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Die Trierer Basilika und die deutsche Romantik

Der Wiederaufbau des romischen Palatiums 1844-1856*

von

EBERHARD ZAHN +

Die deutsche Romantik mit ihrem Zurucksehnen in die Vergangenheit hat aus inneren 

Triebkraften besonderer Art heraus architektonische Leistungen einmaliger Pragung 

Wirklichkeit werden lassen. Die Vergangenheit stand den damaligen Menschen als ein 

Idealbild vor Augen: man musse sie wiedererwecken, um sich selbst daraus zu erneuern. 

Freilich, das meiste und das Bedeutendste der phantasievollen Architekturen ist auf dem 

Papier geblieben, wie es bei keiner Epoche vorher jemals der Fall gewesen war. Aber 

dennoch wurden zahlreiche Plane verwirklicht, und diese Bauten umgeben uns heute 

noch. Immer mehr erkennen wir den besonderen Wert dieser Architektur, wir mussen 

sie jedoch mit anderen MaBstaben messen als die Bauten vergangener Zeitalter. Die 

romantischen Architekturschdpfungen entstammen keinen festgefugten Ordnungen, 

die letztlich in einem gdttlichen Heilsplan begriindet liegen, sondern ertraumten 

Wunschbildern und einer Phantasie, die an der Vergangenheit genahrt worden war, um 

damit fur Gegenwart wie fur die Zukunft beispielgebend zu wirken: als ein „Beforde- 

rungsmittel grower moralischer und patriotischer Zwecke". Das ist eine der Formulierun- 

gen, die das Zeitalter selbst gepragt hat1. Reale Zwecke, reale Bedurfnisse, die unser 

Bauen fast ausschlieslich bestimmen, treten bei den meisten dieser Bauten gegenuber 

den ideellen Anliegen zuruck. Welche waren die ideellen Anliegen?

Mit der Aufklarung waren die alten Ordnungsvorstellungen, die bis in das Barockzeit- 

alter Gultigkeit besessen hatten, gesprengt worden. Der Mensch entilt sich gleichsam 

aus dieser Ordnung und beginnt eigene und einsame Wege zu wandeln, die nicht mehr 

in eine geordnete, gefugte und begrenzte Welt fuhren, sondern in eine unendliche und 

unbegrenzte. Auch Werte auBerhalb des Religidsen konnten eine religiose Weihe erfah- 

ren, so alles Geschichtliche, Bildung und Kunst, die Natur als Ganzes, auBerdem noch 

das Nationale. Gerade in diesen Faktoren suchte man das Verlorene wiederzufinden und 

sehnte sich deshalb in die vergangenen Zeiten zuruck, vor allem in das gotische
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Mittelalter als die Zeit des wahren christlichen Glaubens, zu dem man zuruckkehren 

musse2. Aus diesem Grund begann man Geschichte zu studieren, sich mit der Kunst 

geschichtlich auseinanderzusetzen, um sich aus dem bildungsmaBig angeeigneten Wis- 

sen von innen heraus zu erneuern. Das aus dieser geistigen Welt heraus entstandene 

Bauwerk hat die Aufgabe, zu wirken, in dem Betrachter und Besucher eine ganz 

bestimmte Vorstellung zu erwecken moralischer, patriotischer oder auch religidser Art. 

Erst dann, wenn der Betrachter, ganz Individuum geworden, diese Vorstellungswelt in 

sich aufgenommen hat, sind Sinn und Zweck des Bauwerks erfullt. Das ist ein grund- 

satzlich Neues in der gesamten abendlandischen Architekturgeschichte. Diese Bildungs- 

bauten sind meist representative Gebaude wie Theater, Museen, Weihestatten und das 

architektonische Denkmal. Die auEere Erscheinung des Bauwerkes druckte die ideellen 

Werte sichtbar aus. Zahlreiche Bauskulpturen, Inschriften und Statuen treten in den 

Dienst dieser von ideellen Werten bestimmten bildungsmaBigen Aufgabe. Die moderne 

Architektur hatte niemals solche kostspieligen Bauten ihrer Idee wegen errichtet, son- 

dern sie geht in erster Linie von dem Nutzzweck und dem Standpunkt des Praktischen, 

Rentablen und leider auch meist des moglichst Billigen aus. Nur das romantische 

Zeitalter konnte solche Riesenaufgaben wie den Ausbau gotischer Dome und Turme und 

andererseits den Wiederaufbau des konstantinischen Palastes in Trier planen und 

Wirklichkeit werden lassen. Gerade der Wiederaufbau der Trierer Basilika ist eines der 

treffendsten Beispiele fur die GroBe und Tragik der Epoche, die ihre eigenen, von 

Sehnsuchten, Wunschen und oftmals auch von Resignation erfullten Ideen vor den 

reinen Nutzungswert des Gebaudes stellten. Diese immer wieder durchschimmernde 

Resignation suchte man unter alien Umstanden durch die ideellen Anliegen zu uberwin- 

den. Die Trierer Basilika, das grdEte einheitliche, weder durch Saulen noch durch Pfeiler 

verstellte oder unterteilte rdmische Bauwerk nordlich der Alpen, wurde seit 1845 als 

Kirche fur eine etwa vierhundert Seelen zahlende evangelische Gemeinde und fur einige 

hundert evangelische Soldaten wiederaufgebaut. Eine Kirche von weit geringeren Aus- 

maBen hatte in diesem Fall ihren Zweck weit besser erfullen konnen. Aber darum ging es 

nicht!

Grundlegend neu ist in der romantischen Baukunst die Mdglichkeit, fur bestimmte 

Aufgaben bestimmte Stile wie aus einem Musterbuch zu wahlen, wobei man aber 

niemals genau kopierte. Diese von ideellen Zwecken bestimmte Architektur begann 

vielmehr zu schalten und zu walten, ohne aber die alten Ordnungsvorstellungen in 

religidser und weltanschaulicher Hinsicht zu respektieren, die sich - um bei der Gotik zu 

bleiben - in ganz bestimmten Stilstufen ausdrucken. Da man von ganz anderen geistigen 

Voraussetzungen ausging als die mittelalterlichen Baumeister, konnte man das naturlich 

auch nicht3.

Der gotische Stil wird auf dem Gebiet der kirchlichen Baukunst bevorzugt. Er gilt nicht 

nur als der nationale Baustil der Deutschen, sondern er ist auch derjenige Stil, der am 

ehesten geeignet ist, eine christliche Weihestimmung hervorzurufen. Aus dieser Begei- 

sterung fur das Gotische heraus war es moglich, das kostspielige Werk des Kolner 

Domausbaues als eine nationale Forderung und als eine christliche Aufgabe zu begin- 

nen. Um das Denken und Wollen der Romantiker zu verdeutlichen, soll hier kurz das 

Problem des romantischen Ausbaues des Kolner Domes gestreift werden. Gerade am

2 H. Sedlmayr, Verlust der Mitte (Berlin 1955) 13 ff.

3 Vgl. A. Kamphausen, Gotik ohne Gott (Tubingen 1952) 53 ff.
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Kolner Dom wird klar, daP die Begeisterung fur das Gotische zunachst alles andere 

gewesen ist als ein Historismus; dahinter steckt eine geistige Forderung. „Im Unigang 

mit der Vergangenheit ist nicht die Selbstverleugnung, sondern die Selbstgewinnung 

Voraussetzung und Ziel."4 Es soll also eine Erneuerung von innen heraus stattfinden, 

das heist, die Persdnlichkeit soll „sich sammeln und zu sich selbst erwachen". Im 

Mittelalter trugen die Burger einer Stadt die Steine zum Bau der Kathedrale oft selbst 

herbei unter dem Motto „Dieu le veut", um sich in Gestalt des Steines, den man 

herbeigeschleppt hat, mit einbauen zu lassen in das Kirchengebaude, um ein Teil zu sein 

von jenem Bau, der der sichtbare Ausdruck des himmlischen Jerusalem und dessen 

Grund- und Eckstein Christus im Altar ist. Fur den Romantiker, der durch die Aufkla- 

rung gegangen ist, ist der Bau des Domes kein Abbild einer transzendenten Vorstellung, 

die im Bau der Kathedrale greifbare und sichtbare Realitat gewinnt und in sich existent 

ist, sondern ein Stimmungstrager, Bildungselement und Erneuerungsfaktor in geistigem 

und religiosem Sinne und dadurch an das subjektive Erlebensvermogen jedes einzelnen 

gebunden. Ja sogar erst dann, wenn man selbst die notige Bildung, die erforderliche 

innere Gestimmtheit besitzt, kann sich das romantische Bauwerk dem Betrachter in 

seinem Wesen enthullen und offenbaren. Man soll, wie es Lutzeler in der Dom- 

Festschrift 19485 formuliert hat, die Bausteine zum Weiterbau des Kolner Domes herbei- 

tragen, um „den unsichtbaren Dom im eigenen Innern zu errichten", man soll also 

wieder zu sich finden in moralischer und religidser Hinsicht. Ernst Moritz Arndt schrieb 

schon 1814: „Alle redlichen Deutschen haben wohl zu arbeiten, daB die Denkmaler und 

Erinnerungen jener Zeit, welche noch ubrig sind und an welchen allein das neue 

Zeitalter sich aufrichten und emporarbeiten kann, erhalten und erneuert werden; denn 

leider - die meisten jetzigen Regierungen arbeiten nur zu sehr dahin, alle Ortlichkeiten 

und Zeitlichkeiten bis zur Gleichheit des Erbarmlichen auszuldschen und durch ein 

papiernes Regiment der Schreiber auch die Herzen der Menschen papieren zu machen."6 

Fur Arndt sind Erhaltung und Rettung eines alten Bauwerkes also keine reine konservie- 

rende, denkmalpflegerische Tat, sondern eine geistige Notwendigkeit, damit der 

Mensch wieder einen Halt fande, der seit der Aufklarung verlorengegangen ist. In dem 

Bau des Domes sieht man etwas ewig Gultiges, das nie veraltet und das jetzt und in der 

Zukunft fur den Menschen wirksam werden kann.

Diese romantischen Interpretationen sind subjektive AuBerungen Einzelner. Der Dom 

wird Gegenstand eines subjektiven Empfindens und ist nicht mehr der Ausdruck einer 

objektiv existenten, in Gott begrundeten Ordnung, ist also nicht mehr Abbild einer im 

Rahmen dieser Ordnung entstandenen Vorstellung des himmlischen Jerusalem. Aber 

die Mdglichkeit, durch historisches Verstandnis auf breiter Basis, durch die Vollendung 

des Domes etwas Objektives zu schaffen, das heist etwas fur die Zukunft Verpflichten- 

des, die Zukunft Entwerfendes und die Menschheit Erneuerndes, das klingt aus alien 

noch so subjektiven AuEerungen heraus7. Vom eigenen unsicheren Standpunkt aus will 

man versuchen, durch Werke der Kunst eine neue Daseinsform des Menschen zu 

verwirklichen. Dazu kommt zu diesen verschiedenen Ideen, die fur ein romantisches 

Bauwerk maigebend werden, noch der hohe patriotische Wert des Domes als eines

4 H. Lutzeler, Der Kolner Dom in der deutschen Geistesgeschichte. In: Der Kolner Dom. Festschrift zur Siebenhun- 

dertjahrfeier (Koln 1948) 208.

5 Lutzeler (Anm. 4) 208.

6 Lutzeler (Anm. 4) 209.

7 Lutzeler (Anm. 4) 212.
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Nationaldomes der Deutschen. Der Kolner Dom ist - um bei diesem Beispiel zu bleiben - 

also nicht nur ein Gotteshaus oder ein Tempel der Kunst, von dem aus eine ethische 

Erneuerung ausgehen sollte, er ist nicht nur der grobe Zeuge einer Vergangenheit, in der 

alle Menschen von den gleichen Zielen erfullt und von dem gleichen Glauben beseelt 

waren, sondern er ist auch eine Weihestatte der Nation, Symbol der „Grobtaten ihrer 

Geschichte"8. Alle diese Ideen werden absolut und durchdringen sich in ihrem 

Anspruch gegenseitig. Aber aus alien Anliegen spurt man als Untergrund „die Empfin- 

dung eines tiefen Verlustes, ja oft eines grenzenlosen Verlassenseins"9. Nicht umsonst 

entstehen damals alle moglichen Vereine und Gemeinschaftsformen, deren Mitglieder 

gemeinsam nach einem ubergeordneten, aber meist nur fur die betreffenden eingeweih- 

ten Mitglieder erstrebenswerten und gultigen Ideal ihre Werke schaffen. Das gilt fur die 

Kunstler ebenso wie fur alle Handwerker und Schaffenden, ja auch fur die gesamte 

Nation. Es ist eine merkwurdige Erscheinung gewesen, dab gerade damals, als seit der 

Aufklarung alle ubergeordneten Bindungen an eine objektiv gultige Seinsordnung zu 

fallen beginnen, als man die neuen Wortbereiche des individualistischen menschlichen 

Geistes: das Religiose (nicht mehr ausschlieslich eine bestimmte Religion), das Politi- 

sche, Patriotische, Kunstlerische und Wissenschaftliche als gleichberechtigte Bereiche 

nebeneinanderstellen und bewerten konnte, dab man gerade damals das Bestreben 

hatte, mittelalterliche Lebens- und Gemeinschaftsformen aus einer objektiv uberindivi- 

dualistischen Zeit erneuern und wiederherstellen zu wollen, ohne aber die Errungen- 

schaften des fortschrittlichen Zeitalters zu missen. Ich denke hier an die Kunstlervereini- 

gungen, Malergruppen, Bunde, Gesangvereine und Logen, in denen man einen gemein- 

samen Teilbereich, ein alle Mitglieder Verbindendes als Leitfaden aufstellt, der sozusa- 

gen Ersatz spielen soll fur die verlorenen ubergeordneten, allumfassenden Bindungen. 

All das hatte man noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts nicht notig gehabt. Eine der 

grobten gemeinschaftlichen Leistungen, geboren aus diesen Ideen, hat das deutsche 

Volk in dem Wiederaufbau des Kolner Domes vollbracht. Aber in seinem eigentlichen 

objektiven Wesen hatte man den Dom keineswegs begriffen, denn man legte ihn 

ringsherum frei und loste ihn somit aus dem Bezug zu den Burgern der Stadt heraus; 

man hat ihn isoliert und ihn gleichsam auf den Prasentierteller gesetzt, ihn zum 

Denkmal einer vergangenen, aber gerade jetzt ertraumten und erschwarmten Religion 

und zum Mahnmal gemacht fur alle moglichen Gefuhle, Gedanken und fur ethische, 

moralische und religiose Forderungen.

Der Ausbau des Kolner Domes ist das grobartigste und markanteste Beispiel des 

romantischen Erneuerungswillens gewesen. Nicht zu vergessen sind die groben Bemu- 

hungen um die Rettung zahlreicher und bedeutender Bauwerke des Mittelalters, z. B. 

des Altenberger Domes, der nur durch das personliche Eingreifen Friedrich Wilhelms 

IV. gerettet worden ist. Die Burgenromantik entdeckte den Stimmungswert alter Schlos

ser und Burgen, die man entweder als Ruinen asthetisch oder schwarmerisch genob oder 

nach romantischen Gesichtspunkten, nicht etwa nach kunstgeschichtlichen, oftmals 

geradezu phantastisch wiederaufbaute. Das herrlichste Beispiel haben wir in der Burg 

Stolzenfels am Rhein, einer der bedeutendsten neugotischen Bauten, die es in Deutsch

land gibt.

8 Beenken (Anm. 1) 64.

9 Beenken (Anm. 1) 64.
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Zusammenfassend kdnnen wir feststellen, dab der gotische Baustil des Mittelalters als 

der artgemabe Stil der Deutschen von den Romantikern in der Uberzeugung bevorzugt 

wurde, dab er am ehesten geeignet sei, patriotische Gefuhle zu erwecken; denn man 

glaubte damals noch, dieser Stil sei in Deutschland entstanden. Auberdem vermochte er 

eine religiose Weihestimmung hervorzurufen, die einer Erneuerung gleichkam. Hierbei 

konnte und wollte man nicht begreifen, dab die verlorene innere Festigkeit in weltan- 

schaulicher und religibser Hinsicht in Gestalt eines Bauwerkes als eines Stimmungs- 

erzeugers nicht wiederzugewinnen war, dab vielmehr auch der Keim zu einer Stim- 

mungsmache, zu Heuchelei und in der Kunst zum Kitsch gelegt worden ist, der eben 

nicht einem echten Erleben, sondern eher einem oberflachlichen Wollen entsprang. Das 

alles soll uns hier nicht weiter beschaftigen; es sind aber jene Seiten des 19. Jahrhun- 

derts, die wir heute noch am meisten belacheln oder verabscheuen, obwohl wir selbst 

immer noch nicht ganz frei davon sind!

Wir haben erkannt, dab die Begeisterung fur die Gotik einem Erneuerungswillen auf 

mehreren geistigen Gebieten entsprang. In Trier aber wird auf Vorschlag des Trierer 

Architekten Christian Wilhelm Schmidt der Hauptsaal des ehemaligen konstantinischen 

Kaiserpalastes von seinen spateren entstellenden Einbauten befreit und als evangelische 

Kirche wiederaufgebaut. Wie kam man dazu, ein antikes, heidnisches, als Palast Kon

stantins d. Gr. bekanntes Gebaude zu erneuern?

Den unmittelbaren Anlab zum Wiederaufbau des rbmischen Palatiums in Trier gab die 

Tatsache, dab die evangelische Gemeinde im Jahre 1836 vertraglich die unter Napoleon 

zur Mitbenutzung eingeraumte ehemalige Jesuitenkirche dem eigentlichen Besitzer, dem 

Priesterseminar, zuruckgeben mubte. Die evangelische Gemeinde mubte sich deshalb 

nach einem neuen Gotteshaus umsehen, wobei man unter anderem auch an die 

sakularisierte Abteikirche St. Maximin dachte. In diesem Zusammenhang kam Christian 

Wilhelm Schmidt auf den Gedanken, die betrachtlichen Reste des rbmischen Palatiums 

zu einer evangelischen Kirche ausbauen zu lassen10. Der Gedanke an sich war bereits im 

Jahre 1817 schon einmal geaubert worden. Einige Jahre spater hatte der romantische 

Maler Johann Anton Ramboux aus Trier den teilweisen Wiederaufbau der Basilika 

ertraumt als eine Art Museumshalle fur die rbmischen Altertumer"; aber diese Gedanken 

lagen damals noch ganz auberhalb der Mbglichkeit einer Verwirklichung. Jetzt, um 1836, 

war auch in anderer Hinsicht die Zeit reif fur ein solch einzigartiges Unternehmen, das 

keineswegs aus der Notwendigkeit, dab die evangelische Gemeinde eine Kirche brau- 

che, allein erklart werden kann. Das war eben nur der aubere Anlab dazu gewesen. 

Ahnlich wie beim Ausbau des Kblner Domes haben mehrere Faktoren romantischen 

Denkens den Boden fur diese gewaltige Aufgabe vorbereitet.

Zunachst war es das durch intensives Studium rbmischer Bauwerke angeeignete histori- 

sche Wissen, ein Gebildetsein in archaologischer Hinsicht, das die Phantasie zahlreicher 

Romantiker erfullte. Gerade in Trier hatte man sich schon fruhzeitig mit den Zeugen der 

rbmischen Vergangenheit beschaftigt. Der Maler Ramboux vor allem hatte die rbmischen 

Denkmaler in Trier und in der Umgebung mehrmals gezeichnet und sie bereits in seiner 

Phantasie rekonstruierend verandert. In Stichwerken hatte man schon in franzbsischer

10 H. Bunjes, Basilika. In: Die kirchlichen Denkmaler der Stadt Trier. Die Kunstdenkmaler der Rheinprovinz 13,3,3 

(Dusseldorf 1938) 369 f.

11 H. Eichler, Johann Anton Ramboux. Ausstellung des Rhein. Landesmuseums Trier (Trier 1935) Nr. 74. - W. v. 

Massow, Die Basilika in Trier. Hunsrucker Schriftenreihe B 1 (Simmern 1948) Taf. III 1.
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Zeit, also vor 1815, die romischen Monumente verdffentlicht, und spater erschien von 

Johann Hugo Wyttenbach eine ausfuhrliche Beschreibung12. Napoleon hatte zur Doku- 

mentation seines kaiserlichen Anspruches die Bauten der romischen Caesaren teilweise 

ausgraben und freilegen lassen. Aber erst in der weiter fortschreitenden Zeit der 

Romantik konnte ein solcher Gedanke aufkommen, ein antikes Gebaude wieder erste- 

hen zu lassen. Das Bestreben ging dahin, wie wir es schon beim gotischen Kolner Dom 

gesehen haben, eine vergangene Herrlichkeit wiederherzustellen, um den Besucher des 

Bauwerkes an die vergangenen Zeiten zu mahnen und ihn aus diesem Wissen die Kraft 

schopfen zu lassen fur die Gegenwart und Zukunft. Die Tendenz des Bildungshaften, 

des Wirkens auf den Betrachter mit dem Ziel, in Gestalt des erneuerten antiken 

Bauwerkes, des Palatiums der romischen Caesaren, Zeugnis abzulegen von vergangener 

geschichtlicher Grote und damit den historischen Sinn zu wecken und ein Leitbild fur 

die eigene Unsicherheit zu gewinnen, diese Tendenz war ein Hauptanliegen des 

Zeitalters gewesen; sie ist allerdings im Falle der Trierer Basilika niemals ganz offen 

ausgedruckt worden, aber sie klingt in den AuBerungen der Zeitgenossen deutlich an, z. 

B. in einem Gedicht:

„. . . zeig‘ uns deine Pracht,

Du Konigshalle, die das Rom im Norden

Einst sah erstehn im Glanzpunkt seiner Macht,

Die da vom Kampfruf scholl der Kriegerhorden,

Zu Schutt versank in wilder Zeiten Nacht, - 

ErschlieBe dich in deiner neuen Schone, 

Empfang uns mit dem Wohllautstrom der Tone!"

Und in einer anderen Strophe des gleichen Gedichtes:

„Nun kommst du her, dem Herrn ein Werk zu weihen,

Das schon im Kranze der Vollendung lacht, 

Auch unvergleichlich in der Tempel Reihen, 

Auch einzig, durch der stillen GroBe Macht, 

In dem das Herz sich weitet, wie in freien 

Lichttraumen einer hehren Sternennacht."13

Neben der Besinnung auf das Historische als auf etwas Beispiel- oder Gleichnishaftes, 

auf die Macht der nordischen Roma, wird in diesen Versen auch auf das gefuhlsmaBige 

Erleben des Menschen angesichts dieses „unvergleichlichen" Tempels angespielt, auf 

das Befreiende, ja fast Erldsende, das den Menschen erfaBt. Um so tiefer konnten aber 

auch Enttauschung und Resignation sein, wenn man das Architektur gewordene 

ersehnte Traumbild wieder verlieB. Dieses Befreiende war eben nur eine Sache des 

Augenblicks; darin liegt die ganze Tragik des 19. Jahrhunderts. Der Wiederaufbau der 

Trierer Basilika ist aber in erster Linie unter einem christlichen Aspekt gesehen worden. 

Das religiose Anliegen tritt hier neben das erste, bildungsmaBige, und beide Anliegen 

durchdringen sich schlieBlich. Den christlichen Anspruch suchte man historisch zu 

unterbauen und begrundete ihn wissenschaftlich-archaologisch. So heist es z. B. in der 

Einweihungsfestschrift von 1856: Professor Johann Steininger habe 1835 diesem „ehr- 

wurdigen Denkmal aus den ruhmreichen Zeiten der Treviris den rechten Namen"

12 J. H. Wyttenbach, Forschungen uber die romischen Alterthumer im Moselthale von Trier (Trier 1837).

13 Die Basilika in Trier. Deren Geschichte und Einweihung zur Evangelischen Kirche am 28. September 1856 (Trier 

1857) 4 f.
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gegeben, „und bald darauf fand sich auch Gelegenheit, demselben eine seiner ursprung- 

lichen Bauart angemessene Verwendung zu geben. Wir sagen, ,eine in seiner ursprung- 

lichen Bauart angemessene Verwendung' und haben dazu das vollkommene Recht, 

wenn wir vom kunsthistorischen Standpunkt aus die Basilika betrachten. Gibt uns eine 

Basilika auf der einen Seite das Bild der groBartigen Formen, in welchen sich das Leben 

des Altertums ausgepragt hat, so tragt sie auf der anderen Seite - das ungemein 

wichtigere Moment - in sich den Keim der Verbindung des heidnischen Altertums mit 

dem christlichen, das insofern, als die antike romische Basilika das Vorbild zu dem 

altesten christlichen Kirchenbau gab; nachdem Constantin der GroBe den Christen 

verschiedene Basiliken zu religiosen Versammlungen eingeraumt, erhielten alle im 

erhabenen Style erbauten Prachtkirchen den Namen Basiliken, und diesem folgend 

sehen wir auch hier wieder Geschichte und Sage Hand in Hand gehen, indem die 

letztere eben den Bau ursprunglich zu einer Kirche bestimmt sein laBt."14

Obwohl nun die Uberlieferung niemals ganzlich abgerissen war, wonach die sogenannte 

Basilika der Palast Konstantins gewesen sei, hielt man diesen Bau mitunter fur die Reste 

eines Theaters oder einer Therme, oder man glaubte, sie sei eine forensische Basilika, 

eine Markt- und Gerichtshalle, ja sogar ursprunglich eine christliche Kirche gewesen. 

Gerade der Name Basilika, den erst das 19. Jahrhundert - es war jener Professor 

Steininger - diesem rbmischen Bau gegeben hatte, trug Schuld an der allgemeinen 

Verwirrung in der Suche nach der tatsachlichen Zweckbestimmung dieses riesigen 

reprasentativen Baues. Er hies niemals Basilika, sondern das ganze Mittelalter und die 

Neuzeit hindurch immer nur Palatium oder Palast. Die sogenannte Basilika ist seit den 

neueren Forschungen nun endgultig als die „Aula Palatina", das heist als Thronsaal der 

Kaiserresidenz erkannt15.

Die Romantiker aber sahen trotz aller historischen, durch die Uberlieferung erharteten 

Bedenken darin den Prototyp einer christlichen Kirche. Christan Wilhelm Schmidt sah 

den Bau unter diesen Gesichtspunkten und schrieb: „Nachdem ich diesen Bau, insoweit 

es die Umstande erlaubten, mbglichst genau untersucht hatte und uber dessen 

ursprungliche Einrichtung, die mir einer christlichen Kirche vollkommen zu entsprechen 

schien, ziemlich ins Reine gekommen war, hielt ich es fur antiquarisch hbchst interes- 

sant, wenn derselbe wieder in seiner alten Einrichtung hergestellt und so als Kirche 

benutzt wurde. Ich unterlies es daher nicht, diesen Gedanken weiter in Anregung zu 

bringen."16 Weiterhin schreibt er: „Niemand wird die hohe Wichtigkeit dieses in seiner 

Ursprunglichkeit wiederhergestellten Werkes fur die christliche Kirchenbaukunst ver- 

kennen kbnnen."17 Schmidt dachte sich den Wiederaufbau als eine archaologische und 

zugleich christliche Aufgabe. Der Bau soll beispielhaft fur die christlichen Architekten 

werden in seiner einfachen kubischen Gestalt, die der Verkundigung des Wortes Gottes 

am adaquatesten sei und die auch die fruhchristlichen Kirchen vor alien spateren Bauten 

so wohltuend auszeichne. Und damit verbindet sich das eigentliche Anliegen des 

romantisch-christlichen Architekten: mit dieser Schdpfung, die an der fruhchristlichen 

Kunst orientiert ist, den Glaubigen die Welt des alten, unverfalschten Glaubens beispiel

haft vor Augen zu fuhren.

14 Die Basilika in Trier (Anm. 13) 32.

15 v. Massow (Anm. 11) 20.

16 Chr. W. Schmidt, Baudenkmale der romischen Periode und des Mittelalters in Trier und seiner Umgebung II (Trier 

1845) 66.

17 Schmidt (Anm. 16) 66.
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Der Anregung Schmidts folgte der preuBische Staatskonservator Ferdinand v. Quast, 

der den Baugedanken dem preuBischen Kdnig unterbreitete. Allein Friedrich Wilhelm 

IV. konnte entscheiden, ob das romische Palatium zu Trier wiederaufgebaut oder in 

seinem bisherigen fragmentarischen Zustand erhalten werden sollte. Seit seinem ersten 

Besuch in Trier im Jahre 1835 war er der Besitzer der romischen Reste des Palatiums; die 

Stadt Trier hatte sie ihm geschenkt18. AuBerdem war Friedrich Wilhelm IV. als Primas der 

Protestantischen Kirche PreuBens der zukunftige Bauherr in jedem Falle. Wir wissen, 

daB der Kdnig sich sogleich fur die Wiederherstellung der sogenannten Basilika bren- 

nend interessierte. Er erlieB bereits am 27. November 1844 jene bekannte Kabinettsordre 

und befahl, „die Basilika in ihrer ursprunglichen GroBe und Stilreinheit mit Benutzung 

der sehr bedeutenden rdmischen Reste" wiederherzustellen „und nach vollendeter 

Restauration und kirchlicher Ausschmuckung der vereinigten evangelischen Zivil- und 

Militargemeinde in Trier als Gotteshaus" zu ubergeben19.

Fur Friedrich Wilhelm IV. bedeutete die Erneuerung der Basilika ohne Zweifel eine 

religiose Tat zur Ehre Gottes. Im Gegensatz zu den Zeiten seines Vorgangers, als noch 

die Neugotik auch fur den protestantischen Kirchenbau ublich war, bevorzugte Friedrich 

Wilhelm IV. die altchristliche Basilika, da sie sich in besonderem Malle fur den einfa- 

chen, auf die Verkundigung des Gotteswortes ausgerichteten evangelischen Gottes- 

dienst eigne. Nachdem im Jahre 1819 das Werk von Christian Karl Josias Bunsen uber die 

„Basiliken des christlichen Roms" erschien, war der damalige Kronprinz begeistert von 

diesen Bauten und kam von dem Gedanken nicht mehr los, evangelische Kirchen in 

Gestalt fruhchristlicher Basiliken bauen zu lassen. 1839 sollte in der Nahe von Charlot- 

tenhof bei Potsdam eine ausgedehnte Basilikenanlage entstehen, und 1845 lieB er die 

Friedenskirche mit einem Atrium nach romischem Vorbild errichten20. Nach eigenhandi- 

gen Entwurfen des Kdnigs erbaute Ludwig Persius in den Jahren 1841-1844 die reizvolle 

Heilandskirche an der Havel bei Sakrow, die bereits einen einschiffigen Innenraum mit 

halbkreisfdrmiger Apsis zeigt, einen der Trierer Basilika vergleichbaren Raum. Diese 

sogenannten altchristlichen Kirchen, die damals in PreuBen entstanden, hielten sich aber 

keineswegs an ihre Vorbilder, sondern sie waren oft, alien Traditionen entgegen, 

romantisch umgeformt. Das war die schdpferische Leistung der Kunstler und Architek- 

ten der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. Bei diesen Kirchenbauten durfte auch der 

freistehende vielgeschossige Glockenturm in der Art eines italienischen Campanile nicht 

fehlen. Noch weit groBartiger waren die Planungen des Kdnigs fur den groBen Berliner 

Dom21. Fast alle Ideen stammen von Friedrich Wilhelm IV. selbst, der wohl mit Recht als 

der bedeutendste Dilettant auf dem Gebiet der Architektur bezeichnet worden ist. Der 

Kdnig plante einen Bezirk in der Art eines Forums mit dem machtigen Dom als Zentrum, 

der die Gestalt einer altchristlichen Basilika zeigt, mit Saulengangen und einem tempel- 

artigen Torbau. Zwei siebengeschossige Turme ragen im Hintergrund empor. „Seinen 

,Sommernachtstraum im Lustgarten' nannte der Kdnig nicht ohne Selbstironie dies 

Projekt, das ihm zugleich aber nichts Geringeres sein sollte als der protestantische 

Nationaldom und damit der Gegendom zum Dome von Koln, den er als den katholi-

18 E. Zahn, Die Geschichte des Kurfurstlichen Palastes zu Trier. In: Das Kurfurstliche Palais in Trier. Festgabe zur 

Wiederherstellung durch die Landesregierung Rheinland-Pfalz (Trier 1956) 34.

19 Bunjes (Anm. 10) 369.

20 H. Beenken, Schdpferische Bauideen der deutschen Romantik (Mainz 1952) 89 f.

21 Beenken (Anm. 20) 91 f.
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schen Nationaldom ja ebenfalls im Begriffe war zu vollenden."22 Schon im Jahre 1827 

hatte Karl Friedrich Schinkel fur den damaligen Kronprinzen Entwurfe zu einem Dom in 

Gestalt einer fruhchristlichen Kirche zeichnen miissen. Leider haben die unruhigen 

Verhaltnisse des Jahres 1848 das begonnene Werk zunichte gemacht. Dagegen sind 

mehrere kleinere Kirchen von Schinkel erbaut worden, die, den Anregungen des Konigs 

folgend, einen machtigen blockhaften Baukbrper zeigen, der unserer Trierer Basilika 

ahnlich ist. Plane zu diesen und zu anderen, nicht ausgefuhrten Kirchen sind von 

Schinkel in der „Sammlung architektonischer Entwurfe" verdffentlicht. Fur unsere 

Probleme wichtig sind die Entwurfe fur eine Kirche auf dem Marktplatz zu Potsdam, fur 

eine Kirche in Moabit und in der Oranienburger Vorstadt in Berlin23. Die groBen Fenster 

an den Langseiten und die Treppenturme in den Ecken, die aber meist ganz in die 

Mauermassen eingebunden sind und nur mit ihren kleinen Fenstern am AuBenbau in 

Erscheinung treten, die halbkreisfdrmige Apsis und das Fehlen niedriger Abseiten sind 

baukunstlerische Elemente, die auch bei der Trierer Basilika vorhanden sind. Kirchen- 

bauten in einer solchen kubischen, dem klassizistischen Formempfinden entgegenkom- 

menden Gestalt waren also in PreuRen um 1840 bekannt. Die Ruckwendung zu dem 

fruhchristlichen Kirchentypus, den man aber keineswegs sklavisch kopierte, ist nur aus 

der romantischen Religiositat des Kbnigs und seiner Zeit heraus zu verstehen. AuRer- 

dem entsprachen solche klar gegliederten, als fest umrissene Baublocke konzipierten 

Architekturen dem asthetischen Empfinden des Kbnigs. Nicht der mystische gotische, 

sondern der von allem Spateren noch freie urchristliche Kirchenraum erzeuge eine 

religiose Weihestimmung, die einem wahren, unverfalschten Glauben entspreche. Der 

Vorschlag des Wiederaufbaues der Basilika fiel also in Berlin auf einen gut vorbereiteten 

und fruchtbaren Boden. Dazu kam noch die Tatsache, daR das rbmische Bauwerk von 

dem ersten christlichen Kaiser errichtet worden ist. Die Restaurierung eines konstantini- 

schen Bauwerkes und seine Einrichtung zu einer evangelischen Kirche waren eine 

historisch einmalige Gelegenheit, die dem romantischen Fuhlen und Denken entgegen- 

kam. Noch dazu fuhlte sich der Protestantismus dem Urchristentum wieder naher als 

andere christliche Gemeinschaften. Der schnelle EntschluP des Kbnigs, den Wiederauf- 

bau zu verwirklichen, wird aus all dem Gesagten um so verstandlicher.

Mit den Bauarbeiten wurde der bewahrte Festungsbaumeister Genieoberst Carl Schnitz

ler betraut, dem sein Sohn, Leutnant Anton Schnitzler, als brtlicher Bauleiter zur Seite 

stand. Als „Specialcomissarius" fuhrte der Stolzenfelser SchloBhauptmann Philipp von 

Wussow die Oberaufsicht. In kunstlerischen Dingen wurde dann vor allem Friedrich 

August Stuler maOgebend, der die Innenausstattung der Basilika in den wesentlichen 

Zugen und nur zum Vorteil des Ganzen bestimmte. Stuler ist wegen der Errichtung der 

Kuppel uber dem Eosanderportal des Berliner Schlosses bekannt geworden. Der groRte 

Teil der erhaltenen Plane stammt von den genannten Architekten, aber auch der 

preuRische Staatskonservator Ferdinand v. Quast und der Trierer Architekt Christian 

Wilhelm Schmidt hatten vor Beginn der Arbeiten mehrere Plane ausgearbeitet. Oberst 

Schnitzler und v. Wussow haben sich bemuht, in sorgfaltigen Zeichnungen den vorhan- 

denen rbmischen Bestand aufzunehmen, haben dann aufgrund der gefundenen Mar- 

morreste die Dekoration zunachst rekonstruiert und dann doch, von der eigenen 

Phantasie uberwaltigt, ganz im Sinne des 19. Jahrhunderts weitergeplant und geschaf-

22 Beenken (Anm. 20) 92.

23 Die angefuhrten Entwurfe aus: K. Fr. Schinkel, Sammlung architektonischer Entwurfe. Neue vollstandige Ausgabe 

(Berlin 1858) fol. 75, 195, 97, 93.
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fen. Friedrich Wilhelm IV. hatte allerdings gefordert, daB an den erhaltenen rbmischen 

Teilen nichts verandert werde. Da der blockhafte Baukdrper der rbmischen Basilika dem 

klassizistischen Empfinden entsprach, wurde die kbnigliche Anordnung respektiert. Ein 

solcher kubischer Bau mit seinen harmonischen MaBverhaltnissen war ganz im Sinne 

der Architekten des romantischen Klassizismus. Die eigentlichen Probleme aber lagen 

zunachst auf einem ganz anderen Gebiet, namlich in der Ausgestaltung des Innenrau- 

mes, wo der Wunsch bzw. der Befehl des Kbnigs, das Palatium in „seiner alten GroBe 

und Herrlichkeit wiederherzustellen", von vornherein nicht durchgefuhrt werden 

konnte, weil dazu alle archaologisch-wissenschaftlichen Voraussetzungen fehlten. Wie 

wir noch sehen werden, bestand in der Innenraumgestaltung die eigentliche schbpferi- 

sche Leistung der am Wiederaufbau beteiligten Architekten. Das zweite, schwierigste 

Problem war der ZusammenschluB der wiederaufgebauten Basilika mit den noch stehen- 

den Teilen des kurfurstlichen Schlosses. Dieses Problem wurde bekanntlich nicht gelbst, 

ebenfalls nicht das dritte: Gestalt und Stellung des Glockenturmes. So blieb das AuEere 

der Basilika immer ein Torso, ein Fragment. Schuld daran war nicht etwa eine ange- 

spannte finanzielle Lage, sondern wahrscheinlich das langsame Erlahmen der Begeiste- 

rung fur dieses erhabene Werk.

Als die Romantiker an den Ausbau des ehemaligen Palatiums herangingen, hatte es 

folgendes Aussehen (Abb. 1): Von dem einstigen Riesenbau waren nur noch erhalten die 

gesamte Apsis mit den beiden Treppenturmen in den Ecken, der Triumphbogen, das 

nordliche Joch der Ostwand, die gesamte Westwand mit Ausnahme der oberen Fenster- 

bbgen und der Mauerkrone und noch Teile der Sudwand. Alle anderen Mauerteile 

waren erst im beginnenden 17. Jahrhundert von den Kurfursten Lothar von Metternich 

und Philipp von Sbtern abgetragen worden. Die gewaltigen Fenster der Rbmerzeit 

waren wahrscheinlich schon in fruhromanischer Zeit zugemauert und spater durch 

kleine einfache Fenster ersetzt worden. Die Fenster in der Apsis erhielten Renaissance- 

gewande. GroPe Reste des originalen rbmischen Verputzes waren 1850 noch erhalten. 

Aus dem Mittelalter stammten auch die kleinen Turmchen uber den Nordecken (neben 

der Apsis), ebenso der Zinnenkranz auf dem Apsismauerwerk. Alle nichtrbmischen 

Einbauten wurden wohl sogleich nach 1845 herausgerissen: die gesamte, teilweise noch 

ottonische oder fruhsalische Inneneinteilung des Apsisturmes, ferner alle Renaissance- 

teile des Schlosses aus dem 17. und 18. Jahrhundert, soweit sie dem Wiederaufbau der 

Basilika im Wege standen. Zum Abbruch vorgesehen war die herrliche Rokokotreppe 

von Johannes Seiz und Ferdinand Tietz im Sudflugel, die etwa zwei Drittel der Sudfas- 

sade der Basilika verstellte. Der Abbruch der Treppe wurde trotz aller Einspruche 

schlieiich doch nicht durchgefuhrt, und sie ist bis heute noch erhalten.

Glucklicherweise sind in den hiesigen Plansammlungen des Rheinischen Landesmu- 

seums Trier und des Staatlichen Hochbauamtes zahlreiche Plane zum Wiederaufbau des 

Palatiums seit 1845 erhalten, die uns uber den genaueren Verlauf der Planungen und 

uber die Problematik im einzelnen unterrichten (Kat. 1-24). Auf den Planen, die das 

AuBere des Baues betreffen, wird der eigentliche Rbmerbau in seiner Substanz und in 

seiner kubischen Geschlossenheit so gut wie nicht angetastet, es wird nur das Fehlende 

erganzt. Lediglich die Frage des Zinnenkranzes und der Gesimse muste noch endgultig 

gelbst werden, da an keiner Stelle mehr das rbmische Gesims erhalten war. SchlieBlich 

setzte sich der von der Festungsbaukunst herkommende Genieoberst Schnitzler mit 

seinen Planen durch, wonach der Zinnenkranz auf der Apsis weggelassen und ein
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spatklassizistisches Kranzgesims aufgebracht wurde. Schnitzler beschrankte sich auf die 

Beibehaltung der beiden nordlichen Turmchen uber den Ecken des Romerbaues, wo die 

rdmischen Wendeltreppen noch vdllig erhalten waren. Der Sudgiebel erhielt ein machti- 

ges Kreuz aus Sandstein. Das Problem der Fensterdffnungen und das weit schwierigere 

der Vorhalle blieben vorerst noch ungeldst. Es war Schnitzlers Verdienst, die Beibehal

tung der kubischen Blockhaftigkeit des Palatiums auf seinen Planen durchgesetzt und 

alle anderen Versuche ausgeschaltet zu haben.

Die Gestaltung der Vorhalle fur die Basilika als evangelische Kirche erwies sich als das 

schwierigste aller Probleme. Alle beteiligten Architekten rangen mit unermudlicher 

Energie um eine befriedigende und ansprechende Lbsung. Sie war mit der Frage nach 

einer monumentalen Gestaltung der Sudfront, das heist der Giebelfront der Basilika, 

und nach einem harmonischen ZusammenschluB der alten Palastteile mit der wiederauf- 

gebauten Basilika unloslich verbunden. Denn dem Wiederaufbau der Sudfassade stand 

vor allem noch die herrliche Rokokotreppe im Wege, die man nicht ohne weiteres 

abreiBen wollte. Dieses Problem war eigentlich von vornherein nicht zu bewaltigen, und 

Schnitzler sowie Stuler haben dies mit kunstlerischem Feingefuhl erkannt und resignier- 

ten schlie Blich vor dieser Aufgabe. Die Verbindung der Sudfassade mit dem Bau des 18. 

Jahrhunderts ist in der Tat nicht harmonisch, aber auch keine Gewaltlosung auf Kosten 

des Barockbaues! Der Gartenflugel von Seiz blieb unangetastet! Von Anfang an stand der 

Abbruch der drei alten Renaissancejoche westlich des Treppenhauses fest (Abb. 2), 

ferner die Entfernung aller nichtrbmischen Teile innerhalb der Basilika, wobei auch ein 

Teil der Hoffront des Rokokobaues geopfert werden muBte; der Palasthof wurde durch 

den Wiederaufbau der dstlichen Langswand der Basilika um etwa zwei Funftel verklei- 

nert.

Auf den Planen kbnnen wir alle Lbsungsversuche verfolgen, angefangen von der 

Entfernung der Prachttreppe bis zum vblligen Ausbau des Gartenflugels mit statuenge- 

schmuckter Attika, von einer flachgedeckten Vorhalle bis zu einer breitgelagerten mit 

hohen Rundbogen. Die Krone aller Entwurfe ist eine lavierte Bleistiftzeichnung (Kat. 15) 

von Schnitzler, auf der die Treppe beseitigt und der Rokokobau vollig umgestaltet 

worden ist. Eine machtvolle Vorhalle steht vor der Sudfront des Palatiums und daneben 

ein hoher freistehender Glockenturm. Das Ganze ist eine typisch romantische Bauten- 

gruppe, in der verschiedene Bauteile schroff neben- und gegeneinander gesetzt worden 

sind unter Verzicht auf Symmetrie. Es ist eine Gruppe voller Spannung und Abwechs- 

lung und in ihrer Ruhelosigkeit Symbol der Zeit, ein sichtbarer Gegensatz zu den in sich 

ruhenden Schbpfungen der vorausgegangenen Epochen der Renaissance und des Ba- 

rock. Aber auch dieser Plan wurde nicht ausgefuhrt, denn ein kunstlerisches Empfin- 

den, gepaart mit einem TraditionsbewuEtsein, das Schnitzler auf alle Falle besaB, 

bewahrte ihn vor einer ubereilten Radikallbsung dieser schweren Aufgabe, und schlies- 

lich entschloB er sich, das Problem als solches einfach zu belassen und die herrliche 

Treppe zu schonen. Den von ihm geforderten Abbruch der drei Renaissancejoche 

westlich der Treppe darf man keineswegs so schroff verurteilen; er war vielleicht auch 

fur die Gesamtwirkung der Baugruppe wunschenswert, da man von dem Palastplatz aus 

die Basilika wirklich vom Boden aufsteigend sehen konnte. AuBerdem hat Schnitzler 

keinen Zoll des Rokokopalastes abreiBen lassen. Die Gartenfront wurde also keineswegs 

- wie so oft behauptet - von den Romantikern verstummelt. Dagegen trafen die 

BaumaBnahmen im Innenhof des Palastes den alten Bau so empfindlich, daB die
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ursprungliche Wirkung dieser herrlichen Schdpfung so gut wie vernichtet worden ist. 

Die westlichen Teile des Nordflugels mit dem Treppenturm, der ganze Westflugel und 

die Hoffassade des Treppenhauses verfielen dem Abbruch. Die schbnste und geistvollste 

Schdpfung von Johannes Seiz, der prachtige Hauptrisalit im Hof, wurde durch den 

raumgreifenden Wiederaufbau der dstlichen Langswand der Basilika angeschnitten und 

brutal verstummelt. Diese rucksichtslosen Eingriffe in das Gefuge des alten Palastes sind 

schon oft getadelt und auch verteidigt worden, je nachdem, von welchem Standpunkt 

aus man das Ganze betrachtet. Aber wir mussen gerecht bleiben und uns fragen, wie es 

Schnitzler hatte anders machen kdnnen. Dennoch wird der kunstlerisch Empfindende 

diesen Gewaltakt verurteilen, der die Harmonie eines monumentalen Innenhofes ver- 

nichtend getroffen hat. So hat es Karl Lohmeyer gesehen und seine Gedanken uberzeu- 

gend formuliert; er schreibt zu dem Projekt des Rokokoarchitekten Seiz: „Es soll uns 

immer beachtenswert bleiben, wie dieser Barockmeister die damals allein stehende 

Westwand und den Nordgiebel der Basilika sorgfaltig schonen wollte und wie er gerade 

die Apsis in genialer Weise fur einen durch zwei Geschosse gehenden Rundsaal 

verwertete . . ., welch ein Gegensatz im Handeln dieses Architekten zu dem grausamen 

Vorgehen seiner Kollegen in einer sich klassisch dunkenden Zeit, die mit dem Neubau 

der Basilika, deren immerhin sparliche Reste er pietatvoll geschont hatte, sein Werk 

vernichteten und das gesamte Platzbild zerstdrten."24 Die Zeitgenossen freilich empfan- 

den es anders, fur sie war der Barock eine soeben uberwundene Epoche, deren 

Schbpfungen nichts von dem Hohen und Erhabenen an sich hatten, das die Werke der 

Alten erfulle. Die Erhabenheit dieser alten Bauten uberstrahle alles Spatere, das nur als 

Verfall und als Abkehr von hohen Zielen angesehen werden konne. Die Trierische 

Zeitung schrieb damals: „Wir durfen zugleich mit der Zuversicht voraussetzen, dab man 

bei der projektierten Einrichtung des Gebaudes die Rucksicht fur das Antike desselben 

im Vordergrunde gehalten und ihm so viel als moglich seine ursprungliche Form 

wiederzugeben trachten werde. Dann werden zwar einige Veranderungen an den daran 

gebauten ehemaligen churfurstlichen Palast nothwendig erscheinen mussen, wodurch 

diesem aber im Ganzen nichts geschadet, sondern vielmehr dessen Gesamteindruck 

durch Hinzufugung des neu restaurierten herrlichen antiken Bauwerks um Vieles 

gehoben wird."25

So berechtigt das harte Urteil Karl Lohmeyers uber den Ausbau der Basilika im einzelnen 

sein mag, so hat Lohmeyer doch die schbpferische Leistung der Romantiker und ihre 

restaurative Tat ubersehen. Denn wenn wir uns mit den Planen fur die Gestaltung des 

Innenraumes beschaftigen, dann wird auch unsere Haltung gegenuber dieser kunstleri- 

schen Leistung der Romantiker versdhnlicher. Friedrich Wilhelm IV. und seine Architek

ten haben mit dem Wiederaufbau des Palatiums den groFartigsten einheitlichen Raum 

der Rdmerzeit nbrdlich der Alpen wiedererstehen lassen und zugleich einen machtigen 

Kirchenraum von eigenstandiger, ja fast personlicher Pragung geschaffen.

Alle Vorentwurfe des Innenraumes, die im Sinne der suddeutschen Romantik ein 

kleinteiliges, fast uberladenes Dekorationssystem und Freskenzyklen zeigen, wurden 

verworfen. Nur die vornehmen, zuruckhaltenden Entwurfe von v. Quast, Stuler und 

von Schnitzler selbst dienten als Grundlage fur die endgultige Ausgestaltung. Schnitzler 

hat die verschiedenen Ideen dieser beiden Meister mit eigenen verarbeitet und einen

24 K. Lohmeyer, Johannes Seiz (Heidelberg 1914) 82.

25 Trier, Stadtbibliothek, Sammelkasten „Palast".
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groBartigen, vornehmen und kuhlen Innenraum geschaffen, der zu den besten Leistun- 

gen der deutschen Romantik gehdrte. Unbekummert haben die Romantiker Motive und 

Dekorationselemente fruherer Zeiten entlehnt: die Inkrustation der Wande in dieser 

strengen Aufteilung und Farbgebung von den italienischen Bauten der Protorenaissance 

des 11. Jahrhunderts in Florenz, die man damals wahrscheinlich noch fur antike Bauten 

hielt, dann der offene Dachstuhl von Kirchen Italiens, die Dekoration in den Fensterlai- 

bungen aus dem byzantinischen Bereich und die Art der Fenstereinteilung wahrschein

lich vom karolingischen Munster in Aachen; aber sie haben alle Motive und Anregungen 

mit ihren eigenen kunstlerischen Augen gesehen und sie mit ihrem Geist, dem Geist der 

Zeit, erfullt und ein neues Kunstwerk, ein echtes Werk des 19. Jahrhunderts, geschaffen. 

Mit der Antike hat das alles nichts mehr zu tun. Das soll aber keineswegs ein negatives 

Kriterium sein! Verzichtet haben die Romantiker bei der Trierer Basilika auf das Schwul- 

stige und Uberladene ganz im Gegensatz zu zahlreichen Werken der suddeutschen 

Romantik, die darin bisweilen unheimlich werden und bis an die Grenze des Ertragli- 

chen gehen kann. Diese Zuruckhaltung kann man mit gutem Gewissen preuBisch 

nennen. Der Innenraum mit seiner kostbaren Ausstattung war im Jahre 1856 vollendet 

(Abb. 3).

Das AuBere des rdmischen Baues dagegen blieb bis auf den heutigen Tag ein Torso. 

Abgesehen von den zahlreichen Planen zur Vorhalle, die auf dem Papier geblieben sind, 

wurde auch der Plan eines grandiosen Glockenturmes neben der Basilika fallengelassen. 

Was Schnitzler hier vorhatte, konnen wir auf drei Entwurfszeichnungen erahnen: eine 

romantische Architekturphantasie von wahrhaft monumentaler Auffassung. Schnitzler 

variiert auf diesen drei Entwurfen (Kat. 15-17) die Gliederung und den Aufbau des 

Turmes und stellt ihn einmal neben die Sudfront der Basilika, dann neben die Nordwest- 

ecke des Baues und schlieslich nordlich der Apsis neben das Petersburgportal vom 

NiederschloB des 17. Jahrhunderts, wobei er immer darauf achtet, daB die alteren Bauten 

Gegensatze, Spannungen, ja fast Kulissen bilden. Das Neben- und Gegeneinander, von 

der fruheren Architektur niemals in dieser Art gewollt und erdacht, ist typisch roman- 

tisch und hier mit wahrer Meisterschaft gestaltet. Das typisch Romantische ist dieses fast 

beziehungslose harte AneinanderstoBen der verschiedenen Bauteile, die nicht mehr 

einem verbindlichen Prinzip des sich Unter- und Uberordnens folgen und insgesamt ein 

Geschlossenes darstellen, sondern ein selbstandiger Baukdrper werden, der jeder fur 

sich vom unendlichen Freiraum umgeben ist. Aber die Art, wie diese Bauten nebenein- 

ander und hintereinander gestellt werden, ist bei den Romantikern abhangig von dem 

Willen, ein Bild oder eine Folge von Bildern mit Uberschneidung und Gegensatzen zu 

schaffen, architektonische Bilder, die auf den Betrachter eine ganz bestimmte Wirkung 

ausuben und ausuben sollen. Gerade hierin liegt die ganze kunstlerische Leistung. Eine 

solche romantische Schdpfung will abgeschritten und erlebt sein. Gerade auf dem 

Entwurf mit der Sudfassade der Basilika (Kat. 15) wird das architektonische Bild durch 

den schroffen Gegensatz, den der Turm in das Ganze bringt, interessant im romanti- 

schen Sinne. Der Barock hatte eine solche Losung nie gewagt und hat dort, wo eine 

SchloBkirche unbedingt einen Glockenturm erforderte - etwa in Bruchsal, wo die 

SchloBkirche die Rechte einer Kathedrale besaB -, diesen Turm weit abseits gesetzt, um 

die Harmonie der Gesamtanlage und die Ordnung, die die Residenzanlage verkorpert, 

nicht zu stdren.

Diese drei Entwurfe von Schnitzler gehdren zu den besten Leistungen der deutschen 

Romantik, und es ist zu bedauern, daE dieses Turmprojekt nicht ausgefuhrt worden ist,
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ein Schicksal, das es mit den meisten Architekturphantasien der Epoche teilt. Welche 

kunstlerischen Qualitaten diese Entwurfe enthalten, erkennt man erst richtig, wenn man 

die Versuche der spateren Generationen vergleicht, die den hohen Ideenflug nicht mehr 

besaBen und deshalb auch die in einem trocken und steril gewordenen Historismus 

zusammengesuchten Formen nicht mehr mit schbpferischem Geist erfullen konnten. Die 

Starke der neuen Generation lag bereits auf einem anderen Gebiet!

Mit dem Wiederaufbau der Basilika haben uns Friedrich Wilhelm IV. von PreuEen und 

seine Ingenieure und Architekten den erhabensten Raum der Antike auBerhalb Roms 

und den groBten einheitlichen Raum, den es in dieser Epoche gibt, wiedergeschenkt. 

Auher dem romischen Pantheon gibt es auch in Italien keinen derartigen monumentalen 

GroBraum von solch kubischer Geschlossenheit und solchen gewaltigen Abmessungen 

(innere Lange mit Apsis zirka 70 m, Breite 28 m, Hohe 30 m). Schon allein diese Tatsache 

stimmt den Kunsthistoriker versbhnlich, und er wird die Verstummelung des vdllig 

andersartigen Palastes als eine tragische Notwendigkeit hinnehmen. Die Romantiker 

haben das Wesen dieses gigantischen Raumes mit seiner erschutternden Grote und 

Geschlossenheit erkannt und ihn mit neuem Ideengehalt erfullt. Dies ist ihre groBe 

schbpferische Leistung gewesen. Es bedurfte der romantischen Einstellung zur Vergan- 

genheit, ein solches Unternehmen nicht nur zu ertraumen, sondern auch zu wagen und 

in die Tat umzusetzen. Ohne den religidsen Impuls ware das sicherlich nicht moglich 

gewesen. Aber die Romantiker haben es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, einen 

antiken Bau wiederherzustellen, sondern sie haben auch ideell an die Antike ange- 

knupft; sie haben sich auf Konstantin d. Gr. bezogen, auf den Begrunder dieses 

Bauwerkes und den ersten christlichen Kaiser. Sie wollten eine neue Konigshalle 

schaffen, aber nicht mehr fur einen weltlichen Imperator oder einen weltlichen Konig, 

sondern fur den hdchsten aller Konige, das heist fur Christus. Friedrich Wilhelm IV., 

den PreuBenkdnig, stellte man, wie einer der Entwurfe beweist, neben Kaiser Konstan

tin, den Erneuerer der Basilika neben den Begrunder. Der Konig habe „den Prachtbau 

aus nahezu zweitausendjahrigen Trummern" erneuern lassen, „der seines Gleichen 

diesseits der Alpen nicht mehr findet . . . und dessen Grundstein der machtige Beherr- 

scher der Welt, der Kaiser des ungeheuren Rdmerreiches legte"26. Einen zweiten Dom im 

Rheinland neben dem Kblner nannte man die wiedererstandene Basilika, und man 

wurde damals nicht mude, den Konig dafur zu preisen und das durch ihn erneuerte 

Bauwerk zu ruhmen:

„Auch unvergleichlich in der Tempel Reihen,

Auch einzig durch der stillen Grope Macht,

Zwei Dome sieht nun mehr Dein Rheinland ragen,

Die Deinen Ruhm zur fernsten Nachwelt tragen!"

Der Dank galt auch den verantwortlichen Architekten, „welche durch ihr unablassiges 

Bemuhen, tiefe Kenntnis und grundliche Forschung uns eine Zierde der nordischen 

Roma in herrlicher Verjungung vor Augen stellten". Wir ersehen aus diesen Worten, dab 

ein grundliches archaologisches Wissen die Voraussetzung darstelle fur die Bewaltigung 

der gestellten hohen Aufgabe. Daft die Romantiker beim Wiederaufbau der Basilika die 

rein antiquarischen, archaologischen Interessen im Sinne der Altertumswissenschaften 

doch nicht bewahrten, wie die zahlreichen Plane und das vollendete Bauwerk beweisen,

26 Die Basilika in Trier (Anm. 13). - Hieraus auch alle weiteren Zitate.
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das war ihre wirkliche GrdBe, das war ihre schopferische Leistung gewesen; denn sie 

haben den Riesenbau als eine Architektur gewordene Idee, als eine neue Konigshalle fur 

den Kdnig aller Konige, eben fur Christus, neu errichtet, sie haben also den alten 

kaiserlich-weltlichen Bau romantisch-christlich interpretiert. Fur die reine Rekonstruk- 

tion einer antiken Herrscherhalle fehlten noch alle archaologischen Voraussetzungen; 

man rekonstruierte von der Idee her und weniger vom tatsachlichen archaologischen 

Befund.

Die evangelische Gemeinde dankte damals, 1856, dem kdniglichen Stifter und war der 

Uberzeugung, daB dieser neue „Tempel, der vor zehn Jahren noch ein Trummerhaufen, 

eine ernste Mahnung an die Verganglichkeit aller menschlichen GroBe, an den Unter- 

gang selbst der Weltherrscherin Rom, jetzt, aus dem Schutt gehoben, sie hinweist auf 

das Einzige und Eine, das unverganglich und ewig ist"27. Dieser Satz konnte auch fur die 

Einweihung am 9. Dezember 1956 geschrieben sein, als man die in den Feuersturmen 

des Jahres 1944 ausgebrannte Basilika nach ihrer vdlligen Wiederherstellung im Beisein 

des Bundesprasidenten Heuss zum zweiten Mal feierlich einweihte und sie der evangeli- 

schen Gemeinde als Gotteshaus ubergab.

Mdge der alte trierische Spruch auch fur die wiedererstandene Basilika in Erfullung 

gehen: „PERSTET ET AETERNA PACE FRUATUR"!

27 Trier, Stadtbibliothek, Sammelkasten ,,Palast".
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Katalog

1 Plan von Major (spater Oberst) Schnitzler, absigniert von v. Wussow 1844; kopiert von Ebertz um 

1910.

RLM Trier E 18 (Foto MD 60,36). Abb. 4

GrundriR mit dem Zustand vor Beginn der Arbeiten. Innerhalb der Basilika mussen die Renaissanceteile 

und in der Apsis die romanischen Einbauten herausgerissen werden. Ferner stand von vornherein fest, 

die linke Ecke (Sudwestecke) des Gartenflugels abzureiBen, um die Sudfassade der Basilika wenigstens 

teilweise freizulegen (vgl. auch Abb. 2).

2 Plan von Schnitzler, bezeichnet und datiert, Kbln 25. Juni 1850; revidiert von Oberbaurat Soller, Berlin

18. Dezember 1851.

RLM Trier E 84 (Foto MD 60,14). Abb. 5

Der Plan zeigt die im Bau befindliche Basilika nach den endgultigen Entwurfen. Alle Renaissanceteile 

innerhalb des rbmischen Baues sind herausgerissen, der Hof ist dadurch fast um die Halfte verkleinert 

und der Mittelrisalit des Rokokobaues verstummelt. Die Renaissanceteile des Gartenflugels sind 

ebenfalls abgebrochen. Die Rokokotreppe wird als abgerissen bezeichnet und soll im Hof neben dem 

Mittelbau neu aufgebaut werden! Nachtraglich wurde von Schnitzler selbst die Treppe wieder mit 

Bleistift eingezeichnet, da man sich anscheinend nicht entschlieRen konnte, dieses herrliche Werk 

abzubrechen. An der Westseite der Basilika eine Bbschung mit Kettenabsperrung, wie sie dann auch 

ausgefuhrt worden ist, ebenso eine im Hof. Der Glockenturm sollte im Hof errichtet werden. Interessant 

auch die Schrankenabteilung im Innern der Basilika mit schonen Bogenstellungen. Die ubrige Innenein- 

teilung entsprach dem 1944 zerstorten Bau.

3 Plan der Basilika, gezeichnet wahrscheinlich von v. Quast, unter der Legende die Signatur v. Quasts.

RLM Trier E 83 (Foto MD 60,15). Abb. 6

Plan mit der Bleistifteintragung des alten Bestandes. Die groRe Treppe und die Renaissanceteile des 

Gartenflugels werden beibehalten! AufriB der Basilika mit der alten Fenstereinteilung am Langhaus und 

der zu erganzenden rbmischen. Die Apsis zeigt den mittelalterlichen Zinnenkranz; auf dem Langhaus 

ist der Zinnenkranz nachtraglich mit Bleistift erganzt. Der Bau erhalt auf den vier Ecken schlanke 

Turmchen.

4 Plan der westlichen Langsseite der Basilika. Federzeichnung von v. Wussow. 

RLM Trier E 87 (Foto MD 60,16).

v. Wussow will den mittelalterlichen Zinnenkranz auf der Apsis beibehalten, ebenso die beiden Turme. 

Als Abschluegesims wahlt er kein antikes, sondern ein aus der spatromanischen Backsteinbaukunst 

entlehntes Motiv. Das klassizistische Empfinden des Baumeisters laBt dieses Gesims nur sehr wenig 

vortreten, ganz im Gegensatz zur Antike. Der rbmische Verputz wird vollig abgeschlagen, damit das 

Material selbst wirken kann. Interessant sind die Fenster mit ihren zerbrechlich dunnen Pfosten und 

Querbalken, die mbglicherweise schon aus GuReisen sein sollen! Die Verglasung stellt sich v. Wussow 

als ein gropes Netz von Rauten vor, die in verhaltnismaEig breiten Bandern gefaRt sind. Ganz rechts ist 

mit Bleistift ein Vorschlag zur Lbsung der Vorhallenfrage eingezeichnet.

5 Zeichnung fur den Kostenvoranschlag von Leutnant Schnitzler, vermutlich nach Ideen von v. Quast, 

Mai 1845.

Abb. 7

Abb. 8Staatliches Hochbauamt Trier (Foto RLM Trier MD 56,29).

Diese schone Zeichnung zeigt die Basilika mit einem Zinnenkranz. Die vier Turmchen, vor allem die 

sudlichen, sind noch schlanker und hbher geworden. Zarte Fenstereinteilung nach klassizistischer Art, 

an den damals aufkommenden EisenguB erinnernd. Wie bei allen vorigen Entwurfen soll der rbmische 

Verputz nicht erneuert, sondern ganzlich abgeschlagen werden.

6 Plan von Major Schnitzler, gezeichnet von Leutnant Schnitzler, um 1849; absigniert von v. Wussow. 

Ansicht der Sudseite der Basilika mit Giebel (links) und Ansicht der Apsis (rechts).

RLM Trier E 93 (Foto MD 60,17). Abb. 9
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Monumentale Eingangsfront mit drei Portalen; das mittlere durch eine machtige Adikula hervorgeho- 

ben. Sparsamste Gliederung der Front, nur die drei lisenenartigen Wandpfeiler, oben drei riesige 

Fenster. Das Giebelfeld hier noch leer. Wirkungsvoll der Gegensatz zwischen dem heiteren kleinteiligen 

Rokokobau und der machtvollen ruhigen Giebelseite der Basilika.

Rechts: Ansicht der Apsis mit den beiden rdmischen, im Mittelalter erhohten Treppenturmen. Im 

rechten (westlichen) Turm ist noch die romerzeitliche Offnung der Tur eingezeichnet, die auf die 

ehemalige obere AuRengalerie mundete. Die untere Tur hat Schnitzler nicht angegeben, sie ist aber 

heute noch erhalten. Links die an die Apsis anstoRenden Teile des Renaissanceschlosses des Kurfursten 

Lothar von Metternich, um 1615. Die Fenster, wahrscheinlich nach unten etwas vergroRert, zeigen eine 

zierliche klassizistische Einteilung. Sehr schon das zarte, fur den Riesenbau etwas zu bescheidene 

AbschluRgesims der Giebel, das sich, in der GroBe abgestuft, an der Apsis und den Turmen wiederholt.

7 Plan von Major Schnitzler, gezeichnet von Leutnant Schnitzler; absigniert von v. Wussow, um 1849.

Gehort zu Plan E 93, vgl. Kat. Nr. 6.

RLM Trier E 94 (Foto MD 60,18). Abb. 10

Ansicht der westlichen Langseite der Basilika. Ausfuhrungsentwurf. Lediglich die Fenstereinteilung 

wurde bei der endgultigen Ausfuhrung zugunsten einer kraftigen Unterteilung mit romanischen 

Anklangen verandert. Die Hohe der Fenster wahrscheinlich bereits auf den Planen nach unten 

vergrdEert, nicht erst bei der Ausfuhrung. Die Restaurierung um 1955 hat die Fenster auf die ursprungli- 

che romische GroBe gebracht! Schnitzler wollte anscheinend den Fenstern andere, mehr klassizistische 

Proportionen geben. Rechts die von Saulen getragene monumentale Eingangshalle vor der mittleren 

Tur.

8 Plan von Major Schnitzler, um 1845; absigniert von v. Wussow. 

RLM Trier E 105 (Fotos MD 60,31 und MD 60,19). Abb. 11

Links: Plan mit der Sudwand des Innenraumes. Das dekorative System streng klassizistisch mit einer 

gewaltigen Orgelempore in der Mitte; prachtvoll abgewogen die Fenstergruppen! Romische Reste sind 

durch Linien eingezeichnet. Rechts: Schnitzler beabsichtigt auf diesem Plan die Beibehaltung der 

Rokokotreppe und der anstoBenden Renaissanceteile und verlegt den Haupteingang zur Basilika in 

einen von Westen zuganglichen Korridor. Uber den Palastteilen die aufragende Wand der Basilika, von 

Schnitzler im Sinne des romantischen Klassizismus gegliedert, indem er auf die romische Bogenstellung 

der Langseite verzichtet und entgegen der antiken Baugesinnung das Giebelfeld fortfallen laBt. Diese 

Losung mit dem groBen Rundfenster, flankiert von zwei machtigen Wappen, ist im Hinblick auf die 

Beibehaltung des Palastflugels hervorragend und nimmt auf das hohe Dach des Palastes Rucksicht.

9 Entwurf von Major Schnitzler zur Sudwand der Basilika mit Vorhalle, um 1847. 

RLM Trier E 104 (Foto MD 60,20). Abb. 12

Die oberen Teile der Basilika mit den Fenstergruppen und dem mittleren Rundfenster entsprechen dem 

Plan E 105 rechts. Aber die Rokokotreppe soll um ein Joch verkurzt werden! Daneben eine niedrige 

Vorhalle mit Pilastergliederung und einem weiteren seitlichen Eingang auf der Westseite.

Auf dem gleichen Plan hat Schnitzler ein kleines Blatt aufgeklebt, als Variante (nicht abgebildet): ein 

weiteres Joch des Treppenhauses muB fallen, so daB es jetzt auf drei Joche verstummelt worden ist! Die 

schdne einfache Vorhalle wird zu einem Atrium ausgestaltet mit einem kleinen Hof vor dem Hauptein

gang, der nun in der Mittelachse der Basilika liegen soll (wo ursprunglich das vierte Joch der Treppe 

war). Der Haupteingang soll nun die Mitte beherrschend gestaltet werden.

10 Sudliche Ansicht der Basilika und des Palastes, gezeichnet wahrscheinlich von Leutnant Schnitzler;

revidiert von Oberbaurat Soller in Berlin am 18. Dezember 1851.

RLM Trier A 549 (Foto MD 60,22). Abb. 13

Auf dem originalen, zunachst unveranderten Plan wird die Palasttreppe als beseitigt angenommen. Die 

Sudfront der Basilika erhalt eine Gliederung mit den machtigen Bogen, in denen die Fenster liegen. 

Daruber ein durch Gesims eingefaBtes Giebelfeld mit dem aus Potsdam (Nikolaikirche) stammenden 

Giebelschmuck: Christus inmitten der Seligen, nach einem Entwurf von Schinkel (Abb. 2). Die Fenster

einteilung noch nach klassizistischer Art, noch nicht wie spater mit den kleinen Rundbogen.
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Am 3. September 1862 hatte Stuler diesen Plan nochmals revidiert und lieB den inzwischen doch nicht 

beseitigten Treppenbau uberkleben und zeichnete eine hohe Vorhalle mit drei Arkaden, die uber die 

westliche Flucht der Basilika um einen Bogen herausspringen sollte. Das war um 1862, die Einweihung

fand bereits 1856 statt.

11 Ein nicht signierter Entwurf zur Sudwand der Basilika, wahrscheinlich von Schnitzler.

RLM Trier (Foto ME 83,22/8). Abb. 14

Das Treppenhaus ist ganz geopfert, und vor die Basilika soll eine dreibogige Vorhalle gesetzt werden mit 

einem breiten Giebel. Der Aufbau der Vorhalle mit Giebel, Bogen und Friesband entspricht dem Aufbau 

der machtigen Sudwand. Der Entwurf ist deshalb kunstlerisch beachtlich. Die Fenstereinteilung zeigt 

die auch spater verwirklichte Form der Rundbogen in Kampferhohe. Links eine Seitenansicht der 

Vorhalle mit dem westlichen Eingangsbogen.

12 Entwurf von Schnitzler mit der Vorhalle, Bleistiftzeichnung. 

RLM Trier E 103 (Foto MD 60,23). Abb. 15

Auf diesem sehr sorgfaltig gezeichneten Entwurf ist die Vorhalle viel hoher und machtiger projektiert 

und kommt dadurch mit dem anstoRenden Palast zu sehr in Konflikt. AuBerdem fehlt die feinfuhlige 

Korrespondenz zwischen den Baugliedern der Vorhalle und der Sudwand. Gerade der Giebel auf dem 

Entwurf Nr. 11 war eine gute Losung gewesen. Die Rokokotreppe ist bei diesem Entwurf beseitigt. Links 

die Seitenansicht der Vorhalle von Westen.

13 Blatt mit verschiedenen Ldsungsversuchen fur die Vorhalle, ohne Datum und Signatur; wahrschein

lich gezeichnet von Leutnant A. Schnitzler.

RLM Trier A 927 (Foto MD 60,24; Detail). Abb. 16

Die Rokokotreppe ist beseitigt. Mehrere Vorschlage zur Vorhalle mit einem flachen horizontalen oberen 

AbschluB. Kunstlerisch noch nicht ausgereift, aber die Idee, den oberen Teil der Basilikawand uber einer 

Art Balustrade emporsteigen zu lassen, ist beachtenswert!

14 Bleistiftskizze der Vorhalle und der Sudwand der Basilika. Plan von August Stuler, ohne Signatur 

und Datum, aber durch die Schrift als ein Plan von Stuler erwiesen.

RLM Trier A 925 (Foto MD 60,26). Abb. 17

Plan der Vorhalle, auf dem auch die Teile westlich der Rokokotreppe in den Formen des Rokokobaues 

umgestaltet werden sollen. Dazu als oberer AbschluE eine durchlaufende Attika, die mit Statuen 

geschmuckt ist. Das Dach ganz unscheinbar flach, so daE die Sudwand der Basilika mit den gewaltigen 

drei Bogen voll zur Wirkung kommen kann. Im Giebelfeld - laut schriftlicher Erlauterung - das von 

Schinkel entworfene Relief fur die Nikolaikirche in Potsdam. Auf der Giebelspitze ein Kreuz in Stein. 

Das Blatt ist eine genial hingeworfene Skizze des bedeutenden Berliner SchloBbaumeisters Stuler.

15 Entwurf von Oberst Schnitzler fur die Gestaltung der Sudfront der Basilika mit einem freistehenden 

Glockenturm, lavierte Bleistiftzeichnung, um 1850.

RLM Trier E 100 (Foto MD 56,27). Abb. 18

Dieser Plan von Schnitzler, eine der schdnsten romantischen Architekturzeichnungen, die es uberhaupt 

gibt, ist wohl die kunstlerisch groBartigste Losung dieses schwierigen Problems. Die ausgezeichnete 

Qualitat des Entwurfes wird keineswegs gemindert durch die rucksichtslose Beseitigung der Pracht- 

treppe, die allerdings nicht vernichtet, sondern im Hof wiederaufgebaut werden soll, und durch die 

vollige Umgestaltung des Ostrisalits. Schnitzler hatte erkannt, daB der herrliche Mittelbau von Seiz nach 

Abbruch der westlichen Teile des Palastes nun pldtzlich an eine Ecke geruckt worden ist, ohne 

Beziehung zu dem langen Ostteil und dessen Eckbau. Schnitzler wollte deshalb den Mittelrisalit am 

Ostende wiederholen, das heist, er wollte den Ostbau nach dem Vorbild des Mittelstuckes umgestalten, 

um einen in sich geschlossenen und ruhenden Baukdrper zu schaffen. Abgesehen von alien Umarbei- 

tungen und Veranderungen, die von dem alten Bau nicht mehr viel ubriggelassen hatten, bleibt dieser 

Ldsungsversuch beachtlich. Schnitzler setzt zwei Baukdrper, den Palast und die Basilika, unmittelbar 

nebeneinander und setzt als Gegenakzent noch einen fast 60 Meter hohen Glockenturm in der Art eines 

italienischen Campanile dazu, der frei fur sich steht und mit der Kirche nur durch einen Torbau 

verbunden ist. Prachtvoll auch die Gestaltung der Basilika selbst mit den Turmchen und dem Giebel-
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schmuck! Zu beachten auch die Hohe der Vorhalle (ahnlich der Loggia dei Lanzi in Florenz und der 

davon abhangigen Feldherrnhalle in Munchen, die mit diesem Entwurf etwa gleichzeitig ist). Die Hohe 

des Frieses entspricht der Hohe des Palastes.

16 Plan von Schnitzler mit der Apsis der Basilika und einem Glockenturm, lavierte Bleistiftzeichnung.

RLM Trier E 102 (Foto MD 60,27). Abb. 19

Der Plan zeigt die ausgefuhrte Basilika und den geplanten Glockenturm, der westlich stehen sollte. Die 

Zeichnung gibt also nicht die gleiche Situation wie auf dem Plan Nr. 15 wieder, denn der Turm ist hier 

weiter nach Norden geruckt; auBerdem sind je zwei Turmgeschosse zusammengefaRt. Der Turm 

entspricht in seiner Gestaltung den machtigen lapidaren Formen der Basilika und hat mit den italieni- 

schen Campanile, von denen Schnitzler inspiriert worden ist, nicht mehr viel zu tun. Die straffe, 

disziplinierte Gliederung, die nur aus Horizontalen, Vertikalen, aus Bogen und Kreisformen besteht, 

steht noch nicht ganz in der groBartigen Tradition des preuRischen Klassizismus seit den Zeiten von 

Langhans und Gilly.

17 Plan von Schnitzler fur einen Glockenturm nordlich der Apsis, lavierte Bleistiftzeichnung. 

RLM Trier E 101 (Foto MD 60,28). Abb. 20

Diese dritte lavierte Zeichnung von Schnitzler zeigt den nordlichen Teil der Basilika mit der Apsis und 

dem Petersburgflugel des Schlosses. Zwischen dem Petersburgportal und der Apsis will Schnitzler den 

herrlichen Glockenturm stellen, noch groBartiger gestaltet und noch straffer als auf den beiden vorigen 

Planen Nr. 15 und 16. Die Hohe der funf Geschosse verringert sich nach oben noch deutlicher und laRt 

den Turm noch entschiedener in die Hohe wachsen. Einfachste Grundformen bestimmen die architekto- 

nische Gestaltung: Rechtecke, Quadrate, Kreise und Halbkreise, mehr nicht!

18 Plan von Staatskonservator v. Quast fur die Gestaltung des Innenraumes, ohne Datum. 

RLM Trier E 97 (Foto MD 60,30).

v. Quast uberzieht die Wande des Riesenraumes mit einem Netz von Feldern in Inkrustationstechnik, 

ohne die Fensterfolge in dem Dekorationssystem hervorzuheben. Die Bogen werden lediglich von 

kleinen Ziermotiven begleitet. In den hohen Feldern uber den oberen Fenstern sollen Darstellungen der 

Propheten angebracht werden. Ganz im Gegensatz zu dieser sparsamen und vornehmen Ausstattung 

wird die Apsis in ihrer oberen Halfte uberzogen von gemaltem Figurenwerk. Die Front des Triumphbo- 

gens wird ebenfalls mit Malerei geschmuckt. Die ruckliegende Wand im Suden soll die Orgelbuhne 

aufnehmen. Die Orgel, uber eine Empore eingebaut und sich in einen machtigen Bogen einfugend, 

gehort zu dem Schonsten und Besten des ganzen Entwurfes. Die Wand selbst soll das Jungste Gericht 

zeigen. v. Quast sieht fur den Raum eine groEformatige Kassettendecke vor.

19 Plan des Innenraumes von v. Quast, absigniert von v. Wussow.

RLM E 95 (Foto MD 60,29).

v. Quast hat auf diesem Plan auf alles Kleinteilige in der Apsis verzichtet, versucht aber, das Langhaus 

starker auszustatten, und macht drei Vorschlage. Zwischen die Fenster zieht er dekorative Wandpilaster 

ein, die oben Prophetenfiguren tragen. Rechts merkwurdige spatromantische Formen in der Art der 

suddeutschen Romantik (Munchen), kunstlerisch nicht so gut wie die Vorschlage links. Ganz rechts ein 

Versuch in seiner Inkrustationstechnik, wie er es schon auf dem Entwurf Nr. 18 vorgesehen hatte, aber 

hier kleinteiliger, zierlicher. Diese Inkrustation hat sich dann - wohl verandert - bei der endgultigen 

Gestaltung durchgesetzt.

Der Altar, auf mehreren Stufen ruhend, von einem Tabernakel-Baldachin uberbaut. Beachtlich die 

schone Fensterlosung mit den zarten Unterteilungen und der rautenformigen Verglasung. Ein offener 

Dachstuhl schliest den Raum oben ab.

20 Dekorationsentwurf der Apsis, signiert mit: Cop. Schnitzler 55 (Leutnant Schnitzler), farbige Zeich

nung.

Abb. 21

Abb. 22

RLM Trier E 114 (Foto MD 60,32). Abb. 23

Diese hervorragende Entwurfszeichnung will anscheinend das Langhaus und die Triumphbogenwand 

groBenteils in flachiger Inkrustation, das heist in einer die Marmorverkleidung nachahmenden Stukkie- 

rung, gestalten. Die Apsis dagegen soll ganz ausgemalt werden. Die Nischen sind mit Ausnahme der
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Figuren und der Umrahmungen original rbmisch und werden hier in das dekorative System mit 

einbezogen. Die Gelander der Tribuna in buntfarbigem Marmor.

21 Plan von August Stuler fur den Innenraum. 

RLM Trier E 96 (Foto MD 60,33). Abb. 24

Stuler hat auf die Gestaltung des Innenraumes maEgebenden EinfluB ausgeubt, und zwar in dem Sinne, 

daR sich ein einfacheres klassizistisches Dekorationsprinzip durchsetzte und alle kleinteiligen Malereien 

fallengelassen wurden. Die Wandgliederung des Stulerschen Entwurfes ist sozusagen eine fortlaufende 

doppelgeschossige Arkatur, in der sich die Fenster befinden. Die einzelnen Joche werden dann durch 

farbige Bander abgeteilt in ahnlicher Weise, wie es auch v. Quast versucht hatte. Die Orgel setzt Stuler 

nicht an die Sudwand der Basilika, sondern seitlich vor die wiedererrichtete Ostwand. Die Apsis will er 

uberwdlben, wobei aber die oberen Fenster verdeckt werden. Wir wissen, daB der Konig dieses 

Apsisgewolbe nicht genehmigte. Die Sitzbanke der Gemeinde will Stuler durch eine Schranke mit 

schbnen Arkaden von der groBen leer bleibenden sudlichen Halfte des Raumes abtrennen. Dort soll die 

Taufe eingerichtet werden. Der Bau erhalt analog den fruhchristlichen oder romanischen italienischen 

Kirchen einen offenen Dachstuhl, keine Flachdecke.

22 Plan des Landbaumeisters Helbig fur eine Vorhalle und einen Glockenturm, datiert 31. Juli 1876.

Staatliches Hochbauamt Trier (Foto RLM Trier MD 56,30). Abb. 25

Dieser Plan sieht den Abbruch der Rokokotreppe vor. Der Glockenturm wird vor die Sudwestecke der 

Basilika gesetzt, dabei die westliche Spitze des Giebeldreiecks unschbn abschneidend. Die Gestaltung 

des Turmes selbst kraftlos, die Motive der Basilika variierend und wiederholend. Hbhe der Vorhalle 

ohne Beziehung zur Architektur des Rokokobaues.

23 Plan zur Vorhalle und zum Glockenturm der Basilika, gezeichnet von dem konigl. Bauinspektor 

Bruns am 20. August 1878. Ges. im Ministerium fur offentliche Arbeiten, Abt. f. das Bauwesen, Berlin, 

20. November 1879, Adler.

Staatliches Hochbauamt Trier (Foto RLM Trier MD 60,9). Abb. 26

Variante zu vorigem Entwurf, der die unschdnen Uberschneidungen der Sudwestecke der Basilika bzw. 

der linken Giebelecke nicht beseitigt. Die groan Bogen der Vorhalle beziehungslos zu Palast und sogar 

zu der machtigen Fenstergruppe der Sudwand. Im ganzen ein spannungsloser Entwurf.

24 Plan zur Vorhalle der Basilika und fur einen Glockenturm, gezeichnet von dem konigl. Regierungs- 

baumeister Guth 1892; begutachtet in Berlin am 8. April 1892 von Persius.

Staatliches Hochbauamt Trier (Foto RLM Trier MD 60,6). Abb. 27

Der Turm soll, wie es schon von Schnitzler vorgeschlagen, aber dann verworfen worden war, im Hof 

des Schlosses errichtet werden. Der ungegliederte Turm wird mit neuromanischen Fenstergruppen 

versehen; fur die Zeit eine erstaunlich zuruckhaltende Losung, aber dennoch ohne kunstlerisches 

Leben. Die Vorhalle in schwerer Neuromanik mit klassizistischen Anklangen mit drei Bogen, die das 

Motiv der rbmischen(?) Fenstergruppe wiederaufnehmen. Die Hbhe umfaRt zwei Geschosse des 

Palastes. Die Rokokotreppe ist beseitigt.

Anhang: Weitere Plane, Bauzeichnungen und Befundaufnahmen der Basilika aus dem 19. Jahrhundert

25 Befundplan uber die Reste des rbmischen FuBbodens mit Hypokaustum im westlichen Teil des 

Innenhofes des Kurfurstlichen Renaissancepalastes. GrundriB und Schnitt. Aufgenommen am 7. Juli 

1846 durch Bauinspektor Wolff. Signiert von C. Schnitzler in Kbln am 15. Mai 1851.

RLM Trier A 922 (Foto MB 60,82).

26 Entwurf fur die Sudwand der Basilika mit Vorhalle unter Verzicht auf die Haupttreppe des 

Kurfurstlichen Palastes. Ansichten und GrundriR. Ohne Signatur und Datum.

RLM Trier A 924 (Foto MD 60,25; Detail).

27 GrundriB der Basilika, noch mit Teilen des Renaissanceschlosses sowie den Befunden alterer 

Bauperioden. Ohne Signatur und Datum. Vgl. E 75 (Kat. Nr. 32).

RLM Trier A 926 (Foto ME 90,93/13).
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28 Entwurf des Altartisches fur die Sakristei der Kirche zum Erloser mit GrundriB des Sakristeiraumes. 

Signiert von C. Schnitzler.

RLM Trier A 928 (Foto ME 90,92/14).

29 Profil der im August 1848 aufgefundenen MosaikfuBbbden in der nordwestlichen Ecke der Basilika. 

Ohne Signatur und Datum.

RLM Trier G 59b (Foto ME 90,93/1).

30 GrundriR des Rokokoflugels des Kurfurstlichen Palastes mit dem Treppenhaus des 18. Jahrhunderts 

und projektierter Vorhalle der Basilika. Signatur des Zeichners (Anton) Schnitzler.

RLM Trier E 16 (Foto ME 90,93/7 B).

31 Westliche AuRenansicht des nbrdlichen Teils der Basilika und Schnitt. Aufgenommen von (Anton) 

Schnitzler, abgezeichnet durch v. Wussow, kopiert von Ebertz im August 1891.

RLM Trier E 49 (Foto ME 90,93/5).

32 GrundriE der Basilika wie auf Plan A 926 (Kat. Nr. 27), jedoch nach dem AbriE Bauteile des 

Renaissanceschlosses im Bereich der Vorhalle der Basilika, mit romischen Befunden. Signiert von 

C. Schnitzler, datiert 6. April 1852.

RLM Trier E 75 (Foto ME 90,92/13).

33 Langs- und Querschnitt durch den FuRboden und den romanischen Gewdlbekeller unter der 

Basilika. Signiert von v. Wussow.

RLM Trier E 77 (Foto ME 90,93/3).

34 GrundriB des romanischen Gewolbekellers unter der Basilika. Ohne Signatur und Datum.

RLM Trier E 77a.

35 Befundplan uber die vorgefundenen Reste des romischen MosaikfuRbodens in der Basilika und der 

Vorhalle. Grundrisse und Schnitte. Signiert von C. Schnitzler, datiert 6. April(?) 1852.

RLM Trier E 79 (Foto ME 90,93/7A).

36 Innenansichten von Nordwand (mit Apsis) und Sudwand der Basilika. Signiert von C. Schnitzler, 

mit Vermerk: „Zum Bericht vom 7tn Marz 1849". Zu E 81 und E 82 (Kat. Nr. 37,38).

RLM Trier E 80 (Foto ME 90,92/3).

37 AuBenansicht der Westseite der Basilika. Signiert und bezeichnet wie E 80. Zu E 80 und E 82 (Kat. 

Nr. 36,38).

RLM Trier E 81 (Foto ME 90,92/7).

38 Langsschnitt durch die Basilika, Blick nach Osten. Signiert und bezeichnet wie E 81. Zu E 80 und E 81 

(Kat. Nr. 36, 37).

RLM Trier E 82 (Foto ME 90,92/5).

39 Alternativentwurf einer Chorschranke mit Kanzel fur die Kirche zum Erloser. Signiert von 

C. Schnitzler.

RLM Trier E 106 (Foto MD 60,38, Detail; ME 90,93/14).

40 Entwurf einer Kanzel fur die Kirche zum Erloser. Ansicht und GrundriB. Signiert von C. Schnitzler. 

RLM Trier E 107 (Foto ME 90,92/16).

41 Entwurf fur die Empore der Sudwand. Signiert von C. Schnitzler. Vermerk von Stuler uber die 

Genehmigung der Entwurfe durch den preuBischen Konig am 17. Februar 1854.

RLM Trier E 108 (Foto MD 60,40).

42 Entwurf fur eine Wandverkleidung und Kandelaber. Signiert von C. Schnitzler.

RLM Trier E 109 (Foto MD 60,39).

43 Entwurf zu einem Fenster der Basilika. Signiert von C. Schnitzler, datiert in Koln 24. Oktober 1851. 

RLM Trier E 110 (Foto MD 60,41).
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44 Front des Sudgiebels der Basilika. Ohne Signatur und Datum.

RLM Trier E 111 (Foto ME 90,93/9).

45 Detail mit der rechten Ecke des Sudgiebels der Basilika. Ohne Signatur und Datum.

RLM Trier E 112 (Foto ME 90,93/9).

46 Zeichnung des Figurenreliefs im Sudgiebel der Basilika. Ohne Signatur und Datum.

RLM Trier E 113 (Foto MD 60,37).

47 AuBenansicht des nordwestlichen Teiles der Basilika. Aufgenommen von (Anton) Schnitzler, signiert 

von v. Wussow.

RLM Trier E 244 (Foto ME 90,92/11).

48 Querschnitt und Innenansicht nach Norden. Aufgenommen von (Anton) Schnitzler, signiert von 

v. Wussow.

RLM Trier E 244a (Foto ME 90,92/1).

49 Langsschnitt durch den nordwestlichen Teil der Basilika. Blick nach Osten. Aufgenommen von 

(Anton) Schnitzler, signiert von v. Wussow.

RLM Trier E 244b (Foto ME 90,92/9).

50 Querschnitt durch die Basilika mit Blick nach Suden und GrundriE des westlichen Teiles des 

sudlichen Renaissanceschloilugels. Signiert von C. Schnitzler.

Staatliches Hochbauamt Trier (Foto RLM Trier MB 60,83).

51 GrundriE der Basilika und des Kurfurstlichen Palastes mit projektierter Vorhalle. Signiert von C. 

Schnitzler „Oberst a. D.".

Staatliches Hochbauamt Trier (Foto RLM Trier MD 60,11).

52 GrundriB, Schnitt und Seitenansicht der noch bestehenden Teile des Renaissanceschlosses vor der 

Sudfront der Basilika mit projektiertem Eingang. Bezeichnet als „Zweites Projekt zu einem Eingange fur 

die als evangelische Kirche herzustellende rdmische Basilika zu Trier". Gezeichnet und datiert von C. W. 

Schmidt 1845.

Staatliches Hochbauamt Trier (Foto RLM Trier MD 60,12).

53 Entwurf fur eine Orgel in der Basilika mit den Standbildern von Konstantin d. Gr. und Friedrich 

Wilhelm IV. Gezeichnet von C. W. Schmidt.

Staatliches Hochbauamt Trier (Foto RLM Trier MD 60,13).

54 Aquarell. Ansicht der Basilika von Nordwesten mit projektiertem Glockenturm vor der sudwest- 

lichen Ecke. Gezeichnet und datiert vom Bauinspektor O. Bruns, Trier im August 1877.

Staatliches Hochbauamt Trier (Foto RLM Trier MD 56,28).

55 GrundriE der Basilika mit projektierter Vorhalle sowie Glockenturm im Sudwesten. Signiert von 

Bauinspektor Bruns, datiert 20. August 1878. Revidiert 12. Juni 1879. Zu einem Kostenanschlag vom 15. 

Mai 1882, signiert von Bauinspektor Brauweiler.

Staatliches Hochbauamt Trier (Foto RLM Trier MD 60,8).

56 Ansicht der Westseite der Basilika mit projektiertem Glockenturm im Sudwesten. Turmprojekt von 

Helbig, gezeichnet von Kruker 1877, revidiert 1882 in Berlin. Alternativ - als Faltblatt - Turmprojekt des 

Kreisbauinspektors Brauweiler vom 6. Juni 1882.

Staatliches Hochbauamt Trier (Foto RLM Trier MD 60,10).

57 GrundriB der Basilika mit projektierter Vorhalle und Saulenumgang sowie Campanile im Hof des 

Kurfurstlichen Palastes. Signiert von Persius. Gezeichnet von Regierungsbaumeister Guth, Berlin 1892. 

Staatliches Hochbauamt Trier (Foto RLM Trier MD 60,5).

58 Ansicht der Westseite der Basilika mit projektiertem Campanile im Hof des Kurfurstlichen Palastes. 

Signiert von Persius. Gezeichnet von Regierungsbaumeister Guth, Berlin 8. April 1892.

Staatliches Hochbauamt Trier (Foto RLM Trier MD 60,7).
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Abb. 1 Der Kurfurstliche Palast in Trier, um 1745/50. Aquarellierte Zeichnung im Stadtischen Museum 

Trier
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Abb. Die wiederaufgebaute Basilika vor der Einweihung 1856
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Das Innere der Basilika nach 1856Abb.
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2

Abb. 7 siehe Kat. 4
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Abb. 8 siehe Kat. 5
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