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Zur Baugesdrlcbte des Domes in Fritzlar 

Vcn Reinhardt Hootz 

Im nordlimen Teil Hessens gibt es kaum eine zweite so sdulne romanisme 
Kirme wie die them. Benediktinerabteikirme (spiiter Stiftskirche • .. Dam" ) St. Peter 
in Fritzlar (Taf. 1). Urn so mehr muG es verwundern, daB die Baugeschichte uDd 
Datierung dies er bedeutenden Kirche nom immer gaoz ungeklart bzw. umstritten 
ist. Den Ausgangspunkt fur eine bauges<nimtlime Untersumung bildet das Bum 
von HOFFMANN uDd V. DEHN-RoTFELSER aus dem Jahr 1864 1, die letzte mono
graphisme Bearbeitung des Domes; der Inventarband! bringt auGer guten Abbil
dungen nichts wesentlich Neues. Ene stilgesdtichtliche Wurdigung erfuhr die Kirme 
in groBerem Zusammenhang in der Dissertation des Grafen SOLMS zu LAUBACH aus 
dem Jahre 1925 3 ; die Darstellung der Baugeschimte und die Datierung wirken 
jedoch unbefriedigend. Den wichtigsten Beitrag und die Klarung mancner strittigen 
Frage bradtten die Untersudtungen und Grabungen des Reg.·Baumeisters Dr.·]ng. 
BEeKER bei der lnstandsetzung des Domes in den lahren 1913- 21 4 ; leider erfolgte 
jedoch nie eine ausfiihrliche Veroffentlidtung dieser interessanten Forsdtungen. 
nur tin gaoz knapper Berimt wurde zusammen mit einem Grabungsplan in kleinem 
MaSstab publiziert. So blieb die eigentliche Darstellung der Baugeschimte mit 
wissensmaftlimer Beweisfiihrung bis heute aus'; der Versuch. dies nachzuholeo 
wird im Folgenden unternommen. 

Der heutige Bestand des Domes laSt SchOD bei Biichtiger Betramtung zwei Bau
phasen erkennen (Abb. 1): Eine Basilika mit Quersdtiff und Westbau, die spater 
als Gewolbebau unter Benutzung alter und Hinzufiigung neuer Teile umgebaut 
wurde. Aufbauend auf dem Befund des aufgehenden Mauerwerkes und der Funda· 
mente auf Grund der Ausgrabungeo ist es moglich, mit Hilfe der Detailformen die 
Baugeschichte zu kHiren. BEeKER stellte bei seinen Ausgrabungen drei versmiedeDe 
Fundamentarten fest. die zugleich eineo relativen zeitHchen Ansatz ermogHcben : 

1 F. HOFFMANN uDd H. v. DEHN-RoTFELSER : Die Stiftslcirme St. Petri zu Fritzlar (Kassel 
1861) . 

2 Bau- und Kunstdenlc.maler im RegieruDgsbezirk Kassel. Bd. 2. Fritzlar. bearbeitet von 
OUCH (1909). weiterhin zitiert als : InveDtar. 

3 E.-O. GIlAF SOLMS Zll UUBACH: Die Wormser Bausmule in Hessen. Diss. Marhurg (1925). 
-4 BECkER: Ausgrahungen im Dom zu Fritzlar _ Die DenkmalpAege 21 (1919) 85 H.; 

weniger wimtig sind in diesem Zusammenhang BECkER : Grabungsarbeiten beim Fritz
larer Dom ~ Denlc.malpflege und Heimatsmutz 28 (1926) 180 ; Beridtt uber die Wieder
herstellung _ Jb. der Denkmalpflege im Reg. Bez. Kassel I (1920) 38 H. ; CHR. RAUCH : 
Fritzlar (Marburg o. J. 11926) ; vgl. aucn Anm. SS . 

5 Da weiter unten nom bespromene Zusammenhange zwisdten dem Dom in Fritzlar uDd 
der Klosterkirme in Breitenau bestehen, widmete ich dem Fritzlarer Dam in meiner 
Dissertation .. J(]oster Breitenau" (Marburg 1952) einen Exkurs. in dem das hier Nieder
gelegte bereits fixiert ist. 
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1) Biiraberger Sandstein (wenig fester, roter Sandstein) ; 
2) Fritzlarer Basalt: 

3) Geismarer Sand stein (fester, meist gelber Sandstein). 

Wir betrachten zunamst die Baugesdtichte des heute nom stehenden Baues. 

I. Di. Ostt.i1. 

1. BAUPHA S E 

Die heutige Gestalt def Mittelkrypta entstand in zwei Bauzeiten (Abb. 2): Oer 
westlidte reil ist der altere, def ostliche polygonale AbschluB mit den beiden 05t
lichen Saulen der jiingere reil. Zur Feststellung def ursprunglknen Gestalt def 
Krypta UDd damit des Chores unternahm SEeKER Grabungen Zllr UntersudlUng def 
Fundamente (Abb. 1). Unter der Nord- und SUdmauer der Hauptkrypta. sowie 
unter den westlichen Hinf S§uienpaaren be6nden sidt von Westen nach Osten durdt
laufend Fundamente aus Buraberger Sandstein ; der alte OstabschluB konnte iD 
Form eiDer 1.70 m starken, nordsiidHch verlaufenden Fundamentmauer ermittelt 
werdeD, die unterhalb des Ansatzes des polygonalen Chorahschlusses liegt . Da sich 
weiter ostlich davon keinerlei altere Fundamentreste fanden (etwa die einer Apsis) 
und auBerdem das Fundament fiir dne Spannmauer zum Ansatz einer Apsis zu 
stark ist, kann ein platter ChorschluG als gesichert angenommen werden. Der Ab
stand von dem ostlichsten alteD SauIenpaar zu der ermittelten ostlichen AbschluB
wand entspricht genau dem ubrigen SauIen untereinander, so daB sich ein ganz 
regelmiiBiger AbschluB der Gewolbe ergibtl Die Offnungen der Hauptkrypta zu den 
angrenzenden vier .. Krypten" sind aUe nicbt urspriinglich bis auf ein kleines Ruod
fenster in der Siidwand. Der aIte Zugang zur Hauptkrypta Iag im Westen ; eine 
Treppe fuhrte dort genau unter dem westlimen Vierungsbogen h inab, die ver
mauerte Tur in der Mitte der Westwand der Krypta ist nom simtbar. 

Die heutigen Fenster im Querschiff nehmen Riicksicht auf die Gewolbe ; daneben 
sind noch andere, jetzt vermauerte Fenster zu sehen; diese T atsame sowie eine 
aDdere Beobach.tung zeigen, daB bereits der Bau, dem die Hauptkrypta angehort, 
eiD Quersch.iff - namlich das heutige - besessen hat : der Gewolbe-Einbau in den 
Raum unter dem nordlicben Querschiffsarm (die nordwestlime Nebenkrypta) stellt 
deutlich. einen spateren Einbau dar 8 (Abb. 2); wahrend der Restaurierungsarbeiten 
wurde von der damals vom Putz befreiten Ostwand der nordwestlichen Neben
krypta eine aufschlu6reich.e Aufnahme gemacht (Taf. 3/2 ): Die heutige Tur zur nord
ostl. Nebenkrypta erweist sich. als der jiingste Durchbruch, der notig wurde, als man 
das Gewolbe in die nordwestlime Nebenkrypta einbaute. Nordlich. daneben befindet 
sich ein alterer Durchgang, der damals zugemauert wurde; die unregelma6ige Aus
flickung rund um diesen Bogen he rum lfiGt erkennen, daB auch dies er Durmgang 
spater in das Mauerwerk des Quersdtiffes eingebrochen worden ist (Abb. 2). Man 
kann also an dieser Stelle drei Bauphaseo am Querschiff ablesen, deren a lteste der 

6 Das Gewolbe ruht in der Sudost- uDd Siidwestedce auE einer Mauerverstarkung, die -
aum in der Hauptkrypta simtbar - als Sodcel fur die dem Gewolbe-Umbau angehoren
den Vierungspfeiler namtraglich in den Krypten angebracht wurde. 
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Bau des Querschiffes selher ist, deren mittlere den Anhau der nordostlichen Neben
krypta rnit Einbruch des Durchganges und deren jtingste den Eiobau des Gewiilbes 
in die nordwestliche Nehenkrypta mit Verlegung des Durchganges darstellt. Daraus 
muS zweierlei gefolgert werden : Einmal, daB das heutige Querschiff bereits zur 
1. Anlage gebort und gleichzeitig mit der Haupkrypta entstanden ist, und zum 
anderen. daB die beiden ... Nehenchore", bzw. die nordostliene und die sudostlicbe 
Nebenkrypta, spater entstanden sind und nient zum ersten Bau gehoren. Da das 
Rundfenster in der Siidwand der Hauptkrypta, das heute in den Raum unter dem 
siidlichen Querschiffsarm mundet. dem urspriinglienen Zustand angehort, miissen 
die Querschiffsarme so tid beruntergereient baben, daB ihr Niveau etwa dem des 
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Langhauses entsprach. Vermutlicb waren sic ohoe Zwischenteilung durchgehend 
gebaut. so daB Vie rung uod Chor bedeutend haher lagen als Langhaus uod Quer
schiffsarme 7. 

2. BAUPHAS E 

Zur Klarung des zeitlicben Verhaltnisses der ostlichen Nebenkrypten ZUT Haupt
krypta uDd zum Gewolbe-Umbau hat BECKER innerhalb uDd auBerhalb der slid
ostlimen Nebenkrypta gegraben (Abb. 1) und dabei festgestellt. daB diese ur
sprilnglidt (wie die nordlidle) eine Apsis hatte. defen Fundament 1.40 m hreit ist 
uod aus Fritzlarer Basalt besteht. Da das Fundament bis uoter die Mauern des 
polygonalen Chores reicht. muG die siidostHche Nebenkrypta alter sein aIs der 
Gewolbe-Umbau (Abb. 2). Da die beiden ostlimen Nebenkrypten symmetrism an
geordnet sind uDd audt in den Einzelformen (BaseD. Kampfer. Gewolbe) genau 
iibereinstimmen. ist an ihrer gleichzeitigen Entstehung nicht zu zweifeln. 

Auch das Verhaltnis zur 1. Bauphase laBt sich eindeutig klaren. Wir hatten oben 
bereits aus der Beobadltung in der nordwestlimen Nebenkrypta auf eine Entstehung 
der ostlimen Nebenkrypten nam dem Quersmiff gesmlossen; aum die Fundamente 
geben hieruber Aufsdllusse (Abb. 1). Das Fundament unter der Sudwand der Haupt
krypta reimt nadl Suden nic:nt vollstandig unter die Nordwand der sudostlichen 
Nebenkrypta ; ferner sind die Fundamente der 1. Bauphase aus Buraberger Sand
steinen, wahrend die ostlichen Nebenkrypten auf Fritzlarer Basalt stehen. Auch im 
aufgehenden Mauerwerk ist der spatere Anbau der ostlichen Nebenkrypten an 
die Hauptkrypta nom sichtbar: In der Bogenleibung des Durchganges von der 
Hauptkrypta zur nordostlichen Nebenkrypta ist durch Markierung im Putz eine 
west-ostlim verIaufende Fuge im Mauerwerk zu erkennen, die die Nordwand der 
Hauptkrypta von der dunnen. spater angebauten Sudwand der nordostlichen Neben
krypta trennt (Abb. 2). Es ist also nunmehr deutlich, daB die beiden ostlichen 
Nebenkrypten einerseits jUnger als die Hauptkrypta mit Querschiff, andererseits 
aber alter als der Gewolbe-Umbau mit dem Polygonalmor sind. 

Beim Bau der neuen polygonalen Hauptapsis wurde die siidlirne Nebenapsis 
abgerissen und statt dessen eine gerade Wand eingezogen. Dabei wurden die beiden 
ostlichen Wandpfeiler der sudostlichen Nebenkrypta mit ornamentierten Reliefs 
gesdunUckt (Taf. 4ft . 2). die eng an die Langhauskampfer in Breitenau anschlieBen. 
Was aber gesmah mit der nordl. Nebenapsis (TaL 4/3 )1 Die Fenster des Polygonal
chores werden auBen von einem Profil umrahmt. das dann an den Ecklisenen bis 
zum SockeI heruntergefUhrt wird. Am westlichen Ende der nordlic:hen Polygonseite 
ist keine Ecklisene mehr vorhanden, weil hier bereits die nordlic:he Nebenaps is an
stoBt. Das erwahnte ProfiI wird aber auch hier his unterhalb des Fensters herunter
gefUhrt. jedodl nicht bis zum Sockel. den" etwas oberhalb des Rundstabgesimses 
der Nebenapsis endet es auf einem Konsolstein. Diese MaBnahme zeigt zweifellos 
eine RUcksic:ntnahme auf eine bestehende Nehenapsis beim Bau der Hauptapsisl 

7 Dieselbe Anlage des Quersdtiffes : Munster in StraBburg. Dom in Braunschweig. KiTchen 
in Fischbeck. Neuenheerse und Ellwangen. 

• 
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Diesem Ergebnis stehen jedodt sdteinbar mehrere andere Beobamtungen entgegen: 
1. der Socket der Nebenapsis stoBt an den Socket der Hauptapsis an; 2. das Rund
stabgesims Uber den HalbsauIen der Nebenapsis lauft sich an der Hauptapsis tot; 
3. die Basen der HaIbsauIengliederung der Nebenapsis haben genau dieselbe Form 
wie die der KantensauIen an den oben erwahnten Pfeilerreliefs in der sUdostlidten 
Nebenkrypta. die dem Gewolbe-Umbau angohoren (Abb. 6d); 4. die Bogenleibungen 
der Nebenapsisfenster bestehen aus einem Stein: urn die Bogen herum sind in 
fladtem Relief drei kIeine fladte Rundbogen angeordnet; diese seIbe Eigenart findet 
man nommals an einem Bogeristein des Rundbogenfrieses am sUdlidten Langhaus· 
Obergaden. Letztere Beobachtungen beweisen die spatere. aber direkt an den Bau 
der Hauptapsis ansmlieBende Entstehung der nordtidten Nebenapsis. Dem stehen 
die vorher gernamten Feststellungen eines Vorhandenseins der ostlimen Neben
krypten rnit Apsiden v 0 r dem Bau der Hauptapsis nur sdteinbar entgegen. Das 
Problem lost sim ganz einfach durch die Annahme eines Neubaues der Nebenapsis 
im AnschluB an die Errichtung der Hauptapsis; die nordliche Apsis erwies sich als 
baufallig und wurde erneuert. wahrend man auf die schon an fangs abgerissene Slid
apsis ganz verzichtete. Damit dUrhe die oft aufgestellte Behauptung. die nord
ostlidte Nebenkrypta sei als Rest der altesten Anlage in den Neuhau (unsere 
1. Bauphase) libernommen worden. endgiiltig widerlegt und die richtige relative 
~nsetzung innerhalb der Baugeschichte bewiesen sein (Ahb. 2). 

3. BAUPHASE 

Bei dem Gewolbe-Umbau wurde die gerade AbschluBmauer des Hauptchores 
niedergeIegt und statt dessen der polygonale Chor erbaut (Abb. 2). Die Einziehung 
vor dem Ansatz des Polygons. auf der der ostliche Gurtbogen des Oberdtores ruht. 
sowie das Polygon selbst stehen auf starken Fundamenten aus Geismarer Sand
steinen (Abb. 1). FUr das Gewolbe der ostlichen Hauptkrypta wurden zwei neue Sau· 
len mit ornamentierten Kapitellen gesetzt (Taf. 2/ 3. 4). deren Fundamente liber der 
ostlichen Kante der aIten ChorabschluBmauer liegen. Der neuen starken Vierungs
pfeiler wegen muBten in der Hauptkrypta und in den westlichen Nebenkrypten 
Mauerverstarkungen eingebaut werden. die sidt besonders storend ftir den Raum
eindruck bemerkbar machen (Abb. 2). 

Das gewolbte Quersdtiff in seiner heutigen Form laBt eine Plananderung er
kennen. die smoo wahrend des Baues eintrat. wie die folgenden Beobamtungen 
zeigcn werden. 10 dem Raum unter dem stidlidten Querschiffsarm - wir wollen ihn 
in Analogie zu den anderen Raumen als sUdwestliche Nebenkrypta bezeidtnen -
sind in der Nordwest-. Stidwest- und Stidostecke die Gewolbevorlagen mit BaseD 
der Querschiffsgewolbe sichtbar (Abb. 2) ; in der nordwestlichen Nebeokrypta sind 
die Vorlagen der Querschiffsgewolbe wegen des (spiiter eingebauten) Krypten
gewolbes nicht mehr vorhanden. In der Westwand beider Querschiffsarrne sieht 
man die Basen des DurmgaDgsbogens vom Seitensdtiff ins Querschiff (bzw. jetzt 
in die westlidten Nebenkrypten). Diese BaseD liegen alIe in der gleidten Hohe wie 
die der Langhauspfeiler; beider Basen stehen auf einem groben. nicht auf Simt 
beredtneten hohen Sockel. der zeigt. daB man anfangs das Niveau der ganzeD Kirme 
ca. 45 cm hoher legen wollte. Der Befund gibt eindeutig zu erkennen. daB beim 
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Gewolbe-Umbau urspriinglich die horizontal nicht unterteilten Quersdtiffsarme, 
deren Niveau dem des Langhauses entspramen, wie beim damals vorhandenen 
Zustand aus der 1. Bauphase. 'heibehaIten werden sollten. Eine Untersuchung der 
entsprechenden Ed<en im oberen Querschiff bestatigt dies: Im siidlic:hen Quer
schiffsarm fehlen die Basen der Gewolbevorlagen in der Nordwest-. Slidwest- uDd 
SUdostecke. im nordHmen Querscbiffsarm nur in der 5lidwestecke; die der Vierung 
zugekehrten Basen def Vierungspfeiler Iiegen aUe oben sichthar. Diese muSten sicb 
auch auf jeden Fall oben befinden. da ja die Vierung wegen der darunterliegenden 
Hauptkrypta erhoht liegt. So weit war man rnit dem Auffiihren der Quersdtiffs
gewolbevorlagen nam dem ursprunglimen Plan gekommen. als der Planwechsel 
eintrat. An der nordostlichen Vorlage im sudlimen Quersmiff und der sudostlimen 
Vorlage im nordlichen Quersmiff ist deutlim die Anderung simtbar: An die bcreits 
vorhandenen Basen der Vierungspfeiler wurden die Basen der Gewolbevorlagen in 
der Hohe des neugeplanten Quersmilfsniveaus (ca. 2,60 m uber dem Langhaus
niveau) angesetzt. Im nordlimen Quersmiff wurden dann die Basen in der Nord
west~ und Nordostecke be re its nam dem neuen Plan gesetzt. AIs Grund fUr diese 
Anderung der ursprungIimen Bauabsicht kann nur vermutet werden. daS man die 
Querschiffsarme fur den groSer gewordenen Konvent zum Gottesdienst benotigte 
und sie deshalb auf etwa dieselbe Hohe wie Vie rung und Chor bringen muSte. 

AIs Folge dieser Niveauerhohung ergab sich die Notwendigkeit. die Unter
geschosse der Querschiffsarme als ansehnliche Raume auszugestalten. um sie aIs 
Zugange zur Hauptkrypta benutzen zu konnen. Bei beiden westlimen .. Krypten" 
muSte zu diesem Zweck der FuSboden unter das Langhausniveau gesenkt werden 
(97 bzw. 53 cm). urn proportionierte Raume zu erhaIten. da das Vierungsniveau our 
1,75 m uber dem des Langhauses liegt. Die nordwestliche Nebenkrypta wurde 
durch zwei Mittelsaulen in zwei Schiffe geteilt (Abb. 2), an den Wand en und in de!1 
Ecken wurden GewoIbevorlagen angebramt, die ein Kreuzgratgewolbe tragen. 
Dabei muSte. wie oben bereits dargeIegt wurde. der alte Zugang zur nordostlimen 
Nebenkrypta vermauert und daneben ein neuef eingebrochen werden; in def siid~ 
westlichen Nebenkrypta blieb dieser alte Durmgang (restauriert) erhalten. da hier 
def Gewolbe-Einbau aus unbekannten Grunden nicht ausgefuhrt wurde. 

11. LaDgbau, uDd W.,tbau 

1. BAUPHASE 

Unter den Rundpfeilern des in der Mitte des 14. Jahrhunder ts zweischiffig 
erweiterten siidlichen Seitenschiffes steIlte BEeKER ein Fundament aus Buraberger 
Sandsteinen fest (Abb. 1), wie es sim aum unter der Hauptkrypta be6ndet; bier saS 
die urspriinglime sudliche Seitenschiffsmauer des Langhauses. Die nordlidte Seiten
schiffsmauer ist nom als Kern der heutigen erhalten 8. Das Mittelschiff gehort volIig 
dem Gewolbe~Umbau aD uDd enthalt keine alteren Teile: von den alten Funda
menten fand sim nichts mehr, da beim Gewolbe-Umbau der starken Pfeiler wegen 

8 Die heutige AuSengliederung entstand erst im 19. 1hdt.; den alten Zustand gibt eine 
Zeidmung bei HOFFMANN und v. DEHN-RoTFELsER a. a. O . Tf. VI wieder. 
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Abb. 3 . Fritzlar. St. Peter : GrundriBrekonstruktion de. Baucs 3 
(1180 / 90 - ca . 1215 ) 

Abb. -4 . Fritzlar. St . Peter : GrundriBrekonstruktion des BauCl 2 
(ca. 1100 - 30) 
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starkere Fundamente geJegt werden mul3ten; zweifellos aber befanden sich die 
alten MitteIschiffswande genau an Stelle der heutigen. Das Fundament der ost
limen Abschlul3wand des ersten Westbaues - und damit zugleich die westliche 
Begrenzung des Langhauses - fand BECKER etwa 1,20 m ostlich der heutigen 
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Tafc1 2 

Frirzlaf, St. Peter 
I (oben Hnkl) Kapi!rll der weu[imrn H~uptkryp! •. 2 (oben remtl) Geliml im H,uptmor innen 

) (unten hnl<t) K.pi!ell der oldimen Hluptk"rypu. 4 (unttn redlll) Kaphell der olrlimrn Hauptk"rypta 

AB B I l 0 U N G S N AC HWE I S: N. G. Elwert'sme VerlJl/lbumhandlunl/ Muburl/ CDr. Inl/. BedcerL Abb. 1. _ 
Bildarmlv Foto.MarbuTI/: Taf. 22, 31, 32, 41, 42._ Dr. R. Hoot.:, O.rmmdt: Abb. 2, 3, 4, 5, 6, Taf. 21, 23, 2., ~3._ 

Birenrtiter-Vtrlal/: Taf. 1. 
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Fritzlar, St. Peter 
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Arkadenwand; die vorangegangene Emporenwand des Westbaues hat scharf ostlidJ. 
der heutigen. genau in der Achse der westlichsten Langhauspfeiler gestanden. 

ledem Betrachter des heutigen Mittelsdliffes HilIt die eigentumlidle Unregel
mii6igkeit der Pfeilerverteilung auf (Abb. 3). Wlihrend das ostliche Gewolbefeld 
quadratisdl ist, tritt bei dem mittleren dne Streckung ein, die nom starker bei dem 
westlidlen in Erscheinung tritt. Diese T atsache findet ihre ErkHirung darin, daB das 
Langhaus der ersten Bauphase sieben Arkaden (statt wie heute sedls) batte. Offen
bar baute man beim Gewolbe-Umbau von Osten nam Westen. indem man im ost
Jichen Doppeljoch die alten Pfeilerabstande beibehielt ; der Achsenabstand von 4,SO m 
bzw. 9 m ergibt bei der urspriinglichen Langhauslange von 31. SO m genau sieben Ar
kaden (Abb. 4). Da man aber wegen des gebundenen Systems der neuen Einwolbung 
nur eine gerade Arkadenzahl verwenden konnte. glich man beim UmbaIJ diese 
Differenz (von 4,SO m + ca. 1 m von der Versetzung der Arkadenwand narn 
Westen) bei den be id en westlidten Gewolbejochen durch eine Streckung aus. 

2. BAUPHASE 

Die Fundamente der westlichen Abschlu6mauer des Westbaues sowie das von 
BECKER ostlidt der heutigen Emporen-Ostwand aufgedeckte bestehen iiberwiegend 
aus Buraberger Sandsteinen in wenig festem Mortel. dazwisdten liegt vereinzelt 
Fritzlarer Basalt (Abb. 1); sie entstanden also zeitlidl zwischen Ostteilen und 
Langhaus einerseits und den ostlimen Nebenkrypten andererseits. Die Saulen der 
jetzigen Westhau-Arkaden ruhen dagegen auf Fundamenten aus Geismarer Sand
steinen, was zeigt, daB die Ostwand mit den Arkaden im Erd- und EmporengeschoS 
rur Zeit des Gewolbe-Umbaues erbaut wurde. Der erste Westbau war wesentlich 
anders gestaltet ab der heutige, weil die Ostwand - wie bereits bemerkt - weiter 
ostlim lag. die Empore also groSer war. Weitere Anbaltspunkte iiber sein urspriing
liches Aussehen gibt der Befund im EmporengeschoB (Abb. 5). Dort befinden sich 
(wie audt im ErdgeschoS) jeweiIs in der Mitte der Nord- und Sudseite breite, jetzt 
vermauerte Durchgange zu den Tiirmen; auf jeder Seite sieht man ostlidt daneben 
nom den Anfang einer kleineren Offnung. die ebenfalls vermauert ist und die bei 
dem heutigen Bauzustand genau auf die Ostwand der Tiirme fubren wurde: der 
ostliche T eH dieser Offnungen wird bereits durdt den Ansatz der Emporenarkaden 
iiberschnitten. In den korrespondierenden Turmgeschossen stehen die Ostwande 
der Turme nidtt im Verband mit den iibrigen Mauern, sondern sind namtraglich 
zwischen die Nord- und Sudmauern eingesetzt worden; sie gehoren also nimt zum 
urspriinglidten Westbau. Bei den dariiberliegenden Turmgesmossen (Abb. s) stehen 
alle vier Wande in regelmaBigem Verband miteinander ; auch das nachste GesmoS des 
Mittelteiles iiber der Empore entstand einbeitlich und gehort zusammen mit den 
Westbauarkaden und den Turmostwiinden in den beiden untersten Gesmossen erst 
dem Gewolbe-Umbau an. 

Daraus muB gefolgert werden : Der alte Westbau ist in den West-. Nord- und 
Siidmauern der beiden untersten Gesdtosse nom erhalten: sein OstabschluB lag 
ostlich der heutigen Arkadenwand, sowohl im Mittelschiff wie auch in den Seiten
schiffen, wie der Befund im EmporengeschoB (die ostlichen Turen) deutlidt macht. 
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Zweifellos hatte dieser Westbau eine ahnlicbe Empore mit einer Offnung in 
drei Arkaden zum Mittel, ch iff wie der heutige ' (Abb. 5). 

Die Gestaltung der Seitenraume (an Stelle der heutigen Ttirme) uod die Frage 
des Zuganges ZUT Empore im ersteD Westbau lassen sich nidlt mchr eindeutig kHiren 
(Abb. 5). Eine Treppenanlage muB in den Seitenraumen vorhanden gewesen sein. 
denn das Nebeneinander vcn je zwei Turen in de r Nord- uod 5udwand der Empore 
deutet darauf h in. Die westlicllen Offnungen sind als Verbindungstiiren Zll einem 
Treppenhaus viel Zll groB (2,50 m bzw. 2,80 m breit); diesem Zweck dienten wohl 
die kle ineren ostlidten Tureo vcn ca. 1.20 m Breite. Demnadt mussen sicn die 
Treppenaufgange vom Erdgesd106 ZUT Empore im ostlichen Teil deT Seitendiume 
befunden haben. Merkwurdigerweise scheidet aber der Befund in jedern Falle - wo 
man die Treppen auch annehmen will - die Annahrne von Treppenturmen aus : 
Der Abstand vom westlicnen zum ostlicnen Durmgang betrag t namlidl nur 53 cm. 
AuBerdem sieht man vom Turm aus, daB das Kampferprofii der westlichen Durm
gange aud! auf der jetz igen Turmseite urn die Leibung herumgefuhrt ist und eest 
ca. 30 cm west1ich des kleineren Durchganges endet, so daB nur diese 30 cm fur den 
AnstoB einer Trennmauer zwismen einer Treppe und dem westlidt davon liegenden 
Raum ubrigbleiben. Ober einer derartig sdlwacnen Wand kann aber kein Turm 
gesessen haben. Die Annahme von kleinen Rundturmen mit einer TreppenspindeI 
smeidet ebenfal1s aus, da der den heutigen Turmen zugekehrte Teil der Mauer, die 
den kleinen Durmgang enthalt. nodt deutlidt sidttbar is t und gerade verlauft. Die 
Treppe kann daher nur ein Einbau im ostlichen Teil der Seitenraume gewesen 
sein 10. Fur die auBere Gestaltung des ersten Westbaues bleiben m. E. nur zwei 
Moglithkeiten : Entweder ein Westquerbau obne Seitenturme. vielleidtt mit etwas 
erhohtem Mittelteil ll , oder eine Doppelturmanlage mit Turmen uber den redtt
eckigen Seitenraumen; die erste Moglichkeit sdteint mir aber die wahrsdteinlidtere 
zu sein. 

1. BA U PH ASE 

Beim GewoIbe-Umbau laSte man den Ent,chIuS. auch den Westbau erheblich 
umzubauen ; offenbar zeigte der alte Westbau besonders an se in er Ostwand (Ar
kadenwand) Schaden. Urn einen Einsturz zu verhindern. gleidtzeitig aber so viel 

9 Solene Emporenarkaden hatte auen die Stiftskirene in Mollenbeck (Mitte 10. Jhdt.), die 
Stiftskirche in Wunstorf (Mitte 10. Jhdt.). die Heiligkreuzkirche in Oberkaufungen 
(1 017- 102 5). die Kirme in Neuenheerse (1100-1130) und der Dom in Minden (Umbau 
Miue 12. Jhdt.). AIs Vorbild flir Fritzlar kommt besonders Oberkaufungen in Frage, 
dessen Empore der Kaiserin Kun igunde. sowie ihrem Gemahl Kaiser Heinrim n. al5 
Sitz wahrend des Gottesdienstes diente. Vgl. hieruher F ELDTKELLER: Der Andachtsraum 
der Kaiserin Kunigunde im Westbau der Oberkaufunger Stiftskirche -+- Hess . Heimat 
(1. 3. ) H. 5. 

10 SoIche Seitenraume neben den Treppenanlagen besitzen - hzw. hesaBen - die samt
lichen unter Anmerkung 9 genannten Bauten (mit Ausnahme des Mindener Domes). 

11 Ahnliche Westbauten hatten der Dom in Metz (9609J 84 ). St. Max imin in Trier (943/-49). 
der 3. Bau der Abdinghofkirche in Paderborn (1016-1031). der Hildesheimer Dom (ent
wedcr schon der Bau Hezilos (106 1 geweiht), oder erst der des 12. Jhdts.) und der Dom 
in Minden (Umbau Mitte 12. Jhdt.). 
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wie moglim von dem alten Bestand zu erhalten. trug man den alten Westbau bis 
auf die beiden unteren Gesmosse ab; die alte Arkadenwand lieS man offenbar 
zunamst nom stehen und setzte die neue (heute nom stehende) einfam direkt 
westlidt vor die alte; dann wurden audt die jetzigen Turm-Ostwande eingezogen 
und nun konnte man die alten Ostwande ahreiSen und die iiherstehenden Nord
und Siidwande beseitigen. urn eine durmgehende FJumt zu erhalten. AnsmlieSend 
wurden die Tiirme vom dritten GesmoS ab in der heutigen Form aufgefiihrt; zu
erst baute man das dritte und vierte GesmoS des Nord-Turmes. dann fiigte man 
das dritte GesmoS des Mittelteiles ein und baute das vierte Siidturm- uod das 
vierte Mittelteil-GesmoS (m it den drei Doppelarkaden); als letztes wurden die beiden 
obersten Geschosse (5 und 6) beider Tiirme erridltet 12. 

a b c d • 

f g h • 
I k 1 

Abb. 6. Fritzlar , St. Peter: Basen (ob en) und Kampfer (un ten ) . 
• ) .. utI. H.uptkrypu.Slulen ; b ) Phller der onl. Nebenkryptan und du Wucb.u - Ecd,e. 
Ithouu ; ~) (lit!. H.uptkrypta und Gew Olbe·Umb.u von Chor. Quulchilf und L.nlh.ul ; 
d) H.lbllulen .uSeD n o rd!' Neben'Plh und K.nteDllulen der Pfellerrelieh In dtr ,odthtl. 
Nebenkrypta; e' Gewalbrrlnb.u der nordwrltl. Nebenkrypta und Turmluchoue du Writ· 
b.uu; f) welt!. Slulen der H.uptkrypta ; I) oul. NebenkrypuD und Gu i ml .m l . Nord. 
turmlel~hoS ; h) ,i1dt) . tl. Nebenkrypta. I) (1 nl. H.uptxrypta; x ) nord .. utl. Nebenkrypta 
und Slul.n Im WeHb.u.Erd,elChoi! ; I) Ge .. Olbe · Umblu Im Chor. QueHcb i ff und L.D.h,ul . 

Im ErdgesmoB wurden die Verbindungstiiren zwismen Mittelraum und Seiten
raumen zugemauert. urn Kampfer im Mittelraum anbringen zu konnen. die mit 
Hilfe zweier freistehender Stiitzen ein Gewolbe aus sechs Feldern tragen soli ten. das 
jedom nimt ausgefUhrt wurde (Abb. 5). Erd- und Emporengesmo6 erhielten Flam
decken. wahrend der Raum dariiher durch ein groSes rechteckiges Kreuzgratgewolbe 
iiberspannt wurde. In letzterem Raum befindet sim im Osten ein 90 cm starker 
Bogen, der die Tiirme gegeneinander verstrebt; zum Mittelschiff offnete er sim in 
einer 2,80 m brei ten und 3.60 m hohen Offnung, die jetzt vermauert und durch die 
Orgel verdeckt ist. Ein kleines Fenster. das durch je ein ins Gewande eingestelltes 
Saulchen mit Kapitell und Basis verziert ist, gibt dem Raum von Westen Licht. 

Wie die neue Treppenanlage ausgesehen hat, laSt sidt leider nicht mit Simer
heit feststellen; der heutige Zugang iiber eine auSen am Nordturm angebrachte 

12 Diese ReihenfoIge ergibt sich %wangsHiufig aus der lage der Gesimse. 
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Stein treppe ist jedenfalls nidtt ursprlinglidt. Es bestehen zwei Moglichkeiten: 1. da 
dieim Nordturm-ErdgesdtoG befindlidte Kapelle erst neueren Daturns ist, ware es 
moglidt, daG sich die Treppe als Holzeinbau im Turrn befunden hat. 2. irn ErdgesdlOB 
befindet sich in den neueingebauten Turm-Ostwanden in jedem Turm eine jetzt 
vermauerte Tlir Om Nordturm 1,30 rn, im Slidturm 1.20 m breit) (Abb. 5); diese 
Tliren ffihren ins Leere irn oberen Teil der Seitensdtiffe und sind an dieser SteBe 
eigentlich nur sinnvoll, wenn sic als Zugangc zum ErnporengeschoB angelegt 
wurden, die man liber eine (wahrsdteinlkh holzerne) Treppe von den westlimen 
Seitensdtiffen aus erreidtte 13. Die zweite Moglidtkeit sdteint mir die ridttige 
Losung zu sein, da die erste zwar an sidt moglidt ware, dann aber diese merk
wurdigen Turen unerklart blieben. fur die idt keine andere Verwendungsmoglich
keit sehe. 

Nadtdem der Westbau bis zu einer gewissen Hohe erbaut war, um als Wider
lager fur das Langhaus-Gewolbe dienen zu konnen, wurden die alten Mittelsdtiffs
wande abgerissen und neue Fundamente aus Geismarer Sandstein fur die starkeren 
Pfeiler gelegt. Der Neubau ging dabei stiid<weise von Osten nadt Westen in der 
oben bereits beschriebenen Weise vor sidt. Die aIten Seitensdtiffsmauern behielt 
man bel, indem man die Gewolbevorlagen dort einfach vorblendete. Den AbsdtluG 
bildete die Einwolbung. 

Ill. Bauabfolge 

Wiederum sind die Fundamentuntersudtungen BECKERS ein gutes HilfsmitteI zur 
Festlegung der Bauperioden innerhaIb des Gesamtbaues (Abb. 1) : Die Reste der 
altesten Anlage wurden im ostlidten Teil des Langhauses durdt Reste der Fun
damente ermittelt ; es handelte sidt urn eine kIeine dreisdtiffige Anlage, vielleicht 
mit einem querredtted<igen Westturm; der ostlidte AbsdtluG konnte nidtt fest
gestellt werden, da er durch den Bau der Krypta zerstort wurde 14. Bei den Ostteilen 
der heute nom stehenden Kirdte hatten wir drei Bauphasen untersdtieden: 1. PIatt
gesdtIossener Chor mit Hauptkrypta und Quersdtiff (Biiraberger Sandstein); 
2. C)stlime Nebenkrypten (Fritzlarer Basalt); 3. Gewolbe-Umbau (Geismarer 
Sandstein). Die heutigen Westteile weisen ebenfalls drei Phasen auf: 1. Urspriing
liches Langhaus (Biiraberger Sandstein); 2. Ursprlinglicher Westbau (Biiraberger 
Sandstein mit etwas Fritzlarer Basalt) ; 3. Gewolbe-Umbau : Westbau und Langhaus 
(Geismarer Sandstein). Wir hatten oben bereits konstatiert. daB die Fundamente 
des ersten Westbaues zeitlich zwischen erstem Langhaus und Chor mit Quersdtiff 
einerseits und den ostlichen Nebenkrypten andererseits angesetzt werden miissen. 
Den engen Zusammenhang zwisdten erstem Westbau und den ostlichen Neben
krypten bestatigen auch die "Gandersheimer" Basen beider Bauteile (Abb. 6b): ein 
Profit aus einem groBeren Wulst unten und einem kleineren oben, die durm eine 

13 Dieselbe Treppenanlage war auch in Breitenau. Fischbedc und Liigde vorhanden. 
14 Die Gesamtbreite dieser Kirche betrug 12 m. die Gesamtliinge mindestens 25 m (bei 

20,50 m endet das Mittelschiffsfundament. ohne bis dahin den Ansatz eines Chores 
sichtbar werden zu lassen). die lichte Mittelschiffsbreite bet rug 5.30 m. die Tiefe des ver
muteten Westbaues 3.70 m . 
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sdtmale Platte getrennt werden. Fassen wir die Bauabfolge kurz zusammen : 
1 Kleine dreisdtiffige Basilika (Fundamente im astlimen Langhaus). 

79 

2. GroBerer Neub.u (Abb. 4): fl.dIgedeckle B.silik. (von w.hrsdIeinlidI 7 lodIeD) 
mit Querscniff. platt schlieBendem Chor (mit Hauptkrypta unter Chor uod 
Vierung). 

2b Westbau (Querbau mit erhohtem Mittelteil) mit Emporenanlage. 
2e Anbau der astlichen Nebenkrypteo. 
3. Gewolbe-Umb.u (Abb. 3): Bau eines Polygon.ldIores. ostlidIe Hauplkrypl •. 

Abbrum der Nebenapsiden und Neubau der nordlidten Apsis, Pfeilerreliefs in de r 
sUdostlimen Nebenkrypta; Umbau des alten Quersmiffes nam dem ersten 
Plan: Quersdtiffsarme in Langhausniveau ungeteilt vorgesehen, Errichtung der 
Vierungspfeiler und Edc:verstarkungen auSen am Quersdtiff. 

3b Neuer Quersdtiffsplan : Quersdtiffsarme etwas haher als Vierung. Tieferlegung 
der Raume unter den Quersdtiffsarmen. Einbau der nordwestlidten Nebenkrypta ; 
Einwolbung der Ostteile . 

3e AbriS des alten Westbaues bis auf die beiden untersten Gesdtosse. diese wer
den umgebaut (neue Arkadenwand westlidt der aIten), Errichtung quadratischer 
TUrme. 

3d AbriB des alten MitteIsdtiffes und Neubau von Osten nadt Westen. Einwolbung. 

IV. Dalierung 

Die bei den Grabungen im Mittelsdtiff aufgedeckte alteste Anlage ist die 732 
von Bonifatius geweihte Kircne des damals gegrUndeten Benediktinerklosters 16. 

(lm 11. lhdt. wurde dieses in ein Chorherrenstift umgewandelt.) Bei der Zerstorung 
der Stadt durm die Sachsen im lahr 774 blieb die Kirme erhalten ; sie wurde erst 
1078/79 durdt Rudolf von Schwaben bei der Einnahme Fritzlars durdt Brand zer
stort 16. DaB die erste Kirme tatsacnlich nom bis zu dieser Zeit gestanden haben 
muS. zeigen die Ausgrabungen SEeKERs. die keinen zeitlich dazwischenliegenden 
Bau ermitteln konnten 17. Man muSte sich also damals zu einem groBeren Neubau 
entschlieBen. der jedodt 1085 nom nicht begonnen war 18. Da 1115 l a und 111 8 %0 

15 Inventar 25. 
16 LEHMANN-BROCKHAUS: Schriftquellen zur Kunstgesch. des 11. und 12. 1hdts. rur Deutsch

land. Lothringen und Italien (Berlin 1938) Nr. 406: .. Expedit io Ruodolfl regis in Has
siaHI; ill qua Frltisfar cOmbUStlHfI est CUHf Hfonasterio quod s. Bonlfat ius ibidem con
struxerar" . 

17 Zuvor hatte man einen ottonischen Bau angenommen. dessen Rest di e nordostliche 
Nebenkrypta sein soUte. 

18 Erzbischof Wezilo von Mainz berichtet in einer Urkunde: .. quod cum venlssem In locum 
qui dicitur Frldes far HIOHaster ium t1 Saxonibus comblfstum reperi , claustrum penltus 
desrructum invenl totum fere locum a nefandls predonibus incel1dio et cede confusum 
conspexi." (lnventar 25 Anm. 4). 

19 In diesem lahre hielt Kaiser Heinrich V. vor seinem Zug nach Itali en eine Versammlung 
in Fritzlar ab (HOFFMANN und v. DEHN~ROTFELSER a . a. O. 3). 

20 Der papstliche Legat Cuno. Bischof von Praeneste. halt in Fritzlar eine $ynode ab und 
erneuert in der Kirche den Bann gegen Kaiser Heinrich V. (lnventar 26). 

, 
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in Fritzlar bedeutende kaiserlidte bzw. kirdtlidte Versammlungen stattfanden, ist 
anzunehmen, daB damals mindestens ein Teil des Neubaues (2) fert ig war. Ein ge~ 
Daues Anfangsdatum laRt sim aber aus den Quellen nid1t ermitteln. 

Am Westbau uDd in den ostlkhen Nebenkrypten konnten wir ein Basisprofil 
beobachten (Abb. 6b). das erstmalig in Gandersheim ( 1063 / 95 )ZI festzustellen 
ist uDd spater in Niedersamsen uod im ostlichen Hessen mehrfadt auftritt. Fritzlar 
scneint es direkt von Gandersheim ubernommen Zll haben ; das Profil ersdteint 
danach in Rei ch e n b a c h (bei Hess.-Lichtenau)22 dUTch Fritzlar vermittelt. von 
wo es nam G e r mer 0 d e (bei Hess.-Lichtenau)23 gelangt ist. Germerode ist wegen 
seines direkten baulichen Ansdtlusses an Lippoldsberg 24 allf ca. 1150/ 65 zu 
datieren: Re ichenbach wird etwa 1135/ 50 entstanden sein. was einen terminus ante 
fur Fritzlar (2b uod 2e) ergibt. 

Bne stUistische Datierung der Fritzlarer Kryptenkapitelle (T af. 211) ist schwierig. 
weil es urn die Wende des 11 . zum 12. lhdt. an genau datierten Bauten. sowie liber
haupt an schlagenden Parallelen fehlt . Es handeIt sich in Fritzlar urn gut proporti
onierte Wlirfelkapitelle mit homsitzenden Schilden ; vom untersten Schildrand bis 
zum Halsring sowie an den Kapitellecken verlaufen schmale Grate: die Kapitelle 
werden oben durch eine ringsurn etwas vorspringende Platte abgeschlossen. liber 
derder Kampfer sitzt. Der Kampfer (Abb. 6£) beginnt mit zwei kle inen Plattchen. dann 
folgt ein weitausspringender faIlender Karnies. darliber liegt wiederum ein Platt
men und eine starke Platte. Wir nannten das KapiteIl "gut proportioniert". was 
besagen soli. daB es zwischen den beiden. sowohl im 11 . wie im 12.1ahrhundert 
vorkommenden Typen eines sehr schlanken und eines gedrungenen Kapitells liegt. 
Das Langh.us der Klosterkitche in Bursfelde" (1090 begonnen. 1093 Hochalt.r 

21 A. ZELLER: Die Kirdlenbauten Heinrichs 1. und der Ottonen in Quedlinburg. Gem
rode. Frose und Gandersheim (Berlin 1916) 65' H. 

22 DEHIO-GALL : Handbum nordlidtes Hessen (195'0) 80. 
23 H. THUMMLER: Die Stiftskirche zu Cappe1 und die Westwerke Westfalens. (Munster 

1937) 63; D. GROSSMANN: Die Klosterkirme in Germerode -+ Das Werraland 6 
(1954) 39. 

H DIETER GROSSMANN (Marburg) bereitet eine umfangreiche Arbeit vor. in deren Mittel
punkt di e Klosterkirche von lippoldsberg steht. THUMMLER a. a. O . behandelt auch lip
poldsberg. Hi6t abet die widttigste QueUe zur Datierung der Kirdle auBet acht. das 
Chronicon Lippoldsbergense. Er datiert die Kinne nur von der Idee ausgehend. daB 
Cappel der fruheste Bau dieses Typus sei. Die zeitliche Ansetzung Cappels au! Grund 
seiner Deutung der Quellen ist aber nicht haltbar I Die Datierungen der von THUMMLER 
untersuchten Bauten mu8te an Hand der entsprechenden Sdlriftquellen nommals genau 
nachgepruft werden ; Lippoldsberg jedenfalls ist mindestens gleichzeitig. wenn nicht sogar 
friiher entstanden als Cappel. Aus dem Chronkon (MG SS 20. 5'46/ 5'8) ist namlich 
folgendes zu entnehmen: den Bau der heutigen Kirche veranla8te Erzbismof Heinrich 
von Mainz (1142/ 5'3). ausgefUhrt wurde er unter Propst Gunter (1139 - 61/66 ); dieser 
Bau wird im Chronicon (115'1 gesduieben) so beschrieben. da8 er im Wesentlichen voll
endd gewesen sein muB ; er entstand also zwiscnen 1142 und 11 5'1. 

2S W. STOCK : Die Klosterkirme in Bursfelde -+ Die Mittelalterlicnen Baudenkmaler Nieder
sachsens I (1861) 74 H.; H. SCHMlDT: Die Klosterkirchen zu Lippoldsberg und Bursfelde 
-+ Heimatjahrbuch fUr den Kreis Hofgeismar (195'2). 

-
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geweiht, 1102 Stifter im Langhaus bestattet) muB dem Bau 2 in Fritzlar zeitlim 
besonders nahestehen; seine Kapitelle gehoren zu dem sehr sdtlanken Typ, wie 
wir ihn etwa in der Kapelle am Kreuzgang in WeiBenburg im EIsaB (1. VierteI 
11. Ihdt.) finden 28 ; trotz dieser gegentiber Fritzlar sdtlankeren Proportionierung 
kann man genug Ahnlidtkeiten feststellen: die hodtsitzenden, nur sdtwam hervor
tretenden Schilde, der vielgliedrige, ganz ahnlich wie in Fritzlar profilierte Kampfer 
und vor aUem die Ausbildung der leimt vorspringeDden Platte als oberer AbsmluB 
des Kapitells - eine Eigenart, die gerade hier in Bursfelde ihren ersteD, zogernden 
Anfang nimmt, wahrend die Kapitelle des 11. Ihdts. nom glatt bis oben durchgehen 
und ohne diese Platte enden !7. In der Form verwandte, aber ornamentierte Kapi
tene finden sim auch in der Krypta von St. Servatius in Que d 1 i n bur g 28 (nam 
1090 begonnen, fertige Kirme 1129 geweiht); einige Kapitelle zeigen hi er exakt 
dieselben Kampfer wie in Fritzlar. Ganz abnlim in Form und Aufbau sind aum 
die KapitelIe der westlimen Ostkrypta des StraBburger Miinsters !O, die 
KAUTZSCH in das 1. Viertel des 12. Ihdts. datiert ; allerd iDgs ist hi er smon eine 
viel fester umrissene kubisme Form festzustellen, die eine etwas spiitere Entstebung 
als in Fritzlar deutlich mamt. Betramten wir die im 1. Viertel des 12. Ihdts. ent
standenen LanghauskapitelIe in Alpirshach 30, die in Paulinzella 31 (1107 
mit den Ostteilen hegonnen und spiitestens 1122 vollendet, ansdtlieBend Bau des 
Langhauses) oder die in Hamersleben 3! (Langhaus ca. 1115/ 30), so wird die 
spiitere Entstehung gegeniiber Fritzlar in derselben Weise deutlidt; man kann also 
spatestens se it dem zweiten, wahrsdteinlich aber sman im ersten Iahrzehnt des 
12. Ihdts. eine zunehmende Straffung und Verhartung der KapiteJlform feststellen. 
Die FritzIarer Kryptenkapitelle stehen also genau zwismen der nom etwas unbe
stimmten, variahlen Form des 11. und der kuhisdt festen des 12. Ihdts. Die direkte 
Weiterentwiddung der KapitelIe von Bursfelde im Sinn des 12. Ihdts. ermoglidtt 
eine Fixierung der Entstehung der Fritzlarer Krypta urn das Iahr 1100. Der Bau 2a 
kann also gut 1115/18 fertig gewesen se in, wahrend sidt der Westhau uDd die ost-

26 KAUTZSCH : Der romanisme Kirmenbau im ElsaB (Freiburg 1944) 122, Abb.99. 
27 Vgl. WeiBenburg, Surburg, AndJau. Ottmarsbeim, Neuweiler Doppelkapelle u. a. m. 

(KAUTZSCH a. a. O. 122 H. Abb. 99, 103, 102, 105, 100, 101). 
28 P. J. MEIER : Die Kirmen in Quedlinburg = Deutsme Bauten 20 (1932); ZELLER a. a. O . 

(1916) :n H., 42; O . GAUL: Die romanisme Baukunst und Bauomamentik in Samsen. 
Diss. Koln (1932) 61. 

29 KAcrTZSCH a. a. O. 126, Abb. 108. 
30 METTLER: Kloster Alpirsbach (Augsburg 1927). 
31 Vgl. hieruber den Exkurs in meiner Dissertation "Kloster Breitenau"; G. STEICiER: Sige~ 

botonis Vita Paulinae und die Baugesc:hichte des Klosters Paulinzella -+ Wiss. Ztsc:hr. 
d. Friedr. Schiller·Universitat Jena (1952/ 53 ). Mit STEIGERS Ergebnissen stimme ich bis 
auf das Weibedatum vollig ilberein; sein Weibedatum 112~ ist m. E. ebensowenig sicher 
namweisbar wie das von HOLTMEUR zu 1132 ermittelte ; es laBt sim kaum genauer als 
in den Zeitraum zwismen 1126 und 1140 festlegen I Abbildungen bei A. HOLTMEYER: 
Seitrage zur Geschichte der Paulinzeller Klosterkirme -+ ZThG NF.15 (1905) 70 u. Tf.). 

31 A. Gum : Die Stiftskirme zu Hamersleben (1932); genaue Zeichnung eines Kapitells 
bei A. ZELLER: Friihromanisme Kirmenbauten uod Klosteranlagen der Benediktiner und 
Augustiner-Chorherren nordL des Harzes (Berlin 1928). 

6 ZHG 6!J 
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lichen Nebenkrypten bald anschlossen. so daB mit einer Beendigung der Bauvornah~ 
men um 1130 gerechnet werden kann. 

Dach smeint dieser Bau in wesentlidten Teilen III sdmell UDd III wenig sorg
Hiltig aufgefiihrt worden III sein, denn bereits 1171 fand Erzhischof Christian 11. 
von Mainz hei einer Kinnenvisitation die Kirme uDd das Kloster in vernachlassig
tern uDd verfallenem Zustand vcr uDd stellte Mitrel Zllr Instandsetzung bereit 3S• 

Ober die damals einsetzenden Bauvornahmen schweigen die Quellen Ieider. Im 
labre 1232 wurde die !Grebe bei der Eroberung der Stadt dureb Landgral Konrad 
von Thiiringen durch Brand hesmadigt, so daB sie wiederherstellungsbediirftig war 34 • 

In def Literatur wird im allgemeinen der Beginn des Gewolbe-Umhaues nach die
sem Zeitpunkt angenommen, dom erhehen sim m. E. smwere Bedenken sowohl 
stilistismer wie grundsatzIicher Art dagegen : 1. Die heutigen Westtlirme, die dem 
Gewolbe-Umbau angehoren, zeigen his zu den flinften Geschossen Spuren eines 
Brandes, offenbar von 1232; 2. es wird berimtet, daB der Ritter Friedrich von Tref
furt die Kirme nach der Besetzung der Stadt, also nach der Beschadigung, aus
rauhte 34; wenn aber damals die Kirche so zerstort gewesen ware, daB man an
schlieBend einen Umbau vornehmen muBte. der fast einem Neubau gleichkommt, 
so hatte der Ritter in der Kirche wohl nicht mehr so nennenswerte Schatze rauhen 
konnen, daB der Chronis t dies Ereignis hatte hesonders hervorhehen mlissen ; 
3. bereits 1244 3:1 fand wieder eine Synode in Fritzlar statt, zu der man zweifellos 
nicht Fritzlar gewahlt hatte, wenn die Kirme gerade einem durchgreifenden Umhau 
unterzogen worden ware, der einen weitgehenden Abbrurn. des alten Bestandes zur 
FoJge hatte. 

Eine bessere Moglichkeit zur Datierung bietet uns audt diesmal eine Betrach
tung der stilistischen Zusammenhange 36. Der Fritzlarer Chor (Abb.3) ist auBen 
und innen in flinf Seiten eines Zehnecks geschlossen : die Polygonseiten werden au6en 
unten durch die Kryptenfenster durdtbrochen, urn die der Sockel herumgeflihrt wird, 
im oheren Teil durch die Chorfenster. liber denen ein Rundbogenfries. der die Eck-

33 Inventar 26 Anm. 4 . 

34 Inventar 27 Anm. 1. Die beiden AblaSbriefe (RAUCH a. a. O. 27) aus den Jahren 1233 
und 1235 wurden wobl kaum von direkten Kennern der Bescnadigungen an der Kirme 
verfaBt ; auBerdem wird man bei solmen Aniassen die Situation moglimst scnlemt ge
smildert haben. um die Not der Kirdte dringlidter zu mamen uod die GHiubigen zu 
Spenden anzuspornen. Wenn also in diesem Zusammenhang von der Kirdte gesagt wird, 
sie sei "Cf!ndio devastata", es handle sich um .. dampna gravia", so wird das in gesagtem 
Sinne aufzufassen sein ; keinesfalIs aber sind diese allgemeinen Aussagen etwa als 
Augenzeugenberidtte eines Chronisten zu werten . 

3S HOFFMANN U. V. D EH N-ROTFELSER a. a. O. 4. 

36 GRAF SOLMS a. a. O. hat uber die stilistiscne Herkunft der einzelnen Bauformen des 
Gewolbe-Umbaues bercits in einem Kapitel gesdtrieben ; idt kann deshalb in viden 
Einzelheiten. die im hier nidtt ausruhrlidt wiederholen modtte. auf ihn verweisen. In 
bezug auf die groSen Zusammenhange bei der Ausbreitung der Wormser Bausdtule in 
Hessen sowie in der Datierung alter Bauten stimme idt allerdings nidtt mit seinen An
simten iiberein. Eine ausfiibrlidte kritisme Betracntung seiner Arbeit wiirde aber in 
diesem Zusammenhang zu weit ruhren; ien muS mien deshalb auf wen iges bescnranken . 
Vgl. Anm. 48. 
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lisenen miteinander verbindet. den Absmlu6 bildet; daruber lauft eine Zwerg· 
galerie urn das Polygon herum. Unter der Fensterzone befinden sim innen mehrfam 
abgetreppte Remtedcnismen. Der enge stilistisme Zusamrnenhang dieser Anlage 
mit dem Westmor des Wo r ms e r Do m e S37 ist evident. wie aum vieleDetails deut· 
Bm mamen (raf. 3/ 1): der Zahnschnitt kommt am ganzen Wormser Dom vor ; das 
Kymation unter der Zwerggalerie findet man am Quersmiffgiebel des Domes ; die 
antikisierenden Volutenkapitelle (Kelmblockkap iteUe). die mit einem gelochten 
Band umsmlungen sind, befinden sim an der Zwerggalerie des Westchores. femer als 
Nadtfolge des Wormser Domes und als Parallele zu Fritzlar am Nordportal von 
St. Andreas in Worms und auf den geknickten SauIen ober dem Nordportal des 
Wormser Domes, sogar einzelne Kapitel1e der spa ten Zwerggalerien von St. Paul 
und St. lohannes 38 in Worms zeigen deutlidl ihre Herkunft von diesem Typus; die 
Wiirfelkapitelle. dereo Sdtilde mit konzentrisdleo Halbkreisen verziert sind. lassen 
ebenfalls ihre Abstammung vom Wormser Dom erkennen : In der Dombauhotte 
befand sich ein ganz entsprechendes KapiteII. das wahrsmeinlich von der westlimen 
Zwerggalerie stammt; aum den Baseneckverzierungen (der Zwerggaleriesaulen) in 
Form einer Dam uoten gerollten Volute begegnen wir im westlichen Langhaus des 
Wormser Domes; den .. Sockelumlauf" (Taf. 4i 3) finden wir gle i(ilfalls im Wormser 
Dom, und zwar im westl. Teil des siidlichen Sei tensdliffes. au6erdem an der vom 
Dom abhangigen 10hannes-Kirche 38. Ein direkter Zusammenhang zwismen dem 
Fritzlarer Chor und dem Wormser Dom·Westmor Iiegt also auf der Hand. G RAF 

SOLMS ist dagegen der Meinung, der Fritzlarer Chor sei nur indirekt - und zwar 
ober den Chor von St. Paul in Worms 39 - vom Wormser Dom abhangig. Dom er· 
smeint mir diese Verbindung schwer mogIidt ; die Abweidmngen des Chores von 
St. Paul gegeniiber dem in Fritzlar sind zu groB und deuten auSerdem auf eine 
spatere Entstehung des Wormsers : St. Paul hat einen auBen S/ 12 geschlossenen 
Chor, der innen halbrund ist und mehrerc Halbrundnischen hat ; auch die auBer· 
ordentlich plastismen, raumhaltigen Kapitel1e, die z. T. bere its friihgotism sind 
und spa te burgundisme und Mainzer EinflUsse zeigen, haben mit Fritzlar nidtts zu 
tun . Aber nodt ein weiterer Bau kame aIs Vorbild fUr Fritzlar in Frage. es ist die 
im 19. 1hdt. abgerissene Taufkirme (lo-Eck) St. Johannes in Worms 38. Nadt alten 
Zeichnungen konnen wir uns ein remt genaues Bild von de r Kirme mamen : Das 
AuGere lieGe in der Tat einen EinfluG auf Fritzlar moglich ersmeinen, ein Blick ins 
Innere der Kirche sowie auf die nom erhaltenen Kapitelle laBt aber sogleidt die 
e twas spate re Entstehungszeit erkennen. Der Fri tzIarer Chor ist al so alter al s der 
von St. Paul und der Zentralbau St. Iohannes und smlieBt direkt an den Westdtor 
des Domes in Worms an. 

37 Gute Abbildungen bei KAUTZSCH : Der Dam zu Worms (1938 ). 

38 Einige Kapitelle der im 19. Jh . abgerissenen Kirme St. Johannes befinden sith jetzt im 
Museum im Stift St. Andreas in Worms. Abbildungen von einigen dieser Kapitelle sowie 
van alten Zeidmungen van der Kirme. die vor dem Abbrum gemamt wurden. findet man 
bei KUNZBOHLER: Versdtwundene Wormser Bauten (190 5). 

39 W. BAUER : Die Baugesdtidtte der Pauluskirdte und der Magnuskirche zu Worms = Der 
Wormsgau. Beiheft 3 (193 6); ILLERT : St. Paul/Worms (Sdmell und Steiner, Kirmen
fiihrer Nr. 609/ 19 54 ). 

" 
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Aber nom wei tere stHistisme Beziehungen der Fritzlarer Ostteile lassen sim 
aufzeigen. Die beiden smonen Kelcbblockkapitelle fm ostlidten T eil def Haupt
krypta (T 3£. 2/3. 4) sind vcn den beiden Kapitellen des Mannerbaues def ehemaligen 
Wormser Syoagoge 40 abzuleiteni die Zusammenhange sind hier von einer Deut
lichkeit, wie man sie sidt smoner nicht wtinsmen kann. Im lnnecen des Fritzlarer 
Chores lieE einst rundherum ein Gesims aus ganz iihnHdJ.em Akanthusblattwerk 
(Palmetten-Lotos-Band), da5 oben durch eine Platte mit einem zweifachen ver
senlungenen Zickzackband abgesenlossen wird (Taf. 2/ 2) ; die genaue Entspreenung 
bilden wiederum die Kampfer def beiden Synagogenkapitelle. Auch die im ganzen 
Gewolhe-Umbau auftretenden Wulstkampfer mit def vielgliedrigen Deckplatte 
(Abb. 61) konnen ihre Herkunft aus Worms nicht verleugnen. Bei der Bauunter
suchung hatten wir bereits konstatiert. daB auch der Gewolbe-Einbau in die nord
westliene Nebenkrypta (Abb. 2) in den Beginn des Gewolbe-Umbaues gehort; die 
stilistischen Vergleime besta tigten dies : Die Schildflamen des einen Kapitells sind 
mit konzentriscben Halbkreisen verziert. genau wie einige Kapitelle der Zwerg
galerie. deren Herkunft vom Wormser Dom-Westchor wir oben nachgewiesen hat
ten; die Basis des anderen Kapitells zeigt nun eine Eckverzierung in Form van 
Lowenkopfen. die wir geoauso an eioer Basis im ostlimen T eH des Dom-Langhauses 
in Worms wiederfinden. Die zeitlime Zusammengeborigkei t vom Char und den 
Pfeilerreliefs in der sudostlimen Nebenkrypta mamen einige ornamentale Details 
deutlich: Die 'beiden Pfeilerreliefs (Taf. 4/ 1. 2) lehnen sich eog an zwei Kampfer 
im Langbaus der 1CI0sterkircbe in Br e i ten a u an 41 ; dieselbe Verbindung zeigt 
auch ein sehr verwitterter Fries aus herzformig gerahmten Palmetten. der sich auf 
einem Stuck Sockel unter einem Kryptafenster der Hauptapsis befindet. 

Nac:hdem jetzt die stilistiscben Zusammenhange dargelegt worden sind. wenden 
wir uos der eigentlichen Datierung zu. Der Angelpunkt fur die Datierung Fritzlars 
ist zweifelIos der Westchor des Wormser Domes. den KAUTZSCH stilistisch ca. 1220 

datiert 4!. Wir werden aber sehen. daB diese zeitlic:he Aosetzung nicht mit den da
tierten Nachfolgebauten des Domes in Einklang zu bringen ist. Der Mannerbau 
der Wormser Synagoge. dessen Wichtigkeit fur Fritzlar wir oben erkannt batten. 
ist durch tine Inschrift. die im lahre 1559 nom auf der Schwelle des Portales zu 
lesen war, in das Jahr 117S datiert 43• St. Andreas. dessen Nordportal-Kapitelle wir 
als Parallele zu den Kapitellen der Fritzlarer Zwerggalerie angesehen haben. muB 
in den lahren nach 1180 erbaut worden se in 44. Die geknickten SauIen uber dem 
Nordportal des Wormser Domes 37. deren Kapitelle wir ebenfalls als Parallele zu 
den Fritzlarer Zwerggalerie-Kapitellen deuteten. erweisen sim deutlich aIs spate re 
Hinzufiigung uber dem Portal. Diese Saulen trugen Damlich - wie die Spuren nom 
deutlic:h erkennen lass en - ein halbrundes Schutzdam. unter dem im lahre 1184 
eine bronze ne Inschriftplatte mit einem Privileg Kaiser Friedrims I. fur die Stadt 

40 KIlAUTHElMEll: Mittelalterlidte Synagogen (1927) . 
41 Ober diese Beziehungen vgl. ausfiibrlidt meine Dissertation .. Kloster Brei tenau" . 
42 KAUTZSCH : Der Dom zu Worms (1938). 
41 Dehio-Gall : Handbuch Pfalz und Rheinhessen (1951) 81 f. 
44 1180 wies Bischof Konrad yon Sternberg Gelder zur Wiederherstellung der verfallenen 

Baulichkeiten an. s. D EHIO-GALL: Handbuch Pfalz und Rheinhessen (1951) 77. 
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Worms angebracht wurde 45• Die Saulen zeigen also an, daB 1184 das Langhaus 
erbaut war und sogar der Westchor, da sie stilistism an die Kapitelle der west
lichen Zwerggalerie anschlieBen. Den Chor von St. Paul erkannten wir als junger 
gegenuber dem Fritzlarer; er muB in den Iabren direkt nam 1198 erhaut worden 
sein 46. Fur St. Iohannes in Worms liegen keine Baunachrichten vor ; die erste ur
kundlime Erwahnung faUt in die Zeit urn 1200, was etwa mit der Erhauungszeit 
iihereinstimmen durfte 47• Da aUe diese Bauten den Wormser Dom-Westmor voraus
setzen. muB dessen Erbauung etwa in die Iahre 1170/ 80 fallen. Ich nehme deshalb 
aum das zu 1181 uberIieferte Weihedatum fur den Westchor in Ansprum, wah
rend ien fur die Ostteile das Weihedatum 1110 als verbindlich ansehe 48. Will man 
dies er Datierung folgen, so steht damit einer Ansetzung des Fritzlarer Chores urn 
1180/ 90 nkilts im Wege. 

Anlage und Einzelformen des Westbaues zeigen keine Beziehungen mehr zu 
Worms 41: wohl aber zeigen Details ibre Abhangigkeit von den vorangegangenen 
Ostteilen: Die Basen der Klang- und Emporenarkaden sind direkt von der nord
wes tlimen Nebenkrypta abzuleiten (Abb. 6e); die Wiirfelkapitelle der Emporen
arkaden sind einigen der Zwerggalerie ganz ahnlich: die Kampfer der Westhau
Arkaden entspreruen exakt denen in der nordwestlichen Nebenkrypta (Abb. 6k). Da 
nun der Ausbau der nordwestlichen Nebenkrypta innerhalb der Ostteile zuletzt 
erfolgte. laSt sich die von uns aufgestellte Re ihenfolge - Ostteile - Westbau -
Langhaus - nicht umkehren. Die Idee der Doppelturmfassade scheint in Fritzlar auf 
die Pdimonstratenserkirche in I I ben s t a d t 50 zuruckzugehen: Wie in Fritzlar sind 
auch bier die Turme in sechs Gesmossen aufgebaut und dUTch lisenen und Rund
bogenfriese gegIiedert ; die beiden obersten Geschosse werden auf jeder Seite durch 
je zwei gekuppelte Fenster geoEEnet ; aum kleine Rundfenster. wie im dritten Nord
tunngeschoB in Fritzlar. findet man hier 51 . Da die Kirme bereits 1159 geweiht 
worden ist, der Umbau des Fritzlarer Westbaues aber erst ca. 1190/ 95 begonnen 
word en ist, wird der stilistisme Unterschied erkHirHdt. Am Fritzlarer Westbau ist 
deutlich eine starke Tendenz zur Vertikalen zu bemerken. wabrend in I1benstadt die 
etwas gedrungeneren Proportionen den Gesamteindruck beherrschen. Das Nord-

45 DEIIIO*GALL: Handbudt Pfalz und Rheinhessen (195 1) 74. 
46 Handbudl Pfalz und Rheinhessen (1951 ) 84. 
47 KUNZBUHLER a. a. O . 1905 . 
48 Die Regesten bei KAUTZSCH: Der Dom 2U Worms (1938). - Es muB hier leider auf eine 

ausfuhrliche Beweisfiihrung zu diesem Thema verzidltet werden; die Datierung des 
Wormser Domes HiBt sich jedenfalls nicht allein durch die Schriftquellen beweisen. vie1~ 
mehr ist dies weitgehend nur mit Hilfe der datierten Nadlfolgebauten moglidt . Eine 
groBere Arbeit iiher den kiinstlerisdten Umkreis (Vorganger· und Nachfolgehauten) des 
Wormser Domes wird gemeinsam von DIETER GROSSMANN und mir unte rnommen: im 
Mitte1punkt steh t das stilgesdtidltlidle und zeitliche Problem des Wormser Domes. 

49 GRAF SOLMS a. a. O. sieht eine Verbindung des mittleren Kapitells im .. . Gesdto8 des 
Mitte1teiles (ein Korbkapitell mit einem in 2 Reihen angeordneten Blattkranz) zu den 
Ki mpfern der geknidcten SaUleD liber dem Nordportal des Wormser Domes. 

so KAUTZSCH: Der Ostbau des Domes zu Mai nz -+ Ztschr. fUr Gesch. der Architektur 7 
(1914-19) 79 If. 

51 Der Mittelteil des Westbaues in Ilbenstadt ist im 19. Jhdt. vollig neu gebau t worden. 
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portal in I1benstadt wird oben durch ein Gesims aus zwei gegenHiufig gedrehten 
Taustaben abgeschlossen ; dasselbe fi nden wir in Fri tzlar am dritten SiidturmgesdtoS. 
Vielleicht kniipft audt die Gestalt der Zwisdtenpfeiler im Fritzlarer Langhaus an 
das in I1benstadt an. 

Interessant sind die Wedtselbeziehungen zwismen Br e i ten a u uod Fritzlar· l : 

Den EinfluB der Breitenauer Langhauskampfer (ca. 1160/ 80) auE den Fries am 
Fritzlarer Chor und die P!eilerreliefs in der sildos tlichen Nebenkrypta (Ta!. 4/ 1. 2) 
stellten wir be re its oben fest. Zur selben Zeit wurde der Breitenauer Westbau als 
Doppelturmanlage begonoen. Dann trat jedodt eine Plananderung zugunsten eines 
Querbaues ein. gieicnzeitig wurden zwei Motive (das VierpaBfenster und das Zahn
sdtnittgesims) aus Fritzlar iibernommen. Zweifellos bewirkte der damals nom 
stehende Fritzlarer Westquerbau diese Plananderung in Breitenau. Der AbsdtluB 
dieser Bauperiode in Breitenau erfolgte etwa 1190/ 1200 rnit dem Unterbau fur 
einen Mittelturm ; etwa um 1200 nahm man in Breitenau die Idee der DoppeIturm
anlage wieder auE. sidterlidt unter dem Eindruck des damals gerade im Umbau 
befindlidten Fritzlarer Westbaues. 

Ein Kapitell im ErdgesdtoB der Fritzlarer Westbau-Arkaden ist von besonderer 
Art. Es handelt sidt urn ein Korbkapitell mit fein gearbeiteten Mittel- und Eck
palmetten. durch die ein diamantiertes Band geflocbten ist : also ein "Palmetten
Ringband-Kapitell" " . In Anlage. Form und Ausarbeitung lihnliche. wenngleich 
qualitatvollere Kapitelle 6nden sidt im Langhaus von St. Mimael in Hildes
heim l3 (es entstand bei den Umbauvornahmen unter Bisdtof Adelog. die 1173 

begonnen und mit einer Weihe 1186 abgesdtlossen wurden) und fm Langhaus der 
Stiftskirdte in W u n s t 0 rf (vermutlich 4. Viertel des 12. lhdts. ) 6 •. Dies alles stutzt 
unsere Annahme des Umbaubeginns des Fritzlarer Westbaues ca. 1190/ 95 ausge
zeimnet. Der Neubau des Langhauses erfolgte danadt. etwa zwisdten 1 205 und 
1 215 66; nam dem Brand von 1232 wurde die Vorhalle vor dem Westbau errichtet 61 . 

52 Ober Palmetten-Ringband-Kapitelle vg!. D. GROSSMANN -+ FestsmriFt zum 1S. Geburts
tag von Rimard Hamann (Msc. Ma rburg 1954). 

5"3 H. BEsELER U. H. ROCCENKAMP : Die Mimaelskifl~he in Hildesheim (Be rlin 19 54) . 
51 Der spateren Ansetzun g von OETERS: Die Stiftskirme in Wunsto rf -+ MJK 16 (l9S5 ) 

kann im nimt zustimmen . 
55 THUMMLER geht in seinem neuen Buch uber den Osnabrudcer Dom (Deutsme Lande -

Deutsme Kunst) aum auf Fritzlar ein. Er stelIt fesr. da8 zwismen Osnabriidc und 
Frirzlar Obereinstimmungen (Oberfangbogen. Rippenprofile) bestehen. die einen Zusam
menhang wahrsmeinlim ma men. THiiMMLER datiert das Osnabriidcer Lang- und Quer
haus in die 1. Halfte des H . Jhdt. und nimmt die Haup tumbauzeit in Fritzlar ebenfalls be
reits vor 1232 anI Allerdings \'ermutet er. daB die FritzlarerGewolbe erst nam 1232 ent
standen sind (nam Einsturz emeuert?) ; OluBerdem verweist er auf eine moglime Plan
anderun g bei der Mittelsmiffswolbung. da die Dienste der Zwismenpfeiler nimt 
ausgeniitzt sind. - Eine ganz ahnlime Pfeilergliederung konnten wir aber Olum in 
lIbenstadt feststellen. dOlS in diesem Falle das Vorbild fU r Fritzlar gewesen sein konnte. 

56 Ein Schlu8stein der Vorhalle in Fritzlar findet seine exakte Parallele in dem SmluBstein 
der Vierung in der Munsterkirme von Herfo rd. deren Entstehung 1. TELCER: Die Mun
sterkirme zu Herford (1936) ca. 1228 ermittelt hat . Die spatere Ansetzung beider 
Bauteile durch THUMMLER (Osnabriidc) ist unbegriindet. 
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