
den konservatorischen Befurchtungen teilweise durch SchutzmaBnahmen Rech- 

nung zu tragen, und auf den Beistand des hl. Petrus — mdge er dem Wagnis giinstig 

sein, obgleich es keinen Petrusschrein in Kdln gibt!

Tagungen

KUNSTHISTORISCHES KOLLOQUIUM ZUM JAHR DER ROMANISCHEN 

KIRCHEN IN KOLN, 6.-9. Marz 1985

(mit vier Abbildungen)

Vierzig Jahre nach Kriegsende lud die Stadt Kdln in Person der Stadtkonservato- 

rin Hiltrud Kier einen ,,iiberschaubaren Kreis von Fachkollegen” zu einem Kollo- 

quium uber den Wiederaufbau der romanischen Kirchen ein. Die uber hundert 

Teilnehmer trafen sich zu ihren Aussprachen meist vor Ort. Das Gesprachsklima 

war offen und unkompliziert. Fur perfekte Organisation ist Ulrich Krings und Sabine 

Czymmek zu danken. Referate und Diskussionsbeitrage sollen bald in Band 4 der 

von Kier und Krings herausgegebenen Reihe ,,Stadtspuren” (erschienen: Bd. 1 Kbln: 

Die romanischen Kirchen. Von den Anfangen bis zum Zweiten Weltkrieg, und 

Bd. 3 Kbln: Die romanischen Kirchen im Bild. Architektur. Skulptur, Malerei, Gra- 

phik, Photographie, beide Kbln 1984) publiziert werden, weshalb der folgende Bericht 

auf Vollstandigkeit verzichtet.

Er verzichtet auch auf persbnliche AuBerungen der Enttauschung oder herben 

Kritik angesichts mancher neu-alter Kirchenraume, wie sie auch im Juni auf der 

Jahrestagung der Landesdenkmalpfleger zeitweise das Urteil bestimmten und pole- 

mische Kontroversen auslbsten; nur eine mbglichst sachliche Diskussion kann, wie 

wir glauben, jetzt weitere Fehlentscheidungen verhtiten.

Gegentiber der letzten Bilanz des Wiederaufbaus von Hans Erich Kubach 

(Kunstchronik 32, 1979, S. 405—415) sind jetzt St. Gereon, St. Maria im Kapitol 

und GroB St. Martin fertiggestellt. Der Westbau von St. Kunibert ist Baustelle.

Bis Ende 1984 waren in die groBen romanischen Kirchen (ohne St. Cacilien) fast 

147 Mio. DM geflossen, von denen Erzdibzese und Pfarrgemeinden zwei Drittel 

aufgebracht haben. Mit dem 1981 von Hiltrud Kier ins Leben gerufenen Fbrderver- 

ein Romanische Kirchen Kbln hat die stadtische Denkmalpflege eine — auch im 

materiellen Ertrag — wichtige Initiative ergriffen. So ist es motiviert, wenn nicht 

der kirchliche Bauherr, sondern die Stadt Kbln zu dem Treffen eingeladen hat.

Wer heute die Kblner mittelalterlichen Kirchen erlebt, ist NutznieBer einer Ent- 

scheidung der ersten Nachkriegsjahre, deren Tragweite schon den Zeitgenossen klar 

und Gegenstand intensiver Debatten gewesen ist. Der EntschluB, sie samtlich wie- 

deraufzubauen (mit Ausnahme der unrettbar zerstbrten Bauten St. Alban, St. Jo

hann Baptist und St. Kolumba, die als Ruinen oder Teil von Neubauten erhalten 

wurden), war keineswegs selbstverstandlich, zumal angesichts der fast vblligen Zer- 

stbrung der Kblner Stadtmitte. Man akzeptierte, daB erst eine kiinftige Generation 

den AbschluB der Arbeiten sehen wiirde, und lieB finanzielle Berechnungen 

beiseite.
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Nicht iiberall hat man in diesem Sinn entschieden, man denke z. B. an den Ab- 

bruch der nur teilzerstbrten Miinchner Jakobskirche. Erst recht hatte man im Wirt- 

schaftsboom der 60er und der frtihen 70er Jahre kaum derart viel Einsatz fiir ein 

historisches Ensemble aufgebracht. Man erinnert sich bitter, dab noch 1970 nahe 

bei St. Maria im Kapitol die Hardenrathkapelle Marienplatz 26, die letzte in Kbln 

erhaltene Hauskapelle, dem flotten ,,Versehen” einer Wohnungsbaugesellschaft 

zum Opfer fallen konnte. Die Firma nannte sich geschichtsbewubt ,,C. C. A. A.”, 

der Raum war wegen seiner qualitatvollen Wolbung und Bauplastik aus dem mittle- 

ren 15. Jh. bekannt, und trotz Protesten hielt man es nicht fiir nbtig, eine Strafe 

zu verhangen {Rhein. Verein f. Denkmalpflege u. Heimatschutz, Jahrbuch 1981, 

S. 260; vgl. Kblner Domblatt 30, 1969, S. 105—107).

Heute genieben die Denkmaler der Vergangenheit wieder mehr Ansehen. Die Be- 

weggrtinde unterscheiden sich allerdings in manchem von jenen der Nachkriegssi- 

tuation, so dab fiir ein Verstandnis der Form des Wiederaufbaus ein Ruckblick 

notwendig ist.

Bei Erdffnung des Kolloquiums zitierte Frau Kier als Schliisseltext Worte des 

Denkmalpflegers Franz Graf Wolff Metternich von 1947: ,,Die Kirchen werden 

wieder aufgebaut werden, ob wir Denkmalpfleger, Kunsthistoriker oder Kritiker 

damit einverstanden sind oder nicht”. Sie erhellen schlaglichtartig, weshalb der 

Wiederaufbau nicht unbedingt nach den Maximen der Denkmalpflege geschehen 

ist; wie stark patriotische, geistliche, besonders liturgische Anliegen mitsprachen, 

macht schon die Finanzierung vorstellbar.

Im Juni 1946 konstituierte sich eine Gesellschaft der Freunde des Wiederaufbaus 

der Stadt Kbln unter Vorsitz des frtiheren Oberbiirgermeisters Konrad Adenauer. 

Adenauer war es gewesen, auf dessen Veranlassung 1925 die Stadt Kbln die Finan

zierung der ihr gewidmeten Kunstdenkmaler-Inventare ubernommen hatte; schon 

am 4. April 1945 forderte er, eben erst von den Amerikanern erneut zum Oberbiir- 

germeister ernannt, die Restaurierung aller romanischen Kirchen (W. Schlombs im 

Feuilleton der Kbln. Rundschau, 17. 4. 1985). Sein Nachfolger im Amt und der 

Kardinal stiitzten die Gesellschaft.

Es gab entschiedene Gegenstimmen. 1946 erschienen Bucher von Carl Oskar 

Jatho (Urbanitdt. Uber die Wiederkehr einer Stadt, Dusseldorf) und Hans Schmitt 

(Der Neuaufbau der Stadt Kbln, Kbln; dazu G. Lili, Dt. Kunst u. Denkmalpflege 

45, 1948, S. 149 f.), Schriftstellern von sonst unterschiedlicher Position, die ein 

Jahr spater als Mitunterzeichner des Manifestes ,,Grundsatzliche Forderungen” er- 

scheinen (Bau- und Werkform 2, 1947, S. 29). Beide sehen das alte Kbln, an dem 

sie hangen, als endgtiltig verloren an. Rekonstruktion wiirde eine unehrliche Anbie- 

derung an das Vergangene bedeuten. Aufgabe sei dagegen ein Neubau nach ganz- 

lich ahistorischen Gesichtspunkten, mit den Worten der ,,Grundsatzlichen 

Forderungen”: ,,Das zerstbrte Erbe darf nicht historisch rekonstruiert werden, es 

kann nur fiir neue Aufgaben in neuer Form entstehen”. Ein dem Vergangenen ver- 

gleichbares Stadtkunstwerk kbnne nur durch eine zeitgemabe Neuschbpfung ge- 

wonnen werden unter Einschlub der erhaltenen alteren Bauten.
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Im Winter 1946/47 veranstaltete die Gesellschaft fiir christliche Kultur einen viel- 

besuchten Vortragszyklus zum Thema: Was wird aus den Kdlner Kirchen? (Kirchen 

in Trtimmern, Koln 1948). Alle Redner, Geistliche, Denkmalpfleger und sonstige 

Kunsthistoriker, Architekten, Kunstler und Schriftsteller, stimmten iiberein in der 

Pramisse, bei den Kirchen stehe man wegen ihres Charakters als ,,Weihegaben” in 

erhdhter Verantwortung. Den Spielraum der Mbglichkeiten hatte Paul Clemen in 

seiner Neusser Rede vom 25. 6. 1946 beschrieben: ,,Alles in diesem Zustand liegen- 

lassen, liegenlassen mtissen, Ruinen aus dem Trummerhaufen auftauchend Oder 

auch nach Abraumung der Triimmer die Ruinen alleinstehend — Beseitigen aller 

Reste, damit Aufgeben, Ausradieren und auch das Gedachtnis Auslbschen — oder 

Wiederaufbau, Wiederherstellung des alten Zustandes — Aufbau unter freier Wei- 

terftihrung des Baugedankens” (P. C., Gesammelte Aufsatze, Dusseldorf 1948, S. 

164). Das Zweite wahlte niemand. Die Ruinen als solche zu belassen und mehr oder 

weniger zu schiitzen, schien eher denkbar. Die meisten Redner aber neigten der 

Auffassung zu, man solle die Uberbleibsel in moderne Neubauten hineinnehmen. 

Die Vertreter einer Wiederherstellung des alten Zustandes befanden sich ganz in der 

Defensive. Man erwog auch pragmatisch, geringe Schaden stilkonform zu reparie- 

ren, groBe ,,schopferisch” zu beseitigen.

Bei den Gegnern einer rekonstruierenden Lbsung fallt durchweg auf, daB sie kei- 

nen Unterschied machten zwischen dem Historismus des vergangenen Jahrhun- 

derts, dessen Prinzip mit Werkbundpathos als ,,verlogen” abgelehnt wurde, und 

dem bei jeder Bauunterhaltung unvermeidbaren Materialauswechseln sowie jeder 

Art von stilistischer Anpassung. Gerechterweise muB man beriicksichtigen, daB die 

Aversion gegen den Historismus im Rheinland besonders tief saB, weil er hier be- 

sonders lange und stark gewirkt hatte (noch 1912 empfahl der Kblner Erzbischof 

fiir Kirchenbauten die Gotik). Hier hatten sich mit den 20er Jahren neuer Kirchen- 

bau und moderne ars sacra energisch durchgesetzt, und deren Vertretern erschien 

jetzt ein Ruckgriff auf die soeben iiberwundene Doktrin undenkbar, der aufs neue 

den ,,unversorgten Gotiker mit Familie” (Kirchen in Triimmern S. 142) heraufbe- 

schwdren kdnnte. Gern brachten sie das Psalmwort ,,Singt dem Herrn ein neues 

Lied” in polemischer Umdeutung an. Clemens Holzmeisters musterhafte Innenge- 

staltung von St. Georg hatte gelehrt, daB man auch nach Prinzipien der Moderne 

alte Bauten aktualisieren kann. PionierbewuBtsein traf sich mit der Ahnung, das 

Kriegsende bedeute einen tiefen Epocheneinschnitt und den notwendigen Beginn ei- 

nes ganz anderen Lebens; ein Gefuhl, das sich vielfaltig auBerte, vom Grtindungs- 

manifest der Gruppe ‘47 zu Alfred Webers Abschied von der bisherigen Geschichte 

(Bern 1946).

Auch die konservativeren Zeitgenossen sahen sich in einer auBerordentlichen La

ge: die Kontinuitat abendlandischer Kultur schien durch die Kriegszerstbrungen in 

Frage gestellt. Clemen riet daher in Neuss, ,,das Stadtbild von gestern wieder auf- 

zuwecken und lebendig zu erhalten, zum mindesten in seinen Hauptakzenten, dar- 

an den AnschluB suchen” (S. 169). Es gelte, wenigstens die Hauptwerke zu retten.

Nicht alles war ruiniert. Der stehengebliebene Dom bedeutete eine symbolische
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Macht. Einzelne Kirchen hatten keine einschneidenden Substanzverluste erfahren. 

Durch Enttriimmerung, Notdacher und erste Sicherungen schufen Kirche und 

Denkmalpflege anschauliche Kontinuitat und die entscheidende Voraussetzung zur 

Erhaltung der Bauten. Bei dieser Konstellation hatten die radikalen Anwalte des 

Neubeginns schon 1947 keine Chance mehr; als 1948 ein Kdln-Merianheft Passagen 

aus Jathos Buch von 1946 abdruckte und wieder vor dem Gespenst einer ,,Colonia 

Agrippina Attrappolis” warnte, war dies zugleich Riickzugsgefecht und unbegriin- 

deter Alarm, denn in Gestalt des Dibzesankonservators Willy Weyres war ein enga- 

gierter Vertreter der Grundsatze ,,schbpferischer Denkmalpflege” mit dem Wieder- 

aufbau betraut. Schon bei der Diskussion von 1946/47 hatte er seine Auffassung 

dargelegt, man miisse grundsatzlich bei kleinen Fehlstellen eher reparierend, ohne 

ausgepragten Stilcharakter Liicken schlieBen, grbBere und selbstandige Raumein- 

heiten aber modern gestalten.

Schon 1946 wuBten die Denkmalpfleger, ,,daB der erhaltene Baubestand der mei- 

sten alten Kirchen, darunter derer, die Koln als Kunststadt das Geprage geben, wie

der zu dem ehemaligen Bau- und Raumeindruck aufgebaut werden kbnnen” 

(Vogts, bei Clemen 1948, S. 169). Die Fachleute sahen, daB ein GroBteil des Zer- 

stbrten in Auswechslungen oder Neugestaltungen des vergangenen Jahrhunderts 

bestanden hatte, verfielen wohl auch weniger leicht einer Ruinenstimmung, die 

liber das AusmaB tatsachlich noch erhaltener Substanz hinwegtauschen konnte. 

Fur sie reduzierte sich das Entscheidungsproblem auf jene Faile, wo wesentlicher 

Substanzverlust eingetreten war, vor allem den Vierungsturm von St. Martin, das 

Schiff und spater auch die Ostpartie von St. Maria im Kapitol, das Dekagon von 

St. Gereon, den Westteil von St. Kunibert.

Als ab 1949 mit den Lebensbedingungen auch das Bauwesen Stabilitat gewann, 

wurde die Frage nach dem Konzept der Erganzungen akut, ohne daB eine allge- 

meingiiltige Lbsung gefunden wurde — die haben wir ja bis heute nicht. Generell 

setzte sich, wenn auch ponderiert durch Besprechungen mit den Denkmalpflegern, 

die Linie von Weyres durch. Ausnahmen waren vor allem die Rekonstruktion des 

Turmes von GroB St. Martin wegen seiner Bedeutung im Stadtbild und die Ergan- 

zung des Dekagons von St. Gereon in den alten Formen. An die Grenzen ihrer 

Mbglichkeiten stieB die ,,schbpferische Denkmalpflege” beim Wettbewerb um die 

Neugestaltung der Ostanlage von St. Maria im Kapitol, als von sechs Entwiirfen 

keiner mehr iiberzeugte als die Alternative einer Rekonstruktion (zuletzt: Rhein. 

Heimatpflege 20, 1983, S. 97—107).

Dieses Entscheiden im Einzelfall ist fur die Kblner Situation charakteristisch. 

Das hatte Beseler im Auge, als er schrieb, ,,daB sich in der Wiederherstellung der 

Kblner Denkmal-Kirchen in den 12 Jahren des Wiederaufbaus allmahlich trotz der 

Zufalligkeit des anfanglichen Beginnens ein gewisser Stil entwickelt hat, an dem die 

kirchliche, die staatliche und die stadtische Denkmalpflege gleichermaBen beteiligt 

sind” (Jahrb. d. rhein. Denkmalpflege 21, 1957, S. 154). Fur heutige Augen zeigen 

alle Bauten mehr oder weniger die ,,Handschrift” des ihren Aufbau leitenden Ar- 

chitekten, so daB jetzt das dictum fallen konnte, fiir den Kunsthistoriker sei die
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Kapitol-Ostgruppe als ein echtes Werk von Weyres aus den 50er Jahren erkennbar 

(vgl. Dt. Kunst u. Denkmalpflege 42, 1984, S. 55—72, bes. 57 u. 59). — Ulrich 

Krings bereitet fur Bd. 2 der ,,Stadtspuren” eine Wiederaufbaugeschichte vor.

In St. Gereon berichtete Hansgerd Hellenkemper liber den ergrabenen antiken 

Bauzusammenhang des Dekagons mit Vorhalle und Atrium. AnschlieBend ftihrten 

Otmar Schwab in die Geschichte von Bauuntersuchung und -sicherung und Georg 

Morsch in Aspekte der Restaurierungsgeschichte ein. Die Sicherung des Dekagons 

(Abb. 2 und 3) war auBerst schwierig gewesen: nachdem eine Sprengbombe Bau 

und Gewdlbe hochgehoben hatte, setzte das Gewolbe beim Niederfallen etwas an- 

ders auf als zuvor. In dem bis zu 25 cm Mauertiefe brandgeschadigten, an einer Sei- 

te weite aufgerissenen Mauerwerk richtete 1951 ein Erdbeben weiteres Unheil an, so 

daB Einsturz drohte. Die zerquetschten unteren Steinlagen der Pfeiler muBten aus- 

gewechselt werden. Die Rettung des Baues wird den Statikern Wilhelm Schorn und 

Otmar Schwab verdankt (dessen lange erwartete Dissertation liber den rbmischen 

Bau abgeschlossen ist).

In der Mauerstarke hat sich viel alte Substanz, darunter bis liber 16 m hoch die 

rbmische Mauer erhalten. Innere und auBere Steinhaut sind heute liberwiegend 

neu; die fleckige Verfarbung des Trachyts im Inneren ist eine unbeabsichtigte 

Feuchtigkeitserscheinung, auf deren Wegtrocknen man hofft. Bei der Innengestal- 

tung war eine konsequente Einheitlichkeit nicht mbglich. Die libel mitgenommenen 

Gewdlbe muBten verputzt werden, wogegen in den Untergeschossen der Mauerbe- 

fund ,,analytisches” Offenlassen nahelegte (man erwagt eine dlinne Schlamme).

So ist es zu einer nur teilweise mit der Denkmalpflege abgestimmten Konzeption 

der Raumgestaltung gekommen, bei der die Farbintensitat von Wand und Fenstern 

nach oben hin drastisch zunimmt. Entsprechend dem Rang der Kirche und dem fe- 

sten Zugriff der Innenausstattung gestaltete sich die anschlieBende Diskussion z. T. 

heftig. Auf Dethard v. Winterfelds Frage, ob man nicht mit dem Steinauswechseln 

etwas weit gegangen sei, wies Herr Schwab darauf hin, daB die Schildbbgen und 

Kapitelle der Empore zum grbBten Teil noch Originalbestand seien. Ein Glasfen- 

sterzyklus von Buschulte und Meistermann, der den Eindruck des Dekagons be- 

stimmt, ohne daB sein ambitioniertes Programm (Fusa 8/9, 1982, S. 21—33) 

nachvollziehbar wlirde, erregte noch mehr Unbehagen als die starkfarbige Gewol- 

befassung. Herr Backes fand auch die Distribution des SchmuckfuBbodens im De- 

kagon unangemessen — eine langsgerichtete ,,schola cantorum” im Zentralbau. 

Gegeniiber der Mehrheit, die zu sparsamerem Gebrauch des Pinseis in einem sol- 

chen Bauwerk mahnten (Morsch), vertrat Herr GroBmann die Ansicht, wegen der 

offengebliebenen Steinpartien wirke das Bauwerk provisorisch geflickt, die Fas- 

sung mlisse ausgedehnt werden. Undiskutiert blieb, ob es bei einem Bau dieser Stil- 

stufe sinnvoll ist, wie geschehen, die Dienste mit horizontaler Fugenmalerei zu 

,,entgotisieren”; vgl. die Fassung Essenweins. Als gegluckte Losung eines alten Pro

blems wirkt dagegen Leo Hugots Verbindung von Dekagon und Hochchor (vgl. 

Das Munster 15, 1962, S. 279—289).

Als positives Gegenbild zu der Inbesitznahme von St. Gereon durch die Moderne
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empfanden manche Teilnehmer die Gestaltung von Grofi St. Martin. (Abb. 1). Die- 

se Kirche unterscheidet sich heute von den ubrigen durch ihren ungefaBten Zu- 

stand: im wesentlichen steinsichtig, zeigt sie zahlreiche verblaBte Reste der 

anspruchsvollen Ausmalung August Essenweins; so wirkt die Architektur differen- 

ziert, und man erkennt das erfreulich hohe AusmaB an alter Substanz. Der leitende 

Architekt, Joachim Schurmann, hat diesen Charakter durch eine zugleich exquisite 

und perfekt schlichte Mindestausstattung unterstrichen: Altar, Kronleuchter und 

einige Beleuchtungskbrper, Gestiihl. Die Bescheidenheit des Architekten, meinte 

nicht allein Herr Backes, ver diene es, durch Bescheidenheit bei der weiteren Aus- 

schmiickung honoriert zu werden.

Stefan Neu fuhrte durch die unter der Kirche musterhaft konservierte Grabung, 

von deren ausftihrlicher Publikation u. a. Aufklarung liber die kirchlichen Vorgan- 

gerbauten erhofft wird (zuletzt: Stadtspuren 1, S. 410 ff.). Udo Mainzer skizzierte 

Probleme des Wiederaufbaus. Das anfangs umstrittene Wagnis der Turmrekon- 

struktion darf heute als gelungen gelten. Der Bau ist ,,insgesamt einigermaBen un- 

bescholten durch die Restaurierung gekommen”, nur daB man an der Westwand 

den Zustand des 19. Jhs. gegen eine Mittelalterrekonstruktion eingetauscht hat, 

welche bald Schwierigkeiten bei der Wieder er richtung der Vorhalle von 1873 verur- 

sachen wird. Danach charakterisierte Peter Springer das umfassende Dekorations- 

konzept Essenweins und seine zyklische Qualitat. Es bestand keine groBe Neigung, 

Thesen zur kiinftigen Fassung der Kirche zu vertreten; die sachliche Asthetik Schiir- 

manns sollte nicht leichtfertig durch irgendein ,,Neubunt” iiberdeckt werden.

Den dritten groBen Zugewinn der letzten Jahre bildet die fertiggestellte Trikon- 

chos von St. Maria im Kapitol (Abb. 4). Hier berichtete Stefan Neu uber den durch 

eigene Untersuchungen abgerundeten archaologischen Kenntnisstand; Borgers 

u. a. Hypothesen bestatigend und prazisierend, lokalisiert er die Griindungskirche 

der Plektrudis (+ 717; keine Klosterkirche: Rhein. VierteljahresbldtterZX, 1966/67, 

S. 1—16) liber den mittleren Fundamentmauern des rbmischen Kapitolstempels.

AnschlieBend stellte Herr v. Winterfeld einige Schwierigkeiten des Wiederauf- 

baus zur Diskussion. Ein Teil seiner Darlegungen findet sich in diesem Heft auf S. 

282—284. Ohne Zweifel hat man beim Kblner Wiederaufbau an kein Bauwerk 

so viel Uberlegungen gewendet wie an die Kapitolskirche. Stand anfangs die Kon- 

troverse: Wiedergewinnung oder schdpferische Neugestaltung des Kirchenschiffs, 

im Mittelpunkt, so erhob sich seit dem Einsturz der Ostkonche 1948 im Osten ein 

noch viel grbBeres Problem.

Im Schiff hat man die weitgehend zerstbrten gotischen Gewblbe aufgegeben zu- 

gunsten einer Flachdecke; die Wanddienste blieben erhalten. Auf der Siidseite hat 

man Fenster von moderner, gotische Formen frei anzitierender Gliederung ange- 

bracht. Als besonders anstdBig empfinden heute Viele die Gestaltung der Decke 

und die fossilen Wanddienste, willktirlich belassene Praparate. So war bald die Re

de von einer mdglichen Rekonstruktion der gotischen Wdlbung, welche die Dienste 

als eine Legitimation buchen kbnnte. Einzelne Anwesende (Sternberg, Backes) ver- 

teidigten die Qualitat der Deckenlbsung, was auf Widerspruch stieB. Aber auch wer
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die Decke als miBgliickt empfindet, hat keine einfache Entscheidung: wenn man 

dem Wiederaufbaukonzept von Weyres, sei es denkmalwtirdig (Mdrsch) oder nicht, 

keinen Wert als ganzes zubilligt, muB man dann nicht auch die gotischen Schiffs- 

fenster und den Vorkriegszustand des Schiffs ingesamt rekonstruieren? Dies jedoch 

hatte weitreichende Folgen; der gestalterische Zusammenhang zwischen der ,,frti- 

hen” Flachdeckenform des Schiffes mit dem ,,ursprunglichen” Wiederaufbau im 

Ostteil ist evident.

Heute besteht weitgehende Einigkeit daruber, daB der Rtickgriff der 50er Jahre 

liber den historisch gewachsenen Vorkriegszustand hinaus auf eine hypothetische 

Urgestalt der Ostkonche ein Fehlgriff und hbchstens fur Luftaufnahmen und my- 

stische Interpreten von Vorteil war: damals hatten wohl die Faszination des Proto- 

typs und die einfluBreichen Schriften Hans Jantzens die Entscheidung bestimmt. 

Nachdem staufische und gotische Elemente teilweise eliminiert sind, ist es kiinftig 

nicht leicht, eine stimmige Konzeption zu entwickeln, um den noch leeren ,,reinen 

Raum” adaquat zu gestalten. — Hervorragend ist die Rekonstruktion der zwischen 

Ost- und Siidkonche gelegenen Hardenrath-Kapelle gelungen.

Eine unerwartete Komplikation hat, wie Gisela Miilhens berichtete, die — denk- 

malpflegerisch naheliegende — Integration des Renaissancelettners in die neue Ge- 

staltung gebracht. 1765 als Sangertribiine im Westen der Kirche aufgestellt, muBte 

er 1983 restauriert werden. Als man ihn Mitte 1984 nahe der ergrabenen histori- 

schen Stelle aufbaute, stellte sich heraus, daB er offenbar infolge eines MiBver- 

standnisses hinsichtlich Kdlner und Brabanter FuBmaB in den MaBen verfehlt ist. 

Zu breit und zu hoch fur die umgebende Architektur, dazu auf neue, von der Pfarr- 

gemeinde geforderte Altarstufen gestellt, wirkt er in der leeren Kirche wie ein abge- 

stellter, wenn auch sehr qualitatvoller Fremdkdrper. Zum Gluck hat die Gemeinde 

Verstandnis ftir die Bedeutung des Werkes und will seine Eignung als Musikempore 

auch an der neuen Stelle versuchen.

Liegt es in der Kapitolskirche nahe, bestimmte Rekonstruktionsziele als heute 

uberholt abzutun, so wird man in St. Kunibert eines anderen belehrt. Hier referierte 

Christoph Machat liber Baugeschichte und Wiederaufbau, wobei die seit 1981 lau- 

fende Errichtung des Westbaus im Mittelpunkt stand (Jahrb. d. rhein. Denkmal- 

pflege 29, 1983, S. 83—103). Dieses Unternehmen stellt die Denkmalpfleger vor das 

prinzipielle Problem, ob sie es tiberhaupt mit einer konservatorisch entscheidbaren 

Frage zu tun haben. Es geht weder um eine exakte Rekonstruktion des Zustandes 

vor dem Einsturz von 1830 noch um eine des Vorkriegszustandes, sondern um einen 

im Detail frei schaltenden Entwurf von Leo Hugot. In jedem Fall sind, wie Herr 

Schwab ausfiihrte, die statischen Probleme ernst: der offenbar leichtfertig geplan- 

te, erstmals im 14. Jh. eingestiirzte Westturm hatte schwache Fundamente und im 

Westen kein Widerlager. Die resultierenden statischen Gegebenheiten sind wichtige 

Planungsfaktoren geworden, so daB der fertige Bauteil mehr mit neo-neuroma- 

nischer ,,Passepartoutromanik” (Mdrsch) zu tun haben wird als mit Historic. Die 

Denkmalpflege hofft, wenigstens verhindern zu konnen, daB beim AnschluB an das 

Schiff Verlust an Vorkriegssubstanz eintritt.
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Alle Anwesenden waren sich mit den Kblner und Bonner Denkmalpflegern einig im 

Unbehagen an der Tendenz zu einer hybriden Notlbsung. Herr v. Winterfeld (vgl. 

in diesem Heft S. 285—287 sah nur eine korrekte Moglichkeit: Rekonstruktion 

des staufischen Zustands, dessen Bedeutung ftir den Denkmalwert des Innenraumes 

die beste Legitimation aus konservatorischer Sicht bildet, mit einer statisch prakti- 

kablen Notlbsung am Turm. Wegen des Winddrucks sind dort leichte Materialien 

nicht hilfreich, wie Herr Schwab auseinandersetzte. Man kann nur hoffen, dab 

Denkmalpfleger und Statiker in letzter Minute eine tragbare Lbsung finden werden; 

die Uberlegungen dauern an (Dokumentation in Vorbereitung: Stadtspuren 2).

Beim Wiederaufbau von St. Georg lieb man sich von der umfassenden und sei- 

nerzeit Epoche machenden Restaurierung von 1927—30 leiten, die den Bauzustand 

gegen 1200 rekonstruierte, das Innere aber nach Gesichtspunkten der Neuen Sach- 

lichkeit gestaltete (Ulrich Kahle verlas ftir Barbara Kahle ein profundes Referat 

tiber St. Georg und Clemens Holzmeister). Man ist den 20er Jahren auch in man- 

chen Fallen gefolgt, wo Holzmeisters Auffassung im Widerspruch zum historischen 

Kenntnisstand der 50er Jahre stand. So lieb man, getreu dem Postulat der Material- 

gerechtigkeit, Hausteine ungefabt und weibte alles iibrige. Dabei blieben z. B. im 

Chor nicht nur die vortretenden Konsolen ungefabt, sondern auch die Nullflachen 

der Steine, aus denen sie herausgearbeitet sind, was die Lesbarkeit der Form beein- 

trachtigt, und im Schiff verzichtete man auf Hervorhebung der Arkadenbbgen.

Ein solches Verfahren liebe sich als Rekonstruktion eines bereits ,,klassischen” 

Zustands vertreten, jedoch hat man diese Rechtfertigung dur ch gravierende Ein- 

griffe in Holzmeisters Konzept verspielt. Wohl labt sich nachvollziehen, dab man 

nach dem Krieg einen Purismus milderte, der selbst ein Hochaltarbild des 16. Jhs. 

verbannt hatte. Dab man aber ohne wirkliche Not den klaren, stimmigen Vierungs- 

raum umgemodelt und im marmorpolierten Wirtschaftswunderstil der 60er Jahre 

ausgestattet hat, bedeutet ein Ungltick. Wo frtiher demonstrative Schlichtheit 

herrschte, etwa bei den Gittern im Chorbereich, hat man spater kunstgewerblichen 

Ballast angehauft. In der Diskussion gab es Voten ftir eine im historischen Sinne 

sachgemabere Architekturfassung, doch steht der Geschichtswert der Holzmeister- 

Konzeption allgemein auber Frage; eines ihrer zentralen Elemente, der Fenster- 

zyklus von Thorn-Prikker, bestimmt auch heute wesentlich den Eindruck (West

fenster noch original? Rest nach Originalkartons rekonstruiert). So mub man 

fragen, ob nicht der umgekehrte Weg gewahlt und die Gestaltung des Wiederauf- 

baus revidiert werden sollte. Aber wenn es auch mbglich ware, die bei der Umstruk- 

turierung der Vierung entscheidenden liturgischen Argumente zu entkraften, wird 

es doch nicht so bald gelingen, derart viel teuren Marmor loszuwerden.

In St. Aposteln ftihrte Frau Kier tiber Baugeschichte und Wiederaufbau zu einem 

Gesprach tiber das zunehmend akute Ausmalungsproblem. Die auf weibe Sachlich- 

keit gestellte, tiberwiegend mit dem punktuellen Konservieren von Vorkriegs- 

Farbresten zufriedene Raumfassung des Wiederaufbaus ist erneuerungsbedtirftig. 

Ein erster, anspruchsvoller Ansatz in der Vierungskuppel (dazu: Kunstchronik 32, 

1979, S. 407 f.) konnte mit seinem ,,ttirkisch” anmutenden Blau nicht die Zustim-
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mung der Denkmalpflege finden — er tut der Architektur keinesfalls weniger Ge- 

walt an als die bis heute gern geschmahte Mosaikausstattung der Jahre ab 1896. 

Fassungsproben im Westquerhaus wirken weniger provokant, lassen aber ebenfalls 

bei Vielen die Vorztige der schlichten Nachkriegslosung um so sympatischer wer- 

den. Daran schieden sich die Geister. Von Herrn GroBmann sekundiert, warb Frau 

Kier fur mehr Wagemut: der Geschmack der 50er Jahre sei auf die Dauer allzu 

niichtern, man solle ruhig wieder einmal an eine Figtirlichkeit im Monumentalfor- 

mat denken. Andere Stimmen empfahlen dagegen eine zurtickhaltende, vielleicht 

am status quo orientierte Neufassung; allerdings wollte niemand mehr das reine, 

gliederungslose WeiB etwa des Ostteils. Nur eine einzige Lanze wurde fur die auf- 

wendige, von einem selbstbewuBten Pfarrer 1975 durchgesetzte Altarraumgestal- 

tung in der Vierung gebrochen, die als die schlimmste Entgleisung der 70er Jahre 

in Kblner Kirchen iiberhaupt gilt; man hdrte, ihr Abbruch sei beabsichtigt.

Monika Barbknecht sprach uber spatromanische Fensterformen — die Proble- 

matik ihrer Uberlieferung. Fazit: man muB starker als bisher damit rechnen, daB 

Lichtbffnungen der spatromanischen Kirchen im Rheinland nachtraglich mehrmals 

verandert worden sind, zunachst der Helligkeit wegen, spater im Zug von oft chao- 

tischen Restaurierungen. So bedarf die Kblner Fiille von ,,Sonderformen” einer 

kritischen Durchsicht, die Apokryphes aus der Stilgeschichte der Romanik ent- 

fernt. In dieselbe Richtung zielend, wies Herr Stracke auf die unsichere Uberliefe

rung der Gewblbedetails im Langhans hin, der ,,altesten sechsteiligen Gewolbe im 

Rheinland”.

In St. Pantaleon stellte Helmut FuBbroich die Ausgrabung vor, Herr Krings Bau- 

geschichte und Wiederaufbau. Nach 1945 stand das Anliegen im Vordergrund, den 

ottonischen Zustand herauszuarbeiten. Dieses Ziel ist zweifellos erreicht: Westwerk 

und Schiff sind nicht mehr voneinander getrennt, die Blendbdgen der ottonischen 

Wandgliederung sind im Putz ablesbar, eine Kassettendecke hat das im Krieg teil- 

zerstbrte Gewolbe des frtihen 17. Jhs. (Wamser) abgelbst. Der annahernd an den 

alten Ort versetzte spatgotische Lettner trennt einen ,,ottonisch”-kargen Westteil 

von der Ostpartie, wo — abgesehen von den auch hier mit Ausnahme der Apsis 

weggebrochenen Gewdlben — die spatere Ausstattungsgeschichte zur Geltung 

kommt.

In heutiger Sicht erscheint das Vernichtungsurteil uber die Barockwdlbung be- 

dauerlich, zumal die sie ersetzende Kassettendecke (deren Farbgebung wieder zur 

Debatte steht) um etwa einen Meter tiber der ursprtinglichen Deckenhbhe aufliegt, 

also ebenfalls kein authentisches Bild des Urbaus vermittelt. Aber wenn man auch 

solche und wenige andere Entscheidungen diskutieren kann, so tiberwiegen doch 

bei weitem die positiven Ztige: die Gestaltung befindet sich in einer Art Gleichge- 

wichtszustand, und die Bevorzugung der ottonischen Epoche im Westteil rechtfer- 

tigt sich bis zu einem gewissen Grad durch ihren architekturgeschichtlichen Wert. 

Der heutige Verzicht auf eine Farbfassung der Wande hat praktisch den Nutzen, 

ein schmerzloses Nebeneinander von ottonischen und romanischen Formen zu 

fdrdern.

279



So zeigte sich im Gesprach wenig Neigung zu Anderungsvorschlagen. Weder eine 

— an sich vertretbare — Rekonstruktion der Wamser-Gewolbe noch ein Zuputzen 

der — vereinzelt als einheitstbrend kritisierten — ottonischen Bogenmarkierungen 

brachte einen dem Aufwand entsprechenden Gewinn. Ungeldst blieb ein Problem, 

das Frau Kier zur Sprache brachte: soli der Westbau auBen steinsichtig bleiben oder 

geschlammt werden? Konservatorische Uberlegung und mittelalterliche Praxis ver- 

langen natiirlich nach Schlammung, jedoch hat 1890—92 Wiethase seinen weitge- 

henden Neubau mit Sicherheit steinsichtig verstanden wissen wollen — 

charakterisieren wir heute also den Bauteil als Werk des 10. oder des 19. Jhs.?

St. Maria Lyskirchen ist mit Ausnahme der Dacher von groBeren Schaden ver- 

schont geblieben. Zur Zeit wird der AuBenbau saniert; er soil nach vorgotischen Be- 

funden neugefaBt werden (Problem: die spateren Teile, Apsis und Fassade). Im 

Inneren wird ein schlichter Neuanstrich der Partien unterhalb der Gewblbe vorbe- 

reitet. So konnte sich die Aufmerksamkeit den Malereien des 13. Jhs. zuwenden. 

Horst Hallensleben stellte uberzeugend seine These vor, die Malereien zeigten keine 

relevanten Byzantinismen, weder in ihrer Anbringung noch in Stil, Programm oder 

Ikonographie. In diesem Sinn wird man einzelne Vermutungen Goldkuhles (Mittel- 

alt. Wandmalerei in St. Maria Lyskirchen, Bonn 1954, S. 83—87) korrigieren. 

Gerd Bauer berichtete liber die fundamentale Restaurierung von 1972—77, als de- 

ren Folge sich die Gewblbemalereien gefestigt und von spateren Ubermalungen be- 

freit prasentieren.

Der Rundgang durch die Kblner Kirchen macht dankbar und nachdenklich. Mit 

bewundernswiirdiger Anstrengung sind sie erhalten worden. DaB man sie hatte 

physisch aufgeben und dem Nachleben in Fotoarchiven tiberantworten kbnnen, er- 

scheint heute kaum noch vorstellbar. Allmahlich lernen wir, auch die Kriegs- und 

Wiederaufbauspuren als Teil ihrer Baugeschichte zu verstehen. So schmerzlich der 

Verlust an historischer Substanz ist, hat doch der Wiederaufbau den Rest nach 

Kraften bewahrt und die Kirchenraume erfahrbar gehalten. Jedoch ist als Folge der 

Ereignisse der Bestand an ,,Jahresringen” der Ausgestaltung, zuvor bereits ge- 

schrumpft, noch weiter dezimiert worden. Heute betritt man romanische oder mo- 

derne Raume mit meist sparsamer mittelalterlicher oder moderner Ausstattung, 

einige barocke Einsprengsel, wenig Werke des 19. Jhs.; Holzmeisters Idee einer 

Wesensverwandtschaft von romanischem Bau und modernem Ambiente lebt nach 

1945 auf diese Weise fort.

Allmahlich geht die Wiederherstellung in normale Bauunterhaltung liber; wenn 

erst das Problem St. Kunibert ausgestanden ist, kann man sich architektonisch 

,,liber dem Berg” flihlen. Die freiwerdenden Krafte wenden sich dem bisher not- 

wendig vernachlassigten Kircheninventar (Sabine Czymmek berichtete liber eine be

reits angelaufene Inventarisierungskampagne) und Fragen der Fassung und 

Ausstattung zu. Uber das rechte MaB dabei gehen, wie sich zeigte, die Meinungen 

auseinander. Es ist sicher angebracht, daB jetzt der Landeskonservator auf diesem 

Gebiet Zurlickhaltung und eine Denkpause anriet (wenn Frau Kier dies bffentlich, 

Koln. Rundschau 15. 6. 1985, als gleichgtiltige Meinung abqualifiziert, sollten sich
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in Zukunft auch die kunsthistorischen Kollegen zu eindeutigen Stellungnahmen 

herausgefordert sehen).

Andererseits auBerte die Denkmalpflege auch Wunsche an die kunsthistorischen 

Kollegen. Sie bendtigt auf Dauer wissenschaftliche Entscheidungshilfe, iiberhaupt 

miissen an ihren Denkmalern die Forschungen wieder in Gang kommen. Es gilt, Be- 

richte uber Jahrzehnte zuruckliegende Grabungen zur Verbffentlichung zu bringen 

und Monographien zu erarbeiten. Da die Bauten heute vielfach eine neue Oberfla- 

che zeigen, sind alle Interessierten auf Informationen uber die dahinter erhaltene 

alte Substanz angewiesen; sie ist ja gar nicht so unbedeutend.

Einige Vortrage des Kolloquiums stellten ubergreifende Fragen. So sprach Hugo 

Borger tiber die Chance der Archaologie in Kbln nach 1945: sie hat wesentlichen 

Zuwachs an kirchen- und siedlungsgeschichtlichem Wissen erbracht, konnte aber 

aus Zeit'Uncl Personalmangel nur unzureichend genutzt werden; der Notstand halt an.

Arnold Wolff untersuchte die Entwicklung der Choranlagen: Liturgie und Kir- 

chengestalt in Kdlner Kirchen bis zum 11. Jh. Er fand im karolingischen Dom ein 

den GrundriB bestimmendes ,,Doppelkreuz von Altarachsen”, deren Patrozinien 

nach liturgischen Gesichtspunkten angeordnet waren, rekonstruierte ahnliche Ver- 

haltnisse in St. Pantaleon u. a. und stellte dieser liturgisch determinierten Baupla- 

nung den Dreikonchenchor von St. Maria im Kapitol gegentiber, wo eine Erklarung 

keinesfalls von der Liturgie her, eher als Architekturabbild mbglich ist. In der Dis- 

kussion wurde die Frage der Quellenbasis und das Problem einer Datierung liturgi- 

scher Dispositionen angesprochen; beides mahne zur Vorsicht bei Schliissen auf 

Epochencharakteristika.

Hans Belting stellte Fragen zum Kultbild und Bildverstandnis in der Zeit um 

1200, praziser: er gab einen reichhaltigen Katalog unterschiedlicher Arten von 

Verwendungs- und Sinnzusammenhangen, in denen die Epoche Bilder gebrauchte, 

und deutete die Entwicklungstendenz nach 1200 an.

Thomas Topfstedt, Der Westbau der Magdeburger Liebfrauenkirche und die 

Ausformung der mittelalterlichen Stadtsilhouette Magdeburgs, naherte sich dem 

Generalthema aus urbanistisch vergleichender Sicht. In Kbln wie in Magdeburg 

nutzte das Hochmittelalter die FluBlage, um die ,,dem FluB zugewandten Stadtsei- 

ten zu reprasentativen ,Schaufronten’ auszuformen, wobei vor allem den Kirchen- 

bauten die Funktion zufiel, mit ihren hochragenden Turmen das Stadtgebilde 

optisch zusammenzufassen”. Ab der Mitte des 12. Jhs. beobachtet man in Kbln ei

ne Neigung zu Turmanlagen im Osten der Kirchen, zum FluB hin. Vergleichbar 

wird spater die Magdeburger FluBseite, gleichfalls Osten, gestaltet. Mittel hierzu ist 

die — als Motiv weiter verbreitete — Bereicherung der westlichen Doppelturmfas- 

saden um ein Glockenhaus mit Schauseiten nach Osten und Westen uber dem Kir- 

chendach. Nicht weniger als sieben solche Doppelturmbauten pragten und ordneten 

am Ende des Mittelalters das Stadtbild. Aus der Beobachtung ist ein Sinn der Epo

che fiir urbanistische Zusammenhange zu erschlieBen, es ist aber schwierig, diesen 

Faktor aus dem Gemenge anderer Krafte, wie institutioneller Verbindungen und 

Rivalitaten, herauszulbsen.
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Ulrich Schroder untersuchte die Rippengewolbe in Kdlns romanischen Kirchen 

und dieFrage ihrer Beziehungen zu franzdsischen Bauten. Die vorkommenden For

mer! sind mannigfaltig, sicher Vorbilder zu bestimmen ist fast aussichtslos. Drei 

Einzelfalle verweisen nicht auf die Ile-de-France (so Schafke), sondern eher auf 

Burgund: 1. das Rippenprofil am Dekagon von St. Gereon (vgl. Gurtbogenprofil 

der Kathedrale von Auxerre), 2. verschiedene Merkmale der Architektur von Groji 

St. Martin (West- und Ostabschlub des Langhauses mit Zweischaligkeit der Wand 

und Absetzung der Gewdlbekompartimente voneinander, Triforiumgestaltung), 3. 

Mittelschiffswdlbung von St. Maria im Kapitol (,,zisterziensisch”-schlichte, konse- 

quente Konzeption; das nahestehende Heisterbach von Heliot mit burgundisch ge- 

schultem Meister in Verbindung gebracht).

Michael Bringmanns dffentlicher Abendvortrag stand unter dem Titel: ,,Steinalt 

Oder stilecht? Randbemerkungen zur neu-romanischen Architektur”. Nach dem 

Besuch in St. Georg und St. Maria im Kapitol mochte man davon eine Standortbe- 

stimmung des Kblner Wiederaufbaus erwarten. Hauptanliegen war aber, Vorurteile 

der bffentlichen Meinung gegen die neuromanische Baukunst zu tiberwinden. In 

dieser Form gewib kein Thema mehr fur Fachkollegen, erst recht Denkmalpfleger. 

Diese registrieren vielmehr eine Welle des neuen Historismus auch in Kdln. Mau

ches, was um 1945 als entbehrlich oder nach der Ethik der ,,schbpferischen Denk- 

malpflege” nicht rekonstruierbar schien, soli nun nachgeliefert werden. Man 

erwagt, das alternde Nachkriegsdach des Westbaus von St. Georg bei Gelegenheit 

nach dem barocken Vorbild zu rekonstruieren; die jetzige schlichte Pyramide war 

1951 {Das Munster 4, S. 205) als gtiltige neue Form beurteilt worden. Gotische und 

barocke Wolbungen sind auf Wunsch machbar, besonders dann, wenn man damit, im 

Einklang mit dem Zeitgeschmack, eine Gestaltung der 50er Jahre entfernen kann. 

Rekonstruktion der Vorhalle von 1536 vor dem Sudportal von St. Georg taucht als 

Wunsch auf (Werner Schafke, Kdlns romanische Kirchen, Kdln 1984, S. 99). Die 

Wiederaufbauphase mit ihrem Verzichtsrigorismus ist in historische Distanz ge- 

riickt. Eine Riickbesinnung auf sie wird in dieser Hinsicht zur Zeitkritik.

Peter Diemer

GEDANKEN ZUM W1EDERAUFBAU VON ST. MARIEN IM KAPITOL 

UND ST. KUNIBERT, KOLN

(mit einer Abbildung und zwei Figuren)

Die Zerstdrung und der Wiederaufbau von St. Marien im Kapitol sind mehrfach 

beschrieben und gewiirdigt worden, ebenso die Baugeschichte. Dem ist nichts Neu- 

es hinzuzufiigen, so dab diese Zeilen nur dazu dienen sollen, die Problematik uber 

den Kreis der Spezialisten hinaus noch einmal zu verdeutlichen. Aller dings sei ver

nier kt, dab eine Begriindung ftir die einzelnen Entscheidungen und damit den heuti- 

gen Zustand von den daran Beteiligten nicht publiziert ist und aus den Akten kaum
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