
RAINER SLOTTA, 1tDeHUOmfNSrEmfU Nl CESUDS-t fEUH"UOmfNHSKNFeE NDNH  

3NCE fNbN b3tONddN9 Saarbriicker Beitrage zur Altertumskunde, Bd. 20. Bonn 

(Rudolf Habelt Verlag) 1976. 330 S., 106 S. Tafeln. DM 70,—.

Rainer Slottas umfangreiche Dissertation wendet sich einem bislang sehr 

vemachlassigten Gebiet mittelalterlicher Bauforschung zu und kann schon 

aus diesem Grund besondere Aufmerksamkeit fur sich in Anspruch 

nehmen. Die romanische Architektur Lothringens ist bisher nirgends um- 

fassend dargestellt, sondern immer nur in Teilbereichen bearbeitet worden 

(vgl. dazu Hans Erich Kubach, der Trierer Kunstraum im 11.—13. Jhd. In: 

Trierer Zeitschrift 12, 1937, 81 ff. und zuletzt Pierre Simonin, Essai sur 

1’architecture religieuse en Lorraine du Xie au XVe siecle. In: Pays lorrain 

44, 1963 ff.). Grundlegend, wenn auch in vielen Einzelergebnissen inzwi- 

schen von der Forschung uberholt, ist immer noch die vor mehr als einem 

halben Jahrhundert erschienene Untersuchung Georges Durands (Les eglises 

romanes des Vosges. Paris 1913), wahrend fur den von Slotta behandelten 

Bereich vor allem die (von Anfang an umstrittene) Dissertation von Josef 

Ernst-Weifi uber Fruh- und hochromanische Baukunst in Metz und Um- 

gebung (Berlin 1937) und das nach wie vor unentbehrliche Inventarwerk 

von Heribert Reiners und Wilhelm Ewald (Kunstdenkmaler zwischen Maas 

und Mosel. Munchen 1921) hervorzuheben waren. Schliefilich sei die Dis

sertation von Norbert Muller-Dietrich genannt (Die romanische Skulptur in 

Lothringen. Munchen 1968 = Kunstwissenschaftliche Studien Bd. XLI), deren 

Ergebnisse Slotta manchmal vielleicht allzu bereitwillig ubemimmt.

Diese Vorarbeiten und die z.T. weit in das 19. Jahrhundert zuriickreichen- 

den Einzelbeitrage der Lokalforschung bilden den Ausgangspunkt der 

Untersuchung, die durchaus nicht nur auf den angekundigten Bereich be- 

schrankt bleibt, sondern — zumal in den kunsthistorischen Fragen — immer 

wieder fiber die engen Departementsgrenzen hinausgreift, um die regional 

gebundenen Eigenheiten der einzelnen Monuments (es handelt sich aus- 

schliefilich um Sakralbauten) und die kunstlandschaftlichen Zusammen- 

hange genauer fassen zu konnen. Zunachst werden die Bauten der ottoni- 

schen und der friihromanischen Epoche vorgestellt. Es folgen die Bauwerke 

der hoch- und spatromanischen Epoche, typologisch geordnet nach Hallen- 

bauten, Basiliken, Saalkirchen. Nach der Vorstellung der Denkmaler wer

den Einzelprobleme erortert. Stellvertretend fur Gesamtlothringen wird im 

Metzer Gebiet der Ubergang von der Spatromanik zur Friihgotik unter- 

sucht. Eine vergleichende Zusammenschau der Kampfer und Basen zur Er- 

arbeitung von Datierungskriterien schliefit sich an. Danach werden spezi- 

fisch „lothringische“ Architekturphanomene behandelt (Apsidengliederungen, 

Stiitzenwechsel); schliefilich geht es um die „Frage, ob der lothringische 

Kunstraum tatsachlich Jothringisch’, trierisch Oder anders bezeichnet wer

den mufi“. (ibid., 11 f.)
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Hauptziel der Arbeit ist die Inventarisation des romanischen Baubestan- 

des im Departement Meurthe-et-Moselle (Hauptorte: Longuyon, Luneville, 

Nancy und Toul), und auf diesen Aspekt werden sich daher auch die folgen- 

den Bemerkungen konzentrieren (zu anderen Gesichtspunkten vgL die — fiir 

die Zeitschrift f. Kunstgesch. vorgesehene — Rezension H. E. Kubachs, dem 

auch die vorliegende Besprechung wichtige Anregungen verdankt). Slotta 

beschreibt, analysiert und datiert insgesamt nicht weniger als 133 Einzel- 

monumente. Er erganzt seinen klar und pragnant formulierten Text durch 

Karten zur Verbreitung der Denkmaler, der Hallen und Basiliken, der Sat- 

tel- und Pyramidendacher, der Rippenenden in „Tuten-Form“ sowie der 

Rundturme, ferner durch eine Zusammenstellung der Typen Lothringischer 

Saalkirchen und schliefilich durch ca. 500 Einzel- (z. T. Nach-)Zeichnungen, 

die u. a. zur Veranschaulichung der zahlreichen Rekonstruktionsvorschlage 

dienen, darunter 22 Gesamtansichten, ca. 50 Gesamtgrundrisse, mehr als 

20 Gesamtschnitte und weit uber 300 Detail- und Profilzeichnungen.

Nach eigenen Angaben begann der Verfasser im Marz 1971 mit der Be- 

arbeitung des Themas und konnte bereits im Juni 1973 das Manuskript vor- 

legen — eine erstaunliche Leistung angesichts des umfangreichen Materials 

und der nicht eben leicht zuganglichen Literatur. Dab dieses rasante Arbeits- 

tempo sich freilich nicht immer giinstig auf die einzelnen Bauaufnahmen 

ausgewirkt hat, zeigt das Beispiel der ehemaligen Prioratskirche St. Etienne 

in KNHNC8EN bei Baccarat im Bistum Toul, die Slotta zu Recht als einen der 

bedeutendsten romanischen Bauten des Departements Meurthe-et-Moselle 

hervorhebt wrhh9Sk29

Die dreischiffige Saulenbasilika ist heute weitgehend zerstort und bis auf 

ihre als Kapelle dienenden Ostteile profaniert. In seinem Rekonstruktions- 

vorschlag unterstellt Slotta, dab die spitz zulaufenden Vierungsbogen die 

ursprunglichen sind, die nachtraglich nur abgefast worden seien. Er uber- 

sieht dabei jedoch, dab sich auben auf der Nordseite uber dem bestehenden 

Spitzbogen die Reste eines alteren Rundbogens erhalten haben, die als ein 

sicheres Indiz dafur zu nehmen sind, dab ursprunglich die Vierungsbogen 

— genau wie alle anderen intakt erhaltenen Bogenlaufe des Kernbaus — 

halbkreisfbrmig gefiihrt waren (vgl. z. B. auch den bstlich anschliebenden 

Apsisbogen, dessen Kampfer noch z. T. sichtbar sind). Ungewib ist auch, ob 

das spatgotisch uberwblbte querrechteckige Chorjoch ursprunglich flachge- 

deckt war, wie Slotta glaubt, denn entgegen der Mitteilung des Verf. 

lassen sich in der Mauerkrone oberhalb der Gewolbezone keine zu einer 

Flachdecke gehbrenden Balkenlbcher feststellen und Schildbogen sind so- 

wohl auf der Nord- als auch auf der Siidwand erhalten. Die jetzigen Ge- 

wblbe kbnnen also durchaus Vorganger gehabt haben.

Sicher zutreffend ist Slottas Deutung der in der Nordwand des Chorjochs 

sichtbaren „Nische“ als Rest eines alten Zugangs zu der anschliebenden 

Seitenchorkapelle — nur ubemimmt diese Offnung nicht, wie in der Re-
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konstruktionszeichnung angegeben, die Kampferhdhe der Vierung, sondern 

bleibt sogar mit ihrem Scheitel noch deutlich unterhalb dieser Zone. Die auf 

dem rekonstruierten Langsschnitt sichtbare Rundbogenbffnung in der Siid- 

wand ist also entsprechend zu korrigieren; die Gliederung des dstlichen 

Vierungspfeilers ist ebenfalls falsch angegeben und das Fenster tiber dem 

Durchgang zum Nebenchor entschieden hdher als das im Schnitt einge- 

zeichnete.

Abgesehen von diesen fehlerhaften Eintragungen ist Slottas Rekonstruk- 

tionsskizze vor allem deshalb unbrauchbar, weil sie aufier adit lafit, dafi die 

Kampferhdhe der Vierungsbdgen und des Apsisbogens bedeutend fiber den 

Kampfem der Mittelschiffarkaden liegt, die zudem auch nicht um die west

lichen Vierungspfeiler verkrbpft, sondern nur um die zugehorige Vorlage 

herumgefiihrt sind. — Festzuhalten bleibt Slottas Rekonstruktion der Apsis: 

ihre in der siidlichen Strebevorlage der Ostwand erhaltenen Reste lassen 

den vermuteten halbrunden Chorschlufi als gesichert erscheinen. Die 

flankierenden Chorkapellen waren freilich weniger tief als die Grund- 

rifiskizze vorgibt, ihr flacher Schlufi ist nicht nachgewiesen.

Die Bedeutung dieser Anlage lafit eine genaue Bauaufnahme dringend 

wiinschenswert erscheinen. Schon eine griindliche Vermessung und wenige 

Stichgrabungen konnten zu einer nahezu vollstandigen und sicheren Re

konstruktion des Ursprungsbaus fuhren, uber dessen Datierung dann eben

falls neu zu reden ware.

Westlich von Deneuvre liegt GEt8UddN. das innerhalb des von Slotta be- 

arbeiteten Departements „die wichtigste und am besten erhaltene Kirchen- 

anlage des 11. Jahrhunderts“ besitzt (ibid., 14). Von der mit Cluny zusam- 

menhangenden ehemaligen Prioratskirche Ste. Marie stehen noch der West- 

turm und das dreischiffige Langhaus, auf dessen Stiitzenwechsel Kubach 

bereits 1937 aufmerksam gemacht hat (op. cit., 85): es unterbricht die Ab- 

folge seiner Rundstiitzen in der Langhausmitte durch eine Pfeilerstellung 

(alle Stiitzen iibrigens mit Trapezkapitellen ohne Kampfer). Slotta zieht 

zum Vergleich die abgebrochene Prioratskirche St. Pierre et Ste. Marie 

von Chatenois bei Neufchatel heran (vgl. M. de Chanteau, Anciennes 

sepultures de 1’eglise du prieure de St. Pierre de Chatenois, in: Mem. de la 

Soc. d’archeol. lorraine 3e serie VII, 1879, 283 ff., Grundrifi ibid., 286), deren 

6 Rundstiitzen in der Mitte von einem Rechteckpfeiler unterteilt waren, 

ahnlich wie es in der Mitte des 12. Jahrhunderts dann noch einmal das 

Langhaus der Kathedrale von Besan^on zeigt (vgl. Jochen Zink, Die mittel- 

alterliche Kathedrale von Besan^on bis zum 13. Jahrhundert. Phil. Diss. 

Freiburg i. Br. 1974, 134 ff. mit weiteren Beispielen aus dem 11. und 12. Jahr

hundert). Dort ist die Mittelteilung nicht motivgeschichtlich sondern in 

erster Linie von der Liturgie her zu begrtinden. Die Pfeiler markierten die 

Grenze zwischen der Kanoniker- und der Volkskirche, die durch eine Ab- 

schrankung an dieser Stelle voneinander getrennt waren. Fur Froville und
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die ubrigen vergleichbaren Bauten mogen ahnliche Grtinde ausschlaggebend 

gewesen sein. Dab die Zasur dort wie in Besanqon in der Langhausmitte 

liegt, erscheint angesichts der Querhauslosigkeit der beiden Bauten kaum 

verwunderlich.

Ein besonders interessanter Bau ist der „Clocher Porche" von St. Gorgon 

in ZeEeH"N8UddN (ebenfalls profaniert; rhh9Szh29 Der auf der Nordseite von ei

nem aufwendigen langsoblongen „Treppenhaus“ flankierte machtige Turm- 

bau ist in zwei hohen Geschossen bis auf die Gewolbe, in einem dritten Stock- 

werk im Ansatz erhalten. Erd- und Emporengeschob offneten sich in weiten 

Rundbogen nach Osten, so daf} nach dieser Seite hin mit einem dem West- 

bau ursprunglich angeschlossenen Saal gerechnet werden mub. Slottas An- 

gaben erweisen sich im allgemeinen als zutreffend, konnen im einzelnen 

jedoch korrigiert und erganzt werden. So ist z. B. im Erdgeschob des Turmes 

nicht der ganze umlaufende Innensockel attisch profiliert, sondern lediglidh 

die Basen der darauf stehenden Eckpilaster. Diese Vorlagen wachsen glatt 

auf bis zu ihren in situ erhaltenen Kampferprofilen (Platte, Plattchen, 

Wulst und durch Plattchen abgesetzte Kehle), dartiber steigen glatte Schild- 

bogen auf, zwischen denen sich noch die Ansatze des urspriinglichen Kreuz- 

gratgewdlbes erhalten haben. In Slottas Grundrib des Erdgeschosses fehlt 

der im unteren Teil erhaltene Aubenpilaster der Ostwand (mit attischer 

Basis), der die inzwischen vermauerte Bogenoffnung flankiert und sicher 

ein Pendant gehabt hat. Diese Vorlagen sitzen nicht in der Achse der Pi

laster auf der Westseite des Turmes und sind daher fur die Rekonstruktion 

der Gesamtanlage (v. a. des ostlich anschliebenden Saales) besonders wichtig.

Das von einem Kreuzgratgewolbe uberspannte Obergeschob des „Treppen- 

hauses“, mit Fenstern in der West-, Nord- und (zugesetzt) auch in der Ost

wand, ist nur uber eine ungewohnlich enge und unbequeme Wendeltreppe 

zu erreichen, so dab Slottas Deutung als Schatzkammer plausibel erscheint. 

Wenn seine Annahme eines Altans im Zwickel von Turm und Annex zu- 

treffen sollte, so bleiben doth Zweifel an Einzelheiten der Rekonstruktion 

(Aufbau und Dachldsung), die nicht genau den deutlich sichtbaren Be- 

funden entspricht, nur einen Teil der offenbar nachtraglich in das be- 

stehende Mauerwerk eingetieften Balkenlocher berucksichtigt und die zu- 

gesetzte Tiirbffnung in der Nordwand des Turmes ubergeht. Inwiefern fur 

diese „Aubenkanzel . . . der Westbau des Trierer Domes bestimmend" war, 

ist nicht ersichtlich. Hervorzuheben ist dagegen Slottas Hinweis auf den 

„Clocher Porche" von St. Michel in Saint-Mihiel, zu dem wichtige neue Einzel- 

beobachtungen vorgetragen werden. Indessen erscheinen die Ahnlichkeiten 

zwischen den beiden Bauten nicht so zwingend, dab damit auch alle Datie- 

rungsfragen schon geldst waren. Mub denn der Westbau von Saint-Mihiel 

in seinem altesten Bestand wirklich erst gegen Ende des 12. Jahrhunderts 

begonnen worden sein und ist fur den von Varangeville eine Datierung 

in das dritte Jahrhundertviertel endgultig auszuschlieben?
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Slotta ordnet dieser Gruppe lothringischer Westbauten auch den Westturm 

der kleinen Dorfkirche von MC)Nb-edtNCi zu. Er vergleicht das erste Stock- 

werk uber dem tonnengewdlbten Durchgangsgeschofi dieses Turms u. a. mit 

den Turmemporen von Varangeville und deutet es daher als Emporenraum 

fur die Adligen des Hauses Vaudemont (ibid. 165); die Anlage gehbre zu 

den Vorstufen der genannten Bautengruppe (ibid. 171). Es handelt sich um 

einen flachgedeckten, ausgesprochen unreprasentativen, niedrigen Raum, 

der von Westen durch einen Oculus beleuchtet wird und sich im Unter- 

schied etwa zu Varangeville Oder Saint-Mihiel nicht mit einer grofien 

Arkade in das Kircheninnere offnete, sondern in seiner der Kirche zuge- 

wandten Ostwand lediglich eine von einer Tur verschlossene Rundbogen- 

bffnung zeigt. Der sehr kleine, offenbar schon immer unverputzte Raum 

lafit seitlich der ihn durchschneidenden Holztreppe so wenig Platz, dafi 

weder die von Slotta vorgeschlagene Zuordnung noch die Deutung als 

Adelsempore iiberzeugend erscheinen.

Zumindest gewagt ist der Rekonstruktionsvorschlag zu der unweit von 

Puxe gelegenen Pfarrkirche St. Germain in 7e  U"H„9 Da die wenigen wieder- 

verwendeten (und in ihrer Herkunft keineswegs gesicherten) „Gesimsstucke 

keine Rundungen aufweisen", ordnet sie Slotta dem verlorengegangenen 

romanischen Chor zu und rekonstruiert diesen infolgedessen als „Rechteck- 

chor Oder polygonale Apsis" (ibid. 213).

Bedenken bleiben auch gegenuber der Befundinterpretation und dem 

Datierungsvorschlag fur St. Martin in 3eUE„9 Slotta geht davon aus, dafi 

die dreischiffige Pfeilerbasilika, deren Mittelschiffpfeiler in sorgfaltigem 

Grofiquaderwerk mit Prefifugen aufgefuhrt sind, im zweiten Viertel des 

12, Jahrhunderts dem offenbar bereits bestehenden Westturm (Simonin: 

Ende des 11. Jhs.; Reiners: „doch wohl gleichzeitig mit dem Langhans") ange- 

schlossen wurde. Mit Reiners nimmt er eine von West nach Ost fortschrei- 

tende Baufuhrung an, eine Vermutung, die angesichts der augenfalligen 

Einheitlichkeit der Kirche und ihres verzogenen Anschlusses an den West

turm nicht gerade als die nachstliegende zu bezeichnen ist.

Die Geschlossenheit der Anlage stimmt auch skeptisch gegenuber der von 

Slotta vorgeschlagenen Einteilung in einzelne Bauabschnitte. So erschliefit 

er beispielsweise eine dritte Bauphase allein aufgrund der Tatsache, dafi 

nur die — ansonsten ihren Pendants genau entsprechenden — siidlichen 

Obergadenfenster aufien einen Kantenrundstab zeigem „als . . . die Lang- 

hausarkaden, der Triumphbogen und die Seitenschiffe standen . . . erbaute 

man zunachst die nordliche, anschliefiend die stidliche Obergadenwand" 

(ibid., 92). Der tatsachliche Anlafi fur die unterschiedliche Gliederung der 

Obergadenfenster durfte jedoch in dem Bestreben zu sehen sein, die dem 

Dorf zugekehrte Sudflanke der ganz am Ortsrand gelegenen Kirche auf- 

wendiger zu gestalten als die abgewandte Nordseite. Auf der Siidseite liegt 

denn auch das Eingangsportal der Kirche, das im Unterschied zu der mafi-
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stablichen Zeichnung auf Tf. 63 uber dem Sturz ein offenes Bogenfeld zeigt.. 

Die Abhangigkeit zur Porte de 1’officialite der Verduner Kathedrale ist 

offensichtlich. Das insgesamt sehr flache Kampferprofil des Portals von 

St. Martin fugt entgegen Slottas Angaben zwischen Platte und Wulst keine 

Schrage ein, die untere Platte ist auch kein died des Kampfers, sondern 

Deckplatte des daruntersitzenden Kapitells (vgl. S. 91). Slottas Behauptung, 

dieses Portal sei „eindeutig nachtraglich an die Seitenschiffaubenmauer 

gegengesetzt worden" (S. 91), findet im Befund keine Stiitze: Die Lagerfugen 

der Aubenmauern und der Pokalwandung laufen teilweise durch.

Der Rollchenfries uber dem Portal gehort eng mit dem der Apsis zusam- 

men. Das innen am Kalottenansatz der Apsis verlaufende Profil entspricht 

dem Dachgesims des Langhauses; es schliebt eine Blendbogengliederung 

ab, die uber sechs (nicht vier) Saulen aufsteigt, unter denen die beiden ost- 

lichen durch ihre sechs- (nicht acht-)eckigen Schafte, mit entsprechend ge- 

brochenen Halsringen und den daraufsitzenden korinthischen Bossen- 

kapitellen auffallen (die Sockel und die attischen Basen mit den Eckzehen 

sind erneuert). Das Scheitelfenster der Apsis zeigt auben den gleichen 

Kantenwulst wie die siidlichen Obergadenfenster — ein Motiv, das in den 

Verduner Obergadenfenstem vorgebildet war. Das Gesims der westl. Seiten- 

schiffwande stimmt ebenfalls wdrtlich mit den an der Verduner Kathedrale 

erhaltenen Aufiengesimsen (vgl. die Querhausflugel) uberein. In Anbetracht 

des Verduner Weihedatums von 1147 wird man daher davon ausgehen 

mussen, dab Langhaus und Apsis der Kirche von Mairy fruhestens in der 

Jahrhundertmitte in einheitlichem Bauvorgang dem bestehenden Westturm 

angeschlossen worden sind.

Fur die ehemalige Prioratskirche St. Martin in 3tH bTeUH b3eE UH mdchte 

Slotta zwei voneinander abzuhebende Bauzustande (Bau I und Bau II) er- 

schlieben. Konkrete Baunachrichten zu der zweifellos bedeutenden Anlage 

fehlen. 1124 bestatigte Gottfried von Namur die Schenkung des Priorats. 

Im 19. Jahrhundert wird die dreischiffige Stufenhalle mit ihren drei Ost- 

Apsiden durchgreifend restauriert — der genaue Umfang dieser Mafinah- 

men ware festzustellen. Die Befundaufnahme Slottas erscheint wiederum 

im einzelnen anfechtbar. So unterstellt er, dab die in die Westwand zur 

Aufnahme der Mittelschiffarkaden eingelassenen Konsolen „nachtraglich 

aus einer rechteckigen Vorlage herausgearbeitet worden sind" (S. 53); doch 

lassen sich fur diese Annahme ebensowenig Befunde beibringen wie fur seine 

These, dab die uber Wulstsockeln (nicht attischen Basen) aufwachsenden 

Mittelschiffstutzen ursprunglich als einfache Kreuzpfeiler aufgefuhrt und 

erst nachtraglich zum Mittelschiff hin durch Abarbeitungen „einmal abge- 

treppt worden" seien (S. 54).

Slotta erschliebt dies aus den „Abfasungen“ am Ansatz des daruber auf- 

steigenden Mittelschiffgurtes, die freilich notwendig waren, um den ge- 

drangt danebensitzenden Anfangern der Gewdlberippen auf der gemein-
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samen Kampferplatte Platz zu schaffen. Da der Befund die Trennung von 

Gurt und Rippen in zwei gesonderte Bauphasen nicht zwingend erscheinen 

lafit (auch die daruntersitzenden Kapitelle mtissen nicht aus der Vorlage 

herausgeschlagen worden sein, wie Slotta meint) und da auflerdem der 

Bogenquerschnitt mit dem von Slotta fur die zugehorige Vorlage erschlos- 

senen keineswegs eindeutig korrespondiert, wird man die vorgeschlagene 

Deutung und Rekonstruktion zuriickweisen mussen. Dies um so mehr, als 

die erhaltenen Innenpilaster der Seitenschiffwande den gleichen Querschnitt 

(also ebenfalls eine Rucklage) zeigen wie die Mittelschiffvorlagen der Lang- 

haussttitzen, ohne daii sich an ihnen irgendeine Spur nachtraglicher Ab- 

arbeitungen feststellen liefle. Uber den Kampferplatten dieser Vorlagen 

steigen die zum grofien Tell noch intakt erhaltenen Gurtbogen und Kappen 

der gratigen Seitenschiffgewdlbe auf. Die Westwand verzichtet auf ent- 

sprechende Vorlagen — hier dienen Konsolen als Auflager, die in situ er- 

halten sind. Entsprechende Konsolen in den Seitenchoren lassen darauf 

schlieben, dab die dort vorhandenen Kreuzgratgewolbe ebenfalls von Anfang 

an vorgesehen waren (vgl. dag. Slotta, S. 55 und Anm. 88). Ob auch die 

gestaffelten Mittelschiffvorlagen der Langhauspfeiler zur Aufnahme von 

Kreuzgratgewblben bestimmt waren, ist ohne emeute Bauanalyse nicht 

sicher zu entscheiden, scheint jedoch durchaus im Bereich des Moglichen 

zu liegen; nicht nur aufgrund der Analogien zu den Seitenschiffvorlagen, 

sondern vor allem auch angesichts der in die Westwand eingelassenen Kon

solen, die den Auflagern der westlichen Langhausarkaden zum Mittelschiff 

hin angeftigt sind und mit ihnen gemeinsame Kampferprofile haben. Sie 

konnten daher durchaus als Gewdlbekampfer anzusprechen sein (vgl. dag. 

Slotta, S. 78, Anm. 83).

Den machtigen Konsolen in der Westwand sind die des Apsisbogens eng 

verwandt, die jedoch ebensowenig wie die westlichen aus alteren Vorlagen 

herausgemeiflelt sein durften. Ihr Kampferprofil findet sich wieder an den 

Mittelschiffpfeilern, am Westportal (Kampfer und Zackenrahmung, die 

ubrigens mit den von Slotta herangezogenen Zackenrandern des Plattenfrie- 

ses am Trierer Dom nichts zu tun hat) und in der Leibung des in die West

wand eingelassenen Kreisfensters, wahrend die Zahnblatter amMittelring, an 

den Speichen und Bogen dieses Fensters denen des inneren Apsisgesimses 

entsprechen. Alles deutet auf einen geschlossenen Bauzusammenhang, wobei 

lediglich die fur die Provinz immer ublichen Toleranzen in Rechnung zu 

stellen sind. Die von Slotta zum Beweis eines nachtraglichen Fassaden- 

umbaus aufgefuhrten Indizien sind ebenfalls nicht stichhaltig. Unter den 

heutigen Basen des Westportals sind auch keine alteren Basen sichtbar, 

wie Slotta versi chert.

Da also die Befunde (Steinmaterial, Mauertechnik, auch die unterschied- 

liche Mauerstarke der Seitenschiffwande, die Pfeiler- und Vorlagenquer- 

schnitte) nirgends zu der von Slotta vorgeschlagenen Unterteilung des Bau-
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bestandes in einen flachgedeckten Ban I von der Mitte des 12. Jahrhunderts 

und einen um die Jahrhundertwende entstandenen gewblbten Ban II wirk- 

lich ausreichen, wird man zu prtifen haben, ob die unterschiedlichen Einzel- 

formen und die architektonischen „Ungereimtheiten“, die ja fast ausnahms- 

los mit der Einwolbung von Mittelschiff und Chor zusammenhangen, sich 

nicht ebensogut in den Rahmen eines im grofien und ganzen kontinuier- 

lichen Bauvorgangs einfugen lassen, der etwa in das dritte Viertel des 

12. Jahrhunderts zu datieren ware und dessen wichtigster Einschnitt in dem 

Wechsel von der urspriinglich fur alle Langhausteile vorgesehenen Kreuz- 

gratwolbung zu den im Mittelschiff und Chorjoch dann tatsachlich ausge- 

fuhrten Kreuzrippengewblben bestanden hatte. (Waren nicht die Rippen

profile wie tibrigens auch die Konsolen am Auflenbau durch die Verduner 

Kathedrale vorgebildet?)

Kaum anders diirften die ersten Bauvorgange der Pfarrkirche St. Lambert 

in VqatHmtCE  zu beurteilen sein. Der kleine rippengewolbte Saalbau mit 

Vorchor und polygonal geschlossener Apsis hangt ganz offensichtlich von 

der nahegelegenen Kirche des Pramonstratenserpriorats von Blanzey ab, die 

im letzten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts entstand, auch wenn er in den 

gewifi zuerst errichteten Ostteilen eine altertumlichere Bauzier zeigt. An- 

gesichts der aufs engste am Vorbild orientierten AuCengliederung der 

Apsis wrhh9STe2 und deren — von S. wohl tibersehenen — vermauerten Spitz- 

bogenfenster (darin uber Blanzey hinausgehend) wird man sich diese Teile 

indessen kaum mit Slotta um dreifiig Jahre vor dem westlich anschlieben- 

den Saal entstanden denken wollen (vgl. S. 144).

Ob ahnliches nicht auch fur die Pfarrkirche St. Laurent in -ed ENbOtCOB 

rDeHmN zu geiten hatte, mag dahingestellt bleiben. Dort fallen Unstimmig- 

keiten in der Gliederung der Westfassade ins Auge, die Slotta wiederum 

zum Anlafi nimmt, zwei gesonderte Bauzustande zu rekonstruieren: eine 

im letzten Viertel des 11. Jahrhunderts errichtete, durch fiinf Blenden ge- 

gliederte Westfront (merkwurdigerweise ohne Eingangsportal) mit ab- 

schliefiendem Dreiecksgiebel und ein ca. 50 Jahre danach, 1150—1156, er- 

folgter Umbau, der zu dem uberkommenen Bestand gefuhrt habe. Da je- 

doch die erhaltenen, mit Ausnahme des Portals von Slotta dem Bau I zu- 

geschriebenen unteren Partien der Fassade mit einer Blendengliederung 

uber doppeltem Schmiegensockel, sauber verfugtem Grofiquaderwerk und 

Rollchenfries so in Lothringen nicht im 11. Jahrhundert, wohl aber in der 

zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts nachweisbar sind (vgl. z. B. Varange- 

ville), diirften auch in diesem Fall die beiden Bauabschnitte sehr viel naher 

zusammenrucken und wohl in das dritte Jahrhundertviertel zu datieren 

sein. Slottas These, dafi nur eine Bauzeit bis 1156 in Betracht komme, ist 

ebensowenig begrtindet wie seine Vermutung, dab die — von ihm sicherlich 

tiberbewerteten — Beziehungen zwischen Haute-Seille (Weihe 1176, nach 

Slotta aber bereits in der Jahrhundertmitte im wesentlichen vollendet)
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und Laitre-sous-Amance als der architektonische Niederschlag der „Konkur- 

renz unter den einzelnen Familienmitgliedem" des oberlothringischen Her- 
zogshauses zu verstehen seien (vgl. ibid., S. 50 f. und S. 182).
Das Buch — zunachst beeindruckend durch die Fulle des ausgebreiteten 
Materials und der beigegebenen Illustrationen — hinterlafit am Ende einen 
durchaus zwiespaltigen Eindruck. Als die erste wirklich umfassende und 
systematische Aufarbeitung eines bislang nur unzureichend erschlossenen 
Baubestandes stellt es die Forschung auf eine ganzlich neue, aber eben 
nicht immer zuverlassige Grundlage. Eine uberarbeitete Fassung, die das 
von Slotta avisierte Ziel einer „Inventarisationsarbeit“ (vgl. ibid., S. 11) 
noch konsequenter verfolgte, indem sie etwa auch die technischen Daten 
zu dem jeweils uberkommenen Bestand (Mafie, Material, Steinbearbeitung 
usw.) komplettierte, klarer zwischen intakt erhaltenen und restaurierten 
Partien differenzierte, ferner die nur sehr bedingt brauchbaren Skizzen 
im Anhang durch maflstabgerechte (und in den Planen und Schnitten 
moglichst im gleichen Mafistab gehaltene) Bau- und Detailaufnahmen er- 
setzte und schliefllich die luckenhafte historische Dokumentation erganzte 
(Baunachrichten in der Original version), ware dieser verdienstvollen Unter- 
suchung sehr zu wiinschen, die fur alle weitere Auseinandersetzung mit 
der friihen Architektur im deutsch-franzosischen Grenzbereich unentbehr- 

lich sein wird.
Jochen Zink
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