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Ein friihgotischer GrundriB der Liebfrauenkirche in Trier*

von

Hans Eichler

Der mittelalterliche Baubetrieb birgt fur die kunstgeschichtliche 

Forschung noch viele ungeldste Probleme. Immer wieder stellen sich vor 

allem die Fragen nach den Prinzipien der Gestaltung des Bauwerks, nach 

Entwurf und Planung und damit nach der Architekturzeichnung und den 

Proportionen, die dem Bauwerk zugrunde liegen. Das tiberlieferte Plan

material, das uns Einblick in die Methoden des Planens und Bauens geben 

kann, ist im Vergleich zum erhaltenen Baubestand gering. Fur das friihe 

Mittelalter bleibt der karolingische Plan von St. Gallen, mag er aLs 

Anlageschema angesehen werden oder auf tatsachlichen Verbaltnissen 

beruhen, der einzige Hinweis dafiir, dab die Entwurfszeichnung auch 

damals als eine wichtige Voraussetzung fur die Baugestaltung zu betrachten 

ist. In den Jahrhunderten danach fehlen weitere Plandarstellungen, bis 

uns Villard de Honnecourt in seinem Bauhiittenbuch aus der ersten Halfte 

des 13. Jahrhunderts einen genaueren Einblick in das Planungswesen der 

Gotik gewahrt* 1. In diesem Muster- und Lehrbuch sind Idealplane, Grund- 

ribkopien und Entwurfe mit der auch in den Beischriften vermerkten 

Absicht eingezeichnet, sie als Vorbild weiterzugeben. Es wird hier deut- 

lich, dab Plane in grbberem Mabstab in den Bauhutten vorhanden gewesen 

sein miissen, die Villard als Vorlage und Anregung gedient haben; weiter- 

hin sind fertige oder noch im Entstehen begriffene Bauwerke als Muster- 

beispiele in dieses Hiittenbuch aufgenommen. Die Plandarstellungen sind 

alle ohne Mabstab; aber dennoch „im rechten Mab“ wiedergegeben, d. h 

nach verbindlichen Regeln. Die Bauhuttentradition hatte solche Grund- 

prinzipien der Planung bewahrt und weitergegeben, so; dab sich auch die 

Baumeister des 15. und 16. Jahrhunderts noch auf diese Uberlieferung 

berufen konnten2. Diese Methoden ermdglichten die Fortfuhrung eines

* Einen ersten Hinweis auf den GrundriB gab ich in einem Vortrag' auf dem Kunst- 

historiker-KongreB in Briihl 1948; vgl. Beitrage zur Kunst des Mittelalters (1950) 171 f. 

— Der vorliegende Beitrag ist das Ergebnis einer Arbeit, die mir im Jahre 1948 durch 

eine Beihilfe der Kunstdenkmaleraufnahme in Nordrheinland ermoglicht wurde und 

die hier in erweiterter Form zum Abdruck gelangt. Herrn Dr. Walther Zimmermann, 

Bonn, der die Arbeit groBziigig fdrderte, spreche ich auch an dieser Stelle noch 

einmal meinen Dank aus.

1 Hans R. Hahnloser, Villard de Honnecourt. Kritische Gesamtausgabe des Bau- 

huttenbuches ms. fr. 19093 der Pariser Nationalbibliothek, Wien 1935. — Fur die 

ottonische Zeit sieht Walter Ueberwasser in der Gebaudedarstellung der Miniatur- 

malerei, vor allem am Beispiel des Trierer Codex Egberti, die Uberlieferung der 

Architekturzeichnung fortleben. (Deutsche Architekturdarstellung um das Jahr 1000, 

in: Festschrift fur Hans Jantzen, Berlin [1951] 45 ff.)

2 M. Roritzer, Das Biichlein von der Fialen Gerechtigkeit (Regensburg 1486) in

Trierer Zeitschrift, Heft 1/2 1953 10
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festgelegten Baugedankens, wenn die Bauzeit sich fiber Jahrzehnte oder 

oft noch langere Zeitspannen hinzog. Die gezeichneten Plane waren daher 

ein besonders wertvoller Besitz der Bauhiitten. Die erhaltenen sind 

meistens auf Pergament gezeichnet und zeigen manchmal, wie auch die- 

jenigen im Bauhiittenbuch des Villard, Hilfslinien fur die Konstruktion* * 3.

Es haben sich aber auch einige in Stein eingeritzte Architekturrisse 

erhalten, fur die eigenartigerweise meistens abgelegene Platze am Bau 

gewahlt wurden. Sie linden sich beispielsweise auf den Terrassendachern 

der Seitenschiffe der Kathedralen von Limoges und Narbonne, an der 

Triforienmauer in Clermont und in Reims4 5. Der RiB eines Radfensters 

war in einer Mauer in St. Quentin eingemeihelt3. Das Pilaster der Dom- 

terrasse in Trau zeigt den RiB des Turmobergeschosses dieses Bauwerkes6. 

AuBerdem wurden Planrisse auf ReiBboden angefertigt. Hier wird vor- 

wiegend eine Detaillierung der Zeichnung fur den praktischen Gebrauch 

des Steinmetzen erfolgt sein. Auch dafiir galten geometrische Verfahren, 

die uns vom Bauen „im rechten MaB“ sprechen lassen.

Unter den Architekturrissen aus gotischer Zeit befinden sich nur 

wenige GrundriBdarstellungen. Es sind vorwiegend Chor- und Turmrisse. 

AuBer dem Idealplan fur eine Zisterzienserkirche bei Villard, eine „vier- 

eckige Kirche“, haben wir keinen Gesamtplan eines Kirchenbaues aus 

jener Zeit. Eine Erklarung dafiir ist wahrscheinlich eher in der Methode 

der Bauplanung zu suchen als in dem Verlust von Planen. Dariiber hat 

Maria Velte neuerdings aufschluBreiche Feststellungen gemacht7. Sie

der von A. Reichensperger besorgten Ausgabe (Trier 1845) 13: „. . . und solche Kunst 

gemeinem Nutz zugut ausgebreitet und offenbare an das Licht gebracht werde.“ 

Lorenz Lacher, Des Meisters Lorenz Lacher Unterweisung (Nurnberg 1516) in der 

Ausgabe von A. Reichensperger: Vermischte Schriften iiber christl. Kunst (Leipzig

1856) 133 ff.

3 Vgl. die zusammenfassende Darstellung von Dagobert Frey „Architektur- 

zeichnung" in Reallex. z. deutschen Kunstgesch. I Sp. 992 ft. Ferner die wichtigen 

Arbeiten von W. Ueberwasser, Nach rechtem Mali. Untersuchungen zum Proportions- 

begriff des 13. bis 16. Jahrhunderts: Jb. d. preuB. Kunstsammlungen 1935, 250 ff.; 

ferner seine kritische Literaturiibersicht: Beitrage zur Wiedererkenntnis gotischer 

BaugesetzmaBigkeiten, Zs. f. Kunstgesch. 8, 1939, 302—309, sowie ders., Spatgotische 

Baugeometrie, Untersuchungen an den Baseler Goldschmiederissen, Jahresberichte der 

offentl. Kunstslg. Basel 1928/30, 79 ft. und ders., MaBgerechte Bauplanung der Gotik an 

Beispielen Villards de Honnecourt, Kunstchronik 1949, 200 ft. — Auch Otto Kletzl 

hat das Problem der gotischen Baurisse in mehreren Untersuchungen aufgegriffen 

und viele ntitzliche Hinweise auf den Bauhurtenbetrieb gegeben. Genannt sei hier: 

Planfragmente aus der deutschen Dombauhiitte von Prag in Stuttgart und Ulm; 

VerdfT. d. Archivs d. Stadt Stuttgart, Heft 3, 1939; ferner: Ein WerkriB des Frauen- 

hauses von StraBburg, Marburger Jahrb. f. Kunstwissensch. 11, 1938/39, 103 ff. — 

Ausgehend von der Anweisung Roritzers hat neuerdings Maria Velte „Die An- 

wendung der Quadratur und Triangulatur bei der Grund- und AufriBgestaltung dei’ 

gotischen Kirchen" (Basel 1951) dargelegt.

4 Reallex. z. dtsch. Kunstgesch. a. a. O. 997.

5 Hahnloser a. a. O. 76.

6 Reallex. a. a. O. 997.

7 Velte a. a. O. 65 ff.
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weist aus den vorhandenen mittelalterlichen Quellen nach, daft der Grund

riB der Hochgotik nach einem bestimmten Schema entwickelt worden ist, 

das sich fur den mittleren Teil des Kirchenkbrpers (Langhans samt Chor- 

hals) der Triangulatur oder der Quadratur in Verbindung mit einem Netz- 

system bedient hat, wahrend Turmpartie und Chor nach einem eigenen 

Raumsystem konstruiert worden sind. Die sehr einfachen geometrischen 

Regeln, nach denen dieser mittlere Bauteil in seinem GrundriB festgelegt 

wird — es handelt sich um ein Rechteck- oder Quadratnetz, das aus der 

Innenraumbreite als GrundmaB entwickelt wird und das zahlreiche 

Variationsmoglichkeiten je nach den ortlichen Gegebenheiten zulaBt - 

machten eine zeichnerische Darstellung nicht unbedingt erforderlich. 

Vielleicht ist dies auch der Grund dafiir, daB Villard fast nur Beispiele 

fur Chorldsungen in sein Bauhuttenbuch aufgenommen hat. Sie waren 

das architektonisch interessantere, aber auch kompliziertere Problem.

Ein bisher unbeachteter, in den Stein geschlagener GrundriB der Lieb

frauenkirche in Trier bringt daher einen neuen bemerkenswerten Zuwachs 

zum Thema mittelalterlicher Plangestaltung. Anscheinend ist es die 

einzige vollstandige GrundriBdarstellung einer fruhgotischen Kirche aus 

der Erbauungszeit, die sich erhalten hat. Die ungewbhnliche selbstandige 

Pragung, die der Zentralbaugedanke in diesem Bauwerk mit den Mitteln 

der franzdsischen Gotik fand, die Neuartigkeit ihrer Anwendung und die 

Auseinandersetzung der uberkommenen Bauideen mit einer im Sinne der 

Zeit modernen Gestaltungsweise mogen AnlaB fur die Wiedergabe des 

Planes als Steinritzung gewesen sein. Eine letzte Erklarung muB freilich 

often bleiben.

Die Darstellung des Grundrisses findet sich im nordwestlichen Treppen- 

turm der Liebfrauenkirche, und zwar ist sie in die sudlich gerundete 

Innenwand eingemeiBelt8. Durch den Einsturz der auBeren Halfte des 

Turmes infolge Bombeneinwirkung trat sie aus ihrer Verborgenheit 

hervor (Abb. 1). Der RiB liegt mit der unteren Begrenzung 3,15 m fiber 

der Sohle des Turmes, die das gleiche Niveau mit dem KirchenfuBboden 

hat. Die Darstellung miBt in der Hbhe 1,34 m, in der Breite 1,11 m. Sie

8 Der Verf. wurde zuerst im August 1946 von dem Architekten Dipl.-Ing. Nagel, 

Trier, auf den eingemeiBelten RiB aufmerksam gemacht. Mit ihm hat er ihn offer 

studiert. Fur seine Bereitwilligkeit, mir die Verdffentli chung zu iiberlassen, sowie 

fur Anregungen und Hinweise danke ich Herrn Nagel auch an dieser Stelle. — Nach 

freundlicher Mitteilung von Fotograf Batz in Trier hat der verstorbene Baurat Kutz- 

bach vor vielen Jahren schon den RiB mit ihm zusammen gesehen. Er ist bisher 

aber weder aufgenommen noch fotografiert worden; Kutzbach nennt ihn auch nicht 

bei seinen Untersuchungen uber Liebfrauen (Trier. Heimatbuch 1925, 213 f.). In der 

ubrigen Literatur und dem Kunstdenkmalerband, Die kirchlichen Denkmaler der 

Stadt Trier, ist er ebenfalls nicht erwahnt. — Der techn. Inspektor des Landes- 

museums, Badry, hat dankenswerterweise die Vermessung des Risses vorgenommen 

und einen Abklatsch angefertigt, bevor der Turmrest wegen der Restaurierung der 

Kirche abgebaut wurde. Bei dem Wiederaufbau gelang es leider nicht, die Quader 

wieder an der alten Stelle der Turmwand einzufiigen. Der RiB befindet sich jetzt 

um etwa 90 Grad verschoben an der bstlichen Innenwand des Treppenturms.

io*
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Abb. 1. Trier, Liebfrauenkirche. GrundriBplan der Kirche, ein- 

gemeihelt im nordwestlichen Treppenturm
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muB in den bereits versetzten Quader des Turmes eingemeiBelt worden 

sein. Dabei ist anscheinend derart verfahren worden, daB mit einer Anzahl 

konstruktiver Hilfslinien die ungefahren Dimensionen des Planes an- 

gegeben wurden, bevor es an die Ausfiihrung ging. Die Linien waren in 

dem verhaltnismaBig weichen hellgrauen Sandstein mit der ReiBnadel, 

einem harten Griffel, oder auch mit der Zirkelspitze leicht anzubringen. 

Die groBen Kreise der Vierungspfeiler und die kleineren der Saulen sind 

mit dem Zirkel geschlagen, dessen Einstich im Stein noch deutlich wahr- 

zunehmen ist. Bei den Kreismittelpunkten handelte es sich wahrscheinlich 

auch um Fixpunkte, von denen aus MaBe mit dem Zirkel abgegriffen 

wurden. Die eigentliche Planzeichnung wurde dann freihandig eingeritzt 

und mit dem MeiBel in rillenartigen Linien nachgeschlagen; dadurch er~ 

scheinen die Linien wie auch die Kreise nicht exakt wie mit dem Lineal 

und mit dem Zirkel gezogen. sondern in kleinen, in der Breite des MeiBels 

aneinandergesetzten Abschnitten. Die Linienfuhrung des Planes geht tiber 

das Steinmetzzeichen auf einem der Quader hinweg. Dieses kann daher 

nicht nachtraglich eingeschlagen worden sein. Der Plan ist aber auch nicht 

gleichzeitig mit der Bearbeitung der Quader eingemeiBelt worden. In 

diesem Fall batten die Steinblocke bereits auf dem Werkplatz unter 

Beriicksichtigung der Mortelfugen genau aufeinander gepaBt werden 

mussen. Dennoch ware sehr wahrscheinlich eine Verschiebung der von 

einem Quader zum anderen iibergreifenden Linien bei der Versetzung 

der Steine am Turm eingetreten. Die Fugenbreite schwankt aber zwischen 

5 und 11 mm, und die eingeschlagenen Linien iiberschneiden die Fugen.

Die Darstellungsart des Grundrisses gibt keine technischen Einzelheiten 

des Bauwerks. Sie bedient sich schematischer Angaben fur die Mauer- 

starke, die Starke der Strebepfeiler und der inneren Pfeiler sowie fiir die 

Gewdlberippen. Es sind weder Dienste und Pfeilerprofile noch Fenster- 

einteilung und Durchlasse oder andere Details angegeben. In dem Plan 

haben sich jedoch einige Hilfslinien der Konstruktion erhalten, und es 

scheint, daB die infolge zufallig tieferer Ritzung jetzt noch sichtbaren 

urspriinglich keineswegs die einzigen gewesen sind; anscheinend waren 

solche Hilfslinien uber den ganzen Plan verteilt. Gegenwartig sind 

Gewdlbe- und Konstruktionslinien in dem oberen Abschnitt des Risses 

vermehrt anzutreffen. Der Stein ist so feinkdrnig, daB sich selbst ganz 

schwache Ritzungen lange genug erhalten haben mbgen, um zunachst als 

VorriB zu dienen und gegebenenfalls spater leicht wieder beseitigt zu 

werden. Bei den Kreisen erkennt man noch Ansatze von Linien, deren 

weiterer Verlauf ausgewittert ist (Abb. 2).

Insgesamt macht der eingemeiBelte RiB nicht den Eindruck einer 

spielerischen Architekturskizze. Offensichtlich haben bestimmte geomet- 

rische Uberlegungen bei seiner Anfertigung mitgesprochen. Der Plan- 

zeichner verstand, mit Zirkel, MeBschnur und Lineal umzugehen. Um so 

verwunderlicher und eigentlich nicht zu erklaren bleibt der Platz, der fiir 

diesen GrundriB gewahlt wurde: die innere gerundete Turmwand. Er
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Abb. 2. Trier, Liebfrauenkirche. GrundriBplan im nordwestlichen Treppenturm
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bedingte eine leichte Verzerrung der Darstellung in der Breite und beein- 

trachtigte die Exaktheit der Ausfiihrung. Es ergab sich daraus eine Fehler- 

quelle, die sich bei dem Vergleich der Mabe einzelner Bauteile in geringen 

Unterschieden bemerkbar macht.

Die Darstellungsweise labt erkennen, dab wir weder ein objektives 

Bild des Grundrisses der Kirche, die ja bei der Anfertigung des Planes 

bereits weit fiber dem Boden stand, vor uns haben, noch eine unmittelbare 

Ubertragung nach vorliegenden Hiittenplanen, sondern einen Entwurf. 

Es ist dieselbe Art, die wir bei den Grundribzeichnungen im Bauhiitten- 

buch des Villard de Honnecourt wiederfinden9. Auch dieser Rib zeigt eine 

abstrakte Darstellung und dart sicherlich nicht als Werkzeichnung 

betrachtet werden.

Die Frage, ob wir in diesem Plan eine Variante zum verwirklichten 

Bauplan der Liebfrauenkirche sehen miissen oder eine Planbearbeitung 

im Sinne einer Studie, oder ob es sich um die Wiedergabe einer alteren 

Idee fur die Gestaltung des Baues handelt, wird durch den Vergleich mit 

dem Grundrib der gebauten Kirche zu untersuchen sein.

Schon nach den bisherigen Erbrterungen ist jedcch der Gedanke an 

eine mibverstandene Wiedergabe des Grundrisses in spiiterer Zeit aus- 

zuschlieben. Es ist ganz unwahrscheinlich, dab ein Steinmetz den Rib 

in der Neuzeit an so verborgener Stelle eingemeibelt und sich dazu noch 

die Miihe genommen hatte, eigene Baugedanken in erheblicher Abweichung 

von dem bestehenden Gebaude darzustellen. Das Barock diirfte an der 

Wiedergabe des Planes kein Interesse gehabt haben. Damit sind die 

Fragen der Datierung und des Stilverhaltnisses zwischen Bau und Rib 

gestellt.

Fur die Datierung kann zunachst aus dem Befund ein wichtiger Anhalt 

gewonnen werden. Die Quader des Treppenturms, in die der Rib ein

gemeibelt ist, sind in das Mauerwerk des Sockelgeschosses eingebunden10. 

Daraus labt sich schlieben, dab der Bau mindestens bis zum Untergeschob 

gediehen war, als der Rib angefertigt wurde. Der Nordwestturm kann 

damals kaum in seiner vol]en Hbhe gestanden haben. Planzeichner und 

Steinhauer batten sonst im Dammerlicht des Treppenlaufs — ein schmales 

Schlitzfenster gibt nur eine unzureichende Erhellung — bei Beleuchtung 

arbeiten miissen, was kaum anzunehmen ist. Die Ausfiihrung wird erfolgt 

sein, als der Turm, der mit dem ubrigen Sockelgeschob gleichzeitig errichtet 

wurde, noch unvollendet war und etwa in der Hdhe des Sockelgeschosses 

endete. Trotz einer zwischen den beiden nordbstlichen Nebenkapellen nur 

im Fundament bei Ausgrabungen von Kempf festgestellten Baufuge 

scheint das Sockelgeschob auch nach Ausweis der wiederkehrenden Stein- 

metzzeichen einheitlich derselben Bauperiode anzugehbren. Die besondere

9 Hahnloser a. a. O. 248 IT. Taf. 28, 29, 33.

10 Uber die Baugeschichte von Liebfrauen: Kunstdenkmaler der Rheinprovinz: 

Die kirchlichen Denkmaler dei Stadt Trier (Dusseldorf 1938) 124 ff. Grundrisse 

a. a. O. 132, 133 (fortan zitiert: Kdm. Trierer Kirchen).
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Situation des Platzes und das noch zu erorternde Verhaltnis zum Vor- 

gangerbau machen es jedoch nicht unwahrscheinlich, dab das Sockelgeschob 

von Liebfrauen von Osten nach Westen und gleichzeitig in umgekehrter 

Richtung aufgeftihrt worden ist. Die baulichen Verhaltnisse sprechen somit 

fur eine Anfertigung des Risses im 4. oder 5. Jahrzehnt des 13. Jahr- 

hunderts. Diese Datierung, das sei vorweggenommen, kann die Unter- 

suchung spater auch noch aus stilistischen Erwagungen stiitzen. Freilich 

bleibt die Frage, weshalb gerade dieser Platz und dazu noch eine ge- 

krummte Flache fur die Ribdarstellung ausgewahlt wurden, unbeantwortet. 

Wir haben hier ein weiteres Beispiel fur die eingangs erwahnten, versteckt 

angebrachten Risse.

Wahrend des Wiederaufbaues der schwerbeschadigten Kirche war es 

in den Jahren 1950/51 moglich, im Inneren und im umgebenden Gelande 

grobere Grabungen vorzunehmen. Sie standen unter der Leitung von 

Th. K. Kempf und konnten mit kleineren Nachuntersuchungen bis in die 

Gegenwart fortgesetzt werden11. Dabei wurden uber die alteren Bauten 

der Liebfrauenkirche wichtige Erkenntnisse gewonnen. Sie sind auch fur 

die Gestaltung des gotischen Neubaues von Bedeutung. Es stellt sich daher 

die Frage, wie weit gerade die Grundribplanung von den Vorgangerbauten 

abhangig ist.

Kempf hat bei seinen Grabungen festgestellt, dab die Liebfrauenkirche 

in der Lange das Mab des Mittelschiffs der von ihm ergrabenen drei- 

schifhgen konstantmischen Basilika aufgenommen hat, die unmittelbar 

neben und parallel mit der friihgotischen Bischofskirche, dem Dom, im 

4. Jahrhundert errichtet worden ist. Der von ihm verdffentlichte Plan 

zeigt, dab die Fundamente der Westwand der antiken Basilika fur die 

Begrenzung der gotischen Kirche nach Westen hin mabgebend sind und 

dab die innere Wand des Westportals diesem Mauerzug folgt, wahrend die 

uber die Seitenschiffe hinausgeschobene Ostwand des antiken Mittelschiffs 

die Ausdehnung des Chors nach Osten hin bestimmt hat. Auch die Breite 

wird durch diesen Bau festgelegt (Abb. 3). Die Planung hat somit offen- 

sichtlich bei den Abmessungen des gotischen Umbaues eine noch erkenn- 

bare bauliche Gegebenheit beriicksichtigt.

Die nbrdliche und die siidliche Aubenmauer der Basilika, deren Verlauf 

durch den Grabungsbefund gesichert ist, bilden die Basen fur die ent- 

sprechenden Konchen der Liebfrauenkirche. Bis in das Ende des 18. Jahr- 

hunderts erhob sich das Mauerwerk der siiddstlichen Ecke des groben 

spatantiken Baues noch uber den Boden. Er war nach der Zerstdrung beim 

Normanneneinfall im Jahre 882 von dem Trierer Erzbischof Ruotberth 

(931—956) wieder als Kirche hergerichtet worden. Man hatte ihn damals 

aber erheblich verkleinert und unter Aufgabe der Seitenschiffe einschiffig

11 Zusammenfassender Bericht: Th. K. Kempf, Die vorlaufigen Ergebnisse der 

Ausgrabungen auf dem Gelande des Trierer Dorns, in: Germania 29, 1951. 47 ft., und 

neuerdings erganzt durch: Neue Ergebnisse der Trierer Domgrabungen, Kunst- 

chronik 6, 1953, 90 f. mit Abb.
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= Konstantinische Siidkirchc

— Ottonischer Wiederaufbau nach 

Normannenbrand von 882

— Rundkirche 6.—7. Jahrhundert

— Gotischer Neubau

o

Abb. 3. Trier, Liebfrauenkirche. GrundriBentwicklung vom 4. bis zum 

13. Jahrhundert (nach Kempf, Kunstchronik 6, 1953, 97)
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amgebaat (Abb. 3). Die Zwischenraume zwischen den Saulen des Mittel- 

schiffes warden ausgemauert, and —- beginnend bei dem fnnften Saalen- 

paar von Westen gerechnet — warde ein Qaerschiff mit einer Tiefe von 

annahernd zwei Sanlenabstanden vor dem verhaltnismaBig karzen Chor 

eingefiigt, der im Osten darch die rbmische Maaer abgeschlossen war 

(vgl. Germania a. a. O. Abb. 4 and 5). Es ist das Verdienst von Kempf, 

diese ottonische einschiffige Kirche, die aala sanctae dei genetricis als 

anmittelbare Vorgangerin des gotischen am 1235 begonnenen Baaes von 

Liebfraaen nachgewiesen za haben. Die mehrfach a. a. aach im Inventar

band der Knnstdenkmaler aasgesprochene Vermatang, dal?) schon die altere 

Marienkirche ein Zentralbaa, wegen ihrer Bestimmang als Taafkirche, 

gewesen sein kbnnte, hat sich somit nicht bestatigt12. Diese ottonische 

Kirche, in der sich noch wesentliche Teile des rbmischen Baawerks er- 

halten hatten, maB der Plangestalter far den Neabaa des 13. Jahrhanderts 

in einem wahrscheinlich sehr banfalligen Zastand vor sich gesehen haben.

Die Grabangen haben ergeben, daB sich die gotische Liebfraaenkirche 

aach in der Breite ihres Mittelschiffs annahernd nach der Breite des 

mittleren Schiffes der spatantiken Basilika bzw. des ottonischen Baaes 

richtet. Eine geringe Verschiebang ergab sich jedoch dadarch, daB die 

Basilika nicht genaa achsial aasgerichtet war13. Aas diesem Grande ist 

die Flacht der stidlichen Pfeiler and Saalen am eine knappe Pfeilerstarke 

nach Norden geriickt, wahrend die der nordlichen die antike Saalenflacht 

aafgenommen hat; teilweise warden dieselben Fandamente benatzt. Die 

gotische Mittelachse hat sich damit gegenaber der des alteren Baaes 

entsprechend verschoben (Abb. 3).

Der Baameister des 13. Jahrhanderts hat also bei der Planang des 

Grandrisses far die Liebfraaenkirche offensichtlich die Verhaltnisse des 

Vorgangerbaas in den AnsmaBen and in der Anlage des Mittelschiffs 

beriicksichtigt. Diese Beobachtang gibt einen wichtigen Hinweis far die 

Untersachang des eingemeiBelten Plans and fiihrt za der Frage, ob die 

Eigentamlichkeiten dieses Plans and die daran za bemerkenden Abwei- 

changen von dem aafgefiihrten Baawerk womoglich gleichfalls aas Be- 

ziehangen za dem alteren Ban erklart werden kbnnen.

Wie bei der gebaaten Kirche ist far den RiB der Gedanke einer 

zentralen Anlage aaf der Grandform des Kreazes mit gleichlangen Armen 

maBgebend (Abb. 2). Die Seitenlange des Vierangsqaadrates ist in der 

Verbindangslinie zwischen den Mittelpankten des westlichen Pfeiler- 

paares erhalten. Dieses MaB bestimmt den Innenraam der Kirche. Tiefe 

and Weite der Qaerschiffarme werden damit festgelegt. Ein Vergleich mit 

dem GrnndriB des aasgefiihrten Baaes zeigt hier jedoch eine bemerkens- 

werte Abweichang. Im Norden, Westen and Siiden liegen die Konchen 

jeweils mit drei Seiten des Sechsecks innerhalb eines Qaadrates, dessen

12 Kdm. Trierer Kirchen a. a. O. 130.

13 Fur die freundliche Mitteilung dieser Beobachtung habe ich Herrn Dr. Kempf 

zu danken.
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Seitenlange gleich dem Abstand der Mittelpfeiler ist. Der gerade AbschluB 

der Konchen in der Darstellung des Risses beriicksichtigt demnach noch 

die nordlichen, siidlichen und westlichen Mauerziige der konstantinischen 

Basilika. Die Abstande zwischen den Vierungspfeilern und den Eckpfeilern 

der Konchen sind infolgedessen gegeniiber denselben Abstanden beim Bau 

erheblich verengt, und entsprechend hat sich die Distanz zu den Neben- 

pfeilern verringert. Das Verhaltnis der Abstande der Vierungspfeiler 

zu den Nebenpfeilern betragt am Bau 2:1, beim RiB 3,5:1. Beim Bau hin

gegen sind die Konchen an das voll ausgebildete Kreuzarmquadrat 

angefiigt, wodurch fur die Nebenkapellen ein viel groBerer Raum im 

Winkel der Kreuzarme gewonnen ist (Abb. 4).

Die Planidee des eingemeiBelten Risses muB aber auch als Ausdruck 

einer anderen Raumauffassung gewertet werden. Sie hatte die Gestaltung 

des Aufrisses entscheidend beeinfluBt. Die eigenartige Raumwirkung von 

Liebfrauen ist wesentlich bestimmt durch die hohen Arkaden, in denen 

sich die Seitenkapellen zu den Kreuzarmen bffnen (Abb. 5). Sie sind im 

Verhaltnis von 1,5:1 zum ObergeschoB gebaut. Nach dem RiB waren nur 

sehr viel niedrigere Arkaden moglich, und damit muBten auch die Kapellen 

niedriger werden. Die Schiffhochwande sind am Bau uber dem Unter- 

geschoB wegen des hohen Dachanfalls der Kapellendacher mit Blend

fenstern ausgefullt. Sie konnten statt dessen nach dem RiB eine offene 

Fensterzone erhalten, auch ein Triforium ware moglich. Den schmalen 

Arkaden entspricht die Gewblbeeinteilung, die im siidlichen Kreuzarm 

eingezeichnet ist. Uber rechteckigem GrundriB sollte ein Kreuzgewblbe 

zwei Arkaden zusammenfassen. Die Einwolbung der Konche wird man 

sich in Form eines dreiteiligen Gewblbes vorstellen miissen (Abb. 2).

In der Liebfrauenkirche ist das Vorchorjoch ahnlich den Konchen dem 

quadratischen ostlichen Kreuzarm angefiigt und der Ghor damit betont 

aus dem Kapellenkranz hinausgeschoben. Im GrundriBbild ist dadurch 

eine kraftige Akzentuierung der Ost-West-Achse entstanden. Im Raum- 

erlebnis des Inneren wird diese entschieden betonte Richtung aber durch 

hohe Arkaden und die Durchblicke durch eine Mehrzahl von Raumen, die 

nur die auBere Mauerschale als Begrenzung zu haben scheinen, zugunsten 

des Zentralraumeindrucks stark gemildert (Abb. 5). In dem RiB hingegen 

ist ein anderer Eindruck beabsichtigt. Das Vorchorjoch wird hier geradezu 

in den Raum hereingezogen. Der bstliche Kreuzarm ist gleich den iibrigen 

zum Rechteck verkiirzt, um den SiebenzehntelschluB des Chors zu ermog- 

lichen, dessen Ausdehnung nach Osten durch die schwere antike Mauer 

begrenzt war. Auf das Gewblbe, welches das Doppeljoch zusammenfaBt, 

folgt ein schmaleres im Vorchor. Die eingeritzten Hilfslinien legen die 

westlichen Chorpfeiler in der Entfernung der halben Seite des Vierungs- 

quadrates fest. Die Diagonale weist auf die Kreuzrippenwdlbung. Ferner 

sind die Trennung des Vorchorjoches von der in sieben Seiten des Zehn- 

ecks geschlossenen Apsis und in dieser die entsprechenden Gewblbelinien 

gekennzeichnet.
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Abb. 4. Trier, Liebfrauenkirche. GrundriB tiber dem Boden

Die Ausfuhrung nach dem gemeiBelten RiB hatte im Vergleich zu 

der gebauten Kirche eine andere Raumwirkung wie auch eine andere 

auBere Erscheinung des Baukbrpers zur Folge gehabt. Im Inneren ware 

der Eindruck des Ineinandergreifens des Raumgefiiges erheblich ab- 

geschwacht, der Chor und die paarweise in den Kreuzecken angeordneten 

Kapellen waren als Raumeinheiten deutlich abgegrenzt worden. Auch 

dem Plangestalter dieses Risses ging es darum, den durch die Form des 

gleicharmigen Kreuzes festgelegten Gedanken einer zentralen Raum-
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bildung auszuweiten. In diesem RiB wirken die Kapellen jedoch wie in 

die Ecken eingeklemmt. Ihre weit in den Raum hereingezogenen Wande, 

die an Pfeilern enden, hatten die Kapellen fast wie abgetrennte Raume 

hinter den tief herabgezogenen, nur durch die schmalen Arkaden gebff- 

neten Kreuzarmwanden erscheinen lassen. Die vorher erwahnte Ein- 

beziehung der Konche in das Kreuzarmquadrat wird hier in ihrer Aus- 

wirkung erkennbar. Aus ganz anderem Geiste ist dagegen das Verhaltnis 

von Nebenkapellen zum Kreuzarm am Bau selbst gestaltet: Sie bffnen 

sich breit zum Schiff hin. Nur scheinbar wirken sie als abgeteilte Raum- 

einheiten, es sind eher Nischen in der raumbegrenzenden Wand. So 

kommt eine weitraumige vollstandige Kommunikation zustande und 

vermittelt im UntergeschoB den Eindruck einer fast kreisfbrmigen Anlage. 

Im RiB dagegen dominiert die gedrungene Kreuzform. Die Abgrenzung 

der Raumteile ist entschiedener als ihr Ineinandergleiten. Die Raumfiigung 

hat noch einen additiven Charakter.

Durch den GrundriB der Kapellen wird diese Raumauffassung noch 

einmal betont (Abb. 2). Sie sind zwar auBen und innen kantig gegeben 

wie die gebauten, aber die Gewblbelinien des Risses zeigen, daB die 

Kapellen innen mit vier Seiten des Sechsecks gebildet werden sollten, 

nicht des Achtecks wie am Bau. Der Kapellenraum ware dadurch erheblich 

verengt worden. Auffallend ist der AnschluB der dem Chor zunachst- 

liegenden Kapellen im rechten Winkel. Sie haben nur zwei auBere Seiten.

In der Planzeichnung fallen gegeniiber der sonst gleichartigen Dar- 

stellung der Mauerstarken einzelne UnregelmaBigkeiten und Verdickungen 

auf. Sie zeigen sich an den Kapellenwanden, die an die Nord-, Slid- und 

Westkonche anschlieBen. Man wird in diesen Ungenauigkeiten kaum etwas 

anderes als Verzeichnungen sehen durfen, hervorgerufen durch die 

gebogene Flache und durch die bereits erwahnte freihandige Einritzung 

der Linien. So ist bei der an die nbrdliche Konche ostlich anschlieBenden 

Kapelle die dritte Seite auBen nur als kurze Schraglinie zwischen den 

beiden Strebepfeilern angedeutet, und an der siidwestlichen Kapelle ist 

sie in die Darstellung des Pfeilers zusammengezogen.

In der auBeren Erscheinung ware nach der RiBplanung die Kreuzform 

der Kirche wesentlich betonter zur Geltung gekommen, da die niedrigen 

Kapellen die Wande der Kreuzarme weniger iiberschnitten hatten. Die 

Kapellen selbst wiirden bei den weit herausstehenden Konchen starker 

als eingeschobene Baukbrper wirken.

In dem gemeiBelten RiB fehlen die bstlichen Treppentiirme. Sie sind 

anscheinend beim Bau ebenfalls nicht in der Art vorgesehen gewesen, daB 

sie von Grund auf gebaut werden sollten. Sie setzen namlich auch dort 

erst beim FenstergeschoB auf einem Schwibbogen an, der die Wand des 

Vorchorjoch.es und den ersten bstlichen Strebepfeiler der beiden dem Chor 

zur Seite liegenden Kapellen verbindet. Die durch die Einfiigung der 

Treppentiirme notwendige Verringerung der Mauerstarke ist so groB, 

daB es den Anschein hat, als seien die bereits fertig gearbeiteten Werk-

Vorchorjoch.es
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Abb. 5. Trier, Liebfrauenkirche. Blick aus dem siidlichen Querschiff nach Nordosten 

(aus Eichler, „Trier“, Deutscher Kunstverlag; Photo: Helga Schmidt-Glassner)
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steine der Kapellenblendfenster an dieser Stelle nachtraglich, mdglicher- 

weise sogar erst, als sie versetzt waren, abgemeiBelt worden, um fur die 

Fiihrung der Treppenspindel Raum zu gewinnen. Die Schwibbbgen sind 

zusammen mit dem SockelgeschoB gebaut. Daftir sprechen dieselben Stein- 

metzzeichen und die gleichartige Einbindung der Quader in die Chorwand 

und den Strebepfeiler. Die Ein-fugung der Treppentiirme ist anscheinend 

erst nach Fertigstellung des GrundriBplans und wahrend des Bauens fur 

notwendig erachtet worden; die Turme waren sonst wohl ebenso wie die 

westlichen vom Fundament aus hochgefuhrt und hatten dann in der 

AuBenansicht weniger eingeklemmt gewirkt. Moglicherweise wollte man 

urspriinglich keine weiteren Akzente im auBeren Bild der Kirche an- 

bringen, um die Straffheit des Eindrucks zu erhalten und die Westansicht 

dominieren zu lassen.

Es mag naheliegen, den Plan des aufgehenden Bauwerkes oder dieses 

selbst als Voraussetzung fur die RiBdarstellung an der Turmwand an- 

zuspr echen und diese als eine Ab wandlung zu betrachten. Aus dem Ver- 

gleich zwischen dem GrundriB der gebauten Kirche und dem eingemeiBelten 

RiB diirfte jedoch deutlich geworden sein, daB der Plangestalter des 

letzteren seine Darstellung anscheinend nicht nach dem ihm vor Augen 

stehenden Bau anfertigte oder bemuht gewesen ware, den entsprechenden 

Plan der Bauhiitte zu kopieren, obwohl dieser eine in seiner geometrischen 

Klarheit mustergiiltige GrundriBdisposition geboten hatte14. Es ist aber 

auch nicht berechtigt, die wesentlichen Abweichungen des Risses vom 

GrundriB des Bauwerks als ein Unvermbgen des Steinmetzen zu erklaren, 

ebenso wenig kbnnen sie als Verzerrung einer Vorlage gelten. Fur die 

Gestaltung des Risses miissen andere Voraussetzungen maBgebend gewesen 

sein. Somit ware an die Wiedergabe einer alteren Planidee zu denken, 

denn auBer der bereits erwahnten Anlehnung an Vorgangerbauten scheint 

sich hier noch eine altere Baugesinnung auszusprechen. Dieser Frage soil 

in der weiteren Untersuchung nachgegangen werden. Bei ihrer Erorterung 

wird man ein Augenmerk zunachst auf die Plankonzeption als zentrale 

Kreuzkirche lenken miissen. Die Zentralbauidee hatte in Trier in den 

vorangehenden Jahrhunderten bereits mehrfach ihre Gestaltung gefunden, 

und zwar sowohl uber quadratischem und kreuzfbrmigem GrundriB wie 

als Rundbau. Innerhalb der ersten Gruppe steht bereits der fruhchristliche 

quadratische Kernbau des Trierer Doms, dem klar der Charakter einer 

zentralen Anlage eignet15. Im 10. Jahrhundert wurde dann die kleine 

Maternuskirche als kreuzfdrmiger Zentralbau neben St. Eucharius 

(Matthias) wahrscheinlich durch Erzbischof Egbert um 979 erbaut16. Auf

14 Gall hat die einzigartigen harmonischen MaBverhaltnisse am Liebfrauenbau 

neuerdings wieder herausgestellt und auf die Quadratur als bestimmende MaB- 

beziehung hingewiesen. (Uber die MaBe der Trierer Liebfrauenkirche, in: Form und 

Inhalt, Kunstgeschichtl. Studien Otto Schmitt zum 60. Geburtstag [Stuttgart 1950] 97 ff.)

15 Kdm. Der Dom zu Trier 69 ff. Kempf, Germania a. a. O. 51.

16 Kdm. Trierer Kirchen 261. GrundriB bei Chr. W. Schmidt, Baudenkmaler der
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dem Hiigel von Heiligkreuz im Stiden der Stadt entstand um 1050 eine 

weitere zentrale Kreuzkirche* * 17. Die Doppelkapelle St. Stephanus siidlich 

unmittelbar bei Liebfrauen zeigte im UntergeschoB einen fast quadratischen 

Raum mit vier Syenitsaulen in der Mitte, die das Kreuzgratgewblbe 

trugen. Die Kapelle wurde um die Mitte des 12. Jahrhunderts errichtet18. 

Der Baugedanke des Quadratbaus vom Dom erscheint hier in einer ver- 

kleinerten Replik.

Fur die Tradition des Platzes ist die in unmittelbarer Nahe von Lieb

frauen neuerdings ergrabene Rundkirche mit den beiden hufeisenfbrmigen, 

radial gestellten Kapellen neben dem rechteckigen Chor wichtig, wenn- 

gleich sie im 9. Jahrhundert bereits niedergelegt war (Abb. 3). Sie wird 

von Kempf fur das 6./7. Jahrhundert in Anspruch genommen19. Zwischen 

987 und 993 wurde der „alte Turm“ in Mettlach als zentraler Achteckbau 

nach dem Vorbild von Aachen aufgefuhrt20. In Metz, dem Trierer Suffragan- 

bistum, erhob sich vor dem alten Dom in bemerkenswerter Parallele zu 

Trier eine Liebfrauenkirche, Notre Dame la Ronde. Sie wurde ab 1207 

Beata Maria rotunda genannt und wird damit als selbstandiger Bau 

gekennzeichnet. Die Kirche war anscheinend zu Beginn des 13. Jahr

hunderts als Neubau in gotischen Formen errichtet, aber nach wenigen 

Jahrzehnten wieder abgebrochen worden, als man sie mit in die neue 

Planung des Domes einbezog21. Fur die Baukonzeption der Trierer Lieb

frauenkirche erscheint eine Anregung durch den Metzer Neubau der 

Marienkirche durchaus mbglich. Im 13. Jahrhundert werden dann im 

Zusammenhang mit der Bauhiitte von Liebfrauen die Quirinuskapelle 

auf dem Friedhof von St. Matthias und die Doppelkonchenanlage der 

Marienkapelle bei derselben Kirche als zentrale Raume gestaltet22. Gleich- 

zeitig mit Liebfrauen entstand in der Trierer Dibzese der Zentralbau

romischen Periode und des Mittelalters in Trier und seiner Umgebung (Trier

1836) II 62.

17 Kdm. Trierer Kirchen 95 ft.

18 Die Kapelle wurde 1806 abgebrochen. Bericht uber die Freilegung der Funda- 

mente und Mauerreste im Jahre 1948 von Th. K. Kempf: Das Heiligtum des Erz- 

martyrers Stephanus bei Liebfrauen, in: Trierische Landeszeitung 75. Jg., Nr. 46 

vom 24./25. Dezember 1949.

19 Kempf, Kunstchronik 6, 1953, 91 f.

20 A. Verbeek, Der alte Turm in Mettlach, TrZs. 12, 1937, 65 ft., und W. Zimmer

mann, Kloster Mettlach, in: Trier, Jb. d. Rhein. Vereins fur Denkmalpflege und 

Heimatschutz 1952, 123 ft.

21 Pierre Marot bei Marcel Aubert, La Cathedrale de Metz ("Paris 1931) 10. — 

L. Schiirenberg, Der Dom zu Metz (Frankfurt 1940) 7 u. E. Hausen, Der Dom zu 

Metz, in: Westmarkische Abhandlungen zur Landes- u. Volksforschung 4, 1940, 159 ff. 

Hier die Bemerkung (161), daB der Metzer Bau im 8. Jh. zum ersten Male als Marien

kirche erwahnt wird. — Einzelheiten uber das Aussehen dieser Kirche sind kaum 

bekannt. Nach Dehio sei der Bau „sechseckig mit zwblfseitigem Umgang, also dem 

Munster zu Aachen ahnlich“ gewesen. G. Dehio u. G. v. Bezold, Die kirchliche Bau- 

kunst des Abendlandes (Stuttgart 1901) II 263 Anm.

22 Kdm. Trierer Kirchen 261 u. 263.
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der Matthiaskapelle in Kobern in den Formen rheinischer Spatromanik23. 

Die zentrale Planung wird somit in Trier und in der Dibzese von einer 

weit zuruckreichenden Bautradition getragen. Dariiber hinaus zeigt sich 

die zentrale Anlage als „ein Lieblingsgedanke des rheinischen Spatromanis- 

mus, mochten auch die Kultusgewohnheiten eine typisch reine Ausbildung 

nur bei kleineren kapellenartigen Kirchen zulassen“ (Dehio-Bezold).

Die Elemente gotischer Baukunst treten in Trier zunachst vereinzelt 

auf: am Ostchor und bei der Einwblbung des Domes sowie am Nordflugel 

des Kreuzgangs von St. Matthias und in der Wblbung der Stiftskirche zu 

Pfalzel24. Es sind burgundisch-zisterziensische Formen, die hier in die 

Architektur aufgenommen werden. Erst am Bau von Liebfrauen vereinigen 

sich die Prinzipien gotischer Konstruktion und Gestaltung. Er gehbrt mit 

der Elisabethkirche zu Marburg zu den fruhesten Bauten Westdeutschlands, 

die die ausgebildeten Formen der franzbsischen Gotik in einer Gesamt- 

planung verwirklichen.

Nicht nur die Verwandtschaft einzelner Bau- und Schmuckglieder, 

sondern auch die der zentralen Raumkompositionen zwischen Liebfrauen 

in Trier und der Ostpartie der Elisabethkirche in Marburg waren AnlaB, 

diese beiden Kirchen in enger Parallele zu sehen25. In der Kleeblattform 

der Anlage ist in Marburg der Drei-Konchen-Plan in seltener Reinheit 

verwirklicht. Fur die Ubersetzung der „Zentralanlage ins Gotische“ zeigt 

der Trierer GrundriB aber mit der Tendenz zur Vermehrung der Kapellen 

und durch deren Einfiigung in die Winkel der Kreuzarme entschiedener 

die Anlehnung an die Baugedanken franzbsischer Architektur des aus- 

gehenden 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts; vor allem auch darin, 

daB die Betonung des Querschiffs gegentiber dem Chor zuriicktritt26. DaB 

an beiden Orten Neubauten in einer zentralraumlichen Gestaltung auf- 

gefiihrt wurden, darf nicht nur einer gewissen Traditionsgebundenheit 

der westdeutschen Baumeister zugerechnet werden, die in dem Kblner Bau 

von St. Maria im Kapitol ein weithin wirkendes Urbild kannten. Wie sehr 

das Problem um die Wende des 13. Jahrhunderts anscheinend wieder 

aktuell war, zeigen die sehr bedeutenden, aber eben spatromanischen 

Lbsungen in Kbln, GroB St. Martin und St. Aposteln, in NeuB, St. Quirin, 

die Liebfrauenkirche in Roermond, die Miinsterkirche in Bonn (hier nur 

Konchenform der Kreuzarme). Ihnen ging die Umsetzung des Gedankens 

in die gotische Formensprache in den benachbarten belgischen und fran

zbsischen Kunstprovinzen parallel, wo die Bauten von Noyon, Soissons, 

Cambrai, Valenciennes, Chaalis zu nennen sind. Der Konchenplan der 

Kathedrale von Tournay scheint bereits im zweiten Drittel des 12. Jahr-

23 Kdm. Kreis Koblenz-Land 214.

24 Kdm. Dom zu Trier 135 IT. Kdm. Trierer Kirchen 271. Kdm. Landkreis Trier 289.

25 K. Wilhelm-Kastner, Die Elisabethkirche zu Marburg und ihre kiinstlerische 

Nachfolge (Marburg 1924) 40. Ferner Kdm. Trierer Kirchen 157.

20 H. A. von Stockhausen, Zur altesten Baugeschichte der Elisabethkirche in Mar

burg, in: Zs. f. Kunstgeschichte 9, 1940, 177.

Trierer Zeitschrift, Heft 1/2 1953
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hunderts unter der Einwirkung des groBen Kolner Vorbildes zu stehen27. 

In diesem Gebiet also konnten der Marburger und der Trierer Baumeister 

einen zeitgemaBen und ihnen vertrauten Baugedanken in den modernen 

gotischen Formen verwirklicht oder doch in der Konzeption von Bau- 

hiittenplanen sehen. Dehio und andere haben auf den Bau von St. Yved 

in Braisne bei Soissons (geweiht 1216) als Vorbild fur die Liebfrauenkirche 

hingewiesen28. Diese Vorbildlichkeit kann jedoch nur fur einen Tell der 

GrundriBgestaltung in Anspruch genommen werden (Abb. 6). Der Bau- 

gedanke der radial gestellten Kapellen will den Gegensatz zwischen Quer- 

schiff und Langhaus zugunsten eines Ineinandergreifens der Raume ab- 

schwachen. Der Ostteil von St. Yved zeigt diese Komposition in ihrer 

ersten Auspragung, einem GrundriBplan von groBartiger geometrischer 

Klarheit und ausgewogener Proportion.

Das geometrische Konstruktionsprinzip nach dem „Grundlein“ gab 

verbindliche Regeln fur die Anlage eines Bauplans und erlaubte, den 

MaBstab jeweils an die brtlichen Gegebenheiten anzupassen. Fur die 

Ubertragung eines Planschemas mochte daher schon eine skizzenhafte 

Notiz genugen. So werden auch die zahlreichen Nachahmungen und An- 

lehnungen an den GrundriB von St. Yved zu erklaren sein. Das Schema 

1st beispielsweise fur die St. Chapelle in Dijon ubernommen worden29. 

Es erscheint vor allem bei Bauten der Champagne vielfach abgewandelt 

und gilt nach Enlart als deren bemerkenswerte Eigentumlichkeit30. Da die 

neue Formensprache der Liebfrauenkirche deutliche Verbindungen dort- 

hin, im einzelnen vorwiegend zu der Reimser Bauhiitte, hat31, diirfte die 

GrundriBgestaltung sehr wahrscheinlich uber diesen Weg von St. Yved 

nach Trier vermittelt worden sein.

Nun linden sich auch bei dem gemeiBelten RiB die radial in die Ecken 

der Kreuzarme gestellten Kapellen, jedoch herrscht keineswegs die Weit- 

raumigkeit wie am Bau selbst, obwohl auch fur diesen RiB ein Quadratur- 

schema maBgebend gewesen sein muB. Aber der Plangestalter entwickelte 

das ihm bekannte Motiv in entscheidender Weise im Sinne der zentralen 

Raumkonzeption: Er tibertrug es auf die Westpartie der Kreuzkirche. Das 

ist sein schbpferischer neuer Gedanke. Er wurde hier in einen Plan auf- 

genommen, der in anderen Komponenten noch einer alteren, in der Tra

dition stehenden Baugesinnung verpflichtet ist. Gall, der die Verbindung

27 Anderer Meinung ist Paul Rolland, La Cathedrale Romane de Tournai et les 

courants architecturaux. Revue beige d’Archeologie et d’histoire de 1’art 7, 1937, 231. 

Zum Problem siehe auch v. Stockhausen a. a. O. 178 Anm. 3.

28 Georg Dehio, Geschichte der Deutschen Kunst (Berlin 1916) 1, 290 f.

29 J. Valery-Radot, Bull. Monumental 85, 1926, 294 ff.

30 Camille Enlart, Manuel d’archeologie frangaise II, 1929, 528; dazu ferner die 

Ausfiihrungen von Liselotte Mehler, Die Pfarrkirche in Ahrweiler (Diss. Bonn 1933 

[1935]) 17 ff., wo die ganze Gruppe der Bauten mit dieser Raumkomposition einschlieh- 

lich der Beispiele in den Niederlanden und Deutschland zusammengestellt ist.

31 Vgl. Nachweise in Kdm. Trierer Kirchen 131 f. u. 157 f.
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Abb. 6 (links). St. Yved in Braisne (nach Congres Arch. 1911)

Abb. 7 (rechts). Cambrai, Notre Dame. Plan des Chors von Villard de Honnecourt 

(nach Hahnloser Taf. 28 c)

des Grundrisses von St. Yved mit Liebfrauen nur bedingt gelten laBt32, 

hebt fur den alteren Bau von 1216 einige Eigenschaften hervor, die in 

bemerkenswerter Parallele auch von dem eingemeiBelten Rib abgelesen 

werden konnen: Proportionierung und AuBenbau zeigen sich in St. Yved 

noch dem Stil des 12. Jahrhunderts verwandt, und da die Kapellen von 

Braisne verhaltnismaBig niedrig sind, wird hier die raumverschmelzende 

Wirkung beeintrachtigt (Gall). Das gilt ganz ahnlich von dem Trierer 

GrundriB. Sein Gestalter zeigt sich vertraut mit den Moglichkeiten einer 

im Sinne der Zeit modernen Losung fur die Verbindung von Querschiff 

und Chorpartie einer Kirche, wie sie in den fiihrenden Bauhiitten des Nach- 

barlandes entwickelt wurde. Jedoch liegt der Hauptakzent der Raum- 

gestaltung auf der Kreuzform. Sie wird durch die tief herabgezogenen 

Wande von Langhaus und Querschiff klar herausgehoben. Der Baumeister 

der Liebfrauenkirche aber verwirklicht in genialer Gestaltung den Ge- 

danken des Ineinandergleitens der Raumeinheiten. Damit distanziert er 

sich deutlich von der Planidee, die in dem eingemeiBelten GrundriB zum 

Ausdruck kommt. Wir diirfen daher in diesem RiB ein wichtiges Zwischen-

32 Ernst Gall, Die gotische Baukunst in Frankreich und Deutschland (Leipzig 

1925) 288, sieht die Abhangigkeit des Trierer Baues von St. Yved kaum begriindet. 

„Beide Bauten haben nichts miteinander gemeinsam auBer dem GrundriB der diagonal 

zwischen Chor und Querhaus gestellten Kapellen, der aber auch sonst vorkommt.“

11*
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glied fur die Planarbeit am Liebfrauenbau erkennen. Es muB sich um 

eine altere Planidee handeln.

Der Zustrom von Bauleuten, die neue Kenntnisse des Bauens an den 

Quellen der groBen gotischen Bauhutten Nordfrankreichs geschopft hatten, 

muB der AnlaB gewesen sein, von der Ausfiihrung des alteren Planes 

Abstand zu nehmen. Fur den Neubau wurde jetzt ein anderer GrundriB 

entworfen. Dieser ubernahm die Disposition der radial gestellten Kapellen- 

paare und hielt sich auch in der Langs- und Breitenausdehnung an die 

durch die Mauern der spatantiken Basilika bestimmten AusmaBe. In der 

Raumkomposition brachte er aber eine neue Baugesinnung zur Geltung. 

Sie erstrebte eine entschiedene Verschmelzung von Langhans und Quer- 

schiff und bewirkte durch hohe Arkaden auch im AufriB eine konsequente 

Gestaltung. Die Anwendung der neuesten gotischen Formensprache ver

band sich mit der Gliederung des Grundrisses in dem. einheitlichen geo- 

metrischen System, der Quadratur. Sie fiihrte zu der kaum zu iiber- 

treffenden Klarheit des GrundriBbildes und zu der groBartigen Harmonie 

des Innenraums (Abb. 4 und 5).

Bei der Betrachtung des Grundrisses der Liebfrauenkirche wurde bisher 

eine Eigentumlichkeit iibersehen oder als selbstverstandlich hingenommen, 

die bei diesem Erstlingswerk deutscher Baukunst im gotischen Gefiige 

doch bemerkenswert ist: die von Grund auf polygonal gebrochenen Ab- 

schluBwande der Kreuzarme und des Chores sowie der Kapellen. Auch 

der in die Turmwand geschlagene RiB zeigt diese Form. Obwohl viele 

Stilelemente des Trierer Baues darauf hinweisen, daB der Baumeister 

seine Kenntnis der neuen Formen in den groBen ostfranzdsischen Bau

hutten erworben haben muB, ist diese kantige Bildung clort anscheinend 

nur an einem Bau, und zwar in Cambrai, anzutreffen (Abb. 7). Bei einer 

unmittelbaren Planubertragung nach dem Vorbild von St. Yved ware der 

gerade AbschluB der Kreuzarme wie bei diesem Bau auch fur Trier nahe- 

liegend gewesen, zumal die teilweise noch im aufgehenden Mauerwerk 

stehenden antiken Reste einen derartigen AbschluB begiinstigt hatten. 

Die Chorkapellen in Braisne erheben sich uber gerundeten Grundmauern, 

aber auch die Nebenkapellen der Reimser Kathedrale nehmen die poly

gonale Brechung erst uber dem SockelgeschoB auf. So zeigt sie auch Villard 

in seinem Musterbuch33. Er weist dabei darauf hin, daB der Aufbau der 

Kapellen in Cambrai ebenso werden musse. Anscheinend hat eine enge 

Verbindung der Bauhutten von Reims und Cambrai bestanden.

Die von Grund auf kantige Bildung der Apsiden in Verbindung mit 

Strebepfeilern oder einer Blendbogengliederung darf jedoch im 12. Jahr- 

hundert im Trierer Raum als ein besonderes Charakteristikum der Archi- 

tektur gelten. Als Beispiele seien hier genannt der Chor der Simeonskirche 

und der Ostchor des Doms in Trier, der Chor der Kathedrale von Verdun

33 Hahnloser a. a. O. Taf. 60, 61 u. S. 227.
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und der Kirche von Mont-devant-Sassey34. Anscheinend steht auch der 

eingemeiBelte RiB unter dem Eindruck soldier Chorldsungen. Er hat in 

der Chorpartie eine auffallende Ahnlichkeit mit dem spatromanischen 

Chor des Trierer Domes. Am Vorchorjoch schlieBen die Kapellen auBen 

im rechten Winkel in derselben Weise an wie die Flankierungstiirme am 

Dcmchcr. Im RiB scheint das Trierer Chorschema mit den turmiiberbauten 

Nebenchbren in den bstlichen Kreuzarmwinkeln nachzuwirken35. Die radial 

angeordneten Kapellen, ein verbreitetes Motiv, wie wir sahen, fiihren 

dieses Schema sinnvoll welter. Verwandt mit dem Domchor ist auch der 

breite, etwas zusammengedriickte ChorschluB in fiinf Seiten des Zehnecks.

Eine der besonders ergiebigen Quellen fur die deutsche Friihgotik ist 

anscheinend der Bau der Kathedrale von Cambrai gewesen. Das hat 

von Stockhausen bei seinen Untersuchungen zur altesten Baugeschichte 

der Marburger Elisabethkirche aufgezeigt36. Cambrai bringt gegenuber 

dem runden Chor- und KapellengrundriB den polygonal gebrochenen 

GrundriB als entscheidenden Fortschritt37 (Abb. 7). Nach einer Unter- 

brechung des Baues zu Beginn der dreiBiger Jahre wird der Chor in 

reimsisch hochgotischen Formen ausgefiihrt. Von Stockhausen glaubt 

mit guten Griinden, daB der Marburger Baumeister aus der Kenntnis 

alterer und neuerer Plane in der Bauhiitte von Cambrai die Synthese 

zwischen Dreikonchenplan und hochgotischem Aufbau gefunden hat38.

Der neue Chor der Kathedrale Notre Dame in Cambrai, dessen erster 

Bauabschnitt zwischen 1227 und 1231 durch Kapellengrundungen wahr- 

scheinlich gemacht ist39 40, zeigt in der Anordnung diagonal gestellter 

Kapellen eine bemerkenswerte Verwandtschaft der GrundriBdisposition 

mit der Ostpartie von Liebfrauen in Trier. Villard hat diesen Plan nach 

geometrischen Vorarbeiten gezeichnet, „so wie er aus der Erde aufsteigt“. 

Aber er hat auch Abanderungen vorgenommen, um diesen GrundriB zu 

einem weiteren Exemplum in seinem Buch zu machen10. Schon Lassus hat 

die Ahnlichkeit zwischen Villards Plan von Cambrai und dem von St. Yved 

in Braisne bemerkt41. Im Hinblick auf viele in Marburg und Trier gleich- 

artige Formen, die kantige GrundriBbildung und die Verwandtschaft der 

baulichen Konzeption liegt der Gedanke nahe, daB die Bauhiitte von 

Cambrai auch dem Trierer Baumeister wesentliche Eindriicke vermittelt

34 N. Irsch in Kdm.: Der Dom zu Trier 110; ders., Die Trierer Abteikirche 

St. Matthias (Miinchen 1927) 139 ff.; ferner H. E. Kubach, Der Trierer Kunstraum 

im 11.—13. Jahrh., in: TrZs. 12, 1937, 88 ff. u. Karte III Beilage 4.

35 Kubach a. a. O. 86 Abb. 2 u. Beilage 4.

38 Zeitschr. f. Kunstgesch. 9, 1940, 175 ff.

37 v. Stockhausen a. a. O. 182.

38 v. Stockhausen a. a. O. 184 u. 186 Anm.

39 Hahnloser a. a. O. 227.

40 Hahnloser a. a. O. 68.

41 Nach Hahnloser a. a. O. 250 Anm. 40. Allerdings hatte der Baumeister von 

St. Yved insofern eine neue selbstandige Lbsung geschaffen, als er die Kapellen vom 

Chor wegnahm und mit dem Querschiff verband.
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haben kbnnte. Die Synthese zwischen der alteren, in der heimischen 

Tradition begriindeten Bauform und dem modernen System gotischer 

Konstruktion hat er gleich dem Marburger Baumeister in Plan und Aufbau 

der Liebfrauenkirche vollzogen.

Fassen wir das Ergebnis unserer Untersuchung zusammen: Der in die 

Turmwand eingemeiBelte RiB zeigt eine allgemeine Ubereinstimmung 

mit dem GrundriB der ausgefiihrten Kirche. Die Darstellung ahmt diesen 

GrundriB aber nicht nach, sondern gibt eine andere Planidee. Besonders 

auffallend sind die verkiirzten Kreuzarme. Der RiB berticksichtigt often- 

sichtlich Fundamente und damals noch stehende Teile der Vorganger- 

bauten, wobei vor allem die Ausdehnung der spatantiken Basilika 

bestimmend einwirkt. Dem Steinmetz, der den RiB gefertigt hat, ist 

zwar die Formensprache der gotischen Bauweise bekannt, aber im Raum- 

gefiige folgt er noch einer alteren Auffassung. Das Prinzip der Wblbung 

uber rechteckigem GrundriB ist hier noch nicht in der fur den gotischen 

Aufbau notwendigen Konsequenz durchgefiihrt. Die zentrale Raumbildung, 

an sich in der heimischen Tradition wohl begrtindet, kann durch das Vorbild 

der nicht lange vor dem Baubeginn von Liebfrauen fertiggestellten Marien- 

kirche bei der Metzer Kathedrale einen neuen Impuls erfahren haben. 

Der RiB nimmt ein im ostfranzbsischen Gebiet verbreitetes Motiv auf: die 

in die Winkel der bstlichen Kreuzarme eingefiigten Kapellen. Es ist seine 

schopferische Tat, sie auch in den westlichen Kreuzarmwinkeln anzuordnen.

Der gemeiBelte RiB erweist sich nach allem als Wiedergabe eines 

alteren Entwurfs zum Bau von Liebfrauen. Ein jiingerer Meister benutzte 

dann die altere Planidee, gestaltete sie aber aus neuer Erfahrung und 

Kenntnis um. An die Stelle einer Raumkomposition mit in sich ab- 

gegrenzten Raumeinheiten ist eine allseitige Weitung des Raumes getreten, 

in dem die Kapellen geradezu wie ein Nischenkranz wirken. Es ist eine 

merkwiirdige Fiigung, daB die altere Baugesinnung spater in Einzelformen 

am Vierungsturm doch wieder eigenwillig und kraftig hervorbricht.

Der RiB wird im Treppenturm noch zu dessen Erbauungszeit, etwa 

zwischen 1235 und 1245, eingeschlagen worden sein. Als GrundriB einer 

gotischen Kirche ist er in seiner Art in Deutschland ein einzigartiges 

Dokument. Er gibt uns einen aufschluBreichen Einblick in den Vorgang 

der Planung und vermittelt eine neue Vorstellung von dem Bemuhen 

um die eigenartige Gestaltung der Trierer Liebfrauenkirche. dieses 

schbnsten Bauwerkes der deutschen Friihgotik.


