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Die Spangenberger Stadtkirche St, Johannes und die sich zu ihr

Z各hiende Gemeinde ist seit Anbeginn mit der Geschichte der Stadt

Spangenberg aufs engste verbunden. Ais Zeichen dieser Ver-

bundenheit widmet der Vorstand der evangelischen Gemeinde die

nachfoigende Schrift a=en Einwohnern seiner Heimatstadt. Den

Besuchem unserer Gottesdienste so= sie eine Hiife zur Neubesin-

nung sein; da auBerdem die Stadt Spangenberg ais aufstrebender,

Stark frequentierter Fremdenverkehrsort mit jahr=ch Tausenden

VOn Besuchern zu rechnen hat, kann diese Schrift auch unseren

Gasten einen Dienst zum Verst為ndnis unserer christiichen Kunst-

denkmaler leisten, Mit der Herausgabe dieser Schrift ist zugleich

eine Erneuerung des gesamten Kirchengebaudes verbunden, Turm-

eindeckung, AuBenputz und NeuvergIasung bilden den Auftakt fd「

eine Gesamtrenovierung言n deren Ver看auf auch das Kirchenimere

neugestaItet werden wird.

Die DruckIegung dieses heimatgeschichtIichen Beitrages geht auf

die Anregung von Herm Kurt Knierim zuruck, der als langjahriger

Organist mit der Kirchengemeinde in besonderer Weise verbunden
ist. 1hm g冊fur die Erarbeitung und die DarsteIIung der vieigestaI-

tigen kunstgeschichtIichen Aspekte der Stadtkirche St. Johannes

und der Hospitalkape=e St. Eiisabeth unser Dank.

M6gen aIie Leser dieser Schrift und die Besucher unseres Gottes-

hauses in den Lobpreis desAposteis PauIus einstimmen: O weich

eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis
Gottes. Demvon ihm und durch ihn und zu ihm sind aiie Dinge,
1hm sei Ehre in Ewigkeit. (R6m. 1l, 33, 36)

De「 Kirchenvorstand

Christoph Bachmann

Pfarrer

WiIheim Saizmann
Ste=v. Vorsitzender
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spangenberg, Kupfersttoh aus ”Thesaurus P剛OPOIiticus“ (Po-itisches SchatzkastIein) von DanieI MeiBner,

zwischen 1625 und 1650 e「schienen. NachbiIdung eines Stiches von W冊elm DiIich, Kassei・ 16O8"



Geschichte der Stadt Spangenberg

Die Stadt, VermutIich nach 1214 ais Grundung der Grafen von Tref-

furt, einem th踊ngischen Adelsgeschlecht, PIanm邪ig angeIegt,

Wird 1261 erstmaIs aIs soIche erw急hnt, Ein Zweig dieses GeschIech-

tes nannte sich bereits sei=238 von TreffurトSpangenberg.

Treffu巾im thuringischen Werratal geiegen, War mit der Burg Nor-

mannstein der Stammsitz der Herren von Treffurt. Von dem thUrin-

gischen Landgrafenhaus zu Eisenach im 13. Jahrhundert zu einem

Seibstandigen Dynastengeschiecht erhoben, nannten die Treffurter

einen riesigen Streubesitz ihr eigen, der von Gotha (Sonneborn

und Ba=enhausen〉 im Osten,競ber MUhIhausen (OberdorIa und

NiederdorIa) im Norden, bis Spangenberg im Westen reichte.

Graf Friedrich il. von Treffurt genaB h6chstes Ansehen beim Land-

grafen Ludwig IV. von Thdringen und dessen 1235 he掴g gespro-

chener GemahIin Eiisabeth von Ungam. SicherIich waren die

Treffurter Grafen ais Ministerialen des kunstfreudigen Thuringer

Hofes Augen- und Ohrenzeugen des 1206 und 1207 auf der Wartburg
Stattgefundenen S差ngerkrieges,

1309, am Dienstag vor dem Fest des seiigen M為rtyrers Laurentius,

emeuerten Hermann Vl. und sein Neffe Hermann V=. von Treffurt

als Herren von Spangenberg der Stadt die Stadtrechte, indem sie ihr

das sogenannte Lippstadter Stadtrecht verliehen. Hermann Vli (?)

VOn Treffurt und Spangenberg grt]ndete 1338 zu Ehren der hei=gen

EIisabeth und des heiiigen Nikolaus das Spangenberger Hospitai

und gab demselben 1344 am Tage des Sankt Veith einen Freibrief

Verbunden mit reichen Dotationen.

Dje Stadt Spangenberg mit regeim邪jgem StraBennetz, frei auf

rechteckigem Marktplatz stehendem Rathaus und der neben der

HauptstraBe gelegenen Stadtkirche St. Johannes nahm nun a=-

m急hiich Gestalt an, Der Plan der Stadt wurde dem von Meisungen

Sehr ahniich, a=erdings sind in Spangenberg durch die HangIage

StraBen und Geb着ude unregelmaBiger und maierischer verschoben"

Zun各chst waren nur dje oberen Te=e des Berghanges, an dem

Spangenberg emporkiettert, besiedeit. Erst nach 1338 entstand

ZWischen dem von Hermann von Treffurt gestifteten HospitaI und

dem im Westen der Stadt geIegenen Tor (Untertor, Kiostertor) die
SOgenannte Neustadt, die 1354 zum erstenmai genannt wird. lm
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Jahre 1350 ve「kauften Hermann und Fried「ich von Treffurt SchioB’

Stadt und Amt Spangenberg fHr 8OOO Mark Silbe「 an den Landgrafen

Heinrich lI", der Eiserne von Hessen" Heinrich一一・ gab durch grOB-

Z的ige Neubauten der Bergfestung ihr heute noch vorhandeneS

Aussehen. Dann wurden Burg und Stadt Residenz des Landgrafen-

SOhnes Otto' genannt der Schutz, der von seinem Vater Heinrich =・

1340 ais Mitregent eingesetzt wurde aber 1366 unter mysteri∂sen

Umst急nden verstarb. Die hessischen Landgrafen we冊en oft und

gem in Spangenberg. So Ludwig l., der Friedfertige (1413-1458),
Phiiipp I", der GroBmUtige (1504-1567) und W冊elm IV., der Weise

(1532-1592)・ Bis in das 16" Jahrhundert hinein geh6rten Burg und

Stadt zu den bevorzugten iandgr急fiichen Residenzen, Von 1540-1565

Iebte Margarethe von der Saaie, ein sachsisches HoffrさuIein in

Spangenberg. Die 1540 in Rotenburg a. d, Fuida mit der wider-

Strebenden Einw冊gung Martin Luthers und Ph冊pp Meianchtons

geschlossene Doppelehe zwischen dem Landgrafen (er war seit
1523 mit Christine von Sachsen verheiratet〉 und Margarethe,

beiastete die innerdeutschen Reformationsbestrebungen schwer und

VeranIaBte den Landgrafen mehr und mehr auf die restaurative

Politik Kaiser KarI V. Rucksicht zu nehmen.

Ph冊PP der GroBm師ige, Seit dem Reichstag zu Worms (1521〉 der

Reformation zugetan, War trOtZdem einer ihrer groBen geistigen und

POiitischen Fuhrer. Durch die Synode zu Homberg a. d. Efze 1526
Wurde in Hessen und damit auch in Spangenberg die Reformation

und die damit verbundene Neuordnung der Ki「che eingefUhrt. Die

re=gi6sen Auseinandersetzungen erreichten alie「dings erst unter

Landgraf Moritz dem Geiehrten (1572-1632) durch biIdersturm-

a「tige Purifikationen ihre dramatischen H6hepunkte.

lm DreiBigj為hrigen Krieg (1618-1648) wurde die Stadt in den Jahren

1624-1626 und 1637-1638 durch marodierende T冊ysche Truppen

und durch Kroaten gep冊ndert und verwustet. W差hrend das SchioB

1637 nicht e「Obert wurde, bramten in der Stadt zahireiche Hauser

nieder, deren Wiederaufbau sich bis gegen 1680 hinzog. in dieser
Zeit e川tt auch die Stadtkirche ihre schwerste EinbuBe. Wahrschein-

1ich verbrannte 1637-1638 die Kapeile zum He冊gen Grabe. Ihre

bauiichen Peste wurden sp急ter niedergeIegt.

Nach dem Siebenjahrigen Krieg (1756-1763) war das SchIoB bis

Zum Ende des 19, Jahrhunderts hessisches bzw. preuBisches Staats-

gef為ngnis. Die Stadt bIieb das, WaS Sie langst war, nam=ch eine

Handwerker- und AckerbUrgerstadt. Ende des 18. Jahrhunderts bis

Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Spangenberg ein blUhendes

Schuhmacher- und Leinewebergewerbe. Die EinwohnerzahI mit

2000 Seeien hatte sich aber seit dem 16. Jahrhundert kaum ve「-

為ndert. Zu Beginn des 19・ Jahrhunderts entschloB man sich, die

ZWeCkIos gewordene Spangenberger Stadtmauer mit ihren zahI-

reichen Toren und Turmen abzubrechen. Die Stadt, deren Soziai-

charakter auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunde巾S durch die Land-

wirtschaft und den Zunftgeist der einheimischen Handwerker

bestimmt War’kannte schon fruh neue wlrtSChaftIiChe Mog一一Chke’葦



in Form von merkant=en Betrieben. (Leinenhandeishaus J" L. Schr6-

der in der BathausstraBe (Aite Post); Schr6der wird 1820 ais

Finanzrat im Handbuch fur den kurhessischen Staat auf einer Rang-

Iiste hinter dem Bankier von Rothschiid, Frankfurt, genannt.)

1867 erfolgte die Auf16sung der preuBischen Staatsfestung Spangen-

berg. 1871 -1872 wahrend des Deutsch-Franz6sischen Krieges waren

hier 400 franz6sische Kriegsgefangene untergebracht. 1879 wurde

der an der Strecke Berlin-KobIenz gelegene Bahnhof von Spangen-

berg eingeweiht, 1902 stiftete Kommerzienrat Heinrich Salzmann,

Spangenberg-Kassei, den von Prof. Erich H6seI, MeiBen, ent-

WOrfenen Liebenbachbrunnen auf dem Marktplatz. Von 1907-1941

beherbergte SchioB Spangenberg die PreuBische Forstschule,

VOn 1941-1945 diente es ais Gefangeneniager fur hohe engIische

Offiziere.

Am l. ApriI 1945 erfoigten auf die Stadt Spangenberg, da sie sinnIos

gegen die vorruckenden a=iierten Truppen verteidigt wurde,
mehrere amerikanische Tief佃egerangriffe, bei denen 12 Hauser

Verbrannten, etWa 30 weitere schwer oder ieicht beschadigt wurden

und zahireiche Einwohner ihr Leben lassen muBten. Bei djesen

Angriffen e両tt auch die HospitaIkapeiIe erhebIiche Luftdruck-

SChaden. Das SchIoB Iag am l. und 2, Aprii 1945 unter amerikani-

SChem Art冊eriebeschuB und brannte in einer riesigen, Tage w為hren-

den Feuersbrunst vo=st急ndig aus. Bei diesem SchIoBbrand wurden

unersさtziiche kunsthistorische Werte, insbesondere mitteIaIte川Che

Fresken und kunstierisch geformte Kamine und KacheI6fen ver-

nichtet. Durch eine spontane Bdrgerinitiative konnte inzwischen mit

der H冊e des Landes Hessen die Burg Spangenberg groBzUgig

emeue巾…d sorgfaItig restauriert werden.

Die Stadt Spangenberg, Zu Beginn des 20, Jahrhunderts ein Mittel-

Punkt der niederhessischen Zigarren-, Peitschen- und Stockher-

Ste=ung, ist heute bedeutsam durch eine marktintensive pharma-

Zeutische, teXt=- und metaliverarbeitende industrie. Die alte Stadt,

mit ihrer Burg, ihrer Stadtkirche, ihrem Markt und ihren volist急ndig

geschiossenen mitteiaiter=chen StraBenzugen, denen mancheriei
mode「nistische Ver為nderungen das aitertumIiche Geprage noch

nicht nehmen konnte, ist immer noch in ihrer vie闇Itigen und maie-

rischen S冊Ouette ein bemerkenswerter Akzent in der nieder-

hessischen Landschaft.
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Stadtki「che St。 Johannes der T為ufer



Gesch ichte

der Stadtkirche

Kape=e zum

He掴gen Grab

Turm-

untergeschoB

Drei Jahrhunderte haben an der Stadtkirche St. Johames gebaut.
Ihre verwickeite Baugeschichte ist immer noch nicht restios geki為rt・

Wahrscheiniich errichtete man nach 1214 ungefahr an der Stelie,
an der heute die Stadtkirche steht, eine KapeIIe, genannt Zum

He冊gen Grabe.

Die He掴gen-Grab-Kapeiien waren im Mittelalter errichtete seIb-

St為ndige Bauwerke, gebaut in Erinnerung an die PaIastinafahrten

der Kreuzritter, So wurde die von Kaiser Konstantin dem GroBen in

den Jahren 326-334 errichtete Rotunde uber dem He冊gen Grab in

Jerusaiem zu einem Wahrzeichen des christ=chen Glaubens, Die von
der Wa=fahrt gIuckiich Heimgekehrten bauten zum Dank in ihrer
Heimat aIs Votivgabe eine verkieinerte NachbiIdung der he掴gen

St各tte, meist in KapeIlenform, die man auch aIs Kreuzfahrerkapelien

bezeichnete.

Diese ”Kreuzfahrerkapeile``, im DreiBigj為hrigen Krieg zerst6而, ist

der Beginn unserer Stadtkirche, Mit zunehmender Gr6Be der Stadt

Zu kIein geworden, Wurde die Stadtkirche aiima刷Ch um diesen

Kape=enkem gebaut, dabei ”VerSChob`` sich die KapeIle sc帥eB=ch

an nord6s川chen Rand der Kirche. Der Standort dieser Kapeile laBt

Sich durch spatromanische-fruhgotische Bauornamentik an diesem

Te= der Kirche eindeutig beIegen,

Die romanischen Turmunterges,Chosse der Stadtkirche mit dem

Hauptportai, dem sogenannten Giockentor, Stammen auS dem 13.

Jahrhundert. Die herbe romanische Kuns=ritt uns in der Einfachhejt
der Baumassen entgegen; eine knapp gehaltene G=ederung der

Stockwerke entsteht durch schIichte Gesimse und Fenster6ffnungen"

Die Strenge der Wandfl為chen schmuckt sich einzig und aIiein durch

das in tiefer und weicher Re=efwirkung jn das Mauerwerk ein-

geschnittene sp為tromanische Stufenportal des GIockentors. Hier 16st

Sich die Strenge der Romanik auf und ein wechseindes SpieI von

Licht und Schatten entsteht,

10

Turm Der Turmaufbau, mit den fur Hessen charakteristischen Giebein aIs

AbschiuB der vier Sti「nseiten des Turmes, im 14, Jahrhundert

beendet, tragt ein machtiges, Pyramidaies Helmdach, das sich leicht

nach Norden nejgt. Die vjer TurmgiebeI, durch Gesimse nach auBen

hin abgeschiossen, Werden durch schlichte Bauornamente zu

Reprasentationsformen, VenNitterte gotische Kreuzblumen mit kreuz-

f6rmig angeordnetem Biattwerk, auS mehreren Steinen zusammen-

gesetzt und mit MetaiikIammemverbunden, biIden dieGjebelspitzen,
W各hrend sich an den unteren Eckpunkten der Turmgiebei vier

Steineme Wasserspeier in Form von gotischen FabeIwesen befinden,
die das Regenwasser von der Mauerfiucht abieiten, indem sie es

in weitem Bogen entIassen" Diese, Z" T" aIs undefinierbare Wesen
ausgebildeten Wasserspeier, Sind aIs ethische Symbole der Sunde

und L為uterung oder auch ais aus der Kirche ausfahrende Damonen

Zu deuten.

Wさhrend das GiebeigeschoB des Turmes nach alIen vier Himmels-

rjchtungen mit gekoppeIten gotischen Fenster6ffnしIngen in sauberer

Werksteintechnik versehen ist (hinter den Fenstem befindet sich
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die G10Ckenstube), tragen die tiefer iiegenden Geschosse Bund-

bogenfenster, bzw・ reChtwinklig und spitzbogig eingeschnittene

Off皿ngen・ Der Turm, Wie de「 gesamte Kirchenbau in unbearbeite-

tem’unregeim邪igem Bruchsteinmauerwerk aufgefuhrt’Weist an

Seinen Zierfomen, Fenstergew為nden und Strebepfeiiern zu regei-

m邪igen Quadem zugehauene Hau- und Werksteine auf.

Wetterfahne Die Wetterfahne des Kirchturms, auf einem machtigen丁urmknopf

angebracht, Zeigt in verschn6rkelten BIattranken die JahreszahI

1790, dann den aufrecht stehenden hessischen L6wen und das

Wappen der Stadt Spangenberg,

G10Ckentor Das schon enN為hnte westIiche Hauptportai der Kirche, das soge-

nannte Giockentor, ist ein sp為tromanisches S為ulen- Oder Stufen-

POrtal・ Dieses abgetreppte Portai tr為gt an beiden Seiten je funf

dreivierteirunde SauIensch為fte, die von auBen nach innen schwacher

Werden. Die Basissteine der S為uiensch為fte sind rechtwinkijg ge-

brochen und oben mit einer Piatte mit ieicht abgewandeite「 attisch-

jonischer Basis versehen, Die re,Chte Basisseite des Portals wirkt
alierdings stark verwittert und ausgesp冊, Die sich zwischen den

S急uiensch急ften befindlichen Kehiungen zeigen ein nach innen ge-

kehrtes haIbrundes Profii. Neben vereinzeIten Steinmetzzeichen

(dritte Kehlung, links auBen〉 zeigt das Iinke Innengewande des

Portais tiefe Ri=en und Wetzspuren (ebenso das Gew各nde der sud-

6st=chen Eingangst師zum Chor hin). Es handelt sich hierbei um

Spuren, die zur0ckbiieben, ais man im MitteiaIter von dieser hei一

Iigen Statte Stein abs,Chabte, um ihn als HeiImittei gegen Krank-

heiten zu verwenden, VOr denen die Heiiigen, denen die Kirche

geweiht war, SChutzen soIIten,

Die Kapiteilfo「men der Sauien erschejnen als sc輔Chte keichartige

Erweiterungen derseiben. Das spitzbogige BogenfeId oder das

Tympanon des Portals besteht aus einer einzigen schweren Stein-

Platte, auf der noch die Reste einer einstigen Bemalung erkennbar
Sind. Wahrscheinli,Ch ste=te diese Bemalung eine sogenannte
De色sis dar; Christus war thronend zwischen Maria und Johames

dargeste=t, eine aus der byzantinischen Kunst zum Motivkreis des

Jungsten Gerichts geh6rende Maierei, die auch stark im Abend一

iand verbreitet war.

Architektur-

Piastik

am Giockentor

Die beiden aus dem Portaigew為nde vorspringenden Kragsteine, das

Tympanon tragend, Sind als ArchitekturpIastjk besonders hervor-

gehoben. Die aus Sandstein gemeiBelten K6pfe, Vie=eicht Petrus
und Pauius darste=end, Zeigen noch Spuren einer einstigen far-

bigen Behandiung, Ein archais.cher Stii pr為gt die beiden K6pfe; der

iinke Kopf in jugendii.cher Physiognomie, der rechte ein割teres,

bartiges An冊Z, Kopトund Barthaare in graphisch feine Reihungen

geiegt. Das Gesicht des iinken Tr為gers zeigt weitgeoffnete Augen,

dje unter hochgezogenen Brauen iiegen. Der schmaie, Strichf6rmige

Mund ist noch in seinem arohaischen L負cheIn der maskenhaften

Starre der romanischen Fruhkunst verhaftet, Die abgeknickten Arme

und H各nde der Figur sind uber dem Kopf zur Stutzung der Last

nach hinten《g少Ogen. L為ngs der beiden Arme Iaufen die zu Locken
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geIegten Haarmassen, Unter dem Halsansatz wird die Kleidung
durch Saumr急nder und eine broschenartige Verzierung PIastisch

angedeutet.

Der rechte altere, bartige Mann umfaBt mit einer Hand die AuBen-

kante des Tragsteins, W各hrend die andere Hand mit dem stark

abgespreizten Daumen nach hinten abgewinkeIt ist, Die Gesichter

beider Tragfiguren zeigen stark vergr6berte Formen und sind in

ihrer Befangenheit ni,Cht unbedingt auf Nahsicht berechnet. Die

TurbeschI急ge am Eichenhoiztor sind neugotisch, Wahrend Sch博S-

Seisch=d und Torklopfer in ver各steiten gotischen Formen wohl

alteren Datums sind,

AuBenbau Die急uBere Form der Kirche ist schIicht und zuruckhaItend, Das

Mauerwerk besteht aus heimischem, r6川Ch-grauem Bruchsandstein

mit ge看egent=chen Kaiksteineinsprengseln aus den Steinbr櫨chen

der Umgebung (Bromsberg, Giasebach, Gemeindeberg, MaIsberg)

und wa「 wohi von Ursprung an steinsichtig verputzt und verfugt"

Neben dem romani§Chen HauptportaI im Westen fuhren noch funf

gotische Spitzbogenportaie, VOn denen ejns vermauert ist (West-
PortaIe fassade)言n das Kircheninnere, Die Gew為nde dieser Portaie tragen

SChli.chte, rippen各hniiche Zierst為be und auch Hohikehlen, deren

Querschnitte annahemde DreivierteI- Oder Haibkreise b=den. Die
Kirchenw各nde, a=ein von den groBen MaBwerkfenstern unter-

MaBwerkfenster brochen, Zeigen an den statisch beiasteten Steiien unmittelbar an

die W為nde angebrachte Mauerverstarkungen, die sogenannten

Strebepfeiler

Steinmetz-

Zeichen

Plastik am

AuBenbau

「4

Strebepfejier, die zur Stutzung der durch die groBen Giasfenster

ents,Chwerten und entmassten W各nde n6tig sind. Diese Strebepfeiler

erlauben zusammen mit den leichten Rippengew引ben die H6hen-

Steigerung im Chor der Kirche, gIejchzeitig kommt es hier durch

den FortfaIi eines Querschiffes zur VerschmeIzung und AngIeichung

aiIer Raumteile, Die auBeren Kirchenwande weisen in ihren unte「en

Te=en um die Mauervorsprunge he「umgefuhrte Gesimse auf; die

Strebepfeiler und Fenster besitzen schrage Kaffgesimse. Bei den

Strebepfe=ern sind die Gesimse zum Schutz vor abIaufendem

Regenwasser an ihren vorderen unteren Sejten mit Tropfieisten

(Wassernasen) versehen.
An zahirei,Chen Strebepfe=em, insbesondere an den Pfeilern des

Chores, befjnden sich Steinmetzzeichen mindestens sechs verschie-

dener Meister. Diese Steinmetzzeichen meiBelten die mittelaIter-

Ijchen Handwerker in die von ihnen behauenen Steinb16cke, um Sie

SO ais ihre Leistungen auszuweisen, Eins dieser Bauhutten- Oder

Steinmetzzeichen erscheint merkwurdjgerweise in gotischer

Fraktu「.

Die der Architektur untergeordnete Plastik am AuBenbau der Kirche

ist auBerst sp盆rlich und zeigt keine ausgepr為gte motivische VieI-

faIt. AuBer dem plastischen Schmuck am WestportaI befinden sich
am Chorhaupt die geringen Reste einer durch den Bildersturm

ZerSt6rten Kreuzigung. Kreuzbiumen an den Turmgiebeln und am

Giebel der nordwestlichen Vorha=e, ein Pfe=eraufsatz in der Form

eines spitze乱丁urmchens (FiaIe) an der Nordseite versehen mit



冊ks Vergiasung um 1866, reChts Vergiasung 1972
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Vermauerte

N is,Chen

am AuBenbau

ejnem verwitterte= Steinernen Wasserspeier, Dienste mit Biatト

kapitalen und gotische Rippenstucke im Nordosten der Kirche aIs

議書詳岩盤蒜諸悪譜託霊叢謹霊n
Dach der genamten Kape=e gelegen, SOWie ein verwitterteS K6pト

Chen und zwei zernagte lnschriftensteine (1421) an derschonerW各hn-

ten nordwestiichen VorhaiIe, Sind die geringen Bauomamente"

Die AuBenwande der Kirche zeigen zwischen den MaBwerkfenstern

Zahireiche unmotiviert in das Mauerwerk eingeiassene, VOn Hau-

Steinen begrenzte, aIierdings vermauerte Offnungen, die als

Nischen von geringer Tiefe zu deuten sind, die ehemals mit piasti-

schem Bildwerk versehen waren. WahrscheinIi,Ch wurden diese
Nischen in nachreformatorischer Zeit vermauert, um SO Erinnerun-

gen an erbauIiche reiigi6se Darste=ungen zu tiIgen" Die Kirche
Wirkt durch das nach Osten ansteigende Gei為nde insbesondere an

der Sudseite wie im Erdreich versunken, So liegt der FuBboden-

horizont des Kircheninneren an einigen Ste=en um nahezu l m

tiefer ais der die Kirche umgebende Kirchhof. Ob die Kirche mit

einem haIbunterirdischen Kuitraum unter dem Chor, einer Krypta

Krypta oder neben dem Chor mit einer AuBenkrypta versehen war, ist

trotz der beachtli,Chen h6heren FuBbodenlage des Chorraumes

uber dem Kirchenschiff anzuzweifeln. Krypten sind bei gotischen

Bauwerken sehr seiten, meistens fehIen sie ganz. Ein gewaItiges,

DachstuhI nach entgegengesetzten Richtungen schr為g abfa=endes Satteidach

mit versetzten First=nien櫨berdeckt die drei Kir,Chenschiffe. Der

SP差tgOtische Dachstuhi, in den ein ganzer Waid von riesigen Baum-

Stammen Verbaut wurde言st ejn Meisterwe「k sp為tmitteiaiter=cher

Zimmermannskunst. M各chtige EichenhoIzbalken sind櫨ber die

Rippengew別be gespamt und ergeben mit den zum Dachboden hin

ansteigenden, Wie riesige steinerne HugeI wirkende Gew引be-

kuppein, ein nahezu surreales B=d・ Der weite Kirchenboden diente

nach der Bebauung des Iangst aufgelassenen Friedhofs des Kar-

Kirchenboden me=terk看osters in der KIosterstraBe in den achtziger und neunziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts und nach der VerIegung einer

neuen Wasserleitung in den Jahren 1901/02 um die Kirche, bei der
Viele aIte Gr為ber freigelegt wurden, aIs Beinhaus. Dort stapelte

man die den eingeebneten Gr急bern entnommenen SkeletteiIe. Erst

w各hrend der letzten GroBrenovation der Stadtkirche im Jahre 1949

entfemte man die letzten Beinreste, um Sie auf dem Friedhof am

SchloBberg beizusetzen.

Turmuhr Im zweiten GeschoB des Turmes befjndet sich in einem HoIz-

VerSChIag die mittelaiterIiche Turmuhr, deren Werk jetzt a=erdings
StiligeIegt ist und durch einen elektrischen Chronometer ersetzt

Wurde. Das noch immer funktionierende Uhrwerk mit eisenge-

SChmiedeten Radern und We=en, Wurde einst durch schwere
Steingewichte und einen langen, durch ein TurmgeschoB hjndurch-

gef航rten steinemen Perpendike=n Gang gehalten"

Westiiche
Vorha=e
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Die Stadtkirche begegnet uns in ihrem lnneren aIs niedrige gotis.che

Ha=enkirche. Das schon erw急hnte GIockentor unter dem Turm
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f0hrt uns in dje westiiche VorhaiIe, deren schweres, Steinsichtig

VerPutZteS SPさtrOmanisches Mauerwerk ein aus Kappen- und

Wangenstfroken bestehendes Tonnengew61be tragt. Da dieses
Gew6ibe einen auBerordentlich starken Druck und einen waage-

rechten Schub infoige seiner vo=en Ausmauerung auf die Wande
ausHbt, Sjnd die Widerlagsmauern aus statischen Grunden
besonders stark aufgefuhrt.

An der iinken Wand h為ngt neben zwei Hoizieuchtern ein eindrucks-

VO= geschnitzter Kruzifixus, gearbeitet vo= dem bayerischen

SIChnitzer Arwed Loquai (1949〉; an der rechten Seite steht die

Steineme Ged為chtnistafel fur dje im ersten Weitkrieg gefa=enen

Spangenberger.

Mittelschiff Durch eine groBe Spitzbogentur, deren Gewande stark pro輔erte

Rundstabpro佃e zeigen, betritt man den Mitteigang der Kirche und

Wird nach wenigen Schrjtten von einem weiten und tiefen Kirchen-

raum umfangen. Das schwere HoIztor der hinter uns iiegenden

Spitzbogentur, tragt SP為tgOtisches Beschlagwerk, bestehend aus

VeraSteiten Anker- und Rankenformen von symmetrischer Anord-

nung zu beiden Seiten. Zahireiche Ziernieten biiden das

Schmuckende Beiwerk, Nun stehen wir im MjtteIschiff der dreト

SChiffjgen Ha=enkirche: S軋len, PfeiIer- und Wandvorlagen, Welche

die Gurte und Rippen der Gew引be tragen, ienken dje Blicke nach

Oben und nach vom, Das brejtere MitteIsch嗣mit seinen beiden

Gew別bejochen wird vom n6rdIichen Seitenschiff durch einen

Pfeiler schweren achteckigen Pfeiler (Achtort, regeim邪jges Achteck, das

und S為uIen fdr die GrundriBb冊ung gotjscher Bauteile maBgebend ist) mit

gotisierender attisch-jonischer Basis (SauIen- Oder Pfe=erfuB aus
ZWei Wdlsten mit zwjscher両egender HohIkehle bestehend) abge-

grenzt, das s競diiche Seitenschiff durch eine m急chtige Runds為uie.

Die aufsteigenden Arkaden, die auf PfeiIer bzw, Saule ruhen,

munden in eckige und runde WiderIager des eingezogenen丁urm-

untergeschosses" Aufstejgende Kehistabrippen, auf pro帥erten

Kreuz-　Spitzkonsoien ruhend, VOn Pfe=er und S為ule ausgehend, b胴en die

rippengew引be Kreuzrippengew61be; Steinerne Rippen sind zu den vier senkrechten

Stutzpunkten gespannt, um die ejgent=chen Trager der Last zu

Sein. Dje Zwjschenr各ume innerhalb der Rippen konnten so mit

dt]nnem Mauerwerk ausgef剛t werden, da die Pjppen aus massivem

SchIuBsteine Mauerwerk bestehen. Die beiden, die Gew61be zu oberst ab-

SC掴eBenden Steine, dje sogenannten SchluBsteine, Zeigen eine

PIastische BehandIung, SO der westii,Che Eicheniaub in Kreuzesform

geIegt, der 6stIiche ais Zierform b冊ten着hn=che Gebilde in radiaIer

Anordnung.

Sudiiches

Seitenschiff

Birnst釜be

Das s0dIiche Seitenschiff der Kirche besteht aus drei Jochen; ZWei

mittlere und zwei Eckdienste tragen ais WandvorIagen die Gu「te

und Rippen der Kreuzrippengew61be. Die Rippen, SOgenannte

Birnstabe, Weisen tiefe, Schattige Hohikehien auf und ruhen zum

Mitteischiff hin auf knapp ges-Chnittenen Konsolen" Dje elegante,

hochgesteiz!e Gew6Ibefuhrung verlaBt in ihrem Scheite=eicht die
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