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Felix Kreusch, Kirche, Atrium und Portikus der Aachener Pfalz. Dorn zu Aachen, 

Beitrage zur Baugeschichte V. 73 S. mit 15 Planzeichnungen und 27 Abbil- 

dungen. Dusseldorf (Schwann) 1965. Brosch. 9,60 DM.

Felix Kreusch bringt in der vorziiglich aufgemachten Broschiire die Ergeb- 

nisse seiner langjahrigen bautechnischen und archaologischen Untersuchungen 

an der Pfalzkapelle, am Atrium und an der Portikus. Er bewies auf Grund sei

ner exakten Untersuchungen, dab die Schubkrafte der karolingischen Kuppel der 

Pfalzkirche nicht etwa durch die Aubenpilaster des Tambours auf die Uber- 

mauerungen der Querwande des oberen Umgangs und von dort auf das Sech- 

zehneck weitergeleitet wiirden, sondern dab die Kuppel dank einem Anker

system (4 Ringanker aus Vierkantsteinen) nur senkrechte Lasten auf die Tam- 

bourmauern bringe. Er vergleicht diese statische Losung mit der Kuppel von 

S. Vitale in Ravenna, die wegen ihrer speziellen Mauerung mit Tonrohren wie 

ein Monolith auf dem Tambour aufruhe, Kreusch spricht von einer „Statik 

ohne Schubkrafte aus der Kuppel“. Im weiteren Verlauf der Untersuchungen 

werden die in der bisherigen Literatur vorgebrachten Argumente fur den 

Krafteablauf widerlegt. So streben beispielsweise die steigenden Tonnenge- 

wolbe des Umganges die Hochwande nicht ab. —- Die Eindeckung der Kuppel 

denkt sich der Verf. mit Bleiplatten, die des Umganges mit gebrannten Ziegeln, 

die eingemortelt waren, und er bringt die interessante These, dab die gefahr- 

deten Handelsbeziehungen mit Cornwall, das damals der wichtigste Bleiliefe- 

rant gewesen war, der Anlab gewesen sein konnten, anstelle von Bleidachern 

die Ziegeleindeckung fiir die iibrigen Dacher zu wahlen. Diese Umstande fiihr- 

ten, so meint der Verf. weiter, zur Einfiigung der steigenden Tonnengewdlbe 

des Umgangs.

Die bereits von Peter a Beeck (1874) angenommene Auszierung des Front- 

giebels am Westbau mit einem Mosaik, die Paul Clemen (1916) noch verwarf, 

nimmt Kreusch aus guten Griinden an, da er dort noch einen Glasmosaikkubus 

fand. Dab der ganze Kirchenbau farbig bemalt war, war schon immer festge- 

stellt worden; vorherrschend mub ein Hellrot gewesen sein. Die These Buch- 

kremers, der Zentralbau und der Westbau seien getrennt errichtet worden, wird 

mit der begriindeten Beobachtung abgelehnt, dab Mauerschichten in den West

bau einlaufen (S. 490).

Bei der Bestimmung des Begrabnisplatzes Karls d. Gr. in der Pfalzkirche, 

die ohne Zweifel die Grabeskirche war, entscheidet sich Kreusch fiir die Loka- 

lisierung am Beriihrungspunkt zwischen Oktogon und Chor. Die Grabeskirche 

Karls war nicht ein fiir sich stehender Bau, sondern eine Pfalzkirche, d. h. mo

dern gesprochen die Residenzkapelle, und hatte folglich auch mehrere Annex- 

bauten fiir die Bediirfnisse des Hofes und des Klerus. Vor dem Westbau lag 

das Atrium von 35,93 m West-Ost-Lange und 17,02 m Breite; es besab Arka- 

denreihen auf drei Seiten. Es erscheint hiermit als ein Analogon zu dem Atrium 

vor Alt-St. Peter in Rom. In Aachen fand man weiterhin dicht bei dem West

bau die Reste einer nbrdlichen und siidlichen Halbkreiskonche, teilweise sogar 

noch in einer Hbhe bis zu 6,50 Metern! Nach diesen neuesten Untersuchungen 

(1961) besab das Atrium also mit Bestimmtheit zwei Exedren. Allerdings raumt 

der Verf. (S. 506) ein, dab es nicht geklart sei, ob diese Exedren ins Atrium ein-
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gebettet waren oder zu einem narthexahnlichen Querbau vor dem Westbau der 

Kapelle gehbrten. MaBbeziehungen zu der groBen Westnische der Kapelle, „im 

Bunde mit dem gemeinsamen Schnittpunkt der Achsen (alter drei Konchen), 

stempein den bstlichen Vorhof der Pfalzkirche zu einem einheitlichen Trichoros“ 

(S. 509). Im letzten Kapitel geht Kreusch auf die groBe Portikus mit dem 

Querbau (Toranlage) ein. Der Verf. schrankt ein, dab die bei Einhard erwahnte 

„Porticus operosa mole constructa“, die Karl zwischen Kirche und Regia 

(Kbnigshaus) errichtet habe, nicht unbedingt identisch sein musse mit den auf- 

gefundenen Resten eines langgestreckten Baues aus schwerem Bruchsteinmauer- 

werk zwischen dem Westende der Kirche und der Aula, die nicht die Regia 

ist. Dieser Verbindungsgang, eine Art Kryptoportikus mit Gewdlben im Unter- 

geschoB und mit einem leichter gebauten ObergeschoB, war 4,70 m breit. Reste 

dieser Anlage waren erst 1898 abgebrochen worden. Damals verschwanden 

auch die Reste des merkwiirdigen Querbaues in der Mitte des Verbindungs- 

ganges. Aufgrund der alteren Aufnahmen und mehrerer spaterer Grabungen 

versuchte Kreusch eine Rekonstruktion, die doch vieles fur sich haben wird. Er 

vermutet in diesem Bau mit seinem gewaltigen Fundament den Torbau der 

Pfalzanlage. Das Innere barg zahlreiche Treppen, und man wurde von dort 

„nach Norden oder Siiden, zur Kbnigshalle oder zur Kirche geleitet" (S. 531). 

Der ganze Aufsatz ist eine Frucht langjahriger Forschertatigkeit, und er be- 

sticht durch seine prazise Darstellungsweise samtlicher architektonischer Funde 

und Beobachtungen. Erfreulich aber, daB bei einer solchen architekturgeschicht- 

lichen Genauigkeit letzten Endes doch nicht die geistigen Triebkrafte eines 

solchen baulichen Komplexes vergessen worden sind, die Kaiser- und Renova- 

tioidee Karls d. Gr., Karls Persbnlichkeit selbst und auch die seiner bedeuten- 

den Ratgeber und Mitarbeiter wie Odos von Metz, Alkuins, Theodulfs und des 

Paulus Diaconus.

Die baugeschichtlichen Ergebnisse werden mit hervorragenden Zeichnungen 

und zahlreichen Abbildungen erlautert. Eberhard Zahn


