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Bauforschung im Dachwerk des 

Augsburger Doms

Neue Erkenntnisse zur Datierung 

des ottonischen Domneubaus 

und seiner Stellung in der 

Architekturgeschichte

D
er Augsburger Dom wurde unmit- 

telbar nach dem Einsturz des 807 

geweihten, karolingischen Vorgan- 

gerbaus im Jahr 994 unter Bischof Liutold (989- 

996) mit Unterstiitzung von Kaiserin Adelheid 

(932-999), der Witwe Kaiser Ottos I., als eine dop- 

pelchorige, dreischiffige Pfeilerbasilika mit West- 

querhaus und zwei ostlichen Flankenturmen er- 

richtet (Abb. 7/ Da man seine Vollendung unter Bi

schof Heinrich II. (1047-63) bislang mit einer fur 

1065 iiberlieferten Weihe des Altars im Westchor 

in Verbindung brachte, begriff die bau- und kunst- 

geschichtliche Forschung diesen „ottonisch-sali- 

schen“ Dom als eher traditionellen Bau ohne be- 

sondere Bedeutung fur die Architekturgeschichte 

(zur Forschungsgeschichte: Denis A. Che valley, 

Der Dom zu Augsburg, Munchen 1995, 49-60; zur 

archivalischenUberlieferungebd. 19-21; die jimg- 

ste zusammenfassende Darstellung zur ottoni

schen Architektur bietet Ulrich Knapp, Ottoni- 

sche Architektur. Uberlegungen zu einer Ge- 

schichte der Architektur wahrend der Herrschaft 

der Ottonen, in: Klaus Gereon Beukers/Johannes 

Cramer/Michael Imhof [Hrsg.], Die Ottonen. Kunst 

-Architektur - Geschichte, Petersberg 2002, 205- 

258).

Im Zuge von statisch bedingten Bau- und Si- 

cherungsarbeiten an den iiberwiegend gotischen 

Dachwerken wurden 2003-09 restauratorische 

und bauforscherische Untersuchungen am aufge- 

henden Mauerwerk und Dachwerk durchgefiihrt 

sowie Befundsicherungen an den Malereien der 

Obergadenwande des Mittelschiffes und des 

Querhauses vorgenommen (Malereien: Angelika 

Porst, Bauforschung: Reinhold Winkler, dendro- 

chronologische Holzaltersbestimmung: Otto 

Gschwind). In diesem Rahmen erfolgte eine Neu- 

datierung der bauzeitlich eingemortelten Geriist- 

holzer an den Obergadenwanden von Mittelschiff 

und Westquerhaus sowie des Dachwerks mittels 

Dendrochronologie. Die Leitung der Mahnahmen 

im Dachwerk des Hohen Doms zu Augsburg lag 

beim Staatlichen Bauamt Augsburg in Zusammen- 

arbeit mit dem Bayerischen Landesamt fur Denk- 

malpflege (Thomas Aumuller, Matthias Exner, 

Markus Weis).

Ein detaillierter Bericht zur Befundsicherung 

der Malereien und der Einordnung der Befunde 

erscheint im Jahrbuch der Bayerischen Denkmal- 

pflege (Band 64/65, 2010/2011). Mit den hierbei 

ermittelten verlasslichen Daten fur den Domneu- 

bau kann jetzt nicht nur seine Baugeschichte pra- 

ziser gefasst werden, sondern der Augsburger Dom 

erhalt mit seiner Datierung in ottonische Zeit auch 

einen vdllig neuen Stellenwert im Kontext der ot

tonischen Grohbauten. Ein ausfiihrlicher Beitrag 

der Autoren zum Thema wird demnachst in archi

tecture!. Zeitschrift fur die Geschichte der Baukunst 

veroffentlicht.

DIE FRUHE BAUGESCHICHTE DES DOMS

Dieser neuen dendrochronologischen Bestim- 

mung der Geriistholzer zufolge wurde der gesamte 

Dom zwischen 995 und etwa 1006 errichtet. Das 

alteste Geriistholz mit dem Falldatum Winter 

999/1000 ist in der Giebelwand des westlichen 

Querhauses verbaut (Abb. 2). Das zeitlich darauf
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Abb. 1 Augsburg, Dom, Grundriss mit Eintragung des ottonischen Bestandes (grau), des ergrabenen Mauerzuges mit 

Rundnische (1), der in Teilen ergrabenen halbrunden Apsis (2), moglichen Zugangen (3) und der Abbruchkante an den 

Obergadenwanden im Bauabschnitt 3 (4) (Bearbeitung: Reinhold Winkler nach Chevalley 1995)

folgende Geriistholz (Falldatum Sommer 1003) 

befindet sich in der nordlichen Obergadenwand 

des Langhauses. Das dritte Geriistholz (gefallt 

Winter 1003/04) liegt im Mauerwerk der siidli- 

chen Langhausobergadenwand. Mit diesen Daten 

ist die Fertigstellung des Querhauses um die Jahr- 

tausendwende belegt. AnschlieBend wurde das 

dreischiffige Langhans errichtet. Die fur das Jahr 

1006 iiberlieferte Bestattung der drei am Bau mah- 

geblich beteiligten Bischofe Liutold (t 996), Geb

hard (t 1000) und Sigfried (t 1006) in einem ge- 

meinsamen Grab stimmt mit den dendrochronolo- 

gisch ermittelten Baudaten uberein, so dass der 

Abschluss der Baumahnahmen am ottonischen 

Dom im ersten Jahrzehnt des 11. Jh.s als gesichert 

gelten kann. Demnach ware der Augsburger Dom 

nicht nur eine der besterhaltenen ottonischen Ka- 

thedralen, sondern auch exemplarisch fur die Bau- 

gestalt einer ottonischen Bischofskirche. Da unter 

den Aufmauerungen fur die jiingeren Dachwerke 

sein Giebel aus mittelgrohen, gut behauenen Tuff- 

steinquadern mit geringem Fugenanteil vollstan- 

dig erhalten ist, kann ein flaches Satteldach mit ei

ner Dachneigung von 33 Grad rekonstruiert wer- 

den. Auffallend ist die Ahnlichkeit des Baus mit 

der zeitgleichen Darstellung des Kblner Dorns im 

Widmungsblatt des Hillinus-Codex (Abb. 3).

Wesentliche Teile der ottonischen Pfeilerbasi- 

lika mit durchgehendem Querhaus und Apsis im 

Westen pragen immer noch den heutigen gotisier- 

ten Innenraum: Die Hallenkrypta zeigt mit ihrer 

Auhenmauer den Verlauf der Westapsis an. Der 

Kastenraum des durchgehenden Querhauses (Au- 

Benmahe ca. 41 x 14 m) war ursprunglich bis auf 

die Westwand des siidlichen Armes uber jeweils 

ein Rundbogenfenster in den Obergadenwanden
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Abb. 2 Augsburg, Dom, 

westliches Querhaus, 

Innenansicht der nordlichen 

Giebelwand mit Eintragung 

der dendrochronologisch 

datierten Holzer und Kenn- 

zeichnung der Bauabschnit- 

te der Giebelwand (dunkel- 

grau: um 1006, mittelgrau: 

1177/78, hellgrau: 1461/62) 

(Bauaufnahme: Matthias 

Paul, Auswertung: 

M. Paul/Reinhold Winkler)

belichtet. Nach Osten 

offnete er sich mit einem 

Triumphbogen zum Mit- 

telschiff des ca. 52 m lan- 

gen und insgesamt 29 m

breiten Langhanses. Ohne Bezug auf die acht 

Rundbogenarkaden waren in den Obergaden je elf 

grofie rundbogige Fenster mit nahezu geradem 

Gewande angeordnet, die heute noch teilweise in 

vermauertem Zustand vom Dachwerk aus einseh- 

bar sind. Sie nahmen nicht dokumentierte, wahr- 

scheinlich farbige Glasfenster in Holzrahmen auf, 

die wohl bald nach der Zerstdrung der Stadt 1132 

durch die Truppen Konig Lothars III. von Supplin

burg durch die beriihmten, heute noch teilweise 

erhaltenen Prophetenfenster ausgetauscht wur- 

den. Die genaue Ausbildung des Ostabschlusses 

ware noch durch weitere Untersuchungen zu kla- 

ren.

Hinsichtlich des oberen Raumabschlusses im 

Inneren kann man aus Befunden an den erhalte

nen bauzeitlichen Wandputzen auf eine fur die ot- 

tonische Zeit typische flache Felderdecke schlie- 

fien. Eine Vorstellung von der Farbigkeit des In- 

nenraums vermitteln die noch uber den gotischen 

Gewdlben erhaltenen und vom Dachraum sicht- 

baren ottonischen Wandmalereien. Die figiirli- 

chen Darstellungen sind in eine nischenahnliche

Situation eingestellt, die seitlich von gemalten 

Turmarchitekturen begrenzt werden. Sie schlie- 

hen mit einem Fries ab, der im Langhaus einen 

Maander und im Querhaus einen mehrreihigen 

Rapport von adossierten Halbkreisen ausbildet. 

Wie am Nordgiebel des Querhauses deutlich 

sichtbar, wurde der Giebel in einem spateren Bau- 

abschnitt erhoht, um das flachgeneigte Dachwerk 

durch ein neues Dach mit einer wesentlich steile- 

ren Neigung von 45 Grad zu ersetzen. Da die beim 

Bau der heute noch bestehenden gotischen Dach- 

werke um 1481/83 wieder verwendeten Zerrbal- 

ken uber dem Mittelschiff ebenfalls aus diesem 

Bauabschnitt stammen (Falldatum Winter 1177/ 

78), ist von einer Erneuerung aller Dacher zu die

sem Zeitpunkt auszugehen.

DIE STELLUNG DES OTTONISCHEN DOMS 

IN DER ARCHITEKTURGESCHICHTE

Wahrend die Kloster- und Stiftskirchen in ottoni- 

scher Zeit in der Regel weiterhin geostet wurden, 

sich aber durch eine besondere Ausbildung des 

Westbaus hervortaten, folgten die Kathedralneu-
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bauten und -erweiterungen bis zum Ende des 10. 

Jh.s dem Typus der doppelchdrigen dreischiffigen 

Basilika mit liturgischem Zentrum im Westen. 

Dieses wurde akzentuiert durch Querarme als 

niedrige Annexe oder - weitaus verbreiteter - 

durch die Ausbildung eines ausladenden Quer- 

hauses, fur welches Alt-St. Peter in Rom als Vor- 

bild gilt. Seine friiheste Nachfolge im deutschspra- 

chigen Raum in Bezug auf das durchlaufende Ka- 

stenquerhaus sieht die Forschung in der 819 ge- 

weihten Ratgar-Basilika in Fulda. Auch wenn die 

Doppelchdrigkeit hier bereits ausgebildet ist, so 

liegt das liturgische Zentrum mit dem Querhaus 

noch im Osten. Der Prototyp fur die doppelchdrige 

Basilika mit Ausrichtungnach Westen, hierjedoch 

mit niedrigen Annexen im Westen und Osten, ist 

wahrscheinlich der Kolner Dom - jener unter Erz- 

bischof Brun (953-965), dem Bruder Ottos I., oder 

bereits unter Gunthar (850-863) errichtete und im 

Grundriss ergrabene Bau VII. Eine prazise Dar- 

stellung hat er im bereits erwahnten Widmungs- 

blatt des Hillinus-Codex um 1025 erhalten (vgl. 

Abb. 3).

Unmittelbar vor der 962 vollzogenen Griin- 

dung des Erzbistums Magdeburg liefi Otto I. 955- 

968 den dortigen Dom als doppelchdrige Anlage 

mit zwei Querhausern errichten. Da die Bezug- 

nahme auf Rom von Otto I. sicher beabsichtigt war, 

liegt auch hier der bauliche Bezug des westlichen 

Querhauses zu Alt-St. Peter nahe. Als unmittelba- 

res Vorbild fur den Augsburger Dom kann jetzt der 

durch Erzbischof Willigis (975-1011), einem en- 

gen Vertrauten des ottonischen Kaiserhauses, er

richtete Domneubau in Mainz gelten. Da dieser 

am Tag vor seiner Weihe 1009 abbrannte, ist sein 

Grundriss neben wenigen Bereichen von aufge- 

hendem Mauerwerk nur noch uber die ergrabe- 

nen Fundamente zu erschliehen. Wie der Augs

burger Dom zeichnet er sich durch seine doppel

chdrige basilikale Anlage mit ausladendem westli

chen Querhaus nach romischem Vorbild aus. An 

die Enden des schmalen Querriegels im Osten, vor 

dem sich ein Atrium offnete, war - der Augsburger 

Lbsung vergleichbar-je ein Turm angefiigt.

Der Augsburger Dom, welcher nach dem Ein- 

sturz des karolingischen Domes ab 995 innerhalb 

von nur 12-15 Jahren neu errichtet wurde, fugt 

sich hervorragend in die durch die ottonischen 

Herrscher, insbesondere durch Otto I. initiierten 

und geforderten grohdimensionierten Neubauten 

oder Erweiterungen von bestehenden Bischofskir- 

chen ein. Seit der Zeit Bischof Simperts (778-807), 

dem die Errichtung des karolingischen Dorns zu- 

geschrieben wird, spielt der Bischof von Augsburg 

eine zunehmend wichtigere Rolle in der Reichspo- 

litik. Die in den Quellen erwahnte Forderung des 

Neubaus durch Kaiserin Adelheid erscheint vor 

diesem Hintergrund als selbstverstandlich, und 

auch der Einfluss der ottonischen Herrscher auf 

den fur diese Funktion verbreiteten Typus der 

doppelchdrigen Basilika mit westlichem Kasten- 

querhaus mit klarem Rom-Bezug ist nicht von der 

Hand zu weisen.

VORBILD FUR REGENSBURG UND 

BAMBERG

Da das Westquerhaus des Augsburger Domes um 

das Jahr 1000 fertiggestellt war, muss seine Vor- 

bildwirkung auf die nach dem Stadtbrand in Re

gensburg 1002 durchgefuhrten Baumafmahmen,

Abb. 3 Widmungsblatt des Hillinus-Codex, um 1025. Koln, Erzbischofliche Dom- und Didzesanbibliothek, Dom Hs. 12, fol. 16v
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wie die Erweiterung des Domes mit einem westli

chen Querhaus, einem Rechteckchor und zwei 

flankierenden Tiirmen, erheblich gewesen sein. 

Besonders deutlich ist auch die Vorbildwirkung 

des Augsburger Domneubaus fur den Bamberger 

Dom. Sicherlich reichte die Kunde des bereits in 

groBen Teilen fertiggestellten Dombaus bis dort- 

hin, wo Konig Heinrich II. bereits 1002, vorder erst 

1007 vollzogenen Bistumsgrimdung, mit dem Bau 

einer groBen Pfalzkirche begonnen hatte. Die Bau- 

zeit war ahnlich kurz wie in Augsburg, bereits 

1012 erfolgte die Schlussweihe. In Bamberg, des- 

sen Grundriss bis auf Reste der Westkrypta nur als 

Grabungsbefund dokumentiert ist, orientierte 

man sich an dem wohl erstmals in Mainz vollkom- 

men ausgebildeten Typus, wie er hochstwahr- 

scheinlich uber Augsburg nach Bamberg vermit- 

telt wurde. Auch die Ausbildung von zwei quadra- 

tischen Flankenturmen im Osten sowohl in Augs

burg als auch in Bamberg sind ein wichtiges Indiz 

fur diese Vorbildwirkung.

Anders als bei den zeitlich vor oder unmittel- 

bar nach dem Augsburger Dom errichteten ottoni- 

schen Bischofskirchen sind nur noch am sog. Esels- 

turm des Regensburger Domes nennenswerte Re

ste von aufgehendem Mauerwerk erhalten. Mit 

der Datierung der alteren Hallenkrypta unter der 

Augsburger Westapsis - einer doppelchdrigen 

Vierstiitzenkrypta - unmittelbar nach Beginn der 

BaumaBnahmen im Jahre 995 konnen jetzt ver- 

gleichbare, bisher schwer datierbare Krypten bes- 

ser eingeordnet werden. Der Dom zu Augsburg ist 

folglich ein wichtiges Bindeglied zwischen dem 

Mainzer Willigisdom und dem Bamberger Hein- 

richsdom. Durch das in weiten Teilen bis zur Trau- 

fe erhaltene und in die Zeit um 1000 datierte auf- 

gehende Mauerwerk gehort er zum bedeutend- 

sten Bestand an ottonischer Kathedralarchitektur.
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