
Walter Boeckelmann (StuttgartIWiirzburg):

’Zur Interpretation des Pergamentplans von St. Gallen

In die Zeichnung der Klosterkirche auf dem Pergamentplan von St. Gallen sind be- 

kanntlich flinf markante Strecken mit Fufimafizahlen eingesdirieben. Zwei dieser Ma£- 

inschriften widersprechen aber so sehr den gezeichneten Proportionen der Plankirche, 

dal? ein schlichter Ausgleich zwischen Zeichnung und schriftlichen Maftangaben unbe- 

friedigend erscheint.

Die Frage ist nun, was am Ende gelten soil — die Planzeichnung oder die schrift

lichen Mafteintragungen.

Die Bemiihungen um diesen Widerspruch haben eine lange Geschichte. Doch ist 

dabei weder die Unstimmigkeit zwischen Zeichnung und Maftinschriften beseitigt, 

noch der Bedingung sachbestimmter Forschung — der gleichmaftigen Wiirdigung der 

ganzen Urkunde — geniigt worden.

Angesichts dieser ungelosten Lage gewinnt ein Gedanke an Uberzeugungskraft, der 

sowohl die Zeichnung als auch die Maftinschriften voll gelten lafit. Hiernach sind uns 

auf dem St. Galler Pergament zwei Kirchenformen gegeben, die gezeichnete und die 

maftinschriftliche. Die zweite Form ist aus der ersten entwickelt worden. Die gestreckte 

Grundrifiform wurde durch eine gedrungene ersetzt, die quadratisch gebundene An- 

lage von einer ungebundeneren abgeldst, vielleicht auch (nach Reinhardts Darstellung) 

das zellenunterteilte Querhaus und abgeschrankte Vierungsquadrat gegen ein durch- 

gangiges Querhaus eingetauscht — nicht umgekehrt!

Moglicherweise verrat sich darin ein Formwandel von allgemeiner Bedeutung, kon- 

kret gesagt: eine politische und asketische Riickwendung des Kirchenbaues nach Karls 

d. Gr. Tode, eine restaurierende Reform auf Betreiben Benedikts von Aniane. Von 

814 bis 817 errichtete Benedikt in Inda bei Aachen (Kornelimunster) die Kirche seines 

neuen Musterklosters. Der mit grower Macht ausgestattete Reformator baute jetzt im 

Gegensatz zu dem von ihm 779 gegriindeten Kloster Aniane auffallig klein und „rd- 

misch“. Die Kirche war nur etwa 30 m einschlieftlich Vorhalle, etwa 22 m ohne Vorhalle 

lang. Der Hauptaltarraum erscheint nicht quadratisch, sondern oblong verkiirzt. Eine 

abgesonderte Vierung fehlt augenscheinlich. Das Langhaus ist noch gedrungener als 

nach der Maftangabe in St. Gallen. Uberhaupt ist von einem quadratischen Kanon und 

von zentralistischen Tendenzen aus Karls d. Gr. Lebzeiten nichts mehr zu spiiren. Zu- 

sammenfassend laftt sich zwischen den Kirchenbauten von Aniane und Kornelimunster 

der gleiche restaurative Umbruch vermuten, wie er sich zwischen der gezeichneten und 

der mafiinschriftlichen St. Galler Plankirche aufweisen lafit.

Einen anderen Beleg fur unsere Auffassung kann die Domgrabung in Koln liefern, 

bei der sich ebenfalls nicht nur ein, sondern zwei karolingische Kirchengrundrisse er- 

geben haben. Der zeitlich friihere (Bau VI) scheint dem gezeichneten Plan in St. Gallen 

ahnlich; vor allem bemessen sich das Chorquadrum (Hauptaltarraum), die Vierung 

und die Querschiftsfliigel als gleich grofte Quadrate. Eine Plananderung verwarf aber 

gerade jenen bereits in der Ausfiihrung befindlichen quadratischen Schematismus und
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veranderte die Westanlage. Sie diirfte in jener Wendezeit nach dem Tode Karls d. G. 

geschehen sein.

Wir vermuten, daft auf dem Konzil zu Inda (Kornelimiinster) im Jahre 816 zwei 

Parteien um die kunftige mustergiiltige Kirchenform gerungen haben. Der Kirchenrift 

ist noch von der alten Karlspartei entscheidend bestimmt worden, hat aber sofort bei 

der Partei Benedikts Protest hervorgerufen. Niederschlag dieses Einwandes sind die 

wenigen Maftinschriften. Sie reichen nicht aus, um die kunftige Musterform in alien 

Punkten festzulegen. Erst recht ist man nicht dazu gelangt, das neue Baumuster in 

einen organischen Zusammenhang mit dem umgebenden Klosterplan zu bringen. Die 

Gegensatze wurden nicht geschlichtet. Der Widerspruch blieb erhalten.

Das Endziel der neuen restaurativen Partei erfiillt dann auch Einhart, als er seinem 

(schon gemilderten) Zellenbau in Steinbach i. O. (821/27) eine rbmsiche Anlage in Se

ligenstadt (828/40) folgen liefi. Einhart ist nicht der einzige. Wahrend die rbmische 

Kirchenform zu Lebzeiten Karls d. Gr. aufterhalb des Fuldaer Herrschaftsbereiches 

kaum auftritt, bemerken wir rbmische Eigenheiten nach Karls Tode haufig. Auch der 

Ausfiihrungsbau der Abteikirche in St. Gallen (830/35) entzieht sich nicht der neuen 

Zeitstrbmung mit seinem durchgehenden Querschiff und auffallend kurzen Langhaus.

Diskussion zum Vortrag Boeckelmann

Nach einigen Erbrterungen liber weitere Mbglichkeiten, wie die Planzeichnung ge- 

lesen werden kbnnte (Herr Schone, Herr Rosemann), wird die Frage des zeitlichen 

Verhaltnisses zwischen Schrift und Zeichnung aufgeworfen. Herr Esser fragt, ob die 

Tinte bei Zeichnung und Schrift dieselbe sei, was von Herrn Boeckelmann unter Be- 

rufung auf Bernhard Bischoff bejaht wird, ebenso die Frage von Herrn Lehmann, ob 

Schrift und Zeichnung gleichzeitig seien. Das Ganze sei mbglicherweise eine Kopie, da 

nachtragliche Eintragungen nicht festzustellen seien; es sei uberall dieselbe Hand er- 

kennbar. Herr Gall geht auf die Rolle und Bedeutung des Bauherrn ein, auf dessen 

ausschlaggebende Entscheidung mbglicherweise ein solcher Planungswechsel zuriickzu- 

fiihren sei. Die Frage Herrn Reuthers, ob es sich um einen Bauplan oder eine Ko- 

tierung handele, beantwortet Herr Boeckelmann dahin, daft s. E. der Plan die in karo- 

lingischer Zeit iibliche Form eines Bauplanes darstelle. Wahrscheinlich habe man ein- 

linige Plane gehabt, in die die Mauerdicken nach innen oder auften einzusetzen waren. 

Dagegen verweist Herr Groflmann darauf, daft nach Bramm in Hersfeld die Mauer- 

starken in dem Plan mitangegeben waren. Ansdhlieftend wirft er die Frage auf, ob es 

sich bei dem gezeichneten St. Galler Plan um einen Idealplan gehandelt habe oder ob 

er speziell fiir St. Gallen bestimmt war. Herr Boeckelmann erklart, daft er in dem 

Plan ein exemplum sehe, dem die Inschriften hinzugefiigt wurden. Daft der Plan spe

ziell fiir St. Gallen bestimmt war, geht aus der Weihe des Hauptaltares an den hl. 

Gallus hervor. Von Herrn Klewitz wird nochmals auf das Phanomen hingewiesen, 

daft gerade die Kirche, das Hauptstiick des Planes, geandert worden sei. Herr Thiimm- 

ler mbchte auch einen mbglichen Irrtum in der Beschriftung oder Zeichnung in Betracht
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gezogen wissen, z. B. sei im Corveyer Plan ebenfalls ein Fehler unterlaufen. Mit dem 

Hinweis darauf, dab — ob Idealplan oder Einzelfall — durch dieses alles nur die 

These Herrn Boeckelmanns bestatigt werde, beendet Herr Deckert die Diskussion.

Werner Noack (Freiburg i. Br.):

Stilprobleme der deutschen mittelalterlichen Stadtbaukunst

Mit dem Anfang des 12. Jahrhunderts tritt das deutsche Stadtewesen in ein ganz 

nenes Stadium ein. Es beginnen die planmafiigen Neugriindungen von Stadten. 1120 

griindet Herzog Konrad von Zahringen die Stadte Freiburg, Villingen und Offenburg.

Der Stadtplan von aufiergewohnlicher Klarheit und Schbnheit, der dem Herzog 

oder seinen uns nicht bekannten Baumeistern bei Beginn seiner grofiartigen Stadte- 

griindungspolitik als Ideal vorschwebte, 1st in Villingen infolge besonders giinstiger 

topographischer Verhaltnisse nahezu ungestdrt verwirklicht worden: in ovalem Mauer- 

ring das Achsenkreuz der beiden grofien Marktstrafien, an ihren Enden abgeschlossen 

von den vier Stadttoren. Die an die Siedler ausgegebenen gleichmafiigen Hofstatten 

werden in einer iiberzeugend klaren Aufteilung des Stadtgebiets durch Wohn- und 

Wirtschaftsgassen angeordnet. In einem Viertel ist der Raum fur Pfarrkirche und 

Kirchhof ausgespart. In Freiburg war der Stadtebauer durch die ortlichen Besonder- 

heiten gendtigt, diesen Idealplan sinnvoll abzuandern. In Rottweil findet sich ein 

wenig spater (vor 1150) eine sehr genaue Wiederholung des Villinger Plans, in Neuen

burg a. Rh. (1170/80) wird auf das Freiburger Vorbild zuriickgegriffen.

Diese bedeutende und neuartige Leistung findet sehr bald Nachahmung, vor allem 

bei den Staufern. Es lassen sich drei weitere besonders charakteristische Formen neben- 

einander erkennen, die sich in manchen Fallen untereinander und mit der Achsenkreuz- 

planung durchdringen. In Augsburg z. B. wird um 1170 an die Prozessionsstrafien 

eine Erweiterung mit rippenfbrmiger Abzweigung der Gassen angeschlossen, ebenso 

in Miihldorf a. I. neben einem alteren Strafienmarkt. Ahnlich schon um 1130 Ell

wangen oder um 1180 Oberehnheim. An einer Langsachse mit einer oder mehreren 

Parallelstrafien mit quergestelltem Marktplatz werden etwa Uberlingen (1152/54) und 

Weifienburg i. B. (vor 1180) aufgebaut, in Verbindung mit Achsenkreuz z. B. Mun- 

chen (1158). Eine andere Gruppe hat von einer Stelle (einem Tor) meridianfbrmig 

ausstrahlende Strafienziige, die auf eine Querachse stofien, so die Lorenzerstadt in 

Niirnberg (um 1140) oder Pfullendorf (bald nach 1167), Brandenburg a. H. (vor 1196). 

Diese Komposition findet ihre klassische Ausbildung in dem alteren Teil des zahrin- 

gischen Bern.

Daneben aber stellen wir in Weiterentwicklung charakteristischer Planformen des 

12. Jahrhunderts Gruppen von Stadten fest, bei denen zwischen zwei Parallelstrafien, 

die ihrerseits rechtwinklig umbrechen oder zu den Toren spitz zusammenlaufen, ein 

quadratischer Marktplatz angeordnet ist: Gleiwitz (vor 1246), Anklam (um 1242/43) 

oder Bruck a. d. M. (1263). Neben einer standig zunehmenden strafferen Linienfiihrung 

findet sich allenthalben mehr und mehr eine sehr regelmafiige Aufteilung in recht- 

eckige, dem Quadrat angenaherte Baublocke, die vor allem typisch ist fur die Mehr-
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