
Bestattungen im Kolner Dom. Ein erster Uberblick

Ulrich Back

Kolner Dom / Cologne Cathedral; Kirchenbestattungen / church burials; Mittelalter / Middlle Ages; Neuzeit / 

the present

Zusammenfassung:

Es wird ein kurzer Uberblick liber die Baugeschichte des Kolner Domes und die Bestattungen darin gegeben. 

Die Beisetzungen werden in die allgemeine Entwicklung der Kirchenbestattungen eingeordnet: Fiir die Zeit 

der Spatantike und des friihen Mittelalters gelten Graber intra muros als Belegmoglichkeit fiir eine sonst nicht 

erfasste Kirche. Das trifft auch auf die z. T. mit reichen Beigaben aufgefundenen Graber des 6. Jhs. unter 

dem Kolner Dom zu. Seit dieser Zeit wurden Kirchenbestattungen immer haufiger verboten, sie verschwan- 

den aber weitgehend erst in karolingischer Zeit. Im Kolner Dom waren schon ab der Mitte des 6. Jhs. keine 

Beisetzungen mehr erfolgt, vielleicht weil sich die Bischofe leichter gegen die Bestattungswiinsche von Laien 

durchsetzen konnten als der niedere Klerus. Vom 9. bis zum 13. Jh. wurden im Dom offenbar nur Bischofe 

beigesetzt; vor der Kathedrale war die Graberbelegung aber dicht, besonders an den Eingangen. Die ausgegra- 

benen Bischofsgraber dieser Zeit waren vergleichsweise schlicht: zwar wurden Sarkophage verwendet, diese 

aber in die Erde versenkt und mit einer Platte in FuBbodenhbhe abgedeckt. Die persdnliche Representation 

in der Totenmemoria trat erst um die Mitte des 13. Jhs. deutlicher zu Tage: zunachst wurden Hochgraber, ab 

der Mitte des 15. Jhs. Griifte mit oberirdischen Epitaphen iiblich. Seit dem Spatmittelalter vermehrten sich die 

Beisetzungen innerhalb der Kirchenraume wieder zunehmend; auch solche von Laien, darunter Frauen und 

Kinder. Infolge der “Aufklarung” im spaten 18. Jahrhundert verschwanden dann aus hygienischen Griinden 

die Kirchenbestattungen - bis auf die Bischofsgraber - endgiiltig.

Summary:

A short review is made of the architectural history of the Cologne Cathedral and the tombs inside it, classifying 

the latter according to the general development in church burials: Intra muros graves from late Roman Empire 

and the early Medieval period indicate the presence of a church whose structural remains have still not been 

found. This also applies to graves from the 6th century that were beneath the Cologne cathedral, some of which 

were richly furnished with funerary goods. Following this period of time interments inside churches were 

increasingly prohibited, although the practice did not disappear mostly until Carolingian times. In Cologne 

burials inside the Cathedral ceased as early as the mid 6th century, perhaps because the bishops could oppose 

the burial preferences of the congregation more successfully than the lower clergy. Apparently only bishops 

were buried inside the Cathedral during the 9^-13^ centuries, yet these graves are numerous and crowded, 

especially in the area of the entrances. Bishops’ graves from this period are comparatively simple. Although 

interment was in a sarcophagus, this was sunken in the floor and covered with a plain slab. Representations 

in the form of memoria commemorating the deceased appeared as late as the middle of the 13f/? century: at 

first elevated graves became common, followed by tombs with epitaphs above ground in the mid 15^ century. 

Burials inside the Cathedral increased continually, also those of lay people, including women and children. 

Following the Age of Enlightenment in the late 18//? century burials inside churches - excepting those of 

bishops - were completely discontinued for hygienic reasons.

Resume:

Cet article presente un apergu de 1’histoire de la construction de la cathedrale de Cologne et des sepultures 

qui s’y trouvent. Les inhumations sont inserees dans 1’evolution generale des sepultures pratiquees dans les 

eglises. Dans 1’Antiquite tardive et au debut du Moyen-Age, les tombes «intra muros» peuvent etre retenues 

pour prouver 1'existence d’eglises qui ne sauraient etre reconnues autrement. Ceci vaut egalement pour les 

tombes du 6e s. sous la cathedrale de Cologne, dont certaines livrerent un riche mobilier. A partir de cette epo- 

que, on interdit de plus en plus 1'amenagement de tombes dans les eglises, qui ne disparaitront qu’a 1’epoque 

carolingienne. La cathedrale de Cologne n’avail plus vu d’inhumations des le milieu du 6e s., peut-etre parce 
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que les eveques parvenaient mieux que le bas clerge a s’opposer aux desirs des laics. Du 9e au 13e s., seuls des 

eveques y furent inhumes. Devant la cathedrale, et particulierement aux entrees, les tombes collaient les unes 

aux autres. Les tombes d'eveques fouillees de cette epoque etaient relativement modestes: on utilisa certes des 

sarcophages, mais ils furent enterres et reconverts cP une dalle au niveau du sol. La representation personnelle 

dans la «memoria» (chapelle des morts) ne se manifeste clairement qu’au milieu du 13e s.: ce furent d’abord 

des tombeaux eleves, puis, des le milieu du 15e s., des caveaux avec des epitaphes en surface. Les inhumations 

a 1’interieur des eglises reprennent de plus en plus a partir de la fin du Moyen-Age; egalement celles de laics, 

incluant femmes et enfants. Vers la fin du 18e siecle, les sepultures - excepte celles des eveques - disparaissent 

definitivement de Linterieur des eglises pour des raisons hygieniques.

Die friihesten Bestattungen im Kblner Dom stam- 

men aus der Merowingerzeit. Zwei mit Steinplat- 

ten geschiitzte Beisetzungen wurden unter dem Chor 

des Domes gefunden. In dem einen Grab lag eine 

Frau (Abb. 1, B808), im anderen ein Knabe (Abb. 1, 

B809); beide waren sehr reich ausgestattet. Sie wur

den bei der Ausgrabung ungestbrt, zwei weitere Plat- 

tengraber (Abb. 1, B838 und Bl 135) dagegen aus- 

geraumt vorgefunden. Daneben deuten zwei Gruben 

(Abb. 1, B865 und Bl356) auf weitere mbgliche Bei

setzungen hin1.

Diese Graber liegen in einem Areal, das in der Anti- 

ke die Nordostecke der rbmischen Colonia bildete2. 

Die genauen Zusammenhangc von rbmischer Stadt- 

mauer (Abb. 1, schwarz) und fruhmittelalterlichem 

Siedlungsareal kennen wir nicht, unsere Graber la- 

gen aber jedenfalls intra muros3. Es war in der Antike 

bekanntlich nicht iiblich, in der Regel sogar verboten, 

innerhalb der Stadt zu bestatten. Seit Kaiser Justini

an scheinen zwar Friedhbfe in der Stadt zugelassen 

gewesen zu sein4, Graber im Siedlungsareal blieben 

1 Zu den reichen Grabern, insbesondere ihrer Datierung s. 

H. Ament, Frankische Adelsgraber von Flonheim in Rheinhes

sen. Germ. Denkmaler Vblkerwanderungszeit, Ser. B. 5 (Berlin 

1970) 62f.; ders., Ber.RGK 60, 1979, 454; zu den Grabern ins- 

gesamt s. G. Hauser, Das frankische Graberfeld unter dem Kbl

ner Dom. In: Die Franken, Wegbereiter Europas. Ausstellungs- 

kat. Mannheim 1 (Mainz 21997) 438-447. Nach Riicksprache 

mit dem Autor ist das dort als mbglicherweise merowingisch 

bezeichnete Grab B810 zu unsicher, um hier mit aufgeftihrt zu 

werden. Zu den auch im folgenden ohne Literaturzitat genann- 

ten Befunden vgl. den hier aus Platzgriinden nicht publizierbaren 

Befundkatalog im Archiv der Domgrabung Kbln.

2 Vgl. zuletzt RGA2 XVII, 95 - 102 s. v. Kbln (H. Hellenkem- 

per).

Vgl. F. Stein, Die Graber unter dem Kblner Dom im Ver- 

gleich zu anderen Grablegen der Merowingerfamilie. In: Die 

Domgrabung Kbln. Stud. z. Kblner Dom 2 (Kbln 1996) 99-124.

4 Zu Bestattungen intra muros und in Kirchen: B. Kbtting,

Die Tradition der Grabkirche. In: Memoria. Der geschichtliche

Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, hrsg.

v. K. Schmid u. J. Wollasch. Miinstersche Mittelalter-Schr. 48

(Mtinchen 1984) 69-78, hier 76; S. Scholz, Das Grab in der

aber trotzdem die Ausnahmen von der Regel, die Ne- 

kropolen extra muros anzulegen. Ein Platz fur eine 

solche Ausnahme war oft bei oder in einer Kirche5. 

In Kbln fehlen bisher fur die Zeit vor der Mitte des 6. 

Jhs. eindeutige Baubefunde oder Ausstattungsstiicke, 

die auf einen christlichen Kultraum deuten6. Deswe- 

gen sind wir auf Indizien angewiesen, ob das Gebau- 

de uber den Grabern eine Kirche war, und wenn ja, 

welche Art von Gotteshaus es gewesen sein kann.

Die reichen Graber der Frau (B808) und des Knaben 

(B809) hatte man sicher nicht in einer Kapelle (sog. 

Oratorium) in einem Hof angelegt, wie verschiedent- 

lich rekonstruiert wurde7. Die Baugrube des Knaben- 

grabes B809 zieht fiber die schon abgebrochene N- 

Mauer (BO8O5) des “Oratoriums” hinweg8. Der Bo

den auf beiden Seiten der als Apsis9 gedeuteten Mau

er B210 war sicherlich kein Hofboden, sondem ge- 

horte zu einem iiberdachten Gebaude10, das wesent-

Kirche. Zu seinen theologischen und rechtlichen Hintergriinden 

in Spatantike und Fruhmittelalter. Zeitschr. d. Savigny-Stiftung 

f. Rechtsgesch., Kanonist. Abt., 84, 1998, 270-306.

5 S. Ristow, Zur Frage einer friihchristlichen Bischofskirche 

unter dem Kblner Dom. Jahrb. Ant. u. Christentum 40, 1997, 

178-199, hier 179.

6 Die Existenz einer friihen Kathedrale wird davon abgeleitet, 

dass fur die Jahre 313 und 314 ein Kblner Bischof Matemus 

bezeugt ist, der Teilnehmer der Synoden von Rom und Arles war, 

vgl. F. W. Oediger, Die Regesten der Erzbischbfe von Kbln im 

Mittelalter 1 (Bonn 1954-1961) 9.

Zuletzt bei G. Wolff, Das Rbmisch-Germanische Kbln 

(Kbln5 2000) 200 Abb. 255.

8 So 1963 schon Doppelfeld, in: O. Doppelfeld u. W. Weyres, 

Die Ausgrabungen im Dom zu Kbln. Kblner Forsch. 1 (Mainz 

1980) 322; 401.

9 Halbrunde rbmisch-friihmittelalterliche Mauem wurden um 

den Kblner Dom herum so zahlreich gefunden, dass diese Mau- 

erform alleine nicht ausreicht, um hier die Apsis einer Kirche 

anzunehmen, vgl. z. B. G. Precht, Die Ausgrabungen um den 

Kblner Dom. Kblner Jahrb. 12, 1971, 52-64 mit Plan Beilage 

2.

10 Vgl. H. R. Sennhauser, Zur Einordnung der Bauten im Chor- 

bereich: bema und schola cantorum. In: Domgrabung (Anm. 

3) 125; C. Krause, Neue Untersuchungen zum friihchristlichen 

Ambo unter dem Kblner Dom. Kblner Dombi. 62, 1997, 177-
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Abb. 1: Bestattungen der Merowingerzeit unter dem Kolner Dom. Ausgegrabene Flachen hellgrau.

lich grbBer als das “Oratorium” gewesen sein muss. 

Die AuBenmauem dieses groBeren Baues konnten 

bisher nur unzureichend erkannt werden, sie sind 

durch die nachfolgenden Kirchenbauten weitgehcnd 

zerstbrt. Eine Schwelle (Abb. 1, unmittelbar ostlich 

von B 1135) diirfte die westliche AuBenmauer an- 

zeigen11. Eine Kapelle in der Art einer Memoria ist 

hier jedenfalls nicht nachweisbar. Memorien war

den iiblicherweise auf den Friedhbfen vor der Stadt 

uber Grabcm von Glaubenszeugen errichtet; daraus 

sind manchmal grbBere Gotteshauser, auch Gemein- 

dekirchen der darum entstandenen Siedlungen ge- 

worden. Eine solche Uberlieferung, die oft mit ei- 

nem Martyrium verbunden wird und fur die der Va- 

tikan das bekannteste Beispiel ist, gibt es am K61- 

ner Dom jedoch nicht, sie ist intra muros auch nicht

206.

11 So jetzt auch S. Ristow, Die friihen Kirchen unter dem Kolner 

Dom. Stud. z. Kolner Dom 9 (Kdln 2002; im Druck), der die ehe- 

mals als AuBenmauern des “Oratoriums" angesprochenen Mau- 

erztige als nicht gleichzeitige Binnenmauern eines groBeren Ge- 

baudes deutet. Nach dem heutigen Stand der Ausgrabungen ist 

aber nicht klar, ob das Gebaude bci Anlage der Graber iiberhaupt 

noch bestand oder ob dicse in ein Ruinengelande eingegraben 

worden sind, vgl. Stein (Anm. 3) 106 und Diskussionsbeitrag J. 

Engemann, ebd. 123 zu einer unpublizierten AuBerung Sennhau- 

sers.

zu erwarten12. Als mbgliche Parallele zu Kbln kann 

man aus diesen Griinden auch nicht die von Chlod- 

wig den Aposteln geweihte Grabkirche hcranziehen, 

die er der Tradition nach uber dem Oratorium der hl. 

Genovefa auf einem spatantiken Graberfeld bei Pa

ris erbauen lieB13. Als direktes Vorbild fur friihmit- 

telalterliche Bestattungen in einer Kirche intra mu

ros ist eher die Apostelkirche mit dem Mausoleum 

Konstantins und seiner Nachfolger in Konstantino- 

pel anzusehen. Eine besondere Parallelitat zu Kbln 

in der Wahl des Platzes (eine erhbhte Stellc kurz hin- 

ter dem nbrdlichen Stadttor, nach dem Bctreten der

12 Auch uber Martyrerreliquien, die von antiken Friedhbfen ex

tra muros uberfiihrt worden sein konnten, ist nichts bekannt. 

Die Memorialiiberlieferung des Domstiftes setzt in spatkarolin- 

gischer Zeit ein, vgl. W. Georgi, Die Grablegen der Erzbischbfe 

von Kbln im Mittelalter. In: Dombau und Theologie im mittelal- 

terlichen Kbln. Festschr. z. 750-Jahrfeier der Grundsteinlegung 

d. Kolner Domes u. z. 65. Geburtstag v. Joachim Kardinal Meis

ner. Stud. z. Kolner Dom 6 (Kbln 1998) 233-265, hier 241.

13 K. H. Kruger, Kbnigsgrabkirchen der Franken, Angelsachsen 

und Langobarden bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts. Miinstersche 

Mittelalter-Schr. 4 (Miinchcn 1971) 40-54; C. Briihl, Palatium 

und Civitas 1 (Kbln 1975) 14; P. Perin. Paris, merowingische 

Metropole. In: Franken (Anm. 1) 121 - 126; ders., Die Grabstat- 

ten der merowingischen Kbnige in Pans. Ebd. 416 f.; M. Miiller- 

Wille, Kbnigtum und Adel im Spiegel der Grabfunde. Ebd. 211- 

213.
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Stadt links der HauptstraBe) mag Zufall sein14. Um 

540 war anscheinend eine direkte Imitation kaiserli- 

cher Gepflogenheiten in Koln durchaus nicht unlib- 

lich, wie ein Solidus Theudeberts I. zeigt15. Deutlich 

unterscheiden sich die Kolner Graber jedoch in ihrer 

reichen Beigabenausstattung (vor allem in der Waf- 

fenbeigabe) vom kaiserlichen Vorbild. Die Apostel- 

kirche war, zumindest in der Griindungsintention, ei

ne Grab- und keine Gemeindekirche. Welche Funk- 

tion die Kirche liber den Kolner Grabern hatte, kann 

man vorlaufig nicht sagen. Die spatere Entwicklung 

des Platzes (Bischofskirche mit Baptisterium) lasst 

auf eine Tradition schlieBen, die mit der stadtrbmi- 

schen Bischofskirche des Lateran vergleichbar ist. 

Waren in Koln die im Friihmittelalter verschiedent- 

lich, so auf der ersten Synode von Braga (563), gefas- 

sten Beschliisse, dass unter keinen Umstanden Tote, 

erst recht keine Laien wie unsere Frau und der Kna- 

be, in der (Gemeinde-)Kirche bestattet werden sol- 

len, eingehalten worden, diirfte man die Bischofskir

che nicht direkt liber den Bestattungen von Frau und 

Knabe suchen, hbchstens in der Nahe16. Diese Be-

14 Ein solcher oder ahnlicher Lagetyp kommt in der Spatanti

ke ofters vor, vgl. Briihl (Anm. 13) 248; A. Wolff, Zur Lage 

der fruhchristlichen Kirche in der antiken Stadt. Jahrb. Antike u. 

Christentum, Erganzungsbd. 20,2 (Munster 1995) 1295-1308; 

Ristow (Anm. 5) 190 f. Weitergehende Parallelisierungen zwi- 

schen Koln und Konstantinopel verbieten sich auf Grund der un- 

sicheren Befundlage in beiden Stadten, vgl. z. B. R. Krauthei- 

mer, Ausgewahlte Aufsatze zur europaischen Kunstgeschichte 

(Koln 1988) 81 -90; M. Restle, Konstantinopel. In: Reallex. by- 

zantin. Kunst (Stuttgart 1990) 370; 377; C. Mango, Constanine’s 

mausoleum and the translation of relics. Byzantinische Zeitschr. 

83, 1990, 51-61; 434. Der Gegensatz Grabkirche - Bischofs

kirche wurde bei der Apostelkirche in Byzanz sehr viel spater, 

nach der Eroberung durch die Tiirken, aufgehoben, als sie vor- 

iibergehend Bischofskirche war.

15 Zur imitatio imperii des Theudebert vgl. G. Hauser, Zur Be- 

deutung von Grab 1135 unter dem Kolner Dom. Kolner Dombi. 

47, 1982, 51 -62; dagegen Stein (Anm. 3) 124.

16 B. Kbtting, Der friihchristliche Reliquienkult und die Bestat- 

tung im Kichengebaude. Arbeitsgemeinschaft f. Forsch. d. Lan

des Nordrhein-Westfalen, Geisteswissensch. Heft 123 (Koln u. 

Opladen 1965) 32. Vgl. auch die Diskussionsbeitrage von Kbt

ting u. K. Weidemann zu Stein (Anm. 3) 121; 123. Eine von 

A. Wolff, Vermutungen uber die friihesten christlichen Bauan- 

lagen unter dem Kolner Dom. Rom. Quartalschr. 83, 1988, 44- 

57 wenige Meter westlich der Graber erschlossene Kirche ist z. 

Zt. nicht nachweisbar. Das ist bei einem Versammlungsraum fur 

Christen (z. B. in einem Wohnhaus) im friihen 4. Jh. auch nicht 

zu erwarten, da es fur diese Zeit noch keine klar erkcnnbaren 

Kirchen-Bautypen gibt, vgl. auch Ristow (Anm. 5) 186-191, 

der ebd. 199 an eine Kirche sudlich neben dem Baptisterium 

(Abb. 1, am rechten Bildrand) denkt. Spekulativ sind ebd. 178 

genannte, altere, neuerdings wieder auftauchende Thesen zur al- 

testen Kolner Bischofskirche in den rbmischen Thermen bei St. 

schllisse sind im friihen Mittelalter aber nicht liber

al! umgesetzt worden, zumal die Auffassungen dar- 

liber schon seit der Spatantike auseinander gingen: 

So hatte im 4. Jh. Ambrosius von Mailand anschei

nend nichts gegen Eaienbestattungen in der Kirche17. 

Fraglich ist also, ob der Kolner Klerus vor der Mit- 

te des 6. Jhs. iiberhaupt Beisetzungen in seiner Ka- 

thedrale verhindem wollte. Wenn ja, bleibt zu kla- 

ren, ob er es hatte durchsetzen kbnnen. Bezeichnen- 

derweise sind fur das 5. und die erste Halfte des 6. 

Jhs. Bischbfe in Koln nur zu vermuten, ihre Namen 

sind nicht liberliefert. Die restriktive Bestattungsord- 

nung durchzusetzen, ware in dieser Zeit jedenfalls 

nicht leicht gefallen. Das zeigen die vielen archao- 

logisch erfassten Kirchengraber; darunter sind auch 

solche, die offenbar in Gemeindekirchen im Sied- 

lungsareal, auch im ummauerten, angelegt worden 

sind. Unter Justinian wurde kodifiziert, dass Bischb

fe und Mitglieder des Herrscherhauses in Kirchen 

beigesetzt werden durften. Eetzterem haben sich die 

zahlreichen Imitatoren der kaiserlichen Gewalt auch 

im Westen angeschlossen18. Frau und Knabe in den 

Kolner “Flirstengrabern” B808 und B809 gehbrten 

einer Schicht an, deren Wunsch nach Beisetzung in 

einer Kirche der Klerus in der ersten Halfte des 6. 

Jhs. sicherlich nicht ignorieren konnte, auch dann 

nicht, wenn diese Kirche eine Bischofskirche war. 

Im frankischen Gallien waren Graber in einer Ka- 

thedrale, wie Iiberhaupt in einer Kirche, intra mu- 

ros ungewbhnlich; selbst die Grablegen der Mero- 

wingerdynastie und der Bischbfe lagen extra muros; 

groBraumig betrachtet sind aber die Merowinger eher 

die Ausnahme, denn von Byzanz liber das langobar- 

dische Italien und das frankische Rheinland bis zum 

angelsachsischen England reichen die Vergleichsbei-

Cacilien/St. Peter, vgl. M. Gechter u. S. Schutte, Koln. In: Der 

Neue Pauly 14 (Stuttgart 2000) 1019.

17 Kbtting (Anm. 4) 76 und Scholz (Anm. 4) 294 Anm. 105. 

Vgl. auch die Schilderung der Auseinandersetzungen um die Be- 

stattung Konstantins bei Krautheimer (Anm. 14) 81-90.

18 Kbtting (Anm. 4) 70; 76 f.; M. Borgolte, Stiftergrab und Ei- 

genkirche. Zeitschr. Arch. Mittelalter 13, 1985, 27-38; H. W. 

Bbhme, Adelsgraber im Frankenreich. Archaologische Zeugnis- 

se zur Herausbildung einer Herrenschicht unter den merowingi- 

schen Kbnigen. Jahrb. RGZM 40, 1993, 397-534; ders., Adel 

und Kirche bei den Alamannen der Merowingerzeit. Germania 

74.2, 1996, 477-507; B. Scholkmann, Normbildung und Norm- 

veranderung im Grabbrauch des Mittelalters - Die Bestattungen 

in Kirchen. In: Prozesse der Normbildung und Normverande- 

rung im mittelalterlichen Europa, hrsg. v. D. Ruhe u. K.-H. SpieB 

(Stuttgart 2000) 93-117.
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spiele fur Graber von Machtigen in Kirchen intra mu- 

ros, auch in Bischofskirchen19.

Die Platz- und besonders die Altarkontinuitat bleibt, 

solange kein eindeutiger archaologischer Befund 

vorliegt, das Hauptargument fur die Lage der spatan- 

tiken Kathedrale unter den Choren der folgen- 

den Dombauten20. Denn gegen den oben angefiihr- 

ten Riickschluss von Grabem intra muros auf ein 

spatantik-fruhmittelalterliches Gotteshaus unter dem 

Kolner Dom scheint auf den ersten Blick zu spre- 

chen, dass in der hier erstmals fur die Zeit nach der 

Mitte des 6. Jhs. sicher nachweisbaren Kirche keine 

Bestattungen mehr erfolgten21. Es sind aber bei der 

Wende von der alteren zur jiingeren Merowingerzeit 

kulturelle Wandlungen festzustellen, die vor allem 

die oberen Gesellschaftsschichten erfassten. Damit 

eng zusammen hingen neue religiose Impulse, die 

z. B. aus Irland, aber auch aus dem frankischen Be- 

reich selbst kamen22. Im Zuge dieser Veranderungen 

wurde die Kolner Kathedrale neu- oder grundlegend 

umgebaut. Als Beleg dafur fand man eine schliissel- 

lochformige Kanzelanlage (Ambo: Abb. 1), die die 

Bestattungen B838 und B809 iiberdeckt und dem- 

nach spater ist als das um 540 datierbare Knaben- 

grab B809. Zur episkopalen Anlage gehorte ein we- 

nige Meter ostlich gelegenes Baptisterium (Abb. 1, 

ostlicher Bildrand), ebenfalls aus der zweiten Half- 

19 Zu Byzanz s. o.; Beispiele aus Italien u. a. bei Kruger (Anm. 

13) 426; RGA2 V.3-7 s. v. Cividale (M. Brozzi); D. Vicini, M. 

Spini u. D. Tolomelli, Pavia capitale del regno. In: Il future die 

Longobardi. Austellungskat. Brescia (Mailand 2000) 236-251. 

Zu Verbindungen zwischen den Kolner Grabem und dem lango- 

bardischen Italien s. auch Doppelfeld u. Weyres (Anm. 8) 359 

f. Zum Rheinland vgl. Diskussionsbeitrag Weidemann zu Stein 

(Anm. 3) 122; H. Ament, Die Franken in den Rbmerstadten der 

Rheinzone. In: Franken (Anm. 1) 129- 137; zu England Kruger 

(Anm. 13) 429 f.

20 Kritisch dazu Ristow (Anm. 5) 188-191; weniger kritisch 

ders. (Anm. 11). Im ersten nachgewiesenen Kolner Dombau aus 

fruhmittelalterlicher Zeit, von dem im Folgenden die Rede ist, 

lag - wie auch im heutigen Dom - das liturgische Zentrum im 

Osten. Im zeitlich dazwischen stehenden Alten Dom scheint der 

Westchor, der dem Hl. Petrus geweiht war, gegeniiber dem Osten 

vorrangig gewesen zu sein, dazu R. Kroos, Liturgische Quellen 

zum Kolner Domchor. Kolner Dombi. 44-45, 1979-80, 35- 

202, hier 39-44. Eine engere raumliche Beziehung zu diesem 

Westchor hatte, wenn sie einmal nachgewiesen werden sollte, 

die vermutete Kirche westlich der Graber (s. o.).

21 Zur Datierung von Grab Bl 135 vgl. Stein, in: Domgrabung

(Anm. 3) 102-105.

RGA2 II, 182 s. v. Bekehrung und Bekehrungsgeschich-

te; ebd. XVII, 175 f. s. v. Kolumban (K. Schaferdiek); Zur

(Wieder-)Christianisiemng des Rheinlandes vgl. zuletzt Ristow

(Anm. 11).

te des 6. Jhs.23. Trotz groBflachiger Untersuchungen 

sind dem Kircheninnenraum, wie eben bereits ange- 

deutet, fur rund 300 Jahre keine Bestattungen zuzu- 

weisen, nicht einmal solche von Bischofen, wie man 

vielleicht erwarten wiirde. Doch gerade diese wur- 

den bis in die 2. Halfte des 9. Jhs. auch im Rheinland 

nicht in ihrer Kathedrale, sondern extra muros beer- 

digt24. Bei Skelett B267 (Abb. 1) ist der Grabungs- 

befund nicht klar: Es wurde keine Grabgrube festge- 

stellt; von der Stratigraphie her kbnnte es zur Kirche 

mit dem Ambo gehbrt haben oder aber auch j linger 

sein; jedenfalls liegt es mit groBter Wahrscheinlich- 

keit auBerhalb des eigentlichen Kirchenbaus25. Das 

weist bereits auf die spatere, restriktive Bestattungs- 

praxis im Alten Dom hin. Schon ab der Mitte des 

6. Jhs. wollte und konnte der Kolner Klerus offen- 

bar diese Praxis einhalten. Ab der 2. Halfte des 6. 

Jhs. sind auch wieder Kolner Bischofe tiberliefert. 

Besonders hervorzuheben ist Kunibert, der bis etwa 

650 eine hervorragende Stelle in den Regierungsge- 

schaften des Merowingerreiches einnahm. In seine 

Zeit fallt auch die erste Erwahnung der Kolner Pe- 

terskirche26, die wahrscheinlich unser Bau mit dem 

Ambo ist. Andemorts sind in der jiingeren Merowin

gerzeit Graber sehr oft in Kirchen angelegt worden, 

obwohl das auf den Synoden des Merowingerreiches 

verschiedenthch untersagt worden ist27. Das Verbot 

bezog sich aber vielleicht nur auf die ecclesia, die Bi- 

schofskirche intra muros, und nicht auf die basilica, 

die Stiftskirche auf den Graberfeldem extra muros28. 

In jedem Fall bietet das Beispiel Kolner Dom keine 

Unterstiitzung der oft gemachten Beobachtung, nach 

der die vielfache Emeuerung eines Verbotes gerade- 

zu ein Beweis dafur ist, dass man besonders heftig 

dagegen verstoBen hat29.

21 S. Ristow, Baptisterien im Frankenreich. Acta Praehist. et 

Arch. 30, 1998, 166-176.

24 Vgl. Kruger (Anm. 13) 454-457; Diskussionsbeitrag Wei

demann zu Stein (Anm. 3) 122; E. Gierlich, Die Grabstatten der 

rheinischen Bischofe vor 1200. Quellen u. Abhandlungen z. mit- 

telrheinischen Kirchengesch. 65 (Mainz 1990) 255-299, 385- 

407; Georgi (Anm. 12) 233-265.

25 Zur moglichen Baugrube der Ostapsis s. F. Oswald, in: Vor- 

romanische Kirchenbauten. Kat. d. Denkmaler bis zum Ausgang 

der Ottonen. Veroffentl. d. Zentralinstituts f. Kunstgesch. III/l 

(Nachdruck 1990) 141.

26 B. Paffgen u. S. Ristow, Die Rdmerstadt Koln zur Merowin

gerzeit. In: Franken (Anm. 1) 145- 159, bes. 157.

27 Bohme (Anm. 18, 1993 u. 1996); Scholkmann (Anm. 18) 96 

f.; 103; 107.

28 Diskussionsbeitrag Weidemann zu Stein (Anm. 3) 123; vgl. 

Kdtting (Anm. 4) und Scholz (Anm. 4).

29 Stecken hinter manchen dieser Wiederholungen von Ge- und
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Unsere merowingerzeitliche Anlage erfuhr in der 

Folgezeit verschiedene Umbauten; so wurde der 

schlussellochformige Ambo durch eine rechteckige 

schola cantorum mit seitlichen Verkiindigungskan- 

zeln ersetzt. Im Westen wurde ein Ringatrium, ein 

gestelzt halbkreisfbrmiger Eingangsbereich errich- 

tet; ein solcher ist auch auf dem bekannten Klo- 

sterplan von St. Gallen aus dem friihen 9. Jh. dar- 

gestellt30. Auch fur diese Phase ist dem Innenraum 

unserer Kirche keine Bestattung zuzuweisen. Gra

ber davor scheint es im 879. Jh. gegeben zu haben: 

Im Fundament der Nordwestvorhalle des Nachfolge- 

baus waren fiinf Grabsteine vermauert, die ins 879. 

Jh. datiert werden kbnnen und auf Beisetzungen vor 

der Kirche aus dieser Zeit schlieBen lassen31. In ei- 

nem der Graber war der comes E(d)mundus beerdigt, 

den die Aachener Synode 825 zum Sendboten be- 

stimmt hatte32. Der Bestattungsplatz vor dem Got- 

teshaus erscheint in dieser Zeit nicht nur fur Koln 

als typisch, so lieBen sich z. B. auch Konig Pippin, 

Karl der GroBe und verschiedene Mitglieder seiner 

Familie vor dem Kircheneingang beisetzen. Eine Be- 

griindung fur eine Beisetzung in porticu mag das Ar

gument des Abtes Amatus von Remiremont (gestor- 

ben nach 628) gewesen sein, dass dort mehr Men- 

schen voriibergehen, die des Toten im Gebet geden- 

ken kbnnen33. Fur die Graber dieser hochrangigen 

Personen vor der Kirche gibt es noch andere Deu- 

tungsmbglichkeiten: In der langen, kontroversen Dis- 

kussion um Beisetzungen in Kirchen bestimmte 813 

die Reformsynode von Mainz, dass in der Kirche 

nur Bischbfe, Abte, gute Priester und glaubige (fi- 

deles) Laien bestattet werden diirften34. Fiihlten sich 

Karl und seine Familienmitglieder nicht wiirdig ge-

Verboten nicht immer konkrete Anlasse? Waren vielleicht sol- 

che Wiederholungen genauso iiblich und formelhaft wie die oft- 

malige Bestatigung von Privilegien? Diesen Eindruck kann man 

durch formelhafte Wiederholungen und Riickbeziige gewinnen, 

wie sie z. B. in einem Kanon der Synode von Arles 813 auftau- 

chen, in dem gefordert wird: “hinsichtlich der Bestattungen von 

Toten in der Kirche jene Anordnung zu befolgen, die von den 

Vatem [welchen? im Text nicht naher bestimmt] erlassen wur

de”, vgl. Scholz (Anm. 4) Grab 299.

30 Zuletzt Ristow (Anm. 11).

31 A. Nisters-Weisbecker, Die Grabsteine des 7.-11. Jahrhun- 

derts am Niederrhein. Bonner Jahrb. 183, 1983, 175-326, hier 

228.

32 W. Weyres. Die vorgotischen Bischofskirchen in Koln. Stud, 

z. Kblner Dom 1 (Koln 1987) 165 f.; A. Onnerfors u. A. Wolff, 

Die Inschrift des Emundus-Epitaphs. Kblner Dombi. 52, 1987, 

173-178.

33 Scholz (Anm. 4) 284 f.; Georgi (Anm. 12) 240.

Kotting (Anm. 16) 35; Scholz (Anm. 4) 299 f.

nug, im Kirchenraum beerdigt zu werden? Eine sol- 

che Demut wird zumindest Pippin zugeschrieben35. 

LieB sich Karl vor der Kirche beisetzen, weil er sich 

auch als “Tiirhuter des Fischers” sah, wie Johannes 

Chrysostomos 398 die Kaiser seiner Zeit nannte36 ? 

Oder wollten die Spitzen der karolingischen Gesell

schaft ein sichtbares Zeichen setzen, indem sie - ent- 

gegen den lockeren Bestattungssitten der Merowin- 

gerzeit - die restriktive Tradition, wie sie z. B. auf 

der Synode von Braga festgelegt worden war, stark- 

ten? Wollten sie die Reformen der nachbonifaziani- 

schen Zeit, die von oben nach unten erfolgten und 

die die Kirche als Gemeinschaft der Glaubigen um- 

fassen sollten, dadurch augenfallig machen und un- 

terstiitzen, dass sie der Zweckentfremdung und Ver- 

weltlichung der Kirche als Bauwerk entgegen steuer- 

ten?37 So hielt es offenbar der Kblner Klerus schon 

seit dem fortgeschrittenen 6. Jh. Er konnte sich diese 

Haltung jetzt auch leisten, denn nicht nur zur geistli- 

chen, sondem auch zur weltlichen Elite gehbrten der 

oben schon erwahnte Kunibert und erst recht die Bi

schbfe ab Hildebald. Letzterer war ein enger Mitar- 

beiter Karls des GroBen und bekleidete seit 791 das 

Amt des Vorstehers der Hofkapelle; diese Funktion 

bewirkte vermutlich, dass er sich ab 794/5 Erzbi- 

schof nennen durfte38. Fur seine und die folgende 

Zeit muss das Fehlen von Beisetzungen im Kblner 

Dom aber nicht mehr allein dadurch erklart werden, 

dass man es hier mit der Kathedrale eines bedeuten- 

den Bischofs zu tun hatte39. Von jetzt an bis ins hohe 

Mittelalter erscheint der B efund einer Kirche mit nur

35 Muller-Wille (Anm. 13) 221; A. Angenendt, Geschichte der 

Religiositat im Mittelalter (Darmstadt 1997) 681.

36 Vgl. Krautheimer (Anm. 14) 88. Zur Unsicherheit liber Karls 

genauen Bestattungsplatz s. M. Borgolte, Die Dauer von Grab 

und Grabmal als Problem der Geschichte. In: Grabmaler. Ten- 

denzen der Forschung an Beispielen aus Mittelalter und frtiher 

Neuzeit, hrsg. v. W. Maier, W. Schmid u. M. V. Schwarz (Berlin 

2000) 129-146; 135; 142.

37 Vgl. Scholkmann (Anm. 18) 96 f.; 103; 107; Borgolte (Anm. 

36) 142 f. Zu Laien-Beisetzungen “vomehmer Wohltater vor al- 

lem des 11. Jhs. in einer Vorhalle des Dorns” vgl. Verbeeck, in: 

Doppelfeld u. Weyres (Anm. 8) 61 mit weiterer Literatur.

38 Vgl. Georgi (Anm. 12) 239.

39 Wie sich die Stellung einer Kirche und hierbei speziell die 

Bedeutung des Bischofs einer Kathedrale (vorlaufig noch) auf 

den darin beerdigten Personenkreis auswirkte, zeigt der Fall der 

Saliergrablege, dazu S. Weinfurter, Herrschaftslegitimation und 

Kbnigsautoritat im Wandel: Die Salier und ihr Dom zu Speyer. 

In: Die Salier und das Reich 1 (Sigmaringen 1991) 68 f., vgl. 

auch ebd. 74; 85 zur Auseinandersetzung zwischen Bischof und 

Kdnigshaus liber die GroBe der Grablege.
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wenigen oder sogar ganz ohne Bestattungen regel

haft40.

Eine vollkommen neue Anlage war der nachfolgen- 

de Ban, der in Koln heute der Alte Dom genannt 

wird. Friiher hielt man den eben erwahnten Hilde- 

bald (Bischof seit ca. 787, gestorben 818) fur den 

Bauherm, heute wird der Bau in spatere Zeit da- 

tiert: nach archaologischen Kriterien um 860, weil 

in den Baugruben des Alten Domes eine bemalte 

Variante der Walberberger Keramik gefunden wur- 

de41. Bislang fehlt dort sicher stratifizierte Keramik 

des Hunneschans-Typs und solche der Pingsdorfer 

Art42. Diese miisste jedoch vorhanden sein, wenn der 

Alte Dom in noch spaterer Zeit. d.h. um die Mit- 

te des 10. Jhs. gebaut wurde, wie es mit gewichti- 

gen Argumenten von kunsthistorischer Seite vorge- 

schlagen wird43. Um 1025 stiftete Domherr Hilli- 

nus ein Evangeliar, dessen Widmungsbild44 45 den Al

ten Dom von Siidwesten zeigt (Abb. 2). Nach diesem 

und den Ausgrabungsergebnissen46 (Abb. 3) rekon- 

struiert man eine doppelchorige Anlage. Die halb- 

runde Apsis im Westen war von zwei Rundtiirmen 

flankiert. In beiden Chbren war ein Podium fiir einen 

Hochaltar errichtet. Der dem hl. Petrus geweihte Al

tar im Westen scheint zumindest zeitweise vorrangig 

vor dem Marienaltar im Osten gewesen zu sein46. Zu 

den Hochaltaren gelangte man iiber groBe Freitrep- 

pen, die aus abgeschrankten, dem Klerus vorbehal- 

tenen Bereichen zuganglich waren. Unter den bei

den Hochaltarpodien lag je eine nur wenig eingetief-

40 Scholkmann (Anm. 18) 96 f.; 103; 107.

41 G. Hauser, Abschied vom Hildebold-Dom. Kolner Dombi. 

56, 1991, 209-228.

42 G. Binding, Die Datierung von Bau VI des Kolner Domes. 

In: Domgrabung (Anm. 3) fiihrt Pingsdorfer Scherben aus der 

Baugrube B282 zur Ostapsis B252 des Alten Domes an, die G. 

Hauser, ebd. 262-272 weitgehend fiir die Datierung entwertet.

43 G. Binding, Vorromanische Kirchenbauten. Geschichtl. At

las d. Rheinlande. Beih. 12,3 (Koln 1996) 4; 20; 26-29. Vgl. 

auch M. Untermann, Memleben und Koln. In: S. Lieb (Hrsg.), 

Form und Stil. Festschr. f. Gunther Binding zum 65. Geburtstag. 

(Darmstadt 2001)45-55.

44 Fol. 16 v des Cod. 12 der Erzbischdflichen Dibzesan- und 

Dombibliothek zu Koln. Eine andere Datierung des Codex und 

des Alten Domes in die Jahre 1007/08 bei H. Simon, Architek- 

turdarstellungen in der ottonischen Buchmalerei. Der Alte K61- 

ner Dom im Hillinus-Codex. In: S. Lieb (Hrsg.), Form und Stil. 

Festschr. f. Gunther Binding zum 65. Geburtstag (Darmstadt 

2001) 32-44.

45 Diskutiert in: Domgrabung (Anm. 3). Die neueste Rekon- 

struktion bei C. Kosch, Kblns romanische Kirchen (Regensburg 

2000) 14-17.

46 Kroos (Anm. 20) 39-44.

Abb. 2: Ansicht des Alten Kolner Domes im Hillinuscodex. Mit 

frdl. Genehmigung des Dombauarchivs Koln, Matz und Schenk, 

Dombibliothek, Fol. 16v.

te Ringkrypta, die man von Siiden und Norden her 

betreten konnte. Die beiden Chore verband ein zu- 

nachst dreischiffiges Langhaus; an die Vierungen wa

ren Querarme angesetzt, die nach der Abbildung im 

Hillinuscodex niedriger waren als die Vierungen und 

das Langhausmittelschiff47. Der FuBboden des Do

mes zeigte in der Langsachse ein reichhaltiges Mu

ster, das aus kleinen Marmorplatten bestand. Pfei- 

lerreihen trennten das Mittelschiff von den Seiten- 

schiffen. Diese waren etwas mehr als halb so breit 

und auch etwa halb so hoch wie das Mittelschiff. 

Von Siiden ist auf der Abbildung im Codex (Abb. 

2) an den Ostquerarm ein Turin iiber quadratischem 

Grundriss angebaut, der so auch ergraben ist und 

damit das Hauptargument fiir die Identifikation von 

Widmungsbild und Altem Dom bildet. Dieser Turm 

scheint eine Doppelkirche (Kapelle der erzbischbfli- 

chen Pfalz siidlich des Domes?) gewesen zu sein. Er

47 Die zwei Turmspitzen, die im Hillinuscodex iiber dem Dach- 

first dargestellt sind, stammen wohl von hblzemen Dachreitem. 

Fiir Vierungstiirme stimmt die Perspektive genauso wenig wie 

fiir Tiirme der rbmischen Stadtmauer hinter dem Dom, vgl. Wey- 

res (Anm. 32) 215-218.
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Abb. 3: Bestattungen aus der Zeit des Alten Kblner Domes.

verdeckt auf dem Bild die drei Fenster, die hier wohl 

ebenso wie in die iibrigen Stimwande der Querarme 

eingesetzt waren. In den Obergaden des Langhanses 

lagen zusatzlich auf jeder Seite sechs Fenster, in den 

Apsiden je drei. Weitere Fenster sind nach schriftli- 

chen Quellen zu erschlieBen48. Bei den Ausgrabun- 

gen wurde festgestellt, dass das zunachst dreischif- 

fige Langhans des Alten Domes nachtraglich, ver- 

mutlich um die Mitte des 11. Jhs.49, um zwei Sei- 

tenschiffe erweitert wurde, die etwas schmaler waren 

als die beiden schon vorhandenen. Die ursprtingli- 

chen Aufienmauem sind dabei durch Reihungen von 

je zwei Saulen und einem Pfeiler ersetzt worden. Ein 

solcher Stutzenwechsel kommt z. B. im Atrium der 

karolingischen Pfalzkapelle in Aachen vor50, beson- 

48 Ebd. 194-201. Es ist dabei allerdings nicht zwingend, dass 

im Obergaden des Langhanses unbedingt mehr als sechs Fenster 

gesessen haben mussen, wie Weyres nach den von ihm angefiihr- 

ten Vergleichsbefunden annimmt. Auf die 24 Fenster in “lateri- 

bus superiores” kommt man auch, wenn zu den zwei mal sechs 

Fenstem des Langhaus-Obergadens die vier mal drei Fenster in 

den Stimwanden der Querarme gezahlt werden.

4' K. G. Beuckers, Die Erweiterung des Alten Kblner Domes. 

Kunstgesch. Studien. Festschr. H. Borger (Weimar 1995) 9-67.

50 Ebd. 31-35; neueste Rekonstruktion in: Krdnungen. Kbnige

in Aachen - Geschichte und Mythos. Ausstellungskat. Aachen

ders typisch ist er aber fiir ottonische Bauten in Nie- 

dersachsen. Weil das Hillinus-Bild von 1025 den Al

ten Dom noch dreischiffig zeigt, muss die Erweite

rung spater stattgefunden haben. Vermutlich wurde 

im Zuge derselben BaumaBnahmen um die Mitte des 

11. Jhs. dem Dom am Westende des siidlichen Sei- 

tenschiffes eine groBe Eingangshalle vorgesetzt. Um 

1060 wurde ostlich in der Langsachse des Domes die 

Stiftskirche Maria ad Gradus errichtet. Sie war mit 

dem Dom durch zwei parallele Galerien eines Atri

ums verbunden. Inwieweit die im Westen des Domes 

gelegene Atriumsumbauung zu dieser Zeit neu- oder 

eher umgebaut wurde, ist noch nicht klar. Zwischen 

dem Nordfliigel der Hofumbauung und dem Dom lag 

quer eine kleine Vorhalle; das Pendant dazu im Sii- 

den war ein wenig grbBer.

Erst fiir das Jahr 889 ist - wieder oder zum ersten 

Mal - eine Bestattung im Kblner Dom nachzuwei- 

sen. Diesmal fand sie zweifelsfrei im Kirchenraum 

statt. Diese erste, zunachst allerdings nur schriftlich 

nachweisbare Bestattung war die des Erzbischofs 

Willibert, der 870 oder 873 an einer Domweihe in 

Kbln beteiligt war51. Ob dabei der Alte Dom oder

(Mainz 2000) 888-892.

51 Gierlich (Anm. 24) 269 f.; 297 f.; 400-404; Georgi (Anm.
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sein Vorgangerbau konsekriert wurde und in wel- 

chem Ban Willibert demnach beerdigt wurde, wis- 

sen wir wegen der oben erwahnten Kontroverse fiber 

die Datierung des Alien Domes nicht. Ein kausa- 

ler Zusammenhang zwischen der Weihe des Alien 

Domes 870/3 und der ersten Bestattung dort 889 

ist nicht zwingend, aber denkbar. Die erste archao- 

logisch belegbare Beisetzung ist gleichzeitig eine 

der bedeutendsten im Alien Dom: Erzbischof Gero 

(969-976), der 971 Theophanu als Braut fiir Otto II. 

von Byzanz nach Rom gebracht hatte. Dessen Grab 

(Abb. 3, Bl84k) wurde - seinem Chronisten Thiet- 

mar von Merseburg zufolge - in der Mitte der Kirche 

angelegt52, wo bei den Ausgrabungen auch ein ent- 

sprechender Befund festgestellt wurde53: Man fand 

eine Grube, aus der die Beisetzung entfemt worden 

war. Vermutlich war sie in die Stephanuskapelle des 

gotischen Domes iiberfuhrt worden, denn die Grab- 

platte, die noch heute auf der Tumba Geros (Abb. 4, 

G) liegt, passt genau zum Muster und in den Aus- 

bruch im FuBboden des Alten Domes an der Ent- 

nahmestelle. Weiter ostlich waren wohl weitere Bi- 

schofe beigesetzt (Abb. 3, B205a-e), die man eben- 

falls in den gotischen Dom verbracht hatte54. Die- 

se Annahme wird nicht nur durch den besonderen 

Platz im Dom, sondem auch durch die Darstellung 

eines Krummstabes auf der Wand des Sarkophags 

B205a55 unterstiitzt. Von den Bestattungen B205b-e 

wurden wegen spaterer Stdrungen nur noch Reste an- 

getroffen. Drei Bischofsgraber, darunter das Rainaids 

von Dassel (1159-1167), der die Dreikonigsreliqui- 

en nach Koln brachte, haben vor dem Stephanusal- 

tar gelegen, der im siidlichen Westquerarm des Alten 

Domes lokalisiert wird56. Auch diese Bestattungen 

waren in den gotischen Dom uberfiihrt worden, bevor 

durch die gotischen Baugruben hier alle Reste die- 

ser Graber beseitigt wurden. Im Siidwesten des Alten 

Domes zeigt das Verbreitungsbild auf Abb. 3 deut- 

lich weniger Beisetzungen - wie iiberhaupt geringere

12) 241 f. Zur Weihe von 870/3 s. F. J. Schmale, Die Schrift- 

quellen zur Bischofskirche des 8. bis 10. Jahrhunderts in Kbln. 

In: Domgrabung (Anm. 3) 155-173, bes. 161 - 165.

52 Vgl. A. Verbeek, in: Doppelfeld/Weyres (Anm. 8) 254; Ge- 

orgi (Anm. 12) 242.

Weyres (Anm. 31) 189-191; 209. Zur Platte Nisters- 

Weisbecker (Anm. 32) 316 Nr. 169.

54 Georgi (Anm. 12) mit Anm. 97.

55 S. Ristow, Trapezfbrmige Sarkophage des friihen Mittelalters 

in Kbln. Kolner Jahrb. 32, 1999, 305-341, hier 321-323 mit 

Abb. lOa-b.

56 Weyres (Anm. 32) 207; Georgi (Anm. 12) 248-250; Kosch 

(Anm. 45) 14f. mit Lageplan.

Uberreste vom Alten Dom - als im Nordwesten. Das 

liegt daran, dass die gotischen Baugruben im Siidwe- 

sten viel groBer sind als im Nordwesten. Durch go- 

tische BaumaBnahmen mogen auch weitere Graber 

im Alten Dom beseitigt worden sein. Dass unter dem 

groBen Chorgestiihl (Abb. 3), welches vom Westchor 

noch mindestens 12 m nach Osten reichte, nicht be- 

stattet wurde, wird praktische Grtinde gehabt haben. 

Bemerkenswert ist jedenfalls das Fehlen von Beiset

zungen in weiten Teilen des Alten Domes, dessen 

FuBboden groBflachig aufgedeckt worden ist. Neben 

einigen Gruben, bei denen es hochst zweifelhaft ist, 

ob es Graber sind, wurden nur im Nordwest-Querarm 

noch weitere Bestattungen gefunden. Diese konzen- 

trieren sich auf die Bereiche vor Tiiren und Treppen 

(Abb. 3), vermutlich, um ein regelmaBiges Totenge- 

dachtnis der hier voriibergehenden Kleriker und auch 

Laien sicherzustellen57.

DrauBen vor den Portalen mtissen nach den bishe- 

rigen Ausgrabungsergebnissen in den von spateren 

BaumaBnahmen ungestdrten Bereichen viele Graber 

gelegen haben, von denen nur ein kleiner Bruchteil 

aufgedeckt ist. Wer seinen Platz nicht unmittelbar am 

Portal bekommen konnte, bemiihte sich, in einer Vor- 

halle oder wenigstens in einem der Vorhdfe beerdigt 

zu werden. Dieses erfolgte so regelhaft, dass man 

umgekehrt von den Grabem B912 und B917 im Sii- 

den des Alten Domes auf einen Eingang, einen Vor- 

hof, eine Vorhalle und/oder auf einen Kreuzgang an 

dieser Stelle schlieBen kann. Die daftir in Anspruch 

zu nehmenden archaologischen Uberreste sind we

gen der gotischen Baugruben zu gering, um eine ein- 

deutige Entscheidung zu treffen, zumindest fiir eine 

Siidvorhalle lassen sich aber noch weitere Indizien 

aus Schriftquellen und durch Parallelbefunde anfiih- 

ren58. In den Atrien im Osten59 wie im Westen des 

Alten Domes fand man in den Bereichen, in denen 

keine tiefreichenden Baugruben zum gotischen Dom 

ausgehoben worden sind, eine sehr dichte Graber- 

belegung (Abb. 3), manchmal mehrere Bestattungen 

iibereinander60. Diese enthielten in der Regel keine 

datierenden Funde; viele Sarkophage sind bei den

57 Kosch ebd. 16; vgl. auch die oben erwahnte Empfehlung des 

Ables Amatus von Remiremont.

58 Beuckers (Anm. 49).

59 Kartiert sind auf Abb. 3 nur Graber innerhalb des heutigen 

Domes, zu denen auBerhalb s. Weyres (Anm. 32) 236-239 mit 

Abb. 187; Ristow (Anm. 55) 320-326.

60 Mit den Beisetzungen im Raum vor einer Kirche hangt wahr- 

scheinlich auch der Ausdruck Paradies fiir diesen Raum zusam- 

men, vgl. RAC XII 393 s. v. Grab (B. Kbtting).
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Abb. 4: Bestattungen aus der Zeit des jetzigen Kolner Domes. Hochgraber magenta.

gotischen BaumaBnahmen gebffnet und geleert wor- 

den. Man kann sie aber stratigraphisch dem Alten 

Dom zuweisen. Auch im Nordfliigel der Westatrium- 

Umbauung, in dem u.a. ein Dormitorium vermutet 

wird61, wurde beigesetzt, wie das dort gefundene 

Grab des Erinfridus62 (Abb. 3, B1008) aus dem 12. 

Jh. zeigt. In der anschlieBenden Nordwestvorhalle 

des Alten Domes fand man ebenfalls eine Reihe von 

Grabern. Eines davon, die Bestattung Bl 190 (Abb. 

3), lag tiber dem Abbruch des oben erwahnten Ringa

triums, das dem Klosterplan von St. Gallen entspricht 

und zum Vorgangerbau des Alten Domes gehort. Das 

Grab Bl 190 wurde vom altesten (festgestellten) Bo

den (B44) der Nordwestvorhalle des Alten Domes 

uberdeckt, es muss also nach dem Abbruch des Vor- 

gangerbaus und vor Inbetriebnahme der Nordwest

vorhalle in den Boden gekommen sein. Das weist, er- 

ganzend zum oben angedeuteten Baubefund, darauf 

hin, dass die Vorhalle am Alten Dom spater an- oder 

aber tiefgreifend umgebaut worden ist. Spater wur

de die Vorhalle emeut umgestaltet: Um 1200 wurde 

in eine leicht schrag eingezogene Quermauer ein Bo-

61 Doppelfeld/Weyres (Anm. 8) 232.

6" A. Nisters-Weisbecker (Anm. 31) 179; 270 f. 

gengrab (Abb. 3, B28) eingebaut63. Noch 1277 kam 

in der Vorhalle nach der Inschrift auf der Deckplat- 

te ein Grab (Abb. 3, B69) in die Erde64: 29 Jah- 

re nach 1248, als man den Neubau der gotischen 

Kathedrale mit dem Abriss der Osthalfte des Alten 

Domes begann. Noch spater, in den ersten Jahren 

des 14. Jhs., wurde im Nordwest-Querarm bestattet, 

wie zwei Deckplatten-Inschriften (Abb. 3, B83 und 

Bl60) zeigen. Diese Graber wurden also nur weni- 

ge Jahre vor dem Abriss auch der Westhalfte des Al

ten Domes angelegt. Zu dieser Zeit, wohl schon seit 

den 60er Jahren des 13. Jhs., waren groBe Teile des 

1322 geweihten gotischen Domchores bereits nutz- 

bar65. Die zeitliche Abfolge der fest datierten Gra

ber: 12. Jh. in der Westatrium-Umbauung, 13. Jh. in

63 A. Verbeek, Das Grabmal des Emundus im Kolner Dom 

und die fruhen rheinischen Bogengraber. In: Doppelfeld/Weyres 

(Anm. 8) 60. Ob dieses Grabmal fur den oben schon erwahnten, 

etwa 350 Jahre zuvor verstorbenen comes E(d)mundus errichtet 

wurde, ist letztlich nicht belegbar, sein Grab hat aber nach der 

bei Onnerfors u. Wolff (Anm. 32) besprochenen Inschriftplatte 

zumindest in der Nahe gelegen.

64 Zuletzt Ristow (Anm. 55) 325.

65 Sehr friihe Datierung bei A. Wolff, Chronologic der ersten 

Bauzeit des Kolner Domes 1248 - 1277. Kolner Dombi. 28 - 29, 

1968, 222-224.
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der Vorhalle und 14. Jh. im Nordwest-Querarm er- 

weckt den Eindruck, man hatte sich mit den Bestat- 

tungsplatzen langsam in den Kircheninnenraum vor- 

getastet, ware dort dann aber nur in der Nahe der Tiir 

geblieben und das auch erst in der Zeit kurz vor der 

Aufgabe der letzten Reste des Alten Domes.

Ganz anders sind die Verhaltnisse im gotischen Dom, 

vor allem in der Barockzeit. Von den Uberfiihrungen 

der Bischofe aus dem Alten Dom in den Chor des 

gotischen Nachfolgebaus war oben schon die Rede. 

Wahrscheinlich wurde auch mit Konrad von Hoch- 

staden, der 1248 den Grundstein zum gotischen Dom 

gelegt hatte, so verfahren, nachdem er 1261 gestor- 

ben war66. Er wurde vielleicht sogar zweimal umge- 

bettet, denn man vermutet, dass er von seiner Ruhe- 

statte im Alten Dom zunachst nach Grab B236 (Abb. 

4) ins Zentrum der Achskapelle des gotischen Cho

res iibertragen wurde. Eine Beisetzung hinter dem 

Hochaltar ware im Alten Dom auch fiir einen Bi

schof noch undenkbar gewesen, hier fanden nur Hei- 

lige ihren Platz67. Man muss seine Translation in die 

Achskapelle sicher als Hervorhebung interpretieren, 

eine solche Ehre konnte damals z. B. einem Kir- 

chenstifter zukommen68. Schon friiher als B236 war 

aber weiter siidlich Grab B238 (Abb. 4) in einer fast 

gleich bedeutenden Position angelegt worden. Wer 

darin ruhte, wissen wir nicht. Der Bestattungsplatz in 

der Achskapelle hinter dem Hochaltar war also auch 

schon im 14. Jh. nicht mehr so exklusiv, wie man an- 

nehmen konnte. Spater wurde dort immer haufiger 

66 H. Rode, Zur Grablege und zum Grabmal des Erzbischofs 

Konrad von Hochstaden. Kolner Dombi. 44-45, 1979-80, 

203-222; Georgi (Anm. 12) 254-258. Ob eine in der West- 

krypta des Alten Domes eingebaute Kammer der voriibergehen- 

den Beisetzung Konrads von Hochstaden diente, ist unklar. Sie 

konnte auch schon um 1190 entstanden sein, als bei Anlage des 

Ostlettners im Alten Dom die Graber B205b-e gehoben wurden, 

oder 1248 beim Abbruch des Ostteils des Alten Domes, vgl. W. 

Weyres, Die Domgrabung XXVIII. Die Westapsis von Bau VII. 

Kolner Dombi. 51, 1986, 180 f. Abb. 1; 185-189 mit Abb. 5.7; 

R. Lauer, Bildprogramme des Kolner Domchores vom 13. bis 

zum 15. Jahrhundert. In: Dombau (Anm. 12) 185-232, hier 195 

f.

67 S. Komm, Heiligengrabmaler des 11. und 12. Jahrhunderts 

in Frankreich. Untersuchung zu Typologie und Grabverehrung 

(Worms 1990) 122; W. Jacobsen, Organisationsformen des 

Sanktuariums im spatantiken und mittelalterlichen Kirchenbau. 

In: Kblnische Liturgie und ihre Geschichte, hrsg. v. A. Gerhards 

u. A. Odenthal. Liturgiewiss. Quellen u. Forsch. 87 (Munster 

2000) 67-97.

68 Stifter des gotischen Doms war Konrad natiirlich nicht, vgl.

Lauer (Anm. 66) 196.

beerdigt69, vor allem in der Barockzeit, aus der vie- 

le Graber und Griifte ostlich des Hochaltares stam- 

men. Nicht nur die raumlichen Verhaltnisse hatten 

sich, verglichen mit dem Alten Dom, im gotischen 

Dom durch die Anlage eines Chorumgangs griind- 

lich geandert (Abb. 4)70, auch die Restriktionen bei 

den Bestattungsplatzen lockerten sich im Laufe des 

Spatmittelalters. Das Hochstadengrab musste wahr

scheinlich 1322 dem Dreikdnigenschrein in die be- 

nachbarte Johanneskapelle weiter nbrdlich weichen. 

Dort diirfte B318 (Abb. 4) Konrads Grab gewesen 

sein, uber dem im 19. Jh. seine Tumba (Abb. 4 K) 

emeuert wurde. Bei seiner Bestattung kann man, wie 

bei den iibrigen Tumben in den Chorkranzkapellen 

auch, eine achsiale Ausrichtung auf den Altar an der 

Ostwand der jeweiligen Kapelle feststellen. Diese 

Praxis hat auch Nachahmung erfahren, so in der Jo

hanneskapelle durch die Graft B319 (Abb. 4), in der 

Domdechant Philipp Heinrich von Croy (gest. 1724) 

beigesetzt wurde. Eine Ausrichtung zum Altar der 

Michaelskapelle oder zum Hochaltar im gotischen 

Binnenchor zeigen die Bestattungen B312, B313 und 

B316 (Abb. 4). Sie liegen radial im siiddstlichen Teil 

des Chorumgangs, B312 mit dem Blick nach Nord- 

westen, B313 und B316 mit dem Blick nach Siid- 

osten. B316 ist durch die Beigabe von Kelch und Pa- 

tene als Priestergrab gekennzeichnet. Bei den iibri- 

gen, in der Regel achsialen Beisetzungen im Dom ist 

nicht zu entscheiden, ob die Himmelsrichtung oder - 

vor allem fiir Priester - der lokale Bezug zu einem 

Altar ausschlaggebend fiir die Orientierang gewesen 

ist71.

69 Vgl. J. Torsy, Achthundert Jahre Dreikbnigenverehrung in 

Kbln. Kolner Dombi. 23-24, 1964, 15-162, hier 59 f.; A. 

Wolff, 19. Dombaubericht. Kolner Dombi. 42, 1977, 141-144 

mit Abb. 41.; DoppelfeldAVeyres (Anm. 8) 763 Fig. 1.

70 In besonderen Fallen gab es auch schon wesentlich friiher fiir 

Laien die Mbglichkeit, den Bereich hinter dem Hochaltar zu be- 

treten, vgl. z. B. die Rekonstruktion der Gertrudenkirche des 10. 

Jhs. in Nivelles nach Mertens bei Jacobsen (Anm. 67) 74; 91 

Abb. 7.

71 West-Ost und gleichzeitig auf einen Altar ausgerichtet waren 

z. B. auch die Beisetzungen um Domkapitular Gerhard Joseph 

von Herresdorff (gest. 1792; Abb. 4, B1544) vor dem Kreuzal- 

tar und die bei der Bischofsgruft B292 (Abb. 4) vor dem Altar 

der Marienkapelle. Zu den Bestattungen um B1544 s. G. Hauser, 

Die Domgrabung XXXI. Untersuchungen in den Seitenschiffen. 

Kolner Dombi. 53, 1988, 181-186; 189f.; zu B292 Doppelfeld 

u. Weyres (Anm. 8) 394f. mit Taf. 1. Priesterbestattungen am Al

tar empfiehlt schon Ambrosius von Mailand, wenn er sagt, “dab 

dort der Priester ruhen solle, wo er das Opfer darbringt”, vgl. 

Kotting (Anm. 4) 76; Scholz (Anm. 4) 293 f.; Jacobsen (Anm. 

67) 72.
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Im 13. Jh. warden nicht nur die friiher restriktiven 

Bestattungssitten gelockert, auch das Grab selbst an- 

derte sich: Die personliche Representation in der To- 

tenmemoria trat deutlicher zu Tage. Waren die Be- 

stattungen im Alten Dom zunachst wohl noch mit ei- 

ner mehr oder weniger einfachen Platte in FuBboden- 

hbhe bedeckt (Gerograb), wurde mit Konrads Tum- 

ba nach 1261 fur rund 200 Jahre eine neue Tradition 

sichtbar72. Der Prozess der Personalisierung und Re

presentation wurde fur Kbln durch Erzbischof Diet- 

rich von Moers (gest. 1463) in eine neue Phase ge- 

fiihrt, der als erster Erzbischof in einer Graft (Abb. 

4, B247) unter seinem 1460 errichteten Epitaph hin- 

ter dem Hochaltar vor dem Dreikonigenmausoleum 

bestattet worden ist73. Um dieselbe Zeit entstand 

die Graft B 1222b (Abb. 4), in der die Domkapitu- 

lare Graf Johann und Graf Gottfried von Sayn (gest. 

1461) beigesetzt wurden. Diese Grabsitte hat viele 

Vorlaufer (nicht nur christliche), ihr direktes Vorbild 

aber wohl in den Konigsgruften wie z. B. im Veits- 

dom zu Prag, die ihrerseits in der Nachfolge der K6- 

nigsgrablege im Speyerer Dom standen74. Die Griif- 

te entwickelten sich zu einer Art privaten, in der Re

gel nicht offentlich zuganglichen Krypta fur eine Per

son oder eine zusammengehbrende Personengruppe. 

Die unterirdische Anlage ist dabei ein formaler, aber 

nicht unbedingt funktionaler Riickgriff auf die Zeit 

vor der Gotik. In den vorgotischen Kirchen wurden 

besondere Persbnlichkeiten (Heilige, Herrscher) oft 

in einer Krypta unter dem Ghor beerdigt. War da- 

mit eine Verehrang (Heilige) verbunden, mussten die 

unterirdischen Raume allerdings offentlich zugang- 

lich sein. Im gotischen Dom wurden die Verehrungs- 

mbglichkeiten (z. B. durch Prozessionen) noch ge- 

steigert, indem der Chorumgang mit seinen Kranz- 

kapellen die Funktionen der oft engen Krypta iiber- 

nahm.

Frauen wurden zunachst im Dom offenbar nur dann 

beigesetzt, wenn es sich bei ihnen um Heilige han- 

delte, wie die hl. Irmgard, deren Gebeine aus dem 

Alten Dom in die Agneskapelle (Abb. 4 I) uberfiihrt

7 Lauer (Anm. 66) 195f. mit Anm. 40; Georgie (Anm. 12) 250 

mit Anm. 98.

Doppelfeld/Weyres (Anm. 8) 83 f.; 100 f.; Ad Summum. 

1248. Der gotische Dom im Mittelalter. Austellungskat. Hist. 

Archiv Stadt Kbln. Kbln 1998, 114 f.

4 R. J. Meyer, Kbnigs- und Kaiserbegrabnisse im Spatmittelal- 

ter. Forsch. z. Kaiser- u. Papstgesch. d. Mittelalters. Beih. z. J. F. 

Bdhmer, Regesta Imperii 19 (Kbln 2000) 206-210; 249-253, 

bes. 252.

worden waren70. Ungewiss ist, ob der rande Ziegel- 

behalter B257 (Abb. 4), der in der Achskapelle ge- 

funden wurde, eine Teilbestattung der franzdsischen 

Kbnigin Maria von Medici (gest. 1642) barg76. Fiir 

das 18. Jh. sind im Dom erstmals oder wieder - wie 

in der Merowingerzeit77 - Beerdigungen von Frau

en78 und Kindem79 bezeugt, die offensichtlich nicht 

als Heilige verehrt worden sind. Darunter waren mit 

Sicherheit auch solche, die nicht dem Hochadel an- 

gehdrten. Zu dieser Zeit war der “Stiftungsbetrag”, 

durch den man einen Grabplatz in der Kirche erwer- 

ben konnte, wohl nicht mehr sehr hoch80.

Die Belegungsdichte im Mittelschiff des gotischen 

Domes nimmt von der Vierang aus in Richtung We

sten deutlich ab81. Mbglicherweise wurden im 17. 

und 18. Jh. im westlichen Teil des noch nicht einge- 

wolbten Mittelschiffes Bauholz und -gerat gelagert. 

Hier gab es offenbar keine Altare und die schriftli- 

chen Nachrichten bezeugen, dass der Raum dort in 

einem Zustand war, den man zwar nicht profan, aber 

doch weniger sakral nennen muss als die iibrigen Tei- 

le des Domes82.

Georgi (Anm. 12) 255 Anm. 114; Lauer (Anm. 66) 200 f.

76 Doppelfeld u. Weyres (Anm. 8) 81 f.; 103. Die Aufteilung 

des Leichnams und deren Bestattung an verschiedenen Orten ist 

weder raumlich noch zeitlich festzulegen und ganz unterschied- 

lich motiviert, steht aber oft im Zusammenhang mit einer Ein- 

balsamierung, vgl. z. B. Meyer (Anm. 74) 210-213. Ein wei- 

teres Beispiel fiir diesen Brauch zur Barockzeit in Kbln ist der 

Erzbischof Joseph Clemens (gest. 1723), der dieses Verfahren 

in seinem Testament bestimmte, vgl. Torsy (Anm. 69) 60: Sein 

Herz wurde in Altotting, seine Eingeweide in Lille und seine Ge

beine in der Wittelsbachergruft im Kblner Dom (Abb. 4, B237) 

beigesetzt. die spater, im Gefolge der franzdsischen Revoluti

on, gewaltsam gebffnet und beraubt worden ist, vgl. Doppel

feld/Weyres (Anm. 8) 81 f.; 98 f. Durch Einbalsamierung veran- 

lasste Eingriffe in den Kbrper erfolgten auch noch bei den Kbl

ner Erzbischbfen von Spiegel (gest. 1835; Abb. 4, B217) und von 

GeiBel (gest. 1864; Abb. 4, B202a), vgl. O. Doppelfeld, Zur Ru- 

hestatte des Erzbischofs Ferdinand August von Spiegel. Kblner 

Dombi. 16-17, 1959, 182; Doppelfeld/Weyres (Anm. 8) 393 f.

Als Randbemerkung sei auf ein spates “waffenfiihrendes” 

Grab (Abb. 4, Bl229) hingewiesen, in dem ein Schwert/Degen 

aus Eisen von 1,17 m Lange gefunden wurde (eine Art von Ab- 

zeichen?). Das Grab wird wenig alter sein als die im friihen 18. 

Jh. angelegte Gruft B322, von der es gestbrt wird, vgl. Doppel

feld/Weyres (Anm. 8) 783.

78 So z. B. die 1766 verstorbene Anna Theresia de Buschmann 

in Gruft B291 (Abb. 4).

79 U. a. in den grbBeren, zum Teil mit mehreren Bestattun- 

gen belegten Grabgruben B1535, B1787, B1790, wahrscheinlich 

auch in B997 und B1250 (Abb. 4).

811 Kbtting (Anm. 4) 78; vgl. auch Scholkmann (Anm. 18).

81 Einige Befunde im Westteil sind nicht mit letzter Sicherheit 

als Graber ansprechbar..

82 Kroos (Anm. 20) 135 f.
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Insgesamt barg der Dom deutlich weniger Bestattun

gen als viele Gotteshauser dieser Zeit. Das liegt si- 

cher nicht nur an seinem unfertigen Zustand, son- 

dem auch an seiner Tradition: Bei dem Dom han- 

delte es sich nicht um eine Pfarrkirche im landlau- 

figen Sinn83. Die verhaltnismaBig wenigen Grabgru- 

ben im Langhans des Domes waren aber dicht be- 

legt, bis zu sieben Bestattungen in einer Grube wur- 

den festgestellt. Die Graber hatte man offenbar durch 

im FuBboden sichtbare Grabplatten, die bei Bedarf 

gehoben werden konnten, verschlossen. Die jeweils 

obersten Bestattungen lagen dabei nur wenig unter 

dem FuBboden. Zur Zeit der “Aufklarung”, im fort- 

geschrittenen 18. Jh., erhielt bei der nun schon al- 

ten Diskussion liber Bestattungen in Kirchen das Ar

gument der Hygiene ein bestimmendes Gewicht. In 

Kbln dauerte es aber noch bis zum Jahre 1810, ehe 

die Kirchfriedhbfe geschlossen wurden84. Nur die 

Kolner Erzbischbfe durften seit 1835 nach einer Son- 

dererlaubnis des PreuBischen Kbnigs Friedrich Wil

helm III. im Binnenchor des Domes bestattet wer

den85. 1893 wurde dort ein Erweiterungsbau (Abb. 

4, B20386) zu den erzbischbflichen Griiften angelegt; 

1959 entdeckte man beim vollstandigen Neubau der 

Bischofsgruft die oben erwahnten reichen Graber ei

ner Frau (B808) und eines Knaben (B809).

Dr. Ulrich Back 

83 F. Gescher, Der Kolner Dom des Mittelalters als Pfarr- und 

Sendkirche des hohen Adels. In: Der Dom zu Kbln. Festschr. z. 

Feier d. 50. Wiederkehr d. Tages seiner Vollendung am 15. Okt. 

1880. Veroffentl. d. Koln. Geschver. 5 (Koln 1930) 215-234.

84 1785 verbot Kurfiirst Maximilian Franz Bestattungen in Kir

chen und Wohngebieten, vgl. R. A. Watermann, Vom Medizi- 

nalwesen des Kurfiirstentums Koln und der Reichsstadt Kbln 

(1761 - 1802) (Neuss 1977) 16; 44; 61; 215. 1792 fand die vor- 

laufig letzte bekannte Beisetzung im Dom statt, vgl. Anm. 71 

u. P. Clemen, Der Dom zu Kbln. Kunstdenkmaler d. Rhcinprov. 

6,3 (Dusseldorf 21938) 138 f. mit Abb. 95; 303. 1795 und 1804 

erfolgten weitere einschlagige Verbote unter der franzbsischen 

Besatzungsmacht, bis zur Erbffnung des Kolner Friedhofs Me- 

laten im Jahre 1810 wurde aber offenbar am, mbglicherweise 

auch noch im Dom bestattet, vgl. H. Wilken, Friedhbfe und Be- 

erdigungen in Kbln 1810- 1938 (Kbln2 1994) 6- 10; 64.

85 J. Abt/W. Vomm, Der Kolner Friedhof Melaten (Kbln 1980) 

13-19; vgl. W. Lipgens, Ferdinand August Graf Spiegel und 

das Verhaltnis von Kirche und Staat 1789- 1835 (Munster 1965) 

533 f.

86 Die groBen Rechtecke auf Abb. 4 bezeichnen Gebiete mit 

Grabem, die nicht einzeln aufgenommen werden konnten.
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