
und endgiiltig ausgeschiossen hat, besteht auch kein unmittelbarer AnlaB mehr, in 

Trier nach solchen zu suchen. Abgesehen von der praziseren Bauanalyse ist damit 

auch beim Ostchor der heutige Forschungsstand noch immer der des Inventarban- 

des.

Hans-Hermann Reck

HANS-GUNTHER MARSCHALL, Die Kathedrale von Verdun. Die romanische 

Baukunst in Westlothringen — Teil I (Verbffentlichungen des Instituts fur Landes- 

kunde im Saarland, Bd. 32), Institut fur Landeskunde im Saarland, Saarbriicken 

1981. 209 Seiten, 88 Fig. und zahlreiche Abb. auf 115 Tafeln

Seit der groBen Monographic von Charles Aimond (La cathedrale de Verdun. 

Etude historique et archeologique. Nancy 1909; ders., La cath. de V. Verdun 1926; 

ders., Notre-Dame de V. Bar-le-Duc 1933) und dem Beitrag von Etienne Fels im 

Congres archeologique 1933 (S. 391—418) hat sich die Forschung nicht mehr mit 

der Gesamtanlage, sondern nur noch mit Teilbereichen der Kathedrale von Ver

dun befaBt (Norbert Muller-Dietrich, Die romanische Skulptur in Lothringen. 

Miinchen 1968; Jochen Zink, Bemerkungen zum Ostchor der Kath. von V. und 

seinen Nachfolgebauten. Trierer Zeitschrift 38, 1975, S. 53-222).

Wie voreilig es indessen gewesen ist, die Ergebnisse der alteren Forschung zur 

Friihgeschichte der Verduner Kathedrale mehr oder weniger ungepriift auf sich be- 

ruhen zu lassen, zeigt die 1976 von Hans-Erich Kubach angeregte und 1979 abge- 

schlossene Dissertation von Marschall. Seine Arbeit verfolgt vorrangig zwei Ziele: 

sie will die Baugeschichte der Kathedrale moglichst detailliert darstellen und 

(durchweg unter Beschrankung auf die dem Bauwerk noch abzulesenden Spuren) 

eine zeichnerische Rekonstruktion des romanischen Bauzustandes, insbesondere 

der Ostteile, vorlegen. Ausdriicklich wird auf das „in dieser Arbeit strikt eingehal- 

tene Prinzip (verwiesen), keine Analogieschliisse zur Beweisfiihrung einer Annah- 

me heranzuziehen“ (S. 145).

Diese Beschrankung hat offensichtliche Vor- und Nachteile. Sie gibt dem als 

Maurer und Architekt ausgebildeten Kunsthistoriker Marschall reichlich Gelegen- 

heit zu akribischer Bauanalyse, welcher die in der Praxis vertieften Erfahrungen 

des Autors spurbar zugute kommen, und sie ermbglicht letztlich auch die zahlrei- 

chen, zum groBen Teil auf neuen Vermessungen beruhenden, maBstablichen Pro- 

filschnitte, Baurisse und Rekonstruktionen, die die Ergebnisse der Dissertation in 

aller wiinschenswerten Klarheit und Genauigkeit veranschaulichen — wobei iiber- 

haupt die groBziigige, den (notgedrungen nicht immer leicht verstandlichen) Text 

gut illustrierende Bebilderung Hervorhebung verdient.

Bleiben (bei erheblich schwankender Qualitat der fotografischen Dokumenta- 

tion) in dieser Hinsicht kaum Wiinsche offen, so lassen sich doch Vorbehalte prin- 

zipieller Art nicht vbllig unterdriicken. Der Kunsthistoriker wird sich jedenfalls nur
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Abb. la Saint-Denis, Abteikirche. Ringkrypta, nbrdl. Seite, 768—775 (IV. Braunfels 

H. Schnitzler, Karl der Grope, Bd. 3, Diisseldorf 1665, .S'. 348, Fig. 7)

Abb. lb Saint-Denis, Abteikirche. Ringkrypta, siidl. Seite, 768—77^ (ebd. Fig. 8)



Abb. 2a Saint-Denis, Abteikirche. Sdulenbasis ini Lapidarium, 768—775 (J. Hubert/J. Por- 

cher/W. F. Volbach, L'empire carolingien, Paris 1968, S. 4, Abb. 3)

Abb. 2b Saint-Denis, Abteikirche. Sdulenbasis im Lapidarium, 768—775 

(J. Formige, L’abbaye royale de S. D., Paris 1960, S. 58, Fig. 46)



Abb. 3a Lorsch, 

Abteikirche.

Schrankenpfeiler im 

Lapidarium, letztes 

Viertel 8. Jh. (Ausst. 

Karl der GroJJe, 

Aachen, 1965)

Abb. 3b Fulda, 

Dommuseum. Sdu- 

lenbasis, wohl 8. Jh. 

(Marburg LA 

5060/2)
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Abb. 4a Orleans. Museum. Ornamentstein aus dem Oratorium Theodulfs in 

Germigny-des-Pres, kurz nach 800 (Braunfels Schnitzler Bd. 3, S. 186, 

Abb. 31)

Abb. 4b Aachen, Munster. Bronzegitter des oberen Umgangs der Pfalzkapelle, 

am 800 (ebd. S. 178, Abb. 12)



Abb. J Trier. Doni. Ostchor von Nordosten (A. Schlegel, Miinchen E 10/28)
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Abb. 6a Verdun, Kathedrale. Ostchor von Nordost (Kunsthist. Insutut Saarbrucken)

Abb. 6b Verdun, Kathedrale. Westquerschiff, Si'idarm, Ostwand (Marschall Taf. 23, I)
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Abb. 8 Regensburg, Allerhedigenkapelle. Ausnialiing der Kuppelzone mi Znstand i or der Restciu- 

riernng von 1955 (Poss)
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widerstrebend mit einer so einseitig deskriptiven Bauanalyse abfinden, in der fur 

Stil- oder Motiwergleiche kaum Platz bleibt, also Bereiche geopfert werden, die 

fur die traditionelle Kunstgeschichte aus guten Griinden unverzichtbar waren (von 

den Nachfolgebauten Verduns werden nur Mont-devant-Sassey und Rupt-aux- 

Nonnains abgebildet). Andererseits zeigt die Arbeit beeindruckend genug, wie 

wichtig die peinlich genaue Befundaufnahme ist und welchen Raum man ihr geben 

muB, wenn ein Gebaude solcher GrbBenordnung nach den heutigen Standards wis- 

senschaftlich erschlossen werden soil, welche Spezialkenntnisse und (auch zeichne- 

rische) Fertigkeiten zur Erfiillung dieser Anspriiche notwendig geworden sind. 

DaB damit Probleme angesprochen sind, die letztlich auch im Blick auf die Ausbil- 

dung des Kunsthistorikers zu reflektieren waren, sei wenigstens am Rande ver- 

merkt. Deutlich ist immerhin, daB in der baugeschichtlichen Forschung mit der von 

Marschall gewahlten Methode durchaus fiber den bisherigen Kenntnisstand hin- 

auszukommen ist; allzu deutlich ist aber auch der Preis, den dieser ,,Fortschritt“ 

fordert.

Marschall kann solchen Bedenken entgegenhalten, daB sein Buch lediglich die 

Grundlage bilden soil zu einer weiter ausgreifenden Bearbeitung der im Umkreis 

und z. T. in der Nachfolge von Verdun entstandenen lothringischen Bauten: „Bei 

der Bereisung der etwa 600 Orte des Departements (Meuse) wurden an etwa 150 

Kirchen romanische Bauteile in verschiedenem Umfang festgestellt, dabei rund 60 

Bauten mit weitgehend intaktem romanischem Bestand“ (S. 13). Ihre monographi- 

sche Behandlung ist fur einen zweiten Band in Aussicht gestellt; wenn dieser ein- 

mal vorliegt, wird die Arbeit Marschalls eine hochwillkommene Erganzung zur 

Dissertation von Rainer Slotta ^Romanische Architektur im lothringischen Departe

ment Meurthe-et-Moselle. Bonn 1976; vgl. Kunstchronik 31, 1978, S. 33—41) bil

den. Bis dahin bleibt man fur das Gebiet weitgehend angewiesen auf Georges Du

rand, Eglises romanes des Vosges (Paris 1913) und Heribert Reiners/Wilhelm 

Ewald, Kunstdenkmdler zwischen Maas und Mosel (Miinchen 1921).

Von dieser geplanten umfassenden Bestandsaufnahme der romanischen Bau- 

kunst in Westlothringen ist also einstweilen nur der erste Teil gedruckt, der allein 

die Kathedrale von Verdun — und hier v. a. die Bauabschnitte bis zum Ende des 

12. Jahrhunderts — zum Gegenstand hat. Er beginnt mit einem kritischen Uber- 

blick fiber Gang und Stand der Forschung, um dann die Baugeschichte nach den (in 

den wichtigsten Passagen zitierten) Schriftquellen vorzustellen und schlieBlich zu 

einer detaillierten Baubeschreibung und Befundaufnahme der Gesamtanlage zu 

gelangen, deren Ziel die Sonderung der einzelnen Bauabschnitte, die Sicherung ih- 

rer relativen Chronologic und die Rekonstruktion der frfihen Bauzustande ist.

Des Autors Gewissenhaftigkeit beeindruckt ebenso wie die Fiille der neuen Ein- 

sichten. Freilich hatte man sich mitunter weniger apodiktische Formulierungen fur 

die Untersuchungsergebnisse und stattdessen eine klarere Scheidung zwischen Be- 

fund und Interpretation gewiinscht. Wichtige SchluBfolgerungen entziehen sich so 

der Kontrolle, etwa die Zuordnung ahnlicher Mauerfragmente oder Profile zu un- 

terschiedlichen Bauabschnitten (und umgekehrt: durchaus unterschiedlich ausse-
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Fig. 2 Verdun, Kathedrale. Mittelschiff nach Osten, Zustand Ende 12. Jh., Rek. Marschall 

(Marschall S. 220, Fig. 63)
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hender Wandpartien zu derselben Phase) oder die wiederholte Behauptung, Profi

le und Leibungssteine seien tauschend ahnlich nachgeahmt bzw. nachtraglich ver- 

setzt, dabei aber so geschickt ,,beigemauert“, dab dies kaum noch wahrnehmbar 

sei; nicht selten erscheint als das Hauptkriterium fur die Zuordnung von Bauteilen 

das Fehlen von Steinmetzzeichen usf. (wobei nun allerdings gerade zu den Stein- 

metzzeichen interessante Beobachtungen und Vermutungen mitgeteilt werden, die 

es verdienten, in groBerem MaBstab iiberpruft zu werden). Da auch die Fotos die 

genannten Defizite nicht immer ausgleichen konnen, waren solche Fragen nur im 

unmittelbaren Detailvergleich zwischen Text und Einzelbefunden auszuraumen. 

Daher an dieser Stelle nur wenige kritische Anmerkungen, die sich vor allem auf 

das Verhaltnis der Archivalien zu den vorgetragenen Ergebnissen und auf Mar

schalls Rekonstruktion der Ostapsis beschranken sollen.

Aus den iiberlieferten Baunachrichten geht hervor, daB Bischof H a y m o 

(990— 1024) ,,aecclesiam perbrevem magna ex parte ampliaverit, decoraverit, extule- 

rit“ (Gesta Ep. Vird. Continuatio, MGH SS IV, 47); zu Bischof Richard 

(1040—1046) wird berichtet: ,,parietes aecclesiae decorans, interiores vita merito 

moribus, exteriores ornamentis decentibus“ (ibid., 49). Die Gebeine Richards laBt 

sein Nachfolger Theoderich (1047?—1089) zu einem unbekannten Zeit- 

punkt in den Bereich des Treppenaufgangs zum Ostchor der Kathedrale umbetten, 

wo sie 1927 wiederaufgedeckt wurden. Nach einer Notiz in der Chronik des Hugo 

von Flavigny aus der ersten Halfte des 12. Jahrhunderts fand diese Translation im 

Jahre 1083 statt (Hugonis Chronicon, MGH SS VIII, 461) — was man bisher zum 

AnlaB nahm, mit diesem Datum das Ende der iiberlieferten Bautatigkeit Theode- 

richs zu verbinden; da die Umbettung jedoch in der ansonsten nur bis zum Jahre 

1047 gefiihrten Chronik des Bertarius erwahnt wird (MGH SS IV, 50 — nach einer 

Hs. des spaten 12. Jhs.; ist ein Nachtrag sicher auszuschlieBen?), datiert sie Mar

schall in das Jahr 1047 und verlegt aus diesem Grunde auch den bislang spater an- 

gesetzten Beginn von Theoderichs Episkopat auf 1047.

In diesem oder im folgenden Jahre gerat die Kathedrale bei einem Angriff Gott

frieds von Oberlothringen auf Verdun in Brand: ,,subito maiorem ecclesiam sanctae 

Dei genitricis victrix flamma comprehendit et... penitus absumpsit.“ (Laurentius v. 

Liittich, Gesta episcoporum Virdunensium, MGH SS X, 492). Graf Gottfried stiftet 

daraufhin ,,plurima ... donaria in opus reaedificandae ecclesiae“ (ibid.). Bischof 

Theoderich beginnt alsbald — wohl nach seiner Riickkehr vom Konzil in Mainz 

1049 — mit dem Wiederaufbau, der nach Laurentius von Liittich „von Grund auf” 

notwendig war: ,,Porro in reaedificanda a fundamento ecclesia vel moenibus incen- 

sae urbis magnus labor, magna sollicitudo et industria Theoderici episcopi claruit... 

Fredericus quoque comes Tullensis usuarium Argunnae sui nemoris tarn ad reaedifi- 

candam quam ad retinendam ecclesiam contradidit“ (MGH SS X, 493). Graf Gott

fried wird 1069 in der Kathedrale beigesetzt (vgl. ibid., 492): Zwischen 1049 und 

1069 mogen also die offenbar umfanglichen Wiederaufbauarbeiten (man sah sie 

bislang als fast kompletten Neubau an) unter Bischof Theoderich anzusetzen sein. 

Der Chronist hebt — entgegen Marschalls Interpretation (S. 42) — nicht die kurze
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Zeitspanne des Wiederaufbaus, sondern die Sorge und den Eifer des Bischofs bei 

dieser Unternehmung hervor.

Bischof Albero von Chiny (1131 —1156) laBt dann von dem Baumei- 

ster Garinus die noch zum groBten Teil erhaltenen Ostteile der Kathedrale errich- 

ten, fiber deren Ban sein Zeitgenosse Laurentius von Liittich in seiner bis zum Jah- 

re 1144 gefiihrten Chronik der Verduner Bischofe berichtet: „De sua etiam ecde- 

sia, id est sanctae Dei Genitrids, dignum eiusdem praesulis [Alberonis] praeconium 

non silebimus, quomodo sdlicet eius presbiterium et omnem pene statum duabus 

turribus et ingenti aedificio, omnibus peregrinorum oblationibus ibi attitulatis, et 

de suo etiam multis additis. Quod opus ceteris huius temporis incomparabile adhuc 

cresdt inter manus artificum, quibus praesidet Guarinus ceteris doctior, ut sub Sa- 

lomone ille Hyram de Tyro” (MGH SS X, 513).

Die Nachricht laBt offen, wann mit den Arbeiten begonnen wurde. Marschall 

vermutet den Baubeginn 1134, im Jahr des Friedensschlusses zwischen Bischof Al

bero und dem Grafen Reginald von Bar. Das Ende dieser Umbauphase ist nach 

seiner Auffassung um 1160 anzusetzen; er folgt dabei Dom Calmet, der in seiner 

Histoire Ecclesiastique et Civile de Verdun (Nancy 1728) fur die Durchfiihrung die

ser MaBnahmen eine Bauzeit von 20 Jahren ansetzen zu miissen glaubt, ohne dafiir 

jedoch archivalische Zeugnisse beibringen zu kbnnen. Ein — sicherlich zu Recht 

von Marschall konstatierter — Planwechsel im Verlauf des Ostchor-Neubaus fiihrt 

den Autor daher zu der Annahme, daB z. B. die beiden Ostportale, der ostliche 

Ziergiebel und die Nische fur den Bischofsthron in der Ostapsis „zu den Bauteilen 

(gehdren), die am Ende dieser Phase, um 1160, ausgefiihrt wurden“ (ders., Die ro

man. Kathedrale von Verdun. Dissertation 1979. In: Das Munster XXXIII/3, 

1980, S 257—259, hier 258). Angesichts des durchaus einheitlichen Charakters der 

unter Garinus errichteten Ostteile und mit Riicksicht auf die fiir vergleichbare Un- 

ternehmen in jener Zeit anzusetzende Baudauer wird man dieser Argumentation 

kaum folgen wollen und es eher mit der bisherigen Uberzeugung halten, daB die 

Arbeiten zum Zeitpunkt der Niederschrift (1144) offenbar schon weit fortgeschrit- 

ten waren — „omnem pene statum” —, als der Bau am 11. November 1147 durch 

Papst Eugen III. geweiht wurde, und daB rechtzeitig zu diesem Festakt auch die 

Portale, die Thronnische und der Ziergiebel fertiggestellt waren; nur die Tiirme 

sind sicher nach diesem Datum vollendet worden (Abb. 6a).

So kristallisieren sich aufgrund der iiberlieferten Baunachrichten vier — mit den 

Bischofen Haymo, Richard, Theoderich und Albero von Chiny zu verbindende — 

Hauptphasen heraus, die Marschall mit durchaus anfechtbaren Argumenten zu 

drei Abschnitten zusammenfaBt:

Bau I:

der nach Marschall,,unter Bischof Haymo kurz nach 990 begonnen wurde und 

vor 1024 abgeschlossen war. Dieser Bauphase gehdren die fiir das Bauwerk ent- 

scheidenden Teile an: das GrundriBkonzept als dreischiffige (flachgedeckte) Pfei-
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lerbasilika mit zwei Querschiffen, zwei ausgeschiedenen Vierungen (kurz vor Sankt 

Michael in Hildesheim!), zwei Choren und vier Tiirmen“ (S. 46), die jeweils in dem 

Zwickel zwischen Chor und Querhaus angeordnet waren.

Es ist das groBe Verdienst Marschalls, diesen Haymo-Bau als den - zum Teil 

noch bis in den Obergadenbereich erhaltenen — Kern der bestehenden Anlage 

nachgewiesen und iiberzeugend mit der historischen Uberlieferung verbunden zu 

haben. (Schlagend auch der — auf Kubach zuriickgehende — Vergleich der Pfeiler- 

sockel des Langhauses mit denen der Vorhalle von Limburg an der Haardt.) Besta- 

tigt wird dieses Ergebnis durch die dendrochronologische Datierung zweier von 

Marschall geborgener Tannenschalbretter aus dem ErdgeschoB des nordwestlichen 

Treppenturmes der Kathedrale in das Jahr 998 (E. Hollstein, Trier).

Bau IL

der — so Marschall - „Richard-Theoderich-Bau“ (1040—1069). Ihm gehdren 

der Obergaden des Mittelschiffs und die Fenster in der Ostwand des Westquerhau- 

ses an. Die iiberlieferten BaumaBnahmen unter Bischof Richard - Marschall be- 

zieht ,,parietes ecclesiae decorans ... exteriores ornamentis decentibus“ auf das erhal- 

tene Schmuckmauerwerk des Mittelschiffobergadens — und den nach dem Brand 

von 1047 (?) unter Bischof Theoderich durchgefiihrten Wiederaufbau ,,a funda- 

mento“ faBt Marschall als ,,Bau 11“ zusammen, da die unter Theoderich ausgefiihr- 

ten WiederherstellungsmaBnahmen „so in die zuvor durchgefiihrten Arbeiten ein- 

(greifen), daB eine Trennung der beiden Abschnitte weitgehend offen bleiben 

muB“ (S. 44). Da den Quellen zufolge (wenn Marschalls Interpretation zutreffend 

ist) die Erneuerung des Obergadens das Werk Bischof Richards ware, blieben fur 

Theoderich lediglich die Fenster in der Ostwand des Westquerhauses (so S. 44; auf 

S. 65 werden dieser Phase nicht mehr die Querhausfenster, dafiir aber zusatzlich 

noch die Michaelskapelle und das Nordwestportal zugerechnet) — ein Ergebnis, 

das Marschall selbst fur ,,problematisch“ halt (op. cit. 1980, 258), und das zudem 

so sehr in Widerspruch zu dem „a fundamento“ der zu Theoderich iiberlieferten 

Baunachricht steht, daB man sich fragen mufi, ob die Anteile dieses Bischofs, von 

dem es in einem Obituarium der Kathedrale heiBt: ,,qui hanc novam condidit eccle- 

siam“ (Ch. Aimond, op. cit. 1909, S. 16, Anm. 3), an dem bestehenden Bau nicht 

doch groBer ist als Marschall wahrhaben will. Dies umso mehr, als gerade zur Kla- 

rung der besonders komplizierten und schwierig zu entschliisselnden Befunde die

ser Bauphase die dem Verfasser infolge seiner strikt durchgehaltenen „Beschran- 

kung“ zur Verfiigung stehenden Unterscheidungskriterien doch offensichtlich 

nicht ausreichen. Vielleicht hatten hier Mortelproben, mbglicherweise auch Ver- 

gleiche weiterfiihren kbnnen. Dies gilt auch fiir die oberen Querhausfenster, deren 

Zuordnung zu diesem Bauabschnitt schon allein ihrer Kantenwiilste wegen sehr 

fraglich erscheint (Abb. 6b). Sie gehdren doch wohl eher dem zweiten Viertel des 

12. Jahrhunderts, also Bau III an — womit die Theoderich-Anteile noch weiter zu- 

sammenschrumpfen wiirden. Festzuhalten bleibt nach den Untersuchungen Mar-
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schalls, daB die bisherige Forschung irrte, wenn sie mit Aimond and Fels den iiber- 

lieferten Baunachrichten entnehmen wollte, daB Theoderich die Kathedrale nahe- 

zu vollstandig erneuert habe. Er hat sie wiederhergestellt; in welchem Umfang er 

dabei ihre Mauern erneuern muBte, bleibt unklar.

Bau III:

i. w. die unter Bischof Albero von Chiny (1131—1156) durch den Baumeister 

Garinus errichtete Ostanlage der Kathedrale, die den alteren Ostchor (nach Mar

schall mit runder Apsis) ersetzt (Fig. 2 und 4; Abb. 6a). 1147 durch Papst Eugen 

III. geweiht. In der knappen Zusammenfassung seiner Untersuchungsergebnisse 

(in: Das Munster XXXIII/3, 1980, S. 257—259) rechnet der Autor auch die Ober- 

geschosse der Westtiirme einschlieBlich der Michaelskapelle diesem Bauabschnitt 

zu, wahrend er in der Dissertation die Michaelskapelle dem Bau II zuweist.

Marschalls Neuvermessung der Ostteile hat zu wichtigen Korrekturen der bisher 

vorliegenden Aufrisse gefiihrt, unter denen der Festlegung des Anschlages des Ap- 

sisdaches und dem genauen AufmaB der Treppen im ObergeschoB der Seitenchdre 

fur die Rekonstruktion des Urzustandes besondere Bedeutung zukommt. Danach 

kann die Apsis nur drei Geschosse gehabt haben: uber dem hohen SockelgeschoB 

die Fensterzone (deren Hohe Marschall anhand der im Inneren noch erhaltenen 

ostlichen Ansatzstiicke iiberzeugend festlegen konnte) und liber dem Ansatz der 

Kalotte auBen ein weiteres GeschoB, das Marschall in Anlehnung an die Westapsis 

des Trierer Domes ebenfalls mit Fensterbffnungen rekonstruiert, ohne dafiir aller- 

dings Befunde namhaft machen zu kbnnen. Gestiitzt wird diese Annahme nach 

Ansicht des Verf. durch die Abbildung der Kathedrale auf einem — von Marschall 

wiedergefundenen — Siegelabdruck, der zu einer Urkunde aus dem Jahre 1211 ge- 

hort, und durch eine Stadtansicht Verduns: „Auf beiden Abbildungen sind im obe- 

ren Teil der Apsis Einzelfenster dargestellt“ (Das Munster XXXIII/3, 1980, S. 

259). In beiden Fallen sind die Bildquellen jedoch so summarisch und eher typisie- 

rend, daB sie als zuverlassige Zeugen fur Rekonstruktionsdetails ausscheiden (vgl. 

dazu bereits J. Zink in: Trierer Zs. 38, 1975, S. 160 f.).

DaB Marschalls Rekonstruktion in dem genannten Punkt tatsachlich korrigiert 

werden muB, beweisen die von ihm offenbar iibersehenen Steinmetzzeichen liber 

den vermauerten hochrechteckigen Offnungen in der Ostwand der Nebenchbre. 

Das hier im wesentlichen ungestbrte Mauerwerk lag demnach in diesem oberen 

Bereich von Anfang an frei — wie heute auch — und war nicht, wie Marschall an- 

nimmt, liber den (urspriinglich auf den erhaltenen Profilen ansetzenden) Blendbo- 

gen von einer Fensterleibung verdeckt, die dann, ohne irgendwelche Spuren zu 

hinterlassen, beim gotischen Umbau der Apsis entfernt worden ware. Man wird 

diese Zone also — zumal im Blick auf die Querhausgalerien in Verdun und auf 

Sankt Simeon in Trier — als Zwerggalerie rekonstruieren mlissen, ahnlich 

wie Thormaehlen es schon 1913 vorgeschlagen hatte (Fig. 3; zu den Funden Mar

schalls gehbrt auch die Wiederentdeckung des bislang verschollenen Teils der Dis-
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sertation Thormaehlens, in dem dieser Rekonstruktionsvorschlag im einzelnen be- 

griindet wird). Seine Skizze ware also i. w. nur dem neuen AufmaB anzupassen, so 

daB die Apsis insgesamt stammiger wirken wiirde als Thormaehlen annahm. DaB 

iibrigens das Rechteckfenster im ObergeschoB des siidlichen Seitenchors — entge- 

gen Marschalls Uberzeugung — in seiner jetzigen Form nicht dem romanischen Be- 

stand angehort, geht nicht nur aus dem Befund (v. a. am AuBenbau) hervor, son- 

dern wiirde sich auch leicht im Detailvergleich nachweisen lassen. — Diese Rekon- 

struktion laBt zum einen das hohe Lob verstandlich erscheinen, das die Zeitgenos- 

sen dem Werk des Garinus entgegenbrachten (die Fensterzone als oberer Ab- 

schluB der Apsis ware in dieser Zeit alles andere als „unvergleichlich“ gewesen) 

und sie riickt auch die Nachfolgewerke des Garinuschors wieder in das rechte 

Licht. Neben Mont-devant-Sassey ware dann nicht in erster Linie Rupt-aux-Non- 

nains zu nennen, sondern vor allem Sankt Simeon in Trier (1148— 1153, Abb. 7), 

das in unmittelbarem AnschluB die Verduner Zwerggalerie nachbildet, und dann 

die Ostapsis der Kathedrale von Besangon aus dem dritten Viertel des 12. Jahrhun- 

derts. Dort wird das ,,opus incomp arabile‘' des Garinus um den inneren Apsislauf- 

gang bereichert, der bald darauf offenbar in dem unter Hillin (1152—69) begonne- 

nen und 1196 geweihten Ostchor des Trierer Domes iibernommen werden sollte, 

um schlieBlich doch nur durch ein einfaches FenstergeschoB (unterhalb der Zwerg

galerie; Abb. 5) ersetzt zu werden — zu einem Zeitpunkt, als die rheinischen uber 

die bis dahin in Trier dominierenden lothringischen Einfliisse bereits die Oberhand 

gewonnen hatten.

Fig. 3 Verdun, Kathedrale. Ostanlage, Zustand Ende 12. Jh., 

Rek. L. Thormaehlen (Marschall S. 223, Fig. 68)
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Aber solche Fragen wird der zweite Teil der Dissertation ausfiihrlicher behan- 

deln. So bleibt zu hoffen, dab auch diese weiterfiihrende Untersuchung auf ahnlich 

umfassenden und griindlichen Recherchen aufgebaut und mit ebenso gliicklichen 

Funden belohnt sein wird wie der vorliegende Band, dem der Bischof von Verdun 

in seinem Geleitwort prophezeite ,,qu(’il) fera date dans 1’histoire de 1’art roman.“

Jochen Zink

JORG TRAEGER, Mittelalterliche Architekturfiktion. Die Allerheiligenkapelle am 

Regensburger Domkreuzgang. (Miinchen — Zurich 1980, Verlag Schnell & Steiner, 

144 S„ 40 Abb. im Text, 77 Taf.)

„Die zunehmende Pflege, welche in der Gegenwart die Systematik der mittelal- 

terlichen Ikonographie findet, berechtigt zu der Hoffnung, dab eine nicht allzu fer- 

ne Zukunft in der eigenartigen Bildersprache der Vorzeit dort klarer schauen wird, 

wo wir einstweilen noch vielfach tastend suchen.“ Ohne Zweifel hat sich diese 

Hoffnung, die J. A. Endres 1912 am Ende seines Aufsatzes fiber die Wandgemalde 

der Regensburger Allerheiligenkapelle auBerte, nicht erffillt. Im Gegenteil, seine 

Erklarung der Gemalde durch einige der Johannesapokalypse entnommene MeB- 

texte zum Allerheiligenfest, erganzt durch Belege aus dem Apokalypsenkommen- 

tar Ruperts von Deutz, bot kaum modifiziert weiteren Forschungen Grundlage und 

Orientierung. Jorg Traegers — mit haufig ganzseitigen Textabbildungen und um- 

fangreichem Tafelteil opulent illustrierte — Studie unternimmt nun einen energi- 

schen VorstoB, fur die Regensburger Kapelle fiber diese alteren Ergebnisse hinaus- 

zugelangen, um damit zugleich — wie der Titel bereits andeutet — allgemeiner 

„grundsatzliche Aspekte des mittelalterlichen Bilddenkens“ (Vorwort) zu vermit- 

teln. Traeger wahlt dazu zwei einander erganzende Untersuchungsrichtungen: 

Zum einen ffigt er seine Fragestellung ein in das durch die Namen Kreuser, Sauer, 

Krautheimer, Sedlmayr und Bandmann vergegenwartigte Problemfeld einer Be- 

deutungskunde mittelalterlicher Architektur und versucht damit, das Verhaltnis 

der Malerei zum Bauwerk und zu ihrem jeweiligen Anbringungsort in seinen for- 

malen und inhaltlichen Dimensionen zu thematisieren. Erganzend stellt er die iko- 

nographische Analyse auf eine gegenfiber der bisherigen Forschung erheblich ver- 

breiterte Basis. Vor allem aber erschlieBt er der Interpretation neue Schriftquellen, 

in der Hauptsache die Predigt De omnibus sanctis aus dem Speculum ecclesiae des 

Honorius Augustodunensis — ein Text, auf den schon Endres im Zusammenhang 

mit den Prfifeninger Wandgemalden hinwies. Der Erorterung dieses weitgespann- 

ten Themenkomplexes sind drei Kapitel fiber Auftraggeber, Entstehungssituation, 

Patrozinium und Baugeschichte der Grabkapelle Bischof Hartwigs II. 

(1155—1164) vorangestellt, die weitestgehend den bisherigen Forschungsstand 

prazise zusammenfassend referieren.
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