewiefen. [fitle

aber drang in Paris mit dem Nachweis eines metallenen und vergoldeten Pyramidion

nicht durch; man hielt die Sonnenfcheinwirkung einer glatten, poliertem, vergoldeten

Fläche fiir nicht im ägyptil'chen Sinne liegend. Doch mit Unrecht, da das Gold

in dem Schmuck der ägyptifchen Bauwerke eine große Rolle fpielte. Von der

Kuppe des Obelisken der [foto/iz zu Karnak fagt die Piedeltalinfchrift desfelben,

fie [ei mit >>reinem Golde, genommen von den Häuptlingen der Fremdvölker« über-

deckt gewefen; ein Hinweis auf einen Ueberzug aus vergoldeter Bronze, wie ihn

das Pyramidion des Obelisken von Heliopolis gehabt haben muß, oder auch auf eine

111) HITTORF‚ _] ]. Pre'cz': fur [es [>yramz'zz'z'ons dr öronzz a'oré employe‘: par le: ancz'ens Egyptian comme cau-

romlemsnl de qußlqul’x-urß’ (ie lot/rs oz)llisques, fl l'ajpm' de la froßq/Zliou dt reflx'lntr c't la méme maniér: le f‚vramidion

de l'obélisqur dr Lnl.jor. Paris 1836.
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goldene, darüber aufgeftellte Kugel, wie dergleichen auf einzelnen Basreliefs zu

Sakkara dargeftellt ift. Zudem war diefer Obelisk beitimmt von oben bis unten
vergoldet. Doch, meint 1Wa7‘zkf/eus), nehme man wahr, erftlich, dafs die Grund-

fläche der Hieroglyphen poliert werden fei, und zweitens, dafs die flachen Seiten-

flächen verhältnismäfsig uneben gelaffen feien, fo fchliefse man daraus, dafs die

Vergoldung nur die Seitenflächen erfahren, die Hieroglyphen dagegen ihre Granit-
farbe und ihren Granitgrund behalten hätten.

Da nach VI/Y/kinfou“") die Aegypter ihre Steinbauten mit Stuck und Farbe

überzogen und dies felbf’c bei den fchönen Graniten der Obelisken thaten, fo hat

man eine Reihe von Denkmälem im Louvre, die aus hartem politurfähigem Eruptiv-

geltein gearbeitet find, auf Putz- und Farben—
Fig- 11- relle unterfucht und in der That folche in

den vertieft eingegrabenen Figuren und

Hieroglyphen gefunden. In diefem Sinne

hat ]l/arz'elfe auch den Obelisken der Hain/u

unterfucht und if’c aus diefer Unterfuchung

und aus der Infchrift zu dem Schlufs ge-

kommen, dafs diefer Obelisk einen Ueberzug

aus weifsem Stuck gehabt habe und über

diefem von oben bis unten vergoldet ge—

wefen fei. Nur der polierte Untergrund der

Hieroglyphen hatte feine Granitfarbe be-

halten 120). Es ift durch Infchriften beglau-

bigt, dafs bereits zur Zeit des Cheops far-
bige Obelisken gebräuchlich waren. In den

Abbildungen der Totenbuchpapyrus finden

fich häufig bemalte Obelisken; fo in einem

Exemplar zu Leyden ein grüner Obelisk mit

fchwarzer und ein weifser Obelisk mit grüner

Spitze. Vielleicht läfst auch diefe Angabe

darauf fchliefsen, dafs die Obelisken, felbft

wenn fie aus fchönem Steinmaterial waren,

einen Ueberzug mit Farbe befafsen.

In der Einzelausbildung der Obelisken

treffen wir fchon im ägyptifchen Altertum
Obelisk auf Piazza del P0/>0/0 zu Rom. auf die Beobachtung jener Feinheiten, welche

bei den griechifchen Bauwerken der Blüte-
zeit befonders hervorgehoben zu werden pflegt. So haben die Obelisken auch
eine Schwellung erhalten. Bei den Obelisken von Lukfor betrug fie etwa 34 mm.

Eine befondere Form hat der 13 m hohe Obelisk von Ebgig im Fayüm, welcher,
da er Ufertrfm's [. Königsringe bef1tzt, aus der Zeit des Obelisken von Heliopolis
fiammt. Sein Querfchnitt ift rechteckig; er ift an der Bafxs 1,80 m breit und 1,9Om
lang und fit einer Stele von grofsen Abmeffungen ähnlich. Der obere Abfchlufs
ift halbtonnenförmig; 5 Reihen figürliche Reliefs fchrnücken die obere Hälfte des

 

 
   

1“) lm: [tinéraz're de la Haufe—Egyfle.

119) In: The manner: and c1r_/Iams rg/ the ancient Egyftz'anx. London 1878,

120) Siehe das in Fußnote 118 genannte Werk, S. 178.
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Obelisken. Diefe Form des Obelisken ift felten und fcheint nur in Nubien ver-

breitet gewefen zu [ein.

Die gewöhnlichen Obelisken find in Aegypten in grofsem Umfange aufgerichtet

worden. Sie find über alle Städte des Abendlandes verbreitet und liegen noch in

zahlreichen ganzen Teilen oder Bruchftiicken auf den ägyptifchen Trümmerfeldern.

Vor dem Kaifareion (Cäfareum) in Alexandrien fianden im Altertum die fog.

Nadeln der Kleopatra‚ zwei fchlanke Obelisken aus dem XVI. Jahrhundert vor Chr.,

von welchen der eine feit 1878 in London, der andere feit 1880 in New York fich

befindet. Der letztere war 21,50 m hoch, fiammte aus Heliopolis und wurde erft

Fig. 12.

  

   
Obelisk und Koloile des Kaitor und Pollux auf dem Quirinalplatz zu Rom.

unter Tz'berz'zas nach Alexandria gebracht. Der andere, 22 m hoch und von 2,20 m
Länge der Bafisfeite, etwa 3600 Zentner fchwer, lag umgeftürzt auf der Erde, bis er

von Me»/mned Ali den Engländern gefchenkt wurde, welche ihn 1877 nach London .

brachten und in der Nähe der \Vaterloobrücke aufftellten. Einer der wenigen

Obelisken, die heute noch an ihrer alten Stelle ftehen, ift der etwa 2100 vor Chr.

im Tempel des Sonnengottes Ra im alten Heliopolis bei Kairo aufgef’tellte Obelisk;

er ift 20,27 m hoch und fiammt vom zweiten König der XII. Dynaftie.
0bäii2i<en Es kann nicht auffallen, dafs die Römer von ihren ägyptifchen Siegeszügen

„, Rom. zahlreiche Obelisken nach Rom brachten und fie als dekorative Denkmäler an her-

vorragenden Orten, wie auf dem Marsfelde, wo der Obelisk den Stand der Sonne anzu-
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zeigen hatte, vor dem Maufoleum des Augzzflus u. [. w. auff’cellten. Den heute vor

der Peterskirche in Rom fiehenden Obelisken von 25,50 m Höhe richtete Domenico

Fig. 13.

 

    
Obelisk auf der Piazza della [Winerzvz zu Rom.

Fonlana infolge eines Auftrages des Papftes Sz'xlzts V. auf. Den aus Heliopolis

fiammenden Obelisken brachte Ca!ngu/a fchon 39 nach Chr. nach Rom, und er

wurde zunächfi auf der Spina des Cirkus des Nero aufgeftellt. Schon unter Papfi
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Nicolaus V. erwog man den Gedanken, den Obelisken vor dem Vatikan aufzuftellen;

doch erft Sixtus V. liefs den Gedanken in die That umfetzen. Am 10. September 1586

war die Auffiellung beendet. Einen zweiten aus Theben ftarnmenden Obelisken, in

drei Teile zerbrochen, 45,50!“ hoch, den Konftantin der Große aus Heliopolis nach

Rom bringen und im Cirkus Maximus aufftellen liefs, fiellte Domenico Fontana 1588

vor San Giovanni Laterano auf. Auch der Obelisk auf der Piazza del Popolo (1587)

in Rom (Fig. 11), deffen einzelne Teile aus dem Altertum flammen, wurde von

Domenico Fontana aufgerichtet. Das berühmtefte Obeliskendenkmal if’r vielleicht

dasjenige auf dem Quirinalplatze in Rom (Fig. 12): die Fontana di [Monte Canal/o.

Von den Thermen des Konflantin her befafs Rom die beiden Koloffe des Kafior

und Pollux mit ihren Pferden, die dem P/zz'a’ias und dem Praxiteler zugefchrieben

werden. Sie wurden im Jahre 1589 unter Sixtus V. vor den Quirinalpalaft verfetzt

und zwar parallel gegen die Porta Pia. Unter Pins VI. (1787) wurden fie in dia-

gonaler Richtung aufgeftellt, und es wurde der Gruppe der 14,50 m hohe Obelisk

hinzugefügt, der einPt vor dem Maufoleum des Angnftns Hand. Pins VII. fügte

dann 1818 die antike Brunnenfchale aus orientalifchem Granit, mit einem Umfange

von 25 m, die aus dem Dioskurentempel des Forums ausgegraben werden war,

hinzu; fie fpendet Acqua Felice. .

Nicht minder berühmt ift der Obelisk, welcher einen Teil des Mittelbrunnens

der Piazza Navona in Rom bildet. Die Kompofition des Ganzen ftammt von Bernini;

er verwendete auf Veranlaffung des Papf’res [nnocenz X (Panzp/zily} einen Obelisken

aus dem Cirkus Maxentius vor Porta San Sebaftiano, mit den Hieroglyphennamen der

Kaifer Ve/_‘ßajian, Titus und Domitian. Durch eigenartige Aufftellung bemerkenswert

ift der Obelisk von Piazza della tllinerva in Rom, ein 5 m hoher ägyptifcher Obelisk,

welchen Alexander VII. durch Bernini vom Rücken eines Elefanten tragen liefs

(Fig. 13), und die Fontana dell” Elefante in Catania, ein Brunnen von 1736, der als

Krönung einen Elefanten aus Lava hat, der einen ägyptifchen Obelisken trägt.

So nahmen fich die Päpf’ce der von den römifchen Kaifern nach Rom gebrachten,

dort aufgeftellten, in den barbarifchen Zeiten der erfien nachchriftlichen Jahrhun—

derte aber vielfach wieder umgeitürzten Obelisken an. Bemerkenswert ift, dafs

wenn auch die alten ägyptifchen Poftamente vorhanden waren, die Obelisken doch

nicht auf diefen wieder aufgeftellt wurden, fondern dafs man für fie neue, durch

im damaligen Sinne moderne dekorative Elemente bereicherte Unterbauten fchuf,

wie dies u. a. der Obelisk auf Piazza del Popolo in Rom zeigt.

Aufser der bereits angeführten Literatur fei über diefe Obelisken noch er—

wähnt das Werk von Perrot & C/zz'piez; fodann die unten genannten Werke 121).

In einem Auffatze der an vierter Stelle genannten »Mitteilungen« berichten .Erman

& Hill/en über den Obelisken des Antz'nons, welcher feit dem Anfange unferes

Jahrhunderts auf dem Monte Pincio in Rom iteht. Die Unterfuchungen der beiden

Gelehrten gewähren ein intereffantes Bild darüber, wie zur Zeit des Kaifers Hadrian

ägyptifche Gebräuche in Rom Eingang fanden und in diefem Falle auf das Grabmal

des Antinous angewendet wurden.

Auf dem im Jahre 1822 durch Pius VI. aufgeftellten 9m hohen Obelisken hatte fchon Champal/ion

vor 72 Jahren inmitten ihm unverflz'indlicher Hieroglyphen den Namen des Antinou: gefunden. Ueber

121) ZoiäGA. De origine et n_/u oßeliscorum. Rom 1797.

L'HOTE. Notice hi/iorique fur [es oöe'lisques. Paris 1836.

Gonnmcra. Egyptian Meliskx. London 1885.

Mitteilungen des kaif. deut(chen archaeologifchen Inflituts zu Rom, Band 11.
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den Zufammenhang, in dem diefer Name auf der Infchrift des Obelisken (land, in man bis jetzt im Un-

klaren gewefen. Die ganze Infchrift ift erft von Erman mit Ausnahme von wenigen Stellen, welche die

Witterung oder die Menfchen bei den verfchiedenen Transporten zerftört haben, entzifl'ert worden. Die

Infchriften nehmen zufammen mit den bildlichen Darftellungen die vier Seiten des Obelisken ein. Auf

der einen Seite Opfert Hadrz'tm dem Sonnengotte Harmachis; auf der zweiten empfängt Antinom von

Tatil, dem Herrn der Stadt Hermopolis, in deren Nähe der Jüngling ertrunken war, ewige Jugend und

ewiges Leben; auf der dritten Seite fleht er vor Ammon von Theben; auf der vierten endlich wird er

als Gott, als »Ofiris Antinous der Selige«, gepriefen, und es wird von feiner Verehrung durch die Pro.

pheten und Priefter von Oben und Unterägypten, von der Gründung der nach feinem Namen benannten

neuen Stadt Antinoupolis und von dem »aus fchönem Kalkftein gebauten« und mit Sphinxen, Statuen und

Säulen gefchmückten Tempel, der ihm dort geweiht wurde, erzählt. Aus diefer Infchrift nun ergibt fich

mit Sicherheit, dafs Antinom, der im Nil ertrank, und deifen Grab man bisher in der von ihm benannten,

zu feinem Andenken gegründeten, am Nil bei Hermopolis gelegenen Stadt vermutete, in der Nähe von

Rom begraben wurde. Denn auf derjenigen der vier Seiten des Obelisken, auf der Aniinous vor einem

jetzt zerftörten Gotte erfcheint, fagt die Infchrift: »Anfinom . . . welcher ruht in diefer Stätte, die im

Grenzfelde der Herrin des Genuffes Hrome liegt.« Damit ift nicht nur bewiefen, dafs Antinau: im

Grenzfelde Roms begraben liegt, fondern auch, dafs fein Grab lich an der Stelle befand, wo der Obelisk

vom Pincio geflanden hat. Die Ermittelung diefer Stelle ift der Gegenftand der Unterfuchung IIiZI/m’s.

Vor dem Jahre 1822 lag der Obelisk ein halbes Jahrhundert lang im Vatikan. Clemens XIV., der in der

zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts Papit war, hatte ihn von einer Fürflin Barberz'ni zum Gefchenk

erhalten, und die £aräzrim‘s hatten ihn im Jahre 1633 aus einer Vigna vor Porta maggiore in den Garten

ihres Palaftes fchaffen laffen. Den Ort, wo fie ihn fanden, bezeichnet eine etwa 360m vom Eintritt der

Acqua Felice in die Aurelianifche Mauer an einem Pfeiler der Wafferleitung befindliche Marmortafel, die

befagt, dafs die Brüder Curlz'u: und fllazcellus Satmcti ihn dort im Jahre 1570 aufftellen liefsen. Wo er

vor dem Jahre 1570 Hand, das hat nun Hüle durch Zeugniffe von Schriftftellern aus der erfl:en Hälfte

des XVI. Jahrhunderts ziemlich genau nachgewiefen. Man glaubte, auf die Zeugniffe diefer mittelalter-

lichen Schriftfteller gefiützt, dafs der Obelisk auf der Spina eines Cirkus gef’tanden habe, der vor der

Porta maggiore im Thale der Marana in der Nähe des Amphitheatrum Caftrenfe von dem Kaifer Aare/fan

errichtet worden fei. Diefer Kaifer habe, fo berichtet Pirna Ligorio (1533), den Obelisken dem Sonnen-

gotte geweiht und dort aufgeflellt. Diefe Annahme erweift lich nun als falfch. Die Ruinen, welche die

Schriftfleller des XVI. Jahrhunderts vor der Porta maggiore fanden, waren nicht die Ueberreite eines

Cirkus, fondern die Trümmer des Grabmales des Antinous. Dafs man fie für einen Cirkus halten konnte,

beweift, ein wie prachtvolles Denkmal der Kaifer Had'rian feinem Liebling hat fetzen laffen. Die Stelle,

wo der Obelisk Hand, liegt an der Via Labicana in der Villa Saccocci, unweit der Acqua Claudia, vor

Porta maggiore, hinter den Stadtmauern und dem Klof’ter Santa Croce; zweifelhaft bleibt nur, ob der

Obelisk auf der Höhe oder im Thale (land. Hülfen nimmt an, dafs das Grab nach ägyptifcher Art als

Hypogiium konftruiert war, und der Pincioobelisk mit einem zweiten entfprechenden am Eingang der

Gruft geftanden habe wie die beiden Obelisken vor dem Maufoleum des Augxg/iux. Eine Schwierigkeit

bleibt freilich zu löfen. Der Bifchof Epiplzanz'm von Konflantia. berichtet ausdrücklich, dafs Antinaur in

Antinoupolis begraben liege. Wenn aber auch diefer Bifchof über ägyptifche Dinge oft aus eigener An-

fchauung berichtet, fein Zeugnis kann der Infchrift des Obelisken gegenüber nicht in Betracht kommen.

Er hat wahrfcheinlich ein in der Nähe der Todesftelle errichtetes Denkmal für das Grab des unter die

Götter verfetzten Jünglings gehalten.

Neben den bisher genannten Denkmälern find noch ägyptifche Obelisken in

Konftantinopel auf dem Hippodrom erhalten (Fig. 14). Der Hippodrom oder Atmeidan

(Rofsplatz), der vornehmf’te Platz von Stambul, bildet ein längliches Rechteck im
Verhältnis von nahezu 1 : 2. Er war von den Kaifern Septz'mz'us Severus und Kon-

fta7zlz'n mit grofser Pracht angelegt. Von diefer zeugen noch der 30m hohe ägyp-
tifche Obelisk, den T/zeoa’0flus II. nach der türkifchen Hauptltadt brachte, und der

25 m hohe Obelisk des Konflzmlz'nas Porpkyrogennelos, welcher damals aus Quadern
errichtet wurde. Der ägyptifche Obelisk in Konftantinopel wurde auf einer byzan-

tinifchen Bafis aus Marmor aufgerichtet, und gleich ihm find die meiden, wenn

nicht alle der aus Aegypten fortgefchleppten Obelisken auf neuen Poitamenten felbft

dann wieder aufgerichtet worden, wenn, wie beim Obelisken der Place de la Concorde

Handbuch der Architektur. IV. 3, b. '“

37 2 .

Obelisken
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in Paris, die Beftandteile des urfprünglichen Poftaments oder doch Teile davon in

folcher Lückenlofigkeit vorhanden waren, dafs eine Rekonfiruktion möglich war.

Ein kurzes Wort verdient die Art der Auffiellung der gewaltigen Steinmaffen,

wie fie in den ägyptifchen Obeliskenrnonolithen zu bewältigen war. Man hat fich

lange Zeit darüber gewundert, dafs den Aegyptern überhaupt die Bewältigung einer

folchen Aufgabe gelungen ift, und daher viele Mutmafsungen aufgeftellt, welcher

Mittel und Wege fie fich bedient haben. Eine Löfung des Problems glaubte

Fig. 14.

 

 

 
Aegyptifcher Obelisk auf dem Hippodrorn zu Konfiantinopel.

Arnandeau gefunden zu haben, der annahm, dafs die Aufrichtung fo gewaltiger Stein-

maffen den Aegyptern nur mit Hilfe der Auftriebskraft des Waffers möglich gewefen

wäre. Nach feiner Anficht wurde der Obelisk an feinen Standort gebracht und

eine Art von Umfriedigung rund herum errichtet, fo hoch, bis fie die Höhe des

Obelisken annähernd erreichte. Am oberen Ende des liegenden Obelisken wurden

nun grofse Schwimmer aus geeignetem Material angebracht und dann das >>Baffm«

mit Waffer gefüllt. Natürlich hoben die Schwimmkörper den oberen Teil des

Obelisken in die Höhe, fo dafs er lich aufrichtete und auf feinen Sockel gefetzt

werden konnte, worauf man das Waffer ablaufen liefs und das Baffm befeitigte. So

geiftreich erdacht auch diefe Theorie ilt, fo läfst fie {ich doch in vielen Punkten
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angreifen; denn es ift fehr unwahrfcheinlich, dafs den alten Aegyptern Bauftoffe zur
Verfügung flanden, aus denen fie fo grofse Behälter wirklich dicht herf’rellen konnten;
dann aber war auch das Füllen eines fo koloffalen Baffins für fie nahezu unmöglich.
Sehr viel wahrfcheinlicher ift die neuerdings von Kru/emazm ausgefprochene Anficht,

dafs die Aufrichtung der zumeil’t dicht vor den Tempeln und Paläften der Pharaonen
’ fiehenden Obelisken unter Mitwirkung diefer

Bauten erfolgt ift, indem man einfach
einen I‘tarken Damm unmittelbar vor dem
feitgefetzten Standort errichtete, der an—
nähernd die Höhe des Obelisken hatte und
mit einer Heil abfallenden Kante ausgei’cattet
war. Auf diefen Damm wurde der Obelisk
gehoben und man liefs ihn, mit dem Unter-

teil zuerf’r, von der Heilen Kante hinunter-

gleiten, wodurch er auf dem Sockel Hand,

während vom Tempel aus das Aufrichten

unterftiitzt wurde. Thatfächlich ift diefe

Erklärung fo einleuchtend, dafs man fie
wohl als die richtige anfehen darf. Man
vergleiche dar-“uber auch den unten ange-
führten, mit einer anfchaulichen Abbildung
ausgeftatteten Auffatz“”). Hier wird im

Prinzip die gleiche Art des Arbeitsvor-
ganges angenommen, welche auch für das

Verfetzen der Riefenfteine der Dolmen
(Steine von 5 m Länge, 5 m Breite und
1 m Stärke) angenommen wirdl23). Der

gleiche Vorgang Hi bei der Pagode von

Madura im Indifchen Archipel noch 1623
beobachtet werden 124).

Auch in nichtägyptifchen Ländern findet

fich vielfach der Obelisk. Obeliskenartige

Bildungen in Denkmalform, mit reicher archi-

téktonifcher Gliederung, finden fich z. B.

unter den Felfenbauten von Ellora in Indien,

die etwa 650—1000 nach Chr. entfianden

fein dürften. In Phönikien und Affyrien
fchritt man in gleicher Weife zur Errichtung

von obeliskenartigen Denkmälern in Hart—

geflein. Sie erreichen indeffen ihre ägypti
fchen Vorbilder weder an Gröfse und Reichtum der infchriftlichen Ausfehmückung,
noch auch zeigen fie die gleiche Form; fie weichen vielmehr in den meiden Fällen
mehr oder weniger davon ab. Eine von der gewöhnlichen abweichende Form hat
z. B. der Obelisk von Nimrud. Sein Querfchnitt ift rechteckig, und bei mäfsiger

 
Obelisk auf der Karlsbriicke zu Nürnberg.

(Errichtet 1728.)

 

122) Commen! les Egyptian mil-ik érigé [zur: ob!!i.rquts. La can/Irm'lian maderur, 6. Aug. x898.

133) Siehe hierüber: Centrnlbl. d. Bauverw. 1893, S. 358.

“‘) Siehe: KUGLER, F. Gefchichte der Baukunft. Bd. 1. Stuttgart 1859—60. — Ueber die Aufflellung der
Obelisken fiehe auch: Centralbl. d. länuverw. 1898, S. 540.
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Höhe, etwa ‘2 m, läuft der Obelisk Salmanaßhr U. nicht in eine Spitze aus, fondern

das Pyramidion if’t abgekappt und oben flach. Ueber einer breiten Zone mit Keil-

infchriften befanden f1ch funf Zonen mit figürlichen Menfchen— und Tierdarflellungen.

Nachc3;rtmche Es fcheint, als ob die aus dem ägyptifchen Altertum überkommenen Obelisken

Obev,„kc„_ das Bedürfnis der weftlichen nachchriltlichen Völker auf lange Zeit befriedigt hätten;

denn fowohl während des Mittelalters wie zur Zeit der Renaiffance tritt die Form

des Obelisken als neu gefchat'fene Form nur fehr felten auf. Als ein vereinzeltes

Beifpiel aus dem Gebiete der deutfchen Kunl"t des XVIII. Jahrhunderts fei der Obelisk

auf der Karlsbrücke in Nürnberg, der 1728 errichtet wurde, genannt (Fig. 15\ Er/ .

Fig. x6.

 

  
Obelisk im Schlofsgarten zu Schönbrunn.

trägt eine Infchriftentafel mit dem Inhalt: »Dem erhabenen und frommen Kaifer

Karl V]. weihen diefe Brücke der Senat und das Volk von Nürnberg.« In Frank-

reich, das früher wie Deutfchland wieder auf antike Traditionen zurückgriff, tritt im

XVIII. Jahrhundert die Obeliskenform häufiger auf. Auch anderwärts. In Kopen-

hagen wurde ein Freiheitsobelisk errichtet, für welchen der Bildhauer IVz'ea'ewelt,

feit 1774 Direktor der Kunftakademie in Kopenhagen, eine von IVinc/eelmrznn’s klaff1-

zierender Richtung beeinflufste Fidelitas meifselte.

Diefe Beifpiele könnten zu einer ftattlichen Reihe fortgefetzt werden. Eine
beachtenswerte Rolle fpielt der Obelisk in den Feftdekorationen des XVII. und

XVIII. jahrhunderts in Italien, Frankreich und Deutfchland, und manche monu-



mentale Ausführung in Stein mag auf den ephemeren Urfprung einer Felt-

dekoration zurückzuführen fein; denn der hier entfaltete Prunk war grofs.
Der Obelisk als Feftdekoration wurde z. B. angewendet beim Einzuge Hein-

rz'c/z [l. in Paris im Jahre 1549. Man letzte ihn hier auf den Rücken eines plaltifch

dargeftellten Rhinozeros, deffen Körper die Konltruktion verdeckte. Dies nur ein

Beifpiel für viele. Als ein fchönes Beifpiel für die Verwendung des Obelisken in

dekorativer Weile im gefchloffenen Eindrucke einer Gruppe einer Parkanlage if’c

der Obelisk im Schlofsgarten von Schönbrunn zu nennen (Fig. 16), der mit feiner

Kaskadenanlage aus dem Jahre 1777 ftammt.

In der Regierungszeit Friedrich des Cru/sm, in den Jahren 1 7 53——5 5, wurde

auf dem Alten Markt in Potsdam nach dem Entwurfe lözoéelsdmyj"s ein 23,50 m

hoher Obelisk aus rötlichem Kaufunger Marmor errichtet, welcher lich ohne breit

gelagerten Sockelunterbau erhebt, aber doch eine reichere Geltalt erhalten hat 125).
Ueber einem rund 2!" hohen Sockelunterbau aus Poltelwitzer Sandtlein licht der mit 2,5om hohen

Eckkaryatiden gelcbmückte Sockelmittelteil, welchen ein reich gegliedertes Sockelgelims abfchliefst. Auf

diefem erhebt froh die Nadel, an deren Fufs 4 Sphinxe lagern und auf deren unterftem Flächenteil

4 Medaillonbildnifi'e preufsil'cher Herrl'cher fo angebracht find, dafs fie mit den Sphinxen zufammen eine

dekorative Gruppe der Nadelbafis bilden. Ein Schrifttteller aus dem Jahre 1789, .l/tmger, erwähnt noch

eine Sockelverzierung, die heute nicht mehr vorhanden in, aber aus einer im flädtil'chen Befitz befind—

lichen Abbildung nachgewiefen werden kann: »4 Feltons von Eichenblättern an den Enden mit Bocks—

köpfen von weifsem italienifchem Marmor;

Im Jahre 1822 wurde in Braunfchweig auf dem Monumentplatz zu Ehren der

Herzoge Karl Wil/zehn Ferdinand und Friedrich VVz'l/ze‘lvz nach [(m/ze's Entwurf ein

23 m hoher Obelisk aus Eifen errichtet. In Karlsruhe hat man dem Gründer der

Verfaffung, Großherzog [far] Fr:?drz'c/z, auf dem Rondellplatz einen Obelisken aus

Sandftein mit am Unterbau lagernden Löwen errichtet.

In München wurde am 18. Oktober 1833 auf dem Karolinenplatz ein 32 m

hoher Obelisk auf einem Unterbau aus weißem Marmor durch Ludwig/'. dem An-

denken der 30000 Bayern gewidmet, die bei den Napoleonifchen Feldzügen unter

feinem Oberbefehl in Rußland fielen.
Es war url'prünglich der \Vunfch des Königs Ludwig I., den Obelisken in Feuer vergoldet zu

haben. Dies ging aber aus verfchiedenen Gründen nicht; auch waren die Kelten viel zu hohe. 50 be-

flimmte der König, dafs die Flächen gefeilt und der Obelisk, im Sonnenlicht glänzend, blank gefehlifl'en

und in der reinen Farbe des Erzes aufgeftellt werden follte.

Von neuef’ren Beifpielen ift ohne Rücklicht auf feinen künfilerifchen Wert das

Kis-1Wegyßrer-Kriegerdenkmal bei Raab zu nennen, zur Erinnerung an die beim

Meierhof Kis-Megyer in der Schlacht am 14. Juni 1809 gefallenen Krieger der öfter-

reichifch—ungarifchen und der franzöfifchen Armee.

Das Denkmal ill: ein mächtiger Obelisk, auf dei'fen Spitze ein aus Erz gegoffener Turulvogel, einen

Lorbeerkranz im Schnabel haltend, auf kriegeril'chen Emblemen ruht. Metallene Gedenktafeln künden in

deutl'cher, franzöfifcher und ungarifcher Sprache die Bedeutung des Denkmales an. Es wurde am 27. Ok—

tober 1897 enthüllt; die Modelle flammen vom Bildhauer Leon/zardt.

Am 27. September 1898 wurde in Danzig das Denkmal enthüllt, welches mit

einem Kofienaufwande von 112000 Rubel auf dem Grabe der bei der Belagerung

von Danzig in den Jahren 1734, 1807 und 1813 gefallenen ruffil'chen Soldaten er-

richtet worden if’r.
Das Denkmal befteht aus einem Obelisken aus poliertem rotem finnländifchem Granit von gegen

10m Höhe, von einem Kreuz aus vergoldeter Bronze bekrönt. Um den Obelisken zieht lich eine Granit-

umwehrung mit; Ketten hin.

125) Siehe: Centralbl, d. Bauverw. 1893, S. 353.
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Auf der Grenze zwifchen Obelisk und Pyramide Iteht das Denkmal der Generale

Clément Thomas und Leconle in Paris von Coquarfl“).

In zahlreicheren Fällen noch als in den hier angeführten wird die Obelisken-

form für kleinere Denkmäler verwendet, merkwürdigerweife vorzugsweife in den

romanifchen Ländern. \/Vif nennen das Denkmal für den Maler Fayal/e von C/ze7m-

‘uam’, das Doua'arl—Denkmal von Lagrée, die Erinnerungsmäler an den Krieg der

Fig. 17.

 

  
 

Denkmal der Grofsherzogin Alice zu Darmftadt.

Jahre x870—71 in zahlreichen kleineren franzöfifchen Städten wie in Chatillon,

Champigny u. (. w. Ein bedeutenderes Denkmal aus der neuef’ten Gefchichte Frank-

reichs if’c der Obelisk zur Erinnerung an die Anwefenheit des Präfidenten Camot

in Nancy zugleich mit dem Grofsfürf’cen Kon/iam‘z'n von Rufsland, aus der Zeit der

Entftehung des franzöfifch—ruffifchen Bündniffes. Der {tattliche Obelisk, der fich in

der Avenue Léopold erhebt, ift nach dem Gefamtentwurf des Architekten Bourgon

gefchaffen; der bildnerifche Teil ift von V. Prouw’. Von der Vorderfläche des Obe-

12“) Siehe: Art et décoratx'on x898, S. 74.
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lisken heben [ich zwei fchön bewegte allegorifche Gewandfiguren, die franzöfifch-
ruffifche Allianz, ab; über ihnen fchwebt das Medaillonporträt Camol’s.
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Denkmal des Grafen Friedrich zum [Hände zu Brüfi'el.

  

             

Am 12. September 1902 ift in Darmfladt ein Denkmal für die Grofsherzogin AI“ 3I7)5'k [
Alite von Heffen in Form eines Obelisken enthüllt worden, der verfucht, die übliche m'zuen ma

DarmfiadtForm zu verlaffen. Das Denkmal if’c ein gemeinfames Werk des Architekten Rank

und des Bildhauers Habick in Darmftadt (Fig. 17). “a"
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Auf der Anhöhe der Wilhelminenftrafse, von hohen Kaftanienalleen flankiert, erhebt fich das Denkmal,

ein fchlanker Obelisk aus weißem lothringifchem Kalkftein, an deffen Sockel 4 weibliche Geflalten in

fchlicht herabfallendem Gewand unter Bäumen wandeln, an der Vorderfeite das Band mit der Namens—

infchrift, an der Rückfeite den \Vappenfchild, endlich zu beiden Seiten Blumenkränze haltend. In einen

Baumflamm ift das Reliefbildnis der Grofsherzogin in vergoldeter Bronze eingeladen. Das Ganze fteht

auf einem architektonifch behandelten, nach den Seiten ftark ausladenden Brunnenunterbau. Die weiblichen

Geftalten find nicht etwa als Karyatiden, fondern frei behandelt. Dadurch, dafs fie nicht für fich allein

modelliert und dann zufammenhanglos und wie zufällig vor den Sockel geheilt, fondern aus dem Stein

herausgehauen find, alfo in der Fläche bleiben, wird bei aller Freiheit Gefchloffenheit und eine feine,

reizvolle Umrifswirknng erzielt. Gerade diefe Feinheit des Umriffes auch des Unterbaues, der fich gut den

Geländeverhältniffen anfchmiegt, in Verbindung mit der graziöfen Schlankheit des Obelisken, gibt dem

Denkmal feinen durchaus weiblichen Charakter. Es ift ein Denkmal reiner edlen, unvergefslichen Frau,

von Frauen gewidmet«; es liegt etwas Lyrifches darin. Und das erhebt das Denkmal eigentlich erft zum

Kunftwerk; es if’t mit dem Herzen und Gemüt gefchaffen, es ift nicht die kalte Erfüllung einer Anfiandspflicht.

Und damit auch die moderne Kunft in ihrer Auffaffung der traditionellf’ten

aller Kunf’tformen berückfichtigt ill, fei das kleine feine Denkmal des in der belgi-

fchen Revolution gebliebenen Grafen Frédéric de ]V/e'rade‘ auf der Place des Martyrs

in Brüffel (Fig. 18) genannt, ein graziöfes Werk des Architekten Henri Van de

Velde und des Bildhauers Paul Duäois. Die Infchrift auf dem Denkmale lautet:
>>A Frédéric de Mérods, war! pour l’z'mz’épendance de la palrz'e, la ville de Bruxelles

recozznagflanle.« Was hier gegeben itt, if’t eine charakteriftifche Form des aus dem

amorphen Stein gefchnittenen Obelisken mit feinen fchön gefchwungenen Linien 127).

Ueber den Wa/hz'nglon—Obelisken zu \Vafhington vergl. die unten genannten

Zeitfchriften 123).

2) Obelisk mit fockelreicher Geftalt, mit Treppen, Waffen

becken, Tieren, Begleitfiguren und Medaillons.

Ein Denkmal in Mailand bezeichnet die reichere Gef’talt des Obeliskendenkmales.

Es if’c das Denkmal »a’elle cinqzte giornaz‘e«‚ das im Mai 1879 durch den Stadtrat

zu errichten befchloffen wurde »z'n comnzemorazz'one delle glorz'afe cz'nque giornale

del mama 1848«. Das Denkmal follte bei Porta Vittoria errichtet werden und ein

Erinnerungszeichen fein für die Märzkämpfe des Jahres 1848, in welchen der letzte

Angriff der bedrückten Bürger Mailands gegen die fremden Truppen ftattfand, der

mit einem Siege endigte und den eri‘ten Schritt für die Wiedergeburt Italiens

bedeutete. Am 18. März 1848 kam es zu einem blutigen Strafsenkampf zwifchen

den Einwohnern der Stadt und den Oefierreichern. Diefe mufsten in der Nacht

vom 21. zum 22. März die Stadt verlaffen.

Man hatte einen Wettbewerb ausgefchrieben, eine Summe von 500000 Lire

angenommen und einen >>Arco irionfale, propz'leo od ultra conflmz'le ea’{flcz'o« zur Be—

dingung gemacht. Doch ein derartiges Bauwerk hätte weder den Platzverhältniffen

entfprochen, noch auch die fymbolifcbarchitektonifche Bedeutung gehabt, den

Punkt feftzulegen‚ an welchem die entfcheidenden Kämpfe (tattfanden. Man eröffnete

einen zweiten Wettbewerb und wählte einen Entwurf des Bildhauers Gz'ufeppe Grandz'

(T 30. Nov. 1894129). Das Denkmal befleht aus einem 22,25 m hohen Obelisken,

127) Vergl. auch: Ari et décoratian, Febr, 1899,

128) Deutfche Bauz. 1884, S. 392 -— und: Centralhl. d. Bauverw. 1884, S. 558; 1885, S. 236.

129) L’z'dta } jatem'e: 1'ninrna ad un fiedrf/t'alla, al }u'mi: d'un aäeliscn, il quale varrtßbz :_I'zr femplg'flcato, vi1hma‚

rg/ßirano, f'agihzno, fremano le allegorz't dt’llz‘ Giarnat: ma/iq/z (d erm'clre. L'autare fi}}c dzflßr: nel/imöoln la }a_[/iane

della reallä, fenza fcmdere fer ciä dnll’altrzza del/a rapprzfeniaziane idml: del/alfa, anzx' z'nmrnanda park/la raffrefzn-

fazian: can funkt/ie liäen_'/_/imz.



 

 
Arch. :

Schilling &

Fig. 19. Criibnßr;

Bildh. :

Schi/ling. 

   
Fig. 20. \ \ \ \\ \;_ —„ ‘}_ \ \ — »\< Lageplan.

Obelisken, errichtet zum 800jährigen Jubiläum des fächfifchen Königshaufes der

Wettiner zu Dresden.
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der auf einem 2,10 m hohen Stufenunterbau mit abgeftumpften Ecken aus Granit

von Baveno ruht. Nur diefer Teil des Denkmales if’t aus Stein; alles übrige ilt

Bronze. Der Obelisk ift wenig verjüngt, hat eine kapitellartige Bekrönung und über

derfelben einen kegelförmigen Auffatz mit firahlendem Stern. Ueber den Stufen

erhebt lich zunächft ein 1,70 m hoher Sockel für die leidenfchaftlich bewegten Figuren-

gruppen, welche das Poftament des Obelisken umgeben. Die fymbolifchen Figuren,

fowie andere kleinere Teile des Denkmales find vergoldet. Die wilde Bewegung

der Figuren fucht die tiefe Leidenfchaftlichkeit der Ereigniffe jener Tage zum fym-

bolifchen Ausdruck zu bringen; die ftark ftilllebenartige, ornamentale und dekorative

Beigabe von Schilden, Palmen u. f. w. iii jedoch geeignet, die Tiefe und Gröfse der

Auffaffung zu beeinträchtigen. >>Umz giornata grzgia‚ una fallt; main, commoß'a

per il defli7m crudele che, cingue giorni imumzi« _— das bringt das Denkmal vor-

trefflich zum Ausdruck. Das Modell entftand 1886; 1894 erft war das Denkmal

vollendet.

Am 2 3. April 1896 wurde in Dresden auf dem Schlofsplatze der Wahn-Obelisk

enthüllt, errichtet zur Erinnerung an die glanzvollen Fefttage des Soojährigen ]ubi-

läums des fächfifchen Königshaufes der Wettiner in den Tagen vom 16.—19. Juni 1889.

Unter den Schmuckbauten, welche damals die Strafsen Dresdens zierten, nahmen

zwei Obelisken eine hervorragende Stellung ein, die vor dem Königlichen Schloffe

zwifchen der Auguftusbrücke, der Brühlfchen Terraffe und der katholifchen Hofkirche

fianden (Fig. 19 u. 20). Sie waren errichtet von Schilling und Gräbner und ge-

fchmückt mit zwei weiblichen Figuren von Schilling, darl’tellend Vergangenheit und

Gegenwart.

Als die Obelisken allein von den gefamten Schmuckbauten längere Zeit fiehen blieben, wurde

der monumental—kiinflzlerifche Wert diefer zunächlt nur für den Tag berechneten Werke ofl'enbar, und es

entftand der \Vunfch, fie in dauerndem Material ausgeführt als Erinnerung an die glanzvollen Wettin-Tage

zu erhalten, ähnlich wie die Fahnenmaften in Dresden-Neuftadt an den Einzug Kaifer Wilhelm I. in Dresden

an der Seite König Albert’s erinnern. Der Wunfch gewann Geflalt; es fiellte {ich jedoch heraus, dafs es

unmöglich fein würde, beide Obelisken an der urfprtinglichen Stelle zu erhalten, und fo kam man fchliefslich

darauf, nur einen Obelisken zu errichten und an diefem die beiden erwähnten Figuren anzubringen.

Der Obelisk [lebt vor dem fog. Prinzenpalais am Tafehenberg, welches der König Friedrich Augu/l als

Prinz bewohnte, zwifchen dem Zwinger und dem Königlichen Schleife. In den wuchtigen, ungemein

wirkungsvollen Formen ilimmt er mit der Architektur des Prinzenpalais, das im XVI“. Jahrhundert errichtet

werden ift, zufammen. Der Obelisk nimmt eine Grundfläche von 4‘/zm im Geviert ein und iit insgefamt

fait 19m hoch. Jede Seite des Pol‘taments trägt eine reiche Wafi'engruppe, je eine aus der Zeit von

1189—4389, darunter einen Zierrahmen mit den Landsberger Pfählen, von 1389—1589 mit dem Meifsner

Löwen, von 1589—4789 mit den gekreuzten fächfifchen Kurfchwertern, von 1789—1889 mit dem Falchfifchen

Königswappen, umgeben von gekreuzten Fahnen, Kanonen, Helmen, Säbeln u. f. W., darüber die Königs-

krone auf einem Kiffen, darunter die fächfifche Wappenparole: Providentiae memor‚ Die Rückfeite weiß in

goldenen Lettern die Infchrift auf: nZur Erinnerung an die ]ubelfeier achthundertjähriger Herrfchaft des

Für[tenhaufes \Vettin 1889.« Oberhalb des Poitaments, wo der Obelisk fich zu verjiingen beginnt, find

auf allen vier Seiten gewaltige goldene Lorbeerzweige angebracht. Der Körper des Obelisken ill; in

Kupfer getrieben; die Dekorationsltücke und die beiden Schillingfchen Figuren find in Bronze gegoffen.

Die Kupferplatten, aus denen der Obelisk hergeftellt ift, haben nur eine Stärke von 2,smm. Die beiden

Figuren find fo angeordnet, dafs die »Gegenwart« ihren Lorbeerkranz dem Königlichen Schloffe zuftreekt.

Die im Buch der Gefchichte lefende »Vergangenheit« fitzt an der entgegengefetzten Seite.

Ein Entwurf von 0110 Rieth zu einem Denkmal mit der Grundform des Obelisken

ift in Fig. 21 dargeftellt. In den grofsen Denkmalwettbewerben des letzten Viertel-

jahrhunderts hat der Obelisk, wie zu erwarten war, eine hervorragende Rolle ge-

fpielt. Es fei hier ein Beifpiel aus dem \Nettbewerb um ein Denkmal für Viktor
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Emanuel in Rom angeführt. Der uns unbekannt gebliebene Künftler des Entwurfes

»Allezmza« (Fig. 22) dachte das Denkmal auf der Piazza Venezia errichtet und

unter Berückfichtigung des verhältnismäßig befcheidenen Flächenraumes wählte er

die Grundform des Obelisken.

Fig. 21.

 

 

 
Entwurf zu einem Obelisken-Denkmal von 0110 Ritt/z.

Am 15. Juli 1895 wurde in Worms das nach dem Entwurf Karl Hofmann’s

errichtete Denkmal zum Andenken an den verf’corbenen Grofsherzog Ludszg [V.

von Heffen (Fig. 25) enthüllt. Das Denkmal if’t zugleich ein Kriegerdenkmal für
die im Feldzug 1870—71 gefallenen heffifchen Streiter.

Der Entwurf verfuchte die Obeliskenform mit einer Brunnenanlage zu verbinden und hierdurch

einen architektonifchen Aufbau zu fchaffen, der auf feiner Stelle wie eine überzeugende Notwendigkeit



U.
)

U.
) (x.
)

wirken follte. Als Material für die Ausführung wurde der graue Mufchelkalk aus den Steinbrüchen in

Marktbreit a. M. angenommen. Diefes Material kommt in Bezug auf Härte und Haltbarkeit dem Granit

fehr nahe, wird durch M005bildungen leicht grün und bringt durch feine fchöne Farbe und derbe

Struktur ein altertümliches Gepräge mit. Der bis zur Walmfpitze 24‚aom hohe Obelisk wird von zwei in

feinerem Mufchelkalk ausgebauenen Löwen flankiert, die auf dem verbreiterten Sockel fitzen und als

Wächter gedacht find. Außer diefen bel'chränkt [ich der bildnerifche Schmuck auf die ebenfalls in

\Verkfiein ausgeführten W'afierbecken, Mufchel mit \Val'ferfpeier und einen ornamentierten Fries mit zwei

Cartouchen am Schaft des Obelisken. Die vordere größere Cartouche umrahmt das bronzene Reliefbildnis

Fig. 22.

 

 
  

 

 

   
Entwurf zu einem Denkmal für Vikior Emanuel zu Rom; Kennwort: Alleanza.

Ludwig IV., die kleinere rückfeitige dient als Trägerin des Wormi'er Stadtwappens. Der lotrechte Schaft

unter der Pyramide zeigt auf der Vorderfeite die Widmung in Bronzebuchftaben:

LUDWIG IV.
— DEM SIEGREICHEN FÜHRER

IM KRIEGE 1870-71
DIE DANKBARE STADT

WORMS.

Auf den 3 anderen Seiten find die 33 Schlachten und Gefechte verzeichnet, an denen die heffil'chen

Truppen teilgenommen haben.
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Auf der Rückfeite fchliel'st fich dem Denkmalfockel eine durch zwei diagonal gefiellte Freitreppen

zugängliche Plattform mit einer durchbrochenen fieinernen Brüflung an. Ein bepflanzter Vorgarten um-

zieht diel'e Anlage. Vor dem Denkmal ilt ein 15m breites halbkreisförmiges \Vafl'erbecken in Erdober-

fläche angeordnet; durch diefe vertiefte Weiheranlage und den terrallenförmigen Aufbau des Hintergrundes

Fig. 23.

 

  

 
Denkmal für Grofsherzog Ludwig IV. von Heilen zu Worms.

Arch.: Ha mann.

wurde eine \Vechfelwirkung gefehaffen, die nicht allein die fal‘t wagrechte Erdoberfläche des Ludwigsplatzes

auf größeren Stellen für das Auge wohlthuend unterbricht, fondern auch geeignet iii, die Höhenentwick-

lung der Hauptanficht des Denkmales noch zu fleigern. Die Gefamtausgaben für das Denkmal belaufen lich

auf 50000 Mark.
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Eine reiche Anlage fiellt das Kriegerdenkmal in Indianapolis, das nach einem

Entwurf von Bruno Sc/mzz'z‘s zur Ausführung gelangte, dar (Fig. 24.130). Für das

Denkmal fiand eine Summe von I 500000 Mark zur Verfugung.

Fig. 24.

 

  
Kriegerdenkmal zu Indianapolis‘“).

EV3}7193‘ Am 18. Oktober 1903, dem Tage der Leipziger Völkerfchlacht, wurde in

diät; Frankfurt a. M. ein Denkmal“ geweiht, das den deutfchen Einheitsbef’trebungen ein

2“ dauerndes Andenken fichern foll. An hif’corifch geweihter Stätte, vor der Pauls—
F kfrt .M. _ ., ..
ran “ & kirche, wo das erße deutfche Parlament tagte, gegenuber dem Romer, erhebt

lich ein Obelisk, gekrönt von der bronzenen Geftalt der Mufe Klio, die in der

13°) Fakf -chr. nach: Centralbl d. Bauverw. 1288, S, 225.



Fig. 25.

 

 
 
 

Gambetz‘a-Denkmal im Tuileriengarten zu Paris.
Arch.: Boileau; Bildh‚z Aufl.



linken Hand einen

fchwarzen Schild trägt

mit der Auffchrift:

>>Seid einigl«

Der Obelisk fleht auf

einem runden Unterbau, zu

dem Stufen hinaufführen.

An den drei Ecken erheben

fich Bronzegruppen: die

erfte fell das freie Bürger—

tum veranfchauliehen. Ein

kraftvoller ]üngling zerreifst

die Bande eines Gefeffelten,

der in zufammengefunkener

Haltung mit zerknirfchtem

Gefichtsausdruck der Be»

freiung harrt. Den Sängern

von Einheit und Freiheit

ill: die zweite Gruppe ge-

widmet. Ein Greis. deffen

edle Züge Begeifternng und

noch jugendliches Ungefiüm

verraten. greift in die Saiten

(einer Harfe und feuert mit

feinem Gefaug den neben

ihm fiehenden ]iingling, der

ein Schwert in der Rechten

hält, zu Heldenthaten an.

Die dritte Gruppe veran«

fchaulicht die Alma. mater,

wie fie einem kaum dem

Knabenalter entwachfenen

Knaben eine Schale zum

Trank reicht, der in ihm

den Sinn für Unabhängigkeit

und die Begeifterung für

die Einheitsidee erwecken

foll. Drei Reliefs fchmüCken

die Balls des Obelisken.

Das erfie zeigt zwei Jüng-

linge, die mit dem Schlacht-

rufe: »Up ewig ungedeelt«

kampfesmutig in die Schlacht

ziehen, um Schleswig—Hol-

fiein dem deutfchen Vater-

lande zurückzuerobern. Das

zweite Relief veranfchau—

licht, wie der Begründer

der Einheit der deutfchen

Stämme, Fürfi. Bismarr/c,

mit wuchtigen Hieben aus

einem Stück Eifen das deut-

fche Einheitsfchwert fchmie-

det. Unter diefem Relief

fleht der Vers Gti/)£/'st
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Gamlwlta-Denkmal im Tuileriengarlen zu Paris.

Arch.: Boilttm; Bildh.z Auäé.
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„Drum rüftig mit dem Hammer, mit der Feile;

Ihr Bälge blaft, ihr Funken fprüht empor;

Das Schwert des Siegs hat

Eile, Eile, Eile.«

Das letzte Relief zeigt den allzukühnen ]üngling, der den Kampf für die Befreiung des Vaterlandes

mit der Verbannung büfst. Den Obelisken‚ der, wie der Unterbau, aus Sandftein ift, bedecken die

Wappen der deutfchen Staaten, an einem Eichenflamm, dem Symbol der deutfchen Einheit, angebracht.

Die Künftler find Heßwzer und Kaufmann.

Anfangs war beabfichtigt, die Paulskirche zu einem Einheits- und Freiheitsdenkmal zu erheben;

aber diefer Antrag der Frankfurter Stadtverordnetenverfammlung blieb in der Minderheit. Die Frankfurter

 

    
Vom Gamäelta»Denkmal zu Paris. —- Figuren der Rückfeite.

Bildh.: Aufl. '

hätten gewünfcht, dafs bei diefem Einheitsdenkmal mehr die Bewegung des Jahres 1848 zur Geltung

und zum Ausdruck gekommen wäre; aber die ausführenden Künftler wählten den Mittelweg; fie wiirdigten

fowohl die freiheitlichen Beflrebungen, die das jahr 1848 zeitigte, als auch die Kämpfe auf den Schlacht-

feldern für die eine grofse Sache.

35 Obelisk als Hintergrund für eine Gruppe und mit umgebender

Architektur.

Vielleicht das bedeutendfte der in diefe Reihe gehörenden ausgeführten Denk- 380
Gamäetta—

mäler ift das Gambetta-Denkmal im Tuileriengarten zu Paris, eine gemeinfame hervor- Denkmal

ragende Arbeit des Architekten L. C. Evi/mu und des Bildhauers _‘Y. P. Aube’ zu Paris.

Handbuch der Architektur. IV. 8, b, 22
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Palacl-y-

Denkmal in

Prag.

382.

Carltob

Denkmäler

zu Lyon

und Dijon .
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(Fig. 25 bis 27). Das Denkmal wurde am 14. Juli 1888 enthüllt; fein Entwurf

wurde auf dem Wege des \Vettbewerbes gewonnen..

Es ift ein Obelisk aus Kalkftein; rechts und links davon fitzen auf dem vorgezogenen Sockel die

Bronzei’ratuen der Wahrheit mit dem Spiegel und die Stärke mit Löwe und Fascesbiindel. Unterhalb der

Gamßctta-Gruppe fitzen zwei bronzene Kindergeftalten; die eritere, der Mittelpunkt des Denkmales, befleht

aus dem die Kämpfer zur Verteidigung des Landes mit Mut anfeuernden Staatsmann, zu deffen Haupt die

allegorifche Figur des Vaterlandes fchwebt. Ueber diefer i[’t ein Satz einer Rede wiedergegeben, die Gzzméetta

im November 1870 hielt (fiehe das Kapitel »Infchriftena). Ueber der »Stärke- {ind Teile einer Rede,

die er im Auguft 1880 in Cherbourg gehalten, über der n\Vahrheit« Sätze aus einer Anfprache an die

Schüler vom 19. April 1870 eingemeifselt. Die allegorifchen Knabengeflalten an der Riickfeite des Denk-

males itellen »Arbeit« und »Kriegskunfi« dar. Gekrönt wird das Denkmal durch eine allegorii'che Gruppe

aus Bronze: die xDemokratiezr auf einem geflügelten Löwen. Trotz der unverkennbaren Anklänge, welche

das Denkmal in [einem Hauptgedanken an die Rude’fehe Gruppe des Arc de l’Efoile in Paris zeigt, darf

es doch als eine Kompofition von grofser monumentaler Empfindung betrachtet werden.

Seine Gefamtkoflenfnmme betrug rund 1 150000 Franken; davon entfielen auf Mauerwerk und

Hilfskonftruktionen 141 500 Franken, auf den bildnerifchen Teil 951 905 Franken, auf den ornamentalen

Teil 28 500 Franken, auf Marmor und Infchriften 6500 Franken, auf Modelle und Abgüfi'e u. {. w.

3595 Franken„und auf Verfehiedenes 18000 Franken.

Als die tfchechifche Nation daran ging, ihrem grofsen Gefchichtsfchreiber

Palac/ay in Prag ein Denkmal zu errichten, da fand lich unter den aus einem Wett-

bewerb hervorgegangenen Entwürfen eine geiftvolle Arbeit des Architekten Bende‘l-

mayer und des Bildhauers Anton Strunc, in welcher der flavifche Hiftoriker vor

einem Obelisken fitzend dargeftellt war; an den Seiten des Obelisken wuchfen, an—

gefchmiegt an diefen, Bäume in die Höhe, welche (ich über dem Haupte des Ge—

fchichtsfchreibers zu einer Baumkrone verdichteten. Vor dem Poftament des Hifiorikers

lag der böhmifche Löwe; zu beiden Seiten des Obelisken waren lebhaft bewegte

Gruppen gedacht 131).

In vielfacher Hinficht verwandt mit dem Parifer Gamäetla«Denkmal it“: der Ent

Wurf des Architekten szudin zu einem Denkmal des Präfidenten Camel für Lyon.

Die reiche Anlage if’t in gefchickter Weife mit einer Brnnnenanlage in Verbindung

gebracht. Am 24. Juni 1894 wurde Carnot in Lyon ermordet. Ein Jahr nachher

wurde ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen fiir ein fiattliches Denkmal,

zu welchem eine Summe von 295000 Franken gefammelt werden war, erlaffen.

Unter mehr als 30 Entwürfen errang die Arbeit des Architekten C/mrles Naudz'n

in Gemeinfchaft rnit dem Bildhauer Henri Gauquz'e' die Ausführung. Ein künft—

lerifch intereffanter Entwurf diefes \Nettbewerbes war der von Huguet & De/arme,

welcher fich in feiner Grundform der Form des Obelisken nähert (Fig. 28). Das

Denkmal wurde auf der Place de la Re’publz'que errichtet und am 4. November 1900

enthüllt. Den Aufbau des Denkmales, in welchem die Architektur vorherrfcht,

zeigt Fig. 29.

Den Mittelpunkt des plal’tifchen Teiles bildet die Statue Car/zot‘5; unter ihm die allegorifche Figur

der Stadt Lyon, über ihm der Genius Frankreichs. An den Seiten des Poflaments zwei Jünglingsgefialten mit

den Wappen von Toulon und Kronftadt, an der Rückfeite des Poitaments ein ruhender Löwe. Die Steine der

Denkmalanlage Itammen aus den Brüchen von Lens und vom Berge Saint-Martin von Senozan, bei Mäcon.

Etwas fchlichter in der Anlage iii das Denkmal zur Erinnerung an die Ver-

einigung der Graffchaft Nizza mit Frankreich in Nizza, zu welchem der Architekt

_‘}’ules Febvre den Entwurf anfertigte und der Bildhauer Allar den nicht unbedeu-

tenden bildnerifchen Teil lieferte 132).

131) Siehe: Der Architekt, Jahrg. IV, S. 52.

132) Siehe: L'arclu'tzcturr, 31. Okt. 1896 — fowie: La can/Zruetz'on maderfle, Il. Serie, ]ahrg. :.
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Das Denkmal, für welches eine Summe von 72000 Franken zur Verfügung [land, erhebt lich auf

einer Plattform von 13,00!" Seitenlänge zu einer Höhe von 13,30!!! bis zum Sockel der krönenden Viktoria.

Seine Mafse an der Balls find 5,20 ><5‚50"L Der an der Vorderfeite und an den Seitenflächen mit

Infchriften, an der hinteren Seite mit: einem Relief gefchmückte Unterbau, welchem in der Diagonale

Fig. 28.

 
Denkmalentwurf für den Präfidenten Carnot für Lyon.

Von Huguet & Delarmt.

4 volutenartige Uebergänge vorgelagert find, ifl 5‚oom hoch. Er nimmt den 8,30"! hohen Obelisken mit

dorifchem Kapitell und die fehöne bildnerifche Gruppe auf. Die Architekturteile find in einem harten

Kalkfl:ein von Turbie bei Nizza ausgeführt. Die figürliche Gruppe flellt fymbolifch die Vereinigung Nizzas

mit Frankreich dar; fie ifl in weifsem Marmor ausgeführt. Die krönende Viktoria ill aus Bronze; ihre

Infchrift'. »NIKH« fieht mit dem Namen von Nizza in Verbindung.
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Erwähnt feiern ferner das Denkmal für den Ingenieur Ale;/fandro Briffe ("fr 1892

in Rom), verdient um die Trockenlegung des Sees von Fucino. Das Denkmal (lebt

auf dem Campo Verano in Rom und ift ein Werk des Florentiner Bildhauers Ar-

naldo Zocc/zz'.

Die Grundform iß ein Obelisk; davor fleht die Büfle Brijfe‘s. Um den Fufs des Obelisken fchart

fich eine lebhaft bewegte plaflifche Gruppe“”).

Fig. 29.

 

 

  
Denkmal für den Präfidenten Carnot zu Lyon.

Arch.: Naudin. Bildh.: Gauqm'é.

Bedeutend in der Erfcheinung ift das Denkmal Carnafs in Dijon, am 21. Mai

1899 enthüllt. Es ift ein Werk des Architekten F. Vz'onnoz's, fowie der Bildhauer

Mat/turin Ö" Morenzt und Paul Gnsq (Fig. 30).

Die Geflalt Carnoz“s fleht vor einem mit der Siegesgöttin gekrönten Obelisken. Zu feiten des

Sockels des Obelisken fitzen die allegorlfchen Statuen der »Gefchichte« und »Frankreich«‘“).

Von deutfchen Denkmälern gehört in diefe Gruppe das am 7. Auguft 1896

nach dem Entwurf von Eber/ez'n errichtete und enthüllte Kail'er VVz'1/zelm-Denkmal in

133) Siehe: La conßructz'an modern: 1896, S. 553.

1“) Siehe ebendal'. 1899, S. 414.
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Ruhrort, eine reichere Anlage diefer Art, leider weder im architektonifchen noch

im bildnerifchen Teile einwandfrei 135).

Sehr bedeutende Anlagen, welche den Gedanken der beherrfchenden Obelisken- 333.

form in der Erweiterung einer das eigentliche Denkmal umgebenden Architektur Eng;g;;°"

Zeigen, find der Entwurf Schinkel's für ein Denkmal Friedrich des Großen in Berlin und von

(Fig. 31 U- 32 136), Wo vor dem auf das reichfte mit Reliefs gefchmückten und durch SChWIZ'

eine Viktoria bekrönten Obelisken die Reiterfigur des großen Königs auf gleich reich

Fig. 30.

 
Denkmal für den Präfidenten Carnot zu Dijon.

Arch.: Viammis. Bildh.: Matlmrin éf [Hanau und Paul Gasq.

gefchmücktem, hohem Pofiament aufgei’cellt und das Ganze im rechten Winkel von

einer dorifchen Hallenarchitektur umzogen iit, und der wuchtige Entwurf von Bruno

.S‘c/zmz'iz in Berlin zu einem Kaifer Wilhelm-Denkmal der Rheinprovinz (Fig. 33).

Hier Pteht der Obelisk in der Bedeutung feiner Ausbildung auf der Grenze zwifchen

monolithem Steinkörper und Turmbau.

135) Siehe: Leipz. Illußr. Zeitg. 1896, 15. Aug.

135) Nach: SCHINKEL, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Neue Ausg. Berlin 1858.
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Anficht.

Fig. 32.

 

 

 

 
 

 

 

               

 

     
 

Grundrifs.

Entwurf Schinkel 's für ein Denkmal fih'ea’n'c/z des Großen zu Berlin““).



 
Entwurf für ein Kaife‘r Wilhelm-Denkmal der Rheinprovinz von Bruno Schmitz.

e) Denkfäulen, Pel'tfäulen

und andere obeliskenartige Gedenkfäulen.

Während das Denkmal im romanifchen Mittelalter wefentlich zurücktritt und,

wenn es unperfönlich ill, in der Erinnerung an die Antike nur der Denkfalule Ein-

gang gewährt, wie fie Bemward von Hildesheim errichten liefs, tritt das Denkmal-

bedürfnis in der gotifchen Zeit, mit der beginnenden Erfiarkung des Individualismus,

wieder hervor. Auch hier if’r die obeliskenartige Form ihrer geringen Standfläche

und eindrucksvollen Höhenentwickelung wegen bevorzugt. Aber wie der gotifche

Bau die gewollte Auflöfung und Zerklüftung aller Baumaffen darftellt, fo war die

gotifche Periode befirebt, auch die gefchloffene Maffe des Obelisken möglichf‘c

aufzulöfen, wobei jedoch die ungefähre Umrifslinie, bald fiumpfer, bald fpitzer,

bald mit der Verjüngung zur Spitze fchon tief beginnend, bald erf’c im oberen

Teile des Denkmales anfetzend, bald durch Fialen oder Wafferfpeier unterbrochen,

bald ftetig bis zur krönenden Kreuzblume auffteigend, beibehalten wurde. In ihrer

Bedeutung bilden diefe obeliskenartigen Denkfä.ulen eine Fortfetzung des Gebrauches

der Auff’cellung von Kreuzen für Ereignifi'e im Leben des Einzelnen oder in der

Gefchichte der Gemeinden und Städte.

Mit der Ausbildung des gotifchen Stils gehen alfo die Kreuze oder Denkfäulen
in die Fialenform über, nehmen reichere und reichfie Geftalt an und werden in

der Höhe zu den monumentalften Kunftwerken gelteigert. In England und fonfi

heifsen folche Wegefäulen heute noch Croffes, obwohl fie mit dem Kreuz eigentlich

nur die Kreuzblume gemein haben. Eine der älteften Säulen diefer Art dürfte die
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Gotil'che

Denkfa'ulen.


