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Der Architekturhistoriker Michael T. Davis 

hat jiingst einen Uberblick uber neue Perspek- 

tiven in der Forschung zur gotischen Sakralar- 

chitektur verfal?t (Sic et Non. Recent Trends in 

the Study of Gothic Ecclesiastical Architec

ture, in: Journal of the Society of Architectural 

Historians 58/1999, 414-423). Absicht war 

dabei auch, eine bisweilen zu vernehmende 

Kritik an der angeblich fehlenden Aktualitat 

der architekturgeschichtlichen Methoden und 

Erkenntnisziele zuriickzuweisen. Derartigen 

Vorwiirfen, hier wiirde weiterhin — und im 

Gegensatz zur Erforschung der mittelalterli- 

chen Bildmedien — ein primar auf die Nach- 

zeichnung stilgeschichtlicher Entwicklungsli- 

nien begrenzter Positivismus ohne weitere 

Reflexion betrieben, setzt Davis die Reichhal- 

tigkeit, ja Diversitat und Interdisziplinaritat 

der Ansatze der letzten zwanzig Jahre entge- 

gen. Davis’ Synopse offenbart aber auch, dal? 

es durchaus landesspezifische, aus bestimmten 

Traditionen hervorgegangene Neuansatze im 

Umgang mit der mittelalterlichen Architektur 

gibt. In engeren Zusammenhangen iiberblickt, 

zeigt sich also durchaus, dal? energisch 

bestimmte Stol?richtungen verfolgt werden, 

daneben andere Erkenntnismoglichkeiten we- 

niger interessieren. So wird etwa fur die deut- 

sche Forschung zur nordfranzdsischen Gotik 

der innovative Impuls deutlich, den architek- 

turikonographische und technikgeschichtliche 

Ansatze der yoer Jahre ausgeiibt haben — 

Ansatze, welche ihrerseits zu einem Gutteil 

aus der alten motivhistorischen Forschung 

entwachsen sind. Rechts- und liturgiehistori- 

sche Fragestellungen etwa sind dagegen fur die 

franzdsische Gotik in geringerem Mai? ver

folgt worden; die Interpretation von mittelal

terlichen Deutungen gotischer Architektur, 

etwa eines Abt Suger von St-Denis, benotigt, 

worauf zunachst Kidson 1987, sodann u. a. 

Crossley, Speer und Markschies aufmerksam 

gemacht haben, eine verbesserte Grundlage. 

Und angesichts der Vielfalt teils anregender, 

aber einander teils ausschliel?ender und bis

weilen unhaltbarer Gotikinterpretationen, wie 

sie liber das 20. Jh. Worringer, Jantzen, 

Panofsky, Sedlmayr und Jiingere vorgetragen 

haben, scheint eine neue Erorterung der asthe- 

tischen Erscheinungsweise der gotischen 

Architektur zur Zeit offenbar wenig oppor- 

tun. Vor diesem Hintergrund sind die hier
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kirche an die Kathedrale durch weitgehende 

Ubereinstimmungen bei Plan I nieder, so diffe- 

renziert sich das Verhaltnis ab Plan II, der mit 

seinem Lang- und Querhaus zwar zeitgleich zu 

entsprechenden Teilen in der Domkirche einen 

Neubau entwirft, in dem Verzicht auf Einwbl- 

bung aber deutlich Bescheidenheit waken laBt, 

die selbst gegeniiber mancher Landkirche auf- 

fallt. Auf der anderen Seite wird schon in die- 

ser Phase mit dem Projekt eines Chorumgangs 

ein Element geplant, das sich vom Vorbild der 

Bischofskirche absetzt. Vollends verwirklicht 

wird dies in Bau III, der Lang- und Querhaus- 

wolbung »nachholt« und einen Chor realisiert, 

der auf die gleichzeitig entstehende ambitio- 

nierte und innovative Ostpartie von St-Remi 

in Reims rekurriert. Hier ist demonstrativ ein 

neuer Referenzbereich erschlossen, ein Vor- 

gang, den C. mit einer weitgehenden institu- 

tionellen Emanzipation des Stiffs von der 

Mutterkirche und der erfolgreichen Einrich- 

tung einer eigenen Wallfahrt korreliert. Klug 

dazu kontrastierend wird das Beispiel der 

Pfarrkirche St-Amand-sur-Fion aufgefiihrt, 

deren in vier durchglasten Zonen sich aufbau- 

ender Chor die entsprechende Chorpartie der 

Kathedrale aus dem 2. Viertel des 13. Jh.s 

widerspiegelt. Der abschliefiende Appell, von 

einer primar an Grofibauten orientierten 

linearen Stilgeschichte und von vereinfachen- 

den sozio-dkonomischen Modellen der Archi- 

tekturgeschichtsschreibung Abstand zu neh- 

men, rennt sicherlich offene Tiiren ein, vor 

allem dann, wenn C. fordert, stilkritische 

Methoden einzubetten in eng verzahnte, dabei 

aber historisch und topographisch einge- 

grenzte Kontexte. Stilkritik griindet sich fiir C. 

wie fiir viele andere Architekturhistoriker auf 

die Pramisse, insbesondere das gotische Bauen 

sei eine Art Reprasentationsarchitektur, deren 

formale a 11 Ke re Erscheinung das entschei- 

dende Kriterium abgibt, um Referenzen auf 

Vorbilder und Vergleichsbauten als wesentli- 

che Motivation des Bauens verstehen zu kon- 

nen. So wird die Ubernahme des Chorkon- 

zepts von St-Remi implizit als ein gleichsam

Abb. 1 Tours, Kathedrale, Chor (Hirmer 

8543573) 

symbolischer Akt interpretiert, der politisch- 

institutionellen Veranderungen visuell-archi- 

tektonischen Ausdruck verleihe. AuKerhalb 

der Diskussion bleibt dabei aber die prinzipi- 

elle Moglichkeit, dal? hierbei etwa auch litur- 

gisch-funktionale Aspekte wirksam gewesen 

sein konnen — selbst wenn dariiber in den 

Quellen wenig zu erfahren ist —, z. B. im 

Bereich der Votivmessen, die im Zusammen- 

hang mit der Wallfahrt neue Dimensionen 

angenommen haben konnten, die auch neue 

architektonische Losungen erforderten.

Ganz anders als in Chalons war die Ausgangs- 

lage zum gotischen Kathedralchor in Tours 

(Abb. j), den Rupert Schreiber analysiert hat: 

Die Ranghohe der Kirche, immerhin Metro- 

politansitz, kontrastiert mit ihren im Vergleich 

zu anderen Sakralbauten des 13. Jh.s relativ be- 

scheidenen Dimensionen (Gewolbehohe 28 m). 

Die Wertschatzung der exquisiten Architektur
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wurde durch eine erst in jiingster Zeit ange- 

zweifelte Spatdatierung (Baubeginn nach 

1233) behindert. Schliefilich sind die Schrift- 

quellen sehr sparlich iiberliefert, zudem teil- 

weise 1940 durch deutsche Truppen zerstort 

worden; Informationen zu den Vorgangerbau- 

ten fehlen fast vollstandig. Angesichts dieser 

Situation hatte man sich eine Publikation 

gewiinscht, die in ihrer Quellen- und Bild- 

dokumentation dem eigentlichen Rang des 

Bauwerks und ebenso den Ergebnissen der 

Recherchen S.s gerecht wird. Entstanden ist 

indessen eine zwar preiswerte, doch etwas 

lakonische, vornehmlich auf die Erschliefiung 

des Gebaudes konzentrierte Publikation, 

deren Abbildungsqualitat viele Wiinsche 

offenlafit.

Umsichtige Quelleninterpretation und Bau- 

analysen erlauben dem Autor, den Beginn des 

gotischen Neubaus auf ca. 1210 festzulegen. 

Diese erste, das gesamte Arkadengeschof? 

umfassende Bauphase ging in zwei Etappen 

vor sich, von denen sich die erste durch eine 

stupende Aufmafigenauigkeit auszeichnet. Die 

erste Bauphase ist morphologisch ohne jeden 

Zweifel auf die Kathedrale von Chartres zu 

beziehen, und zwar auf die wohl etwas spater 

als das Langhaus begonnenen aufgehenden 

Teile des Chores. Dadurch riickt die Touro- 

nenser Bischofskirche nicht nur zu einem der 

wichtigen Bauten der ersten Generation der 

franzdsischen Hochgotik auf, sondern es 

schalt sich mehr und mehr eine mafigeblich 

von Chartres gepragte Baugruppe zwischen 

dem Anjou und der Ile-de-France heraus, die 

sich neben Chartres und Blois (St-Lomer) 

gerade in Tours manifestiert. Denn der Neu- 

bau der Kathedrale geht zeitlich und stilistisch 

parallel zu denjenigen der Abteikirchen in 

Marmoutier auf dem anderen Loireufer 

sowie — einige Jahre spater — von St-Julien in 

Tours. Nach der Neubewertung des Verhalt- 

nisses der Kathedralen von Soissons und 

Chartres durch Bruno Klein und Dany Sand- 

ron gewinnt die Chartreser Gotik mehr und 

mehr den Charakter eines spezifischen, von 

der Ile-de-France und der Champagne abzu- 

setzenden, in seinen regionalen Auswirkungen 

klar zu umreifienden Idioms. Um so deutlicher 

kontrastierte damit aber wohl — worauf S. 

nicht eingeht — die Gestalt des in der 1. Halfte 

des 13. Jh.s erbauten, heute nicht mehr vor- 

handenen Chors der grofien Abteikirche St- 

Martin in Tours, der Formen der Kathedrale 

von Bourges rezipiert.

In einer zweiten, aufgrund der Formen sehr 

gut zu datierenden Bauphase folgte an der 

Touronenser Kathedrale ab ca. 1239 die 

Errichtung des Obergadens. Fur unser Wissen 

um die mittelalterliche Bautechnik ist hier ins- 

besondere S.s Darstellung der Verwendung 

von Eisenarmierungen und ihrer Kosten von 

Bedeutung: Auf vier Niveaus sicherten Zugan- 

ker die Stabilitat des Mauerwerks. Nicht nur 

hinsichtlich Datierung und Formensprache 

(Mafiwerkzeichnung), sondern auch in der 

Bautechnik ergeben sich in dieser Bauphase 

engste Beziehungen vor allem zur Pariser Ste- 

Chapelle; ein Aspekt, der auch dadurch von 

Interessse ist, dal? konigliche Stiftungen eben 

in den qoer Jahren fur Tours belegt sind. Wie 

in Chalons-sur-Marne wird also der regionale 

Bezugsrahmen durch einen iiberregionalen 

ersetzt, der nicht nur in der Anwendung von 

neuen Formen der Rayonnantgotik zum Aus- 

druck kommt, sondern einhergeht mit techni- 

schen Innovationen, die Voraussetzungen fur 

die grofiflachigen Glasmalereien des Touro

nenser Obergadens abgeben. Die in diesem 

Zusammenhang von S. vorgetragenen Uberle- 

gungen zur Rolle des Werkmeisters an der 

Amienser Kathedrale und eventuellen Erbau- 

ers der Ste-Chapelle, Robert de Luzarches, 

erscheinen etwas spekulativ, zumal sie einige 

rezente Diskussionsbeitrage nicht beriicksich- 

tigen (Murray, Stephen: Looking for Robert 

de Luzarches: The Early Work at Amiens 

Cathedral, in: Gesta 29/1990, m-131; Pra- 

che, Anne: Remarques sur les parties hautes de 

la cathedrale d’Amiens, in: Gazette des Beaux- 

Arts 138/1996, 55-62). Dies gilt analog auch 

fiir eine in diesen Partien deutlich werdende,
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im Gesamtkontext der Arbeit etwas befremd- 

liche Tendenz, Formen- und Motivweiterga- 

ben in personalisiertem Sinne als Eigenheiten 

einzelner Meister zu erklaren und qualitativ zu 

bewerten. Man wiirde bier gerne noch andere 

Fragen stellen: Wenn S. den Obergaden in sei

ner kiihnen, verglasten Skelettstruktur von 

enormer Transparenz anregend als »fiihren- 

de« Bauaufgabe der Mitte des 13. Jh.s be- 

schreibt, in welchem Zusammenhang steht 

dies mit den inszenatorischen Qualitaten der 

bier ausgebreiteten Bildprogramme? Uber- 

nimmt die Architektur die Rolle einer techni- 

schen Hilfskonstruktion oder diejenige eines 

Bildes, das in der Tendenz wie die Glasmalerei 

als immateriell wahrgenommen werden soil? 

Eine in vieler Hinsicht weiterfuhrende Arbeit 

hat Christoph Brachmann zur gotischen Ar

chitektur in Metz im 13. Jh. vorgelegt; ein 

bedeutendes Desiderat der Gotikforschung, 

denn die letzte ausfuhrliche und in vielem auch 

weiterhin giiltige monographische Abhand- 

lung wurde 1931 von Jean Vallery-Radot vor

gelegt. Die gelaufige Vorstellung, auf Reichs- 

gebiet hatten sich in den qoer Jahren des 13. 

Jh.s zwei Hauptbauzentren, Koln und Stras

burg, etabliert, iibersieht gelegentlich, dal? 

gleichzeitig auch in Metz ein monumentales 

hochgotisches Bauunternehmen ins Werk 

gesetzt wurde. Dessen Ambitionen entspra- 

chen der historischen Bedeutung der Stadt und 

des Bistums; schon allein in ihren AusmaEen 

ist die Kathedrale mit dem Kolner Dom zu ver- 

gleichen. B.s ausfuhrliche, hervorragend bebil- 

derte und dokumentierte Arbeit sucht aller- 

dings nicht die vollstandige Baugeschichte der 

Metzer Kathedrale im Mittelalter darzustel- 

len, sondern nimmt synchronise!! das gesamte 

Baugeschehen im Bistum Metz unter Bischof 

Jacques de Lorraine (1239-60), mithin die 

Entstehungsphase der Hochgotik in Metz, in 

den Blick. So kommen von der Kathedrale nur 

die unteren Partien des Langhanses zur Spra- 

che (Abb. 2). Allerdings wurde in diesen 

friihen Bauphasen wohl weitgehend der 

Gesamtplan festgelegt, nach dem der Ban im

Abb. 2 Metz, Kathedrale, Mittelschiffs nach 

Nordwest (Falkenstein 

14. (Langhaus) sowie im 15./16. Jh. (Quer- 

haus und Chor) fertiggestellt wurde. Das 

eigentliche Zentrum der Untersuchungen B.s 

ist aber die um die Mitte des 13. Jh.s errichtete 

Abteikirche St-Vincent (Abb. 3). Hinzu 

kommt eine umfassende Analyse der Bautatig- 

keit an zahlreichen weiteren Metzer Neubau- 

ten dieser Zeit.

In knappen, gleichwohl konzisen quellenkriti- 

schen Untersuchungen und Architekturbeob- 

achtungen wird die Stellung der Metzer Gotik 

der Mitte des 13. Jh.s neu bewertet: Wurde 

bislang fur die Kathedrale mit ersten Bauvor- 

bereitungen um 1220 gerechnet, so diirfte 

nach den neuen Forschungen der Bau erst zu 

Anfang der qoer Jahre des 13. Jh.s begonnen 

worden sein. Bis ca. 1260 wurden das Lang

haus bis auf Triforiumshohe bzw. auf der 

Nordseite bis in den Obergaden und das erste 

Turmobergeschol? aufgefiihrt, dabei im
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Westen bekanntermalten die quer zum Lang

hans gestellte Stiftskirche Notre-Dame-la- 

Ronde einbezogen. Orientiert sich das Lang

hans im Gesamtaufbau bis hin zu bautechni- 

schen Einzelheiten vorwiegend an der 

Kathedrale von Reims, so reflektiert die Stifts

kirche insbesondere die Pariser Ste-Chapelle, 

daneben aber auch Einzelformen des ent- 

wickelten Rayonnant (Porte Rouge von 

Notre-Dame in Paris, St-Nicaise in Reims). 

Der gleichzeitig ab 1243 projektierte Neubau 

von St-Vincent folgt hingegen den Dispositio- 

nen des ottonischen Vorgangerbaues, geht 

jedoch in der Formensprache ebenfalls auf die 

aktuelle Pariser Architektur sowie die Kathe

drale von Toni zuriick; Bautechnik und Bau- 

formen wirken umgehend auch auf die Kathe- 

dralbaustelle sowie eine Reihe weiterer Bau- 

unternehmungen in Metz und Umgebung. In 

diesem Zusammenhang entwirft der Autor 

zahlreiche Kurzmonographien und Neube- 

wertungen, die aus einer intensiven Beschafti- 

gung auch mit heute verbauten oder zerstorten 

Architekturen des 13. Jh.s resultieren. 

Genannt seien aul?er den Pfarr- und Mendi- 

kantenkirchen dieser Zeit vor allem wichtige 

Profanbauten wie das Hopital St-Nicolas, 

Biirgerhauser wie die sog. Grange des Antoni- 

stes (umbenannt in Hotel d’Apremont), das 

Hotel St-Livier u. v. a., schliefilich die von Jac

ques de Lorraine in Hombourg-Haut ins Werk 

gesetzte Stiftskirche und die dortige Burgka- 

pelle. Erst durch diese umfassende Analyse des 

Baugeschehens wird die Bedeutsamkeit der 

Metzer Gotik in ihrer vollen Breite und Aus- 

strahlungskraft deutlich. Zu Recht kann der 

Autor deshalb etwa die bislang etwas iiberbe- 

wertete Bedeutung der Kathedrale von Toni 

als Scharnier zur Friihgotik im Reichsgebiet 

relativieren.

Der von B. verfolgte Ansatz revidiert verbrei- 

tete Auffassungen von morphologisch zu grei- 

fender »Stileinheitlichkeit« zugunsten einer 

mehr auf Herstellungsprinzipien gotischer 

Formen zentrierten Betrachtung. Fiir den Fall 

Metz ist nun nachzuweisen, dal? wahrend der 

wirtschaftlichen Konjunktur zur Regierungs- 

zeit von Jacques de Lorraine eine Logistik des 

Bauens entwickelt wurde, die binnen kurzem 

zum Mittel wurde, die gesamte Stadtstruktur 

umzuwandeln. Dabei bediente man sich von 

Anfang an einer weitgehenden bautechnischen 

Standardisierung, die — dank des gut zu bear- 

beitenden Kalksteins in der Umgebung (Stein- 

bruch von Jaumont) — Mitte des 13. Jh.s 

ihresgleichen sucht. Offenbar wurde ein 

Mustervorrat an Formsteinen und Motiven 

entwickelt, die fiir zahlreiche Bautechniken, 

-formen und -aufgaben variabel kombinierbar 

waren. Mit einem zwar vielfaltigen, gleich- 

wohl doch in der Zahl begrenzten Vorrat war 

es also moglich, verschiedene motivische Refe- 

renzen zu veranschaulichen, hierarchische 

Unterschiede deutlich werden zu lassen und 

okonomische Erwagungen zu steuern. Beson- 

ders eindrucksvoll zeigt B. dies fiir St-Vincent, 

das wohl zwischen 1243 und 1248 geplant, 

anschliefiend in einer Rekordzeit bis 1253/54 

aus einigen wenigen Standardelementen und 

in der Steinhohe jeweils identischen Steinfor- 

maten errichtet wurde. Dies ist an Hand einer 

Reihe von Detailpliinen von Pfeiler- und Vor- 

lagenquerschnitten in alter wiinschenswerten 

Genauigkeit exemplifiziert. Fiir die Rekon- 

struktion des gotischen Bauens in Metz nimmt 

die Abteikirche damit eine Schliisselstellung 

ein, denn von hier aus ergeben sich bautechni- 

sche und formate Beziige zur Kathedrale wie 

zu einfacheren Sakral- und Profanbauten. 

Diese Beziige waren als direkte Ableitung aus 

der Kathedrale weder in Details noch in moti- 

vischer Hinsicht zu ermitteln gewesen. Im 

Sinne einer morphologisch begriindeten »Stil- 

einheitlichkeit« lal?t sich die Metzer Architek

tur in dieser Zeit also kaum auffassen, obwohl 

sie aufgrund ihrer technischen Verfahren 

gleichwohl eine Einheit bildet (Abb. 2. und 3). 

Anregend sind in diesem Zusammenhang die 

Uberlegungen B.s zum Weiterwirken der bau

technischen und logistischen Metzer Stan

dards. Offenbar handelt es sich um ein Phiino- 

men, das bestimmte konjunkturelle Bedingun-
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gen zur Voraussetzung hatte, wie sie in Metz 

bis ca. 1260 herrschten. Wie einige »Nachfol- 

gebauten«, etwa Offenbach am Gian und 

Wimpfen im Tai, verdeutlichen, ging die Wei- 

tergabe von Bauformen und Bautechnik abet 

auf unterschiedlichen Wegen vor sich. Die 

zwar effiziente, aber komplizierte Standardi- 

sierung war nicht immer problemlos zu tradie- 

ren, wie dies auch schon Dieter Kimpel fiir die 

ersten Bauphasen des Kolner Dorns beobach- 

tet hat. Es ist eine nachvollziehbare Uberle- 

gung B.s, hierbei auch Sprachgrenzen als Fak- 

tor fiir die heterogene Kommunikation von 

Architekturformen anzunehmen: In dem 

deutschsprachigen Raum ostlich von Metz 

war die sicherlich zunachst in Franzdsisch 

gefaEte Begrifflichkeit der neuen Bautechnik 

nicht problemlos zu verstehen bzw. umzuset- 

zen. In der Tat: Noch um 1400 spielen in den 

Gutachten zum Mailander Dombau Probleme 

der sprachlichen Ubersetzung und die rhetori- 

sche Qualitat der einzelnen Statements eine 

wichtige Rolle.

B. fiihrt die maEgeblich dutch Kimpel befor- 

derte Analyse der gotischen Bautechnik einen 

bedeutenden Schritt weiter. Wiihrend dieser 

aber die Standardisierung als Ausdruck einer 

epochalen okonomiegeschichtlichen Wende 

verstanden wissen wollte, differenziert B. zu 

Recht nach lokalen Faktoren und Bedingun

gen. Damit ist eine weitere, nicht eigens the- 

matisierte Perspektive angedeutet: Die unter- 

schiedliche Auspragung von logistischen und 

handwerklichen Fertigkeiten muEte zu unter

schiedlichen architektonischen Diskurs- und 

Bildungsniveaus, wie unsystematisch und 

heterogen diese im einzelnen auch gewesen 

sein mogen, fiihren. Jedenfalls diirften in Zen- 

tren wie Paris, Reims oder eben Metz subtilere 

architektonische Anspruche vorhanden gewe

sen sein als an der Peripherie. Dies berechtigt 

zur Annahme, daE mit dem Riickbezug auf die 

Reimser Kathedrale, die Pariser Ste-Chapelle, 

die Porte Rouge von Notre-Dame usw. im 

Metzer Kathedralbau konkrete Referenzberei- 

che angedeutet wurden. Die Herkunft der ver-

Abb. 3 Metz, St-Vincent, Ostiuand des Siid- 

querschiffs (Schlegel 1405)

antwortlichen Baufachleute wird indessen mit 

guten Griinden in Reims angenommen. B. 

geht sogar soweit vorzuschlagen, mit dem 

AbschluE der ersten Hauptbauphase in Reims 

im Jahr 1241 seien hier Werkmeister freige- 

worden, die anschlieEend fiir die Metzer 

Kathedrale und insbesondere St-Vincent tatig 

gewesen seien.

Der formale Bezug auf die franzosische Krb- 

nungskirche sei aber insbesondere ein Aus

druck der von Jacques de Lorraine betriebe- 

nen antistaufischen bzw. propapstlichen Poli- 

tik, die die enge Anbindung des Metzer Stuhls 

an die lothringische Herzogsfamilie, der Jac

ques entstammte, verfolgte. Damit einherge- 

gangen sei die Wiederbelebung von Metropo- 

litanpratentionen der Metzer Kirche sowie der 

karolingischen Zentrumsfunktion der Stadt. 

Dies habe zum einen eine »wahre Flut von neu 

errichteten Sakralbauten« (128), zum anderen
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die programmatische Ausrichtung an der 

Metropolitankirche in Reims zur Folge 

gehabt. Wenn auch der Autor behutsamer und 

differenzierter argumentiert, als dies hier dar- 

gestellt werden kann, so scheinen hier doch 

einige kritische Nachfragen angebracht. Zwar 

hebt die chronikalische Uberlieferung Jacques’ 

Bautatigkeit vor allem im Wehrbau deutlich 

hervor, dennoch ist sein Einwirken gerade auf 

das Kathedralprojekt nicht weiter zu prazisie- 

ren. In diesem Zusammenhang muE es jeden- 

falls eigenartig wirken, wenn mit dem Lang- 

haus — das ja wohl vor allem Altarstellen auf- 

nehmen sollte und kaum primar bischoflichen 

Aufgaben diente — sowie mit der Stiftskirche 

Notre-Dame-la-Ronde begonnen wurde, der 

Chor aber lange in seiner ottonischen Form 

bestehen blieb. Die Akzente anders als B. set- 

zend, hebt zudem die neueste Literatur zur 

Metzer Stadtgeschichte gerade fiir das 13. Jh. 

die stadtische Biirgerschaft als den entschei- 

denden Machtfaktor hervor; insbesondere 

erwarb diese von dem iiberschuldeten Jacques 

de Lorraine stadtherrliche Rechte. Stadtbiir- 

gerliche Vertreter fanden zudem mehr und 

mehr Eingang in das Kathedralkapitel, und 

kommunale BaumaEnahmen (Briicken, Ver- 

teidigungsanlagen) konkurrierten mit solchen 

des Bischofs (s. Marianne Pundt: Metz und 

Trier. Vergleichende Studien zu den stiidti- 

schen Filhrungsgruppen vom 12. bis zum 14. 

Jh. Mainz 1998, insb. 244-267 u. 343-353)- 

Diesem Machtzuwachs burgerlicher Familien 

ist auch der Aufschwung im Wohnhausbau 

dieser Zeit zu verdanken. Dieser war, wie B. 

eindringlich zeigt, eben Teil der Baukonjunk- 

tur, an der auch die Sakralarchitektur teil- 

hatte, wobei der Bau der Pfarr- und Mendi- 

kantenkirchen sicher ebenfalls von der poten- 

ten Burgerschaft profitierte. Wichtig an B.s 

Bild der Metzer Architektur scheint vor allem, 

daE hier ein gleichsam zentral operierendes 

»Bauunternehmen« ermittelt werden kann, 

das offenbar gezielt und vermittels eines 

beschrankten Mustervorrats verschiedenste 

architektonische Optionen von Uberregiona- 

litat bzw. Regionalitat, Innovation und Tradi

tion, Reichtum und Sparsamkeit verfiigbar 

und vielfaltig kombinierbar hielt — und dies 

offenbar fiir unterschiedliche und teilweise 

konkurrierende Institutionen, keineswegs 

primar fiir den Kathedralbau. Die Konjunktur 

des gotischen Bauens in Metz nicht so sehr auf 

Jacques de Lorraine auszurichten, wiirde auch 

erlauben, die zeitlichen Grenzen des Architek- 

turaufschwungs flexibler zu halten. Immerhin 

gibt es schon in den 2oer Jahren des 13. Jh.s 

eine reiche Aktivitat etwa im Briickenbau. 

Allerdings stellen diese Bemerkungen nicht die 

von B. ermittelte Hauptzeit des gotischen Bau- 

booms in Metz in Frage.

Auch wenn der Autor das Bauen in Metz zur 

Mitte des 13. Jh.s zu Recht als ein bestimmten 

historischen Gegebenheiten geschuldetes Spe- 

zifikum herausstellt, scheint es durchaus 

fruchtbar, den hier gewiesenen Weg auch an 

anderen Ensembles zu versuchen. Bei S.s Ana

lyse von Tours deutet sich Ahnliches an, 

ebenso fiir Zentren wie Paris oder Koln, ganz 

zu schweigen von in weitem Umkreis wirken- 

den Bauwerkstiitten, wie sie im 14. Jh. z. B. in 

Avignon oder Barcelona existiert zu haben 

scheinen. SchlieElich ist mit der Erforschung 

der Logistik des Bauens auch eine Neudefini- 

tion von architektonischen »Hof-Stilen« ver- 

bunden, die sich wohl viel weniger aus einem 

einheitlichen Formenvokabular als aus einer 

effizienten Bautechnik verstehen lassen (zum 

Themenkomplex allg. jiingst Wolfgang 

Briickle, Revision der Hofkunst. Zur Frage 

historistischer Phanomene in der ausgehenden 

Kapetingerzeit und zum Problem des hofi- 

schen Pariser Stils, in: Zeitschrift fiir Kunstge- 

schichte 63, 2000, 404-434).

Christian Freigang
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