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Von den friihen Kathedralen in Nordwesteuropa, d. h. den christlichen Ge- 

meindekirchen mil der Kathedra des Bischofs, wissen wir nicht viel. Wohl 

konnte als eine der groBartigsten friihchristlichen Anlagen des Abendlandes 

in Trier die Doppelkathedrale des 4. Jhs. in uberraschender Vollstiindigkeit 

nachgewiesen werden1). Vielleicht wurde auch St. Peter auf der Zitadelle in 

Metz mit dem weitgehend erhaltenen stattlichen Kernbau des 4. Jhs. als Ka- 

thedrale errichtet2). Aber fur Koln etwa ist selbst die Lage der vorkarolingi- 

schen Bischofskirche noch ungewiB3), wahrend auBerhalb der Rbmerstadt ein 

Kranz von bedeutenden friihchristlichen Memorialbauten bekannt geworden 

ist4), und in Mainz liegen die Verhaltnisse ahnlich5). Wenn daher im Maas- 

raum Reste von Stadtkirchen greifbar sind, die ’Kathedralen1 aus dem 4. bis 

6 Jh. zugewiesen werden konnen, so diirfen sie besondere Aufmerksamkeit 

beanspruchen. Trotzdem sind die Ergebnisse von entsprechenden Grabungen 

in Tongern und Maastricht, die vor mehreren Jahrzehnten schon ■— wenn auch 

unzureichend — verbffentlicht wurden, merkwiirdigerweise bisher nicht ge-

*) Uber die Ergebnisse seiner Ausgrabungen auf dem Gelande des Trierer Doms (1943-53) 

hat Th. K. Kempf mehrfach berichtet, u. a.: Germania 29, 1951, 47 ff.; Das Bischofliche 

Museum in Trier (1954) 20 ff. - Weiteres in H. E. Kubachs Literaturberichten uber die vor- 

romanische und romanische Baukunst in Mitteleuropa I: Zeitschr. f. Kunstgesch. 14, 1951, 

126 Anm. 20; IE ebenda 18, 1955, 163 Anm. 67.

2) W. Reusch, Die St. Peterbasilika auf der Zitadelle in Metz: Germania 27, 1943/44, 86. - 

Ders. und H. Mylius: Trierer Zeitschr. 18, 1949, 199. 216. - M. Toussaint: Ann. Hist. Arch. 

Lorraine 49, 1948, 178.

3) Zuletzt O. Doppelfeld, Zu den alien Kolner Kathedralen: Rhein. Vierteljahrsbl. 15/16, 

1950/51, 500, - gegen K. Corsten, Die alten Kolner Kathedralen: ebenda 14, 1949, 157 ff. (dass. 

erweitert: Honnef 1952, Entgegnung S. 19 f.). - J. Torsy, Studien zur Friihgesch. der Kolner 

Kirche: Kolner Dombi. 8/9, 1954, 19 f. - H. Schmitz, Colonia Claudia Ara Agrippinensium 

(= Veroff. d. Koln. Geschichtsver. 18. - Kbln 1956) 254.

4) Vgl. die Hinweise fiber Forschung an St. Severin, St. Gereon und St. Ursula zu Koln 

in Kubachs Literaturberichten a. a. O. I, 126; II, 162. - Zuletzt F. Fremersdorf, Altestes 

Christentum mit bes. Beriicksichtigung der Grabungen unter der Severinskirche in Koln 

(Berlin 1956).

5) H. Biittner, Friihes frankisches Christentum am Mittelrhein: Archiv f. mittelrhein. 

Kirchengesch. 3, 1951, 9 ff. - G. Behrens, Das friihchristl. und merowingische Mainz (= Kul- 

turgesch. Wegweiser d. Rom.-Germ. Zentralmus. 20. - Mainz 1950).
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biihrend beachtet, jedenfalls fur die Geschichte der Baukunst im Rhein- und 

Maasgebiet nicht ausgewertet worden6).

Die Uberlieferung fiber die Friihzeit des Maasbistums laBt manche Frage 

offen. Die unklare Quellenlage hat schon im 17. Jh. eine rege Auseinander- 

setzung der Historiker ausgeldst, die bis in jiingere Zeit nicht abgerissen ist7). 

In der bliihenden Atuatuca Tungrorum, der bedeutendsten spatantiken Stadt 

im Maasraum, muB es schon in der Friihzeit des 4. Jhs. eine christliche Ge- 

meinde gegeben haben. Die Legende weist die Griindung des Bistums Tongern 

dem hl. Maternus zu, der 313/14 als Bischof von Koln bezeugt ist7a). Als Bischof 

von Tongern ist zuerst Servatius nachweisbar, 344/45 als 29. der 34 auf dem 

Konzil von Sardica (Sofia) versammelten gallischen Bischofe, 350 in Alexan- 

drien und Edessa, endlich 359/60 in Rimini. Sein Leben beschloB er etwa um 

380 — angeblich 384 -— in Maastricht, wo er auf dem Friedhof an der groBen 

LandstraBe Tongern-Koln beigesetzt wurde. Uber die naheren Umstiinde des 

Endes berichtet zwei Jahrhunderte spater Gregor von Tours (f 595) in seiner 

Historia Francorum (II, 5/6)8), wie der Bischof auf einer Romfahrt durch 

Gebet vergeblich versucht habe, einen befiirchteten Hunneneinfall von Tongern 

abzuwenden, worauf er dieser Stadt den Riicken kehrte und sich nach Maas

tricht wandte; dort sei er nach kurzer Krankheit gestorben und an der groBen 

LandstraBe bestattet worden.

Bei Gregor heifit der Bischof Aravatius; mit den Hunnen (chunos) scheinen 

allgemein ’Barbaren' gemeint zu sein, hier die Franken, denen das romische 

Tongern zum Opfer fiel. Als geschichtliche Tatsache bleibt das von einer

6) In jiingeren Gesamtdarstellungen der Baukunst in den Niederlanden von Vermeulen 

(I 1922/28), Leurs (1938), ter Kuile (1948), Ozinga (1949) Lemaire (1952/54) sind die hier 

behandelten baulichen Reste nicht beriicksichtigt. Der vorgelegte Beitrag ergab sich aus 

Vorarbeiten fur einen gemeinsam mit E. Kubach bearbeiteten kritischen Katalog der vor- 

romanischen und romanischen Baudenkmaler im Niederrhein-Maasgebiet. Die Fragen, die 

sich an den Befund der Maastrichter Anlage kniipfen, wurden in einem Referat auf dem 6. 

Deutschen Kunsthistorikertag in Essen 1956 kurz behandelt; vgl. Kunstchronik 9, 1956, 280 f. 

Der Befund in Tongern wurde auf dem VII. Int. Kongr. f. Fruhmittelalterforschung in Wien 

1958 zur Diskussion gestellt. AbschluB des Manuskripts 1958.

7) Siehe vor allem E. de Moreau S. J., Le transfer! de la residence des eveques de Tongres 

a Maastricht: Revue d’hist. eccl. 25, 1924, 457 ff. - Decs., Histoire de 1’eglise en Belgique I 

(Brussel 2 1945) 31 if. (Servatius), 50 ff. (Bischofe des 6. Jhs.). - Danach zu berichtigen u. a. 

A. Hauck, Kirchengesch. Deutschlands (7 Berlin-Leipzig 1952) 32, 121. - Algemene geschie- 

denis der Nederlanden I (1949), 132 (Byvanck), 176 ff. (Faider-Feytmans) , 217, 226 (Ver

linden), 293 f. (Ganshof). - Zu Tongern vgl. ferner J. Paquay, Les origines chretiennes 

dans le diocese de Tongres: Bull, de la Soc. Scient. et Litt, du Limbourg 27 (Tongern 1909) 

23 ff. - Ders.: ebenda 29, 1911, 24 ff. - H. van de Weerd, Tongeren van de vierde tot de twaalfde 

eeuw: Limburg 29 (Maaseik 1950) und 30 (1951, in Forts.) - J. Coenen, Is de stad Tongeren 

ooit bisschopstad geweest?: Limburg 32, 1953, 165 ff., 185 ff.; dag. H. van de Weerd: ebenda 

33, 1954, 8 ff.; schlieBlich J. Lyna, Was Tongeren ooit een bisschopstad?: Het Oude Land 

van Loon 9, 1954, 36 ff. - Zu Maastricht P. Schmeits, La basilique de Saint-Servais a 

Maastricht: Bull, du Limbourg 20, 1902 (= Compte-Rendu du Congres Archeol. et Hist, de 

Belgique 1901, Tongern), 260 ff. - E. Jaspar, De plaats van den bisschopzetel te Maastricht: 

Publications de la Soc. hist, et archeol. dans le Limbourg 63 (Maastricht 1927) 381-393. - J. 

Kalf und W. Goossens in: De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Prov. Limburg 

(im Folgenden zit.: MGK. Limb.), I Maastricht 4 (Den Haag 1938) 468 ff.

7a) F. W. Oediger, Die Regesten der Erzbischofe von Koln im Mittelalter I 1. (= Publ. d. 

Ges. f. Rhein. Rhein. Geschichtskunde 21,1. - Bonn 1954) 1 ff. 9.

8) Gregorii Tur. Hist. Franc. II, 5: Zweisprach. Neuausg. von R. Buchner (= Ausgew. 

Quellen z. dt. Gesch. d. Ma., Frh. vom Stein-Gedachtnisausg. I. - Darmstadt 1955) I, 72 f.
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Memorialkapelle iiberbaute Grab des hl. Servatius in Maastricht9). Fur das 

5. Jh. versagen die Quellen ganz. Ob mit der Zerstorung von Tongern die kirch- 

liche Organisation im mittleren Maasgebiet eine Zeitlang iiberhaupt aussetzte, 

ob der Bischof sich schon damals nach Maastricht zuriickgezogen hatte oder ob 

das erst spater geschah, wissen wir nicht10). Man neigt dazu, die Verlegung des 

Bischofssitzes im Vordringen der Franken begriindet zu sehen11). Die in der 

Liste Herigers von Liittich aus dem Ende des 10. Jhs. genannten vermutlichen 

Nachfolger des hl. Servatius, die Bischofe Martin, Valentin und Candidas, wa- 

ren anscheinend in Maastricht bestattet, wo ihre Reliquien verehrt werden. 

Nicht ein einziges Bischofsgrab befand sich in Tongern12). Erst wieder im 

friihen 6. Jh. ist als Bischof der Tungrer Falco sicher bezeugt, ein Zeitgenosse 

des hl. Remigus (f 533) — in der Bischofsliste, in der vor ihm noch sieben an- 

dere stehen, der erste mit germanischem Namen —, dann Domitian, 535 auf 

dem Konzil von Clermont sowie 549 auf dem von Orleans und zwar als ’episco- 

pus ecclesiae Tungrorum, quod et Trajecto‘. Das besagt doch, daB der Bischof 

damals in Maastricht residierte. Um 560 folgte Monulf, von dem wieder Gre

gor von Tours die wichtige Nachricht bringt, daB er uber dem Grab des hl. 

Servatius in Maastricht anstelle eines baufalligen Oratoriums aus Holz eine 

stattliche Kirche (magnum templum) baute und ausstattete13). Fur das 7. Jh. 

jedenfalls ist die eigentliche Residenz der Bischofe in Maastricht anzunehmen. 

Um die Jahrhundertmitte wirkte dort Amandus fur drei Jahre, einige Zeit 

vielleicht Remaclus (wenn dieser nicht bloB Abt-Bischof von Stablo-Malmedy 

war), ferner Theodehard (f 669/70) und schlieBlich Lambert. Offenbar ver- 

fiigten die Bischofe fiber mehrere Stiitzpunkte in ihrem Sprengel. Das bezeu- 

gen schon ihre Grabstatten, die meist in bevorzugten Stiftungen gewahlt wur-

9) Mehrere spatantike Memorialbauten im Rheinland (Kbln, Bonn, Xanten) konnten 

in den letzten Jahrzehnten genauer untersucht werden. Uber die allgemeine Lage vgl. W. 

Neull, Die Anfange des Christentums im Rheinlande (2 Bonn 1933), sowie die Ubersichten 

von W. Bader, Die christliche Archaologie in Deutschland nach den jiingsten Entdeckungen 

an Rhein und Mosel: Annalen d. Hist. Ver. f. d. Niederrhein 144/45, 1946/47, 5 ff., und O.Dop- 

pelfeld, Die christliche Archaologie und die jiingsten Ausgrabungen im Rheinland: Rhein. 

Kirchen im Wiederaufbau (= Jahresgabe d. Ver. f. christl. Kunst im Erzbist. Koln und 

Bist. Aachen. - M. Gladbach 1951) 55 IT. - Weiteres s. oben Anm. 4.

10) Zu den Verlegungen der Bischofssitze wahrend der Merowingerzeit in bedeutendere 

Stadte vgl. E. de Moreau, Le transfert a. a. O. 463 und Hist, de 1’eglise a. a. O. 60. - Uber be- 

festigte Ausweichquartiere von Bischofen in den Alpen und deren Vorland F. Miltner und 

R. Egger, Fliehburg und Bischofskirche: Friihmittelalterl. Kunst in den Alpenlandern ( = 

Akten zum HI. Int. Kongr. fiir Friihmittelalterforschung. - Olten u. Lausanne 1954) 17 ff. 

31. - H. Planitz, Die deutsche Stadt im Mittelalter (Graz-Koln 1954) 29.

1X) Zuletzt H. Biittner a. a. O. 3, 1951, 17. - J. Torsy a. a. 0.: Kolner Dombi. 8/9, 1954, 14.

12) Aufier Maastricht wurden eigene Kirchenstiftungen der Bischofe deren bevorzugte 

Grabstatten wie Huy und Dinant, spater Liittich (s. u.). - Bischof Eberigisil (Evergislus) von 

Koln (um 590, - derselbe, den man spater auch in die Tongerner Bischofsliste aufnahm?) fand 

nach der Legende sein Grab in Trutmonia, wahrscheinlich Termogne bei Celles-lez-Waremme 

in der Diozese Liittich; die Gebeine wurden von Erzbischof Bruno 958 in die Kolner Cae- 

cilienkirche iiberfiihrt - W. Levison, Bischof Eberigisil von Koln: Aus rhein. u. frank. Friih- 

zeit (Dusseldorf 1948) 57 ff. - Oediger, Reg. a. a. O. 16 f. - E. Ewig a. a. O. 209; dazu Torsy: 

Koln. Dombi. 10, 1956, 172.

13) Greg. Tur. De gloria conf. c. 71: SS. Rer. Mer. I, 2, S. 790, (ed. Krusch); vgl. E. Knogel, 

Schriftquellen zur Kunstgesch. der Merowingerzeit: Bonn. Jahrb. 140/41, 1936, 107, Nr. 313. - 

E. de Moreau, Le transfert a. a. O. 460 f. - H. van de Weerd a. a. O.: Limburg 30, 1951, 42.
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den: Domitian und anscheinend Johannes Agnus in der Marienkirche von 

Huy, Perpetuus in Dinant, Monulf und Gondulf in Maastricht. AuBerdem gab 

es Nebenresidenzen in Givet, Namur und selbstverstandlich in Tongern, wo 

der hl. Trudo gemaB seinem Biographer! des 8. Jhs. den hl. Remaclus vor 660 

aufgesucht haben soil, seit dem 7. Jh. auch in Liittich. Man beobachtet, wie 

mehr und mehr maasaufwarls gelegene Orte bevorzugt wurden. Vielleicht trug 

auch die Griindung des Bistums Utrecht dazu bei, daB sich der Schwerpunkt 

des Maasbistums nach Siiden verlagerte. Lambert, der aus einer begiiterten 

Familie Maastrichts stammte, wurde nach seiner Ermordung in Liittich (705) 

zunachst in der vaterlichen Gruft der Maastrichter Basilika St. Peter beige- 

setzt. Sein Nachfolger Hubert hielt sich mit Vorliebe in Liittich auf und lieB 

um 717/18 die Gebeine des hl. Lambert dorthin iiberfiihren und ihnen in 

einer neu gebauten Kirche ein prachtvolles Grabmal errichten. Schon Lambert

Abb. 1. Tongern. Grabung in der Vierung der Liebfrauenkirche, Schnitt (nach J. Paquay).

selbst hatte seinen Vorganger Theodehard in der Liitticher Marienkirche bei- 

setzen lassen. Seit den ersten Jahrzehnten des 8. Jhs. wuchs somit Liittich 

allmahlich zur eigentlichen Residenz des Bischofs der Tungrer heran, doch 

erst seit dem Ende des 9. Jhs., endgiiltig im IL Jh. nach Notkers umfassen- 

der Wirksamkeit, erhielt das Bistum danach auch den Namen.

Die Uberlieferung gibt immerhin einigen Anhalt fiir die ungefahre Zeit- 

stellung der alteren Bischofskirchen. Fiir Tongern wird die Zeit des hl. Ser- 

vatius gegen Mitte des 4. Jhs. wahrscheinlich, fiir Maastricht spatestens die 

erste Halfte des 6. Jhs. (vor 535). Doch seien zunachst die sparlichen Reste 

der Baudenkmaler selbst betrachtet.

I. Tongern

Die heutige Liebfrauenkirche in Tongern ist ein gotischer Neubau (begon- 

nen 1240), der zunachst kaum etwas von den fast ein Jahrtausend alteren 

Urspriingen ahnen laBt. Nur der ostlich in der Achse — mit Abweichung um 

30° — anschlieBende Kreuzgang des mittelalterlichen Stifts hat noch Teile aus 

dem 12. Jh. bewahrt. Von einem vorgotischen Kirchenbau sind im Boden 

unter den beiden bstlichen Nebenkapellen auf der Nordseite des Langhanses 

noch einige Kryptenjoche erhalten, die darauf schliefien lassen, daB ein coma-
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nisches Querschiff westlich vom heutigen gelegen hat14). Eine Bodenunter- 

suchung in der heutigen Vierung, anlaBlich einer Heizungsanlage vom 19. Au

gust bis 7. September 1912 unternommen, schien das zu bestatigen15). AuBer 

romischen Resten in 1,00-2,50 m Tiefe — u. a. Hypokaustenziegel, ein Mosaik- 

stiick und zwei Saulenbasen — warden im Westteil des Querschiffs groBere 

Flachen eines durchgehenden Estrichs in 1,10-1,20 m Tiefe angetroffen und 

Abb. 2. Tongern. Grabung in der Vierung der Liebfrauenkirche, GrundriB (nach J. Paquay).

offenbar zugehdrig der Unterbau einer halbkreisformigen Apsis, deren Schei- 

tel in der Achse der heutigen Kirche, 2,35 m vor deren Chorstufen (Kommu- 

nionbank), liegt (Abb. 1 und 2).

Diese Apsis hat einen Radius von 3,54 m; die 55 cm dicke, nachtraglich (?) 

auf 1,17 m verstarkte Mauer war bis 70 cm unter dem heutigen FuBboden 

erhalten. Innen lag konzentrisch in einem Abstand von 26 cm eine umlaufende 

doppelte Steinbank aus Blocken von 50—70 cm Lange, die wie die anderen 

Funde im Stadtischen Museum geborgen warden. Von den beiden je 18 cm 

hohen Stufen war die untere 24, die obere 42 cm breit. Handelt es sich dabei 

am eine fruhchristliche Priesterbank, so ware in ihrem Scheitel der Bischofs- 

sitz anzunehmen. Ausgerechnet hier ist indes eine jungere Grabanlage mit 

einem Sandsteinsarkophag eingebrochen. Es war ja der Platz in der Langs- 

achse nahe dem Hauptaltar, der im Mittelalter zur Bestattung hervorragender 

Personlichkeiten bevorzugt wurde. Versagt der Befund somit in einem Haupt- 

punkt, so liegt doch die Annahme nahe, daB wir es mit einer Priesterbank zu 

tun haben. Ist hier ein Uberbleibsel der Bischofskirche des hl. Servatius aus

14) J. Paquay, Bglise Notre-Dame a Tongres: Bull, du Limbourg 29, 1911, 134 f.

15) Ders., Fouilles faites en 1’eglise N-D.: Bull, du Limbourg 31, 1913, 109 f.; 35, 1920, 

66 ff. (mit Plan). - Ders., Tongeren voorheen. Geschiedkundige schets: ebenda 48, 1934, 74 f. 

- H. van de Weerd, Tongeren a. a. O.: Limburg 29, 1950, 103.
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der Mitte des 4. Jhs. greifbar oder miissen wir mit einem Neubau aus den fol- 

genden Jahrhunderten rechnen?

Bis ins 10. Jh. gait die Marienkirche in Tongern als Titelkirche des Maas- 

bistums, obwohl bier schon seit dem spaten 4. Jh. wahrscheinlich kein Bischof 

mehr standig residiert hat16). Eine formelie Ubertragung des Bischofssitzes an 

einen anderen Ort hat es eben nicht gegeben17). MaBgebend blieb lange die 

romische Verwaltungseinheit der civitas Tungrorum18), die das ganze Gebiet 

der Tungrer umfaBte und auch dem Bistum den Namen gab, wahrend die 

Stadt Tongern iiberhaupt nicht mehr bestand. Schon am Ende des 3. Jhs. hatte 

man die starke, 4,5 km lange Befestigungsmauer Tongerns als zu umfangreich 

aufgegeben und innerhalb der alten eine zweite von nur 2 km aufgefuhrt, die 

sich besser verteidigen liefi (Abb. 3). Gegen die vordringenden Germanen 

vermochte man die Stadt trotzdem nicht zu schiitzen. Noch immer war sie mit 

der auf ein Viertel eingeschrankten Flache von etwa 25 ha eine der groBten 

im weiten Umkreis19). Die standige Bedrohung scheint schon Servatius am 

Ende seines Lebens (um 380?) zur Verlegung seiner ’Residenz4 nach Maas

tricht veranlaBt zu haben, wo die befestigte Siedlung mit etwa 4 ha Flache 

bedeutend kleiner war. Bei dem VorstoB der 388 dann im Kohlenwald ge- 

schlagenen Franken wird Tongern stark mitgenommen worden sein20). In 

den folgenden Jahrzehnten mag sich das mehrfach wiederholt haben. Wie 

Miinzfunde ausweisen, war der Ort noch bis zur Mitte des 5. Jhs. bewohnt, 

doch der endgiiltige Zusammenbruch der romischen Herrschaft um 460 lieB 

ihn offenbar als verlassenes und von den Franken gemiedenes riesiges Triim- 

merfeld zuriick. Der Platz lag zudem seitab vom zunachst freilich sparlichen 

Fernverkehr, der den Wasserweg bevorzugte und auch in der Folge die zuge- 

wachsenen FernstraBen der Romer, die ’griinen Wege‘, kaum benutzte Eine 

Kontinuitat seit der Friihzeit war immerhin durch den bischoflichen Besitz 

gewahrleistet. Der in der Vita Trudonis (768/91) vorausgesetzte Bischofshof 

mit dem Gotteshaus, das ebenfalls fur das 8. Jh. wohl angenommen werden 

darf, lag auf der Hohe der einstigen Romerstadt, an Stelle der heutigen Lieb- 

frauenkirche. Das Chorherrenstift ist wahrscheinlich erst eine Grtindung des 

groBen Liitticher Bischofs Notker gegen 1000. Auch die Pfarrei hatte im Mit-

16) Der Bischof nannte sich nach der romischen Verwaltungseinheit der civitas Tungro

rum, dem Stammesgebiet der Tungrer, dessen Ausdehnung der Sprengel entsprochen haben 

wird. Man konnte daher fragen, ob die Hauptstadt Tongern iiberhaupt jemals Sitz des Bi

schofs gewesen sei. Zur Kontroverse von Coenen, van de Weerd und Lyna vgl. Anm. 7. Doch 

mochte man fiir das 4. Jh., als zur Zeit des Servatius die Stadt noch bliihte, nicht daran 

zweifeln.

17) Moreau, Hist. a. a. O. 104.

18) Ober das Fortbestehen der Grenzen romischer Verwaltungseinheiten im Mittelalter 

vgl. H. Aubin, MaB und Bedeutung der romisch-germanischen Kulturzusammenhange im 

Rheinland (1922), wieder abgedruckt in dem Sammelband: Vom Altertum bis zum Mittel

alter (Miinchen 1949) 27 mit Hinweis auf die 614 wieder bezeugte Abhangigkeit des Maas- 

bistums von Kdln.

19) H. van de Weerd, Inleiding tot de Gallo-Romeinse Archeologie der Nederlanden (Ant

werpen 1944) 70 IT. und Tongeren a. a. O.: Limburg 29, 1950, 121 ff., 141 ff.; 30, 1951, 21 ff.

20) J. Dhondt, S. J. De Laet und P. Humbert, Quelques considerations sur la fm de la 

domination romaine et les debuts de la colonisation franque en Belgique: L’Antiquite Clas- 

sique 17, 1948 (= Miscellanea Huberti Van de Weerd) 133 ff., 152 ff.
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telalter keine bevorzugte Stellung, sah also auf kein sonderlich hohes Alter 

zuriick21). Die legendare Weihe von 804/0522) konnte immerhin die Zeit einer 

Wiederherstellung der Kirche bezeichnen, wenn es auch kein sicheres Zeugnis 

vor 1000 gibt. Zwischen dem 4. und dem 7. (?) oder 8. Jh. ware demnach eine 

groBere Bautatigkeit kaum anzunehmen.

Abb. 3. Tongern. Stadtplan mit der ersten (1) und zweiten (2) romischen sowie der mittel- 

alterlichen (3) Stadtmauer (nach H. van de Weerd).

Alter als die Spuren des friihen christlichen Gotteshauses sind die zugleich 

aufgedeckten Reste einer romischen Hypokaustenanlage, die eher einem Pro- 

fanbau als einem Tempel angehorten. Das scheint dafiir zu sprechen, daB — 

wie in konstantinischer Zeit haufiger — der Kultraum fur die erste christliche 

Gemeinde Tongerns in einem privaten Anwesen eingerichtet wurde, vielleicht 

schon vor der Zeit des Servatius unter Maternus. Der erste Neubau einer Kirche

21) Van de Weerd, Tongeren a. a. O.: Limburg 30, 1951, 22, 28 IT.

22) J. Paquay, La consecration de 1’eglise de Tongres: Bull, de la Soc. d’Art et d’Hist, du 

diocese de Liege 13, 1902, 475 IT. - Dazu van de Weerd a. a. O. 4.
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entstand dann auf demselben Platz. Ahnlich mag man sich spiiter auch den 

Vorgang in Maastricht vorstellen, worauf noch zuriickzukommen ist. Auch 

unter der Kolner Pantaleonskirche warden ktirzlich Reste einer ausgedehnten 

(suburhanen) Villa mit Hypokaustenanlage festgestellt, doch liiBt sich der 

Zusammenhang mit einem fruhchristlichen Kultraum und einem daraus her- 

vorgegangenen Pantaleonsheiligtum, das nach den Schriftquellen 966 durch 

die daneben neugebaute Abteikirche ersetzt wurde, vorerst nur vermuten23). 

Fur Trier etwa ist die Entstehung mehrerer christiicher Kirchen aus romischen 

Wohngebauden indes nachzuweisen24).

Die altesten christlichen Funde in Tongern stammen von auBerhalb der 

Stadt gelegenen Friedhofen. An der LandstraBe nach Amiens wurden um 1880 

zahlreiche Graber aufgedeckt, darunter ein vielleicht christliches Doppelgrab 

(geostet ohne Beigaben) wohl noch aus dem spaten 4. Jh. mit ausgemalten 

Wandungen25).

Gegen die Datierung der Tongerner Apsis ins 4. Jh. ist die Hohenlage der 

Fundamente geltend gemacht worden26). Solange nicht genaue Plane und 

Gelandeschnitte vorliegen, kann dariiber nichts entschieden werden. Stellen- 

weise ist wohl mit einer Aufschiittung bis zu mehreren Metern zu rechnen, 

schwerlich aber mit einer einheitlichen Planierung. DaB ein kontinuierlicher 

Gebrauch eine Bodenaufhohung verhindern kann, zeigt etwa das Beispiel von 

St. Ursula in Koln27). Die im Tongerner Kreuzgang gemachten, noch unverdf- 

fentlichten Funde28) scheinen jedenfalls nicht gegen den friihen Ansatz der im 

Innern der Kirche aufgedeckten Apsis zu sprechen. Wenn 1240 von den Aus- 

schachtungen fiir den gotischen Neubau berichtet wird29), daB man zufallig 

auf altere, fiir Reste der Kirche des hl. Servatius gehaltene Fundamente an- 

geblich in 22 FuB Tiefe — das waren fiber 6 m! — stieB, so wird es sich dabei 

um ungenaue Uberlieferung oder um eine der nicht seltenen Ubertreibungen 

der MaBangabe handeln. Unsere freiliegende Apsis kann jedenfalls nicht da- 

mit gemeint sein, da auf die angetroffenen Mauerreste die gotischen Funda

mente gesetzt wurden. Weiter ostlich gibt es mehrere altere Mauerziige der 

Romerzeit, die mit einem Kirchenbau nichts zu tun haben (vgl. Anm. 37).

Da die Bodenverhaltnisse bei Ausschachtung des Apsisfundaments nicht

23) F. Fremersdorf, Die romische villa suburbana bei der Pantaleonskirche in Koln: 

Niederrhein. Jahrb. 3, 1951 (= Festschrift A. Steeger) 24 ff. - Ders., Altestes Christentum 

mit bes. Beriicksichtigung der Grabungsergebnisse unter der Severinskirche in Koln (Berlin 

1956) 16; dag. J. Torsy: Kolner Domblatt 12/13, 1957, 196. - Die seit 1955 in der Kirche 

selbst fortgesetzten Ausgrabungen des Romisch-Germanischen Museums in Koln sind noch 

nicht abgeschlossen.

24) Vor allem geht der Trierer Dom auf einen kaiserlichen Palast zuriick (vgl. Anm. 1), 

ferner St. Maximin, St. Matthias und St. Martin; dazu K. Bohner, Die Anfange der ehem. 

Abteikirche St. Martin zu Trier: Trierer Zeitschr. 18, 1949, 107 ff.

25) J. Paquay, Documents relatifs a la decouverte du tombeau chretien de Tongres (Lum- 

men 1931) - Vgl. Moreau, Hist. a. a. 0. 38 f.

26) Van de Weerd a. a. 0.: Limburg 29, 1950, 102 f.

27) O. Doppelfeld a. a. O.: Rhein. Kirchen im Wiederaufbau 65.

28) Van de Weerd a. a. O. 36. - H. Baillien: Limburg 33, 1954, 156 f.

29) J. Paquay: Bull, du Limbourg 29, 1911, 135 (mit dem lat. Text), vgl. van de Weerd 

a. a. O. 103.
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genauer beobachtet warden, muB eine ungefahre Datierung aus dem Befund 

selbst versucht werden. Bemerkenswert ist dabei die eingebaute ’Priesterbank‘. 

Die im inneren Halbrund entlang gefiihrten Doppelstufen bildeten sichtlich 

nur den Sockel fur die eigentlichen Sitze, sei es fur eine durchlaufende Bank 

oder eine Reihe von einzelnen Stiihlen oder Sesseln. Auch der Abstand von 

26 cm zwischen Apsiswand und dec oberen Stufe spricht fiir eine Holzver- 

kleidung oder ahnliches. Die Breite der oberen Stufe von 42 cm wiirde fiir 

Sitze ausreichen, ebenso wie die der unteren mit 24 cm als FuBtrilt, doch setzt 

die geringe Hohe von 18 cm eine Holzauflage, di eke Polsterkissen oder der- 

gleichen voraus. Bleibt demnach unklar, wie wir tins die Form im einzelnen 

vorzustellen haben, so darf doch als wahrscheinlich gelten, daB es sich uber- 

haupt um Reste einer sog. Priesterbank handelt. Eine andere Erklarung, etwa 

als Unterbau fiir eine vorgestellte Arkadengliederung, laBt die Art der nicht 

fundierten Stufen kaum zu. Andrerseits sind fiir die friihchristliche Zeit zahl- 

reiche Beispiele derartiger Anlagen aus dem Mittelmeerraum und aus dem 

Riickzugsgebiet der Alpen nachgewiesen. Wenn nordlich davon bisher solche 

Funde sparlich sind30), so mag das mit der iiberhaupt sehr liickenhaften Uber- 

lieferung zusammenhangen. Die gebrauchlichste Form der Priesterbank war 

die halbrund in Apsiden eingefiigte mit konzentrischen Stufen und dem Bi- 

schofssitz im Scheitel, wenngleich der altere Typus ein zum Schiff hin offenes 

Rechleck gewesen zu sein scheint31). Vielfach ist in den griechischen Landern 

zwischen der Bankreihe und der Apsismauer ein plattengedeckter Gang aus- 

gespart, teilweise so schmal, daB er kaum zu passieren ist32). Der enge Zwi- 

schenraum in Tongern kbnnte eher hieran erinnern als an die ins Innere vor- 

geschobenen halbrunden Priesterbanke norischer Kirchen, die ganz freistehen 

oder einen regelrechten Umgang freilassen33). Durch Abriicken der Bank von 

der Wand bot sich fiir den Bischofssitz mehr Raum, ohne daB er vor die Bank 

zu stehen kam. Noch eine Darstellung aus dem 5. Jh. zeigt auf einer Stufe lose 

Stiihle in halbrunder Aufstellung mit dem Bischofsthron in der Mitte34). Wa- 

ren die Priesterbanke in den nordadriatischen Provinzen auch fiber das 5. Jh. 

hinaus gebriiuchlich, so ist doch kaum damit zu rechnen, daB die an sich friihe 

Form im nordlichen Abendland noch zur Karolingerzeit vorkommt. Die ein-

30) In Augsburg, wo sich das einzige siiddeutsche Bistum vor dem 6. Jh. erhielt, 

hatte der zwischen dem 5. und 7. Jh. anzusetzende Vorgangerbau der Johanneskirche siidlich 

neben dem Dom eine eingebaute halbkreisformige Priesterbank; Grundmauern in den An

lagen des Domfreihofs (L. Ohlenroth: Germania 13, 1929, 206 f.; Forsch. u. Fortschr. 6, 1930, 

169 f. - N. Lieb: Schwabenland 1, 1934, 321 ff. mit Foto der Grabung. - T. Breuer, Die Stadt 

Augsburg (Kurzinventar-Bayr. Kd. 1, Miinchen 1958) 54. - Ferner in Gallien die Kathedrale 

von Vaison (J. Hubert, L’architecture rel. du haut moyen-age en France [Paris 1952] Abb. 

8, S. 50) und St. Peter in Vienne (J. Formige: Congr. Arch, de France 86, 1923, 84. - J. Hubert 

a. a. O. Abb. 48, S. 60).

31) Vgl. die Ubersicht bei P. Lemerle, Philippes et la Macedoine orientale (= Bibl. des 

Fcoles franc. d’Athene et de Rome 158. - Paris 1945) 364 ff.

32) Lemerle a. a. O. 365 Anm. 2.

33) R. Egger, Friihchristl. Kirchenbauten im siidl. Norikum (Sonderschr. d. osterr. 

Archaol. Inst, in Wien 9. - Wien 1916) 129 ff. und 104. - E. Dyggve, Uber die freistehende 

Klerusbank: Beitr. z. alt. europ. Kulturgesch. ( = Festschr. f. R. Egger I. - Klagenfurt 1952) 

41 ff. (mit weiteren Hinweisen). - Neuerdings auch: Fruhmittelalterl. Kunst in den Alpen- 

landern a. a. O. (s. Anm. 10) 18 ff. (Lavant), 25 ff. (Saben), 120 (Chur), 275 (Genf - St. Peter).

34) E. Dyggve a. a. O. Abb. 9.
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fachen Steinbanke, wie sie als Abstufung am MauerfuB friihmittelalterlicher 

und romanischer Krypten oder Altarhauser haufiger vorkommen35), sind an- 

derer Art. Somit spricht manches dafiir, daB die Prieslerbank in Tongern der 

ersten Bischofszeit des 4. Jhs. angehbrt, nichts dagegen.

Eine weitere Spur kbnnte ebenfalls in die christliche Friihzeit Tongerns 

zuruckfiihren. Vor der sudlichen Querschiffstirn der gotischen Liebfrauen- 

kirche hat bis zu ihrem Abbruch im Jahre 1803 die sog. Maternuskapelle ge- 

standen. Schon im 16. Jh. gait der bemerkenswerte Rundbau mit vier kreuz- 

formig angeordneten Konchen als altestes christliches Bauwerk der Stadt. Die 

Uberlieferung ist leider auch hier unklar. Entgegen diirftigen Mitteilungen 

uber eine Grabung 189336) scheint die Kapelle nach erneuter Nachpriifung 

1934 an derStelle eines Rundturms der spatrbmischen Stadtbefestigung gestan- 

den zu haben37), dessen Unterbau jetzt unter dem StraBenpflaster der Besichti- 

gung zuganglich ist. Wie die spatromische Befestigung auch sonst enthalt er 

Steine in zweiter Verwendung mit anhaftendem rotlichem Mortel wohl von 

der aufgegebenen alteren Stadtmauer. Der aufgehende Mauerring hatte bei 

8,30 m auBerem Durchmesser eine Starke von 2,50 m. Nach alteren Ansichten 

der Maternuskapelle, vor allem den kiirzlich aufgefundenen Zeichnungen des 

niederlandischen Gelehrten G. Cuperus von 170038) (Taf. 70), besaB die Ro- 

tunde vier ausbuchtende, mit Halbkuppeln gedeckte niedrige Rundnischen 

und in den Zwickeln dariiber je drei kleine viereckige Lichtoffnungen. Zu Sei- 

ten des Eingangs in einer der Nischen (der sudlichen?) waren zwei antike 

Steinreliefs eingelassen, ein noch vorhandener Medusenkopf und ein Mars- 

bild (?). Die im Schnitt dargestellte Flachkuppel wird 1700 als geborsten be- 

zeichnet und war demnach wohl in Stein gemauert. Die angegebene Mauer- 

starke von 1,37 m war dafiir ausreichend. Jedenfalls hatte die Rotunde nicht 

die Machtigkeit des romischen Festungsturms, dessen 2,50 m dicke Mauer 

einen lichten Raum von nur 3,30 m Durchmesser umschloB. Die Rundnischen 

waren dabei auBen kaum vorgetreten. Demnach ist mit einem friihmittel- 

allerlichen Neubau fiber den romischen Fundamenten zu rechnen, vielleicht 

in karolingischer Zeit, wie H. Baillien vermutet. Zweifellos war sie alter als die

35) Vgl. etwa die Steinbanke in Maria Laach 1093-1100 (Krypta, Ost- und Westchor) oder 

die kiirzlich aufgedeckten im RundschluB des romanischen Kapitelsaals in Lessay/Normandie 

(Y.-M. Froidevaux, L’abbatiale de Lessay: Les Monuments Historiques de la France NF. IV, 

1958 [Nr. 3] 146 f.). Dazu wiirden die von Rave im karolingischen Chor von Corvey ange- 

nommenen Mauerbanke ebenso rechnen wie die auf dem St. Galler Plan anscheinend einge- 

zeichneten, vgl. W. Rave, Corvey (Munster 1958) 86.

38) F. Huybrigts: Annales de la Soc. d’Archeol. de Bruxelles 9, 1895, 357, Taf. XIII. - Bull, 

du Limbourg 17, 1897, 24; 27, 1909, 6 f. - Zuletzt J. Paquay, Tongeren vorheen: ebenda 48, 

1934, 15, 74 und Taf. I.

37) H. van de Weerd und J. Breuer: Bull, du Limbourg 49, 1935, 171, Nr. 4. - J. Breuer, 

La Belgique romaine (= Sig. Notre Passe. - Brussel 1944) 70 f. - H. Baillien, De Sint-Maternus- 

kapel en de romeinse toren der vierde eeuwe te Tongeren (Miscellanea J. Gessler. - Antwerpen 

1948) I, 159 IT. - Entsprechend aufierte sich brieflich Herr Prof. J. Mertens, Brussel (Dienst 

voor Opgravingen). Der Sockel eines weiteren Turmes der spatromischen Befestigung um 

300 wurde im ostlichen Kreuzgang in etwa 1,2 X 1,5 m Tiefe angetroffen.

38) H. Baillien, Vier onuitgegeven tekeningen betreffend de St. Maternuskapel te Tongeren: 

Het Oude Land van Loon 6, 1951, 178 If., Abb. 1-4. (Latein. Reisebericht des G. Cuperus mit 

Zeichnungen in der Kgl. Bibl. Den Haag, Hs.-Abt. 72 - C - 24).
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erste urkundliche Erwahnung ihres Rektors 1205* * * * 39), doch ist kaum anzuneh- 

men, daB der hl. Maternus selbst sie weihte, wie es die Uberlieferung des 16. 

Jhs. will39a). Die Umwandlung des Mauerturms in einen Sakralbau setzt doch 

wohl voraus, daB man die Befestigung damals aufgegeben hatte. UngewiB wie 

die Zeitstellung ist auch die urspriingliche Bestimmung der Kapelle. Die zen- 

trale Bauform und die Lage neben der Hauptkirche lassen verschiedene Deu- 

tungen zu. War die Rotunde Taufkirche, Grabbau oder Reliquienkapelle? Jede 

dieser Zweckbestimmungen ware allgemein zu begriinden, doch im einzelnen 

nicht zu beweisen. In Metz etwa wird ein ahnlicher Rundbau von ungefahr 

9 m auBerem Durchmesser (romischen Ursprungs?), der einst nordwestlich 

neben dem Dom stand, als Baptisterium der altesten Kathedrale an der heuti- 

gen Stelle vermutet (nach 451 Verlegung in das Stadtinnere?)40). Das runde 

Baptisterium neben der Kathedrale muB iiberhaupt eine gelaufige Erschei- 

nung der Fruhzeit gewesen sein, vgl. etwa Genf (nach 513/15?)41) oder S. 

Jean-le-Rond in Auxerre41a). Siidlich neben dem Freisinger Dom baute 843 

Bischof Erchanbert (f 854) den Rundbau der 1803 zerstorten Peterskapelle 

indes als eigene Grabkirche42). Die hier fehlenden, nach auBen vortretenden 

Konchen finden sich auf der bekannten friihen Darstellung der Abtei Centula 

an dem turmartigen Rundbau der Marienkapelle (Ende des 8. Jhs.?), die auch 

wohl zur Aufbewahrung von Reliquien diente43). Diesen Zweck hatte anschei- 

nend die siidlich neben der Abteikirche in Werden an der Ruhr um 820 in Ge

stalt einer zentralen Dreikonchenanlage errichtete Stefanskapelle44). SchlieB- 

lich ware an den Typus der Rundbauten mit vier Konchen in Kreuzform zu 

erinnern, der im Abendland ortlich und zeitlich verstreut als ostlicher Import 

vorkommt, — vertreten z. B. in der wohl bald nach 996 unter Beteiligung der 

Kaiserin Adelheid errichteten Ulrichkapelle von Avolsheim im ElsaB (Abb.

89) J. Paquay, Cartulaire de 1’eglise N-D. a Tongres Nr. 10: Bull, du Limbourg 24, 1906,

126. - Vgl. auch Oediger, Reg. Eb. Koln a. a. O. I. 6 f.

89a) In Maastricht lag eine iMaternuskapelle auf der Siidseite der Servatiuskirche bis zum

Abbruch 1810 (Hinweis bei L. Weischer, Studien zur holl.-limburgischen Romanik = Sig.

Heitz III, 4 [StraBburg 1934] S. 76; in MGK nicht genannt).

40) R. S. Bour: Annuaire de la Soc. d’Hist, et d’Archeol. de la Lorraine 38, 1929, 132. - 

Vgl. Aug. Prost, La cathedrale de Metz (= Mem. de la Soc. d’Archeol. et d’Hist, de la Moselle 

16,2. - Metz 1885) 134 ff., Lageplan Nr. XIII; - danach F. X. Kraus, Kunst und Altertum in 

Lothringen (StraBburg 1889) Taf. VI. - Siehe auch M. Aubert, La cathedrale de Metz (Paris 

1931) (Gesch. von P. Marot).

41) L. Blondel: Friihma. Kunst in den Alpenlandern a. a. O. 276.

41a) J. Hubert, L’architecture rel. du haut moyen-age a. a. O. Nr. 28.

42) R. Bauerreis, Fons sacer (Munchen 1949) S. 25.

43) A. Grabar, Martyrium (Paris 1946) I, 413, Fig. 10. - Reliquienkapellen oder Schatz- 

kammern (gazophilacia) - vielfach zweigeschossige Zentralbauten - richtete man bei Kathe- 

dralen mit Vorliebe zu Seiten des Altarhauses ein, so an der Kathedrale von Senlis gegen 

Ende des 10. Jhs.; - vgl. M. Aubert, La chapelle octogone a deux etages de la cathedrale de 

Senlis: Karoling. und otton. Kunst (== Forsch. z. Kunstgesch. u. christl. Archaol. 3. - Wies

baden 1957) 167 ff., mit Hinweis auf Konstanz und St. Omer sowie aus gotischer Zeit Noyon 

und Soissons. - Die Bestimmung des zentralen Rundbaus mit Umgang an der Siidostecke der 

Trierer Liebfrauenkirche (etwa Ende 6. - Anf. 7. Jh.) ist ungeklart. Siehe Th. K. Kempf: 

Kunstchronik 6, 1953, 91, Abb. S. 97; Ders., Das bischofliche Museum in Trier (1954) 30 ff.

44) W. Effmann, Die karolingisch-ottonischen Bauten zu Werden I (StraBburg 1899) 7. 

427. 436. - K. Koch, Die erste Kirche zu Werden an der Ruhr: Annalen d. Hist. Ver. f. d. 

Niederrhein 137, 1940, 154 ff.
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4-5) oder ungefahr gleichzeitig in dem entsprechenden Zentralbau auf dem 

Wawel in Krakau45). In Avolsheim waren die ausgebildeten Rundbogenfen- 

ster sowohl in den Nischen wie in den Zwickeln dariiber angeordnet (wie ahn- 

lich bei rhatischen Dreiapsidenkirchen). Im Vergleich damit wirkt die Mater- 

nuskapelle viel altertumlicher. Sie wird jedenfalls alter als das 10. Jh. gewe-

Abb. 4-5. Avolsheim/ElsaB, St. Ulrich, und Unterhaun bei Hersfeld, ehem. Kreuzkirche 

(nach R. Wesenberg).

sen sein. Die unklare Geschichtslage Tongerns lieBe sowohl das 9. wie das 8. 

Jh. zu. Vielleicht handelt es sich um die Kapelle des in Tongern spatestens fur 

das 8. Jh. bezeugten Bischofshofs, wo der hl. Trudo nach seiner 784/91 ge- 

schriebenen Vita um 652/60 den hl. Remaclus besuchte.

II. Maastricht

Ganz anderer Art sind die Reste, die sich in Maastricht vermutlich aus der 

Bischofszeit gefunden haben. Auf dem Gelande nordostlich der Liebfrauen- 

kirche, das von einer Schule und Wohnhausern an der Groote Stokstraat ein- 

genommen wird, waren schon seit langem romische Baureste bekannt, dar- 

unter ein wohlerhaltener tonnengewolbter Keller46) aus der Zeit des Romer- 

kastells, das in die 2. Halfte des 3. Jhs. oder ins 4. gesetzt wird. Jiingere Mauer- 

ziige, romische und nachromische, wurden durch erganzende Grabungen der 

Jahre 1902/3, 1918 und 1924—26 aufgedeckt. Den Befund hat W. Goossens 

1926 im amtlichen Denkmalerinventar veroffentlicht (Abb. 6) und im we-

45) Zu Avolsheim R. Kautzsch, Der romanische Kirchenbau im ElsaB (Freiburg i. B. 1944) 

58 f., 306, Abb. 98. 104. - Uber die Zusammenhange dieses Zentralbautypus R. Wesenberg, 

St. Ulrich in Avolsheim: Das Munster 2, 1949, 257 ff. - Die von F. Francastel postulierten 

unmittelbaren franzosischen Beziehungen nach Polen erledigen sich demnach: Revue des 

etudes slaves 17, 1937 und L’histoire de 1’art, instrument de la propagande germanique 

(Paris 1945) Kap. VI.

46) MGK. Limburg (vgl. Anm. 7) I, 30. - J. Vermeulen, Handboek tot de geschiedenis der 

Nederlandsche bouwkunst I. (Den Haag 1928) 98 f. mit weiterem Schrifttum. - Der Kellerraum 

ist durch den Kreuzgang von Liebfrauen zuganglich.
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sentlichen wohl richtig gedeutet47). Zwischen den romischen Mauerziigen ist, 

der Hohenlage nach nicht sehr viel spater, ein groBes Gebaude errichtet wor- 

den, ein Rechteck von 15,3 X 30,9 m Weite, dessen 75 cm starke Mauern in 

romischer Technik groBtenteils aus romischem Abbruchmaterial beslehen, 

einem Gemenge von meist heimischen Steinen: Kohlensandstein, Feuerstein,

Abb. 6. Maastricht. Grabung bei der Liebfrauenkirche, GrundriB (nach W. Goossens).

Mergel und Tuff, — in unregelmaBigem, aber lagerhaftem Kleinverband mit 

rotlichem Ziegelsplittmortel, eingeschossen Flachziegel- und Fischgratenschich- 

ten. Von der Nord- und Ostwand sind nur sparliche Reste festgestellt, die aber 

zur Erganzung des auBeren Umrisses ausreichen. In der bisher untersuchten 

Westhalfte fanden sich Reste einer merkwiirdigen Innenteilung: zwei Reihen 

viereckiger, in ziemlich regelmaBigem AbstandliegendeSteinplattenhabeneinst 

offenbar Holzstiitzen getragen. Darauf deutet u.a. einer der Steine, eine wieder- 

verwendete romische Inschriftplatte, die durch Druck auf die Mitte, bewirkt 

durch starke Auflast, geborsten zu sein scheint. Ahnliche Sockelsteine in einer 

Reihe vor der Westwand lassen eine 5 m tiefe, offene Vorhalle erschlieBen. Em

den Innenraum ergibt sich eine Langsteilung in drei gleiche Schiffe von etwa 

4,6 m Breite mit Stutzenabstand von 3-3,3 m. Zwischenmauern wurden nicht 

gefunden, doch ist der Ostteil im Innern noch nicht untersucht, so daB man 

hier mit der Moglichkeit einer inneren Wandteilung — zur Ausscheidung des 

Altarraums — rechnen muB48) (Abb. 7).

47) W. Goossens, MGK Limb. I, 1. Lief. (Den Haag 1926) 36 ff.

48) Gerade der Ostteil der Anlage kann vielleicht in Kiirze vom Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (Amersfoort) genauer untersucht werden, wenn es zu der 

vorgesehenen Sanierung der Groote Stokstraat kommt. Vgl. Nieuws-Bulletin van het Kon. 

Ned. Oudheidk. Bond VI 10, 1957 (Juni) 112; VI 11, 1958, 68.
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Bisher fehlt daher auch jeder Hinweis auf eine Altaranlage und der Grund- 

riB mit der gleichmaBigen, rein ’technischen‘ Aufteilung in drei Schiffe wirkt 

zunachst durchaus profan. Doch deutet die ganze Lage auf ein kirchliches Ge- 

baude, und zwar die Kirche des Bischofs, die wahrend mindestens zweier 

Jahrhunderte in Maastricht bestanden haben muB, ehe im 8. Jh. Liittich be- 

vorzugt wurde. Ein erster christlicher Kultraum ist in Maastricht vielleicht 

schon fur das 4. Jh., die Zeit des Servatius anzunehmen, zunachst moglicher- 

weise als Teil eines Privathauses, etwa jenes Gebaudes, zu dem mit anderen

Abb. 7. Maastricht. Vermutliche Bischofskirche neben Liebfrauen, GrundriBrekonstruktion.

Mauerziigen der noch erhaltene Keller gehbrte. Den Platz hatte man dann wie 

anderswo49) beibehalten, als man zu dem groBen Neubau schritt. Dieser 

Hergang kann vorlaufig nur vermutet werden, die Bischofskirche der Mero- 

wingerzeit hat man aber nach zuverlassiger Uberlieferung bei der Liebfrauen- 

kirche zu suchen, nicht bei dem spater bedeutenderen Servatiusstift50). Mit 

dieser Kirche ist zu rechnen, bevor um 560/70 Bischof Monulf sein templum 

magnum fiber dem Servatiusgrab zu bauen begann. Wahrend dieses Grab ur- 

spriinglich zu dem drauBen vor den Toren liegenden Friedhof gehdrte, lag 

der Platz der Marienkirche wie in Tongern innerhalb der Befestigung, am 

Rand der romischen Siedlung (Abb. 8). Die altesten christlichen Funde aus 

Maastricht stammen, wie sich bei Art der Uberlieferung versteht, vom Fried

hof, aus dem Umkreis der Servatiuskirche, und weisen bis in die Mitte des 

5. Jhs. zuriick51). In der Servatiuskirche selbst ist zwar eine bedeutende Pfei-

49) Vgl. oben zu Tongern mit Anm. 23 und 24. - Nachrichten aus der Merowingerzeit fur 

den Umbau von Wohnhausern in Kirchen bei E. Kncigel a. a. O. (s. Anm. 13) 26 Anm. 2.

50) Entscheidend sind die alten Rechtsverhaltnisse, gegen die das machtige Reichsstift 

St. Servatius vergeblich anging. - Dazu vor allem Jaspar a. a. 0. (s. Anm. 7).

51) Drei Grabsteine aus dem 5. und 6. Jh., vgl. MGK. Limb. I, 52 u. 364 f.
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lerbasilika des friihen 11. Jhs. im Kern erhalten, altere Reste scheinen indes 

nur im Bereich der sog. Grabkammer des Titelheiligen bewahrt zu sein52). 

Vom Monulfbau, dessen GroBe und reiche Ausstattung der Zeitgenosse Gre

gor von Tours bewundernd vermerkt, lieB sich bisher nichts feststellen. Wir 

wissen nicht einmal sicher, ob der Ban aus Stein errichtet war oder aus Holz, 

wie sein baufalliger Vorganger (de tabulis ligneis levigatisque, vgl. Anm. 13).

Abb. 8. Maastricht. Lageplan der Kirchen (punktiert: rbm. Besiedhing mit hindurchgefiihrter 

FernstraBe). (Umzeichnung nach A. Kessen).

Nach Analogien ist wohl anzunehmen, daB die heutige Kirche uber der alien 

Grabstelle und ihrer Memorie steht. Vorlauf'ig ist allerdings bloB nachgewie- 

sen, daB bis dorthin das romische und fruhmittelalterliche Friedhofsgelande 

reichte53). Die Kirche hatte nach einer Urkunde Heinrichs IV. von 1087 ur- 

sprunglich das Peterspatrozinium; nach einer anderen Quelle des 11. Jhs. war 

um 726 der Hochaltar dem Erldser und dem Apostelfiirsten geweiht54). Die

52) MGK. Limb. I, 291 ff. - Die Untersuchung von J. Kalf (Opgravingen in de St. Servaas- 

kerk te Maastricht: Bull, van den Ned. Oudheidk. Bond II 9, 1916, 17 ff.) hat manches geklart, 

liber die Datierung aber keine Sicherheit gebracht. Das bestehende Langhans ist kaum vor 

dem 11. Jh. entstanden und am ehesten mit der iiberlieferten Weihe von 1037 in Verbindung 

zu bringen. Querhaus und urspriingliche AuBenkrypta scheinen nicht viel spater zu sein. Der 

Ansatz des alteren Sanktuariums wird wohl durch die Zwischenwand in der westlich der 

Vierung liegenden Grabkammer bezeichnet, entsprechend dem nachtraglich veranderten ost- 

lichen Pfeilerpaar des Langhanses. 1087 wurde das St. Servatiusstift reichsunmittelbar mit 

koniglicher capella; aus dieser Zeit stammt vielleicht auch im Kern die groBe Westchorhalle 

mit ObergeschoBsaal, - dazu neuerdings ausfiihrlich W. Marres, Das Westwerk von St. 

Servatius zu Maastricht: Zeitschr. d. Aachener Geschichtsver. 69, 1957, 5 ff.

53) Schmeits a. a. O. (s. Anm. 7) 262 f. - MGK Limb. I, 52. - Im Kreuzgang von St. Serva

tius wurden vom R. 0. B. beigabenreiche frankische Graber aufgedeckt (Hinweis von K. 

Bohner).

54) Jocundus, Translatio s. Servatii (um 1088): MG. SS. XII, 94 f. - Schmeits a. a. O. 271. - 

Vgl. auch Marres a. a. O. 12, 18.
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zu Beginn des 8. Jhs. bezeugte Peterskirche, in der Bischof Lambert in der 

Graft seiner Familie beigesetzt wurde, ehe sein Nachfolger die Gebeine nach 

Liittich iibertrug, ware demnach der Monulftempel, nicht eine dritte Kirche in 

Maastricht. — Die Marienkirche fiihrte ihren Titel vermutlich als Kirche des 

Bischofs, wie die erste in Tongern und die anderen in Huy, Dinant und Liittich. 

Ihr Platz lag im Schutz der Befestigung, den der Bischof suchen muBte. Auch 

aus diesem Grunde konnte der Gedachtnisbau fiber dem ehrwiirdigen Serva- 

tiusgrab nicht als Bischofskirche ausgebaut werden. Doch blieb hier die be- 

vorzugte Grabstiitte der Bischofe und spater der Reliquienschatz.

Bei Aufdeckung derbesprochenen Grundmauern neben der Liebfrauenkirche 

sind datierende Scherbenfunde nicht gemacht worden, doch deuten Mauer- 

technik und vor allem die Lage dicht fiber dem romischen Niveau auf friihe 

Entstehung. Einer Datierung ins 6. Jh. stiinde nichts im Wege. Die verhalt- 

nismaBig weitgehende Erhaltung der Grundmauern erklart sich wohl daraus, 

daB sie schon seit dem 10. Jh. verschiittet lagen. Um 980/90 wurde siidwestlich 

daneben ein Neubau begonnen, wohl weil der vorhandene fur eine mittelalter- 

liche Stiftskirche nicht mehr geniigte und auch fiir einen umfassenden Umbau 

schlecht zu brauchen war. Solche Verlegungen kamen damals ja auch sonst 

vor; bekannt sind etwa die Beispiele der Dome in Paderborn und Regensburg. 

Beim Abbruch nahm man sich nicht einmal die Miihe, alle Sockelsteine der 

Innenstiitzen aufzuheben, vielleicht weil man erst daran ging, als der Neubau 

fertig und schon bezogen war, unmittelbarer Bedarf an Baumaterial deshalb 

nicht bestand. Auf eine mogliche anderweitige Verwendung der anfallenden 

Baustoffe wird noch einzugehen sein.

Die baugeschichtliche Bedeutung des Befunds liegt auf der Hand. Wir 

hatten damit wesentliche Zfige einer frankischen Kathedrale des Maasraums, 

den GrundriB fast vollstiindig und fiir den Aufbau wichtige Hinweise. Dem 

geosteten rechteckigen Baukorper war im Westen eine iiberdeckte Vorhalle 

auf Holzstiitzen vorgelagert, wahrend das Innere in Langsrichtung durch zwei 

Reihen von Holzstiitzen unterteilt war. Fiir den Ostteil versagt der Befund, 

doch ist ein ausgeschiedener Altarraum zu vermuten, sei es durch Wandzungen 

in Fortsetzung der Stiitzenreihen, durch eine eingebaute Apsis oder etwa auch 

nur durch das Rund einer Priesterbank mit der Kathedra des Bischofs im 

Scheitel55).

Der nachtragliche, doch kaum viel spatere Maueransatz an der Siidwest- 

ecke laBt auf einen schmalen Nebenraum schlieBen, dessen Ausdehnung nach 

Osten nicht festgestellt ist; so kann man auch fiber den OstschluB oder mbg- 

liche Querteilungen nichts aussagen. Solche abgetrennlen Schmalraume neben 

dem Hauptschiff wurden bei friihchristlichen Anlagen des Adriagebiets wie 

der Alpenlander mehrfach angetroffen. Vielleicht sind sie als Weiterbildung

55) Vielleicht ergibt eine Bodenuntersuchung noch einen Anhalt fiir die Chorgestaltung. 

Den Einwand Bockelmanns (vgl. Kunstchronik 9, 1956, 281), daB die Form der eingebauten 

Priesterbank sich im Norden nicht nachweisen lasse, konnte der Befund in Tongern ent- 

kraften (s. o.). Die Andeutung auf dem GrundriB Abb. 7 meint indes eine Art eingebauter 

Apsis. Uber dreiteilige Ostschliisse, vgl. etwa G. Weise, Studien zur Entwicklung des abend- 

landischen Kirchengrundrisses . . . (Sitzungsber. d. Heidelb. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. KI. 

1919, 21. Abh. - Heidelberg 1919) 19 ff.
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der vom Osten her ubernommenen Pastophorien zu verstehen, doch eignete 

sich ihre flurartig schmale Form schlecht zu Sakristeien56). In der Friihzeit 

mogen sie als Statten fur Agapen gedient haben. Fur St. Peter in Mistail 

(Graubiinden, etwa 8. Jh.), wo der Annex nachtraglich angefiigt ist, denkt man 

an eine Kapelle, da der Mortelboden einen Altarplatz erkennen laBt57), — fur 

St. Johann in Munster (Graubiinden, Ende des 8. Jhs.) an eine Art von 

Atrien58). In Zillis (I urn 500) hat man ebenso wie in Crap S. Pancrazi bei 

Trins des bezeichnenden Ziegelmortelbelags wegen wohl mit einem Taufraum 

zu rechnen59 60). Auch Sepulkralbedeutung ist fiir solche Nebenraume nicht aus- 

zuschlieBen. Deren ’Funktion kann von Ort zu Ort wechselnd gewesen sein‘co), 

als Statten der Andacht, der BuBe oder Bestattung. Das gilt ebenso fiir den 

Annexbau an der Mainzer Albanskirche, die unten nodi besprochen wird, wie 

fiir den merowingisdien Bau von St. Martin in Angers60a). In Maastricht ware 

die Benutzung als Vorhalle nicht ganz auszuschlieBen, obwohl der Haupt- 

eingang in der offenen Portions der Westseite anzunehmen ist (wir wissen ja 

nicht, ob auf der Siidseite noch weitere Nebengebaude anschlossen wie bei 

einigen der Schweizer Beispiele, wo die Annexe als Vorbereitungs- und Durch- 

gangsraume dienten). Am ehesten ware die Verwendung als Taufraum zu 

erwagen. Ohnehin miiBte das Fehlen weiterer Nebenbauten befremden, hatten 

wir nicht ein bloB liickenhaftes Bild der ganzen Anlage. In der Gruppierung 

von Einzelkirchen verschiedener Zweckbestimmung scheint man ein bezeich- 

nendes Merkmal der friihen Bischofssitze und Klosteranlagen sehen zu diirfen, 

das besonders auffallig in den Doppelkathedralen des 4. Jhs., wie denen von 

Trier und Aquileja, in Erscheinung trat61). In Maastricht fehlt bisher jeder 

Hinweis auf solche Gruppenbildung selbstiindiger Baulen. Andrerseits mogen 

mit betrachtlichen Strecken der Umfassungsmauern Spuren weiterer Annexe 

verloren sein. So diirfen wir der ganzen Lage nach wohl mit einem GroBbau 

rechnen, der Bischofs- und Gemeindekirche, die bei den Doppelkathedralen 

getrennt sind, vereinigte.

56) L. Birchler: Friihma. Kunst in den Alpenlandern (= Akten z. III. Int. Kongr. f. 

Friihmittelalterforschung. - Olten und Lausanne 1954) 176 f.

57) E. Poeschel: Friihma. Kunst (s. Anm. 56) 128 und Zeitschr. f. schweiz. Arch. u. Kunst- 

gesch. 7, 1945, 108 ff. - Vgl. auch Zurzach, wo einem rechteckigen Kirchenraum mit Apsis 

aus der Zeit um 400 auf der Siidseite wahrend des 5. Jhs. ein Baptisterium angebaut wurde 

(R. Laur-Belart, Eine friihchristliche Kirche mit Baptisterium in Zurzach/Aargau: Urschweiz 

19, 1955, 65ff.), und St. Stephan in Chur mit Siidannex, vermutlich als Bischofsgruft um 500 

(W. Sulzer: Kunstchronik 9, 1956, 61 ff.).

58) L. Birchler, Friihma. Kunst a. a. O. 178.

59) E. Poeschel a. a. O. (s. Anm. 56) 120, 122.

60) E. Poeschel a. a. O. 129. - Uber die ganze Frage vgl. G. Bandmann, Uber Pastophorien 

und verwandte Nebenraume im mittelalterl. Kirchenbau (Festschr. Hans Kauffmann. - Berlin 

1956) 19 ff., bes. 38 ff., - sowie C. H. Forsyth jr., The church of St. Martin at Angers (Prince

ton 1953) 22 f. 42.

eoa) Forsyth a. a. O. mit Abb. 183.

61) Zu Trier vgl. Anm. 1, zu Aquileja Anm. 76 ff., bzw. Th. K. Kempf, Ecclesia cathedralis 

eo quod ex duabus ecclesiis perficitur: Arte del Primo Millenio (= II. Friihmittelalter-Kongr. 

- Pavia 1950) 3 ff. - Uber Gruppierung friihchristlicher Kirchenanlagen in Gallien J. Hubert, 

L’art preroman (Paris 1938) 39-42. - Ferner E. Lehmann, Die entwicklungsgeschichtliche 

Stellung der karolingischen Klosterkirche zwischen Kirchenfamilie und Kathedrale (Wiss. 

Zeitschr. d. Univ. Jena 1952/53) 131 ff.



Spuren der friihen Bischofskirchen in Tongern und Maastricht. 353

Von frankischen Bischofskirchen wissen wir nicht viel. Aus dem gallischen 

Raum konnen wir uns von keiner ein annahernd vollstandiges Bild machen62). 

Am Rhein laBt sich vom Vorgangerbau des Wormser Dorns wohl aus dem 

Beginn des 7. Jhs. wenigstens ungefahr der GrundriB fassen, den R. Kautzsch 

1938 den bisher ersten und einzigen bekannten eines ’normalen4 deutschen 

Domes frankischer Zeit nannte63) (Abb. 9). Die spatestens um 612 mil dem

Abb. 9. Worms, Dom. Grabungsplan des merowingischen Vorgangerbaus (nach R. Kautzsch).

Ausbau von Worms durch die Konigin Brunichilde errichtete, 627 als beste- 

hend genannte Kathedrale war unmittelbar fiber Resten der romischen Be- 

bauung aufgefuhrt und diesen entsprechend nach Siidosten gerichtet. Nach 

einigen Mauerfunden und vor allem auch weiten Flachen des FuBbodens ist 

ein groBes Rechteck von etwa 23 X 46 m mil liefer gelegenen Nebenraumen in 

den beiden Ostecken zu rekonstruieren. Diese sakristeiahnlichen, bei der gro- 

Beren Mauerstarke vermutlich mehrgeschossig iiberbauten Gelasse flankier- 

ten das Altarhaus. In seiner groBen Publikation nahm R. Kautzsch (f) eine 

dreischiffige Unterteilung des Langhanses im Zuge der heutigen Scheidbogen 

an, doch soli er spater davon abgerfickt sein, da sie sich nicht erweisen laBt63a). 

Immerhin spricht die Spannweite von annahernd 23 m fur Zwischenstiitzen. 

Fur die Rekonstruktion der Maastrichter Anlage ist von der Wormser her 

nichts zu gewinnen. Gemeinsam ist bloB die Verschiedenheit von den gleich-

62) Uber merowingische Kathedralen in Gallien vgl. J. Hubert a. a. O. und L’architecture 

relig. du haut moyen age en France (Paris 1952) 50 ff., u. a. zu Vaison, Vienne, Lyon, Angers 

mit weiteren Hinweisen.

63) R. Kautzsch, Der Dom zu Worms (Berlin 1938) 67 ff. - Dazu H. E. Kubach, Literatur- 

bericht I (s. oben Anm. 1) 222 und: Kunstchronik 8, 1955, 122, Abb. 6, Nr. 68.

63a) Vgl. W. Boeckelmann: Wallraf-Richartz-Jahrb. 18, 1956, 57 Anm. 155.
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zeitigen romischen Basiliken und der rechteckige GrundriB ohne das Rund 

einer Apsis.

Unmittelbarer laBt sich der vorkarolingische Ban von St. Alban bei Mainz 

vergleichen64) (Abb. 10). Wieder ein reines Rechteck, das — nach Nordost 

gerichtet — in den lichlen Mafien von 13,7 X 28,6 m dem Maastrichler kaum 

nachsteht. Von einer Innenteilung hat sich keine Spur gefunden, doch konnte 

sie ja ebenso gegriindet gewesen sein wie in Maastricht. Auch hier ist die Mau-

Abb. 10. Mainz, St. Alban. Grabungsplan der Vorgangerbauten (nach E. J. R. Schmidt).

ertechnik durchaus die romische: der stark kalkhaltige Mortel des GuBmauer- 

werks mit Ziegelkleinschlag, das bis zu 1 m erhaltene, 88 cm breite aufgehende 

Mauerwerk geschichtet. Auffallend verwandt ist der schmale Anbau auf der 

Siidseite, der bis fast zum OstschluB des Hauptraums nachgewiesen ist; er hat 

iibrigens ein Gegenstiick in einem gangarligen Anbau der Nordseite des schrag 

dariiber gebauten karolingischen Langhanses. Die Bedeckung laBt sich nach 

Funden als Salteldach in romischer Weise mit Leisten- und Hohlziegeln be- 

stimmen. Das Gelande von St. Alban diente seit romischer Zeit als Friedhof, 

seit dem 4. Jh. als christlicher. Die Benediktinerabtei ist erst bald nach 787 

gegriindet worden; die altere Anlage wurde anscheinend wie die iiltesten nach- 

gewiesenen christlichen Kultstatten in Koln, Bonn und Xanten fiber einer Mar- 

tyrergrabstatte errichtet65). Fur ihre Entstehung konnte das friihe 5. Jh. wahr- 

scheinlich gemacht werden, aus dem auch ahnliche Aniagen im Raum von

64) Zu St. Alban in Mainz (Grabung) vgl. L. Lindenschmit und E. Neeb: Mainzer Zeitschr.

3, 1905, 69 ff., 92 ff.; 4, 1909, 34 ff., 144. - E. J. R. Schmidt, Kirchl. Bauten des friihen Mittel- 

alters in Siidwestdeutschland (Mainz 1932) 129 f. - E. Lehmann, Der friihe deutsche Kirchen- 

bau (Berlin 1938) 129. - E. Neeb und K. Nothnagel: Die Kunstdenkm. in Hessen: Mainz II, 

Kirchen 1 (Darmstadt 1940) 6 ff.

65) H. Biittner, Friihes frankisches Christentum a. a. O. (s. Anm. 5) 13 f.
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Aquileja bekannt sind. Nicht unwichtig scheint das gleiche Flachenverhaltnis 

1 : 2 in Worms und Mainz wie in Maastricht zu sein. Die Lange betragt also 

das Doppelte der Breite, in Mainz 50 X 100 romische FuB. — Hinzuweisen 

ware auch auf die erste, vielleicht im 5. Jh. entstandene Anlage der Georgs- 

kirche in Alzey, die einen ungeteilten (?) Rechteckraum von 12,5 X 17 m lich- 

ter Weite bildete, wobei der bstliche AbschluB sowie die Lage des Eingangs 

unsicher bleiben66).

Eine nahere Betrachtung erfordert bei dem Maastrichter Bauwerk die 

innere Raumgliederung durch Holzstiitzen. Gewisse UnregelmaBigkeiten wa

rm dabei schon durch die verschiedenartigen Sockelsteine bedingt, die man 

wohl einfach unbearbeitet genommen hat, wie man sie unter romischen Triim- 

mern fand. Solche Sorglosigkeit des Bauens hat von jeher als bezeichnend fiir 

die frankische Zeit gegolten, wohl nicht immer zu recht. Neben dem Steinbau, 

der in der hergebrachten romischen Weise zunachst wohl hauptsachlich durch 

die verbliebene eingesessene Bevblkerung weiter gepflegt wurde, scheint fiir 

das Bauwesen der frankischen Eroberer wie aller Germanen die Holzverarbei- 

tung eine besondere Bedeutung behalten zu haben. Wie solche Holzbauten 

aussahen, liiBt sich nur vermuten, da die weniger dauerhafte Bauart entspre- 

chend geringe Spuren hinterlassen hat. Das aus Schriftquellen Bekannte er- 

fuhr immerhin durch Grabungen der letzten Jahrzehnte manche Ergiinzung. 

Die Beobachtung von Pfostenlbchern im Boden ermoglichte die Rekonstruk- 

tion ganzer Bauwerke und damit eine Vorstellung von den Kleinkirchen aus 

Holz, die bis um die Jahrtausendwende offenbar uberall auf dem Lande ver- 

breitet waren67). Auch fiir das Wandgefiige von Holzbauten brachten neue 

Funde iiberraschende Erkenntnisse68). Was bisher aber fehlte, war ein Zeug-

66) F. Behn, Neue Ausgrabungen in Alzey: Mainzer Zeitschr. 28, 1933, 43 ff. - Ders., 

Deutsche Kunst u. Denkmalpflege (1934) 62 ff. - E. Lehmann a. a, 0. 106.

67) Diese landl-ichen Holzkirchen, deren Vorkommen man friiher nur aus Andeutungen 

der Schriftquellen erschlieBen konnte (Knogel, Schriftquellen a. a. O. 4. 25. 32. 53 f. und die 

betreffenden Nr., Reg. 255; vgl. jetzt auch W. Zimmermann im vorliegenden Bande S. 414 ff.), 

sind in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg durch Grabungen im ganzen Rhein-Maas-Raum als 

Vorganger mittelalterlicher Steinkirchen so zahlreich festgestellt worden, dafi man ihre durch- 

gangige Verbreitung mindestens seit dem 8. Jh. bis ins 10. Jh. annehmen darf. Uber die vor- 

laufigen Ergebnisse R. v. Uslar: Bonn. Jahrb. 150, 1950, 227 f. - Ferner P. Glazema, Vorm en 

oorsprong van de rechtgesloten zaalkerk: Publ. Limb. 85, 1949 ( = Misc. van Gils) 173 ff., 

bes. 195 ff.; zuletzt: Ber. ROB. 5, 1954, 72 ff. - J. Mertens: Archaeologia Belgica 3, 1950, 181 ff.; 

22, 1954, 170; 36, 1957, 18 f. mit weiteren Hinweisen. - S. auch W. Boeckelmann, Grund- 

formen vgl. Anm. 89) 36.

Im Rheinland handelt es sich u. a. um Breberen, Doveren, Palenberg, Pier, Rommers

kirchen, Wesel; - in den Niederlanden, Prov. Limburg: Afferden, Buggenum, Geisteren, 

Gennep, Grubbenvorst; Prov. Gelderland: Ellecom, Kesteren; Nordbrabant: Gemonden; - 

Belgien: Genk, Leefdaal, Muizen.

Die Konstruktion dieser Holzpfostenkirchen mag man sich entsprechend dem dreischif- 

figen Hallenhaus als ein im Innern stehendes Traggeriist erganzen. Vgl. den Rekonstruktions- 

versuch von P. J. Tholen (zu Breberen) bei K. Bohner, Trierer Zeitschr. 19, 1950, 101, Abb. 8; 

sowie ders., Katalog der Ausstellung ’Werdendes Abendland an Rhein und Ruhr1 (Essen- 

Hiigel 1956) Abb. 95. - W. Horn, On the origins of the mediaeval bay system: Journal of 

the soc. of archit. historians 17, 1958, 2 (Mai), 2 ff.

68) DaB der Aufbau stets oder auch nur vorwiegend aus Fachwerk mit Fiillung aus 

Lehm-Flechtwerk oder Lehmziegeln bestand, ist durch neuere Funde zweifelhaft geworden, 

vor allem durch den von der Motte Husterknupp bei Frimmersdorf mit einer wohlerhaltenen 

Wandkonstruktion in Stabbauweise. Dazu A. Herrnbrodt: Rhein. Jahrb. 1, 1956, 96 ff., Abb.
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nis fur die Verbindung der beiden Bauweisen in Holz und in Stein, die auf so 

verschiedenen Uberlief erungen beruhten, an einem reprasentativen Bauwerk. 

Mitten zwischen rbmischen Bauresten, unmittelbar fiber Mauerzugen ohne 

deren Benutzung, ist diese groBe Halle in Maastricht mit Umfassungswanden 

errichtet worden, deren Mauertechnik sich von der romischen kaum unter- 

schied. Die Uberdeckung des mehr als 15 m breiten Raums mittels enggestellter 

Holzstiitzen scheint fur einen Kirchenbau ganz aus dem Rahmen des als iiblich 

Bekannten zu fallen. Die Bauart laJBt an die Tradition des dreischiffigen so- 

genannten Hallenhauses denken, die in einzelnen Beispielen durch zwei Jahr- 

tausende zu verfolgen ist* * * * * * * * * * 69), vom vorgeschichtlichen Bauernhaus bis zu den

Abb. 11. AufriB-Querschnitt fiir das dreischiffige Hallenhaus von Befort 

(um 500 v. Chr.).

(Nach A. Zippelius, Bonn. Jahrb. 153, 1953, 38 Abb. 8).

Klosterscheunen des hohen und spaten Mittelalters. Ein rekonstruiertes Bei- 

spiel aus dem Rhein-Maas-Raum, ein Hallenhaus aus Befort in Luxemburg, 

das sich um Mitte des 1. Jahrtausends vor Chr. ansetzen laBt, mag das Ban

schema veranschaulichen70) (Abb. 11). Schon hier fmden wir die Holzpfosten 

anstelle der sonst gewohnten Pfahlgriindung im Boden auf Steinsockeln auf- 

stehend. Neuzeitliche Bauernhauser am Niederrhein sehen nicht wesentlich 

anders aus (Abb. 12). Ahnlich konstruierte mittelalterliche Klosterscheunen

36 u. 37, sowie die umfassende Veroffentlichung: Der Husterknupp, Eine niederrhein. Burg

d. friihen Mittelalters. Beiheft 6 der Bonn. Jahrb. (19581, mit einem Beitrag von A. Zippelius

liber ‘Die Rekonstruktion und baugeschichtliche Stellung der Holzbauten auf dem Huster

knupp1.

Zur Frage der Bodengriindung dieser friihen Holzkirchen - Erdpfosten oder Steinsockel

(auch fiir Holzaufbau) - vgl. R. v. Uslar a. a. O. (vgl. Anm. 67); hierzu miissen noch weitere

Beobachtungen gesammelt werden. Wenn Schwellbalken ohne tiefere Griindung auflagen,

haben sie in der Regel iiberhaupt keine direkten Spuren hinterlassen. Sie konnen aber z. B.

durch Lage der Graber erschlossen werden wie in Rommerskirchen, vgl. Bohner a. a. 0. (vgl.

Anm. 67) 101.

69) A. Zippelius, Das vormittelalterliche dreischiffige Hallenhaus in Mitteleuropa, in: 

Bonn. Jahrb. 153, 1953, 13 ff. - Ders., Das Bauernhaus am unteren deutschen Niederrhein 

(= Werken und Wohnen I, hrsg. von M. Zender. - Wuppertal 1957) 21 ff.

70) A. Zippelius, Hallenhaus a. a. O. 38. - G. Riek, Ein Fletthaus aus der Wende altere- 

jiingere Hunsriick-Eifel-Kultur bei Befort in Luxemburg, in: Germania 26, 1942, 26 ff., Rek. 

Abb. 2 S. 31.
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erreichen mitunter ganz betrachtliche Ausmafie, wie die flandrische in Ter 

Doest bei Lissewege gegen Mitte des 13. Jhs. mil 25 X 60 m.

Audi im provinzialromischen Profanbau gab es indes eine Gebaudeform, 

die in ahnlicher Weise Stein- und Holzbau verband. Vor allem in Britannien 

sind solche dreischiffige Anlagen, die sogenannten Basilikabauten im landli

chen Bereich, fur die Kaiserzeit bezeugt, — ferner auf dem Festland, wenn 

auch seltener, von der Normandie und den Rheinlanden uber die Alpenlander 

bis nach Pannonien hin71). Nach Untersuchungen von W. Haberey scheinen 

in spatromischer Zeit Holzstanderbauten auf Steinsockeln in Jiilich iiblich 

gewesen zu sein; wiirfelformige Sockelsteine von etwa einem halben Meter 

Seitenlange mit vierseitigen Zapfenldchern fanden sich im Jiilicher Stadtge-

Abb. 12. Querschnitt durch den Stallteil eines niederrhein. Wohnstalles 

von Zyfflich Nr. 76, Kr. Kleve.

(Nach A. Zippelius, Bonn. Jahrb. 153, 1953, 33 Abb. 6).

biet mehrfach in situ, in zweiter Verwendung an friihen Steinkirchen, aber 

auch weit fiber das Land verstreut, so in Immendorf und Kraudorf (Kr. Gei

lenkirchen-Heinsberg), in Erkelenz sowie in Brockendorf und Rommerskir

chen (Kr. Bergheim)71a). In der inneren Holzkonstruktion dieser romischen 

Steinbauten darf man vielleicht eine Anpassung an heimische Baugewohn- 

beiten erkennen. Doch ist es natfirlich nicht so, als hatten die Romer von sich 

aus das Bauen in Holz nicht beherrscht. Hire Ingenieurkunst befahigte sie 

vielmehr, ungeheure Raumweiten mit Holzdachern ohne Zwischenstiitzen 

zu iiberdecken, wo man das forderte. So war im palatinischen Palast Domitians 

(81—96 n. Chr.) hinter dem Empfangsgebaude mit seinen machtigen Tonnen- 

gewdlben der fast 30 m breite Saal mit einer Holzdecke iiberspannt72). Die 

sog. Basilika in Trier, der kaiserliche Thronsaal Konstantins vor 324, miBt mit 

27,2 m Raumweite kaum weniger, der ahnliche, vielleicht als christliche Kirche 

begonnene Saalbau in Metz, der Urbau von St. Peter auf der Zitadelle, immer-

71) R. G. Collingwood, The Archeology of Roman Britain (London 1930) 129.

71*) W. Haberey: Bonn. Jahrb. 151, 1951, 302.

72) F. Oelmann: Rom. Mitt. 38/39, 1923/24, 245. - Die den Kern der romischen Basilika 

S. Croce in Gerusalemme bildende Palasthalle (vermutlich 218/22) war 21,75 m breit; vgl. 

A. Stegensek: Rom. Quartalsschr. 14, 1900, 181.
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hin 18,5 m73). Der konstantinische Kernbau des Trierer Dorns trug liber dem 

mittleren Quadrat eine Flachdecke von rund 16 m Spannweite, die nach Zer- 

stdrung im 5. Jh. Bischof Nicetius (525—66) zu erneuern vermochte74). Auch 

beim durchgangigen Steinbau fur die Wande war die Holzkonstruktion fiir 

Dach- und Deckenwerk eben stets in Ubung geblieben. Dariiber hinaus waren 

es vor allem Nutzbauten, bei denen Holz verwendet wurde, selbst im staat- 

lichen Bauwesen. Die spatromischen Getreidespeicher von St. Irminen in 

drier75) hat man sich als zwei riesige zweistockige Hallen von etwa 19 X 70 m 

mit einer dreischiffigen Aufteilung durch Holzstiitzen auf Steinsockeln vorzu- 

stellen. Die fast 6 m hohen Stiitzen, in jeder Reihe dreizehn, denen Wand- 

vorlagen entsprachen, standen im Abstand von 3,5 m auf gemauerten, mit 

Steinplatten abgedeckten Sockelfundamenten. Solcher Bauten mag es viele 

gegeben haben; die Trierer Speicher wurden bloB durch eine Kette besonderer 

Umstande erhalten und wieder entdeckt. Wie die vorhin genannten ’Basilika- 

bauten' auf dem Lande sind sie profan, wie denn der ganze Bautypus ein 

ausgesprochen profanes Gepriige tragt. Die Dreischiffigkeit ist rein konstruk- 

tiv bedingt und mit der basilikal gestuften im Kirchenbau kaum zu vergleichen. 

Eine Verbindung damit scheint es zunachst nicht zu geben.

Wenn wir nun auch in spatantiken Kirchengebiiuden innere Holzstiitzen 

bei gemauerten Umfassungswiinden fmden, so verdient das besondere Auf- 

merksamkeit. In Aquileja waren die beiden, 17 bzw. 20 m breiten und 37 m 

langen Hallen der Doppelkathedrale, deren siidliche vor 319 geweiht wurde, 

durch doppelte Stiitzenreihen in drei Schiffe von fast gleicher Breite unter- 

teilt76) (Abb. 13)- Die aus groBen Plattenziegeln gemauerten Sockelfunda- 

mente der Innenstiitzen lassen Aushohlungen erkennen, die auf Holzpfosten 

deuten77). DaB die ganze Anlage wie manche Gotteshauser konstantinischer 

Zeit moglicherweise erst nachtraglich aus Salen eines kaiserlichen Palasts, 

eines Profangebaudes also, zur kirchlichen Benutzung umgestallet wurde78), 

ware dabei nicht entscheidend; dann konnte sich eben der Typus wie so oft 

durch zunachst auBere Ubertragung eingebiirgert haben. Die Aussicht, daB 

wir diesen Bautypus mit Holzkonstruktion innerhalb gemauerter Umfassungs- 

wande ins friihe Mittelalter hinein verfolgen konnen, ist gering, jedoch fmden 

sich dafiir Spuren. In Koln wurde wahrend nachromischer, wohl merowingi- 

scher Zeit ein groBerer Hofraum im Komplex des Kaiserpalastes aus dem 4. Jh.

73) Zuletzt W. v. Massow, Die Basilika in Trier (Simmern 1948). - W. Reusch, Die spat

antike Aula in der Belgica prima, in: Trierer Zeitschr. 18, 1949, 194 ff. - Die Basilika in Trier, 

hrsg. v. Min. f. Unterr. u. Kultus des Landes Rheinl.-Pfalz u. der Ev. Gem. Trier (1956). - Zu 

St. Peter in Metz vgl. Anm. 2.

74) Zum Trierer Dom vgl. Kempf a. a. O. (s. Anm. 1).

75) H. Eiden, Untersuchungen an den spatromischen Horrea von St. Irminen in Trier: 

Trierer Zeitschr. 18, 1949, 73 ff. - H. Mylius (Rekonstruktion): ebenda 98 ff.

76) A. Gnirs (Grabungsbefund): Jahrb. d. Kunsthist. Inst. d. k. k. Zentralkomm. fiir 

Denkmalpflege 9, 1915, 140 ff., 154. - Auf die gleiche Schiffbreite wies G. Bandmann hin: 

Kunstchronik 9, 1956, 281.

77) P. Verzone, L’architettura religiosa dell’ alto medio evo nell’ Italia settentrionale 

(Mailand 1942) 31 f. (Hinweis von H. Thiimmler).

78) J. Fink, Der Ursprung der altesten Kirchen auf dem Domplatz von Aquileja (= Miin- 

stersche Forschungen 7. - Munster-Koln 1954) bes. 59 ff., Bespr. von L. Voelkl: Rom. Quar- 

talsschr. 50, 1955, 102 f.
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mittels einer Holzstiitzenreihe iiberdeckt; die drei locker geschichteten Stilt - 

zenfundamente im Abstand von etwa 5 m enthalten ausgesparte Hohl- 

raume, die ’offenbar zur Aufnahme kraftiger Holzpfosten bestimmt waren‘79). 

Damit mogen wir auch zeitlich in die Nahe der Maastrichter Anlage geriickt 

sein. Jedenfalls muB die Konstruktionsweise verbreiteter gewesen sein als es 

zunachst den Anschein hat. Die schlichte rechteckige Hausform, deren Uber- 

nahme filr den Bau der ersten Missionskirchen auf dem Lande auch im

Abb. 13. Aquileja. Planskizze der ersten christlichen Kirchen am Domplatz (nach A. Gnirs).

frankischen Bereich durch die jiingsten Funde nahezu greifbar geworden ist, 

erscheint hier einfach vergroBert und dadurch bedingt dreischiffig unterteilt. 

Im Unterschied zum dreischiffigen Hallenhaus ist wegen der gleichen Schiff- 

breite wie bei den romischen Profanbauten des 4. Jhs. und der Kathedrale von 

Aquileja an eine in gleicher Hohe durchgehende einheitliche Decke zu denken. 

Dazu ware die im friihen Kirchenbau iibliche flache Dachneigung mit Ziegel- 

deckung romischer Art anzunehmen, wie sie etwa filr St. Alban in Mainz 

nachgewiesen ist80).

Wenn diese Art dreischiffiger Raumaufteilung mit der aus dem friihchrist- 

lichen Kirchenbau iiberlieferten basilikalen Raumgliederung mit eigenem 

Lichtgaden im breiteren iiberhohten Mittelschiff wenig gemein hat, so noch 

weniger mit der ostlich bestimmten ’Zellenkirche‘ vorromanischer Zeit81), die 

sich aus mehreren gleichsam aneinandergeschobenen und nur durch turartig 

schmale Offnungen miteinander verbundenen Raumen zusammensetzt. Stili- 

stisch ware der vierseitig umschlossene Raum mit eingestelltem Holzgeriist

79) 0. Doppelfeld, Romische GroBbauten unter dem Kolner Rathaus: Germania 34, 1956, 

94, 98, Plan Beilage II, Taf. 4.

80) S. o.: Kd. Mainz II 1 a. a. O. 11.

81) Vgl. J. Baltrusaitis, L’eglise cloisonnee en orient et en Occident (Paris 1941).
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tmgefahr das Gegenteil davon. Doch ist anzunehmen, daB auch der Maas- 

trichter Saal durch Schranken. aufgeteilt und mindestens der Altarraum deut- 

lich abgetrennt war. Er hatte dann nicht so scheunenhaft gewirkt, wie eine 

Rekonstruktion des nackten Baugeriists erscheint. Von der Ausstattung hat 

sich bisher freilich nichts gefunden, doch sind nach einer ansprechenden Ver- 

mutung vielleicht andernorts Reste erhalten.

In der alten Eligiuskirche von Glons (Glaien) am Geer — westlich der Maas 

zwischen Lultich und Maastricht — waren mehrere Zierstiicke aus Jurakalk 

vermauert, die nach einer mitgefundenen Inschrift wahrscheinlich unter Kbnig 

Sigebert III. (633—665) entstanden und offenbar von einem bedeutenden Werk 

der Merowingerzeit stammen. Es handelt sich um fiinf dreiseitig verzierte 

Bogensteine (Taf. 71), von denen vier zu einem etwa 2,56 m weiten Rund- 

bogen gehbrten, wahrend einer auf einen zweiten kleineren Bogen schlieBen 

laBt82). Da man Bedenken trug, ein mil solchem Aufwand geschmiicktes Bau- 

werk des 7. Jhs. an einem sonst nicht weiter bekannten landlichen Ort anzu

nehmen, hat man gefolgert, daB dieSteineals Altmaterial von einem kulturellen 

Zentrum stammen muBten83). Nun besaB das Maastrichter Marienstift zwi

schen 963/71 und dem 12. Jh. einen Teil des Patronats fiber die Kirche in 

Glons. AuBerdem beging es seine Kirchweihe am 30. September, an dem viel

leicht auf einer Weihinschrift des 8. Jhs. aus Glons genannten Tage84). Mau

ches sprache demnach fur die Herkunft der Glonser Steine aus Maastricht. 

Nach dem Neubau der Liebfrauenkirche um die Wende des 10 Jhs. hatte das 

Kapitel dann in Erfiillung seiner Baupflicht in Glons Abbruchmalerial aus 

der niedergelegten ehemaligen Bischofskirche — fiir das man damals, wie an- 

gedeutet, am Ort selbst keine Verwendung gehabt haben mag -— zur Verfiigung 

gestellt. Ahnliche Vorgange sind ja mehrfach zu belegen85). Allerdings ist nicht

82) G. Monchamp, Une inscription merovingienne inedite a Glons: Bull, de 1’Acad. Roy. 

de Belgique, Classe des Lettres 6. - Brussel 1901, 642 ff. - H. Leclercq, Glons: Cabrol-Leclercq, 

Diet, d’archeol. chret. et de liturgie VI (1924) Sp. 1319 ff. - A. Dasnoy, Les sculptures mero- 

vingiennes de Glons: Rev. Beige d’archeol. et d’hist, de 1’art 22, 1953, 137 ff. (= Arch. Bel- 

gica 17). - L. Tollenaere, La sculpture sur pierre de 1’ancien dioc. de Liege a 1’epoque romane 

(Gembloux 1957) 236. - Ziersteine und Inschriften werden jetzt im Liitticher Diozesan- 

museum am Kreuzgang der Kathedrale St. Paul aufbewahrt (Abgiisse in Brussel, Kon. Musea 

voor Kunst en Gesch., Jubelpark). Sie wurden 1900 beim Abbruch der alten Pfarrkirche von 

Glons am Jeker geborgen, von der nur der baufallige romanische Westturm erhalten blieb. 

Griindliche Untersuchungen stehen noch aus.

83) G. Kurth, Notger de Liege et la civilisation au Xe siecle (Paris-Briissel-Liittich 1905) 

I, 301 Anm. 1, denkt an eine Kirche in Tongern oder Maastricht. - Vgl. auch F. Rousseau, La 

Meuse et le Pays Mosan en Belgique: Annales de la Soc. archeol. de Namur 39, 1930, 114.

84) J. Paquay: Bull, de Limbourg 27, 1909, 99 Anm. - Vgl. J. Kalf a. a. O.: MGK, Limb. 1 

4 (1938) 470 f. - und J. Coenen: Limburg 32, 1953, 211.

Die wohl im 8. Jh. entstandene Weihinschrift aus Glons nennt den 1. Oktober oder 30. 

September (?) als Weihetag, der in Glons selbst jedoch am 11. Oktober gefeiert wurde. Alle 

diese Stiicke aus Glons, wie auch eine Grabschrift des 11. Jhs. sind aus Jurakalk von der 

oberen Maas. Auch unbearbeitete Steine aus demselben Material waren - offenbar in zweiter 

Verwendung - in den Fundamenten und im aufgehenden Mauerwerk der Kirche von Glons 

verbaut.

85) So sind die Gustorfer Schrankenreliefs im Bonner Landesmuseum schwerlich fiir die 

Dorfkirche in Gustorf (Kr. Grevenbroich) gearbeitet worden. Das Martinsrelief in Bassen- 

heim (Landkr. Koblenz) aus dem Kreis des Naumburger Meisters stammt sehr wahrscheinlich 

aus dem Mainzer Dom. Staufische Schrankenteile in Remagen kamen im 17. Jh. aus 

dem benachbarten Sinzig. Die Beispiele liellen sich vermehren.



Spuren der friihen Bischofskirchen in Tongern und Maastricht. 37 J

zu verkennen, dafi die mit manchen Unbekannten rechnende Beweisfiihrung 

uicht unbedingt schliissig ist. Wie dem sei, die Inschrift Kbnig Sigeberts wird 

man nicht fur den Bau der bischoflichen Marienkirche in Anspruch nehmen 

diirfen* * 86), sondern hbchstens fur die Ausstattung mit einer besonderen Schran- 

kenanlage, die man sich quer durch den Raum vor dem Altarhaus denken 

kbnnte, etwa in Dreierbogengruppe mit weiterer Mitte87). Ob dazu die noch 

vorgesehenen Bodenuntersuchungen neue Aufschliisse geben, bleibt abzuwar- 

ten. Jedenfalls lassen die Funde von Glons erkennen, was im 7. Jh. an innerer 

Raumausstattung moglich war88).

Es ist nicht viel, was die vermutlichen Kathedralen des Maasbistums aus 

vorkarolingischer Zeit an Spuren hinterlassen haben. Wenn wir den Fund 

aus Tongern mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ins 4. Jh., den aus Maastricht 

ins 6. Jh. setzen diirfen, so liegen dazwischen zwei entscheidende Jahrhunderte. 

Wahrend die Tongerner Apsis mit eingebauter Priesterbank auf unmittelbaren 

Zusammenhang mit der fruhchristlichen Baukunst des Mittelmeergebiets (und 

der Alpenlander) weist, scheint es bei den Maastrichter Resten eine Verbindung 

damit kaum mehr zu geben. Statt dessen ist mit der Wirkung heimischer 

Uberlieferung zu rechnen, sei es durch das provinzialromische Bauwesen und 

den bodenstandigen Hausbau oder durch Gewohnheiten der seBhaft gewor- 

denen Franken. DaB aber auch bei dieser scheinbar so unantiken Bauform 

Beziehungen zum Siiden moglich sind, lehrt der Hinweis auf Aquileja. Jeden

falls sehen wir uns bier doch weit entfernt von dem im 8. Jh. mit den Karolin- 

gern einsetzenden Streben nach einem monumentalen Steinbau, der sich bald, 

vor allem gefordert durch den imperialen Anspruch Karls des GroBen, an 

westrbmischen wie an ostromischen Vorbildern schulte89). Das friihe Maas

trichter Bauwerk ist kaum als Vorstufe fur diese Entwicklung zu werten, die 

entscheidend fur das Abendland werden sollte.

86) So J. Kalf a. a. O.

87) K. M. Swoboda (Kunstgesch. Anzeigen NF. 3, 1958, 192 Anm. 43) denkt an ein Cibo-

rium, dem die Keilbogensteine aus Glons angehbrt haben kbnnten, doch sprechen die zu

erschlieBenden verschiedenen BogengroBen dagegen.

88) Der Trierer Dom ist bald nach seiner Wiederherstellung durch Bischof Nicetius (525- 

556) mit Schranken oder Ambonen ausgestattet worden, wovon Bruchstiicke mit Flechtband- 

und antikisierender Rankenverzierung gefunden wurden, vgl. J. N. v. Wilmowsky, Der Dom 

zu Trier (1874) Taf. II und III. - Auch auf die bekannten Schrankenfunde aus St. Peter auf 

der Zitadelle in Metz, die wohl der Ausbauzeit des friihen 7. Jhs. angehoren, ist hinzu- 

weisen, s. E. Knitterscheid: Jahrb. d. Ges. f. lothring. Gesch. u. Altertumskunde 9, 1897, 103; 

10, 1898, 133 ff., Taf. 5-12; - W. Reusch: Germania 27, 1943/44, 86 ff.

89) W. Boeckelmanns Untersuchung der Grundformen im friihkarolingischen Kirchenbau 

des ostlichen Frankenreichs (Wallraf-Richartz-Jahrb. 18, 1956, 27 ff.) hat die komplexen 

Voraussetzungen dieser Architektur bis zur entscheidenden Wende zu Karls des GroBen 

Zeit aufgezeigt.


