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VORWORT. 

GemiiB Programm der Louis-Boissonnet-Stiftung 1907 wurden in der vorliegenden Arbeit die romanischen 
Baudenkmiiler der Burg und des Servatiusstiftes sowie die Wipertikrypta in Quedlinburg, die Stiftskirche in Gernrode 
sowie die iiltesten noch in ottonische Zeit fallenden Bauteile der Kirchen in Frose und Gandersheim untersucht, aufge
zeichnet und baugeschichtlich beschrieben. Ftir den besonderen Zweck, als Studienmaterial ftir den Unterricht zu 
dienen, wurde eine m6glichst einfache Wiedergabe aller Einzelheiten unter Einzeichnung alIer MaBe gewiihlt, ihre 
Wirkung im Raume aber durch reichliche Beigabe photographischer Aufnahmen veranschaulicht. 

Der iiuBere Aufbau des vorliegenden Werkes entspricht der 1905 im gleichen Verlage erschienen, ebenfalls vom 
Verfasser bearbeiteten Louis-Boissonnet-Stiftung 1904 iiber "die romanischen Baudenkmiiler in Hildesheim". Beson
deren Wert glaubte Verfasser auch diesmal auf eine geschichtliche Einleitung legen zu mtissen, die neben den 
wichtigsten Ereignissen der Zeit auch namentlich der kulturellen Tătigkeit des Herzoggeschlechtes der Ludolfinger ge
donkt und durch Wiedergabe von AuBerungen der Zeitgenossen, belegt wurde. Mag damit auch manche Dberschwiing
lichkeit der damaligen Geschichtsschreiber wiedergegeben worden sein, so bie ten diese AuBerungen andererseits ein so 
lcbhaftes Bild jener groBen Zeit, daB sie dem Leser des Buches gewiB als allgemeiner Rahmen der eigentlichen an 
sich trockeneron Baugeschichte von Wert sein werden. 

Handelt es sich doch um die Schilderung des Bauwesens der Ludolfinger und Ottonen, des ersten einheimischen 
K6nigsgeschlechtes in der iiltesten koniglichen Residenzstadt auf rein germanischem Boden, in Quedlinburg selbst und 
seiner allerniichsten Umgebung. Auch den politisch-militiirischen Anteil der Zeitgeschichte glaubte der Verfasser, 
nicht ganz tibergehen zu dtirfen. Neben dem Organisator deutscher Heeresbanner ist es ja in erster Linie der Grtiuder 
Gernrodes, der Markgrafenherzog und Generalstatthalter der Ostmark, Gero, dessen Wirken gerade in unseren Tagen 
lobhafter Kămpfe gegen die Dbermacht des Ostens allgemeinerem neuem Interesse begegnen wird. Sein Lebens
lauf ist daher der Beschreibung seiner Stiftung vorangestellt. 

In der Bewertung geschichtlicher Ereignisse auf die Baugeschichte hat Verfasser sich m6glichster Zurtickhal
tung befleiBigt, soweit nicht ganz unzweifelhafte Einfltisse nachweisbar waren. Denn das Werk soU programmgemăB 
in erster Linie das Material sammeln und sichten, um es zur Grundlage ftir weitere Forschungen zu machen. Da
gegen waren die bereits vorliegenden Ergebnisse frtiherer Arbeiten mit dem neugewonnenen Materiale zu vergleichen 
und danach zu bewerten. Damit ergab sich ohne weiteres die Untersuchung einer Anzahl teils schwebender, teils noch 
ungel6ster Fragen, tiber deren Ergebnisse kurz nachstehendes berichtet sei. 

Die Untersuchung des Zusammenhanges der Wipertikrypta mit dem spăterenKirchenbauftihrtezur Feststellung 
jener als ursprtinglich selbstăndiges kleines Heiligtum. Dank dem Entgegenkommen des Herrn Minister.s der 
geistlichen usw. Angelegenheiten konnte 1912 durch eine Grabung vor der Westseite der Krypta ihr urspriing
liches Aussehen festgestellt und aus vorschiedenon Merkmalen nachgewiesen werden, daB die jetzige gew6lbte Form 
einen Umbau aus der Zeit Ott03 1. darstellt, wăhrend die erste Anlage bis in das IX. Jahrhundert zurtickreicht. 

Die von Fritsch und r.nderen schon vor fast 90 Jahren behandelte Burg in Quedlinburg selbst bietet hin
sichtlich der Frage der urspriinglich ăltesten Besiedelung eine dankbare Aufgabe. Der ălteste Aufgang zu dem Felsen 
konnte an der Stidseite nachgewiesen werden, die sagenhaft umwobene sog. BuBkapelle unter dem stidlichen Seiten
schiffe der Kirche erwies sich dabei ganz natiirlich als die ehemalige Torkapelle der ersten Klosteranlage. 

Der Baugeschichte der Heinrichskirche auf der Burg, dieser vieI bearbeiteten Aufgabe, wurde naturgemăB eine 
besonders eingehende Darstellung zuteil. Eine Aufnahme groBeren MaBstabes erleichtert das Verstăndnis der etwas 
verwickelten Baugeschichte. Die Formenwelt der ehrwiirdigen Grabstătte des ersten deutschen Konigs, ein 
Heiligtum des deutschen Volkes, dem hoffentlich nach Beendigullg des groBen Volkerringens noch groBere Aufmerksam
keit und Verehrung zu Teil wird, bietet ein ganz seltenes Bild: ktinstlerisches Schaffcn aus zwei Welten, der 
germanischen Kunst, gemischt mit Nachbildungen byzantinischer Formen. 

Die Ursachen dieser Erscheinung liegen nahe; es ist dieMachtstellung jener hochbegabten Fiirstin byzantinischer 
Herkunft, Theophanus, wăhrend ihrcs Aufenthaltes in Quedlinburg in den Jahren 973-978 und ihr EinfluB auf die 
damalige Bautătigkeit sowohl auf dem Stifte als im benachbarten Gernrode. Zur Begrtindung dieser bis jetzt vieI zu 
wenig beachteten Tatsache hat Verfasser in der geschichtlichen Einleitung dem Wirken und der Personlichkeit 
Theophanus einen besonderen Abschnitt gewidmet, der erst erkennen IăBt, wieviel Quedlin burg dieser hochgestell
ten Frau zu verdanken hat. Die Verehrung, welche die Zeitgenossen ihr entgegenbrachten, IăBt uns ahnen, wie 
groB ihr personlich~r EinfluB in Wirklichkeit gewesen sein muB. 

Nach demProgramme sollten ferner alle frtiheren Rekonstruktionsversuche der Heinrichskirchekritischgewtirdigt 
werden. Ihnen hat Hase in erstsr Linie sein groBes Konnen gewidmet, es ist sein Verdienst, zuerst auf die Uberbauung 
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der Reliquiengruft mit einem reichverzierten Altar hingewiesen zu haben. In der Zusammenstellung der bauge
schichtlichen Ergebnisse auf Grund der neuen Aufnahmen lieB sich feststellen, daB die urspriingliche alte Heinrichs
kirche durch direkten Anbau nach Westen verlăngert wurde, und daB das Jahr 997 die Grundsteinlegung, das 
Jahr 1021 aber die Vollendung dieses Erweiterungsbaues darstellt. 

Auch die Frage nach der Urheberschaft der Zierformen der Conchenfenster im Querhause der Stiftskirche und 
der Chorfenster zu S. Abbondio-Como war programmgemă!3 in den Kreis der Betrachtung zu ziehen. Auf Grund ein
gehender Studien an Ort und Stelle konnte Verfasser die Frage da hin beantworten, daB die Formen in Quedlinburg 
die Leistung selbstăndiger einheimischer Krăfte sind, im Gegensatze zur Annahme eines gleichen Meisters an beiden 
Bauten. 

Ein besonderer Abschnitt ist der Kirche St.Maria auf demMiinzenberge gewidmet, obwohl dieser Bau urspriing
lich nicht in das Programm der Aufgabe einbezogen worden war. Veranlassung hierzu bot die aufsehenerregende Arbeit 
Prof. Dr. Brinkmanns-Burg in der Zeitschrift des Harzer Geschichtsvereins 1913, in welcher der Bau als eine bewuBte 
Kopie Gernrodes in den Vordergrund baulicher GroBtaten der Ottonen in Quedlinburg gestellt wurde. Dank dem 
Entgegenkommen der Stadt Quedlinburg und des dortigen Geschichtsvereins konnte Verfasser eine von ihm 1912 in 
derselben Zeitschrift gegebene kurze Studie auf Grund einer ălteren Aufnahme durch Herstellung einer vollstăndig 
neuen und besonders eingehenden Aufnahme (Taf. 18, 19) nachpriifen und dabei feststellen, daB eine Verwandtschaft 
mit Gernrode nicht besteht, der Bau vielmehr im Rahmen der iibrigen Quedlinburger Bauten eine ganz selbststăndige 
Stellung einnimmt, dessen erste Anlage freilich nur noch in Umrissen feststellbar ist. 

Die Forschungen an der Stiftskirche zu Gernrode fiihrten zum Nachweis zweier Bauabschnitte der Ostfront, 
ebenso konnte an Hand genauer Vergleiche der Westseite mit ălteren Aufnahmen der mutmaBliche ălteste Zustand 
dieser Front genauer umschrieben werden. Auch an diesem Bau offenbart sich Theophanusl EinfluB in der Anlage von 
Seitenemporen fiir die Frauen als einer orientalischen Sitte. 

Die Baugeschichte des Hl. Grabes in der Kirche selbst war durch eine genaue Aufnahme zu untersuchen. Es ergab 
sich eine ăltere Anlage, in Stein als einfaches Haus errichtet und einheimischer Fachwerkarchitektur nachgeahmt. Im 
XII. Jahrhundert wurde durch Einbau von Nischen mit Ecksăulen und ein achteckiges Klostergewolbe diese erste 
Form zu einem ldeinen Zentralbau umgewandelt. 

Die Kirche in Frose bildet seit der 1891 veroffentlichten Forschung Maurers ein vielumstrittenes Bauwerk. Mit 
Unterstiitzung der Herzoglich Anhaltischen Staatsregierung konnte Verfasser 1909 durch neue Nachgrabungen ermitteln, 
daB die ălteste Bauanlage mit der jetzigen hinsichtlich des Umfanges iibereinstimmt, eine Doppelchoranlage aber nie be
standen hat. 

Fiir die Stiftskirche zu Gandersheim war die Untersuchung zu beschrănken auf Feststellung der baugeschicht
lichen Entwicklung der Westseite. Gewisse Anhaltspunkte fiihren hier zur Annahme eines allmăhlichen Aufbaues, 
dessen ălteste Gestalt sich dem Aussehen der Westseite der Stiftskirche zu Gernrode năhert. 

Endlich war in einem SchluBabschnitte das gesammelte Material hinsichtlich einiger Fragen allgemeinerer Natur 
zu vergleichen. Es lieB sich der Holzbau als Material der ăltesten Griindungen, ferner die friiheste GrundriBbildung 
der Landkirchen Ostfaliens feststellen. Die Um- und Dberbauung urspriinglich selbstăndiger kleiner Heiligtiimer 
- Burg- wie Missionskapellen -durch groBere Erweiterungsbauten fiihrte zur Anordnung der Unterkirchen (Krypten), 
fiiI' die der spătere Umbau von St. Wiperti als Prozessionskrypta eine wertvolle bauliche Errungenschaft der Gegend 
darstellt. 

Das im vorstchenden kurz wiedergegebene Ergebnis dm Forschungen des vorliegenden Buches ist in schwieriger, 
sorgfaltiger Arbeit in den Jahren 1908 bis Anfang 1914 gesammelt worden. Sie fiihrte fortdauernd zu weiterer Er
gănzung und zur Vertiefung einzelner Fragen, fiir deren Losung die schon erwăhnten Behorden bereitwilligste finan
zielle Unterstiitzung liehen. Zu dem Gesamtergebnis hat nicht zum mindesten aber auch das warmherzige Entgegen
kommen zahlreicher Freunde der Sache gefiihrt, denen hiermit an erster Stelle zu danken dem Verfasser eine ange
nchme und ehrenvolle Pflicht ist. 

Die bedeutenden Unkosten der Drucklegung wurden in hochst dankenswerter Weise durch Zuschiisse verschie
dener Behorden: des Herrn Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten, der Landesverwaltung der Provinz 
Sachsen, der Herzoglich Anhaltischen Staatsregierung und der Stadt Quedlinburg aufgebracht; auch konnte dem 
Unternehmen dank dem BeschluBe des Senates der Kgl. Technischen Hochschule in Berlin die Hălfte der Louis
Boissonnet-Stiftung 1913 zugefiihrt werden. 

Moge die Miihewaltung des Verfassers und aHer wohlwollenden Berater, wie die Opferwilligkeit der genannten 
Behorden, einem Werke gedient haben, daB das Interesse des deutschen Volkes an den herrlichen Baudenkmălern 
Ostfaliens steigern und der weiteren Forschung zuverlăssige Unterlagen bieten kann. 

Herbst 1915. 
Professor Dr.-Ing. ADOLF ZELLER. 
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Erster Abschnitt. 

Kolonisation, kirchliche und politische Entwicklung des 
einstigen ludolfingischen Hausbesitzes bis zum Ende des XII. Jahrhunderts. 

Die ostlichen săchsischen Lande, Ostfalien genannt, 
waren begrenzt ostlich durch Elbe (Albia) und Saale 
(Sala), siidostlich durch die Unstrut (Unstruod), siidlich 
durch die Orte lVIansfeld - Hasselfelde - Gandersheim, 
westlich der Leine durch die Hohenriicken des Ith und 
Hils, nordlich durch eine Linie von Poppenburg bis zur 
Elbe, halbwegs zwischen Havelberg und Hamburg, und 
im Osten den Grenz-
weg limes saxonicus 
des Ga ues Transalbia 
jenseits der Elbe (1). 

Die urspriingliche 
Einteilung nach der· 
karolingischen G a u -
verfassung weicht 
bis zum Ende des 
XII. Jahrhunderts 
der Umwandlung in 
Grafschaften (2). 

U nsere Karte 
(Abb. 1) zeigt die 
wichtigsten Gaue: 

minderten. So werden im Jahre 961 bei Quedlinburg, 
dem Mittelpunkte unserer Darstellung, in einer Be
stătigungsurkunde Ottos 1. noch 7 kleine nachmals ein
gegangene Dorfer - Wiistungen - aufgezăhlt (4). 

Die Bezeichn ung der W ohn plă tze in der 
Li t era tur wechselt im La ufe der Zeit (5). N och Gregor 
von Tours unterscheidet vicus = Dorf und villa = 

):e .:~,....,.. 

9 .a;H"v""~."t")! 
~ VIl8!J~ 

• - ţJ .r.;·M1. 
9 ~~. 

mă ft ..... E· 

Meierhof; beide Be
griffe verschmelzen 
in der Karolingerzeit 
zu einem. Das ein
zelne GehOft hieB 
curtis, die konig
lichen Hoflager (Ko
nigshofe) dagegen 
karolingisch pala
tium, im Sprachge
bra uch des X. J ahr
hunderts curtis regia. 

Die Schriftsteller 
dieser Zeit bezeich-

Flenithi (mit Gan
dersheim), Amberga, 
Saltgo, Densigo (mit A bb. 1. Plan yon OsHalien. 

nen Burgen oder be
festigte Stădte als 
castellum, urbs oder 
civitas, wobei letz-

Goslar), Hardago 
(mit Quedlinburg), Derlingo (mit Braunschweig), Nord
thuringia, Suevon sowie den Hassagau mit dem Fri
sonefelt (um Sangerhausen und Eisleben). 

Dieses zwei Lăngengrade (27° 30' bis 29° 30' v. Ferro) 
und zwei Breitengrade (510 bis 53°) umfassende Gebiet 
ist seit vorgeschichtlicher Zeit stark besiedelt und nie 
von fremden Volkern besetzt worden. Infolgedessen hat 
sich der Charakter der urspriinglichen Si e d e 1 ung s
weise, der des sog. "Haufendorfes" mit der Gewann
einteilung lange gehalten (3). Da infolge der sog. Drei
felderwirtschaft der Feldbezirk nicht sehr ausgedehnt 
sein konnte, so ergab sich die Notwendigkeit einer ver
hăltnismăBig groBen Zahl kleinerer Siedelungen, welche 
erst mit der Ausbildung des Stădtebauwesens sich ver-

Z e II e r. Kircheu ba uteu. 

teres sehr oft nur 
den Begriff "biirgerliche Niederlassung" bedeutet. Widu
kind, der fUr unsere Darstellung wichtigste Geschichts
schreiber der Sachsen, benutzt mit besonderer Vorliebe 
das Wort urbs. 

Die KonigshOfe bildeten einen besonders wichtigen 
Teil der Ansiedelungen des săchsischen Landes. Sie be
standen aus einer mehr oder weniger umfangreichen 
Wohn- oder Wirtschaftsanlage, groBen Feldern usw., 
groB genug, um den Konig nebst den Mitgliedern des 
koniglichen Hauses, das Gefolge, die Konigsboten sowie 
Bevollmăchtigte, welche im Besitze der tractoria (einer 
eigenhăndigen Verfiigung des Herrschers auf das Recht 
freier BefOrderung, Herberge und Atzung) waren, auf
zunehmen (6). Mangels fester W ohnsitze fUr den Herr-



scher waren diese Konigshofe eine unentbehrliche Ein
richtung, da eine dauernde Aufnahme des koniglichen 
Hauses (die Verpflichtung des servitium regis) in Stădten, 
Bischofssitzen oder Klostern diese wirtschaftlich wegen 
der hohen Kosten ruiniert hătte. Der urspriinglich ein
fache Konigshof wird daher mit steigender Kultur zu 
einer umfangreichen Anlage ausgebildet, die als Ptalz 
oder palatium gerade zur Karolingerzeit auch bau
kiinstlerisch mit besonderer Liebe ausgestaltet wurde. 

In Sachsen lag eine gro13e Zahl von Konigshofen. 
Der săchsische Schoffe Eicke von Repgow nennt noch 
1230 im Sachsenspiegel "fiinf Stădte, die pfaltzen ge
hei13en, liegen in dem Lande zu Sachsen, da der Konig 
seinen rechten Hof haben solI, die erste ist Gruna, die 
andere Werla, die ist zu (d. i. bei) Goslar geleget, Wale
husen die dritte, Allstedt die vierte und Merseburg die 
fiinfte" (7) . 

Von den wichtigsten Konigshofen Sachsens (8), 
welche alle im Besitze der Ludolfinger waren, seien hier 
nur genannt: Bodfeld (schon 918 erwăhnt), Allstedt, 
Grone (bei Gottingen), Goslar, Helfta (bei Eisleben), 
Magdeburg, Memleben, Merseburg, Miihlhausen, Nord
hausen, Pohlde, Quedlinburg, Saalfeld, Siptenfelde, 
Tilleda, Wallhausen, Werla und Walbeck. 

Neben diesen ausdriicklich in den Urkunden als 
Konigshof bezeichneten Orten sind gro13e Krongii ter 
als Eigentum des ludolfingischen Hauses zu nennen, 
von denen vie le in Thiiringen lagen, da Graf Otto, der 
Va ter Heinrichs 1., a uch Laiena bt des Klosters Hers
feld war (9). 

So stark war zu Beginn der Herrschaft des săchsischen 
Hauses schon die Besiedelung, da13 z. B. 979 in einer 
Urkunde Ottos II. allein im nordthiiringischen Hasgau 
18 gro13ere Orte genannt werden (9a); Hellwig zăhlt 

103 urbes und civitates, also gro13ere Ansiedelungen in 
Sachsen und Thiiringen auf (10). 

Nach Ostfalien drang die kirc hliche Missions
t ă t i g k e i t von zwei Rich tun gen her vor, siid wărts von 
Fulda, vom Westen hervon Corvey und Miinster. 
Corvey, in Anlehnung an das Mutterkloster Corbie in 
Frankreich als Neu-Corbie (săchs. Corvey) 822 geweiht, 
ist der Ausgangspunkt einer starken Missionstătigkeit 

nach dem N orden und Osten. Der zweite Abt Warinus 
war ein Sohn eines Grafen Ekbert und der Tochter Ida 
Karls des Gro13en und stand in (den Einzelheiten nach 
unbekannten) verwandtschaftlichen Beziehungen zum 
ludolfingischen Hause. Das Kloster war Wohnort des 
Monches Widukind, der seit 967 die res gestae saxonicae 
in drei Biichern verfa13te. 

Von Miinster aus baute Bischof Ludger um 800 
nach dem Vorbilde romischer Oratorien in Werden a. d. 
R uhr einen Rundbau mit drei Apsiden, St. Stephan 
(um 1760 abgebrochen), und fiir sich und seine Familie 
die Ludgerus- und die Ludgeridenkrypta, welche als 
ausgesprochene monumentale friihe Grabbauten ein be-
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sonderes Interesse in der niedersachsischen Baugeschichte 
beanspruchen. Die Missionstătigkeit dieses eifrigen 
KirchenfUrsten spiegelt sich wieder in der Kapelle des 
Hl. Petrus in Helms tăd t, die er gelegentlich einer 
Bekehrungsreise im J ahre 798 errichtete. Sie ist das 
ăI teste Betha us im Sinne einer Missionska pelle 
in Sachsen. Die Bedeutung des Benediktinerklosters 
Fulda, dessen cellae schon 744 auf und um die Hohen 
des Frauenberges als Werk des Sturmius entstanden, 
liegt mehr in der Ausbreitung der klassischen Bildung 
jener Zeit. Aus der von Alcuin, Erzieher der Sohne Karls 
des Gro13en, geleiteten Schule, die unter Bonifatius 
400 Monche allein in der Bibliothek und den Schreib
răumen beschăftigte, gingen zwei Mănner hervor, die 
spăter in der năheren Umgebung Quedlinburgs tătig 

sind: Haymo und Rabanus Maurus, dieser 766 in 
Mainz geboren, jener ein Gallier. Nach gemeinsamem 
Besuche der beriihmten Klosterschule von St. Martin in 
Tours (798-802) wurde Raban 822 Abt und Nachfolger 
Eigils, des Erbauers der ldeinen Rundkirche St. Michael 
auf dem Friedhofe der Monche, zu der Raban den Grund
ri13 nach dem Vorbilde des beriihmten von Perpetuus 470 
in Tours errichteten Baues angegeben hatte. Diese 
Basilika war besonders eigenartig durch den Ostchor. 
Er barg das Heiligengrab, um das sich ein Atrium (ein 
Săulengang) herumzog, das den Besuchern gestattete, 
im Vorbeigehen am Grabe Gebete zu sprechen; eine bau
liche N achahm ung der Hl. Gra beskirche in J erusalem (Il). 

Raban ging 842 zu seinem Jugendfreunde Haymo, 
der, se it 839 in Hersfeld, gegen Endf' des Jahres 840 zum 
ersten Bischofe des neugegriindeten Bistums Halberstadt 
ernannt worden war. Dort weilte Raban bis zu seiner 
Wahl zum Erzbischof von Mainz 847. Eine iibrigens 
nicht belegbare Nachricht erzăhlt, daB er voriibergehend 
bei den Monchen der Kapelle auf dem Hofe des spateren 
Wipertiklosters Aufnahme fand (12). Haymo selbst 
niitzte sein Amt sehr zugunsten Hersfelds, er iibertrug 
ihm gro13e Zehnten im Hessengau und Frisonifelde. Die 
Verehrung aber des Hl. Wigbert, des beriihmten Lehrers 
und Abtes der Klosterschule in Fritzlar - dessen Leib 
nach Hersfeld in eine ihm 850 gewidmete neue Kirche 
kam --, wird in Quedlinburg spăter in der Kapelle des 
ehemaligen hersfelder dann ludolfingischen Hausbesitzes 
eingefiihrt. 

Von gro13ter Bedeutung in poli tisch or Beziehung 
wird fiir Ostfalien das alte einheimische H e r z o g s -
geschlec h t der Ludolfinger. 

Wir besitzen von Agi us, dem Sohne des ăltesten bis 
jetzt bekannten Ahns Liutolf dieses Geschlechts, eine 
wertvolle Familienchronik "Das Leben der Hathumod", 
in der Liutolf als Herzog der ostlichen Sachsen, also von 
Ostfalien, ausdriicklich genannt wird (13). Die Familie 
tritt zuerst hervor durch die Stiftung eines Familien
klosters, eine Werktatigkeit, durch die damals allein die 
Gelegenheit gegebrn war, dem weiblichen Nachwuchs in 
Sachsen eine standesgemă13e Bildung zu sichern, wăhrend 



die Erziehung der S6hno nach GoheiB Karls des GroBen 
aus dem Dbergang vom VIII. zum IX. Jahrh. noch in 
den bertihmten Klosterschulen Frankreichs, namentlich 
auch in Corbie, erfolgte. So entstand etwa gleichzeitig 
mit Corvey das Frauenkloster Herford, die bertihmteste 
Bildungsanstalt der heranwachsenden weiblichen Jugend. 

Liutolf, verheiratet mit Oda, Tochter des frănkischen 
Markgrafen Billung, hatte sieben Kinder. Die ălteste, 

Ha t h u mod, in Kloster Herford erzogen, wird 852 
Abtissin in Brunshausen (Brunesteshusen), wo sie 874 
starb. Ihre Gebeine kamen 881 mit denen des Vaters in 
das inzwischen vollendete Mtinster in Gandersheim. 

Die zweite Tochter Liutgard heiratet Ludwig III. 
von Ostfranken, dem nach der Teilung des karolingi-. 
schen Reiches in Verdun 843 die Gebiete des rechten 
Rheinufers einschlieBlich der Gaue Mainz, vVorms und 
Speier zufallen. Gerberga (t 896) und Christina 
(t 919) werden zweite und dritte Abtissin in Ganders
heim, die jtingste, Enda, heiratet den Grafen Lothar 
von Walbeck. 

Von den S6hnen fieI Brun oder Bruno (nach der 
Sage der Grtinder Braunschweigs und Stammvater des 
Welfenhauses) 880 gegen die Normannen; der zweite 
Sohn Otto wurde damit Familienoberhaupt. Er war 
zuerst nach Liutolfs Tode Graf im Stidthtiringau, ver
waltete auBerdem die Grafschaft im Eichsfelde und wurde 
seit 901, nach dem Tode des Abtes Haderat, Laienabt 
in Hersfeld (14). 

Mit Ottos Eintritt in die herrschende Stellung eines 
Familienoberhauptes ergab sich ein wahrhaft groBartiger 
Familienbesitz, der ihn als Kandidaten in die engere 
Wahl als K6nig brachte. Er lehnte klug zugunsten 
Konrads 1. ab. 

Da die Kenntnis dieses ludolfingischen Familien
besitzes manche Beziehungen baulicher Art aufhellt, 
so sei er hier kurz aufgezăhlt (15): Zunăchst amnordwest
lichen Harze Besitzungen, welche Ludolf nach der 
Stiftungsurkunde dem von ihm gegrtindeten Ganders
heim zuwies, daneben Hofe in Seesen und Goslar, Konigs
dahlum, Lutter; an der Leine Gtiter in Thrate und 
Brtiggen sowie umfangreicher Besitz bei Bra unschweig (16). 

Neben dem schon erwăhnten Besitze Ottos in Thtirin
gen sind als ludolfingische HOfe zu bezeichnen: die Orte 
Quedlinburg, P6hlde, Nordhausen, Gronau, Duderstadt, 
welche Heinrich 1. 929 seiner Gemahlin Mathilde als 
Witwengut zusprach (16a). Von diesen Orten ist N ord
ha us en als Lieblingssitz der Mathilde besonders wichtig, 
er ist Geburtsort ihrer Tochter Gerberga und des zweiten 
Sohnes Heinrich. An der Helme ist Wallhausen, als 
Hochzeitsort der Mathilde mit Heinrich 1. besonders be
deutend, 806 schon als Waladala genannt (17); spăter 

Besitz des Quedlinburger Stiftes. Zum Hausgut geh6rten 
auch Berga und Tilleda (18). 

Der wichtigste Besitz war Quedlin burg .. Die Lage 
der ăltesten vorgeschichtlichen Stadt (antiqua urbs -19) 
im Verhăltnis zum Stift war lange zweifelhaft. 
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Pietsch (20) hat neuerdings festgestellt, daB sie auf 
der Anh6he der jetzigen Altenburg, einer frtihen Flucht
burg, zu suchen ist (Abb.2). 

N6rdlich von der Anhohe, an deren Abhang ein 
prăhistorischer Begrăbnisplatz a ufgedeckt wurde, liegt in 
der Talmulde der ehemalige K6nigshof S. Wiperti. 

Dber seine l3edeutung als uralte Wohnstătte haben 
Grabungen des Verfassers im Sommer des Jahres 1908 
unzweifelhaften AufschluB gegeben (21). 

Die prăhistorischen Funde, wie die Grabanlagen der 
frănkischen Zeit, weisen hier auf eine frtih besiedelte und 
dauernd bewohnte Stătte, die nach den Angaben der 
miracula S. Wigberti ursprtinglich hersfeldisch war und 
zwischen 901 und 912 in ludolfingischen Besitz tiber
ging (22). 

Ein wichtiger Tausch ludolfingischen Gutes kam im 
X. Jahrhundert in Westfalen zustande. Die Gtiter des 
Grafen Ekbert und sein eI' Gomahlin Ida, einer Tochter 
Karls des GroBen, fielen nach deren Tode an die wahr
scheinlich von weiblicher Seite mit ihnen verwandten 
Ludolfinger. Der Besitz im Dreingau mit Hersfeld als 
Hauptort kam dann zwischen 898-902 tauschweise an 
das Kloster Werden an der Ruhr (23). 

Die uns bis jetzt bekannte Bautătigkeit der 
Ludolfinger setzt ein mit der Verlegung des Klosters 
in Brunshausen. Wir dtirfen wohl annehmen, daB die 
Gemahlin Ludolfs, Oda, als Trăgerin frănkischer Kultur, 
da bei die treibende Kraft war. Eine Romreise ftihrt sie 
mit ihrem Gatten zu dem Papste Sergius (844-847); 
beschenkt mit den h1. Leibern der Păpste Anastasius und 
Innocentius kehrt das Ehepaar zurtick und grtindet 
zunăchst in Brunshausen 852 das schon erwăhnte 

Kloster (24), das um 881 wegen der sumpfigen Umgebung 
des Ortes nach dem hoheren Gandersheim tibersiedelt 
wurde. Die erste Kirche wurde hier am 1. November 881 
durch Bischof Wigbert von Hildesheim geweiht (25). 
Gerberga war damals nach Hathumods Tode Abtissin, ihr 
folgte 896 die jtingere Schwester Christina (t 919). Oda 
starb hochbetagt 913, 107 Jahre alt, nachdem schon 912 
ihr Sohn Otto, Vater K6nig Heinrichs, ihr im Tode vor
angegangen und in Gandersheim beigesetzt worden war. 

Um diese Zeit muB in Gandersheim noch gebaut 
worden sein, denn die Annales Hildesheimenses be
richten zum Jahre 923, daB der Bischof Sehard den west
lichen Turm geweiht hat (26). 

Die starke bauliche Tătigkeit an dem Hildesheimer 
Bischofssitze wurde bereits im ersten Bande dieses 
Werkes ausftihrlicher behandelt. Bischof Altfrid (851 
bis 874), der in Fulda erzogen und in Corvey vortibergehend 
tătig war, errichtete in Hildesheim den ersten massiven 
Dombau, dessen Fundamente in dem Heziloschen Umbau 
noch erhalten sind. In dem "\Verden benachbarten Essen 
grtindete Altfrid 873 ein Frauenkloster, die eigenttim
lichen halbrunden Nischen in den Seitenschiffen des 
Essener Mtinsters stammen noch aus seiner Zeit. 

Zur gleichen Zeit cntstand in Werden a. d. Ruhr ein 
baugeschichtlich bedeutender Bau. Hier wurdo dor SChOll 

1* 



875 gcweihten Salvatorkirche, deren Apsis iiber dem 
bereits erwăhnten Grabe des Hl. Ludgerus errichtet 
worden war (27), nach Westen ein neuer Anbau, die 
Peterskirche, zugefUgt, deren Bau noch 877 in vollem 
Gange war. Das Werk geriet kurz danach ins Stocken 
und kam erst unter den Ottonen 943 zur Vollendung (28). 
Auf die Bedeutung Werdens fUr Quedlinburgs Bau
wesen wird zum Schlusse zuriickzukommen sein. 
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Fiihrer der Sachsen zur Zeit Karls des GroBen, ab
stammte (30). Wildcshausen in Oldenburg war der Mittel
punkt des widukindschen Besitzes(31), hiel' hatte sein 
Enkel Waltbert ein Kloster gegriindet. Anderes Eigentum 
\Vidukinds lag bei Herford, in dessen Kloster die Mutter 
des Grafen Thiederich, Vaters der Mathilde, ebenfalls 
Mathilde genannt, sich zuriickzog und ihre Enkelin, 
Heinrichs spătere Gattin, erzog. Endlich gehorte zu dem 

Abb.2. Quedlinburg im X., XI. und XII .• Tahrhundert. Lageplan. 

So stehen am Schlusse des IX. J ahrhunderts in Ost
falien schon einige groBere Bauwerke, welche alle - mit 
Ausnahme Hildesheims und Helmstădts - in oder bei 
ludolfingischen Giitern liegen; sie alle zeugen von einer 
verhăltnismăBig aufstrebenden Baukultur in einem 
Lande, das nach seinem Baumaterial und seiner Bau
sitte damals noch in erster Linie den Holzbau, selbst in 
den Kirchen, pflegte. 

Herzog Ottos Gemahlin Ha th ui oder Had u wich, 
von unbekannter Herkunft, schenkte ihm drei Sohne: 
Thankmar, Ludolf und Heinrich, sowie mehrere 
Tochter, von denen Oda den Herzog Zwentibulch von 
Lothringen heiratete. Heinrich iiberlebte die Briider 
und trat 912 das văterliche Erbe an. Noch zu Lebzeiten 
des Va ters hatte er sich mit Hatheburg, der Tochter 
des thiiringischen Grafen Erwin auf der Altenburg, in 
odeI' bei dem heutigen Merseburg, vermăhlt. Sein Besitz 
fieI den Tochtern, Merseburg damit Heinrich zu, welches 
von ihm spăter befestigt wurde (29). 

909 heiratete Heinrich dann nach Auflosung der 
ersten Ehe die Tochter Ma thilde eines westfălischen 

Grafen, dessen Geschlecht direkt von Widukind, dem 

Besitze eine Stiftung in Engers, in dem Widukind selbst 
nach seiner Bekehrung 778 eine cellula gegriindet hatte. 

So wurde durch die zweite Ehe Heinrichs nicht nur 
ein enges Band mit der Familie des groBten Volkshelden 
aus der Zeit der săchsischen Befreiungskămpfe gekniipft, 
sondern auch durch Mathilde ein lebhafter Strom geistiger 
Bildung nach Ostfalien geleitet. Die beiden Lebens
beschreibungen der Mathilde riihmen ihren hohen weib
lichen Sinn und ihren regen Geist, der in gliicklichster 
Weise die der Verteidigung und Befreiung des Vater
landes gewidmete Tătigkeit des Gatten durch Griindung 
von Frauenklostern als Stătten geistiger Bildung und 
Erziehungsorte der weiblichen Jugend ergănzte . 

919 erfolgt Heinrichs Wahl zum Konig der Deutschen; 
inmitten einer traurigen Zeit (906) erscheinen zum ersten 
Male die Hunnen in Sachsen, nachdem schon vorher die 
Normannen von Norden her verheerende Einfălle veriibt 
hatten. Die Verwiistung war im Jahre der Wahl so groB, 
daB der Corveyer Annalist schrieb: Domino irascente 
adversum nos (32). Heinrich hatte den Wert der stăndigen 
Befestigung gelegentlich seines Zerwiirfnisses mit Kon
rad 1., dem el' 915 in Grona bei G6ttingen verschanzt 



widerstand (33), spa ter gegEm die Hunnen in Werlaon 
924 (34) schatzen gelernt. Der berlihmte neunjahrige 
'Vaffenstillstand wird zur Aufstellung geschlossen fechten
der Reitergeschwader, der sog. Legionen, sowie zum Bau 
von befestigten Stlitzpunkten ausgenutzt und so der 
Gefahr des Einbruchs feindlicher Reiterscharen mit 
Erfolg begegnet. Die glinstigen Erfahrungen bei dem 
Widerstande des noch von r6mischer Zeit her befestigten 
Augsburg gegen Angriffe der Hunnen 926 veranlaBten 
K6nig und Flirsten, noch im gleichen J ahre, am 4. N 0-

vember, auf der Reichsversammlung in Worms, das k6nig
liche Recht der Befestigung mit Mauern und Graben auch 
an Kl6ster und geistliche Stifte zu verleihen (35). Nun 
entstehen allerorteri starke Schutzwehren: Hersfeld 
wird befestigt (36), Merseburgs h6lzerne Pallisaden durch 
Steinmauern von Heinrich selbst ersetzt (37), ebenso 
n6rdlich vom K6nigshofe bei Quedlinburg die steile 
H6he des jetzigen SchloBberges (38), wenig spater 
auch der sog. Mlinzenberg befestigt und beide mit Kloster
stiftungen bedacht, Nordhausen, Duderstadt, Gronau 
treten als civitates auf (39), Goslar wird 922 gelegentlich 
Auffindung der Silberadern im Rammelsberg befestigt( 40), 
Kloster Gandersheim erhalt Mauern (41). 

Besonders bedeutungsvoll ist in dieser drangvollen 
Zeit Quedlinburg als Vorort unter den K6nigs
h6fen und als Lie blingsa ufen thal t Heinrichs 1. 
922 wird es zum ersten Male genannt als villa quae dicitur 
Quitilingaburg (42). Der Name kommt sodann in drei 
Urkunden Heinrichs als Ausstellungsort vor (43) sowie 
in der wichtigen Urkunde Heinrichs vom 16. September 
929, actum in loco, qui dicitut Quitilingaburg, worin er 
seiner Gattin Mathilde als Witwengut die Orte Quitilinga
burg, Palithi, Nordhuse, Gronau, Tuderstete cum civita
tibus et omnibus ad praedicta loca pertinentibus verleiht. 
Ein Datum liber die Befestigung des SchloBberges selbst 
als Burg existiert nicht, doch geht aus dem Wortlaute 
einer spateren Urkunde vom 13. Mai 974 hervor (44), 
daB das neue Kloster (monasterium sanctimonialium) da
mals a uf der N ordosthalfte des Burgfelsens lag, so daB also 
der ălteste Zugang zur Heinrichsburg auf der Slidwest
seite zu suchen ist, wo spater die Gebaudegruppe der 
Propstei lag (vgl. spater Abb. 17). 

Die Grlindung des Stifts auf dem Burgberge erfolgte 
erst unter der Regierung Ottos 1. Heinrich erlitt wahrend 
der Vorbereitungen (45) hierzu 936 einen Schlaganfall 
auf dem K6nigshofe zu Bothfeld, an dessen Folgen er am 
2. Juli auf der pfalz zu Memleben in den Armen seiner 
geliebten Mathilde starb (46). Die Beisetzung fand auf 
dem Burgberge in der Kirche statt, die Heinrich noch zu 
seinen Lebzeiten begonnen hatte: "sein Leichnam wurde 
von seinen S6hnen in die Stadt (richtiger Burg) Quedlin
burg gebracht und begraben in der Kirche des heili
gen Petrus vor dem Al tare ", wie Widukind be
richtet (47). 
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Demnach war damals die alteste sog. Heinrichskirche 
auf der Burg schon geweiht (48), und der Wortlaut der 
Stiftungsurkunde von 936 spricht auch ausdrlicklich voil 
clericis in eodem loc o domino servientibus (49), welche 
in dem Heiligtum den Gottesdienst damals versahen. 
Fritsch nimmt als Baujahr der Heinrichskirche 930 an(50). 

Die Grlindung des Stiftes selbst war mit Schwierig
keiten verknlipft (51). 

Otto 1. grlindete ein J ahr nach seinem Regierungs
antritt, am 13. September 937, das Stift auf dem Burg
berge, verlieh ihm die Burg mit allen ihren Baulichkeiten, 
bedeutende Einklinfte aus einer Anzahl Ortschaften, 
ebenso das Kloster Wenthausen mit allen seinen Rechten 
usw. (49). 

Quedlinburg war zur Zeit Heinrichs 1. der Mittel
punkt h6fischen Lebens. Am 16. September 929 fand die 
Vermahlung Ottos mit Editha (Eadgyta), der Tochter 
Eadvards, K6nigs der Angelsachsen, statt, am Tage der 
Rlickkehr des siegreichen Heinrich 1. nach der Schlacht 
bei Lenzen. Ais Wittum erhalt Edith Magdeburg (52). 
Von den Kindern dieser Ehe wird Liutgart durch ihre 
Vermahlung mit Konrad dem Roten von Franken und 
Herzog von Lothringen die Stammutter des salischen 
Kaiserhauses, von dem die Schwestern Kaiser Hein
richs II., Adelheid II. und Beatrix, als Abtissinnen 
der (vereinigten) Stifte Gandersheim und Quedlinburg 
spater in der Stiftskirche ihre Ruhestatte finden. 

o t tor. flihrt das sachsische K6nigstum zur Welt
herrschaft. 'Vahrend der Vater in der immerhin be
scheidenen pfalz zu Memleben, deren Speisesaal damals 
ein Bild des 933 liber die Ungarn errungenen Sieges 
schmlickte (53), sein Leben fern von dem Getlimmel der 
Welt beschloB, war die Wahl und Kr6nung des Sohnes 
in Aachen eine Haupt~ und Staatsaktion. 

Sie geschah nach dem Zeremoniell, das Karl der GroBe 
nach dem Vorbilde des byzantinischen Hofes eingeflihrt 
hatte. Das baugeschichtlich interessante Ereignis 
schildert ein Zeitgenosse wie folgt (54): 

"Der Wahlakt fand im Saulengarrg statt, der zu dem 
oberen Umgange des Mlinsters fUhrte (d. i. in der oberen 
Halle der Westseite). Der Thron stand in diesem Um
gange, im Rlicken der Westnische, von ihm stieg der 
gewahlte Kaiser zum Altar der Ostnische zur Kr6nung; 
spater, wieder hinaufgehend, zeigte er sich von dem 
Fenster dem im Vorhofe versammelten Volke. Der Zu
drang von Gasten war so groB, daB die Raume der pfalz 
nicht ausreichten und unter Anweisung Herzogs Arnulf 
Zelte fUr die Fremden um sie herum aufgeschlagen 
wurden." 

Dieser Umstand ist beachtenswert. Mit Ottos 
Regierungsantritt beginnt fUr die hOfische 
Baukunst eine neue Zeit; statt der bescheidenen 
pfalzen aus karolingischer Zeit und aus dem Anfange 
des X. J ahrhunderts tritt das Bedlirfnis nach Ver
gr6Berung des Vorhandenen sehr bald gebieterisch auf. 



Ottos 1. Regierungszeit zerfallt in drei Abschnitte: 
die deutsche Herrschaft von 936-951; die Mitherrschaft 
iiber die Lombardei bis 962; die Zeit der Kaiserwiirde 
von 962-973. Die DarstelIung der Begebenheiten muB 
sich hier beschrănken a uf die Anfiihrung einzelner Er
eignisse, welche in engerer Beziehung zum nieder
săchsischen Lande stehen und manchen Einblick in Bau
vorfălIe jener Zeit gewăhren. 

Die Zeit von 936 bis zum Tode Ediths am 26. Februar 
946 hinterlieB an kirchlich wichtigen Ereignissen Sachsens: 
am 21. August 937 die Stiftung des Benediktinerklosters 
in Magdeburg zu Ehren der Apostel Paulus und Mauritius 
(die Gebeine des H1. Innocentius, ein Geschenk Konig 
Rudolfs II. von St. Maurice) und die Einfiihrung der 
Benediktiner aus St. Maximin in Trier unter dem ersten 
Abte Anno (55); am 18. April 941 (oder 942) die Stiftung 
des Klosters Walbeck (Walbiki) durch den Grafen 
Liuther als Siihne einer Verschworung gegen den Konig 
in Quedlinburg (56). 

Ein auffallender Zug der Zeit ist der lebhafte Aus
tausch von irdischen Resten heilig gesprochener Pers6n
lichkeiten. So werden im Jahre 945 Otto 1. auf dem 
Konigstage zu Duisburg (12. bis 14. Mai) die Reliquien 
des heiligen Servatius aus der gleichnamigen Kirche zu 
Maastricht gezeigt. Die Geistlichen dieser Kirche hatten 
den h1. Leib vor der Bedrăngnis der Stadt durch den 
Grafen Immo gefliichtet (57); wahrscheinlich beeinfluBt 
durch Ottos Schwester Gerberga, welche als Gemahlin 
Herzog Giselbrechts von Lothringen damals in Maastricht 
wohnte. Ein Altar des h1. Servatius in Quedlinburg 
wird schon 937 und auch 955 genannt (58), der Leib des 
Heiligen selbst kam erst 961 nach Quedlinburg. Im 
Todesjahr Ediths (946) verehrt Otto auf einem Heeres
zuge nach Frankreich auch in Paris den Leib des h1. 
Dionysius (59), dessen Hand angeblich schon 923 als 
Geschenk des von Heinrich 1. entsetzten Konigs Karl 
von Frankreich nach Quedlinburg gekommen sein solI (60). 

948 wird die der MachtstelIung der Kirche gewidmete 
Sorge Ottos 1. gekront durch die vom păpstlichen 

Legaten am 1. Oktober ausgesprochene Bestătigung der 
bereits in Ingelheim gegriindeten Bistiimer in Schleswig, 
Ripen und Aarhus und die des bereits 946 gegriindeten 
Bistums zu Havelberg sowie die Neugriindung von 
Brandenburg. 

Das Jahr 949 bedeutet einen Wendepunkt in der 
Kulturgeschichte Deutschlands. In Aachen empfing 
Otto eine von dem Kămmerer Salomon des griechischen 
Kaisers Constantin gefiihrte Gesandtschaft, der Erz
bischof Bruno von Koln, Ottos Bruder, der des Griechi
schen măchtig war, als Dolmetscher diente (61). Otto 
lieB sie sofort durch eine deutsche Gesandtschaft unter 
Fiihrung des Mainzer Kaufmanns Liutfred erwidern, die 
ihrerseits auf der Reise in Venedig mit einer von Liut
prand im Auftrage des Markgrafen Berengar von Pavia 
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nach Konstantinopel ziehenden Gesandtschaft zu
sammentraf. Liutprands Schilderung des Empfanges 
beider Gesandtschaften in Byzanz ist die erste groBere 
Schilderung ostromischen Glanzes und erweckte am 
Hoflager Ottos 1. die Erinnerung an die Bemiihungen 
der karolingischen Zeit um den TiteI des patricius 
Romanorum (62). 

Mit dem ersten Romerzug Ottos 1. 951 gegen Beren
gar II., der Befreiung der Witwe Adelheid des K6nigs 
Lothar von Burgund und seiner Vermăhlung mit ihr tritt 
die deutsche Politik in einen neuen Abschnitt. 

Der Schauplatz koniglicher Pracht wird von Quedlin
burg verlegt nach Pavia in Oberitalien; die deutschen 
Angelegenheiten treten nur in kritischen Augenblicken 
in den Vordergrund, so 953 gelegentlich der Verschworung 
Liudolfs von Schwaben und 955 durch den Sieg iiber die 
Ungarn auf dem Lechfelde, dem sich ein siegreicher Feld
zug gegen die Wenden bis Raxa (Recknitz in Mecklen
burg) anschloB. Beide Kriegsziige sind fiir die Bau
geschichte Niedersachsens wichtig. Am Vorabend der 
Schlacht auf dem Lechfelde gelobte Otto fiir den FalI 
des Sieges die Stiftung eines Bistums zu Ehren des H1. 
Laurentius in Merseburg und Umwandlung eines bereits 
fiir den Konig selbst bestimmten Hauses zum Wohn
sitze der Geistlichkeit (63); die Beute aber von Raxa 
wurde zugunsten des Magdeburger Dombaues ver
wandt (64), in dessen Nordfliigel Edith seinerzeit bei
gesetz worden war (65). 

956 ist das Triumphjahr fiir die Taten des vergangenen, 
Otto galt nach dem Zeugnis Thietmars als der groBte 
Held unter den Zeitgenossen. Vom 5.-10. Mărz empfing 
er im karolingischen Salhof zu Frankfurt a. M. Huldigungs
gesandtschaften des Papstes, des byzantinischen Kaisers 
Konstantin und des Kalifen aus Cordova, welche durch 
die Fiille ihrer auBergewohnlichen Geschenke Widukind 
zu der N otiz begeisterten: ,,(sie brachten) silberne, 
goldene und kunstvoll gearbeitete bronzene GefăBe, 

andere von Glas und Elfenbein in mannigfaltiger Gestalt, 
Balsam und Spezereien, Lowen, Affen, Kamele und 
StrauBen" (66). 

957 verlor Otto in Pombia siidlich des Lago maggiore 
seinen Sohn Liudolf, 958 auch seine Tochter Liutgard; 
beide wurden in St. Alban in Mainz beigesetzt, das 
damals als Begrăbnisstătte k6niglicher Wiirdentrăger 

wie hoher Fiirstlichkeiten beriihmt war (67). 961 stiftet 
der K6nig in Wallhausen zugunsten der fertigen Krypta 
des Magdeburger Domes (68); IăBt seinen sieben
j ăhrigen Sohn Otto a uf dem Reichstage zum K6nig 
wăhlen, in Aachen kr6nen und setzt seinen Bruder~ 

Erzbischof Brun von K6ln sowie Erzbischof Wilhelm von 
Trier zu Reichsverwesern ein. Die Zeit vor Beginn des 
zweiten Romerzuges, die Monate Juni und Juli (961), 

weilt Otto bei seiner hochbetagten Mutter Mathilde in 
Quedlinburg und bestătigt hier eine Reihe fiir diesen Ort 
wichtiger kirchlicher Stiftungen, welche im nachstehenden 
etwas eingehender zu behandeln sind. 



AuBerhalb der Stiftung vom 13. September 937 

schenkte Otto 1. dem Stifte noch im gleichen Jahre Be
sitzungen in Kirchberg und Dornburg (69), 944 ein Gut 
zu Kinlingen (70), 946 die Dorfer Helmwardsdorp und 
Fastlevestorp im Nordthiiringau, den damals Graf Gero 
verwaltete (71). 961 stiftete Mathilde am 15. Juli ihr 
Witwengut auf der curtis Quitilinga cum ecclesia in 
honore s. Jacobi apostoli consecrata in eodem loco - ad 
monasterium in monte constructum in honore S. Servatii 
sanc~.imonialibus ibidem (72) unter der Bedingung, daB 
die Abtissin des Stifts zum Seelenheil der Konigin in 
der Kirche des Konigshofs nicht weniger als zwolf Geist
liche (clerici) einsetze und mit Nahrung und Kleidung 
versehe. - Konig Otto II. bestătigt am 24. Juli von 
Wallhausen (Vualahusun) aus die Schenkung auch fiir 
seine Person (73). 

Im gleichen Jahre bat die Konigin Mathilde ihren 
Sohn vor seiner Abreise nach Italien, wenn irgend 
moglich, den Leichnam des h1. Servatius von Maastricht 
nach Sachsen in die Kirche auf dem Stifte bringen zu 
lassen (74). Otto gelingt es auch, die Maastrichter zu 
dieser Schenkung zu bewegen. Die kostbare Reliquie 
wird am Rhein von săchsischen Gesandten empfangen, 
unter groBem Geprănge nach Sachsen iibergefiihrt, dEr 
Sarg auf dem Berge 6ffentlich ausgestellt und der all
gemeinen Verehrung zuganglich gemacht. Das Volk 
betet an ihm, zahlreiche Geschenke an kostbaren Ge
wandern, Gemmen und Edelsteinen werden dargebracht. 
Vom R6merzuge selbst sandte der 962 am 2. Februar 
ne bst seiner Gemahlin Adelhaid zur Kaiserwiirde in Rom 
emporgestiegene Herrscher die Reliquien der h1. Mărtyrer 
Fabianus, Eustachius, Pantaleon, Hippolitus, Eugen, 
Miniates von Valens, sowie Reste der h1. Laurentia (75). 

Die Hildesheimer Domkirche empfing damals den Leib 
des h1. Epiphanius aus Pavia (76); 964 erhielt Quedlin
burg den Leib der h1. Stephanie (77). 

Die Kaiserinmutter Mathilde selbst ăuBerte ihren 
frommen Sinn durch zahlreiche Klosterstiftungen (78). 

So erhielten 964 am 27. Juli die in suburbio castelli 
Quidelingoburg auf dem K6nigshof lebenden Canonici 
das Recht, sich einen Abt (Primicerius) selbstăndig zu 
wăhlen (79); in ihrem Wittum in Thiiringen in P6hlde 
stiftete sie ein Kloster, ebenfalls zu Ehren des h1. Serva
tius (80); in Nordhausen, ihrem Lieblingswohnorte, 
griindete sie zu Ehren der h1. Jungfrau 962 ein Kloster (81) 
sowie ein Stift zum h1. Kreuz (82). 

Kaiser Otto traf die Mutter in K6ln im Friihsommer 
965, auch im Friihjahr 966 ist er wieder mit ihr in Quedlin
burg im trauten Familienkreise zusammen. Hier setzt 
er seine einzige Tochter zweiter Ehe, die 955 geborene 
Mathilde, als erste Abtissin des Stifts ein, welche vom 
Papst Johann XIII. bestatigt und dabei als Corporis et 
mentis generositate praefulgidam, incomparabiliter lau
dabilem abbatissam bezeichnet wird (83). Die Einfiihrung, 
gleichzeitig die Geburtsstunde der Abtissinnen
herrschaft auf dem SchloBberge, fand in Gegenwart 
des Kaisers, der Kaiserin Adelheid, der K6nigin Mathilde 

7 

und einer groBen Zahl auf kaiserlichenBefehl zusammeu
berufener Kirchenfiirsten mit allem Prunk der Zeit 
statt (84). 

Uber Nordhausen, hier von der greisenMutter zărtlich 
und tiefergriffen Abschied nehmend (85), ging der Kaiser 
nach Italien zuriick. Aber schon am 14. Marz 968 starb 
Mathilde und wurde an der Seite ihres verewigten Gatten 
Heinrich in der alten Mlinsterkirche auf dem SchloB
berge beigesetzt (86). 

Ein Jahr friiher war es zwei Priestern aus Maastricht 
gelungen, den Leichnam des h1. Servatius aus der 
Heinrichskirche zu entfiihren, obwohl Otto 1. bei seinem 
Aufenthalte in Quedlinburg noch sehr gemahnt hatte, 
die kostbare Reliquie ja gut zu verwahren (87). 

Mit dem Heimgange der Mutter verdiisterte sich das 
Leben Ottos 1. Schon 965, am 20. Mai, hatte el' Gero, 
seinen getreuesten Markgrafen und Schirmherrn der Ost
grenze, verloren; am 10. Oktober gleichen Jahres starb 
des Kaisers treuer Bruder Brun, der Erzbischof von Koln , 
wahrend sein Bruder Wilhelm am 2. Mărz 968 in Rott
leberode verschied. FUr seinen Sohn Otto II. erwirkt der 
Kaiser in Rom 967, Weihnachten, die Kronung zum 
Kaiser; am 14. April 972 findet dessen Vermăhlung mit 
Theoph!1nu, Tochter des byzanthinischen Kaisers Tzimis
kes, statt. Die Hochzeitsurkunde (88), welche noch in 
der Bibliothek zu W olfenbiittel erhalten ist, gibt der 
jungen Kaiserin Tilleda und Wallhausen als Morgen
gabe (89). So am ZieI seiner Wiinsche: der Familien
verbindung mit dem hochsten Fiirstenhause damaliger 
Zeit, dem der byzantinischen Kaiser, kehrt Otto 1. 
zur alten Heimat zuriick, in einem Triumphzuge liber den 
Septimer, Chur, St. Gallen, Reichenau, Konstanz, iiber 
die altehrwiirdigen pfalzen Ingelheim, Tribur und Nier
stein zum Weihnachtsfeste nach Frankfurt und dann 
nach Sachsen. In Magdeburg besuchte er am 16. Mărz 

das Grab seiner unvergeBlichen Edith (90), am 19. Marz 
trifft er in Quedlinburg ein, um am 23. dort das Oster
fest zu feiern. Hier empfăngt der greise Herrscher noch
mals zahlreiche Gesandtschaften, um dann iiber Walbeck 
nach Merseburg zur Begehung des Himmelfahrtfestes 
am 1. Mai einzutreffen. Auf der Weiterreise nach Mem
leben am 6. Mai vom Schlage geriihrt, erliegt Otto 1. am 
7. einem Schwăcheanfall, 71 Jahre alt, wăhrend der 
Vesper in der Kapelle der pfalz. Sein Grab findet er 
neben Edith im Magdeburger Dom, eine Grabplatte aus 
antikem Marmor deckt die Stelle der irdischen Reste 
eines Fiirsten, dem die Nachwelt mit Recht den Namen 
"der GroBe" verliehen hat. 

Der Eintritt Theophanus in die sachsische Kaiser
familie ist nicht ohne EinfluB auf die u'uBere Kultur des 
sachsischen Hofes. Die Chronisten iiberliefern uns zwar 



nur weniges iiber diese bedeutende Fiirstin, welche nicht 
die Tochter, sondern nur die Nichte (neptis) des Kaisers 
Johannes Tzimiskes war (91). Aber sie stammte von 
einem Hofe, an dem Kunst und Wissenschaft zu Hause 
waren; Leo V. war ein bekannter Philosoph, sein Sohn 
Konstantin V. ein leidenschaHlicher Biicherfreund. So 
brachte Theophanu eine verfeinerte Kultur in die sachsi
sche rauhe Sitte, sie war von vultu elegantissimum (von 
sehr vornehmen Gesichtsziigen) und Thietmar schildert 

A UU. 3. Otto]I. \lnd Th eoph~nll . . 

EUen beintafel im M\lseum Cluny-Paris. 

ihre Personlichkeit - wohlnach Angaben von Zeit
genossen - wie folgt: "Theophanu war, obgleich nicht 
frei von der Schwache ihreis Geschlechts, doch voll be
scheidener Festigkeit und' fiihrte, was in Griechenland 
selten ist, einen vortrefflichen Lebenswandel. Sie wahrte, 
indem sie mit wahrhaft mannlicher Kraft iiber ihrem 
Sohne wachte, das Reich, die Frommen in jeder Weise 
begiinstigend, die Hoffăhrtigen aber schreckend und 
demiitigend. Von ihres Leibes Frucht aber brachte 
sie als Zehnten ihre Tochter Gott dar, die erste Aethel
heid zu Quedlinburg, die zweite Sophie zu Gonnes
heim (Gandersheim)" (92). 

Thietmar war die Verfeinerung des auBeren Lebens 
am Hofe zuwider, er spielt darauf an, wenn er die aurea 
mediocritas der Zeit Ottos 1. gegeniiber der novam 

8 

normam quae sequebatur riihmt, und die Einfiihrung 
fremder Moden (Handschuhe) wird der Kaiserin in einer 
spateren Quelle einmal zum Vorwurf gemacht (93). 

Abbildungen der Theophanu existieren nicht mehr. 
Das in Abb.3 dargestellte Elfenbeinrelief Ottos II. und 
Theophanus im Museum Cluny in Paris ist mehr in
teressant durch die eigenartige Einrahmung mit den fein
gedrehten Saulchen, den gedrehten FiiBen der FuB
gestelle und den oberen flachbogigen AbschluB des mit 
einem Vorhang verschlieBbaren Baldachins (94). 

Ottos II. Mutter Adelheid, Theophanu und die 
Abtissin Mathilde residierten zusammen in Quedlinburg 
in dem Stifte von 973-978. 977 ward Otto hier die 
erste Tochter Adelheid geboren, 978 eine zweite Tochter 
Sophie (genannt nach Theophanus Mutter) , die beiden 
schon oben erwahnten spateren Abtissinnen. Einen Sohn 
Otto (III.) gebar Theophanu in Kessel am Reichswalde 
bei Kleve im Juni 980. 

974 und 978 feierte Otto in Quedlinburg das Osterfest 
und schenkte zugunsten des Stifts in jenem Jahre be
trachtlichen Besitz aus seinemErbe (94a). Ein literarisch 
sehr wichtiges Ereignis war die Herausgabe der Annalen 
des Widukind, des bedeutendsten Geschichtswerks der 
Sachsen, dessen Widmung an die Abtissin Mathilde im 
siebenten Jahrzehnt des Jahrhunderts als ein eigenartiges 
Dokument fiir das hOfische Leben der Zeit auf der Burg 
in Quedlinburg hier wiedergegeben sei (95): 

"Der in jungfraulicher Bliite, in kaiserlicher Wiirde 
und ausgezeichneter Weisheit strahlenden Herrscherin 
l\1.ftthilde der letzte der Knechte Christi und der Mar
tyrer Stephanus und Vitus, Witukind von Corbey die 
alleruntertănigste Verehrung und das wahre Heil im 
Erloser! 

Wie wohl dich der vorziigliche Ruhm der văterlichen 
Macht hoch erhebt und allgemein gepriesene Weisheit 
dich schmiickt; so setzt doch unsere "\Venigkeit von der 
Gnade, die den Zeptern immer so nah ist, voraus, da!3 
unsre Demutsbezeugung von dir mit Wohlwollen auf
genommen wird, wenn sie es gleich nicht verdient. 

Denn wenn du die von uns mit sorgsamem FleiBe auf
gezeichneten Taten deines so măchtigen Vaters und deines 
hochberiihmten GroBvaters liesest, so findest du, was 
dich aus der besten und ruhmwiirdigsten noch besser und 
ruhmvoller macht. 

Doch bekennen wir, daB wir nicht alle ihre Taten zu
sammenfassen konnen, aber wir schreiben kurz und ab
schnittweise, damit der Vortrag den Lesern zu fassen 
leicht und man dessen nicht iiberdriissig werde. 

Aber ich ha be vom Ursprung und Zustande des Volkes, 
in welchem der Herr der Dinge zuerst selbst regiert hat, 
auch einiges Wenige schreiben wollen, damit du durch 
Lesung desselben dein Gemiit ergotzest, die Sorgen dir 
erleichterst und eine angenehme MuBe habest. 

Moge deine Liebe daher dieses Buch lesen und dabei 
ebenso mit W ohlwollen unserer eingedenk sein, als es 
von uns mit Ergebenheit geschrieben ist. - Lebe 
wohl!" 



Unstimmigkeiten innerhalb der kaiserlichen Familie 
machten 978 dem Zusammenleben in dem Stifte vor
Iăufig ein Ende (96). Adelheid reiste mit der Ăbtissin 
Mathilde nach Burgund, wăhrend Otto II. mit Theo
phanu fortdauernd unterwegs ist. Bezeichnend fiir den 
Kaiser ist eine bedenkliche Dberhebung gegeniiber der 
ălteren Baukultur der Karolinger, die sich in der sinn
losen Zerstorung der pfalzen jener Zeit (so der von 
Attigny) auf dem Septemberzuge gegen Frankreich (978) 

offenbart (97), ebenso die Begiinstigung einseitig kirch
licher Interessen durch Zersplitterung des Reichsgutes, 
die unter der Vormundschaft Ottos III. ihren Hohepunkt 
erreicht (98). Der Konigshof Memleben erhălt 979 zum 
Andenken an Heinrich I. und Otto I. eine Abtei; 980 

iibergibt der Kaiser seine Tochter Sophie zur Erziehung 
dem Stifte zu Gandersheim. 

Nach der Geburt Ottos III. zieht der Kaiser mit Theo
phanu in den Harz, versieht das Reich unter dem 
Schutze des Erzbischofs Willegis als Reichserzkanzler 
und reist nach ltalien, von Theophanu begleitet. Nach 
der Versohnung mit der Kaiserin-Mutter Adelheid in 
Pavia beginnt sein zweijăhriger Leidenszug, dem der 
Herrscher am 7. Dezember 983 in Rom in den Armen 
Theophanus erlag. 

Nun ruhte die Last des Reiches ganz auf Theophan u, 
die fiir den dreijăhrigen Otto die Vormundschaft 
fiihrt. Sie erzieht den Sohn selbst; der spătere Bischof 
Bernward von Hildesheim wurde 987 zu seinem Lehrer 
berufen und behielt dieses Amt auch nach dem Tode der 
Theophanu (991). Der EinfluB der Kaiserin war so groB, 
daB der Konig, als er mit 14 Jahren 995 die Regierung 
iibernahm, morgenlăndische Sitten, Rangordnung und 
Zeremonien einfiihrte. Quedlinburg selbst war damals 
auf kurze Zeit der Sitz der hochsten Regierungsgewalt; 
985 fand hier ein besonders prăchtiges Osterfest statt, 
an dem der Herzog der Polen, Miseco, der Regentin seine 
Unterwerfung darbot (99). Kulturgeschichtlich ist dieser 
Tag insofern nOGh von Interesse, als unter den mannig
fachen Geschenken ein Kamel, das der Herzog mitfiihrte, 
das groBte Aufsehen im Lande erregte (100). 

987 (oder 988) nahm Sophie, Schwester Ottos III., 
in Gegenwart Theophanus und des jungen Konigs in der 
Kirche zu Gandersheim den Schleier. Die 973 abge
brannte Kirche des Stifts war damals im wesentlichen 
wiederhergestellt, Otto II. und Otto III. hatten reiche 
Geschenke hierfiir gegeben, dieser verlieh dem Stifte 
das wertvolle Markt-, Zoll- und Miinzrecht. Die Weihe 
des Wiederherstellungsbaus setzen die Ann. Quedl. auf 
das Jahr 990 (101), sie bezieht sich aber auf den der 
gleichfalls beschădigten Kirche des Benediktinerinnen
klosters (vgl. fiinften Abschnitt). 

In Quedlinburg selbst hatte schon 987 auf dem 
Miinzenberge die Abtissin Mathilde zum Gedăchtnis 

ihres Bruders, Kaiser Ottos II., ein der Jungfrau Maria 
gewidmetes Benediktinernonnenkloster gestiftet (102), 

Zeii e r, Kirchenbauten. 
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dessen Klosterbau so gefordert wurde, daB 995 die Weihe 
durch den Bischof Arnold von Halberstadt am 7. Mai 
stattfinden konnte (103). 

Im Jahre 992 fand im November die Weihe der 
Kirche zu Halberstadt statt unter Leitung des Bischofs 
Hildiward und in Anwesenheit Ottos III., der Kaiserin
GroBmutter Adelheid mit ihrer Tochter Mathilde und 
der Enkelin-Ăbtissin Hathuwi vom Kloster Gernrode, wo
bei der Kaiser dem Altar St. Stephan einen goldenen Becher 
weihte (104). Kaiserin Adelheid stiftete im gleichen 
Jahre auf dem Konigshofe Walbiki im Suevongau ein 
den Regeln des h1. Benedikt unterworfenes Jungfrauen
kloster, das dem h1. Andreas geweiht wurde (105). 

993 erhielt die "Metropolis" Quedlinburg von Otto auf 
Wunsch Mathildens das Recht, einen Markt zu halten 
(mercatum erigere), das Stift aber eine Miinze mit den 
gleichen Rechten, wie sie friiher schon die Stădte Koln, 
Mainz und Magdeburg erhalten hatten (106). 

995 wurde Adelheid, die ălteste Schwester Ottos III., 
als Kapitularin ins Stift eingefiihrt. Zwei Jahre spăter 
erfolgt die Weihe eines Erweiterungsbaues im An
schluB an die alte Heinrichskirche. Der săchsi
sche Annalist hat iiber die ăuBere Veranlassung zu diesem 
Bau eingehend berichtet (107). 

"Die Errichtung des Baues wurde mit groBtem 
Eifer auf Befehl der Kaiserstochter und Ăbtissin Mathilde 
betrieben, welche aus angeborener wie stets wachsender 
Herzensgiite Sorge trug, an die von den koniglichen 
GroBeltern gebaute, hinsichtlich ihrer Bedeutung (als 
Grabeskirche) sehr bescheidene Kirche und stets den 
wachsenden Zulauf des Volkes berucksichtigend, ein 
Gebăude von weiterer und hoherer Bauart anzufiigen 
(apponere)." 

Es ist aus dem Ausdruck aedificium klar zu ersehen, 
daB es sich nicht um einen selbstăndigen Kirchenbau 
(eine ecclesia nova), sondern um ein angebautes Gebăude 
weiterer und hoherer Bauart im AnschluB an die vor
handene ălteste Kirche handelt. 

998 iibergab Otto III. seiner Tante Mathilde die Ver
waltung des Reiches wăhrend seines Aufenthalts in Italien. 
Sie erfiillte diese schwere Aufgabe mit einer von den 
zeitgenossischen Schriftstellern besonders erwăhnten Ge
schicklichkeit, erlag aber leider schon am 6. oder 
7. Februar 999 in Quedlinburg einem Fieberanfall. 
Mathilde selbst wurde zu FiiBen ihrer GroBeltern in der 
alten Heinrichskirche beigesetzt. Ein einfacher Stein 
bezeichnet ihre Ruhestătte (108). 

Auch Ottos III. Mutter Adelheid verschied im gleichen 
Jahre am 16. Dezember. 

Der Konvent wăhlte nunmehr Ottos III. ă1teste 

Schwester Adelheid als zweite Abtissin des Stifts. Ihre 
Wahl wurde durch Papst Silvester noch im Jahre 999 

bestătigt und dabei dem Stifte die Kloster S. Marie 
Monacharum in monte (auf dem Miinzenberge), et S. Vuih
berti (St. Wiperti), Canonicorum in vico, Vualbiki in 
pago Suevon situm et Vuinatahusum in pago Hartugo 
(Harzgau) iiberwiesen (109). Die Einweisung fand 
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durch Bischof Arnulf von Halberstadt am St. Michaelis
tage 999 statt in Gegenwart der Schwester Sophie, der 
Abtissin Hedwig zu Gernrode und anderer hoher Per
sonlichkeiten (11 O). 

Ottos III. Romreise in Begleitung des Bischofs 
Bernward von Hildesheim bildet denAbschlu.13 der ruhm
reichen Regierungszeit der Ottonen. Noch einmal traten 
deutsche Krieger, Bernward mit der heiligen Lanze an 
der Spitze, als Hliter der Ordnung in Rom einer Revolte 
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Kaiserhauses auf europăischen Thronen: Basilios II. und 
Konstantin V1., Theophanu und Anna. 

Quedlinburg verlor durch den Untergang der Ottonen 
zunăchst nicht seine Bedeutung als Hauptort unter den 
kaiserlichen Wohnstătten. Kaiser Heinrich II., ein 
Urenkel Konig Heinrichs 1., geboren 973, versammelte 
hier schon 1003 zum Osterfeste die Gro.13en des Reichs 
zur Bera tung liber politische Angelegenheiten. 1007 wurde 
der bekannte Streit zwischen dem Erzbistum Mainz und 

Ah h. 4. Quedlinhurg. Lageplan von Burg, MUnzenberg und St. Wipertildoster. Nach Plan yon 1782. 

entgegen (III). Ostern 1000 sah den Kaiser in Quedlin
burg, von da reist er zu einem Konzil nach Aachen, 
wăhrend dessen er das Grab Karls des Gro.13en offnen 
lie.13, nicht ohne den 'Viderspruch der Anwesenden. Der 
dritte Romerzug nach ltalien brach des Kaisers Kraft, 
er starb 1002 zu Patern o in Unteritalien im Augenblicke, 
als Verhandlungen mit Unterhăndlern des griechischen 
Kaisers zu einer Ehe mit Anna, der Schwester Theo
phanus, fUhren sollten. Sie heiratete spăter den Russen
konig Wladimir den Gro.13en, und so herrschten zwischen 
988 und 1003 vier Geschwister des byzantinischen 

dem Bistum Hildesheim liber Gandersheim zugunsten des 
letzteren geschlichtet, und am 5. Januar in Gegenwart 
Heinrichs II. durch BischofBernward von Hildesheim 
die Weihe des N eu ba us der Stiftskirche vollzogen. 

Bei der Weihe des Stiftes in Bamberg 1012 war auch 
Adelheid mit ihrer Schwester Sophie, die seit 1002 in 
Gandersheim als Abtissin wirkte, anwesend; 1014 wurde 
das Kloster Gernrode und der Konvent in Frose dem 
Stift unterstellt (1I2). 

Dber den Bau der Domkirche zu Merseburg berichtet 
Tiethmar, der bekannte Chronist und Bischof von Merse-



burg (1009-1018), im Jahre 1015: "Unterdes begann 
der Bau unserer Kirche, zu der ich in Gegenwart des 
Erzbischofs Gero (von Magdeburg)am 18. Mai die ersten 
Steine in Kreuzesform legte" (113). 

Im gleichen Jahre wurde durch ein heftiges Unwetter 
und Blitzschlag ein Teil des Klosters St. Mariă auf dem 
Miinzenberg zu Quedlinburg vernichtet (114). Adelheid 
lieB iudessen sofort die Kirche und dann auch die an
grenzenden beschădigten Klosterteile wiederherstellen 
und in Gegenwart Kaiser Heinrichs IL am 22. Februar 
1017 durch den Bischof Arnulf von Halberstadt und den 
Erzbischof Gero von Magdeburg neu weihen (115). 

Der Kaiser selbst stiftete dabei ein ansehnliches Geschenk 
in Gold. 

Inzwischen waren die Arbeiten in dem 997 bereits 
begonnenen VergraBerungsbau der Kirche des Stiftes 
soweit gediehen, daB die Aufstellung der Altăre durch
gefiihrt werden konnte. Gelegentlich der Anwesenheit 
Heinrichs IL im September lO21 in Halberstadt kam 
unerwartet und iiberraschend der Kaiser auch zur 
Ăbtissin und beschloB die Kirche zu weihen. Unter 
groBer Feierlichkeit fand diese Handlung statt, und der 
Quedlinburger Chronist zăhlt sehr ausfiihrlich alle Altăre 
auf, ihre Schutzheiligen und die in den Altartumben 
eingelassenen Reliquien. Die Kirche und der Haupt
altar wurden geweiht durch den Halberstădter Bischof 
Arnolf, den Altar in der Mitte der Kirche (in medio 
ecclesiae, h1. Kreuzaltar - also vor dem Lettner) weihte 
Gero, Erzbischof von Magdeburg, den siidlichen Altar 
(altare australe) weihte Bischof Meinwerk von Pader
born, den nardlichen (altare aquilonare) weihte Elvard, 
Bischof von Minden. lm westlichen Teile der Kirche 
(in occidentali parte) wurden ein siidlicher und ein nard
licher Altar geweiht, neben dem Hauptaltar im ganzen 
also fiinf (116). 
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Der Kaiser schenkte der Kirche (cujus dedicatione 
interfuimus) gleichzeitig reichen Besitz in Nordthiiringen 
und in der Mark Thietmars (117). 

Heinrich IL starb 1024 in Gronau. 1025 kam sein 
Nachfolger Konrad IL nach Quedlinburg und vertraute 
seine einzige Tochter Adelheid dem Stifte zur Erziehung 
an, bevor er selbst nach ,Italien ging (118). Von Zu
wendungen dieses Kaisers sind zu nennen: 1029 die 
Verleihung der gleichen Rechte und Freiheiten, wie 
sie Quedlinburg und Gandersheim besaBen, an Gernrode 
(119); des Schutzrechtes an die Kaufleute Quedlinburgs 
(120) im Jahre 1038; sowie die Schenkung eines Gutes 
an das Kloster auf dem Miinzenberg (121). 

1039, am 27. Januar, starb die Schwester Adelheids, 
die Abtissin Sophie in Gandersheim (122), und Adelheid 
wurde vom Konvent des Klosters auch fiir dieses als 
Ăbtissin gewăhlt, so daB damals bis zu ihrem Tode, 
wahrscheinlich 1044, Quedlinburg und Gandersheim 
unter gemeinsamer Leitung standen. 

Der Nachfolger Konrads IL, Heinrich III., schenkte 
1045 dem Stifte, dem seine Tochter Beatrix vorstand, 
ein Gut in Ermsleben (123) usw. Sie starb vor 1063; in 

diesem Jahre gab Heinrich IV. dem Marienkloster, dem 
damals eineĂbtissin Liuthmuth vorstand, einen Hof (124). 

Ais Abtissin wird bei dieser Gelegenheit seine 
Schwester Adelheid genannt. Heinrich IV. selbst war 
mehreremale in Quedlinburg, so 1069 an Ostern und 
1070 an Himmelfahrt. In diesem Jahre wurde die Kirche 
nebst allen angrenzenden Gebăuden durch Feuer zer
start und in Asche verwandelt; ein Ungliick, das zu 
einem vollstăndigen inneren Umbau der alten Heinrichs
kirche fiihrte, wie spăter auseinanderzusetzen ist (125). 

Ganz abgesehen von den hăBlichen Verunglimpfungen, 
die tendenzi6se Schriftsteller jener Tage an den Aufent
halt Heinrichs in Quedlinburg ankniipften, erlebte der 
Kaiser das Geschick, daB die Stătte, die er seiner 
Schwester anvertraut hatte, wăhrend seiner italischen 
Kămpfe von seinem Gegenkanig Hermann von Lothringen 
besetzt wurde. Kaum war diese Gefahr beseitigt, so 
brach ein anderer Widersacher Heinrichs, der Graf Ek
bert von Thiiringen, 1088 in die Umgegend Quedlinburgs 
ein, wurde aber im Sommer gleichen Jahres auf einem 
Fiirstentage geăchtet (126). 

So trat denn Quedlinburg, die einst so gefeierte, 
geliebte und verherrlichte K6nigsstătte, der Ort aller 
Familienfeste der Ottonen und der salischen Kaiser, 
immer mehr in den Hintergrund. Die Erinnerung an das 
kaiserliche Haus der Salier aber lebt fort in den Grab
steinen der Ăbtissinen Beatrix (t 1062) und Adelheid II. 
(t 1095), beides Schwestern des hochbegabten und fiir 
die deutsche Baukunst durch seine Bautătigkeit amDome 
in Speier so unvergeBlichen Kaisers Heinrich IV. 

In den Spătjahren Heinrichs IV. und zu Anfang der 
Regierung Heinrichs V. regiert a uf dem Stifte wahr
scheinlich eine Abtissin Agnes II., eine Enkelin Hein
richs IV., welche seit 1117 auch Gandersheim vorsteht 
und 1127 starb. Von ihr sind năhere Nachrichten nicht 
iiberliefert. 1105 am Karfreitag wurde Heinrich V. 
von den vereinigten săchsischen Fiirsten in Quedlinburg 
freudig gehuldigt (127). Die Nachfolgerin der 
Beatrix, Abtissin Gerburg, wird in einer Urkunde 
Kaiser Lothars iiber die Bestătigung der von seinen Vor
găngern verliehenen Rechte an die Kaufleute der Stadt 
Quedlinburg, die er auf dem Stifte am 25. April aus
stellte, zum ersten Male (128) als abbatissa erwăhnt. 

Ob sie identisch ist mit einer Domina Gerburga in der 
Stiftungsurkunde von 1108 des Bischofs Reinhard von 
Halberstadt fiir ein Augustiner-Chorherrnstift (regula 
S. Augustinae canonica) in Osterwiek sei dahinge
stellt (129). Quedlinburg selbst erlebte unter Gerburgs 
Regierungszeit schwere Stunden. Die Kămpfe Hein
richs V. mit den von ihm abgefallenen Fiirsten, den 
Grafen von Groitzsch und Ballenstădt, Landgraf Lud
wig von Thiiringen und Lothar von Sachsen zogen sich 
am Nordrande des Harzes entlang; Bernburg und Halber
stadt fielen zwar in seine Hand und wurden stark zer
st6rt, bei Quedlinburg selbst aber am Welfsholz (Wulpes-
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hoIt by Quelinborch ~ 130) wurde der Kaiser besiegt, 
sein Feldhauptmann Graf Hoyer von Mansfeld erschlagen. 
1115 belagerten der Bischof von Halberstadt, Pfalzgraf 
Friedrich und Markgraf Rudolf die Stadt (131). Oktober 
1120 fand im Stift unter Vorsitz des Kaisers eine Be~ 
ratung liber die Konkordatsfrage statt (132), die jedoch 
crst 1122 auf dem Reichstage zu Worms zum Abschlu.13 
kam. 

Erst unter Kaiser Lothar, der 1125 die Regierung 
antrat, wird ,Quedlinburg wieder Mittelpunkt der Reichs
geschăfte. Der Kaiser, aUBBăchsischem Herzogsgeschlecht, 
war um Slipplingenburg beglitert. Am zweiten Pfingst
tage 1129 fand in seiner Gegenwart die Weihe der Stifts
kirche durch die Bisch6fe von Hildesheim und Minden 
sbatt (133). Auch 1130 weilte er an Pfingsten hier (134), 
nnd 1134 fand ein glănzendes Fest in Halberstadt an 
Ostern (15. April) statt, an dem auch die Abtissin Ger
burg teilnahm; nach dem Feste zog der Kaiser nach 
Quedlinburg und vollzog die bereits oben erwăhnte 

Urkunde. Im Spatherbst 1134 (135) und zu Anfang 
1135 hielt der Kaiser dauernd in Quedlinburg Hof, 
ebenso 1136, das bei den Zeitgenossen durch meteoro
logische Erscheinungen einen tiefen Eindruck hinter-
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lie13 (136). Gerburg starb am 12. Juli 1137 (137), noe 
im gleichen Jahre, am 4. Dezember, auch der Kais 
Lothar, der in K6nigalutter seine Ruhestătte fand. 

Beatrix II., die nun Abtissin wurde, war wahrschei 
lich eine Schwester Kaiser Friedrich Barbarossas, d 
1154 zum ersten Male in Quedlinburgweilte, das i: 
zwischen unter seinem Vorgănger Konrad III. 11: 

einen Flirstentag in seinen Mauern gesehen hatte. 
Unter Beatrix wird das Kloster S. Wiperti re organ 

siert. Papst Eugen bestătigte 1148 die Einflihrung dl 
Augustinerregel durch die Prămonstratenser (138), d 
auch Papst Alexander dem Propste Bruno der Kircl 
S. Jacobi et Wicberti 1179 bestătigte (139). Es ist d, 
Beginn der Glanzzeit des Klosters, das in kurzer Ze 
liber einen sehr bedeutenden Gliterbesitz in der Stac 
und Umgegend verfligte (140). 

Die Abtissin Beatrix verschied 1169 und wurde il 
Kloster Michaelstein beigesetzt, das sie 1167 reorganisiel 
hatte (141). Sie war die letzte Abtissin a us kaiseI 
lichem Hause, durch dîe Verwandtschaftsbeziehunge 
der Hohenstaufen zu den Saliern und dieserzu Liutgarc 
zweiter Tochter Ediths, eine spate Verwandte auch dE 
ottonischen Hauses. 

Abi> . . J. Qnotllillbnrg. TeiJalli'iellt von SchloJ.l, Mlinzenberg und St. \Yipertikloster. NdCh Braun und Hogenberg. IU. 1.581. 



Zweiter Abschnitt. 

Die Stiftungen der Ottonen in Quedlinburg. 

A. Das st. Wipertikloster auf dem Konigshofe. 

Abb. 6. Wipertikirche, \Vestseite. Skizze zu einem Zugange vom Gutshor und van cler Stadt. 

a) Baugeschichte 

Der ludolfingische Besitz auf dem Konigshofe zu 
Quedlinburg war, wie auf S. 3 erortert, wahrscheinlich 
urspriinglich ein Vorwerk des Klosters Hersfeld und 
ging zwischen 901 und 912 in den Besitz der Ludolfinger 
liber. Unsicher ist die Angabe nach Leibniz, rer. 
Brunsvic. III, S. 762: 

849? Bischof Haymo von Halberstadt grlindet das 
St. Wipertikloster in Quedlinburg (vgl. Note 12). 

Als alteste Urkunde ist anzusehen: 
922. 20. Februar (villa Quitilingaburg - 42). 
929. 16. September Dberweisung des Konigshofes an, 

Konigin Mathilde als Witwengut (142). 
In den letzten Lebensjahren schenkt die 

Konigin ihren Besitz nebst der auf dem 
Konigshofe befindlichen Kirche des Hl. Jakobus 
an das Stift des Hl. Servatius auf der Burg unter 

Bedingung der Errichtung eines Konventes von 
12 Klerikern in der Kirche auf dem Konigsuofe 
(72). Bestatigt wird diese Schenkung 

961. 15. Juli durch Konig Otto 1., sowie 
961. 24. Juli durch Konig Otto II. (73). 
964. 17. Juli verleiht Kaiser Otto II. den Kanonikern 

in suburbio Quidelingeburg manentibus das Recht, 
sich einen Abt (Primicerius) zu wahlen (79). 

1148. 24. Mai bestatigt Papst Eugen der .Abtissin 
Beatrix auf dem Stifte die Einfiihrung der 
Pramonstratenser in der Ecclesia BeatiWicberti 
Quidelinburc (138). 

1179. 30. Marz bestatigt Papst Alexander III. diese 
Regel (regula Beati Augustini In claustrum 
Sancti Wicberti. - 139). 

Aus den angefiihrten Urkunden ist ersichtlich, daB 
die ehemalige Kirche (besser Kapelle) auf dem Konigs~ 



hofe anfănglich dem Hl. Jakobus geweiht war und der 
Name des Hl. Wigbert erst in der Mitte des XII. Jahr
hunderts auftaucht. 

Mit Einfiihrung der Regel des Hl. Augustin bliihte 
das Kloster sehr auf, war aber schon Ende des XIII. Jahrh. 
durch Nachlassen der Klosterzucht zuriickgegangen. 

Bauliche Vergro13erungen beginnen mit der Mitte des 
XIII. Jahrh. Bischof Volrad von Halberstadt gab 

1266 dem Propst (prepositus) der St. Wicberti-Kirche 
Lambertus die Erlaubnis, fiir die vom Konvent ge
planten Baulichkeiten iiber die Grenzen des Kloster
bezirkes hinauszugehen und hierzu den Raum ab angulo 
majoris et nove turris usque ad muruin ipsius claustri, 
curiam ambientem zu solchen Zwecken zu benutzen (143). 

Schlimmes widerfuhr dem Kloster im Anfang des 
XIV. Jahrh. Die Ăbtissin Bertrade hatte die Neustadt 
an den Grafen von Regenstein verkauft; diesem gegen
iiber suchte der Bischof von Halberstadt Schutzherr von 
Quedlinburg zu werden, er unterlag aber gegen jenen, 
dem die Schutzherrschaft iiber Teile der Stadt durch 
den Herzog Rudolf von Sachsen, seit 1320 Schutzherr 
des Stiftes, iibertragen wurde. 

Es kam bald zum Konflikt, und die Regensteiner be
setzten unter anderem das Wipertikloster, um von dessen 
Tiirmen aus die Angriffe gegen die Stadt zu leiten. Die 
Burger aber fingen den Grafen, der dann spăter lange 
in dem noch jetzt im Rathause befindlichen Kasten sa13, 
verwusteten aber am 22. Juli 1336 auch Kloster und 
Kirche zu St. Wiperti aus Rache und rissen namentlich 
die beiden TUrme nieder. Die Monche wandten sich an 
Herzog Otto von Braunschweig, der es mit Hilfe anderer 
Mittelspersonen durchsetzte, da13 wenigstens die Kirche 
wieder hergestellt wurde (144), und zwar nur der Chor, 
der Kreuzgang und die Tiirme, alles andere blieb in 
Ruinen liegen (145). 

Von Altăren wird genannt: 
1285. Ein Hochaltar, gelegentlich Schenkung einesKanon

ikus Zacharias fiir ein ewiges Licht daselbst (146). 

1396. Der Maria-Magdalenen-Altar unter der Cyther da
selbst (147). 

1399 wird aus Einkiinften der beiden desolaten Kirchen 
zu Siilten und Harsleben in der Patronatskirche 
St. Wiperti ein besonderer Altar gestiftet (148). 

Mit dem Bau der ruinierten Kirche selbst war es 
iibel bestellt, noch 1370 war sie nicht wiederhergestellt; 
das Kloster ging immer mehr zuriick, bis es dann zu Be
ginn der Reformation von den Monchen verlassen wurde 
und in die Verwaltung des St.-Servatius-Stiftes kam, 
welches seine Gebăulichkeiten als Vorwerk (Domane) 
benutzte. 

1679-85 wurde die Kirche im Innern griindlich aus
gebessert, der Orgelchor erweitert, ein neues Orgelwerk 
eingebaut (149). Die Decke kam 1682 neu hinzu, 1683 

eine neue Kanzel; 1686 wurde eine gro13e Glocke gegossen 
und im Turme aufgehăngt (150). Weitere Priechen 
wm.:den im Anfang des XVIII. Jahrh. eingebaut, die Orgel 
ganz erneuert (151). 
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Verlassen wurde der Bau erst 1812; die Wiperti
gemeinde erhielt die Schlo13kirche vom Konig J erome 
von Westfalen zugewiesen, der Bau blie b verlassen und 
wurde 1816 vom Păchter, Gebriider Koch, erworben und 
zur Scheuer umgewandelt. Kanzel und Altar kamen 
aufs Schlo13, die gro13ere Glocke in die St.-Blasii-Kirche 
(152). 

b) Baubeschreibung. 

l. Lage des ehemaligen Wipertiklosters. 

Bie Kirche des ehemaligen Wipertiklosters (Abb. 7) 
liegt auf einer kleinen Anhohe iiber dem flachen nach 
Nordosten verlaufenden Terrain, begrenzt in gleicher 
Richtung und im Siiden von einem Miihlgraben, west-

Abb. 7. Lageplan des Klosters vor 1881. 

lich dagegen von einer Anhohe aus verwittertem Sand
steine, welche jetzt der Servatiuskirchhof kront. Nord
lich von der Kirche liegt der sog. Wiperti-Friedhof, 
der nach dem Gutsbezirk zu durch eine hohe Mauer abge
trennt ist. Der Hof selbst hat durch die Neubauten 
des Rittergutsbesitzers Ernst Baentsch eine andere Ge
stalt erhalten, sein Terrain wurde vor der Ostseite der 
Kirche um ca. 1-1,5 m abgegraben; ca. 70 cm tiefer 
fand Verfasser an den Stellen adie bereits in Note 21 

beschriebenen Scherbenreste. 
In der durch eine Futtermauer noch abgegrenzten 

siidostlichen Ecke des Gelăndes, unmittelbar vor der 
Ostwand des Klosterfliigels stand das alte Wohnhaus 
des Hofbesitzers, vermutlich an gleicher Stelle der ur
spriinglichen Wohnbauten zur Zeit der ludolfingischen 
Gutsherrschaft. Denn allein dieser Platz ist hochwasser
frei und trocken gelegen. 

2. Die Klosterkirche und ihre Bauteile. 

Die ehemalige Klosterkirche springt mit ihrer ost
lichen friihgotischen Vorhalle in den beschriebenen Guts
hof vor (Taf. 3, Abb. 2). Erhalten sind von der Kirche: 
Das Mittelschiff nebst Westwand, der Ostchor nebst Vor
halle, das friihgotische nordliche Seitenschiff, ein Teil des 
siidlichen sowie gewolbte Sakristeianbauten an dieser 
sowie an der nord lichen Seite auf die Lange der Krypta 
und der gro13e romanische ostliche Fliigel der Klosterba uten, 
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die an der Siidseite der Kirche lagen. Ein groBer Keller 
in diesem Bau ist im Plane punktiert angedeutet. 

Aus der friihesten Zeit stammt allein die im Lage
plan in Schwarz angedeutete Krypta, welche gesondert 
zu besprechen ist. 

Der romanische Teil des Mittelschiffes ist von der 
Westseite der Krypta gerechnet, etwa 27 m lang. Im 
Aufbau sind die Wande sehr eigentiimlich. Sie sind 
auf der Nordseite etwa 7 m, auf der Siidseite etwa 11 m 
ganz massiv, auf dieser mit kleinen Tiirchen ebener 
Erde entsprechend der dahinter liegenden Sakristei und 
der Loge des Obergeschosses durchbrochen (Abb. 9), 
dann folgen die Scheidebogen. 

Anders die N ordseite. Hiel' beginnt die Reihe der 
Scheidebogen zunachst mit einer groBeren rundbogigen 
Offnung von 3,15 m Lichtweite (Taf. 1, Abb. 1), welche 
man sich als Entlastungsbogen einer urspriinglich ge
planten pfeiler-SaulenstelIung (wie in Driibeck) erklaren 
konnte. Auch die Oberwand verrat durch ein etwas 
hohersitzendes Fenster A, daB hiel' Umbauten vor
genommen wurden (153). 

Alle iibrigen Fenster entsprechen in der Hohenlage den 
beiden Fenstern B und eder Siidseite (Abb. 9), welche 
beim Anbau der Sakristei, vermauert werden muBten. 

Die fiinf 1,92 m weit gespannten Scheidebogen der 
Nordseite ruhen auf quadratischen Pfeilern von 0,99 m 
Starke. Die Einzelheiten (Taf. 1, Abb. 3) verweisen auf 
das XII. Jahrhundert. Der jetzige FuBboden liegt 
ca. 18 cm iiber dem urspriinglichen. 

Der AbschluB der Kirche nach Westen ist unsicher. 
Nach einer alteren Aufnahme von Hase (Baudenkmaler 
Niedersachsens) war die Westseite innen durch eine 
starke Wand mit einer Tiir geschlossen (in Abb. 8 punk
tiert), so daB eine Art Vorhalle mit dariiberliegender 
Empore entstand, wie sie in reicherer Form die Stifts
kirche zeigt. Die Westwand selbst ist friihgotisch und 
zeigt zwei bis zur halben Hohe vermauerte spitzbogige Off
nungen mit einem Rundfenster dariiber. Sie entsprechen 
in der Formengebung durchaus der ostlichen VorhalIe. 

Die auffallende Starke der Wande im Westteil des 
nordlichen Seitenschiffes laBt auf einen Turm an dieser 
Stelle schlieBen, dem ein zweiter an der Siidseite ent
sprochen haben diirfte. Diese Tiirme wurden, wie 
Seite 14 schon erwahnt, 1336 niedergerissen. 

Die gotische Ostseite ist infolge des hiel' stark fallen
den Gelandes durch eine offene, mit rippenlosen Kreuz
gewolben abgedeckte Vorhalle hochst sinnreich und in 
ihrer Schlichtheit sehr reizvoll unterfangen. (Taf. 1, 
Abb. 1, 4, sowie 'rextabbildung 6.) Drei hohe spitz
bogige Langfenster im Oberbau gaben der im Inneren 
etwas diisteren Kirche von Os ten her reichliches Licht. 

Noch im XVIII. Jahrhundert war diese Vorhalle von 
Osten her zuganglich; denn eine kleine Gipsgruppe (welche 
jetzt im Gutshause verwahrt wird) sowie die Inschrift: 

VENITE BENEDICTI P ATRIS MEI POSSIDENTE 
PER ART1TM REGN1J1{ A CONSTITVTIONE MVNDI 

deuten auf einen ehemaligen Zugang zum Kloster. 
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Nach Einziehung des Klosters wurde diese Vorhalle 
durch den Anbau eines Pachterwohnhauses teilweise ver
baut, die Bogenoffnungen vermauert und zum KeUer 
umgewandelt. 

Abb. 9 a. Quedlinburg, St. Wipertikirche. 

Anbau an der Nordseite. 

Durch Einbruch einer Tiir in die Rundung der Krypta 
gewann der damalige Pachter den Zugang zu einem tief
gelegenen, erst Mitte XIX. Jahrh. angelegten Kartoffel
keller unter dem romanischen Anbau am Ostende des 
nordlichen Seitenschiffes. (Abb. 9a.) Der Anbau (153) 
hat ein gewolbtes ErdgeschoB, im ObergeschoB stand im 
XVII. Jahrh. die Orgel; eine groBe Rundbogenoffnung 
von 4,9 m Lichtweite verband sie mit dem Innern der 
Kirche (Taf. 1, Abb. 1). Eine ihr gegeniiberliegende 
kleinere Offnung (Abb. 9) von 3,42 m Lichte diente als 
Prieche, beide entstammen den Jahren 1679-85. 

Siidlich von der Kirche liegt in rechtem Winkel zu 
ihr ein im Unterbau romanischer Klosterfliigel von 
33,5 m Lange, welcher noch sehr gut erhaltene Keller 
birgt (Taf. 1, Abb. 6). Die einfachen, aus Schnittsteinen 
konstruierten Kreuzgewolbe dieses Raumes ruhen auf 
quadratischen Pfeilern von 62 cm Breite und haben hori
zontale Scheitel, sind demnach friih und wohl in die 
gleiche Zeit wie die romanische Erweiterung der Kirche 
zu setzen. Vielleicht hangt dieser Umbau mit dem 
Einzug der Pramonstratenser (1148) zusammen. 

3. Die Wipertikrypta und ihr Aufbau. 
(Tai. 2.) 

Die sog. Wipertikrypta ist der ehrwiirdigste und 
stilistisch bedeutendste Bauteil friihster niedersachsischer 
Kunst in Quedlinburg. 

Der GrundriB ist sehr eigenartig, ein dreischiffiger 
tonnengewolbter Hallenbau, die Gewolbe mit wagrechten 
Steinbalken auf Pfeilern abgefangen, die Rundung des 
Umganges mit sechs (urspriinglich wohl sieben) Nischen 
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versehen. Die Abmessungen sind sehr ldein; die ăuBeren 
Schiffe 1,71 und 1,76 in der Ostflucht, 1,57 und 1,52 in 
der Westflucht im Lichten breit, verjiingen sich also 
von Ost nach 'Vest, wăhrend sich der Mittelraum um
gekehrt von West nach Ost von 2,03 auf 1,59 verschmălert 

(Taf. 2, Abb. 1). Diese Unterschiede sind so bedeutend, 
daB man sie nicht wohl als Ungenauigkeiten einer un
geschickten Hand bezeichnen kann, sondern nur als be
wuBte Dberlegung. Sie gestatten nămlich die Anlage 
einer breiten mittleren Westtiir von 1,42 und eines ver
hăltnismăBig breiten Umganges von 1,56 bzw. 1,58; 
wăhrend der Platz des amtierenden Geistlichen auf das 
knappste MaB, die Breite des Altartisches, beschrănkt ist. 

Die ăuBere Westseite steckt teilweise in der Erde 
und ist meist unzugănglich infolge der Benutzung der 
Kirche als Scheune. Da diese Seitc allein iiber das ur
spriingliche Bild des Baues sichtbare Anhaltspunkte geben 
kann, so ha t Verfasser Pfingsten 1912 mit Hilfe einer 
Unterstiitzung des Herrn Ministers der geistlichen usw. 
Angelegenheiten die ganze Westseite durch Grabung 
freigelegt. 
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Die ăuBere Westwand (Textabbildung 10 und 11), 

welche jetzt bis zur Hohe der schraffierten Linie ver
schiittet ist, zeigt drei rundbogig geschlossene Offnungen, 
deren mittelste von 1,42 m Lichtweite als urspriinglich 
offener Durchgang von vornherein angelegt ist, wic aus 
den angearbeiteten Absătzen zu erkennen ist, die keinen 
Tiiranschlag zeigen. Die seitlichen Bogenoffnungen sind 
nur 1,20 und 1,225 m im Lichten breit; ihre inneren 
Leibungen sind nicht wie an den Mittelpfeilern ange- i 

arbeitet, sondern vorgemauert. Die Pfeiler selbst be
stehen aus ungleich hohen Schichten roten Sandsteines, 
iibereinstimmend mit dem Material der inneren Pfeiler. 
Die Vorlagen der mittleren Pfeiler horen in Hohe der 
Bogenanfănge auf, die der seitlichen Pfeiler dagegen 
fiihren wesentlich hoher hinauf; der des siidlichen bis 
Scheitelhohe mittlerer Bogen, der des nordlichen bis zur 
Oberkante der Scheitel der seitlichen Entlastungsbogen. 
An allen Vorspriingen sind Spuren einer Abarbeitung 
erkennbar. 

Die Sandsteinquader der Pfeiler horen in Hohe des 
KryptenfuBbodens auf, darunter liegt Fundamentmauer
werk aus roh zugehauenen Kalksteinen mit Feldsteinen 
als Zwickelstiicken in einem vollstăndig zersetzten, von 
Măusen durchwiihlten Mortel, von dem nur noch 
Lehm mit geringen Spuren Kalk iibrig war (154). 

In den Seitenoffnungen sind in etwa 1 m Hohe deut
lich vorspringende Steine sichtbar, welche der Hohe 
einer Briistungsmauer entsprechen. Ob eine solche 
urspriinglich beabsichtigt war, lăBt sich im Zusammen
hange mit den Entlastungsbogen bestimmen. 

Diese Bogen fallen durch Steinmaterial und Technik 
besonders auf. Sie bestehen aus diinnen, dunkelgefărbten 
sproden Kalkbruchsteinen sehr ungleicher Oberflăche, 

die infolgedessen mit breiten Fugen in reinem Lehm
mortel versetzt sind. Auffallend ist die breite Kămpfer
stărke und die geringere Scheitelstărke der Bogen (155) . 

Die Pfeiler, die Leibungen der seitlichen Offnungen, die 
Entlastungsbogen, dic Gcwolbcdeckc der Krypta und 
die innercn Pfeiler und Architrave iiberzieht ein ganz 
gleichmăBig feiner, durch die Lăngc dcr Zcit (wohl von 
dem LichtcrruB) geschwărzter Kalkputz. Die Bogen
offnungen bestanden also schon zur Zeit der Wolbung 
der Krypta und sind gleichzeitig mit den Wănden und 
Pfeilern iibcrputzt (angedeutct in Abb. 10 durch dunklc 
Schraffur; dic Vermaucrung der Bogcnoffnungcn - wohl 
bei Umbau zur Scheuer nach 1816 entstanden - ist 
durch scnkrcchte Schraffur bezeichnet). 

AL L. 12. Wipcrtikloster. \Ve"twaJl ll. NunllicJll' E cke. 

Die Pfeilervorlage der Westseite ist verwandt mit 
einer ăhnlichen Anordnung an der Ludgeridenkrypta in 
Werden und an der kleinen Peterskapelle in Helmstădt 
(156), wenn auch in vieI primitivcrer Form, ohne Sockel 
oder Kămpfer. 

Da die Mauerflăchen oberhalb der genannten Ent
lastungsbogen, wie Abb. 11 zeigt, ganz erneuert sind 
(punktiert angedeutet), so IăBt sich freilich nicht mehr 
feststellen, ob die Vorlagen oben durch Kămpfer ab
geschlossen und durch Bogen miteinander verbunden 
waren. 

Dieser obere AbschluB wurde nămlich vernichtet, 
als mit VergroBcrung der Kirche (wohl zur Zeit der 
Prămonstratenser, mithin nach 1148 (Note 138), die 
Anlage ciner Freitreppe notig wurde, um Altăre iiber 
der Kryptadeckc aufzustellen. Es gcniigte zur 
Zugănglichkeit der Krypta ein schmaler Gang von ca. 
80 cm Breite, der durch ein Tiirchen in der siidlichen 
Schiffswand die Vel'bindung mit dcm hier angrenzenden 
Kloster bot. Die Offnung der Gegenseite diente, wie die 
Locher eines Eisengitters bewcisen, nur als Fenster. 
Das Fundament dieser Freitreppe liegt 2,95 m vor der 
Westwand der Krypta und hat 80 cm Stărke, um den 



Schub dieser Treppe aufnehmen zu k6nnen, und steht 
mit den angrenzenden Mauern in Verband (Abb. 10). 
Ebenso standen wohl an den Seiten der Freitreppe Altare, 
denn Tiir6ffnungen an den Seiten, 70 cm mit der Schwelle 
iiber dem Fu.l3boden, deuten auf eine solche Anordnung 
(157). Die Freitreppe war in der Breite des erwahnten 
Ganges unterw6lbt oder mit Steinplatten unterfarig~n. 
Das obere Wandstiick wurde nach Abbruch der Treppe 
mit rohen, mit dem Spitzhammer bearbeiteten Bl6cken 
wiederhergQstelIt (vgl. Abb. Il, 12 und 13). Die Ansatze 
der Treppe an der n6rdlichen Kirchenwand sind in 
Abb. 12 noch deut.lich erkennbar. 

AbL. 13. Wipcl'tiklo ,;tcr. ,\' cshyan d. Siitll ic lt e Eckc. 

Dber die Art des ehemaligen Sockels ist leider nur 
wenig zu ermitteln. An dem n6rdlichen Eekpfeiler ist 
er als Vorsprung von 14 cm crhaltcn und fUhrt auch 
in die innere Leibung der n6rdlichen Offnung der West
seite hinein. An der Siidseite ist er durch die Anlage 
der Tiir nach dem Kloster anscheinend ausgebrochen, 
denn der Pfeiler springt jetzt in Briistungsh6he zuriick. 
Au.l3erdem ist abel' hiel' noch an der Stelle Seine Schrage 
erkennbar. Verfolgt man diese Schrage nach der Tiefe, 
so falIt sie zusammen mit der Innenflucht einer V erma u
erung der westlichen Nische auf der Siidseite im Inneren 
der Krypta (Abb. 10). Es ergabe sich dann eine Wand
starke von vielleicht 1,0 m einschlie.l3lich der nicht 
me.l3baren Nischenriickwand. 

Es ware denkbar, ein kleines Heiligtum (Oratorium) 
von im ganzen 6,0 m Spannweite mit 1,0 m starken 
Seitenwanden zu errichten, wenn ein solches Bauwerk 
nur eine flache Holzbalkendecke erhălt. Es wiire hierfiir 
nachzuweisen, da.13 die Gew6lbedecke der Krypta nich t 
urspriinglich ist. 

Gewisse Anzeichen sprachen fUr diese Annahme. So 
steht z. B. der innere Pfeiler P (Taf. 2, Abb. 1, undAbb.14) 
auf dem Kopfe; denn el' enthalt auf seiner Nordseite 
in rohen Linien eingeritzt ein Kreuz auf einem Berge, 
in umgekehrter Lage. Es ist ein sog. Kalvarien- odeI' 
Golgathakreuz (158), und es steht gestiirzt, weil offen
bar der Pfeiler bei einem Umbau umgedreht und etwas 
abgearbeitet wurde. Ebenso beweist das nur teilweise 
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erhaltene Weihkreuz auf der Platte des PilzkapitelIs der 
Saule A (Taf. 2, Abb. 4) aus gelbcm Sandstein, dafJ diese 
Form aus Material einer andern Bauanlage entnommen 
ist. Man dad daher, auch im Hinblick auf den oben er
wahnten feinen alle Bauteile iiberziehenden Dberputz 
annehmen, da.13 die Wipertikrypta in ihrer gegen
wiirtigen Gestalt einen Umbau darstellt. 

Abb. 14. PIeilcr P mit Chl'istussymhol. 

Dicse Anlage ist so iibcrbaut, da.13 die Flucht dcr ur
spriinglichen Au.l3cnwănde nicht mehr feststclIbar ist; 
lediglich in der Nische B scheint durch den alten Mauer
absatz (vgl. Taf. 2, Abb. 1 links) die alte Stărke me.l3bar, 
sie betrăgt hiel' 96 .cm. 

4. Die Einzelformen der Wipertikrypta. 
(TaI. 2, Abb. -i und Tar. 3, Ahb. 3-6.) 

Die Krypta zeigt das System des Stiitzcnwechsels, 
ein in der Folge in săchsischen Kirchen sehr beliebtes 
Baumotiv. Dabei ist in unserem Beispiel mit weiser Vor
sicht konstruiert, die Mitteltonne hat iiber dem Pfeiler 
eine Vorlage, steht tektonisch somit im Zusammenhange 
mit diesem. 

Auffallend sind weiter die Nischen des Apsisrund. 
Es sind im Grundri.13 rechteckige Nischen, und ihr Zweck 
ergibt sich am iiberzeugendsten, wenn man sich auf den 
Mauerabsatz setzt: Sitznischen, die gestatten, vorziig
lich zwischen den diinnen Săulchen des Altarrundes auf 
das Heiligtum selbst zu sehcn. So erklărt sich auch 
ungezwungen, warum man diese konstruktiv so wich
tige Stelle, welche den Gegenschub und die Last zweier 
Gew6lbehălften aufnehmen mu.l3, nicht etwa mit dem 
tragfăhigeren Pfeiler, sondern mit der engen Reihe von 
Săulchen, die Durchblicke gestatten, versehen hat. 
Auch fUr dic Verehrung wăhrend der Prozession der Pil
ger ist die Anordnung von gr6.13ter Bedeutung und steht 
in dieser Beziehung weit iiber der vieI primitiveren An
lage der Ludgeruskrypta (159). 

Der Architrav, 48/23,5 cm messend, mit abgerundeten 
unteren Ecken - um bei der nur 1,70 m urspriinglich 

3':' 



betragenden Durchgangshohe nicht zu hart anzustoBen -, 
ist im slidlichen Seitenschiffe mit einem hlibschen Band
flechtwerk geziert, das von Ankerkreuzen geteilt wird 
(Taf. 2, Abb. 4, und Taf. 3, Abb. 4) und besteht aus 
angetragenem Stuck. 

Auf der Nordseite des Architraves befindet sich eine 
in Fig. 5 wiedergegebene, anscheinend griechische In
schrift (vgl. auch Taf. 2, Abb. 1, Stelle IV). Dber ihr 
ist in die Decke des Umganges ein Loch geschlagen, um 
diesen mit dem Hochaltar liber der Krypta liturgisch zu 
verbinden (E Abb. 2, Taf. 2). 

Gegenliber an der Wand bei III ist ein umgekehrtes 
Bruchstlick eines Grabsteines eingemauert, der neben 
einem eingerissenen Kreuze die Buchstaben: 

OBl IT 

RIL MO 

trăgt. Unter dem Querbalken des Kreuzes ist noch der 
Rest eines V sichtbar. Es ist nach der Beigabe zweifel
los die Grabplatte eines Geistlichen; die Form der Buch
staben ist klar und nach der romischen vertieften Majus
kelschrift gebildet. 
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Unter den Einzelheiten sind die sog. "Pilzkapitelle" 
besonders interessant. Die quadratische Platte ist leicht 
abgestoBen, der Umdrehungskorper darunter zweifel
los eine Bossenform, aus der dann eine Blattreihe ăhn
lich einem Akanthusblatt geschnitten werden sollte. 
Eigenartig ist das Kapitell des Mittelpfeilers des Apsis
rundes. Es zeigt einen Pfiihl mit gerollten Enden, darunter 
einen von Blăttchen und Hohlkehlen eingefaBten Rund
stab als Astragal. El' erinnert zwar an jonische Motive, 
ist jedoch unzweifelhaft eine einheimische Kunstform, 
entstanden aus der Technik der Holzzier, die sich aus 
den Schrăgen der Deckplatte z. B. ohne weiteres ergibt. 

Die Basen der Săulchen sind meist als starke Wulste 
mit zwischenliegenden Riemchen gebildet, nur die der 
Săule A zeigt eine der attischen Basis verwandte Form. 
Charakteristisch ist diese Săule durch die Verwendung 
verschiedenen Materiales. 

Endlich sei der Altarplatte gedacht, die besonders 
reizvolle Weihkreuze in den vier Ecken hat (Taf. 3, Abb. 6) 
und Kombinationen von Kreuzen, meist als Andreas
kreuz ausgebildet, darstellt; auch der Rand der Platte 
(Taf. 2, Abb.4(ist beachtenswert. 

Abb. 15. Inncres der Wipertikrypta. 
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8, Die St.-Servatius-Kirche und das Stift auf der 8urg. 

Abb.16. Qnedlinburg. Nacl! Kettner, Kirchen nnd Reiormations-Historie des Kaiserl. freien weltlichen Stiftes Qlledlinburg 17lO. 

a) Geschichte und Beschreibung der Burg. 

1. Die ăI tere Geschich te der Burg. 

Bereits auf Seite 3 wurde auseinandergesetzt, daB 
Quedlinburg schon in prăhistorischer Zeit stark besiedelt 
war, und daB auf der Altenburg eine friihgeschichtliche 
Fluchtburg lag, welche in Urkunden als antiqua urbs 
bezeichnet wird (vgl. Abb. 2). Nordlich von ihr liegt 
in der Talmulde der ludolfingische Hof, nordostlich von 
diesem die steile Felshohe der Burg, welche erst von 
Heinrich 1. zu einer Festung umgewandelt wurde. An 
der Siidseite dieses Felsens dehnt sich noch jetzt ein Orts
te il aus, welcher heute keinen besonderen Namen hat, 
aber durch die Bezeichnung zweier StraBenziige bemer
kenswert ist. Westlich liegt eine sich gabelnde Gasse, 
welche den Namen Rittergasse noch 1881 in beiden 
Ăsten trugen (jetzt der eine "Abteigasse"), die andere 
StraJ3e hieB Miihlengasse. Die erstere deutet hin auf 
ihre urspriinglichen Bewohner, die "Ritter", d. i. Dienst
leute des ludolfingischen Hofes, die andern auf die An
lage zweier bedeutender Miihlwerke, welche hier, im 
Schutze der Burg, sehr gesichert lagen. 

Wir diirfen also annehmen, daB bis zur Griindung 
der Altstadt jenseits, d. i. nordlich der Heinrichsburg, 
mit villa Quedlinburg der ăltesten Urkunden noch die 
Siedelung an der Siidseite der Burg gemeint ist. 

Die Burg selbst ha t Konig Heinrich gleich andern 
Festungsbauteu seiner Regierungszeit wahrscheiulich 
wăhrend des neunjăhrigen Waffenstillstandes mit den 
Hunnen errichten lassen, also in den J ahren zwischen 924 

bis 933. Ein genaueres Datum iiber den Burgbau zu 
Quedlinburg fehlt leider; erst mit der Griindung des 
Stiftes, dessen Vorbereitung schon 936 begann, tritt 
auch schon 937 die Burg als Ganzes auf mit den Worten: 
urbem in Quitilingaburg supra montem constructam und 
innerhalb dieses Bezirkes sind verschiedene Hofe, d. i. 
selbstăndige Besitzungen und sonstige Gebăude, welche 
den auf der Burg Gott dienenden Klerikern als W ohnung 
und Unterhalt dienten (vgl. Note 49). Man muB sich 
also darunter vorstellen einen durch die Wehrmauern 
umschlossenen Bezirk mit der Grabeskirche Heinrichs 
und den Wohn- und Wirtschaftsgebăuden der Geist
lichen. Ob Heinrich neben seinem Konigshofe, den seine 
Gemahlin Mathilde bis zum Jahre 961 (vgl. Note 72) 

innehatte, auch oben auf der Burg selbst ein Absteige
quartier hatte sich erbauen lassen, geht aus Urkunden 
nicht hervor. Seine Witwe Mathilde dagegen muB im 
Stift gewohnt haben, denn Widukind erzăhlt, daB sie 
oH in die Heinrichskirche herabging, um am Grabe ihres 
Gatten zu beten. 

Dber die Lage des von Konig Otto 1. gegriindeten 
Stiftes auf der Burg ist bereits auf Seite 5 nachgewiesen, 



daB nach der Urkunde von 974 (Note 44) die Wohn
baulichkeiten fiir die Stiftsinsassinnen damals nur auf 
der Nordosthălfte des Felsens gelegen haben kănnen (160). 

Da die Urkunde Ottos 1. von 974 die Ortsbezeichnung 
actum Quidilingeburg trăgt und nur auf dem Stifte selbst 
ausgestellt sein kann, das seit 966 unter der Regierung 
seiner Tochter Mathilde steht (Note 83) , so ist doch an
zunehmen, daB die Kaiscr auch noch spăter nach Ab
gabe der Kapelle des Kănigshofes im Tale weiter hier 
abstiegen, wie dies fiir Otto III . z. B. gelegentlich seines 

\1111\1111\ 
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so 

Der urspriingliche Aufgang lag auf der Siidseite des 
Berges, wie sich spăter noch ergeben wird. 

Der jetzige Aufgang zur Burg liegt nach Norden. 
(V gl. Abb. 17.) Den Aufgang (1) schirmt ein stilistisch 
dem XVIII. Jahrh. angehărcndes Wachthăuschen (2), 
dessen Săulen erst in jiingerer Zeit hingesetzt wurden 
und friiher dcm Neustădtischen Rathause ange
hărten (163). 

Eine steile Treppe (3) kiirzt fUr den FuBgănger den 
Zugang ab. Der von einer nach der Stadt zu liegenden 

Abb. 17. Quedlinburg. La:replan der Bnrg vor 1846. 

Aufenthaltes im Jahre 1000 in Quedlinburg (siehe S. 24) 
bezeugt ist. 

Eine Residenz aber etwa im Sinne einer kaiserlichen 
pfalz war auf dem Servatiusstifte urspriinglich nicht. 
Vielmehr diente als Absteigequartier bei Besuchen der 
kaiserlichen Familie auf der Burg hierzu wohl das sog. 
"Haus fiir die fiirstlichen Găste", wie es in jener Frtih
zeit die KIăster hatten (161). Das Gefolge fand Unter
kunft in den Hăfen der kaiserlichen Ministerialen am 
FuBe des Berges (162). 

2. B eschrei bung der j etzigen Burga nlage. 

Nach diesen grundsătzlichen Erărterungen sei nun
mehr der SchloBberg selbst genauer besprochen. 

bewehrten Mauer begrenzte Burgweg (4) fiihrt zum 
Haupteingang (5) des Schlosses selbst. Am ersten Ab
schluB (3a) prangt das Stiftswappen und der alte ein
kăpfige Reichsadler. 

Einen malerischen, von steilen Mauern umgebenen 
Aufgang durchschreitend, steht der Besucher bald vor 
dem Querhaus und Ostchor der Kirche, im Rticken 
Nebenbauten (6) des Schlosses lassend, die die Kastel
lanswohnung enthalten. Die mit 7 bezeichnetcn Anlagen 
sind jetzt abgerissen. Bei 8 liegt ein kleines Gărtchen 
mit Terrassen von regelmaBigem GrundriB, nach Einzel
heiten an Wangenmauern zu urteilen, Ende des XVII. 
oder zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts eingerichtet. 
Gegeniiber lag nach Siidost eine malerische Gebăude-



gruppe mit drei groBeren Sălen, die ehemalige Propstei (9), 
welche 1846 abbrannte (164). 

An der Slidscitc des Felsens liegt die groBe Stifts
oder SchloBkirche, mit der Westseite in der alten eintlir
migen Anlagc; der zweite slidliche Turm kam erat 1882 
hinzu. An seiner Stelle flihrte frliher ein mehrfach in 
der Richtung gebrochener Treppenweg (11) zur Burg 
hinauf und durch den slidlichen Flligel (14) in den SchloB
hof (13). Vor dem slidlichen Querhaus liegt noch jetzt 
eine Terrasse, welche klinstlich auf Gewolben er
richtet ist, und liber deren Entstehung spăter noch zu 
sprechen ist. 
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Der nach Ost den Hof abschlieBende Zwischenbau (18) 
en thielt den Eingang zum inneren SchloBhofe, ein Treppen
haus zum Nordflligel des Schlosses und einen ostlich 
angebauten Verbindungsgang zur Kirche, welcher zur 
Loge der Abtissin flihrte. Leider ist dieser ganze Bauteil 
abgerissen, sein malerisches Geprăge im SchloBbild IăBt 
die beistehend abgebildete Radierung von P. Steuer
wald erkennen, welche auch die bewegte UmriBlinie des 
damaligen nordwestlichen Turmhelmes recht gut wieder
gibt (Abb. 18). 

Ab1>. 18. Quedlinburg. Ehemaliger Eiugan}.( zum il1ueren Sc1tloJ.lh"le. 
(Naeh Virgiu-Steuen\altl. H. C. I-Iud , Quedlinburg. NI'. 4-4.) 

Besonders reizvoll ist der Burghof (13). Er war zur 
Zeit der Herstellung dcs Planes noch vollkommen ge
schlosscn. Nach Sliden und Westen lagen, wie ersicht
lich, W ohnrăume, wăhrend dic kaltc sonncnlose Nord
front Reprăsentationsrăume, einen groBen und zwei 
ldeinerc Sale enthălt. Man erkennt auch deutlich, wie 
durch Herstellen machtiger Unterbauten die enge Flache 
des Platcaus crweitert wurde; namentlich nach Norden 
liegon ldoinere Vorbauton, von denen ein Teil , die sog. 
Alte Abtei, 1803 einstiirztc (165). Man orkonnt [',us der 
Abb. 2, Taf. 8, daB an der Siidwestecke des Burgberges 
durch den Neubau des Schlosses in dcr Renaissancezcit 
eine bosonders gliickliche Gruppierung durch schăne 

Gicbel zustande kam, wăhrend die Nordseite als Lang
bau mit drci Zwcrghăusern gebildet ist, vor der ein 
jlingcrer Anbau (17) liegt, dcr 1912 vollstăndig erneuert 
wurdc. 

Im UntcrgeschoB der Westseite des Schlosses befin
dct sich eine groBere Kelleranlage; ostlich schlieBt sich 
ein bis unter dcn Hof vorgetriebener Felsenkeller an 
(19, im Plan Abb. 17 ....... nachgetragen) (166). 

3. Der ehemalige slidliche Aufgang zur Burg. 

Von besonderem Interesse ist die Feststellung der 
Lage des ursprlinglichen Burgzuganges. 

Der jetzige nordliche Aufgang ist erst im ausgehenden 
Mittelalter entstanden. Der alteste Weg flihrte vom 
Konigshofe heI' an der Siidseite etwa in der Richtung 
11, 19, 12 (Abb. 17) zum Plateau der Burg hinauf. Diese 
Weganlage erhielt sich lange und flihrte spăter, wie der 
Plan zeigt, an der Westseite der Turmfront in den 
inneren Burghof. Ihr urspriinglicher Lauf aber miindete 
zur Zeit als noch die alte Heinrichskirche unverăndert 
stand, nicht im Westen, sondern im Osten dm Burg. Der 
\Veg schmiegte sich urspriinglich enger an den eigent
lichen siidlichen Felsabsturz, der direkt vor der Siid
fl uch t der s iid J ich en S chiffss tii tzen abfăllt (Fig.19). 

Vor dem Anbau des slidlichcn Seitenschiffes nach 997 
lag der Weg vollkommen frei da, die kleine ka pellen
artige Nische abel' kurz vor der Hăhe des Terrains war 
zweifellos eine Art Tor k ape 11 e, wie man sie vieI an 
klosterlichen Niederlassungen findet. Der Weg flihrte 
siidlich von ihr vorbei zur Hăhe nach dem Freiraum 



auf der Stidostseite der Burg und zu der an der Stid
wand befindlichen, jetzt vermauerten Kirchenttir T 
(Taf.9). 

Erst nach Erweiterung der Heinrichskirche entstan
den hier an der Stidseite des Berges einschneidende Ăn
derungen; die Anlage des Querhauses durchschnitt den 
ehemaligen Zugang, der Raum des stidlichen Seitenschiffes 
konnte nur durch tiefgehende Unterbauten gewonnen 
werden, so daB die kleine Kapelle tiberbaut werden 
muBte. Man hat indessen wahrscheinlich damals sie 
noch benutzt, denn im stidlichen Querhause ist der 
Austritt der Treppe architektonisch besonders betont. 
Die am weitesten nach Westen liegenden Hohlrăume 
unter dem FuBboden des stidlichen Seitenschiffes, die 
sog. Ftirstengruft, waren bis 1862 vom Mittelschiff aus 
zugănglich (vgl. Taf. 4, Abb. 2), wăhrend die an sie an
stoBende adlige Gruft nach Osten erst unter der Propstin 
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endung von 1021 und in einem spăteren Brande von 1070, 
dessen Schăden erst bis 1129 beseitigt erscheinen, ur
kundlich festgelegt sind. Uber sonstige Baulichkeiten 
erfahren wir nichts. Dagegen geben uns die geschicht
lichen Ereignisse manche Anhaltspunkte. 

Mit der schon genannten Dbergabe des Konigshofes 
an die Kleriker ist der Aufenthalt der kaiserlichen Familie 
selbst wohl auf diesem nicht beendet, hier dtirften sich 
noch die groBen Festlichkeiten abgespielt haben, wie die 
Huldigung Ottos 1. 973; wăhrend auf dem Stifte die 
gemeinsame Tătigkeit der Damen des kaiserlichen Hauses 
in den Jahren 973-78, hier endlich der Ort der Regierung 
Theophanus von 983-91 zu suchen ist. Die Jahrbticher 
von Quedlinburg berichten uns wenigstens fiir das J ahr 
1000: "Otto III. kehrte im J ahre 1000 zurtick und feierte 
in Quedlinburg das Osterfest, wobei er die Tage des 
Abendmahles des Herrn, der Zurtistung, den heiligen 

Abb. 19. BuEkapelle, Lăngenschnitt der Treppe und Ansicht der Siidwand. Schnitt des siidlichen Seitenschiffes. 

Aurora von Konigsmark zugefiigt wurde, als 1706 die 
Stidwand bis auf fast 13 m Lănge einsttirzte. Hierbei 
wurde auch der Altan vor dem stidlichen Seitenschiffe 
angebaut und so der ehemalige stidliche Aufgang voll
stăndig verwischt. 

4. Die sog. BuBka pelle (167). 

Dieser auf Tafel 13 in der Mitte in GrundriB und 
Schnitt dargestellte Raum ist 4,85 m lang, 1,90 m breit 
und im Gewolbescheitel rund 3,2 m hoch; tonnengewolbt 
und mit einer Abside an der Schmalseite nach Osten 
geschlossen. Die Wand nach der Treppe ist durch drei 
Bogen geoffnet, der mittlere dient als Zugang. Die Săul
chen haben steile Basen ohne Eckblatt, ihr Sockel zeigt 
die Formen einer umgedrehten Kămpferplatte. Das 
Material von Săule, Kapitell und Sockel ist Kalkstein, 
der Kampfer selbst ist mit Stuck liberarbeitet. Am inter
essantesten sind die Kapitelle, sie zeigen wie bei St. Wi
perti die Idee des aufgerollten Bandes, jedoch alles or
namental reicher gestaltet. 

5. Geschich te der Burg bis nach 1200. 

Aus dem V orhergehenden ist der Zustand der Be
bauung der Burg im wesentlichen fiir die Zeit Heinrichs 1. 
und der Heinrichskirche festgelegt. 

Eine bedeutendere Bautătigkeit setzt erst mit Er
weiterung dieses Baues ein, die indessen nur in drei Er
eignissen: in der Grundsteinlegung von 997, in der Voll-

Sabbat und die Nacht der Auferstehung des Herrn auf 
dem Berge zubrachte, um in den Morgenstunden von 
hier auf seinen Konigshof zurtickzukehren." (Ubersetzung 
nach Geschichtsschreiber deutscher Vorzeit.) 

GroBere Wohnbaulichkeiten fiir Găste auf dem Stifte 
sind jedenfalls ftir die spătere Zeit nachweisbar, denn 
die spăter zu besprechenden Kapitelle von Fenstersăul
chen weisen auf einen solchen aus spătromanischer Zeit. 

Erst aus dem Anfange des XIII. Jahrhunderts ist 
wieder eine Nachricht liber die Burgbefestigung erhalten. 
In jener Zeit litt Quedlinburg sehr unter den Thron
streitigkeiten zwischen Philipp von Schwaben (1198-
1208), jtingstem Sohne Friedrich Barbarossas, und 
Otto IV. (1198-1215), Sohn Heinrichs des Lowen. 
Dieser eroberte die Stadt 1204, doch schon 1213 oder 
1214 wurde sie von dem Sohne Kaiser Heinrichs VI., 
Friedrich (als Kaiser spăter Friedrich II.), wieder besetzt. 
Otto zog sich nach der Harzburg zurlick, wo er 1218 
starb. In seinem Testamente bestimmte er (168): daB 
die munitiones (d. h. die Befestigungen) des Schlosses 
abgetragen wtirden und der Ort mit Kirche und Kloster 
usw. der Abtissin zurtickgegeben wlirde. Auch wird im 
Vergleich der Propstin Bertrade vom Jahre 1225 mit dem 
Bischof von Halberstadt festgelegt, daB die Abtissin 
(Sophie) das SchloB Quedlinburg nicht neu befestigen 
dtirIe, aber auch nicht die Mauern der Stadt solle zer
storen lassen (169). Es geht aus dem Sinne beider Ur
kunden hervor, daB es sich dabei nur um Befestigungen 



handelte, da13 das Stift, also' der Burgberg, gegenliber der 
befestigten Stadt wehrlos bleiben sollte. 

Neue Stiftsgebăude werden erst 1346 unter Abtissin 
Jutta erwăhnt, die auch den jetzigen Ostchor der Stifts
kirche errichten lie13 (170). Auch Adelheid IV. hat am 
Schlosse gebaut, sie hatte "viele Kosten an dem Gebuve 
uppe der Borch" (171). Unter ihrer zweiten Nachfolgerin, 
Hedwig, Herzogin in Sachsen, mu13te sich der Rat von 
Quedlinburg verpflichten: "binnen vier Jahren 1000 Gld. 
in der abteilichen Burg zu verbauen" (172). 

Unter der letzten katholischen Abtissin Magdalena, 
Fiirstin von Anhalt, sollen nach einer geschriebenen 
Chronik "die beiden Erker an dem hohen Gebăude vorn 
am Schlosse" entstanden sein (173). 

Abb. 20. Quedlinburg. SchloB, Nordwestseite vom Miinzenberg aus. 

Wăhrend der Regierung der zweiten evangelischen 
Abtissin, Anna III., wurde der Teil liber dem un teren 
Schlo13tore nach Westen zwischen 1583 und 1601 er
richtet (174); 1711 stiirzte ein Teil des alten Schlosses 
ein und wurde - angeblich aus dem Erl6s eines ge
fundenen 8chatzes - neu hergestellt (175). Die Bau
arbeiten am 8chlosse zogen sich bis 1730 hin, der innere 
Ausbau des N ordflligels wurde unter d.er Abtissin Maria 
Elisabeth von Holstein-Gottorp (1718-1755) vollendet 
(176), wăhrend das ObergeschoB des slidlichen Flligels, 
die Audienzzimmer, der blaue 8aal und die fiirstlichen 
Wohnzimmer jm Ostfliigel erst unter 8ophie-Albertine, 
Prinzessin von 8chweden (1787-1792) im Inneren um
gebaut wurden (177); auch die gro13e Treppe und der 
Zugang unter dem ehemaligen Verbindungsbau zur 
Kirche entstammen ihrer Zeit. Vor 1803 stiirzte die sog. 
Abtei, ein Gebăude zur Rechten des 8chlo13torweges, 
der Kirche gegeniiber, ein (178), und 1846 vernichtete 
ein Brand die Propstei hinter dem Ostchor der Kirche. 

ZeII e r, Rirchenbauten. 
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b) Die Stiftskirche St. Servatius. 

1. Ba ugeschich te. 

Die Baudaten der 8t.-Servatius-Kirche sind im nach
stehenden nach dem Ergebnis des ersten Abschnittes 
unter Verweisung auf die Seitenzahl libersichtlich zu
sammengestellt. Eine Dbersicht der wichtigsten Bau
abschnitte ist unter 3 als Ergebnis der Einzelunter
suchungen gegeben. 

Vor 936. Bau der Heinrichskirche (des alten Mlinsters) 
(S. 5). 
29. Dezember (1) Weihtag (vgl. 8. 5, Note 48). 

937. 13. 8eptember. Grlindung des 8tiftes durch 
K6nig Otto 1. (S. 5, Note 49). 

937 (955). Nennung des Altares des Hl. 8ervatius 
(S. 6, N. 58). 

961. 8chenkung der curtis Quitilinga (des K6nigshofes) 
cum ecclesia in honore 8. Jacobi apostoli con
sec rata an das 8tiftskloster 8t. 8ervatius durch 
K6nigin Mathilde (8. 7, N.72). 

961. Dberfiihrung des Leibes des Hl. Servatius nach 
Quedlinburg (8. 7). 

962. Dbersendung von Reliquien aus Rom durch 
Kaiser Otto 1. nach St. Servatius (8. 7, N. 75). 

966. Die Kaisertochter Mathilde wird erste Abtissin 
des 8tiftes (8.7, N.84). 

967. Entfiihrung des Leichnams des Hl. Servatius 
(8. 7, N. 87). 

968. 14. Mărz. t K6nigin Mathilde, in der Heinrichs
kirche beigesetzt (8. 7, N.86). 

973-78. Gemeinsamer Aufenthalt der Kaiserin Theo
phanu, der Kaiserin-Mutter Adelheid und der 
Abtissin Mathilde auf dem 8tifte (S. 8). 

Um 974. Widmung der res gestae Saxonicae durch den 
M6nch Widukind an Mathilde (8. 8). 

983-991. Theophanu fiihrt die Regentschaft zugunsten 
Ottos III. (8.9). 

997. Weihe, d. i. Grundsteinlegung eines Erweiterungs
baues an die alte Heinrichskirche unter Abtissin 
Mathilde (8. 9, N.I07). 

998. Abtissin Mathilde verwaltet das Reich wahrend 
Ottos III. Abwesenheit in Italien (8. 9). 
6. (7.) Februar. t Abtissin Mathilde; in der alten 
Heinrichskirche beigesetzt (8. 9). 

999. Adelheid, Schwester Ottos III., Abtissin (8. 9). 
1021. 24. 8eptember. Weihe der Kirche und der sechs 

Altăre des Erweiterungsbaues in Gegenwart Kaiser 
Heinrichs II. (8. 11, N. 116). 

1044 (1). t Abtissin Adelheid, Nachfolgerin wird Beatrix, 
Tochter Kaiser Heinrichs III. (8. 11). 

1062. Abtissin Adelheid II., 8chwester Heinrichs IV. 
(8. 11). 

1070. Brand der 8tiftskirche und angrenzender Gebăude 
(8. 11, N. 125). 

1095. t Adelheid II., Nachfolgerin Agnes II., Enkelin 
Heinrichs IV. 

1127. t Agnes II. (8. 11). 
4 



1129. Pfingsten, 2. Juni, Weihe der wiederhergestellten 
Stiftskirche durch Kaiser Lothar (S. 12, N. 133). 

1139-1169. Abtissin Beatrix II., Schwester (~) Kaiser 
Friedrich Barbarossas (S. 12). 

1320. Umbau des Ostchores unter Abtissin Jutta unter 
Umbauung der alten Heinrichskirche; beendigt 

gegen 1330. 
1331. Der Biirgermeister der Altstadt, Bernhard von 

Beckenheim, stiftet das mittelste Ostfenster des 
Hochchores mit bun ten Fenstern, nachdem er 
kurz vorher den Altar der Hl. Anna inmitten der 

Kirche gestiftet hatte (179). 
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eindecken. Innen wurde schon vorher eine neue 
Orgel aufgestellt und eine Prieche eingebaut. 

1662 wurde die jetzige Orgel gesetzt, 
1672 die Decke gemalt (sie wa,r von Holz, flach ge

wolbt) ; 
1679 folgte die Aufstellung des gro.Ben Prachtaltars, 

der jetzt abgebrochen im Saale des Schlosses liegt; 
1708 wurde unter Aurora von Konigsmark die Mauer 

der Siidseite der Kirche neu aufgebaut, die adelige 
Gruft angebaut, 

1712/13 der neue innere Ausbau der Kirche her
gestellt. 

Schon 1567 hatte am 12. Mărz der Blitz den 
Nordwestturm entziindet; 

Abb. 21. Qllelllinbllrg. Die StHtskirche St. Sel'vatius von Siiden. 

Nach und nach entstehen neue Altăre, so 
1308 der des Apostels Andreas (180). 

Dann je einer fiir die Hl. Anna und die Hl. Ger
trud (letzterer auf der Treppe vor dem Chor 
gelegen). 

1352 der des Hl. J ohannes des Tăufers, einer fiir die 
Hl. Corona. 

1313 der der Hl. Elisabeth auf der Mittag(Siid)seite. 
Der Altar des Hl. Paulus in der alten Kirche, nach
mals das alte Miinster genannt, war noch im 
Jahre 1427 im Gebrauch usw., soda.B im ganzen 
schlieBlich 22 Altăre vorhanden waren. 

1501 fand ein kleiner Brand im Gemach der Abtissin 
statt, der leider viele Urkunden vernichtete. 

1588 lă.Bt Abtissin Anna II. (181) die Bleidăcher ab
nehmen und verkaufen und dafiir Schieferdăcher 

1705 wiederholte sich der Unfall, so da.B der Turm 
diesmal ganz a b brann te; 

1706 wurde er wiederhergestellt in der auf Taf. 6 ge
zeichneten Form (vgl. Note 182). 

2. Bau beschreibung der Ober kirche. 
a) Ubersicht des A ulbaues. 

(Hierzu Ta.!el 4 bis 6.) 

Die allgemeine Anordnung der Kirche ergibt sich 
aus Taf. 4. Der Bau stellt dar eine Basilika mit (ergănz
tem) Westturmpaar und Zwischenhalle, ostlichem Quer
haus mit zwei seitlichen Conchen, mit einem schmalen 
Joche anschlie.Bend, und zentralartig behandeltem fiinf
seitigen Ostchor, eine Losung, die - wie auch in der 
Zeichnung angedeutet - durch die Umbauung der 
ălteren romanischen Gruftkirche (Heinrichskirche) sich 



ergab. Querhaus und Chor sind stark erhoht und liegen 
ca. 4,5 m tiber dem ăltesten Teil der Anlagen, dem 
jetzigen - fălschlicherweise Krypta statt Unterkirche 
genannten - Kultusraum, der das Grab Heinrichs 1., 
seiner Gemahlin Mathilde sowie der ersten Abtissin 
Mathilde birgt und als solcher nach der Grabkirche 
Karls des GroBen zu Aachen den kul turgeschich t
lich bedeu tendsten Bau der frtihen Kaiserzei t 
Deu tschlands darste11t. 

Die Kirche in ihrem jetzigen Zustande ist vielfach 
ergănzt. Als j tingere Bau teile sind zu nennen: 
Der stidwestliche, 1882 durch Baurat ~Werner errichtete 
Turm nebst dem groBten Teile der oberen gegen das 
Schiff gerichteten Zwischenhalle (die alte Grenze dieses 
Bauteiles ist aus Taf. 5, Abb. 4, Schnitt, ersichtlich); so
wie der Oberteil des Nordwestturmes (vgl. Taf. 5, Abb.l, 
Lăngenschnitt, und Nordansicht, Taf. 6; beide nach einer 
amtlichen Aufnahme des Baumeisters Werner von 1864, 

15. Oktober, gezeichnet; 1706 wiederhergestellt - 183). 

Im Inneren des Schiffes sind ne u : das ostlichste 
Sttick der stidlichen Hochwand, das von dem Vierungs
pfeiler bis zur zweiten Săule von Ost durch einen (jtin
geren) halbkreisformigen Bogen entlastet war. Als Er
satz dienen die fălschlich an Auflager und Scheitel gleich 
stark angelegten Entlastungsbogen dieser Stelle (Taf. 5, 

Abb. 1); die Săule ist neu. Das Innere der Kirche war 
in dreiviertel Săulenhohe seit 1712 durch Holzemporen 
verbaut, welche die Kapitelle verdeckten, teils auch 
versttimmelten. Die letzte westlichste Săule der Stid
wand war durch einen achteckigen Pfeiler ummantelt. 
Die stidliche ăuBere Seitenschiffswand von West bis zur 
Knickstelle bei A, ebenso der Oberteil der stidlichen Quer
hauswand wurden 1708 neuerrichtet und dabei groBe, 
mit rechtwinklig abgesetzten Rundbogen versehene 
Fenster zur besseren Beleuchtung eingebaut (184). 

Die Orgelempore an Ste11e der jetzigen modernen 
oberen Westhalle war zweistockig, auf Holzpfosten ab
gesttitzt, die Brtistungsbretter nach dem Schiff mit ge
zierten Ftillungen versehen; die Orgel selbst stand hinter 
der oberen Galerie als einfacher Holzkasten (Blatt I P. 20, 

Ba uinspektion Aschersle ben). 
Das Mittelschiff der Kirche war durch eine flach

gewolbte Holzdecke nach oben geschlossen. Der ver
bindende Querbau zum SchloB (Nr. 18 des Lageplans) 
entstammt den Formen nach der Frtihrenaissance wie 
das Schlo.13 selbst. Eine spitzbogige Pforte flihrte auf 
die Seitenschiffsempore. Neue Zutaten sind weiter: die 
Ergănzung des Daches tiber der nordlichen Seitenabside, 
die Treppen zum Hauptaltar im Inneren (als Ersatz 
solcher von 1705-185), der Altar selbst, der stidliche 
Verzierungsbogen, die Holzdecken und die Innenwand 
der Schatzkammer (Zither). 

Die ursprtingliche Kirchenanlage ist demnach teil
weise stark verăndert. Nach Spuren an der ostlichen 
Schmalwand des nordlichen Seitcnschiffes war die ganze 
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Kirche im Inneren tiberputzt und gemalt; dieser Schmuck 
ist bei der jetzigen 1862-1882 durchgeflihrten Wieder
herstellung zugunsten einer reinen Hausteinwirkung ent
fernt worden. 

Das Schiff der Kirche (Taf. 5 u. 6) stellt einen mnd 
29 m langen, 9,76 m im Westen, 9,44 m im Osten breiten 
und rund 14,80 m hohen Raum dar, der sehr wirkungs
voll bei a11er Schlichtheit gegliedert ist. Er betont im 
Rhythmus die Dreizahl, das heiBt seine Breite geht in 
der Lănge dreimal auf, jede Breite ihrerseits zeigt den 
typisch săchsischen Wechsel Pfeiler - Săule - Săule -
Pfeiler. 

Die hohe und schwere Oberschiffswand ist in Hohe 
der Fenster durch einen Fries mit symbolischen Tier
gestalten, Ornamenten und Palmetten, sowie eine darunter 
liegende mit Taumotiv verzierte sog. Stromschicht ge
teilt. Die Oberfenster selbst sind abgetreppt profiliert, 
den Dbergang zur Wandflăche bilden innen wie auBen 
eingestellte Dreiviertelsăulen. Die glatte Leibung des 
innersten Fensterbogens ist nicht ftir Glasscheiben ein
gerichtet, anscheinend waren hier einmal durchbrochene 
Platten vorgesehen, wenn nicht die jetzige Form eine 
Versttimmelung nach einer Wiederherstellung darstellt. 

Die Sei tenschiffe sind ganz schlicht, ohne jede 
\Vandzier. 5 Fenster im Stiden bzw. 6 im Norden er
hellen den Raum; auch diese entbehren eines eigentlichen 
Fensteranschlages, die neuen Scheiben sitzen auch hiel' 
in der Mitte der innersten Fensterlichte. 

Die westliche Turmhalle ist nur im untersten 
Teile alt. Sie ist mit Kreuzgewolben mit horizontalem 
Scheitel gedeckt, die Schild- und Gurtbogen schwach aus
ladend, am Scheitel stărker wie am Kămpfer. Ein Ein
gang ist nicht nachweisbar. Der Raum war seither durch 
starke Zwischenmauern vom Kirchenschiffe getrennt. 

Der anstoBende Nordwestturm hat als Spindel eine 
1,3 m breite \Vendeltreppe, die vielleicht ursprtinglich 
als Rampenspindel konstruiert war (wie in Gernrode). 

Der Quaderverband der \Vănde zeigt den charak
teristischen Wechsel von schmalen (Binderschichten) 
und hochkant gestellten Plattenschichten. Auch die 
Rtistlocher sind noch nachweisbar; es wurde der Bau 
selbst im Entstehen als Rtistung mitbenutzt, wie das 
jetzt noch vielfach tiblich ist. 

Das Querhaus liegt bedeutend - 3,5 m - hoher. 
Die jetzige Grenze des romanischen Oberbaues ist im 
ersten Chorjoch durch die abgesetzte Mauer - (roma
nisch: gro.l3e Quader; gotisch: zahlreichere, kleinere 
Schichten, vgl. Taf. 5, Abb. 1) -deutlich gekennzeichnet. 

Das stidliche und nordliche Querhaus haben kleine 
Absiden (vgl. Taf. 5, Abb. 2, Querschnitt). Die Fenster 
sitzen nicht genau axial und sind eingerahmt mit 
reichem Zierwerk; das stidliche mit gedrehtem Tau und 
Flechtbăndern, das nordliche mit doppeltem Flechtband. 
Auffallend am stidlichen Fenster sind zwei jtingere Wappen
schilde: das linke (nordliche) săchsisches Wappen mit 
Rautenkranz, das rechte (stidliche) flinfmal geteilt. Die 
Schildform (Tartsche) dieser Wa ppen weist a uf das 
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fiinfzehnte Jahrhundert (Hedwig, 23. Abtissin, Herzogin 
zu Sachsen 1, 1462-1511). 

Der Zierfries der Triumphbogen der Seitenapsiden ist 
mit reichem Ornament belebt, der der nordlichen Kapelle 
mit doppeltem Flechtband, der der siidlichen Abside 
mit Blătterfries und Traubenmotiven. Dber die Einzel
heiten dieses Schmuckes wird Seite 41 weiteres gegeben. 

Die abschlieBenden Wănde des Querhauses sind in 
Hohe de. Kămpfer der Vierung mit einem durchlaufenden 
Ornamentfries auf einfacher Schrăge geziert. 

Der gemauerte Altar der siidlichen Conche ist noch 
erhalten; in den Ecken typische Weihkreuze; die Profi
lierung der Altarplatte deutet auf die Dbergangszeit. 

Abb. 22. Bange,.;ehichte der Zither. 

~ ~ 
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Abb. 23. Quedlinburg. St. Servatius. Zither, Grullllril3, 8chnitt 
und Eill7.elheiten. 

Die siidliche Conche ist durch den Einbau der Zither 
(186), welche etwa zwei Drittel der FIăche einnimmt, 
verbaut. Nach der Form der Kapitelle und den Basen 
mit Eckblatt entstammt der Einbau der zweiten Hălfte 
des XII. Jahrhunderts und ist gemăB Abb. 22 unter 
Freilassung des ostlichen Drittels des Querhauses durch
gefiihrt. Die jetzt den Abschlu.13 nach der Vierung 
bildende Wand mit Teilungen aus gro.l3en plumpen Rund
stăben ist neu. Ob sie nach einem ălteren Vorbilde (etwa 
Gernrode, Grab) hergestellt wurde, ist nicht feststellbar. 
Die Einzelheiten der Ziffer ergeben sich aus Abb. 23. 

Gegen die Seitenschiffe sind die Querhausfliigel mit 
je einem (wahrscheinlich neuen) Doppelfenster mit 
Mittelsăule geoffnet. 

Der an sich einfach behandelte Ne u bau des g o t i
schen Tores von 1320 ist in seinen Raumverhăltnissen 
von imponierender Wirkung. Die Birnstabrippen laufen 
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sich in Dreivierteldiensten tot, der Scheidebogen zum 
Chorjoch ist mit flachen Hohlkehlen profiliert. Die 
Fenster sind vierteilig, mit reichem MaBwerk aus zwei 
un teren dreieckigen Feldern, dariiber eine Raute mit vier
blăttrigem Kleebogen. Sehr geschickt ist der Neubau 
im GrundriB angelegt. Er vermeidet jede Belastung des 
alten Kryptenbaues, geht namentlich um dessen Chor
partie sorgsam herum und erhellt ihn nach wie vor durch 
ein aus einzelnen Ringschichten erweitertes gro.l3es 
Rundfenster. 

Besonders reizvoll ist das Portal, welches durch drei 
Birnstabsiiulchen mit dazwischenliegenden Hohlkehlen 
tief eingeschnitten und mit zwei Fialen bekront ist, 
zwischen denen eine Blende aus MaBwerk liegt. Der 
Sockel dieses Baues treppt mit dem Terraingefălle ab 
und schlieBt sich dem ălteren romanischen Werke an. 

Entsprechend diesem mit vieI Raumgefiihl behandel
ten Innenraum zeigt die AuBenseite der Kirche eben
falls in groBen Ziigen Ruhe und Monumentalităt (Taf. 6, 
Nordseite). 

Am Seitenschiff der N ordseite faHt das geschleifte 
Sockelprofil besonders auf, das dann folgerichtiger durch 
ein abgetrepptes ersetzt wird. Dber die Wandgliederung 
war man sich beim Bau wohl nicht recht klar. Offenbar 
schwebte vor, das Motiv der Halbsaulenlisenen am Quer
haus auf die Seitenschiffswand zu iibertragen. Der Ver
such blieb aber sozusagen in der Ausfiihrung stecken. 

Der Turm zeigt im alten Unterbau nur Ecklisenen, 
die des Querhauses sind durch eine in den Riicksprung 
gelegte Viertelsăule etwas bereichert. 

Die Rundbogenfriese sind mit wechselndem Geschick 
hergestellt, die Schrăge der Kranzgesimse wieder reich 
mit stilisierten Tierfiguren, Palmetten und Bandwerk 
geziert, leider vielfach durch zu grob gearbeitete neue 
entstellt. 

fi) Kapitelle und Basen der Oberkirche. 
(Hierzu TaI. 7.) 

Die Kapitelle sind durchweg iiberarbeitet. Die Grund
form aller ist ein Wiirfelkapitell, dessen Scheiben aber 
meist durch Flechtbănder markiert sind, innerhalb derer 
teils figiirliche, teils geometrische Motive stehen. Da
neben treten freiere Bildungen auf mit Tierformen, teils 
Kopfe, teils V6gel, die aber alle mehr oder minder roh, 
schwerfăllig und namentlich im Schuppenkleid rein kerb
schnittartig behandelt sind, so da.13 die Einwirkung der 
Technik einheimischer Kunst (friihgermanisehe Holz
schnitzerei usw.) hier unverkennbar ist. 

Die Kămpferplatte besteht aus Blăttchen und Schrăge, 
letztere ist teils mit Flechtbăndern, teils mit Ranken
ziigen und Blăttern, Friichten, teils mit Palmetten, aber 
auch mit Tiergestalten: Fiichsen, die Stiele benagen, 
oder Vogeln, welche an Beeren picken, belebt. Aber 
alles mehr plattenartig ausgeschnitten, nicht weich, mehr 
fliichtig behandelt. 



Recht hubsch sind auch die Kampfer des Mittel
pfeilers der Halle der Westseite dekoriert, bei diesem 
wechselt Flechtwerk mit Mănnerfiguren h6chst primitiver 
Gestaltung, beim gegenuberliegenden Wandpfeiler sind 
Adlermotive verwandt. (V gl. die beistehenden Text
abbildungen 24 und 25.) 

Abb. 24. Kapitcll nud Kiimpfer Halbsii'ule, Siidwand. 

Abb. 25. St. 8ervatins. Westseite, Mittelhalle. Ktimpfer des Mittelp1eilers. 

Die Basen aller Saulen sind steil, bestehen aus schwe
ren Wulsten mit B1ăttchen und dazwischenliegender, 
sehr flacher Hohlkehle (vgl. Abb. 26). Die der Pfeiler 
haben die ubliche attische Basis. 

'iinl . Pleiler. 

I '. r"t--, 

Abb. 26. Quedlinbnrg. St. Servatins. Easen der Pfeiler nud Săulen 
des Schiffes. 

Taf. 8. Inneu- nnd AuJ3enansichten der Kirche. 
Abb. 1. Nordseite. - Abb. 2. Siidwestseite. - Abb.3. Inncres nach Ost. 

Abb.4. Inneres nach West. 

Die hier dargestellten Einzelheiten bediirfen keiner 
weiteren Erlăuterung. 
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3. Baubeschreibung der Unterkirche. 

a) (Jbersicht des Aufbaues. 

Hierzu: Taf. 9. Grnndri/3 und Schnitte. - Taf. 10. Architektonische Einzel
heiten. - Taf. 11. Reliqniengruft nnd Konigsgrab. - Tat. 12. Innenansichten 

der Krypta. - Ta!. 13-15. Architektonische Reste. 

Die kultur- wie baugeschichtliche Bedeutung des 
Grabraumes des ersten K6nigs săchsischen Stammes ge
bietet eine ausfiihrlichere Behandlung dieser ehrwiirdi
gen - auch Heinrichskirche genannten - Anlage, die 
bereits mehrfach baugeschichtlich untersucht wurde (204). 

Der Raum der Unterkirche zerfăllt in eine drei
schiffige Osthalle von 10 m Lănge, 9,30 m Breite mit 
groBer Concha. Diesen Teil des Baues wollen wir im 
folgenden stets als Schiff bezeichnen. Nach West schlieBt 
sich ein 2 Stufen = 27 cm tiefer liegender Raum an, ein 
quergelegtes Rechteck von rund 8 m Lănge und 10 m 
Breite. Seine Westwand ist durch drei Gurtbogen unter
brochen, von denen die seitlichen jetzt unter den Treppen
lăufen zur Oberkirche verschwinden, der mittlere als 
Durchgang dient. Eine Treppe von 5 Stufen (97 cm 
Gesamth6he) fiihrt zum FuBboden des Mittelschiffes. 

An diese Vorhalle schlieBen sich nach Nord und Siid 
zwei Seitenhallen an, welche offenbar in erster Linie 
zur Aufstellung weiterer Altăre dienen sollten; denn sie 
haben beide Conchen. Die sudliche vermittelt den Zu
gang zu der bereits Seite 24 beschriebenen k;leinen Ka
pelle. Die Seitenhallen haben im FuBboden gleiche H6he 
wie das Schiff der Unterkirche. 

Macht der ganze Raum beim Eintritt einen einheit
lichen Eindruck, so offenbart sich bei năherem Zusehen 
eine Anzahl kleiner Unterschiede in der Behandlung von 
Einzelheiten, welche fiir die baugeschichtliche Forschung 
von Bedeutung sind. 

Am auffallendsten weicht die 

Anlage der Gew6l be 

voneinander ab. Im Schiff sitzen die Gew6lbe - Kreuz
gew6lbe mit horizontalen Scheiteln - auf Kămpfer
platten freistehender Săulen und Halbsaulen an den 
Wanden, sind im Scheitel im Putz mit Gratverstărkung 
angelegt, an den Wănden ohne Sch~ldbogen hart an
stoBend. Auf die formalen Unterschiede einzelner Kămp
fer und Kapitelle kommen wir spăter zuriick. 

Dieses W6lbsystem ist auch im 6stlichen Teile der 
Vorhalle beibehalten. Eine Schwierigkeit ergab sich 
schon hier durch die gr6Bere Tiefe der ău.Beren Felder. 
Die sudliche bzw. n6rdliche Kappe des zugeh6rigen 
Kreuzgew6lbes muBte, um auf der Kămpferplatte der 
Zwischensăule im Scheidebogen zur Seitenhalle ein Auf
lager zu finden, die Flucht der westlichen' Abschliisse 
der Schiffswande uberschneiden. Diese Westecken sind 
auffallenderweise auf eine Lănge von 1,6 m um 29 cm 
Tiefe vor die Wandflucht des Schiffes geriickt und erst 
auf dieser in gutem Quaderverband hergestellten Vor
lage die Halbsăule angelegt. Der Grund ist ohne weiteres 
ersichtlich, uber ihnen steht der 6stliche Vierungsbogen 
der Oberkirche. Die Vierung dieses Neubaues }st so an 



gelegt, daB der westliche Vierungsbogen gerade noch 
btindig vor der al ten W estfron t der Unterkirche 
hochgeftihrt werden konnte. (In Taf. 9 ist der Vierungs
oberbau in -1 - 1 -1- -Linien angedeutet.) 

Da die Spannweite der Vierung der Oberkirche in 
der Langenrichtung rot. 1,70 m mehr als die Lange der 
un teren Vorhalle betragt, so sind die Verstarkungsvor
lagen in der Untierkirche bei V-V sehr breit in der An
sicht ausgefallen. Diese Differenz im Aufbau gegentiber 
dem Unterbau ist sehr auffallend, die Gew6lbe der Unter
kirche schneiden infolgedessen stumpf an und in diese 
Verstarlmng ein, so daB sie in keinem rechten Zusammen
hange mit dieser stehen. 

Die sei tlichen Vor hallen der Unterkirche sind 
von wesentlich anderem Charakter. Jede Halle besteht 
aus zwei ungefahr quadratischen Răumen, an welche 
sich 6stlich eine Concha anschlieBt. Die Ausfiihrung be
weist in ihren Einzelheiten, daB sie den Erbauer vor eine 
schwere Aufgabe stellte. Abgesehen von den Schwan
kungen in den HauptmaBen sind auch alle EinzelmaBe 
ungleich, namentlich auffallig verschieden sind die Glie
derungen der Ecken. Es ist der interessante Versuch 
durchgeftihrt, das Gew61be in harmonischer Weise aus 
dem Aufbau der Wand zu entiwickeln. Die Schildbogen 
bilden sich tiber ebenfalls rechteckigen Vorlagen und 
stimmen mit ebensolchen Scheidebogen nach der west
lichen Vorhalle tiberein. Die Gew6lbegurte ruhen auf 
schlichten Viertelsaulen mit wtirfelkapitellahnlichem 
Schmuck. Die Basen sind wie im Schiff ohne Eck
blatter. 

Die Gew6lbe selbst schlug der Architekt noch nach 
der frtihen romanischen W61bweise aus Halbkreisen in 
den vier Seiten, indessen versaumte er nicht, sich die 
Erfahrung zunutze zu machen, welche das haBliche Durch
drticken von Gew61ben mit horizontalem Scheitel oft 
zeigt, er gab ihnen einen - wenn auch geringen - Stich 
von 5 cm. 

In Taf. 12, Abb. 2 ist diese gegliederte Anlage deut
lich zu sehen. Beachtenswert ist auch der Umstand, daB 
eine Sockelschicht angeordnet wurde. In der Leibung 
der Bogenstellung ist das Profil bereits angeschnitten, 
das Herumftihren wurde aber unterlassen. 

Die Konstruktion des Gew6lbes nach dem Halbkreise 
ergab naturgemăB eine Steigerung der Hohe, so daB die 
Scheitel der Seitenhallen um etwa 70 cm hoher liegen 
als die des Schiffes und der Vorhalle. Dieser Nachteil 
wurde durch Einbau von schlichten Bogenstellungen in 
die Scheidebogen zwischen Seitenhalle und Vorhalle ver
deckt. DaB diese Arbeit na ch tr aglich erfolgte, ergibt 
sich aus zwei Grtinden. 

Die Ftillmauern dieser Bogenstellungen stehen nicht 
im Verband mit den Scheidebogen, sondern stoBen stumpf 
gegen deren innere Leibung; femer haben die Wandvor
la gen dieser Bogenstellungen andere Schichth6hen als 
die Pfeiler der Scheidebogen. Endlich setzen die Kampfer 
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dieser Pfeiler und die jener Wandvorlagen verschieden 
hoch an. (V gl. die Schnitte auf Taf. 9.) 

Auch die Ausbildung der Kampfer ist ganz verschieden. 
Es lassen sich ftinf voneinander abweichende Formen 
feststellen (Taf. 9, Abb. 7). Der Kampfer 1 tritt auf 
an der inneren Wandvorlage des Mittelpfeilers nach 
Norden (Abb.5), an der Gegenseite (Abb. 6), an samt
lichen Pfeilern der Westwand (Fig. 4), an den beiden 
freistehenden Pfeilern der Vorhalle (Abb.3), sowie an 
den Wandvorlagen der westlichen Bogenstellung der 
Stidseite (Abb. 6). Das Kampferprofil besteht aus zwei 
flachen Viertelkreisen mit Blattchen. Die tibrigen 
Kampferformen, namlich Il, III und IV, sind durch die 
Anwendung steiler Hohlkehlen und Rundstabe ohne 
weiteres als jtinger erkennbar; die Form V, Platte mit 
verzierter Schrage, geh6rt bereits dem eigentlichen Schiffe 
der Unterkirche an. 

Diese Profilierung 1 ist aber ihrer Form nach frtih, 
eine versttimmelte, miBverstandene Zusammenstellung 
jonischer und lesbischer Kymatien, wie sie z. B. an den 
Deckplatten der ursprtinglichen altesten Kapitelle von 
St. Michael-Hildesheim-hier zwischen 1015 und 1033-
allerdings vieI klassischer (Abb. 27) vorkommt (187). 

St. Michael. St. Servatius. 

Abb. 27. St. Michael-Hildesheim und Heinrichskirche-Qucdlinburg. 
Vergleich von Kămpiern. 

Da die seitlichen Bogenstellungen nachtraglich in die 
Scheidebogen zwischen Seitenhalle und Vorhalle ein
gesetzt wurden, so k6nnen die in der westlichen Halfte 
der Stidwand stehenden alte ren Formen als Archi tek
turreste aus einer frtiheren Anlage bezeichnet wer
den, welche man an dieser Stelle wieder beim Um
ba u verwand te. 

Derwestliche Teil der Vorhalle falltanscheinend 
im Gew6lbebau ganz aus dem tibrigen Rahmen heraus. 
Statt der Saulen zweiPfeiler; die beiden Saulen des West
feldes sind zwar neu, waren a ber nach der Aufnahme 
I. P. 84 ursprtinglich ebenfalls mit Pfeilern ummauert, 
und Kugler gibt in seiner Geschichte der Baukunst von 
1858 Tei1 II, S. 378, diese Anordnung auch noch an. 
Die Gew61be des westlichsten Feldes der Vorhalle sind 
keine Kreuzgew61be, sondern von West nach Ost in der 
Achse liegende Tonnen mit Stichkappen; jedenfalls keine 
Kreuzgewolbe, wie in allen tibrigen Feldern. 

Im GrundriB tritt ein auffalliger Umstand hinzu. An 
der inneren Stid- und Nordseite treten starke Vorlagen 
heraus, die an der Nordwestecke sogar vollstăndig von 
der Wand losgelost sind. Wir dtirfen aus diesem Umstand 
wohl schlieBen, daB wir hierin Reste einer ălteren 



Anlage zu suchen haben (in Taf. 9, Abb. 1 schrăg schraf
fiert). Diese Vorlagen sind teilweise, namentlich an der 
Siidseite mit rechtwinkligen Vorspriingen versehen, 
welche aber in keinem Zusammenhange mit dem Gewolbe 
stehen, so daB hier einmal eine andere Gliederung beab
sichtigt gewesen sein muB. Die Gewol be passen sich 
dem nich t an, sclmeiden vielmehr riicksichtslos hinein; 
stehen also auch ba ulich in keinem Zusammen
hange mit den Wandpfeilern (Abb.28). 

JI.~ 

Abb.28. Heinrichskirche, Vorhalle. Innenansichten des siidlichen pfeilers. 

Eine sichere Erklărung iiber den Grund der Anlage der 
beiden Mittelpfeiler wird sich schwer jemals beibringen 
lassen; rein praktisch hat der Pfeiler nur Sinn bei ent
sprechender Belastung. Diese hătte einmal sein konnen 
in der ăltesten Zeit ein Oberbau fiir ein breit gelagertes 
Glockenhaus oder in jiingerer Zeit etwa der Aufbau 
eines schweren Steinaltars. 

Die Frage ist leider kaum durch Untersuchung zu 
losen. Die Gewolbe sowohl wie die Pfeiler sind mit Ze
ment dick iiberzogen. Es erscheint unwahrscheinlich, 
daB diese Gewolbe ălter sind als die des Schiffes. Denn 
einmal ist es technisch unmoglich, bei Tonnen, die stark 
schieben, die seitlichen Widerlager, hier also die Vor
lagen teilweise wegbrechen zu lassen (187a), zumal diese 
keine Oberlast tragen; auBerdem zwingt keinerlei histo
rischer oder ritueller Grund dazu, bei einem Umbau 
gerade diese Partie der Unterkirche unberiihrt zu lassen. 

(3) Kapitelle, Kampjer und Basen der Unterkirche. 
(Hierzu TaI. 10.) 

Den vVănden des Schiffes der Unterkirche entIang 
stehen auf schlichter Sockelplatte, welche als Bank 
durchgefiihrt ist, Halbsăulen mit verjiingendem (nicht 
schwellendem) Schaft. Die Basen sind hier, wie auch an 
den freistehenden, nur verjiingten Săulen, den attischen 
ăhnIich (nicht gleich !), das EckbIatt fehIt. Damit ist 
die Zeitstellung vor 1100 gesichert. 

Unter den Kapitellen sind bestimmte Gruppen zu 
nnterscheiden (LagepIan Iinks unten Taf. 11): 

a) Nach dem Vorbilde der romisch-korinthischen 
Ordnung mit 2 Blattreihen sind gebildet die Kapitelle 3,4, 
12 nnd 20. Eine Variante ist das gleichfalls antik emp
fundene mit einer Blattreihe Nr.22 in Bossenform. 

Die genannten Beispiele sind verschieden behandelt; 
Abb.20 ganz glatt (entspricht der typischen Form des 
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Hezilodomes in Hildesheim vor anno 1061 (188), aber in 
verfeinerter Form; der Pfi.ihl im Verhăltnis zu den Blatt
reihen niedriger. Nr. 4 und Nr. 12 zeichnen sich durch 
die feinsinnige Verteilnng der Ornamente ans, dieses nur 
mit gezierten Eckvoluten, jenes anBerdem mit ornamental 
behandelter unterer Blattreihe. Durch Verwendung 
beider Motive bereichert ist Nr. 3. Offenbar bildet Nr. 3 
die vollendete Form der erst im UmriB hergestellten 
Form Nr. 12. 

b) Eine zweite Art Kapitelle zeigt ganz frei behan
delte Rollenmotive an den Ecken, die Blătter rollen sich 
hier zueinander geneigt in Spiralen auf, so daB dadurch 
die Ecke die notwendige Masse fiir das Auflager der 
Kămpferplatte erhălt. Hierzu gehoren das Kapitell 
Nr. 18, dieses ganz besonders gliicklich gelost, dann 
Nr. 9, in ăhnlicher Form Nr. 11, aus dem Achteck ent
wickelt mit Hornern. 

c) Freiere Formen, die aber noch wesentlich die 
Ecken betonen, sind: Nr. 19 mit Kopfen an den Ecken, 
aus dem Maule entwachsen Schlangen; ein einheimisches 
germanisches Motiv. Zur gleichen Kategorie gehort das 
Adlerkapitell der Siidseite Nr. 26, das aber wesentlich 
besser durchgearbeitet ist als die ăhnlichen Kapitelle 
des Schiffes, mit richtigem Schuppenwerk. Abb. 10 ist 
gebildet durch Bandwerk mit groBen Eckblumen, eben
falls ein reiner Kerbschnitt-Typus. 

d) Dem romanischen Wiirfelkapitell, aber noch mit 
schrăgen Scheiben, năhern sich die Formen: Nr. 25, 
dessen Scheibenrand durch ein Tau gebildet wird; 
Nr. 5, dessen Scheibe mit vertiefter Kerbschnittfiillung 
behandelt ist. 

e) Klar entwickelt ist das romanische Wiirfelkapitell 
in dem Wandkapitell der Siidseite, Nr. 27, mit in sich 
verschlungener Bandfiillung (Verschlingung, DrudenfuB ?). 

f) Eine rohere Form des romanischen Wiirfelkapitells 
zeigt dann noch Nr. 17. 

Aus diesen Beschreibungen geht hervor, daB wir es 
im wesentlichen mit zwei Hanptgruppen zn tun haben: 

I. der durch das Motiv des romisch-korinthischen 
Kapitells beeinfluBten = a; 

II. rein heimatliche Formen aller Stufen bis znm ent
wickelten reinen Wiirfelkapitell = b bis f. 

Im iibrigen zeigen sowohl I wie II ohne Ausnahme 
die Technik des reinen Kerbschnittes, es kann sich daher 
auch nur um einheimische Arbeit handeln. Die 
fliissige naturalistische Behandlung der romanischen Lăn
der jener Epoche ist hier nirgends zu spiiren. Zu einer 
lebhaften Phantasie gesellt sich lediglich die traditionelle 
aus dem Holzstil iibernommene und auf den Stein iiber
tragene Kerbschnittbehandlung. Eine Technik, die dem 
Material durchaus widerspricht. Auffallend gerade darin 
der Unterschied zwischen in der Form ăhnlichen Arbeiten 
der romanischen Epoche siidlicher Lănder. 



Die Kapitelle der Vorhalle nehmen eine Sonder
stellung ein. Sie zeigen gemaB Nr. 7 eine niedrige 
Kampferplatte nebst Kapitell aus einem oberen ger un
deten und unterschnittenen Wulst nebst Plattchen und 
Rundstab. Das quadratische Lager dariiber ist an den 
Ecken abgestoBen. Ais Kampfer zwei Viertelstăbe 

zwischen Plattchen. Die Form entspricht - abgesehen 
von der ausladenden Deckplatte des Kampfers - den 
Kapitellen von St. Wiperti (Taf. 2, Abb. 4). 

Die Kampferplatten selbst sind zweifellos schlechte 
Nachahmungen antiker doppelter, wohl miBverstandener 
Karniese (vgl. Abb. 27). 

Alle iibrigen Kapitelle des Schiffes haben im Ge
gensatze hierzu Kampfer, bestehend aus: 

a) Plattenebst Schrage; glatt: Nr. 4; mit Flechtband: 
Nr. 19, 26; mit Bliitenfries: Nr. Il. Die Schrăge ist 
- abgesehen von Nr. 4 - stets mit Blattern geziert. 

b) Karniesartige Form. Diese an Pfeilern und Saulen 
der Siidseite, No. 5, 6, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 24. 
Eine Variante dieser Form ist in der siid6stlichen Ecke 
(28) mit gedrehtem Taustab. Die Kampfer von No. 27, 
17 und 9 haben statt des Karnieses eine Hohlkehle. 

Aus den etwas ausfiihrlich geschilderten Einzelheiten 
der Kapitelle ergibt sith: Einheitlich im formalen 
Schmuck sind die beiden Seitenhallen (Nr. 29). 
Die attische Sockelplatte ist bis zum 6stlichen Ende der 
Verstarkungsvorlage durchgefiihrt, die Stufe darunter ist 
roh belassen und sollte nach den bereits fertigen Ansatzen 
in den Leibungen der Scheidebogen mit Rundstab ge
ziert werden. Ebenso ist hier die Kampferplatte einheit
lich herumgefiihrt. 

Im Gegensatze dazu sind die Kapitelle des Schiffes 
der Unterkirche ganz willkiirlich im Schmucke angeord
net, ihre Motive wechseln zwischen friiher Zeit bis zu 
dem eigentlichen Wiirfelkapitell, sodaB eine baugeschicht
liche Entwickelung hier nicht nachgewiesen werden kann. 

r) Die Reliquienkammer, das Grab Konig Heinrichs 1. und 
seiner Gemahlin Mathilde. 

(Hierzu Tai. 11.) 

Leider ist diese so ehrwiirdige Anlage nicht mehr 
urspriinglich, sondern sehr stark restauriert. Bei der 
Ausschachtung und Freilegung im Jahre 1869 waren er-
halten vom Stuck nur die Teile unterhalb der ...... . 
Linie (Abb. 2, 3 - 189). Im Bauschutt selbst fanden sich 
eine Menge Reste von Stuckteilen, daneben aber "auch 
Halbsaulen, auf deren Kapitellen zwei Archivolten
bekleidungen von links und rechts abgehenden Halb
kreisbogen sich treffen (190)". 

Wir diirfen daher annehmen, daB iiber der FuBboden
h6he urspriinglich noch ein Aufbau vorhanden war mit 
Saulchengalerien, etwa wie die der Chorschranken in der 
St.-Michaelis-Kirche in Hildesheim (191). 

Was den jetzigen Zustand anbetrifft, so ist dieser 
freilich nu.r eine h6chst unvollkommene Wiedergabe der 
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alten Pracht. Dazu kommen kleine, aber nicht unwesent
liche Anderungen gelegentlich der Restaurierung selbst. 
Die Westwand der Reliquienkammer (Abb.2) hatte ur
spriinglich n ur zwei Offnungen, die linke zeigte die 
FuB(Schmal)seite des Sarges der Mathilde, der in diese 
Offnungvorgeschoben war (_. -. -. im SchnittAbb. 3an
gedeutet). Diese Stellung erklart sich aus rituellen Griin
den, aus dem Wunsche, den Resten der Heiligen rii..umlich 
moglichst nahe zu sein. AuBerdem war die benachbarte 
Offnung nicht - wie jetzt - vermauert, sondern etwas 
weiter und gestattete den Einblick in die tiefe Heinrichs
gruft. Die nach N orden anstuckierte dritte Nische ist 
neu. Nach den alten Aufnahmen war die nordliche Halfte 
dieser Westwand durch eine Mauer geschlossen. Dahinter 
war zwar eine natiirliche Vertiefung im Fels, welche als 
Rampe eventuell hatte dienen k6nnen; jedoch scheinen 
nach Resten von Steinplatten (J.-Nr.55 v. 1878) hier 
auch Graber gelegen zu haben. Ein Zugang war dem
nach hier nicht vorhanden, es erscheint am wahrschein
lichsten, daB urspriinglich iiberhaupt keiner vorgesehen 
war. Der Heiligenaltar lag ii ber der Reliquienkammer, 
so allein laBt sich die Lage des Grabes vor dem Altar 
deuten. Hase hat mit dieser Anordnung des Altars 
zweifellos recht. Durch Einblick iiber eine Briistung 
hinweg war es den Glaubigen moglich, die Reliquien
kammer und dahinter das (wohl durch eine ewige Lampe) 
erleuchtete Grab Heinrichs zu sehen (192). Schon aus 
Sicherheitsgriinden wird man eine solche Anordnung 
annehmen miissen. 

Abb. 29. Hcinrichskirche. Reliq uienkammer. E inzelheiten einer 
Halbsiiule. 

Was nun die Einzelheiten des bildnerischen Schmuckes 
betrifft, so sind die Motive der Stuckdekorationen ganz 
auffallend verschieden von dem Kapitellschmuck der 
Unterl<Îrche. Sie sind auf den ersten Blick als re in 
dekorative, kunstgewerbliche Arbeiten - nicht als Archi
tekturen - anzusehen. Die Săulchen sind ganz frei be
handelt, wechselnd im Durchmesser, teils glatt, teils mit 



gedrehtem Bchaft (TaumotÎv). Die Sockel stehen auf 
breiten Bason, welche sehr an antike KandelaberfiiBe er
innern. Dio tellerartigen Kelche dieser antiken Beleuch
tungsk6rpor mit ihren Blattreihen und Eierstăben haben 
unserem Kiinstler offenbar vorgeschwebt. Er war aber 
zu ungeschickt, sio gut nachzubilden, el' hat sich darauf 
boschriinkt, diese Zierglieder durch Eindriicken von 
16cherreihcn darzustellen (Abb. 29). Die inneron ldeine
ren Siiulchon sitzen vielfach auf Vogclklauen, teilweisc 
auf 16wcnfiiBon. Mit Heinrich als Vogelsteller (193) hat 
das nichts zu tun, os sind antike Erinnerungon. 

Dic Grabkammcr des K6nigs ist vo r Anlage der 
Roliquienkrypta abgeteuft worden. Der Sarg stand in 
eincm 5,5 m ticfcn Schacht, der unten durch eine Nischc 
dic ol'forderlichc 1ichtweitc crhielt. Da die 1eiche eines 
Erwachsoncn mindcstens 1,70 + 2 mal Wandstărke, 

also zusammcn etwa 1,80 m Sarglănge verlangt, so war 
diese Nischo notwendig, um die erforderliche Raumtiefc 
zu erhaltcn. Dic spătere Reliquiengruft wurde etwa in 
der Achse dicses Grabschachtes angelegt, und Mathildc 
hat wohl bei ihrem Bau veranlaBt, daB gleichzeitig fiir 
sio cine ldeino Abtreppung auf der Siidseite des Familien
grabcs so angcbaut wurde, daB ihr Sarg durch die schon 
erwăhnto (jffnung ebonfalls mit der Reliquienkrypta in 
Verbindung stchen konntc. Auch dic Abtissin Mathildc 
legtc groBen Wert auf den Zusammenhang mit der 
Reliquienkammer. Deshalb wurde ihr Grabraum aus 
groBen Quadern, rd. 1, 70m lang, 0,50 m breit und 1,52 m 
tief, angclegt, a ber mit einem kleinen Fenster nach der 
Gruft der K6nigin hin, so daB in der Tat durch diesc 
Offnung auch dieser Sarg mit der Reliquienkrypta răum
lich imZusammenhang stand. 

Der Sal'g Heinrichs I. ist nicht mehr erhalten. Kugler 
erwăhnt in seinen kleinen Schriften ein Aktenstiick, 
wonach 1756die Grăber ge6ffnet wurden; aber unter dem 
Stein, der Heinrichs Ruhestătte bezeichnetc, fand sich 
nur ein Brettstiick, dancben aber der Sarg der K6nigin. 
Wahrscheinlich wurden nach Notizcn dieser Urkunde 
schon 1070, beim Zuwerfen der Krypta, die Gebeine aus 
dem Holzsarg entfernt und in den massiven Steinsarg 
der Mathildo gelegt, in dem sich zweierlei Gattungen von 
Beinknochen und nur schwarze Rippen vorfanden. Da
bei wurde wohl unvorsichtig vorgegangen und an dem 
Deckel dcs Sarges der Mathilde, der in die Nische einge
schoben war, ein kleines Stiick abgebrochen (vgl. die 
Fuge der Abb. 5). 

Der Sarg der Konigin ist ein schoner, koffcrartiger 
Stcinbehălter mit sehr bemerkenswcrter Inschrift: Zu
năchst ist ein Kreuz ganz flach eingemeiBelt, das Zeichen 
der Abtissin. Dariibcr hinweg zieht sich in friihen 
romanischon Majuskeln dic Inschrift, welche in deut
scher Dborsetzung lautet: 

Zeii e r. Kirchenbauten. 
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II. IDVS MAR 
OBIIT ReGIM 
MAHTHILD 
QVE eT Ilre 
REQVIESCIT 
QVI ANIMA 
ETERN AOP 
TINET REQViE 

14. Măl'z 

st\lrb die K~nigin 

Mathilde, 

welche u1).ch hicl' 

ruht. 

Miige ihre Seele 

dia ewige Ruhe 

erlungen. 

Die Schrift ist in mehrfacher Beziehung intcressant. 
Sie zeigt im Worte ReGIM eine 1igatur von N und A 
durch M, ferncr dic charakteristische Einfiigung kleiner 
Buchstaben, z. B. h statt H, den Gebrauch aucb der 
runden e. Die Abkiirzung OV statt cujus (ein Sigle) 
sowie dic Endabkiirzung der M durch Noten, d. h. 
Striche iiber ETERNA und REQViE sind weitore Kenn
zeichen dicser friihromanischen Majuskelschrift. 

Von don jetzt iiber dem Raum der Zither gelagerton 
Stucktriimmern des chemaligen Schmuckes der Reli
quienkammer sind auf Taf. 13 unten einige Stiicke ab
gebildet, welchc indessen koiner weiteren Erlăuterung 
bediirfcn. Sinnvolle Zusammenstellungcn lieBen sich 
davon nicht machcn. 

d) Baureste in der H einrichskirche. 

In dcr ehcmaligcn Hcinrichskirchc ist eine gr6Bcro 
Anzahl von teilwcise sehI' eigonartigen Architektur
restcn aufgestollt, deren Hel'kunft leidel' ma:qgels gc
niigender Angaben sich kaum wird mit Sicherheit fest
stcllen lassen. 

Diese Stiicke hat Verfasser auf den Tafeln 13-15 
iibersichtlich zusammellgestollt und nach Gruppell wie 
folgt geordnet. 

Gruppe 1. Gesimsstiicko undKapitcllo. Material 
Kalksteill (Taf. 14). 

a Profil der Kranzgesimsstiicke, Taf. U. el Profil del" Friese, TuI. Li. 

c Ansicht Kapitell Nr. 13, Taf. 14. b Scllllitt Kapitpll NI'. 5, Tat. 14. 

Abb.30. 

1. Rest eines Kranzgesimsstiickes, 7 cm lang, 34 cm 
hoch. Querprofil wie Skizzc a (Abb. 30). Kopfe von 
sohr roher Arbeit, mit Haar, tcils gerade gestrăhnt, teils 
(wie am Bruchstiick rechts) nach den Seiton gezogen. 
Zwischen den Kopfen Blattrah'ken rohesten Kcrbschnittes. 
In der Mitte Rest cincs Tierkopfes mit Hornern (~). 

Am Bau kommt kein derartiges ncucs Stiick vor, das 
Bruchstiick ist daher nicht etwa ausgewechselt . 

. ) 



2. Der Hohe nach pa13t das obere Stiick, Reste eines 
Lowen darstellend, zu Nr. 1. Die unten dargestellten 
beiden Stiicke (leider falsch, d. i. umgekehrt aufgesetzt) 
stellen einen sehr originellen Fries aus Schlangen dar, 
welche sich in den Schwanz bei13en und so fortlaufende 
Ringe durch Verschlingung bilden. Sie sind prachtvoll 
behandelt, der Riicken durch einen Lăngssteg angedeutet, 
die Wirbel und Schuppen durch schrăgstehende, geschwun
gene und gerundete Străhne. 

Zur gleichen Art gehort Nr. 3 (unten), das das gleiche 
Motiv, kombiniert mit Nr. 1, zeigt. Es diirften demnach 
die Stiicke Nr. 1 bis 3 zu dem gleichen Bauteil gehort 
haben; ihr Material, Kalkstein, verweist sie auf einen 
Au13enbau. 

Auch die Reste von Nr. 4 obm und unten gehoren 
nach dem Hohenma13 zu dem gleichen Bauteil. Das 
unt ere Stiick zeigt die typischen, iiber Eck geschuppten 
Vogel (Adler), welche namentlich au13en in den Friesen 
unter den Dachgesimsen des Hauptbaues vielfach auf
treten.- Der obereTeil, eineKombination einerPalmette 
mit einem Schlangenkopf, kommt am Bau sonst nicht vor. 

Aus dem Lăngenschnitt der Kirche, Taf.5, ergibt 
sich, da13 die Hochwănde der romanischen Kirche 
einstens nach Osten weitergingen. Vermutlich sind die 
samtlichen Stiicke Nr. 1 bis 4 Teile des ehemaligen 
Kranzgesimses der unter der Abtissin Jutta von Kranich
feld gotisch erneuerten Ostchorpartie. 

Nr. 5. Von den Kapitellen aus Kalkstein ist neben 
a usgewechselten a us der Heinrichskirche eines in einer 
sonst in ihr nicht auftretenden Form mit aufgerollten 
Ecken besonders erwăhnenswert (Schnitt: Abb. 30, b). 
Der Kămpfer besteht aus Platte, P1ăttchen und Hohl
kehle mit dreimal zuriickspringendem, im Querschnitt 
sagezahnartigem Profil darunter, der sich an den 
Ecken zu einem volutenartigen Eckknol1en zusammen
rollt. Darunter sitzt ein Pfiihl mit roh eingeschnittenem 
(Kerbschnitt) Eierstab, abgeschlossen durch ein ge
drehtes Tau. Eine ziemlich ausladende Hohlkehle fiihrt 
zum Astragal, ebenfal1s einem gedrehten Taustab. 

Der Durchmesser des oberen Schaftansatzes betrăgt 

260 mm, stimmt daher mit dem der Săulen der Hein
richskirche, welche zum Teil270 mm oberen Durchmesser 
haben, ziemlich liberein. 

Der Form und Technik nach erinnert das Kapitell 
an die Arbeiten der Bu13kapelle. 

Ziemlich libereinstimmend mit dem besprochenen 
Kapitell ist 

Nr. 6, das die gleichen Ma13e hat. (Das obere Stlick
chen Stuck gehort nicht hierher.) 

Das untere Kapitell von Nr. 5 ist das Original der 
siidlichen ausgewechselten, direkt auf der Zwischenwand 
von Reliquienkammer und Grabkammer stehenden Săule 
Nr. 21 (Taf. 10). 

Das Kapitell Nr. 7 (unten, auf dem Kămpferlager 
liegend) hat nur 220 mm oberen Săulendurchmesser. Die 
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ausgesprochene Trapezform zeigt rohen Kerbschnitt und 
aufgerol1te Eckblătter. 

Gruppe II: Fenstersăulchen. (Taf. 14). 
Unter diese Gruppe sind zu rechnen: 13 kleine 

Săulchenkapitelle sowie 5 Basen (eine davon Nr. 7 oben). 
Kapitelle und Basen stimmen stilistisch iiberein, besitzen 
ausgebildetes Eckblatt, freie dekorierende Blattzier auf 
dem Kapitellkorper, der, nach der starken wiirfelartigen 
oberen Hălfte zu schlie13en, auf gro13ere Lasten berechnet 
war. Nur zwei Kapitelle (Nr. 13) machen hiervon eine 
Ausnahme, sie zeigen die reizvolle feine Zierweise des 
Dbergangsstils mit der beginnenden Ausbildung der 
Eckrollen. Dber den urspriinglichen Standort ist schwer 
ctwas zu sagen. Turmfenstersăulen konnen sie nicht 
gewesen sein, denn das urspriingliche Stockwerk des 
Nordturmes mit den offenen Arkaden stammt aus wesent
lich jiingerer Zeit. Vielleicht gehorten sie zu romanischen 
Teilen eines Profanbaues, etwa zu dem anstehenden 
Propsteigebăude, das 1846 abbrannte, oder der nordlich 
liegenden alten Abtei, die 1803 einstiirzte. 

Unter den Kapitellen sind zu unterscheiden: 
a) Formen, in denen der Dbergang vom quadratischen 

Oberlager zum runden Unterlager durch seitliche FIăchen 
vermittelt ist. Hierzu gehoren: 

Nr. 8: Blattlappen nach den Ecken, Tauband. Ver-
wandt jedoch ohne Tau: 

Nr. 9: oben und rechts unten, ferner 
Nr. 10: links unten. 
b) Formen mit dem Motiv der Eckvolute: 
Nr. Il rechts unten. Eine Reihe von 8 un teren 

BIăttern, als sog. Doppelblătter gebildet, dariiber am 
Kern des Kapitells flach anliegende. In der Mitte eine 
Rosette, seitlich aufgerollte Ecken; etwas primitiv. 

Zur gleichen Art gehort Nr. 9 links unten. Ahnlich, 
jedoch weit eleganter durch besondere Volutenranken 
ausgebildet Nr. 12 rechts unten, das zwischen. Form a 
und b vermittelt. 

c) Ais dritte Gruppe Kapitelle mit zwei grob gearbei
teten Blătterreihen. Am einfachsten: 

Nr. Il links unten. Aus dem vollen Stein heraus
geschnitten, mit besonderem oberen Bogen als Tau, 
starken Blattrippen. Ahnlich 

Nr. 10 oben, ohne Tau, jedoch mit zierlich in Kerb-
schnittmanier behandelter Platte. ,. 

Nr. 12 links unten, mit Wellenband aus zwei Stegen. 
d) Zur vierten Gruppen gehoren: 
Nr. 13 unten. Zwei im Săulendurchmesser wesent

lich dlinnere Kapitelle, von reizvollster Gestaltung des 
Dbergangsstiles, mit Kern und frei behandeltem, unter
arbeitetem Band, das linke schon mit dem typischen 
Eckknollen. 

Die zu diesen Kapitellen gehorenden Basen sind im 
wesentlichen gleich. Nr. 13 oben i8t in Abb. 30 c noch
mals in gerader Ansicht dargestellt. 



Gruppe III. Stuckarbeiten. (Taf. 15.) 
Hierher gehoren eine Anzahl teilweise ganz aus

gezeichnet erhaltener Architekturreste. 
Es sind Arbeiten aus Stuck, demnach fiir einen 

Innen ba u bestimmt. Unter ihnen verschiedene Motive, 
meist Plat ten gerader (nicht gebogener) FIăche, so daB 
mit einer Zierwand gerechnet werden darf. Die wesent
lichsten Reste gehoren zu einem Fries, dessen Quer
schnitt Abb. 30 d zeigt. 

Nr. 1. Friesstreifen mit Blattmotiven ohne aus
gesprochene Richtung nach oben oder unten zwischen 
zwei Leisten mit begleitenden Perlstăben. Dazwischen 
durch ein Doppeiband gehaltene Blătterbiindel. Nach 
Ansatzspuren, weiche auf Nr. 2 und 3 unten wieder
kehren, handeit es sich um Stiicke, welche durch doppelte 
Leisten oben und unten abgeschlossen waren und die 
nach unten (vgl. Nr. 1) in eine glatte FIăche iibergingen. 
Sie dienten somit als horizontale Einfassung. 

Einen weiteren horizontai gedachten Fries geben die 
nachfolgenden Stiicke wieder. Wie die Stiicke im Zu
sammenhang angeordnet waren, zeigt Nr. 4, denn der 
oben in der rechten Ecke im Bruchstiick erkennbare 
Lowe kann nur in dieser Stellung, als sogenannter 
schreitender Lowe, einen Sinn haben. Dieser Richtung 
paBt sich zwangios an das untere Stiick von Nr. 5 (das 
Oberteil ist identisch mit den Funden auf Taf. 14), 
welches mit dem begleitenden PIăttchen und der Perl
schnur genau mit dem oberen Ansatz von Nr. 4 iiberein
stimmt. Die Fiillung zeigt ein Bandmotiv mit Blatt
ranken, in der Mitte - dem Ansatze nach zu schlieBen -
eine Vogelgestalt. Nach unten schloB dieser senkrechte 
Teilstreifen mit cinem nicht immer richtig in der 
Achse sitzenden, von einem PIăttchen umzogenen Qua
drat ab, in dem eine aus Flechtwerk gebildete geo
metrische Figur sitzt. Vom unteren Stande haben sich 
zwei Stiicke erhalten: 

Nr. 6: noch mit einem seitlichen Rest der senkrechten 
Einfassung und 

Nr. 7 mit der seitlichen Fortsetzung des horizon
talen Streifens, dem Ansatze der senkrechten oberen 
Teilung und etwas FIăche zwischen diesen Friesen, 
welche nach der geringen Spur auf weitere anstuckierte 
Darstellungen schIieBen lăBt. Wesentliche Reste haben 
sich von dem zweiten horizontalen Friese im Zusammen
hange mit Nr. 4 und Nr. 7 noch in dem Stiick 

Nr. 8 von 96 cm Lange erhalten. Es stellt dar ein 
abwechselnd nach oben und unten gekehrtes Blattband 
von sehr eigenartiger guter Zeichnung. 

Eine gesonderte Stellung nehmen ein die Reste der 
kleinen Zierfriese Nr. 9, 10 und 11 (die un teren Stiicke), 
welche nur 235 mm H6he haben und, wie dcr Stuck 
Nr. 10 in der Mitte beweist, nur beglcitende glatte Fries
streifen zcigen, deren unterer etwas abgeschrăgt war. 

AuBer diesen Resten sind dann noch von Interesse 
zweiHalbsaulenstiicke: Nr. 6 links oben sowie Nr.1I oben, 
Mitte. Sie sind gleich und zeigt das letztererechts den An
satz einer prolifiertenLeiste ausRundstab undHohlkehle. 
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Zu welchem Einbau diese Teile gehorten, ist leider 
nicht zu ermitteln. Wackenroder (194) glaubt, daB sie 
als "Bruchstiicke von Umrahmungen sehr wahrscheinlich 
von der alten Vierungsbriistung der Oberkirche stam
men". Es ist aber zurzeit Sicheres dariiber nicht fest
stellbar. Da die Treppen zum Hochaltar 1705 seitlich 
angebaut wurden, so wăre zu dieser Zeit dann die 
Schranke gefallen. Leider ist in den Magdeburger 
Stiftsakten nur der Brand von 1705 und eine Kollekte 
erwăhnt, aber iiber clie eigentlichen Bauarbeiten nichts 
gesagt, besonders auch keine Schranken erwăhnt. 

Zum Jahr 1689 sagt eine Aktennotiz: "da der alte 
(Altar) - insonderheit selbiger mit vielen abgottischen 
und aus dem Pabstthum herriihrenden Bildern bekIeidet, 
einen neuen bauen zu lassen", der 500 TIr. kosten sollte. 
Auch diese Notiz gibt keine Auskunft. Auch Kuglers 
Angaben iiber die noch 1853 vorhandenen ehemaligen 
Schranken im Querhause geben keine sicheren Anhalts
punkte liber den Standort der geschilderten Reste (195). 

e) Die Grabsteine der Ăbtissinnen aus romanischer Zeit. 
(Taf. 16.) 

Die letzte Arbeit des unverge.Blichen Generalkonser
vators des preuBischen Staates, v. Quast, war den 
"Grăbern der Abtissinen in der SchloBkirche zu Qued
linburg" gewidmet (196). Diese Ver6ffentlichung stellt 
clic Inhaberinnen der Grabsteine nicht nur, sondern auch 
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Abb. 31. Lageplan de~ ehemaligen Standortes der Grabsteine der 
Ăbtissinnen im Mittelschili. 

1. Adelheid I. t 1044. 
2. Beatrix I. t 1062. 
3. Adelheid III. t 1095. 
.')a. Agnes II. (bisheriger Platz). 
5 b. Agnes II. t 1203. 
6. Sophia (?) t 1230. 
7. Gertrud t 1270. 

8. Anna I. t 1458. 
9. Adelheid IV. t ) 44 J. 

10. Hedwig v. Saehsen t 1511. 
11. Maria v. Sachsen t 1610. 
) 2. Dorotb. Soph. Y. Sachsen t 16J5. 
13. Priipstin Anna Y. Braunsclnveig 

t 16J3. 

ihren ehemaligen Standort im Mittelschiff der Kirche 
ersch6pfend fest. Die Steine lagen nach nebenstehender 
Skizze (Abb. 31) urspriinglich im Schiffe und waren seit 
langem unter G .3stlihl und FuBbodenbrettern verborgen. 
Erst beim Umbau der Kirche in den 70er Jahren wurden 
sie wieder sichtbar, von diesem historischen Orte ent-

5* 



fernt und an den Wănden der Heinrichskirche auf
gestellt. Der im Anhang beigefiigte Stammbaum unter
richtet iiber die Verwandtschaft zu den Herrschern (196). 

Nr.1. Grabstein der Abtissin Adelheid. Inschrift: 

Charakteristisch auch hier die Einfiigung kleiner 
Buchstaben, wie h, sowie Ligaturen, z. B. ti. , sowie 
die bekannte Sigle.fi' fiir obiit. Der Schriftcharakter 
ist im wesentlichen dem der Grabplatte der Konigin 
Ma thilde gleich. 

Das Mengen lateinischer E und romanischer e ist 
. ein Kennzeichen fiir die Zeit des XI. und XII. Jahr
hunderts (197). 

Die mit etwa 66 Jahren Verstorbene (vgl. S. 9ff.) 
war als Tochter Ottos II. die zweite Abtissin, erhielt 1014 
auch die Kloster Gernrode und Frose, 1039 die Abtei 
Gandersheim nach dem Tode ihrer Schwester Sophie. 

Nr. 2. Abtissin Beatrix, Tochter Kaiser Heinrichs III. 
aus seiner ersten Ehe mit Chunihild, Tochter Konig 
Kanut des Gro13en in Dănemark. Sie wurde mit 7 Jahren 
Abtissin und starb 24 oder 25 Jahre alt (S.l1). Die 
Inschrift lautet: 

~t1 . CIr T lL.1L1 eRl-..LRI>::::H.Q:::-t:LQH:MtK5J .---B, 
~:0:Mf8: lOBEt'Il-[1~Jvli 1062.]-1II·IO'f-1Vt·B 61\1'1\ [VNTE~· 

"Ff€Cis·DESC€NDET·CVM·EO·~'En;'il1'ă-mlw.xilB"EC~Yffri&. 

Interessant hier die Abbreviatur J:; fiir gloria, 
qs fiir que; + iiir ni. 

Nr. 3. Adelheid II., Stiefschwester der Beatrix, 
Tochter Kaiser Heinrichs III., aus seiner zweiten Ehe 
mit Agnes yon Poitou, mit der er sich Ende 1043 ver
măhlte (S. Il). 

Mr(fMO-:-nn""""ffŢNV~s:ETV S 'TAt~: 

M q V A. M :rOBENFfiJF\~~~tRa~06 (SZf'illfJ. 

FLO,S·1I\6 R.I·S J C·S F F LOl\.€BITlI:rnECHT5·10315· 

Adolheid Wurd0 mit 14 J ah ren Abtissin; sic stand. 
zuglcich dom Stiltc Gamlersheim vor und starb crst 
1095. 

Die vorgenannten drei Gmbsteine sind, wie die ganze 
Art der Herstellung in allgemeinen Rahmen, in ornamcn
taler Zier und in der Art der Angabe der Verstorbencn 
mit Todesjahr, Name und Sinnspruch beweist, unbedingt 
aus einer Epcche. Die figlirliche Arbeit ist zudem 
hochst merkwlirdig. Die KJeidung besteht aus Ober
und Unterkleid. Dieses, ein vorn offener Rock mit an
genăhter Kapuze und weiten Armeln, trăgt an deren 
Saum reiche Stickerei. Der Stoff der ArmeI des Unter
gewandes tritt in eigenartig wulstartigem Bausch her
aus und schlie13t eng am Handgelenk. Das Oberkleid 
mit der Kapuze entspricht demnach der Kutte, welche 
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von Monchen und Nonnen gleichartig getragen wurde, 
und zeigt durch seinen aufgcnăhten Zicrat dic Wiirde 
der Abtissin. 

Das Unterkleid, ein langwallendes Frauengewand, 
war schon bei den Byzantinern iiblich, bestand aus 
wei13er Seide und wurde z. B. von Theophanu und den 
Kaisern getragen (vgl. Abb. 3, S. 8). Es ist ebcnfalls 
am unteren Saum und an den Armeln reich benăht. 

Der Faltenwurf ist sehr steif behandelt; typisch die An
deutung des Korpers durch Kreise liber dem Leib und 
den Kniescheiben. Die Gesichter sind absolut gleich, 
namentlich auch der Kapuzenausschnitt vollkommen 
iibereinstimmend. 

Wenn daher aus dieser stilistisch so eigenartigen Be
handlung ein Schlu13 gestattet ist, so scheinen dic drei 
Steinc gleichzeitig hergestellt worden zu sein. Dies 
konnte friihestens nach 1095 geschehen. Da abel' gerade 
damals die Unruhen die Quedlinburger Gegend stark 
heimsuchten, so konnte die Herstellung sich wohl noch 
einige Jahre verzogert haben (198). 

Das Wichtigste ist, da13 es sich um Dynastengrăber 
handelt, war doch Heinrich IV. stark an ihnen interessiert, 
da es sich um zwei seiner Schwestern und eine Bluts
verwandte aus dem Ottonischen Hause handeIt. Es 
mochte schon aus diesem Grunde auf einen Einflu13 
Heinrichs IV. odeI' V. bei Ausfiihrung dieser Grabplatten 
hinzuweisen sein, namentlich da ersterer als geistiger 
Urheber des Umbaues des Speierer Domes von der 
flachgedeckten zur gewolbten Basilika von bcdeutendem 
Einflu13 auf die Kunst des ausgehenden XI. Jahrhunderts 
war (199). 

Die iibrigen Grabplatten treten diesen gegenliber 
historisch weit zurlick, kiinstlerisch zeigen sie stets 
wachsende Fortschritte in der plastischen Behandlung. 

Nr. 4. Agnes von Mei13en (1184-1203). Die In
schrift am FuBende fehIt. Das librige Iautet: 

~H~I\€:S'CA:r.L·P.ACE·))IV·REP-V 1 E se. [UNK)} 

Ar· if1 S!P.C·AG [OBEN]-118lt--jZo3-FV5SLEiSTE FEHLTJ 

N €T 1 S ·T€J\EJ\T·.J,...OCR·C; ERTA oa, VI 6T [RECHT5J 

Die Schrift zeigt bereits die fllissige romanische 
Majuskel. Die runde Schreibschrift tritt an Stelle der 
klassischen lateinischen. 

Sehr schon ist die architektonische Behandlung, ein 
reich profilierter Rahmen gestattet die verticfte An
ordnung des Steinbildes der ruhenden Frau, deren Ge
sicht belebt und portratahnlich ist, wahrend die Kleidung 
in einfacher Weise in den Falten geordnet, stilistisch 
ruhig und vornehm wirkt. 

Nr.5. "\Vahrscheinlich Sophia, Tochter des Grafen 
von Brena und 1ichte der Abtissin Agnes (1203-1224). 
Der Grabstein fliissig in der Behandlung, mit Falten
wurf hochst naturalistischer Art, lebhaftem Leben in 
der betenden Figur, deren schone Hande wie das lebhafte 
Gesicht (tief eingeschnittene Augenh6hlen) selbst in der 



Verstiimmelung noch gut erkennbar sind. In gar keinem 
Verhăltnis dazu steht der Rankenzug der Umrahmung, 
der direkt schlecht ausgefiihrt ist. Die Umschrift (mit 
mehr iiltcren Buchstaben als bei Nr.5) lautet: 

~ 'T 4\,AN51S· C€"'~'O,::VI [lE R."Pi ~V!l)'ST'[LlNK5l' 

~GAS PE l\N E 'X [OBENJ='i203 -IZ~t- m v N b I • N.Jli.OJ [VNTENl 

S 1/\ 3A"'O V f'd O'l{);"1 S S Nlt~J:.) (S·S 11\~'1'gl\'O [RECfilli 

Nr. 6. Gertrud (1227-1270) aus dem Hause der 
Dynasten von Amfurt, eine nahe Verwandte des Grafen 
Hoyer von Falkenstein, damaligen Schutzvogtes des 
Stiftes. 

.J:iH'GREl E ES1\'N CTIf1 'R " M REHUll E S C1fG' rn·'J{'R&l...uNKo} 

dOLORVl"Mfi'ifrCSJTA~OBEI\j~tr.oK~YrHO~w~ 

Lln1CTO R~'< ~'oRro:RBONOR,vMfIUN1tNJ 

Auf dem Schriftband in der Hand der Figur: 

~J) s 15 !VU ~ tl.I ro :m~ f'E t€V~1 
('~eCO~FT~\\I<IYBJ E.'l 1) 

Das Steinbild, ebenfalls sehr naturalistisch, ruht auf 
einem Pfiihl, rechts und links sehweben Engel mit 
sehwingenden Rauchfăssern (d. i. geleiton die befreite 
Seele zum Himmel), zu FiiBen ein Adler. Dieser paekt 
mit der reehton Klaue cinen L6wen, mit der linken ein 
gefliigeltcs Tier, welehes mit einem andern kămpft (oder 
liebkost ?). Der Sinn dieser Symbolik diirfte etwa der 
sein, daB der Adler (als welcher Servatius dargestellt 
wird - auch Johannes der Evangelist) als Symbol des 
Evangeliums, gepaart mit Stărke (dureh Bezwingung 
des L6wen) und Klugheit (der zusammengeduekte 
Drache) oder Liebc (das liebkosende Tier, je nueh der 
Deutung), die Tugenden der Abtissin als regierender 
Fiirstin darstellen (200). 

Interessant an der Schrift das Vorherrschcn der run
den Majuskclschrift, die zudem noch vertieft und durch 
Ausfiillen mit dunklem Kitt hergestellt ist, eine sehr 
wertvolle und seltene Technik. ETR ist die Abkiirzung 
fiir ETERNVS. 

Das Gewand ist bereits ganz klar dargestellt; ein 
besonderes Kopftuch, eine sog. Kapuze ist deutlich zu 
erkennen. 

4. Ba ugeschich tliehe Erge bnisse. 

A uf Grund der im vorhergehenden festgestellten 
Baudaten und Untersuchungen sei nunmehr nochmals 
iibersichtlich feF,tgestellt, was sich nunmehr mit Sicher
heit iiber die bauliche Entwickelung der Stiftskirche 
sa,gen IăBt. Auch sollen hierbei die in der Aufgabe ge
forderten Untersuchungen iiber die Rekonstruktionen 
friiherer Forscher besprochen werden. 

Die Heinrichskirehe bildet den ersten Bau
abschnitt. Die wichtigsten Daten sind: 
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Um oder nach 
930 Errichtung der Heinrichskirche (S. 5, Note 48). 

936 Ausschachtung des Grabcs und Beisetzung K6nig 
Heinrichs (S.5, Note 47). 

961 Dbertragung der Rcstc des Hl. Servatius, Anlage 
ciner besonderen Reliquicnkam:rr.cr untor dem Haupt
altar. 

Diese Annahme griindet sich zunăchst a uf dic schon 
auf Seite 7 ausfiihrlicher behandeltcn, geschichtlich be
glaubigten zahlreichen Reliquieniibertragungen, als deren 
Ursache in erster Linie die K6nigin-WitweMathilde anzu
sehen ist. Sie folgte darin einer religi6sen Anschauung der 
Zeit, daB man durch Bcstattung in der Năhe heiliger 
Leiber der Erl6sung leichter teilhaftig werde. Sie selbst 
hat dem Grabe ihres Gattcn wăhrend ihrer langen 
Witwenschaft allzeit die gr6Bte Verehrung entgegen
gebracht. Fiir das Jahr 968 erzăhlt uns Widukind: 
"daB die ehrwiirdige Frau Mathilde aus ihrer Zelle, 
welche in der Năhe der Kirche lag, jede Nacht in das 
Gotteshaus hinabging, durch eine dreifache Reihe von 
Săngern und Săngerinnen an den Altar schritt und das 
MeBopfer unter Wachen und Beten fiir ihren verstorbe
nen Gemahl erwartete" (201). 

Es wird hierin ausdriieklich bezeugt, daB sie vor den 
Altar schritt, also von Westen her die Kirche betreten 
muBte. 

. Mit der Anhăufung der Reliquien machte sich das 
Bediirfnis geltend, sie in wiirdiger 'Veise unterzubringen. 
Dies konnte am einfachsten durch Anlage eineI Con
fessio geschehen, und so entstand wohl erst in janer Zeit 
jene halbkreisf6rmige Vertiefung im Fels, dicht hinter 
der Sarggruft K6nig Heinrichs, die so bre it angelegt 
wurde, daB auch fiir Mathildens Sarg neben dem ihres 
Gemahls auf einem kiinstlichen Felsabsatze sich ein 
Platz fand, der gleichzeitig mit der Reliquienkammer in 
Verbindung stand, wie das schon auf S. 33 erlăutert 

wurde. 
Beriicksiehtigt man nun, daB schon seit 972 mit 

Theophanu cine ncue, stark die Kultur des săchsischen 
Hauses beeinflussende Frau in die kaiserlichc Familie 
cintritt, so diirfen wir nicht daran zweifeln, daB auch 
von ihr der gerade im Ostcn bcsonders ausgebildete 
Reliquienkultus lebhaft unterstiitzt wurdc, und daB sie 
wohl auch auf die prunkvollere Ausgestaltung der Gruft
kirche bestimmendcn EinfluB ausiibte. Nur so vcrm6gen 
wir uns den Umstand zu erklărcn, daB die zuerst 
wahrscheinlich schI' sehlicht angelegte Rcliquiengruft 
nunmchr reichen Schmuck in angetragenem Stuck erhălt, 
und dics aHcs in cineI' Formenwelt, q.ie Theophanu aus 
ihrer Heimat wohlvertraut war. So erklăren sich die 
Nachahmungen antiker KandclaberfiiBc an dcn Săul

chen dcr Gruft (Abb. 29) ganz zwanglos. W citer abcr 
hat sic wohl auch darauf hingewirkt, diese Gruft mit einem 
reichen und dabei leichten Dbcrbau zu verschen, der den 
Altar fiir dcn MeBdienst iiber dic Reliquienkammer schob 
und das Grab vor den Altar selbst braehte, wie es dem 
Gebrauche entsprach. Denn weder Heinrich noch 



Mathilde waren Heilige, diese nur selig gesprochen und 
deshalb der Ehre nicht teilhaftig, in einer Altartumba 
zu ruhen. 

Hase hat, berlicksichtigt man diese Umstănde, 

zweifellos ganz richtig den Zusammenhang zwischen der 
noch vorhandenen Rcliquienkammer und dem Altar liber 
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Mit dem Jahre 997 beginnt der 

zweite Ba ua bschnitt, die Verlăngerung der 
Heinrichskirche, 

mit dem Anfligen (apponere) cines Gebăudes "von wei
terer und h6herer Bauart" (8. 9, Note 107). 

A bb. 32. Idealentwurf Hases von 1872 fiir die urspriingliche Art der 
Anfstellung des Altares iiber der Reliquienkammer in der Heinrichskirche. 

(Mit eingezeichneter Gruft.) 

..•.. . . 
. 

Abb. 33. Baugeschichte der SchloJ3kirche zu Quedlinburg, nach Hase 1872. 

ihr herausgeflihlt, und seine Idealkonstruktion ist daher 
von gr6Btem Interesse (Abb. 32). Auf die Formen des 
Dberbaues kommt es dabei nicht an, nur auf den Grund
gedanken; zu ergănzen bleibt lediglich der Durchblick 
von der Reliquienkammer zur Gruft, wie er auf 8eite 32 

begrlindet ist. Die 16sung des Aufbaues der Kirche 
entsprechend der Art der Kapelle des K6nigshofes als 
dreischiffige Anlage mit halbkreisf6rmigem Umgange 
ist vorerst abzulehnen, da hierflir bis jetzt Tatsachen 
nicht erbracht sind. 

Es ist wlinschenswert, hierbei nochmals die Frage zu 
behandeln: Wo endigte damals nach Westen die Hein
richskirche ? 

Aus der Beschreibung der Einzelheiten der Unter
kirche, Seite 30 ff., ging hervor, daB die alte Heinrichs
kirche bis zur Westwand der sog. Vorhalle sich aus
gedehnt hat, daB Bauteile dieser Wand der ăltesten Zeit 
angeh6ren, wăhrend die 8eitenhallen und die Gew6lbe 
wesentlich jlinger sind; daB weiter die Innenseiten der 
Mittelpfeiler nach den 8eitenhallen, die beiden Frei
pfeiler und die Westseite Kămpfer ălterer Zeit als die 



ganze ubrige innere Ausstattung der Heinrichskirche auf
weisen. WandverkIeidung, SăuIen, Kapitelle und Ge
wolbe des Schiffes der Heinrichskirche sind zweifellos er
neuert, aber Ieider fehlenalleAnhaltspunkte, wieursprung
Iich die Heinrichskirche im inneren Aufbau ausgesehen 
hat. Es bieiben hierfur nur Vermutungen. 

a) Kugler nimmt an, daB 997 ein neues Schiff an die 
alte Heinrichskirche angebaut, diese selbst bis 1021 um
gebaut wurde (202). 

b) Hase nimmt an, daB die Heinrichskirche nach dem 
Vorbilde der Wipertikirche mit Umgang errichtet war 
und nach Westen Eckturme ăhnlich Gernrode hatte (203) 
(vgl. Abb. 33). 

c) Dr. P. J. Meier-Braunschweig nimmt an, daB die 
Heinrichskirche ursprunglich uberhaupt keine Gewolbe 
hatte, hoher im Raum war, mit Holz gedeckt und Iedig
lich uber den Gewolben der Westvorhalle eine Nonnen
empore Iag (204 - Abb. 34). 
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Abb. 34. Rekonstruktionsversuch der alten Heinrichskirche 
nach P J. Meier. 

Die zweite Annahme hat vieI gegen sich; denn wie 
bereits S. 19 nachgewiesen, ist die Wipertikrypta in ihrer 
jetzigen Gestalt ein Umbau, kann also nicht Vorbild fur 
die Rekonstruktion nach Hase sein. Kuglers H ypothese 
scheitert daran, daB 999, also zwei Jahre nach dem Be
ginn des Anbaues die Ăbtissin Mathilde vor dem Grabe 
ihrer Eltern beigesetzt wird, die Heinrichskirche also 
noch unberuhrt war, und auch der Anbau der Seiten
hallen wăre fUr diese Zeit verfruht. Dagegen hat P. J. 
Meiers Annahme vieI fUr sich, da sie eine Kirchenform 
wiedergibt, welche in der Fruhzeit of ters vorkommt, so 
in der bekannten, sehr fruhen Trebenkirche bei WeiBen
fels u. a. m. 

Freilich bleibt in allen Făllen die Frage nach der Art 
des Anschlusses des "neuen Gebăudes von weiterer und 
hoherer Bauart" an die alte Kirche ungelost; denn die 
Stellung des im Weihberichte des Jahres 1021 genannten 
Hauptaltares lăBt sich nicht feststellen. Da aber ein 
Kreuzaltar andererseits ausdrucklich genannt wird, so 
muB dieser unmittelbar an der Grenze vom Neubau zum 
alten Bau gesucht werden, wenn man annimmt, daB die 
alte Heinrichskirche als Hochchor der neuen Kirche damals 
diente. Eine sichere Deutung des Anschlusses der Anlage 
zwischen 997 und 1021 ist also zurzeit nicht moglich. 
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Dagegen ist in anderer Weise der Zusammenhang der 
beiden Baudaten 997 und 1021 wohi moglich. Wenn 
man nămlich die Baunachricht des Jahres 997 nicht als 
eine Weihe eines vollendeten, sondern als die Grund
steinlegung eines neuen Anbaues liest, so ergibt 
sich zwanglos das Jahr 1021 als die Weihe dieser Bau
tătigkeit von etwa 24 Jahren, und damit wird eine Neu
weihe des Altars der Heinrichskirche gleichzeitig als 
Hauptaltar des Erweiterungsbaues durchaus verstănd
lich. Die Heinrichskirche wurde damit fUr die geweihten 
Personen des Stiftes reserviert, was ja im Hinblick auf 
die hohe Rangstellung der Ăbtissinnen aus kaiserlichem 
Hause seit 966 auch sehr wunschenswert erscheint, fUr 
die Laien diente das neue Schiff mit den ubrigen funf 
Altaren. 

Eine etwas andere Erklărung gibt Archivrat von 
MUlverstedt (204a), welcher siimtliche Altăre gemăB der 
in ăltester Zeit geubten Form in Gestalt eines Kreuzes 
im Mittelschiff des Anbaues vereint. Nach dem Bau
plane von St. Gallen stehen - abgesehen vom Haupt
altar - acht Altăre im Seitenschiff, zwei im Mittelschiff, 
der mittelste durch ein Kreuz als Hl. Kreuzaltar an
gedeutet. In Abb. 35 ist diese Art der Aufstellung fur 
die urkundlich erwăhnten sechs Altăre der Stiftskirche 
in Quedlinburg durchgefUhrt. 
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Abb. 35. Aufstellung der sechs Altăre des J ahres 1021 in der Stiftskirche 
in Quedlinburg nach dem Vorbilde von St. Gallen. 

Die Aufstellung des Kreuzaltars an Stelle des jetzigen 
unteren Altars vor der ehemaligen Westseite der Hein
richskirche IăBt sich iibrigens aus den Resten seitlicher 
Nischen in dieser Westwand begriinden. Diese seitlichen 
Nischen (vgl. Taf.9, Abb. 1) waren nămlich fruher Turen, 
und dies wird bestătigt durch Stufen, welche in der Auf
nahme von 1867 - J. P. 75 - noch eingezeichnet sind. 
Dieser Zustand wiirde ubereinstimmen mit der ursprung
lichen Anlage der Treppen zur Krypta des Domes in 
Hildesheim (204 b). 

Mit dem Jahre 1070 beginnt der dritte Bauab
schni tt. In diesem Jahre verwiistete ein groBer Brand 
den Anbau und die Heinrichskirche. Letzteres geht aus 
dem Umstande hervor, daB damals neue Săulen und 
Gewolbe ohne Rucksicht auf die alte Reliquienkrypta 
eingezogen wurden. Der Umbau war fUr das Mittelschiff 
der Hauptkirche wohl eine Wiederherstellung der durch 
Brand beschădigten Architekturstucke durch Stuck (vgl. 
von Quast S. 11; die jetzigen ganz neu !). 



Die Gewălbedecke und das Dach der Heinrichskirche 
hatte der Brand vernichtet, wobei jedenfalls der wert
voIle Aufbau des Reliquienaltars verloren ging und die 
Reliquiengruft verschuttet wurde. 

Der Anbau von 997-1021 wurde nunmehr nach 
Os ten sei tlich ver lăngert d urch die Sei tenhallen der 
Heinrichskirche. Zu diesem Bauabschnitte gehăren 

au.l3erdem die Verldeidung ihres Schiffes oder die N eu
herstellung ihrer Wănde in der Schiffspartie und in der 
Apsis in Werkstein, ohne Rucksicht auf die Lage der 

ehemaligen Reliquiengruft, Dberwălbung dieses Raumes 
und der Seitenhallen mit Kreuzgewălben mit horizon
talen Scheiteln bzw. schwachem Stich, Verstărkung der 
Wand zwischen Schiff und Vorhalle der Unterkirche 
sowie Errichtung der Vierung, des Querhauscs und des 
Chorquadrates der jetzigen Oberkirche mit einer gro.l3en 
Concha. Vielleicht wurde damals zur Aufstellung eines 
Lettners am Ende der Treppe dic alte Westhallc der 
Heinrichskirche mit Tonnen auf Pfeilern unterfangen. 
Der Ausbau der ehemaligcn Heinrichskirche mit tcils 
alten, te ils neuen Kapitellen zwecks wurdigeren 
Schmuckes, die Beseitigung der zerstărten Stuckarchi
tektur der Reliquienkammer, das Ausfullen derselben , 
das Neuaufstellen der Altăre, von denen jetzt der Haupt
altar u b e r dcr Krypta, der Kreuzaltar uber der Mittel
tur zur Krypta steht; wahrscheinlich auf ciner breiten 
Mitteltreppe wie in der Reichenau (205). Die Aufstellung 
der beiden scitlichen Altăre in den Conchen des neuen 
Querhauses durfte die wichtigste Anderung nach 
diesem Brandungliick sein. Dieser Neubau zeigt neben 
dem schon im Schiffe gegebenen Verhăltnis: dreimal 
Brei te als Lănge des Mittelschiffes -, wenig u ber die Sei ten
schiffe vortretende Querhăuser, Chorquadrat und Concha; 
ist also typisch fur den Anfang des XII. Jahrhunderts. 

Ein kleiner Umstand măge diese Annahme uber dic 
Art des Umbaues noch năhcr begrunden. Der Architekt 
war beflissen, die Mittelschiffsbreite als Grundma.13 der 
Neuanlage durchzufUhren. Dazu konnte er die alte 
Nordwand der Vorhalle der Heinrichskirche nicht ge
brauchen (vgl. Taf. 9, Abb. 1). Um die Vierung auch 
nach der Lănge quadratisch zu gestalten, mu.l3te er den 
ăstlichen Gurtbogen zicmlich weit uber dic Heinrichs
kirche vorschieben, weshalb hiel' die Verstărkung der 
Wand nebst der Halbsăule in der Unterkirche unsym
metrisch - nach Ostcn geschoben - ist. Gerade dieser 
Umstand erklărt aueh, warum die Achsenentfernungen 
zwischen den Zwischensăulen und Mitten der Pfeiler 
gerade beim Beginn des Schiffes der Unterkirche um 
mindestens 50 em wechseln, gewi13 kein Zufall. 

Die ubrigen Baudaten sind bercits S. 26 gegeben. 
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5. Bezieh ungen zwischen der Stiftskirche St. 
Servatius zu Quedlinburg und der Stiftskirche 

S. Abbondio zu Como. 
Cl' ;tt. 17.) 

Es war dem Bearbeiter zur Aufgabe gestellt, clie 
Einzelformen obiger Kirchen zu vergleichen. Das hierzu 
nătige Bildermaterial hat der Verfasser an Ort und Stellc 
aufgenommen. Abb. 36 gibt die Sudseite des Chor
quadrates der Kirehe von S. Abbondio wieder, Taf. 17, 
Fig. 1 die Au.l3enseite der Chorapsis. Die fUr den Ver-

Ahh. 36. Como, S. Abhondio. Siilbnsicht des CLorquadratef' . 

gleieh in Frage kommenden Fenster sind mit a-g be
zeichnet; ihre Vergră13erungen wie folgt numeriert: 

ALh. 2 = Fenster a, Ahh. 3 = Fenster b , Ahb . 4 = Fenster e, AL1). ii 
= Fenster g ; Fenstel' c und f sind !licht vergriil\ert , lb sie in der S chmuck
Anordung Fenster d entsprechen. 

Von Quedlinburg ist wiedcrgege ben in: 
.~bb. 6 die Coneha, n6rdliches Qnerlwus. - .-\ 1)h. 7 tlie ('oncha, siid

liehes Querhaus. - Ahh. 8 das Fenster tlel' siitl\. Concha. 

Das Material der Kirehe zu Como besteht aus einem 
harten, in der Farbe Graukalk ăhnlichem Kalksteine, das 
von Quedlinburg aus feinkornigem weichen Sandstein. 
Die Zierformen in S. Abbondio sind daher noch heute 
scharf umrissen, die in St. Scrvatius dagegen schrăg ein
geschnitten (Kerbschnitt). Die Fenster in S. Abbondio 
sind in nachstehender Weise geschmuckt. Alle zeigen 
cine breite Umrahmung aus Werksteinen, an dercn 
Innenkante eine Viertelsăule ausgearbeitet ist. Dahinter 
liegt, aus verschiedenfarbigem Material unu mit beson
deren Sto.l3fugen hergestellt, die eigentlichc glattc Fenster
leibung, welche nur an Fenster g auf Kămpferhohe den 
Versueh einer Bandzier zeigt. Die Verglasungen sitzen in den 
seIn wenig geschrăgten Fenstern weit nach innen. In Qued
linburg zeigt an Schiff und Querhaus die Fenstcrkonstruk
tion nur Leibungen mit rechteckigem Vorsprung nach 



innen, beidel'seits angearbeitete stărkere Dreiviertelsă ulen, 
also bereits einen grundlegenden Untersehied in der Art 
der Profilierung. Die naeh Art eines feinen Spitzengewebes 
wirkende reiehe Umrahmung der Fenster von S. Abbondio 
ist in Quedlinburg Iediglieh beschrănkt auf die beiden 
gleiehen Bauteile der Fenster der Conehen des Quer
ham0s. 

Am groBten seheint a uf den ersten BIiek die Ver
wandtsehaft des siidliehen Conehenfensters (Abb. 7, 8) 
mit dem Fenster e in S. Abbondio (Abb. 4). In beiden 
Făllen bildet ein gedrehtes Tau das Sehmuekmotiv der 
angearbeiteten Săule, hier unterbroehen dureh feine 
Adlerkapitelle, dort unvollendet und geăndert dureh 
Einsetzen zweier Wappensehilde A und B (Abb.8) in 
Renaissanceformen. Aueh die Tauwindung im Bogen ist 
in Como riehtig, in Quedlinburg aber falseh (oberhalb B) 
durehgefiihrt! Der Sehmuek des umziehenden Bandes 
ist versehieden, in Como fliissig dekorierte Ranken mit 
groBen Weintrauben, an denen Vogel (Tauben?) pieken, 
teilweise sogar als P1irehen (siehe Abb. 4 oben), in 
Quedlinburg besehrănkt aufWeintrauben mitkerbsehnitt
artig tief gesehnittenen BIăttorn, im Gegensatze zu den 
flăehig behandelten in S. Abbondio. 

In diesem Bau hat der Steinbildhauer weiter in den 
Fenstern a und g eine sehr feinsinnig verteilten Sturz
umrahmung gesehaffen. N eun kroisformig gewundene, 
dazwisehen dureh kleine Knoten gefestigte, dreistegige 
Bănder bilden als FoI'tsetzung der senkreeht aufsteigen
den Verkniipfungen in Form von je vier Sehlingen den 
BogensehluB. Im Inneren der Kreise stohen symmetriseh 
mit den Kopfen naeh der MitteIaehse Tiere; bei Fonster a 
oben der Lowe (Christus), dann folgen zwei Hirsehe, 
zwei hundeartige Tiere mit Iangen Sehwiinzen, im Fenster 
g statt dessen in sieben Seheiben zu oberst der AdIel', 
dann reehts und links Hăhne, Hirseh bzw. EseI. In den 
kleinen Zwiekeln zwisehen Kreisen und Randsta b sind 
bei g zwei weitere erkennbare Bilder, Dreiblatter und 
Vogel verteilt. Das Wesentliehe dieser Arbeit abel' 
ist die gute kiinstlerisehe Verteilung von Feld 
und Fiillung; der symbolisehe lnhalt bleibe dahin
gestellt. 

Im Vergleieh dazu zeigt der ii uBere Rahmen dor 
Nisehe der Siideoneha in Quedlinburg Rankenfriese mit 
Trauben und Vogeln, anseheinend aus dem Maule von 
Lamm und Lowe (Weinberg des Herrn) , der sehmalere 
innere Absatz einen Traubenrankenfries, der ebenfalls 
zwei Tieren aus dem ManIe kommt; also eine ganz an
dere symbolisehe Auffassnng. 

Von einer naturgetreuen Kopie in Quedlinburg naeh 
S. Abbondio kann also gal' keine Rede sein, die Einzel
formen sind in beiden Bauten wesentlieh anders verteiIt; 
in S. Abbondio mit kiinstleriseher Kraft, in Quedlinburg 
zusammengequalt, ungesehiekt und ohne den hohen 
Reiz teehniseher Vollendung wie in S. Abbondio. 

ZeII e r. Kirchenbauten. 
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Es ist daher ganz ausgeschlossen, daB der Meister 
dieses Baues in QnedIinburg sieh weiter betătigte. Ledig-

.' \.. 

lieh eine gewisse Verwandtsehaft versehiedener Formen-
motive kann in Frage kommen, wie sie aber aueh an an
deren Bauten sieh fiiI' Einzelheiten aus den Werken 
jener Zeit zusammensuehen lieBe. S. Abbondio steht 
teehniseh und kiinstleriseh hinsiehtlich des Fenster
sehmuekes hoeh iiber Quedlinburg. 

Endlieh noeh ein Vergleieh fiir die reine Bandorna
mentik. Sie ist in S. Abbondio besonders gegliiekt am 
Fenster b (Abb. 3), entziiekend in Verteilung und Zeich
nung. Wie tot wirken dagegen die dreifaeh gesehlun
genen Bănder in den Umrahmungen der Coneha des 
Nordquerhauses (Abb. 6), die zudem noeh deutlieh die 
einheimisehe rohe Dbertragung der Holzkerbsehnitt
teehnik im Gegensatze zur Steinbildhauerweise (mit 
senkreeht vertieften Freiflăehen) von S. Abbondio zeigt. 
Aueh hiel' keine Spur davon, daB von Como aus etwa 
der SteinbiIdhauer dieses Sehmuekes spăter in Quedlin
burg weitergearbeitet haben konne, wie man im Hin
bliek auf den horizontalen Fries (Abb. 6) etwa ver
muten moehte. Denn aueh dieser hat Kerbsehnitt
teehnik und erseheint iiberarbeitet, wenn nieht gar 
stellenweise erneuert. 

Naeh dem Gesagten kann von einer Kopie, worunter 
ieh die wirkIiehe Wiederholung verstehe, wohl nie h t 
die Rede sein; ieh bezweifle jedoeh nieht, daB bei den 
regen Beziehungen der saIisehen Kaiser zu Oberitalien 
im XII. J ahrhundert Anregungen gegenseitig zwisehen 
Saehsen nnd der Lombardei iibernommen wurden. Ein 
italieniseher Steinarbeiter hat jedenfalls die QuedIin
burger Conehenzier nieh t gemaeht, sie sind die einhei
misehe, unbeholfene und bauerliehe Arbeit eines săehsi
sehen Steinmetzen, dem die Ideen der Aussehmiiekung 
vielleieht von einem in Oberitalien bekannten Bauleiter 
odeI' einer sonstigen auf den Umbau der Stiftskirehe 
einfluBreiehen Personliehkeit angegeben wurden. Und 
dies bezieht sieh nur auf die Motive der siidliehen Coneha, 
die nordiiche erseheint mir vollkommen einheimiseh und 
selbstăndig (205a). 

Abb. 37. Quedlinburg. Alte Ansicht naeh Maria Lauchs 1630. 

6 
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Abb. 38. Ansicht des Miinzenberges yom \Vestfliigel des Sehlosses aus. 

C. Das ehemalige Benediktinerinnenstift St. Maria 
auf dem Munzenberge bei Quedlinburg. 

1. Baugeschichte (206). 

987. Stiftung eines Klosters zum Gedachtnis Ottos II., 
der Jungfrau Maria gewidmet, durch Abtissin 
Mathilde (S. 9, Note 102). 

995. 7. Mai. Weihe des Klosterbaues (und der Kirche 1) 
durch den Bischof Arnold in Halberstadt (S. 9, 
N. 103). 

999. Papst Silvester bestatigt, daB das Kloster 
unter Aufsicht der Stiftsabtissin stehe (S. 9, 
N. 109). 

1015. Brand des Klosters (S. Il, N. 1I4); bis 
1017. Wiederherstellung unter Abtissin Adelheid und 

Weihe am 22. Febr. durch Bischof Arnulf von 
Halberstadt in Gegenwart Kaiser Heinrichs II. 
(S.42, N. 1I5.) 

1029. Schenkung Konrads II. (S. 45, N. 121.) 
1063. Schenkung Heinrichs IV.; Abtissin Liuthmuth. 

(S. Il, N. 124.) 

Neben zahlreichen Stiftungcn, welche aus v. Erath 
zu ersehen sind, seien iiber Altr,re die nachstehenden 
Angaben gemacht: 

1240. Marienaltar (v. Erath, S. 168), dieser als "Altar 
unser leven Vruven in unsem Miinster" als "ge
legen tvischen der Treppen" bezeichnet (v. Erath, 
S. 612, Nr. CCCCXL). 

1307. Ein Altar der Hl. Katharina. 
1308. Ein Altar St. Nikolaus. 
1327. Ein Altar St. Georg. 
1366. Ein Altar St. Stephan, der schon 1240 erwăhnt 

wird. 

1495 und 1518. Ein Altar St. Laurentius. 
1524. Pliinderung des Klosters durch die Bauern; 

Ruine seit der zweiten Halfte des XVI. Jahrh. 
Seitdem durch Brande in . den Jahren 1600, 1608, 
1609, 16Il, 1615, 1677, 1699 mehrfach verwiistet 
und durch Ansiedelung zerstort und iiberbaut. 

2. Baubeschreibung. 
(Tai. 18 Ulill 19.) 

Nach dem obenstehenden Lageplan (Abb.39) bildet 
der Miinzenberg eine im GrundriB etwa ovale Bergkuppe 
aus Sandstein, dessen Schichten in einem Winkel von 
etwa 45° von Nordwest nach Siidost fallen. Der Berg 
ist durch eine FahrstraBe von Westen, von Siiden und 
Osten d urch zwei Treppen zuganglich; die ostliche zeigt an 
einem Podest das Doppelwappen des Stiftes und Kur
sachsens, stammt demnach aus jiingerer Zeit. Unter Be
riicksichtigung dieses Umstandes ergibt sich als Terrain 
des eigentlichen Klosterbezirkes die Ost- und N ordost
seite des Berges; wahrend die Siidseite - wie ja a uch 
das ehemals hier befindliche Portal des siidlichen, Seiten
schiffes beweist - von biirgerlichen Bauten besetzt war. 

Die eigentliche Klosterkirche ist vollstăndig von 
Wohnhausern (Nr. 2-6, 12-17) um- und iiberbaut, nur 
die nordliche Seitenschiffswand, die Ostseite und die 
Siidwand des Turmes an der Siidseite sind sichtbar. 
Auffallend ist die Angliederung der Hauser Nr.7-Il 
an der Nordwestecke, welche darauf hindeuten, daB hier 
urspriinglich Klosterbauten sich angliederten, deren Fun
damente, Keller odeI' Mauerreste man wieder benutzt 



hat. Jenseits der platzartig erweiterten StraBe liegt 
ziemlich am Nordrande der Bergkuppe im Hause Nr. 50 

ein altertiimlicher Rauchfang, der iiber das MaB solcher 
biirgerEcher Anlagen weit hinausgcht, daneben Reste 
einer al ten Mauer. Man geht wohl nicht zu weit, wenn 
man in diesen Reste aus dem ehemaligen Klosterbezirke, 
nnd z;war aus den Wirtschaftsgebăuden, die auBerhalb 
der eigentlichen Klausur lagen, vermutet. Sie wiirden 
die Ausdehnung der Klosterbaulichkeiten bis zur Ost
und Nordseite des Berges bestătigen. 
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Altertumskunde der Stadt Quedlinburg, welche ihm durch 
Dbernahme der Kosten der Einmessung des trigono
metrischen Netzes, des Nivellements und Stellen der 
Hilfskrăfte einen Teil der betrăchtlichen Kosten tragen 
halfen. 

Das beschriebene Netz ist in der Zeichnung Tafel 18 

mit groBen Kreisen und strichpunktierten Linien ange
geben, die Einmauerungen innerhalb des Umfanges der 
chemaligen Kirche durch Schraffur gekennzeichnet. 
Der Deutlichkeit halber wurde darauf verzichtet, die 

Abb. 39. Miinzenberg. Lageplan des ehemaligen Klosterbezirkes. 

Dic noch vorhandencn Baurcste in und zwischen den 
Hăusern sind auf Tafel 18 genauer dargestellt. Da die 
Zugănglichkeit der einzelnen Mauerziige auBerordentlich 
erschwert ist durch die zahlreichen Einbauten, Auf
fiillnngen von Terrain, Anderungen durch Ausbriiche 
und Einbauten, so schien es dem Verfasser am wichtigsten, 
durch ein genaues trigonometrisches Netz innerhalb der 
Stra.l3enztige zunăchst eln System von Hauptpunkten 
festzustellen, von dcnen aus dann mit Hilfe von Zwischen
punkten und Dreiecken eine absolut sichere Festlegung 
einzelner sichtbarer oder sonst zugănglicher Mauerziige 
sich ermoglichen lie.13 (207). So wurde vom Verfasser 
ohne - zunăchst wegen der Kosten unausfiihrbare und 
auch aus Riicksichten auf den malerischen Eindruck des 
Miinzenberges nicht wiinschenswerte - Eingriffe durch 
Abbruch cine im wesentlichen sehr genaue DarsteUung 
aHer Mauerrcste gewonnen, welche aHe zurzeit sichtbaren 
Reste peinlich genau verzeichnet. Der Verfasser erwăhnt 
hier mit besonderem Danke das Entgegenkommen des 
Magistrates und des Ortsvereins fiir Geschichte und 

bobaute FIăche basonders zu batonen, der Lageplan 
(Abb. 39) gibt hierzu nebst den Beischriften (Hof, 
Haus, StaU usw.) in Taf. 18 die wiinschenswerte Aus
kunft. 

Wir beginnen die Beschreibung mit den wichtigstem 
MaBen, um dann im einzelnen von Ost nach West alles 
eingehend zu erlăutern. 

Die Gesamtabmessungen sind (in runden Zahlen): 
Lănge Mittelschiff 13,80 m, Breite Mittelschiff 7,10 m, 

Gesamtabstand zwischen den Au.l3enmauern Seitenschiff 
15,80-15,90 m, Gesamtabstand zwischen den AuBen
mauern Querhaus 16,40-16,50 m, ău.l3ere Breite der 
Querhăuser 6,80-6,90 m, gro.l3te Breite Apsis 9,10 m, 
groBte Ausla:lung Apsis 4,55 m, also gleich ihrem Halb
messer. Die Breite des Westbaues betrăgt auf der Nord
seite 9,70 m, auf der Siidseite 10,20 m, der groBte Abstand 
der AuBenmauern der Schmalseiten 16,40 m, die Gesamt
lănge von AuBenkante vVestbau bis Ostapsis 35,30 m. 
vVir haben es demnach mit einem verhăltnismăBig 

kleinen kirchlichen Bauwerk zu tun. 
6* 



Am besten erhalten ist die Ostseite (Taf. 19, Abb. 7). 
Sie steht noch bis etwa 4 m uber Erdgleiche aufrecht. Die 
Apside selbst und der nordliche Anbau sind aus sorg
fiiltig zugerichteten Quadern 12 Schichten hoch uber 
einem Sockel aus einfacher Schrăge (Abb. 8) hochgefiihrt, 
die fiinf obersten Schichten des Halbrundes im Gegen
satze zu den unteren aus verhăltnismiiBig besser erhalte
nen Schichten (vielleicht beim Aufbau des Fachwerk
obergeschosses wiederhergestellt n. 

Auch im Innern des nordlichen Anbaues zeigt sich 
ein sorgfiiltigcr Quaderverband (vgl. Schnitt V-VI, 
Abb. 3) der Apsis. Gut erhalten ist das sudliche Rund
fenster (Abb. 9), dessen Schrăge aus einer iiuBeren 
Schicht von fiinf Quadern und einer inneren durchlochten 
Platte besteht. Das Mittelfenster ist vermauert, das 
nordliche ausgebrochen (beide in Abb. 7 weggelassen). 

Die Fenster der seitlichen Anbauten zeigen ebenfalls 
nur oine Art von Lichtschlitz, das sudliche ist direkt 
aus einer Platte oval ausgearbeitet. 

Die Apsis ist durch eine eingebrochene Tiir von Suden 
her zugănglich und im Innarn dreischiffig (Abb. 2 und 3). 
Im FuBboden lieg t sie ctwas tie fer wie die Seitenbauten, 
welche durch Stichkappen im zweiton Felde (von West 
gozăhlt) mit ihr verbundcn sind. Das Mittelschiff offnetc 
sich ursprunglich nach Westen durch eine Gurtbogen
offnung von etwa 1,30 m Lichtweite, die jetzt mit 
Backstoin gcschlosscn ist (in Abb. 2 horizontal schraffiert). 
In den nordlichcn Seitenraum der Krypta fiihrt jetzt 
cine flachbogig geschlossene Tur mit ausgetretener 
steiler Treppc (Abb. 2 und 4). Die Schiffe der Krypta 
sind durch Krcuzgewolbe mit ursprunglich horizontalen 
Scheitcln (dic jctzt durch die Bodenauffullung dariiber 
tcilwcise stark verdruckt sind) auf rechteckigen Pfeilern 
abgedeckt, clie Chodosung ist originell durch die An
lage einer sich flach vcrzichenden Decke, welche durch 
einen besoncleren Gurtbogen unterstiitzt wird. Die beiden 
ostlichsten seitlichen Gurtbogen wurden in Backstein 
vor einigen J ahren erneuert. 

Ursprunglich war die Krypta durch Stichkappen des 
zweiten Gewolbefeldes (von West) mit den seitlichen An
bauten verbunden. Diese tonnengewolbten Răume liegen 
in den Gewolbescheiteln um 62 cm hoher als die der 
Krypta (Abb. 3) und waren durch Tiiren von den Seiten
schiffen aus zugănglich. 

Sehr gut erhalten ist noch der Zugang des siidlichen 
Anbaues (Abb.4). Die Tiir ist im Lichten 1,80 hoch, 
rundbogig geschlossen, mit geschrăgter Leibung in der 
Nische (Profil Abb. 10). Der siidliche Raum wurde vor 
einigen Jahren im FuBboden ca. 1 m aufgefiillt (Abb. 3), 
der nordliche hat noch die urspriingliche Lage, 2 Stufen 
h6her als der FuBboden der Krypta. Auffallend ist an 
dem siidlichen Anbau im ĂuBeren das rohe Brucbstein
mauerwerk im Gegensatze zu dem Quadermauerwerk 
der iibrigen Ostseite. Auch das Sockelprofil fehlt. Eck
quadern sind an der Sudostecke sichtbar (Abb. 7). 

Im Gegensa tze zur Osthălfte des Ba ues ha t sich vom 
Mittelschiffe auBerordentlich wenig erhalten. Die Lage 
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der Scheidebogen zwischen Schiff und sudlichem Seiten
schiff ist nur noch durch den Gurtbogenansatz links 
von der zuletzt erwiihnten Tur feststellbar (Abb. 4 bei A). 
Fur den Nachweis der ehemaligen Gewolbekonstruktion 
ist er von groBer Bedeutung, da er noch ein Konsol 
nebst dem Zwickel des Kreuzgewolbes enthălt (Abb. 14). 
Der Gurt hat 15 cm Vorsprung, sein Kiimpferstein ist 
leider ausgebrochen. Das Konsol besteht aus Platte und 
Viertelkreis, ca. 50 cm Hohe des BruchsteingewOlbes 
selbst claruber sind noch erhalten, ebenso eine Spur des 
alten Verputzes. Das Konsol selbst steht in gar keinem 
Zusammenhange mit dem ehemaligen Kiimpfer, erscheint 
viclmehr eher wie eingeschoben. 

Abb.40. Uiinzcnberg. Ehcmaliges Portal am siidlichen Seitenschiff. 
(J etzt im Hole des stiidtischen Museums.) 

Von sonstigen Resten der Sudmauer ist nur ein kurzes 
Stiick im Hause Nr. 15 erhalten, das bis vor wenigen 
Jahrzehnten noch das prăchtige Portal der Siidseite 
barg, das mit seiner westlichen Leibung in die ab
gestemmte siidostliche Ecke des Westbaues eingelassen 
war (vgl. GrundriB Taf. 18 und Abb. 40). Alle sonstigen 
Teile von Mauerwerk der Siidseite sind durch die Ein
bauten von Stăllen, welche teilweise aus dem Quader
material der Kirche bestehen, total zerstort, auch ist 
die Nachgrabung nach Fundamenten von Pfeilern durch 
die Anlage einer Treppe zum Obergeschosse im Hofe 
des Hauses NI'. 12, wie in verschiedenen Stiillen der 
Nachbarhăuser so gut wie unmoglich. 

Besser erhalten ist das nordliche Seitenschiff. Seine 
AuBenwand ist, wie die - - - Linien in Taf. 19, Abb. 1 
zeigen, bis zum Ansatze des jungerenFachwerkeserhalten, 



jedoch vielfach durch Fenster und Tiiroffnungen durch
brochen. Die Tiir- und Fensternischen des Flures und 
der Stube im Hause Nr. 3 sind jiingere Einbriiche, so 
daB hier nur noch ein Rest der AuBenwand nebst dem 
Kămpfer des Gewolbes erhalten ist. Von der inneren 
Scheidebogenwand nach dem Mittelschiffe ist nur der 
bis zur Hălfte abgestemmte Pfeiler noch erkennbar, 
sowie die Wandvorlage in ihrer ganzen Breite; jener 
bis auf 1,42 m Hohe, diese bis auf 2,85 m erhalten. Ein 
Bogenansatz an der Wandvorlage fehlt iiberhaupt, er 
mii13te hier schon in ca. 1,5 m Hohe sichtbar sein; der 
Pfeiler dagegen bricht in dieser Hohe ganz ab. Die ehe
maligen Scheidebogen fehlen ganz und sind an der Stubc 
durch eine neueingezogene Wand ersetzt (Abb. 2 und 4). 

Im Hause Nr. 4 hat sich in der Stube das urspriing
liche Raumbild besser erhalten. Nach der Stra13e ist nur 
ein Fenster ausgebrochen, nach innen der alte Scheide
bogen erhalten (Abb. 2). Die Verbindung zu dem Flur 
des Hauses bildet eine Gurtbogenoffnung von 1,50 Licht
weite in einer Mauer von 1,10 m Stărke, die auf eine ur
spriinglich gro13e Oberlast hindeutet. In den westlîuhen 
Ecken der Stube stecken zwei Konsolen (jetzt ver
schmiert), in den Formen der schon genannten Konsole 
des siidlichen Seitenschiffes. An Au13enwand und Mittel
pfeiler sitzen au13erdem breite, teilweise verdecktc 
Kampferprofile, welche in Abb. 11, a und b, genauer 
dargestellt sind und in ihren Formen (Platte nebst 
Viertelkreis) der Konsole entsprechen. Das KreuzgewoIbo 
ist ziemlich unregelma13ig, wie die Projektion der Grata 
im Grundri13 (Taf. 18) zeigt. Im Scheitel ist das GewoIbe 
stark verdriickt, bildet auch iiber der Diagonale keinen 
Halbkreis, sondern einen Korbbogen oder eine Ellipse. 

Im Flur des Hauses fehlt nach dem Hofe wiedcr der 
Scheidebogen, er ist durch einen eisernen Trăger und 
eine Fachwerkwand ersetzt (Abb. 2). Der Wandpfeiler P 
ist bis auf 2,03 m erhalten, aber auch hier fehlt der 
Kămpfer. Das Gewolbe ist fiir ein Treppenloch teil
weise ausgebrochen. Es ist ebenfalls als Kreuzgewolbe 
ausgebildet, aber auch stark verdriickt durch eine erst 
in jiingster Zeit erfolgte Auffiillung von 1 m Hohe, 
welcher Zeit auch eine kleine Gipsrosette im Scheitel 
entstammt, die ein Loch schlie13t, das friiher hier war. 
Der Pfeiler zwischen Flur und Stube nach dem Schiffe 
ist teilweise abgestemmt und in der Brechtschen Auf
nahme noch mit einem Vorsprung von etwa 70 cm ins 
Schiff hine in dargestellt. Als Rest derselben ist jetzt 
noch eine Ventilationsoffnung des Felsenkellers sichtbar, 
und es ist daher zu vermuten, daB dieser Vorsprung 
nichts weiter als ein verkleideter Schornstein war, der 
erst weggenommen wurde, als das Fachwerkobergescho13 
der Hăuser durch die Tragerlage unterfangen wurde. 
V on dem Flur fiihrt eine neue Tiir ins Freie und eine 
alte, gut erhaltene Tiir in das nordostliche Gewolbefeld 
des Westbaues. 

Im Gegensatze zu den beiden Kreuzgewolben iiber 
Flur und Stube des Hauses Nr. 4 zeigt Haus Nr. 3 zwei 
ziemlich flachgespannteTonnen mitStichkappen (Abb.l). 
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Der We s t bau ist eine ziemlich regelmă13ige Bauan
lage aus 15 mit romischen Kreuzgewolben (d. i. mit 
solchen horizontalen Scheitels) iiberdcckten Feldern von 
je 2 zu 2 m Seitenlănge. Die Pfeiler haben durchschnitt
lich 90 cm Stărke, sind aus gro13en Quadern ziemlich 
regelmă13ig hergestellt, die Gewolbekappen entwickeln 
sich aus ihnen wie aus den Wandvorlagen ohne Kampfer. 
Ein einziger ist an der Nordwand am ersten Wand
pilaster nachweisbar. Die Gewolbe sind ebenfalls im 
Scheitel durch Oberlasten stark verdriickt und infolge
dessen mehrfach durch krăftige Zwischenwănde aus 
Bruchstein vor Zusammenbruch gesichert. Von alten 
Eingăngen ist nur der Aus-
gang nach dem Flur des 
Hauses Nr. 4 als solcher fest-
stellbar und jetzt mit Back- Nu 
stein vermauert (Abb. 5, 5 

Schnitt IX-X). Im nach
sten Felde der Ostwand ist 
in jlingerer Zeit unter Zer
storung des zweiten Wand
pilasters eine Bogenoffnung 
eingebrochen worden, welche 
jetzt wieder in Backstein ge
schlossen ist. Sonstige alte 
Eingănge lie13en sich nicht 
nachweisen, die jetzigen sind 
alle nachtrăgliche Umănde
rungen der ehemaligen Fen
ster, von denen die der Slid
scite alle clrei innen noch 
gut sichtbar sind. Charak
teristisch sind ihre tiefen 
Nischen und clie schmale 

Abb.41. 
Miinzenberg. \Vestbau. 

Nordostliche Ecke. 

rechteckige Fensterleibung. Vom ehemaligen ObergeschoB 
dieses Westbaues hat sich am besten erhalten die nord
ostliche Ecke, welche in Taf. 19, Abb. 6, besonders dar
gestellt ist. Die Bruchsteinmauer ist hier noch 7,20 m 
iiber Terrain vorhanden und iiber Dach sichtbar (Abb. 41). 

Eine rundbogige Offnung von 1,65 m Spannweite - also 
keine Tiir, sondern ein offener Gurtbogen - fiihrt im Ober
geschoB in den Raum iiber dem Flur des Hauses Nr. 4. 

Die Offnung sitzt nicht in der Achse der unteren Tiir, 
sondern reicht iiber die Kellervorlage hinaus nach Siiden. 
Die von Prof. Dr. A. Brinkmann in der Zeitschrift des 
Harzvereins ausgesprochene Ansicht, da13 in der Nord
ostecke des Westbaues ein Turm gestanden habe, ist 
demnach nicht haltbar. 

Die Gewolbe des Westbaues sind nicht verputzt; er 
macht in dieser Hinsicht wie auch nach seinen ein
fachen Formen durchaus den Eindruck eines Kellers 
und nicht den eines kirchlichen Raumes. 

Es ist eine mii13ige Sache, aus den beschriebenen 
Resten ein Bild des urspriinglichen Zustandes zu ent
wickeln. Der Gedanke einer monumentalen Vorhalle, 
wie ihn Verfasser noch in der Abhandlung der Harz
zeitschrift 1912 glaubte aussprechen zu diirfen, ist nicht 



haltbar, und der Wiederherstellungsversuch Brink
manns im Jahrgang 1913 dieser Zeitschrift ist gănzlich 
unbegriindet, da er weder in der Annahme von Tiirmen 
in den ostlichen Ecken des vVestbaues noch in der 
Theorie iiber die ehemalige Anlage als einer bewuBten 
Kopie von Gernrode irgendwie beweisbar ist. Denn das 
Hauptargument, eine um fast 2 m tiefere FuBbodenlage 
des Schiffes als die des Kellers des Westbaues, also gleich 
tief mit der Krypta, is t durch Nachgrabung seitens des 
Verfassers im Oktober 1913 als unhaltbar festgestellt. 
Der alte FuBboden liegt nach Grabungen an drei Stellen 
- im Flur und im Hofe des Hauses Nr. 3 sowie im Hofe 
Nr.4 - in einer Tiefe von etwa 1,80- 1,90 m unter der 
Hohe + O (vgl. Abb. 1, 2, 4, 6), also im Flur 32 cm, 
im Hofe von Nr. 3 = 67 cm und im Hofe von Nr. 6 

= 1,10 m unter dem jetzigen FuBboden. Dberall abel' 
direkt im verwitterten Felsen; eine Hohenlage gleich 
der der Krypta wiirde die natiirliche, im Felsen stehen
gebliebene Decke des Kellers im Flur und Hof Nr.4 
wegschneiden! 

Man wird deshalb annehmen miissen, daB der Miinzen
berg urspriinglich eine ganz bescheidene, im Westen 
durch Klostergebiiude begrenzte Anlage war. Ob und 
inwieweit ein Umbau dieser Anlage stattfalld - die 
spiiteren Formen der Konsolen und Kiimpfer wie die 
solide Steinschnittkonstruktion eines Teiles der Ost
partie sprechen da fUr -, ist nur sehr unsi cheI' zu sagen; 
das reiche Portal wird ebenfalls dieser Epo:::hc angehoren. 
Vermutlich war im ObergeschoB des Westbaues cine 
Loge fiiI' die Nonnen, die ja von hiel' aus leicht den 
Gottesdienst verfolgen konnten; wie diese Loge in den 
Einzelheiten war, ob eine vorgebaute Empore iihnlich 
der friihesten Anlage von Gernrode oder nur auf den "\Vest
bau beschriinkt, entzieht sich niiherer Feststellung. Am 
auffallendsten ist das stark angelegte Mauerwerk des 
Flures im Hause Nr. 4, es spricht fiir einen schwereren 
Oberbau. Auch hier versagt jede weitere Theorie man
gels geniigender Anhaltspunkte, die auch nicht durch 
einige ziemlich fliichtig gezeichnete Ansichten der Stadt 
und des Miinzenberges (vgl. Abb. 5, 16) spiiterer Zeit sich 
ergiinzen lassen. 
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Auch die Anlage der schmalen Anbauten zu den 
Seiten der Krypta liiBt sieh in ihrem Oberbau nur 
schwer erklăren. Sie wiirden eine Art von Qucrhaus 
darstellen, das in dieser Form - ohnc Seitenapsiden -
gottesdienstlich keinen besondercn Nutzen hat, wenn man 
nicht Nebenriiume - Sakristeien und dergleichell -
daraus erkliirt. Da wir andererseits aus Urkunc1en 
wissen, c1aB der Hauptaltar "Altar unser leven Fruwen 
in unsem Miinster" als "tvischen der Treppen gelegen" 
bezeiehnet wird, so gibt das den Fingerzeig, in den 
beiden Anbauten Nebenriiume zu erblieken, welehe wie 
die erhaltene Wand der Cyther der Stiftskirche zu 
Zweeken der im Hochehor versammelten Geistliehkeit 
c1icnten, die in der Bliitezeit des Klosters durch Dienst 
an mehrerell Altăren stark beansprucht war. 

Der siidlich angebaute Turm stand in seinem Erd
gcsehoB dureh eine Tiir mit dem siidliGhen Seitenraum 
der Krypta in Verbindung. Der Turm selbst, dessen 
CJ haltene Siidseite die Abbildung 42 darstellt, ist nur 

Abb.42. Ehemaligo Klosterkirche aUI dem Miinzenberge. Ansicht der 
Siillscite (les Turmgeschosscs. 

noeh im UntergesehoB erhalten und mit einem sehwach 
spitzbogigen Kreuzgewolbe aus Bruchstein in MarteI auf 
Schalung abgeschlossen, das auf vier jetzt stark verputz
ten Konsolen ruht. Ein Fenster (Sehlitzfenster, sieh in
nen erweiternd) an der Westseite ist erhalten, ein zweites 
naeh Siiden dureh Ausbruch verstiimmelt. Das Quader
werk ist sehr sorgfiiltig hergestellt. Ein Sockel aus 
einer steilen Schriige von 16 cm Hohe umzieht den FuB, 
iiber ihm liegt eine Quadersehicht, d8,nn beginnen die 
1 m breiten Lisenen (Taf. 19, vgl. Fig. 3). 

Abb. 43. Ausblick von der Terrasse vor der Ostapsis dos Miinzenberges aut dic Stadt QueJlinbur g. 



Dritter Abschnitt. 

Die Stiftskirche St. Cyriaki zu Gernrode. 

Ah]). 44. An,;icht der Sil(beitc der Stiftskirl'hc von Gernrode. 

1. Zur Geschichte Geros und semer Stiftung. 

Der N ame dieses ehrwiirdigen kirchlichen Stiftes ist 
so eng verkniipft mit seinem Griinder, dem ersten Vor
ldimpfer des Deutschtums im Osten, dem Kriegshelden 
und Markgrafen Gero, daB an dieser Stelle einige kurze 
Angaben iiber sein Leben gerechtfertigt erscheinen (208). 

Schon Karl der GroBe hatte als Grenzschutz gegen 
die Slaven in Nordthiiringen die sorbische Mark errichtet. 
Sie zog sich vom Fichtelgebirge abwarts langs der Saale 
und Elbe bis zum EinfluB der Havel. Diese zur Karo
lingerzeit von Erfurt, dem Sitze der Markgrafen von 
Thiiringen, aus verwalteteMark kam spateran Heinrichs 1. 
Vater, Otto den Erlauchten. Heinrich selbst iibertrug 
zu Anfang seiner Regierung die Verwaltung der Mark 
besonders erprobten Mannern, von denen uns zwei, die 
săchsischen Grafen Thietmar und Bernhard, gelegent
lich der Kămpfe bei Lunkini (Lenzen, 4. Sept. 929) ge
nannt werden. Sie standen dem Konige besonders 
nahe, ersterer hatte ihn 915 bei der Belagerung von 
Grona gerettet, dieser spielte den Brautwerber um 
Mathilde in Herford. 

Gleichzeitig erhielt ein Graf Siegfrid in den der Dio
zese Erfurt zugeteilten Grenzgebieten an der Saale eine 
ăhnliche Stellung. Nach Widukind "Bester der Sachsen 
und der Machtigste nach dem Konig", war er durch seine 

Mutter, die Schwester der Gemahlin des Grafen Erwin 
in Merseburg, durch die erste Ehe Heinrichs mit Hathe
burg mit diesem in verwandtschaftliche Beziehungm ge
raten. Als Gaugraf hatte Siegfrid den Hassagau von 
Merseburg aus zu verwalten. Nach seinem Tode, 17. Mai 
937, crhielt den unteren nordlichen Teil der Grenzprovinz 
der Billunger Markgraf Hermann, wahrend der siidlichere 
Teil an einen bislang unbekannten nordthiiringischen 
Edlen, Gero, iibertragen wurde. 

Von Geros Familie ist bekannt ein Bruder Sigifrid, 
Verwalter des Schwabengaues, der 936 das Kloster Gro
ningen an der Bode griindete und zwischen 936-941 
starb. Die Schwester Hidda, vermăhlt mit Markgraf 
Christian, war die Mutter Erzbi8chof Geros von Koln 
und des Markgrafen Thietmar. Dieser verlegte ein zu 
Thangmaresfeld gegrundetes Kloster nach Nienburg, pil
ger te spa ter ins heilige Land und star b zu J erusalem. 

Ahnlich also wie bei den Ludolfingern sehen wir in 
der Familie Geros ebenfalls eine lebhafte Tatigkeit auf 
dem Gebiete innerer Kolonisation sich entfalten. Giinstig 
hierfiir war der groBe Familienbesitz Geros, der zuerst 
auf den siidostlichen Teil'des Nordthiiringgaues, zwischen 
Bode, Saale, Elbe, Ohre und dem Derlinggau, beschrankt, 
erheblich erweitert wurde durch die Dbernahme des Be-



sitzes seines Bruders im nordlichen Schwabengau um 
841. Dazu kam zwischen 941 und 946 der bisher unter 
Thietmar stehende Gau (Stadt Magdeburg und Um
gebung), spăter noch die slavischen Gaue Morajiani oder 
Morastem rechts von der Elbe bis in die Gegend von 
Brandenburg. 

Mittelpunkt dieses Besitzes war die starke Grenz
feste Magdeburg, die Burgen Frohse, Barby, Kalbe und 
Bernburg lagen an der Peripherie. So wurde Geros 
Heerbann die Kerntruppe der im Osten stehenden Heer
einteilung. Ais Legat unterstanden ihm die iibrigen 
Grenzgrafen, so Graf Thietmar im Gau Mosidi, nordlich 
Magdeburg; ferner Geros Schwager Christian (seit 945 

Markgraf im Gau Serimunt). Diese Angaben mogen 
zeigen, wie sorgfăltig damals der Schutz der Nordost
grenze organisiert war. 939 wird Gero Generalgouver-
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Mit der Unterwerfung der Wenden ging ihre Christia
nisierung Hand in Hand. Im Gebiete Geros entstand 
das Bistum Havelberg, laut Stiftungsbrief vom 10. Mai 
946 von ihm personlich lebhaft gefordert. 949 wird es 
geteilt und am 1. Oktober das neue Bistum Brandenburg 
von Magdeburg aus geschaffen. 950 unternahm Gero eine 
Wallfahrt nach Rom, Anfang des Jahres, 21. Mărz, iiber
nachtet er in St. Gallen. Spăter steht er treu an der 
Seite Ottos 1. im Entscheidungskampfe vom 10. August 
955 auf dem Lechfelde gegen die Ungarn. Nach Widu
kind kămpfte er hier in der auserlesenen, um den Konig 
gescharten fiinften Abteilung, die als Feldzeichen die 
Reichsfahne und die Lanze des Erzengels Michael fiihrtc. 
Nach errungenem Siege eilt Gero dem Konige voraus 
nach Sachsen, wo er den Heerbann sammelt und in 
mehreren Ziigen gegen die Wenden bis 960 die Ruhe an 

Abb. 45. Gernrode. Hochgrah Markgraî Geros von l;"iI9. 

neur der ostlichen Marken und Oberbefehlshaber des 
Heerbannes gegen die Slaven. 

Sein Leben bildet eine ununterbrochene Kette schwe
rer, teilweise glănzender Waffentaten im Vordringen des 
Deutschtums nach dem Osten; ihm ist die endgiiltige 
Eroberung Brandenburgs 940 zu danken. Die romische 
Eroberungstechnik, die Sicherung des besetzten Gebietes 
durch Kastelle, kam unter Gero wieder zu Ehren; in 
die Kastelle oder Burgwarde wurden erprobte Dienst
leute, Vasallen, dauernd eingelegt, sie bildeten den Stamm 
fiir den aufzurufenden Heerbann. Ihr Kommandant 
war der Burggraf, dieser stand unt el' dem Gaugrafen; 
alle unter dem obersten Militărchef, dem Markgrafen, als 
Vertreter des Konigs. Man ersieht daraus, wie hoch Gero 
als Befehlshaber mehrerer Markgrafen politisch stand. 

Zahlreiche Schenkungen zwischen 941-946 beweisen 
des Konigs Gunst; als Oberbefehlshaber der neuen siid
lichen Wenden oder Ostmark erhălt der Recke 946 den 
Rang eines Markgrafenherzogs, wird damit den Herzogen 
des Reiches gleichgestellt; die hochste Wiirde, die ein 
nicht aus fiirstlicher Familie stammender Mann erreichen 
konnte. 

der Ostgrenze sichert. In den unterworfenen Gebieten, 
25 Gauen, vollzog sich nach Adams von Bremen Bericht 
eine lebhafte Heidenmission. 

Gero hatte inzwischen durch den Tod seines einzigen 
Sohnes Sigifrid (958 odeI' 959) die Aussicht auf ein 
ferneres Bliihen des Mannesstammes verloren. El' trat 
deshalb vor dem zweiten Zuge Ottos nach Italien von 
seiner glănzenden Stelle zugunsten Hermann Billungs 
zuriick. 963 auf einem Zuge gegen die Lausitzer ver
wundet, verliert el' auch seinen Neffen, unterwirft abel' 
ungebrochen noch die Polen der deutschen Herrschaft. 

An der Grenze des Greisenalters bleibt Gero gleich
wohl nicht miiEig. Vom Kriegsleben zuriicktretend, 
widmet er seine Sorge seinen wenigen ihm noch ver
bliebenen Angehorigen. 

Schon vor 959 hatte er auf seinem Landgute Frohse 
bei Aschersleben ein Monchskloster gegriindet und dem 
Hl. Cyriakus gewidmet. Dem Griinder stand seit 963 

nur noch Hathui, die zwanzigjăhrige Witwe seines Sohnes, 
zur Seite, fiiI' die el' sorgen muEte. 

Der Sohn hatte ihr auf dem Totenbette allen per
sonlichen Besitz vermacht, der Vater iibernahm die ein-



leitendcn Schritte, dio um so lcichtor waren, als Hathui 
als Tochter des ăltcren Wichmann die Nichte der Konigin 
Mathilde war, dio damals in Quedlinburg lebto. Gero 
erwirkte Bestătigungsbriefe und 1ie13 mit dem Bau eines 
Klosters auf seiner Burg Roda am Harz beginnen. 

Die Stătte wurde nach dem Griinder Geronisroth 
= Gernrode getauft. Bischof Bernhard von Halberstadt 
fiihrte Hathui als Abtissin ein; das Kloster solbst weihte 
er zu Ehren der Mutter Gottes und des Apostelfiirsten 
Petrus (209). 

Gero selbst pilgerte 963 nochmals nach Rom. Wie 
Thietmar erzăhlt, logte or seine Waffen am Grabe des 
Hl. Potrus niede1.' und vermachte seinon Besitz dom 
Dienste Gottes (210). Das Kloster selbst unterwarf er 
direkt dom apostolischen Stuhle, so da13 es von 
vornherein oinen hohen Rang unter den gleichen Orten 
kirchlichen Lebens einnahm. 

Nach Geros Riickkehr wurde Frohse ebonfalls in ein 
Nonnenkloster umgewande1t und mit Gernrode unter 
gemeinsamem Konvent vereinigt (964). Als kostbare 
Rcliquie iiberbrachtc Gero den Arm des Hl. Cyriakus 
(210), dor von nun als Schutzpatron dcr k10sterlichen 
Stiftung erscheint. 

Dic Zahl der Stiftungen war bedeutend. In einer 
(gefălschten) Urkunde von 964 werden schon 13 Ort
schaften mit Pfarreien, 10 Dorfer ohne solche, 388 Hufen 
Landes, oin Wald (der Hackelwa1d), alles ehemalige Be
sitzungon Geros im Lande Serimunt, genannt (211). 

Gero solbst starb am 20. Mai 965. Seine Ruhestătte 
fand el' in der Kircho von Gernrode vor dem Hocha1tar. 

1519 wurde anscheinend die alte Ruhestătte entfernt 
und eine neue in Form eines Hochgrabes (Abb. 45) m 
spătgotischen Formen errichtet. Au13erdem hăngt in 
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der Kirche an der Nordwand ein Bild, das Pultrich S. 38 
auf Grund der Schriftziige ins XII. Jahrhundert zuriick
datiert (n. Seine Inschrift 1autet: Gero dux et Marchio 
Fundator hujus ecclesiae Saxonum. 

Im Anfange bliihte das Kloster, begiinstigt durch 
die hohe Verwandtschaft der Abtissin, sehr auf; seine 
Glanzzeit făllt in die Wende des X. und den Anfang des 
XI. Jahrhunderts. Prinzessinnen des ottonischen Hauses 
und Frauen der edelsten Goschlechtor Sachsens fanden 
in ihm eine stille Stătte zuriickgezogenen Lebens, so 
Mathilde, Tochter Herzog Bernhards I. von Sachsen und 
Nichte des Geschichtschreibers Bischof Thietmar von 
Merseburg, die, wie er uns hinter1ă13t, hier am 28. April 
1014 starb. Am vierten Juli des gleichen Jahres starb 
die erste Abtissin Hathui selbst, die mitten in der Kirche 
am Altare des Hl. Kreuzes becrdigtwurde (211a). Die Ver
waltung des Klosters wurde dann an Adelheid, Tochter 
Ottos II. und der Theophanu, Abtissin Quedlinburgs, 
iibertragen (vgl. S. 10, N. 112). Die spătere Geschichte 
der Abtissinnen von Gernrode trcnnt sich vom ottoni
schen Kaiserhause. Am 25. Februar 1521 trat die Ab
tissin Elisabeth von W cida, als reichsunmittelbar, zur 
cvangelischcn Lehre iiber. 

Leider wurde das Kloster im XIX. J ahrh. teilweise 
abgerissen, namentlich aber der innero Ausbau des 
XVII. und XVIII. Jahrh. im Beginno des XIX. Jahrh. 
entfernt und so vernachlăssigt, da13 dio Kirche erst nach 
der Wiederherstellung seit dem Jahre 1858 unter Ober
leitung v. Quasts wieder als Gotteshaus benutzt 
werden konnte. 

2. Baubeschreibung der Stiftskirche. 

a) Aligemeines, Baustelle und Bauabschnitte. 
(Hienm Tar. :i()~-:?:3.) 

Die Wioderherstellung der jetzigen Kirchenanlage 
wurde unter dem letzten Herzoge von Anhalt-Bernburg, 
Alexander Karl, und unter der Regiorung seines Nach
folgers, Herzogs Leopold Friedrich von Anhalt-Dessau, 
von dem Konservator der Kunstdenkmăler in Prcu13en, 
Herrn von Quast, 1859 bogonnen und bis in dio sicbziger 
J ahI'O vollendet, dor ehrwiirdigc Bau damit vom Untor
gang gerottet. Der Bau leidet wohl info1go mango1hafter 
Fundiorung an der sog. Morte1krankheit, d. i. dor Bildung 
von Glaubersa1z aus dom gipsha1tigen Mortcl, mit dem 
dio alton Tei1e horgestollt sind. In jiingstor Zoit mu13ten 
deshalb a uch die beiden vVesttiirmo untor Leitung von 
Baurat Starke-Ballenstedt niederge1egt und nouerrichtet 
werden, woil dio Ausbauchung der Wănde oinen gefahr

drohonden Umfang annahm. 
Dio vielfachon Ausbesserungon erschworon natur

gemă13 otwas dio stronge Scheidung dcr Baubeschroibung 
Zeii e r, Kirchenbauten. 

nach einzelnen Abschnittcn, es mu13 doshalb hior der 
Werdcgang dor einze1nen Bauteile gleichzeitig mit der 
Beschreibung ihrcs gegenwărtigen Zustandes goschildert 
wcrden. 

Lageplan. 
(Ta!. 20, unt"Il.) 

Dio Kirche wurde seincrzeit errichtet auf emem 
k1einen Hiigel am Ausgang eines Tales, durch das ein 
kloiner Bach flie13t. Der k10sterlichen Niedorlassung bot 
sich dadurch ein gewisser Schutz, einmal durch die 
feuchto Niederung dos Bachlaufes, dann durch kiinst
liche Mittcl, wie Anlago hoher Futtermauern, welcho 
jetzt noch auf dor Nord- und Wostseite sowie an dor 
N ordostecke gut erhalton sind. Aus dem Lageplan sind 
diose Terrainverhăltnisso gut sichtbar; jodoch ist der 
gro13to Toil dor dio Kirche vor 1859 umgebenden Bau
lichkeiton, das sog. Stiftsvorwork, auf der Nordseite ab-
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gerissen worden, ebenso erhebliche Reste der Kloster
anbauten der Stidseite, an deren Stelle jetzt landwirt
schaftliche Gebăude des benachbarten Gutes sowie die 
Heizanlage liegen. 

Ein kleiner Friedhof umga b die Kirche nach Nord 
und Ost; der Kreuzgang nebst den eigentlichen Kloster
gebăuden lag nach Stiden. 

Gesam tanlage. 

(Tai. 20, o ben.) 

In den Grundrissen ist durch verschiedenartige 
Schraffur versucht, die Bauzeiten der einzelnen Teile 
nach M6g1ichkeit zu fixieren. 

Die Gesamtanordnung zeigt einen h6chst merkwtirdig 
verschobenen Bau. Schon aus diesem Umstand lă.Bt 

sich das sttickweise Aufbauen und Vollenden des Werkes 
deutlich herauslesen. Das Mittelschiff besteht aus zwei 
Feldern oder Jochen mit je einer Zwischensăule. Dber 
den Seitenschiffen liegen Emporen, eine fiir Gernrode 
besonders wichtige Eigenttimlichkeit. Nach West st6.Bt 
an das Mittelschiff eine Art Vorraum nebst einer gro.Ben 
Ooncha mit Krypta und zwei runden Westttirmen, 
welche den Verkehr zu den Emporen vermitteln. bst
lich schlie.Bt sich an das Mittelschiff ein Querhaus an 
aus drei Jochen, die beiden ău.Beren rechteckig; der 
Ohorschlu.B zeigt ein sog. Ohorquadrat nebst gro.Ber 
Apsis. 

Dieser recht reichlich gegliederte Organismus verbirgt 
einige h6chst typische ăltere Teile, welche, teils tiberbaut, 
teils durch Umbau versttimmelt, unser besonderes Inter
esse erheischen. 

Zunăchst der Ostchor. Ein Blick auf den Grundri.B 
zeigt, da.B Krypta und Ohortiberbau nicht ein
heitlich entstanden sein k6nnen. Wie lie.Be sich sonst 
die au.Berordentlich bedenkliche Schwăchung der Ecken 
durch seitliche Nischen mit kleinen Fenstern, wie die 
verschiedenartige Anlage der inneren Mauerfluchten der 
beiden Apsiden in Unter- und Obergescho.B rechtfertigen ? 

Es sind, wie wir bei năherer Prtifung sehen werden, 
hier zwei Kirchen, eine ălteste - Unterkirche - und ein 
jtingerer Dberbau zu unterscheiden, deren Bauzeiten 
wahrscheinlich direkt aufeinander folgen. 

b) Die Unterkirche der Ostseite. 

Dieser Bauteil zeigt wieder das schon an St. Wiperti 
so auffallend betonte Zunehmen der Lichtweite von Ost 
nach West; ferner die deutliche Anlage einer Nische fiir 
den Hauptaltar nach Ost und zweier seitlicher Altăre, 
welche fiir Seitenbeleuchtung eingerichtet waren. Der 
Westabschlu.B Iă.Bt jetzt noch drei spăter vermauerte 
(in den Aufnahmen senkrecht schraffierte) Bogen6ffnun
gen erkennen, welche der gleichen Anordnung in St. Wi
perti- Quedlinburg oder der Vorhalle der ăltesten Hein
richskirche auf dem Stifte zu Quedlinburg entsprechen. 
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An einem der Pfeiler ist auch noch der Ansatz eines 
schlichten, durch Auskragen hergestelIten Kămpfers zu 
ersehen. Auch in Gernrode haben wir keine Krypta im 
Sinne einer tiefergelegten Oonfessio, wie aus folgendem 
hervorgeht: 

Die Krypta liegt jetzt 1,4 m unter dem Terrain am 
Anschlu.B der neuen Ttirschwelle, n6rdliches Querhaus. 
Der Weg vor dem Ostchor fălIt auf - 0,85 m; so da.B 
bis zum Kryptafu.Bboden nur 0,55 m Unterschied ver
bleiben. Berticksichtigt man die bei Friedh6fen stets 
nachweisbare bedeutende nachtrăgliche Aufh6hung, so 
verschwindet die obige Differenz fast volIstăndig. 

Die Unterkirche ist mit Tonnengew6lben gedeckt, die 
zwischen vier Pfeilern mit Quertonnen als Stichkappen 
verbunden sind. (Taf. 21, Abb.2: Querschnitt durch 
die Ostkrypta.) Die Eingănge zu der in Urkunden mit 
"Klufft" bezeichneten Unterkirche la gen frtiher direkt 
in den Seitenfeldern, wie jetzt noch der n6rdliche (212). 

c) FrUhromanischer Neubau. 

Dber der beschriebenen ăltesten Anlage wurde - wohl 
aus Anla.B der Klosterstiftung - der frtihromanische 
Neubau der gr6.Beren Kirche errichtet, die nach Achsen
winkeln und Steinverband wahrscheinlich in zwei Ab
schnitten fertiggestelIt worden ist. 

Im ersten Baustadium kam der Ohor mit dem 
Quer ha us zur Ausfiihrung. Abgesteckt wurde das 
Querhaus in seiner Lăngsachse Nord-Stid rech twink
lig zur Achse der alten Unterkirche. 

Im Ohoroberbau wurde diese Anordnung aber ni:;ht 
beibehalten; Ohor und Qucrhaus bilden vielmehr einen 
stumpfen Winkel. 

Die westlichen Vierungspfeiler stehen zudem mit den 
nach dem Mittelschiff ansto.Benden Vorlagen ni c h t in 
Verband, sind auch in den Kămpfern verschieden hoch. 
Wir mtissen daher an dieser Stelle ein Abbrechen der 
Bautătigkeit annehmen. Auch die Verschiebung der 
stidlichen Oberwand des Mittelschiffes bestătigt dies. 
Es sei deshalb zuerst besprochen der 6stliche Teil: 

1. 1. Bauabschnitt: Ostchor und Querhaus. 

Die Projektierung der neuen Ostpartie ist in vieler 
Beziehung sehr ungeschickt. Die inneren Ecken der 
oberen Concha ruhen auf Gew61bekappen statt auf 
Mauern oder Pfeilern, die innere unbelastete Westflucht 
der Nische liegt tiber den 6stlichsten Pfeilern der Unter
kirche, diese tragen daher nur eine Stufe. 

Auch die VorIagen des ostlichen Vierungsbogens 
liegen recht ungtinstig, sie treffen auf den Entlastungs
bogen der seitlichen Ttiren zur Unterkirche. Man hat 
den entstehenden Horizontalschub des Sturzes durch 
Aufftihren einer breiten Mitteltreppe einigerma.Ben aus
geglichen und hierzu die ursprtingliche Mitteloffnung 
ganz vermauert. Von den verbleibenden seitlichen Ein
găngen wurde dann der stidliche bei Anlage des neuen 
Epistelpultes ebenfalls geschlossen. 



Die Raumgestaltung des geschilderten Neubaues 
war au.l3erordentlich schlicht. Das Querhaus erhielt die 
doppelte Breite als Hohe, nach diesen Hauptma.l3en 
richteten sich die iibrigen. Die halbkreisformigen Vie
rungsbogen ruhen auf schlichten Kămpfern (Abb. 46), 

die Chornische selbst ist ganz auffallend hoch hinauf
gefiihrt, so da.13 der Gedanke nicht abweisbar ist, als 
hătte sie urspriinglich etwa um die Hohe des ău.l3eren 
Absatzes der Chorrundung (Taf. 22) tiefer gesessen. 

Abb. 46. Gernrode. 
Sild6stliche Ecke der Vierung. 

Besonders eigenartig ist die Konstruktion der Vie
rungsbogen. Von ihnen sind nur noch der ostliche und 
westliche alt (Taf. 21, 3) die beiden andern erneuert. 
Diese fehlten urspriinglich. Wie sich aus dEm Verband 
und der verschiedenen Hohenlage der Kămpfer ergibt, 
ging das Querhaus anfănglich g la t t durch, d. h. es 
war genau nach der Art altchristlicher Anlagen projek
tiert und ausgefiihrt. Es offnete sich von ihm lediglich 
ein gro.l3er Trimrphbogen nach dem Mittelschiff, nach 
den Seitenschiffen wurde es anscheinend erst gelegent
lich ihres Anbaues nachtrăglich durchgebrochen (Taf. 26, 

Abb. 3: Die verschieden hohe Lage der Kămpfer am 
nordwestlichen Vierungspfeiler, der DoppelOffnung zum 
Querhaus und der Galerie der Empore zum Schiff). Die 
Anlage siidlicher und nărdlicher Vierungsbogen ohne 
vorhergehenden Aufbau der Mittelschiffswănde wiirde 
durch Schub nach Westen die westlichen Vierungs
pfeiler zum Einsturz gebracht haben. Der urspriingliche 
Grundri.13 der Ost- und Querhauspartie entsprach dem
nach der Abb. 47, welche mit dem urspriinglichen Grund
ri.13 des Querhauses von Hersfeld (Abb. 48) nahe ver
wandt ist (213). 

Die erwăhnten urspriinglichen Vierungsbogen in 
Gernrode sind nicht mit Radialsto.l3fugen angelegt, son-
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dern nach Art der antiken Kraganordnung mit Sto.l3fugen 
nach verschiedenen Mittelpunkten. In Taf. 21, Abb. 3, 

Lăngsschnitt Querhaus, ist deutlich dargestellt, wie die 
unteren Bogensteine als vorkragende Schichten ausge
bildet sind, die Mittelpunkte der verlăngerten Lager
fugen liegen iiber der Kămpferebene. Auch sind mog
lichst flache Steine verwandt, um beim Aufmauern das 
Dberkippen zu verhindern. Erst im oberen Drittel sind 
die Sto.l3fugen steil und keilformig angeordnet. Diese 
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Abb.47. Gernrode. Grundril.l von Ostchor und Querhaus im I. Bauabschn: tt. 
Mutma13liche erste Anlage der Westseite. 

Abb. 48. Hersfeld. Gnmdril.l von Ostchor und Querhaus. 

merkwiirdige Technik ist an allen Teilen der friih
romanischen Kirche nachweisbar, an den Bogen der 
Seitenschiffsemporen, an den Scheidebogen des Schiffes 
usf. (214). 

Das sogenannte Chorquadrat wird erleuchtet durch 
drei Fenster, die gleich denen der Ost-, (neuen) Nord
und (neuen) Siidwand des Querhauses im Dreieck an
geordnet sind, zwei in der halben Hohe, dariiber ein 
einzelnes. Die Fensterleibungen sind ganz einfach ge
schrăgt, enthielten wahrscheinlich urspriinglich wie in 
altchristlichen Kirchen durchbrochene Platten. Eine 
gonaue Feststellung des Profiles ist durch die jetzige 
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Verglasung etwas ersehwcrt; an den Ostfcnstern lie13 
sieh nebcnstehendcs Gcwăndc ermitteln (Abb.49). 

Sonstigen Sehmuek weist der gesehilderte Bauteil 
nieht auf. Bemerkenswert sind dic beiden Seiten
eonehen, die, wie aus Taf. 21, Abb. 3, zu crschen ist, 
ursprlinglieh flir die volIkommen von Einbauten freien 
scitliehen Querhausrăumc projektiert waren. Im Au13eren 
zeigt die Ostseite niehts Bemerkenswertes. Die Apside 
ist aus ziemlieh rauhen und nieht winkelreeht zugehaue
nen Bruehsteinen wie die librigen Bauteile iiltester Zeit 

Abb.49. Gernrode. Fem;ter im siidlichen Qllerhall':, O,beite. 

hergestelIt, ihre einzige Zier bilden zwei reehtwinkligc Vor
lagen, welehe, wie aus Taf. 23, Abb. 1, ersiehtlieh ist, reeht 
mlihsam aus etwas sorgfăltiger zubehauenen Quadern 
hergestelIt wurdcn. Das Absehlu13gesims, cinc Plattc 
nebst Sehrăge, wird an dcn SehnittstelIcn mit diesen 
Vorlagen dureh tie fer hinabgefUhrte Kămpferstcinc, 

welehe noeh ein Blăttehen als Zier erhielten, etwas be
tont. 

Auf diesen unteren Gesimsen sitzt ein kurzes attika
artiges Mauerstliek mit zwei halbrunden Vorlagen zum 
Tragen des Conehendaehes. Die Bedeutung diescs Auf
satzes (ev. als Belastung der Wand gegen den Sehub 
des Gew6Ibes?) und die Frage, ob ursprlinglieh oder 
nachtrăglieh aufgesctzt, ist schwer zu entseheiden. 

Eine besondere StelIung im Bauorganismus nimmt 
die untere Fensterreihe der n6rdliehen Querhauswand ein. 

Naeh der Aufnahme der Kirehe vor der Wiederher
stellung (Taf. 24, Abb. 6) lag liber der spăteren Seiten
empore des Querhauses ein kleiner Vorraum naeh Ost, 
von ihm aus zugănglieh naeh West eine Sehatzkammer 
(Zither). Beide Răume enthielten kleine gesehrăgte 

Fenster mit Mittelsăulen. 
Naeh Heinemann (S. 40) war in gotiseher Zeit dieser 

Einbau erfolgt unter Einziehen gotiseher Fenster und 
eines Spitzbogengew6lbes. von Quast hat bei der Wieder
herstellung sieh offenbar von der Absieht lenken lassen, 
dem Querhaus, dessen Nordseite freilag, m6gliehst vieI 
Lieht zuzufUhren, und daflir die vier gro13en Bogenfenster 
mit Mittelsăulen verwandt, welehe aus Taf. 22 ersieht
lieh sind. Die beiden Săulen sind alt. Wir gehen wohl 
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nieht fehl, wcnn wir ihren frlihercn Standort in der 
inneren Absehlu13wand der ehcmaligen Loge der West
seite annehmen, welehc uns weiter untcn in 2a noeh be
sehăftigen wird. 

In der Aufnahme Taf.20 ist die Nordwand des 
Querhauses, um Irrtlimern vorzubeugen, als ncu bc
zeiehnct, ebenso dic neue Tlir im Erdgeseho13 so darge
stellt. Die ursprlingliehe ist seitlieh daneben vermauert 
in der Ansieht (Taf. 22) noeh erkcnnbar (215). 

2. II. Bauabsehnitt: Mittelsehiff und 
W estsci te. 

An die gesehilderte Querhausanlage wird nun bald 
oder unmittelbar naeh ihrer V ollendung ein Mit t e 1-
sehiff mit Emporen angebaut. Damit erhielt Gern
rode einen ganz besonderen Typus, wird zum seltenen 
Beispiel soleher Anlagen im Norden (216). 

Dankbar ist die Frage naeh dem Ursprung dieser 
Anlage. War das Querhaus mit seinem glatten Dureh
sehie13en der Wand entsehieden altehristlieh (217), so 
tritt nunmehr hinzu ein Baugedanke aus Ostrom, aus 
Byzanz. \Venn wir uns erinnern an die gesehiehtliehen 
Vorgănge jener Zeit, die Heirat Ottos II. mit Theophanu, 
so beobaehten wir aueh seit 972 ostr6misehen Einflu13 
in der Kleinkunst dureh EinfUhrung ostr6miseher kunst
gewerblieher Arbeit, dureh die h6fisehen Sitten sieh in 
Saehsen verbreiten. SolIte da nieht aueh ein unmittel
barer Eingriff der Kaiserstoehter oder wenigstens ihrer 
einheimisehen Berater in das Bauwesen zu Gernrode 
stattgefunden haben? Erst naeh 963 ging Gcro an den 
Plan, in Gernrode zu bauen. Er făngt ihn an ganz unter 
den Eindrlieken sciner Romreise. Wenn wir annehmen, 
da13 noeh zu seinen Lebzeiten bis Mai 965 wenigstens 
der neue Chor und das Querhaus unter Daeh kamen, 
so bedeutet das sehon fUr damals eine sehr sehndle 
Bauzeit, kaum 11/2 Jahre. Ja, wir dlirfen eine Nieht
vollendung des sog. ersten Baustadiums annehmen. 
Dann mu13te mit Geros Tode der Bau naturgemă13 stoeken, 
bis der Sehirmherr, der Kaiser selbst, weiteres bestimmtc. 

Naeh Ottos 1. Tod weilt Theophanu von 973-78 in 
Quedlinburg. Berlieksiehtigt man ihren Einflu13 auf die 
dortigen Bauarbeiten, namentlieh auf die Aussehmliekung 
der Reliquiengruft der Heinriehskirehe, so darf man 
angesiehts ihrer nahen Verwandtsehaft zur Abtissin 
Hathui von Gernrode, der Nichte der Gro13mutter des 
kaiserliehen Gemahls, aueh auf ihren Einflu13 auf das 
Gernroder Bauvorhaben sehlie13en. Der ostr6mische Ge
brauch der Emporen flir die PIătze der Frauen war ein 
gegebenes Vorbild fUr die in Gernrode damals sehwebendc 
Baufrage: die gesonderte Un ter bringung der 
N onnen innerhal b der li brigen Fra uen, mit 
denen sic nieht in Berlihrung kommen solIten. Hinzu 
kam der Wunseh naeh einer besondcren Abtissinenloge 
im Westen, auf die Hathui gemă13 ihrer besonderen Stel
lung im Konvent wohl Ansprueh hattc. Eine Emporen
anlage an der inneren \Vestseite, mit einer Loge in Form 
einer vorgelegten Loggia, welche die beiden Seiten-



emporen gleichzeitig verband, war hierfiir ein wohldurch
dachter Baugedanke (218). Seine Durchfiihrung sei nun
mehr năher untersucht. 

Il) U rsprunglicher Grundrif3 der Westseite. 

Im AnschluB an die beiden Emporen der Seitenschiffe 
wurden zwei Westtiirme errichtet, welche innen mit sog. 
Laufspindeln, d. i. vVendelstiegen mit geneigten FuB
boden, ohne Stufen, also Rampen, versehen sind. Diese 
beiden Westtiirme vermitteln gleichzeitig den Verkehr 
zwischen ErdgeschoB und einer iiber dem Haupteingang 
liegenden, nach innen offenen groBen \Vestkapelle. Diese 
Anlage ist in Taf. 20 gekreuzt schraffiert gekennzeichnet 
und lăBt sich ihre Baugeschichte aus nachstehendem 
im einzelnen begriinden. 

Im Lăngsschnitt ohne weiteres auffallend ist das 
schmale Joch zwischen den beiden Gurtbogen vor der 
Westseite. Dieser Bauteil ist urspriinglich; die beiden 
Gurtbogen aber - neu. Wie v. Heinemann S. 43 seiner 
Schrift angibt, waren von urspriinglichen Bogenstellun
gen zu einer Halle vor der Westseite und in gleicher 
Anordnung wie die Architektur der Seitenwănde des 
Schiffes nur "geringe Spuren in den Bogenanfăngen ge
funden worden". 

Diese Einzelheiten sind in den Quast'schen Aufnahmen 
Taf. 24, Abb. 6, genauer angegeben. Es stand nămlich 
ein Pfeiler vor der Westkapelle in der Mitte des Gurt
bogens in der Ostflucht der Tiirme, welcher nur den 
Zweck haben konnte, eine \Vand zu tragen, die ihrerseits 
den Unterbau einer Empore bildete. Dieser Gurtbogen 
nebst dem Pfeiler ist abgerissen und durch eine neue 
Anordnung von drei Offnungen mit Doppelsăulchen nach 
v. Quasts Plănen ersetzt. 

Ein Umstand erleichtert uns aber die Feststellung der 
Hohenlage der ăltesten Empore. Aus der alten Schnitt
zeichnung (Taf.24, Abb. 3) sind an den Stellen m - m 
und n - n deutlich die Tiiren zu ersehen, wclche zu ihr 
einst hinfiihrten. Die Einzeichnung dieser Tiiren in un
serm Schnitt (Taf. 21, Abb. 1) ergab gleichzeitig, daB die 
Tiir etwa 1 m iiber der Hohe der Emporen des J ochs 
vor den Seitenschiffen liegt, so daB wir annehmen diir
fen, daB die Westempore im FuBboden etwa in gleicher 
Hohe mit den Emporen iiber den Seitenschiffen lag. 

Es fragt sich weiter, welcher Bauteil lag un ter den 
Emporen, und wie sah er aus ~ 

Die Antwort hierzu gibt ein Blick auf den ErdgeschoB
grundriB. Wir miissen dabei eine kurze Betrachtung 
iiber die obere Westseite voranschicken. Diese obere 
Partie ist in ihrer Ausdehnung nach der Tiefe aus den 
alten wie den neuen Aufnahmen deutlich zu erkennen. 
Die W cstfront dieses Oberbaues bleibt hinter den west
lichsten Punkten derTurmfronten zuriick, nur der eigent
liche Bau des jetzigen \Vestchorrundes schieBt weit nach 
Westen vor. Nicht nur die alten Kanten sind erhalten, 
sondern in der Hohe auch aus der alten Aufnahme 
(Taf. 24, Abb. 4) sogar noch die Ansatzsteine zweier 
Gesimse r, welche uns spăter noch beschăftigen werden. 
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Diesem also durchaus klar abgegrenzten AuBenbau 
entspricht im Innern als Querschnitt ein nicht gleich 
einheitliches Bild. Im ErdgeschoB ist iiber einer rot 
6,50 m breiten Krypta ein obcrer Raum von fast 9 m 
Breite angeordnet. Beide MaBe sind ohne urspriing
lichen Zusammenhang. Die Losung dieses baulichen 
Rătsels ergibt sich, sobald man sich die nachtrăglich 

eingebauten Gewolbe und Săulen der spăteren West
krypta hinwegdenkt und den Unterbau von 6,5 m Licht
weite nach oben ergănzt. Nach dem bereits festgestellten 
HohenmaBe der ăltesten Empore kann hier nur an eine 
Tonne als Decke gedacht werden. 

Rechnet man ab Oberkante KirchenfuBboden bis 
Oberkante FuBboden vVestempore rot 6,50 m, so wiirde 
die Tonne als Hohe die halbe Lichtweite der Krypta 

6,50 
2 

3,25 beanspruchen, dazu Scheitelstărke bei 

Bruchstein mindestens 30 cm. Es bliebe dann als 
gerades, senkrecht hochgefiihrtes Mauerwerk iibrig: 
6,50 - (3,25 + 0,30) = 2,95m. Die jetzige Metroniuskrypta 
erreicht mit ihrem Scheitel die Hohe + 1,80 m iiber 
KirchenfuBboden. Es stecken demnach in den seitlichen 
Wănden die Unterlager einer - spăter beim Einbau 
der neuen Kryptendecke entfernten - Tonne. Man hat 
sogar beim Bau dieser Krypta die urspriingliche Spann
weite der Tonne ruhig belassen und die Krypta innen 
durch Verlăngerung der Fluchten nach vVest ausgedehnt, 
bis das Mauerwerk des ăuBeren groBen Halbkreises Ein
halt gebot. (Vergl. GrundriB Taf. 20, Abb. 2, links.) 

Der urspriingliche Westeingang der Gernroder Stifts
kirche war demnach wahrscheinlich als monumentale Vor
halle von 6,5 m Spannweite und ca. 6 m Lichthohe 
- ăhnlich der Vorhalle zu Gandersheim (siehe spăter 
Abschnitt V) - ausgebildet. Die urspriingliche Lage 
des FuBbodens dieser Vorhalle lăBt sich nicht mehr 
feststellen; jedenfalls a ber stand im \Vestteil des Schiffes 
selbst in der Kirchenachse ein Pfeiler, welcher die Loge 
trug, die als Verbindung der Vorrăume zu den Emporen 
iiber den Seitenschiffen diente und gleichzeitig den 
Ehrensitz der Abtissin enthielt. 

Der Aufklărung bedad noch der merkwiirdige Unter
schied der Hohenlagen der Seitenemporen zur Westempore. 

Zwischen der FuBbodenhohe der ehemaligen West
empore und der des Zuganges zum westlichen J och der 
niedrigeren Seitenschiffsempore liegt eine Viertelwendung 

der Treppenspindel = ~~ = 0,75 cm. Da die Wendel-
4 

treppe in der Richtung des Uhrzeigers ansteigt, so miiBte 
der FuBboden der Seitenempore mindestens 3/4 Wendung 
tiefer oder 1/4 \Vendung hoher liegen als der der West
empore. Da er tie fer liegt, so wăre hierzu ein MaB von 
3· 0,75 = 2,25 notig. Da die Differenz nach der Zeich
nung (Taf. 21, Abb. 1) nur 1 m betrăgt, so wurden in 
der Tiirstărke zur Seitenempore noch fiinf Stufen ein
gebaut, um die Antrittshohe zu erhalten, der Rest der 
Differenz (etwa 35 cm) ausgeglichen, indem man von 
der Spindel nach der Westempore zwei Stufen hinab-



stieg, wie das aus dem Schnitte des nordJichen Turmes 
noch zu sehen ist (Taf. 24, Abb. 3 bei s). 

Diese Anordnung ist zweifellos sehr umstăndlich und 
nur erklărbar aus dem Gedanken, die Nonncnempore im 
Zugang hoher zu legen als die Fraucncmpore, um so 
ein Zusammentrcffen der Ungeweihten mit dcn in 
strcnger Abgeschlossenheit lebenden Mitgliedern des 
Stiftes zu vermeiden. 

b) SchiD8wand und Seiten8chiD8emporen. 

Wir kehrennunmehr zu den Seitenschiffsemporen zu
riick. Nach dem Schnittblatt Taf. 24, Abb. 1, war ur
spriinglich das siidliche Seitenschiff und das ObergeschoB 
des Kreuzganges durch ein Dach in der Richtung des 
im Schnitt angedeuteten Mauerabsatzes 1-1 geschlossen. 
Es entstand dadurch urspriinglich ein nach innen sicht
bares Sparrendach, wie es auch die Seitenschiffsemporen 
der Kreuzkirche in Hildesheim zeigen. Erst die von 
Quastsche WiederherstelIung hat hier wesentlich geăn
dert und flache Holzdecken durch Aufbau einer neuen 
FenstergeschoBoberwand eingefiihrt. Das Ganze trug 
daher friiher den Stempel einer mehr primitiven Anlage 
und entsprach mehr den plumpen Details, die die Ar
kaden nach dem Schiffe jetzt noch zeigen. 

Der ganze Aufbau dieser inneren Wand ist kiihn. 
Auf drei nur schwach bemessenen Pfeilern ruht die ge
samte Last; die Spannweite wird durch je eine ein
geschobene Săule verringert. Den Dbcrgang der Mauer
zwickel auf die im Durchmesser geringeren Săulen hat 
der Baumeister durch sinnreiche Unterschneidung mit 
Dreiecksgiebeln, sog. Sparren, ge16st (Taf. 24). 

Bis zum Gesims, das gleichzeitig die Briistung dar
stelIt, steigt die Wand glatt in die H6he. Auf dieser Brust
mauer stehen die Arkaden der Empore. Die Lastv6r
teilung entspricht der des Erdgeschosses. Dber dcn 
Pfeilern stehen wieder Pfeiler, die Zwischenrăume sind 
durch je 6 Offnungen, zu je zweien durch Entlastungs
bogen zusammengefaBt, gebildet. Die Săulenschăfte 

sind ziemlich diinn, die 75 cm starke Obermauer ruht 
auf ca. 22 cm im Durchmesser haltenden Săulchen. Die 
Entlastungsbogen zeigen den schon friiher beschriebenen 
Steinschnitt und sind, wie Taf. 21, Abb. 1, zeigt, durch 
Zuriickschieben der Flucht der FiilIung unter dem Bogen 
noch sichtbar betont. Das Dbertragen der Last geschieht 
d urch ziemlich flach gehal tene Kragsteine; Ka pi telle 
fehlen, statt ihrer nur ein Astragal. 

Die 7 Fenster der Obcrwand sitzen ohne Beziehung 
zu Achsen des Emporengeschosses in der Wand. 
Von einem beabsichtigten Rhythmus ist der Aufbau 
dieser Wand daher noch weit entfernt (219). 

Nach der ălteren Aufnahme (Taf. 24, Abb. 1) scheinen 
die AuBenwănde der Emporen gănzlich erneuert, nament
lich macht das Blendbogenmotiv der Nordwand einen 
fremdartigen Eindruck. Auch die Querbauten zum 
schmalen J oche scheinen nach diesen Aufnahmen mit 
ihrer Mittelsăule nicht urspriinglich, vorher war hier 
nur eine Bogenste11ung ohne FiilIung, wie im ErdgeschoB. 
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c) Die Turmanlage der We8t8eite. 

Leider hat die fortschreitende Erweiterung der schon 
seit Dezennien beobachteten Risse dieser ehrwiirdigen 
Tiirme zur Erkenntnis gefiihrt, daB an ihre weitere Er
haltung angesichts der drohenden Einsturzgefahr nicht 
mehr zu denken war. So wurde denn 1907 zunăchst 
der n6rdliche niedergelegt und neuerrichtet und die 
gleiche Arbeit mit dem siidlichen seit 1910 in Angriff 
genommen. Die ganze Handhabung dieser Arbeit ist 
in technischer wie archăologischer Beziehung ein Meister
werk und gereieht ihrem Urheber, Herrn Baurat Starke
Ba11enstedt zur gr6Bten Ehre. 

Die beiden Tiirme sind in ihrer seitherigen Form, in 
der sie aueh wieder erstehen werden, nicht einheitlich. 
Sie bestehen vielmehr aus einem mit Lisenen gezierten, 
ca. 14 m hohen Unterbau, iiber dem sich ein ca. 4 m 
hohes ZwischengeschoB erhebt, welches reicher behandelt 
ist mit eng gest elI ten Lisenen, die ~m n6rdlichen Turm 
durch kleine, aus geraden Stiicken gebildete Giebel, an 
dem siidlichen Turm aber durch Bogenfriese verbunden 
sind. Dariiber erhebt sich ein plumper, glatter Mauer
zylinder von 3,5 m H6he, der mit einem schweren Rund
stabgesims abgedeckt ist, und iiber diesem erhebt sich 
einluftiger Bau, ein ca. 3 m hohes GeschoB mit je 4 Scha11-
16chern mit Mittelsăulen, deren Kapitelle mit je vier 
iiber Eck stehenden H6rnern an friihe Gebilde des 
XII. Jahrh. erinnern (220). Die Eckblătter an den Săulen
basen fehlen, wir miissen somit diesen Turmoberteil 
noch der Wende des XI. zum XII. Jahrh. zuteilen. 

Wenn man die gegenseitigen Beziehungen der ge
schilderten Turmabschnitte ins Auge faBt, so leuchtet 
ein, daB iiber einem mit Lisenen so reich und dadurch 
elegant behandelten ZwischengeschoB unm6g1ich zu 
Anfang ein so klotziger Mauerk6rper projektiert sein 
konnte, wie wir es jetzt sehen. Es war hier vielmehr 
urspriinglich ein nnderer oberer AbschluB geplant, wel
cher spăter durch die Erh6hung des sog. Glockenhauses 
zum Teil verbaut und daher abgerissen und erh6ht 
werden muBte. 

Nach Taf. 21, 22 und 23 sowie den alten Aufnahmen 
Taf.24, Abb.2, 3, 4, ist ersichtlich, daB urspriinglich das 
Glockenhaus endigte mit der Gesimsh6he des reich
gegliederten Zwischengeschosses, also in H6he Decken
balkenlage des Raumes zwischen tund t' (Abb. 3). Dber 
diesem erhob sich wohl ein quergelagertes Satteldach. 

Zu dieser Vermutung fiihren folgende Andeutungen: 
1. Aus Taf. 24, Abb. 4, ist ersichtlich, daB in Hăhe 

Sockel des reichgezierten Obergeschosses noch die An
sătze zweier Gesimsstiicke bei r erkennbar sind, welche 
offenbar als unterer AbschluB des alten Glocken
geschosses dienten. 

2. Nach der Anordnung der inneren Tiiren tund t' 
(Taf. 24, Abb. 3) der hăher gefiihrten Laufe der Treppen
tiirme muB gefolgert werden, daB sich ii b er dem genann
ten Gesims tatsăchlich noch ein kurzes GlockengeschoB 
erhob; denn Glocken konnten in denlediglich als Treppen-



hăuser dienenden Tiirmen natiirlich nicht aufgehăngt 

werden. 
3. In Hiicksicht auf dieses niedrige ZwischengeschoB 

waren dic ostlichen Seiten des reich gezierten Turm
zwischellgeschosses nicht kreisrund, sondern in fast ge
rader Linie auf das ZwischengeschoB gefiihrt (vgl. Taf. 24, 
Abb. 1, vgl. die in Stein hergestelIte Abschrăgung Z der 
siidostlichen Ecke des Nordturmes, welche offenbar den 
Dbergang zum Dach massiv herstellen solIte). 

Es entsteht somit die Frage, wie wir uns die ehemalige 
Turmlosung nach oben zu denken haben. Auch hierfiir 
ergibt sich aus den alten Aufnahmen Taf. 2, Abb. 1 und 2, 
ein wichtiger Anhaltspunkt. 

Das kurze ZwischengeschoB iiber dem reich gezierten 
MittelgeschoB des siidlichen Turmes besteht nămlich aus 
2 Teilen; einem unteren bis zu halber Hohe gefiihrten 
Mauerzylinder, der an der Ostseite teilweise abgebrochen 
ist; dariiber anscheinend jiingeres abgesetztes Mauerwerk. 

A b b. 50. Gernrode. J etziger AbschluB des Glockenhauses der Westseite. 

Der genannte ăltere Teil ist nicht senkrecht, sondern 
konisch hochgefiihrt, so daB wir in ihm mit groBer Wahr
scheinlichkeit den unteren Teil eines steinernen kegel
dachartigen Helmes vermuten diirfen. 

In Taf. 23 ist das Glockenhaus, das also wesentlich 
jiinger ist, aufgetragen, wie es vor dem Umbau der 60er 
Jahre war, und gleichzeitig an der Westchoransicht ein 
Satteldach gezeichnet (statt des jetzigen flachen), um 
zu zeigen, wie diese Par tie verbessert werden k6nnte 
gegeniiber der iiberaus hăBlichen Wirkung des jetzigen 
flachen Daches (Abb.50). Die Tiirme wiirden dann 
wieder so in den Dăchern stecken, wie sie urspriinglich in 
dcr ăltcsten Anlage aussehen. Im Schnitt ergibt die in 
Gedanken wicderhergestelIte Westseite demnach eine 
sehr harmonische Anlage. Im ErdgeschoB die stattliche 
Eingangsvorhalle mit Tonnenwolbung von 4,70 m Licht
h6he, dariiber eine innere Nonnenempore mit vorgelegter 
Loge fiir die Abtissin, welche wohl wie der iibrige Schiffs
raum mit flacher Decke abgeschlossen war und sich 
gegen das Schiff in jenen zwei Arkaden offnete, welche 
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jetzt das nordliche Querhaus zieren (8. 52); dariiber 
lag das niedrige Glockenhaus zur Aufnahme des Ge
Iăutes. 

Interessant ist noch der Umstand, daB, wie sich aus 
dem Abbruch des Siidturmes ergeben hat, dieser erst 
begonnen wurde, nachdem der iibrige Bau ungefăhr 

Manneshohe erreicht hatte, demnach auch ein Beweis 
fiir eine Planănderung wăhrend der Ausfiihrung (siehe 
S.52). 

3. Der Umbau der Westseite. 

a) Die Anderungen an der Westfront. 

Die geschilderte friihe Westanlage erfuhr eine tief
eingreifende Anderung, und zwar den einfachen Formen 
der Kapitelle nach noch im XII. Jahrh. Da die Basen 
bereits Eckblătter zeigen, auch das ausgesprochene 
Wiirfelkapitell hier auftritt, so diirfen wir die Zeit bis 
zur Mitte dieser Epoche genauer ansetzen. 

Es handelte sich um die Unterbringung der Gebeine 
des Hl. Metronius, fiir welche eine besondere Krypta 
n6tig wurde. Da die ostliche fiir die Gebeine des Hl. Cy
riakus von Alters her diente, so wurde ihr entgegen
gesetzt fiir den zweiten Patron des Klosters der West
cingang zum Westchor umgebaut. Es geschah dies in 
folgender Weise: 

Zunăchst wurde die westliche Glockenhauswand so
wie die Tonne der ErdgeschoBhalIe ausgebrochen und 
cine neue Apsis so angesetzt, daB ihr ăuBerer Radius 
der halben Tiefe des Glockenhauses, etwa 4,5 m ent
sprach. Die inneren Mauerfluchten im ErdgeschoB 
wurden einfach geradlinig verlăngert, bis sie auf die 
innere Wandflucht der neuen Apsisrundung stieBen 
(vgl. GrundriB Taf. 20, Abb. 2). Wie aus Taf. 24, Abb. 6, 
ersichtlich, saB die Apsis friiher biindig mit den west
lichen Glockenhausecken, erst die Wiederherstellung hat 
hier durch Einriicken beim Bau der neuen Apsis diese 
Ecken betont und dadurch den urspriinglichen bau
geschichtlichen Entwicklungsgang etwas verwischt. 

Der geschaffene Raum wurde durch zwei Săulen

reihen in der iiblichen Weise in drei Schiffe geteilt, diese 
mit Kreuzgewolben mit horizontalen Scheiteln einge
deckt. Auch diese W6lbart spricht noch fiir verhăltnis
măBig friihe Zeit. 

Dber der Gewolbedecke, die naturgemăB vieI tiefer 
lag wie die Tonne, vielleicht auch durch Tieferlegen des 
FuBbodens abgesenkt wurde, kam dann ein groBer weit
răumiger Chor, dessen Spannweite mit 9 m indessen so 
groB angelegt war, daB das EinwOlben der Apsis bedenk
lich erschien. So blieb dann das Gewolbe in halber 
H6he liegen und wurde nur mit einer Holzdecke ge
schlossen, wie dies Taf.24, Abb.5, vor der Wiederher
stellung zeigt. Auch diese Anlage scheint sehr stark 
geschoben zu haben, denn spăter wurden zwei plumpe 
Strebepfeiler zum Schutze der ausweichenden Apsis
wand (vgl. Taf.24, Abb. 2 und 4) notig. 

Das obere Glockenhaus wurde in der Westwand neu 
hergestellt, auf einen groBen Gurtbogen gesetzt und die 



neue Wand durch zwei kleine runde Fenster in den 
Ecken durchbrochen (vgl. Taf.24, Abb. 1 und 3). 

Wahrscheinlich kam dann damals auch der Aufbau 
des Glockenhauses mit den drei Fensterstellungen mit 
Mittelsăulen nach Ost und West zur Ausfiihrung und im 
AnschluB daran die bereits geschilderte HoherfUhrung 
der Tiirme. Leider bedeutete dieser Teil der Baugeschichte 
eine Verstiimmelung, die Westseite wurdc plump und 
schwer und fieI aus dem harmonischen Rahmen hcraus, 
den der iibrige Kirchenbau uns sonst bietet. 

b) Die Einbauten in den Querhăusern. 

Nach den Bauresten des Kreuzganges (Taf. 24, Abb. 6) 
zu urteilen und den Aufnahmcn, welche Puttrich davon 
noch geben konnte (Abb. 53), waren erst zu Beginn des 
XII. Jahrh. die eigentlichcn Klosterwohnbautcn in 
groBem MaBstabe angelegt worden. Wir erkennen aus 
dem zitierten Plane im siidlichen Querhaus einen qua
dratischen, mit gcdeckten Kreuzgewolben auf Săulen ab
gedeckten Raum, dic Sakristei (1), daneben eincn lang
lichen schmalen (N r. 2), welcher nach dem Vergleich 
ăhnlicher Klosteranlagen der Kapitelsaal gewesen sein 
konnte, endlich unter Nr. 3 einen ca. 17 m langen Raum, 
welcher vielleicht das Refektorium, der Speisesaal, war. 
Dber diesem Fliigel lag der Schlafsaal, das Dormitorium 
der N onnen; eine Treppc fUhrtc a us der Sakristei (1) 
direkt in dieses ObergeschoB hinauf. 

Somit hatten die Nonnen die Moglichkeit, direkt vom 
Schlafsaal zu den Gebetsiibungen zu gelangen, und cs 
war eine aus den Umstănden sich ergebende zwcck
măBige MaBregel, im siidlichcn Querhause i.iber eincr 
Sakristei zu ebener Erde eine nur fUr die Nonnen be
stimmte Empore zu errichten. 

Die Concha dieses siidlichen Fliigels wird dabei i.iber
fliissig und kassiert. 

Die im nardlichen Fliigel eingebaute zweite Empore 
erhielt, wie der Plan auf Taf. 24, Abb. 6, zeigt, in gotischer 
Zeit einen Oberbau mit einem Vorraum und einem 
quadratischen Gemach, der Zither (221). 

4. Einzelformen des Ba ues. 
(Hicrzu Tai. 25.) 

Die Einzelformen der Gernroder Stiftskirche sind sehr 
schlicht. Die Kămpfer und Sockel der Vierungsbagen 
zeigen Platte nebst Plăttchen und steile Hohlkehle. Die 
iibrigen Kămpfer bestehen aus Schrăge und Platte. 
Etwas reicher sind die Kapitelle der Saulen im SchiH. 
Als Motiv zwei Blattreihen, dariiber KelchblăUer mit 
aufgerollten Ecken, welche den quadratischen oberen 
Quer~chnitt gut umhiillen. Der Astragal ist kantig 
(wohl nicht fertig); ebenso dic Basis noch im Roh
zustand, die Rundstăbe sind erst angelegt, wie der Stein
metz sagt (d. i. erst die ăuBerste Kontur und die oberc 
Abschrăgung abgearbeitet). Eines der Kapitelle zeigt 
rcicheren Schmuck durch Menschenkopfe mit Kutten 
(wohl Nonncn). Die origine11e Abschrăgung oberhalb der 
Kămpfcr mit sog. Sparren ist schon friiher erwăhnt. 
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Als ălteste Bauteilc sind dic Pfeiler der Ostkrypta 
von Interessc. Sie sind sehr primitiv, ihre Bildung offen
bar danach durchgefUhrt, durch ausladende Hohlkehlcn 
moglichst breite Auflagerflăchen fUr die Gewolbe zu gc
winnen. Der eine Pfeiler ist im Querschnitt rechteckig, 
sein Kămpferprofil nur an den Schmalseiten ausgebildet. 

Die Săulen dcr Emporengalerie ii ber den Seiten
schiffen haben kein Kapitell; ein Astragal schlieBt dcn 
Schaft nach oben ab, die Basis ist ebenfalls noch unklar. 
StaU des Kapitells ein Kămpfer, der beiderseits bis zur 
oberen Mauerstărke auskragt. 

Von den Turmdetails sind dic des Nordturmcs 
zweife110s am originellsten; die steilen giebelartigcn Drci
ecke (sog. Sparren) aus glatten Steinen erinncrn an das 
ăhnliche Motiv an der V orha11e vom Klostcr Lorsch. 

A 1,1,. 51. Gel'lll'i1d e. Kapitell an der we:;tlichen Q,ucl'wand 
de., .,iid\jehcll Seiten'chiffc". 

Reicher als die geschilderten Einzelhciten sind natur
gemăB die Arbeiten des XII. Jahrh., bei dcnen dic 
attische Basis mit Eckblăttern auftritt. Die Kapitclle 
zeigcn teils freiere ornamentale Bildungcn, teils abcr 
auch schon die Vorvcrsuchc zum Wiirfelkapitcll, wic z. B. 
NI'. 4 im siidlichen Querhaus, ebcnso NI'. 10 in dcr Wcst
krypta; ausgebildet ist der bekannte Typus in NI'. 11 

dcs gleichen Raumes. 

5. Der Kreuzgang. 
(TaI. 28.) 

V on der ehemaligcn Anlage des Kreuzganges nach 
Osten und Siiden blieb bei der Wicdcrherste11ung nur 
der Fliigel an der Siidseite der Kirche erhalten. El' ist 
so stark iiberarbeitet, daB el' als ein Neubau angesehen 
werden kann. Auf der Tafel ist das System dargestcllt. 
Es zeigt trennende breite Gurtbogen auf vorgelagerten 
Halbsaulen; die halbkreisfarmigen Schildbogen der Nord
wand ruhen auf Vorlagen auf Viertelsăulchen, die der 
gcgeniiberliegenden Wand sind ganz unterdriickt, dic 
Gurtc ruhen hiel' auf Konsolen. Der nachtrăglichc An
bau an der Nordseite der Kirche geht aus dem Bau
charakter dos Ganzen hervor. Eine Sitzbank bildet an 



der Siidwand der Kirche den Sockel der Wandpfeiler. 
Die halbkr(;isfarmig geschlossenen Offnungen der Siid
wand sind mit Plattenmosaik gefiilIt; iiberall herrscht 

Abl). 5:2. Gel'nrode. Kl'ouzgang. Eulcnkapitcll. 

noch der Rundbogen. Stilistisch diirfen wir die Arbeit 
der Epoche um 1200 zuschreiben; sie ist alter als 
der entsprechende Bauteil in St. Michael in Hildes
heim (222). 

Abb.53. Gernrode. Kreuzgang vor der Wiederherstellung. 
Zeii e r, Kirchenbauten. 
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Unter den Einzelheiten seien erwahnt: ein Eck
kapitell mit dem Motiv einer mannlichen Maske und 
eigentiimlichen Ranken mit Tannenzapfen, ein germani
sches Motiv der friihen Holzbaukunst, in Stein iiber
tragen (Taf. 28, 5). An einem Mittelsaulchen das Motiv 
ciner Eule (Abb.52) sowie - besonders eigenartig -
ein Tympanon mit DarstelIung eines Zentauren, der mit 
dem Bogen nach einem Basilisken schieBt (Taf.28, 6). 
Auch die den Bogenscheitel stiitzende Mittelsaule ist 
oigenartig. Das Relief war friiher am "Abteigebaude" (223) 
und wird auch als Wappen des Hl. Cyriakus bezeichnet. 
Die Idee der Skulptur ist anscheinend angeregt durch 
antike Erinnerungen. Die Strebepfeiler des Kreuz
ganges sind neueren Ursprungs. 

6. Das heilige Grab. 
(Tai. 29.) 

a) Allgemeines. 

Unter den spateren Einbauten der Gernroder Kloster
kirche nimmt das heilige Grab nach Art und Schmuck 
cinen besonderen Rang ein. 

Heilige Graber, Figurengruppen der Grablegung 
Christi, welche in den letzten Tagen der Karwoche zur 
Verehrung ausgestelIt wurden, sind im Mittelalter sehr 
haufig (223a); in der Friihzeit wurden sie als besondere 
kleine Einbauten in der Kirche architektonisch ausge
bildet, und insofern ist die Anlage von Gernrode be
sonders wertvoll. Besonders wichtig erscheint ein 
Hinweis, daB die Hl. Grabkapelle in Jerusalem in 
spaterer Zeit einen Vorraum erhielt (223b), eine Notiz, 
die fiir die Baugeschichte der Gernroder BuBkapelle 
von Wert ist. 

Eine Heiliggrabkapelle in Elfenbein geschnitzt ist 
auf dem Deckel des Kastens aus der Zeit Heinrichs 1. 
in der Cither zu Quedlinburg dargestellt (Abb. 54), oben 
die schlafenden Krieger, unten die anbetenden Frauen 
vor dem den V organg verkiindenden Engel. 

Nach dem GrundriB (Taf. 20, Abb. 2) besteht die 
Gernroder Hl. Grabanlage aus einem Vorraum A und 
der eigentlichen Grabkapelle B. Letztere ist in dem 
beistehenden Grundrill (Abb. 55) graBer dargestellt. 

Das reizende kleine Baudenkmal, an den Mittel
pfeiler des Schiffes angelehnt, zeigt im Inneren einen 
etwas verschoben quadratischen Raum mit Nischen an 
den vier Seiten. Die 6stliche Seite der eigentlichen Grab
kammer B enthălt den nur etwas iiber 1,4 m hohen Ein
gang, gegeniiber nach "\Vesten liegt eine Nische gleicher 
GraBe, die auch in derselben Weise mit Ecksăulen ge
ziert ist. In dieser Westnische steht jetzt das Steinbild 
eines Mannes in Bischofsornat. Die n6rdliche Nische 
nach der Kirche zu ist zwar ebenso breit wie die beiden 
genannten, enthielt jedoch zweifellos, nach Resten im 
Innern zu schlieBen, eine tiirartige Offnung, welche auch 
im ĂuBeren noch gut erkennbar ist. Die Siidseite end
lich ist durch einen weitgespannten Gurtbogen gebildet, 
dessen Kampfer nur 90 cm iiber dem FuBboden liegt, 

8 
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Abb.54. Qucdlinburg. StiHskirche. Zilher. Deckel des Heliquienlmstens IIeinrichs 1. 

und der auf einem Gebălkstlick liber einer kurzen Săule 
freier Art ăhnlich denen des Schiffes ruht. 

Nach oben war diese zierliche Kapelle mit cinem 
achtseitigen Klostergewolbe geschlossen. Vier Ent-

a) Beim Ansatz des eingeschriebenen Krcises ergeben 
sich zwar Berlihrungspunkte mit dem umschriebenen 
Achteck, aber die Kurve des Verschnittes an den Diago
nalen A-A 1 und B-B 1 ergeben keinen Kreisbogen, 

Abb. 55. Gernrode. Grundril3 de III. Gral.l e~ . 

lastungsbogen liber Eck mit sog. Kegelgewolben aus 
Bruchstein bilden mit 4 geraden Seiten die Basis, auf 
der sich die Steindecke entwickelt. 

Nach genauen Messungen des Verfassers ergab sich 
folgendes: 

so daB ein Klostergewolbe liber einer eingeschriebenen 
Kugel ausgeschlossen ist. 

b) Bei dem umschriebenen (-----------) durch die 
Ecken gehenden Kreise ergibt sich fUr B - B 1 Dber
einstimmung mit der Kurve im Grat. 



c) Bei Nachmessen in der Mitte der Achteckseiten 
ergibt sich fUr die vorhandenen Bogenreste eine Spitz
bogenform, deren Vergatterung ungefăhr mit dem Grat
bogen (umschriebener Kreis) pa13t. 

Lă13t sich so ganz genau die ehemalige Bogenform 
der Gewolbekappe nicht mehr feststelIen, so spricht 
doch alles dafUr, daB diese spitzbogig, nicht kreisformig 
war. Raum fUr diese Hohenentwicklung ist unter dem 
Seitenschiffe geniigend vorhanden. 

Dem gegliederten Inneren entspricht cin ebenso ori
ginell behandeltes Ău13ere. 

Die Westseite (Taf.30) ist als Hauptschauseite aus
gebildet. Schwere Rundstăbe aus Sandstein teilen die 
FIăche zunăchst nach Art eines Fachwerkes in ein mitt
leres langes Rechteck, das durch zwei starke kantige 
Steinpfosten in drei Felder zerlegt ist. Die beiden 
ău13eren sind halbkreisformig, nischenartig vertieft und 
mit freistehenden Săulen geziert, das Mittelfcld nur 
13,5 cm vertieft und mit einer Gipsplatte geschlossen. 
Anscheinend war hier urspriinglich eine Fensteroffnung. 
Die Verb ind ung nach den Seiten gcschieht durch je 
2 tauartig profilierte Steinriegel. 

Die Umrahmung dieser Wand wird gebildet von 
einem brciten, geschrăgten Fries, der in Kalksteinplatten 
cingearbeitet ist. Aus dem gleichen Material ist die an
sto13cnde innere FIăche, welche mit Tierfiguren in Ranken
werk ausgefiilIt ist. 

An der Westhălfte der Nordwand (Taf. 29, Abb. 6) 
vor dem Grabraume B ist die Teilung anders. Zwei senk
rechte starke, halbkreisformig profilierte Pfosten bilden 
wieder nach Art eines Fachwerkes die tragenden Stiitzen, 
in der Mitte ist ein Tiirsturz, in den Seitenfeldern zu ihm 
versetzt, sind Riegel angeordnet. Unten sind die Fiillun
gen aus Kalkstein, in den seitlichen und den oberen 
Feldern sitzen wieder Gips(Stuck-)platten; das eigent
liche Tiirfeld ist vermauert. 

Die Osthălfte der Nordwand, also die des Vorraumes A, 
zeigt in leichterer Profilierung (Rundstab mit Blăttchen 
und Hohlkehle) einen umlaufenden Rahmen, der gro13ten
teils in Stuck gezogen ist. Er entspricht dem Profil an 
der eingesetzten Tiir, das nach oben glatt abgeschnitten 
ist, so da13 man den Eindruck gewinnt, als sei dieses friiher 
weiter hinaufgegangen, einem anderen Bautcil cnt
nommen und hier nachtrăglich verbaut worden. Denn 
die ansto13ende Figur schneidet teilweise in diese Um
rahmung, ist aber im iibrigen wie die benachbarte crst 
spăter abgemei13elt worden. Diese Skulpturcn sind eben
falls aus Gips(Stuck-)platten herausgearbeitet. Das 
Rankenwerk innerhalb des Rahmens bestcht aus Kalk
stein (K). 

Neu an diesen beschriebenen Wănden sind die oberen 
Abschlu13gesimse. 
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b) Der ăuf3ere Schmuck. 
(Tat. 29-31.) 

Die Deutung dieses Schmuckwerkes ist von hohem 
Reize. Zunăchst die Nordseitc (Taf. 31, Abb. 1 und 2). 
Das linke (Ostfeld) vor dem Vorraum A zeigt im Rahmcn
werk in den Eckcn Doppelkopfc, aus deren Munde ein 
Rankenzug entspringt. Dieser ist unterbrochcn durch 
Tiergestalten; der linke Zug oben durch einen Lowen, 
darunter durch einen Vampyr, der obere durch einen 
Adler, der untere durch eine Taube; hiel' Iăuft der 
Rankenzug in der Mitte in eine Engelsgestalt iiber 
(Jiingling mit Fliigeln). Es entsprechen die Doppelkopfe 
in den Ecken wohl dem beliebten Motive der vier Para
diesstrome. Ihnen an Eigenschaften gleich windet sich 
der bliihendc Ranko:mzug des Evangeliums von einem 
zum andcrn, zusammenflie13end zu cinem untrennbaren 
Ganzcn. Zwischen den Rankenziigen zcigen sich die 
Verkiinder: obcn dcr Adler (J ohanncs der Evangelist, 
oben, weil der lehrcnde), seitlich oben links der Lowc 
(Markus) in schreitender StelIung, in die Ranke bei13cnd; 
unten der Engel (Mensch-Matthăus). 

Die Figur links unten, ein Drache, welcher den Kopf 
des Matthăus beriihrt, ist mir unklar (224). 

Alles iibrige der belehrenden Randzier fehlt, zweifellos 
sa13 zur Rechten Lukas in Form des Stiersymbols. 

Die Gips(Stuck)platten lassen nur zwei nach rechts 
schreitende, mit Heiligenscheinen ausgezeichnete Fi
guren erkennen. Auf eine Besonderheit der Linien
fUhrung der Ranke macht Wackenroder S.35 aufmerk
sam, auf die Schlie13en, welche el' byzantinischen Mo
tiven nachgebildet hălt, dic auch an einem bekannten 
ostgotischen Werke, dem Grabmal des Thcoderich in 
Ravenna, vorkommen, dort als Zangenornamcnt be
zeichnet (225). 

Auf die Frisur der Kopfe mochte ich besonders auf
merksam machen. In der Mitte cine Art Scheitel durch 
drei Lăngsstrăhnen, das Haar sonst nach den Seiten 
gescheitelt; ebenso am Engel; wesentlich untcrschiedlich 
und primitiv el' wie an dem Figurenwerk der \V csthălfte. 

Diesc nebenstehende Hălftc der Nordwand (vor dem 
Grabraum B) zeigt im Gegensatze zur ostlichen Hălfte 
glattc umrahmende Felder, nur die untere Briistung 
war geziert. Der Schmuck ist nur noch links crhalten, 
01' ist roh und schwer, Bandverschlingungen, ăhnlich 

jenen germanischen Symbolen, wie sie die Friihzeit vieI 
aufweist, dem sog. Hakenkreuz (Svastika) (226). Viel
leicht war mit diescn Ornamenten, dic in sich verschlun
gen, ohne Anfang und Ende, die Ewigkeit angedeutet (227). 

In gro13em Gegensatze zu diesen roh gearbeiteten 
Symbolcn stehen die Figurcn. Links Christus, mit dem 
typischen Nimbus, gekleidet in ein Obergewand, das 
flattert, die Rechte in Gestalt des Schwurfingers als 
Segengestus, und zwar b y z a n tin i s c h ! Denn der 
Daumen ist nicht sichtbar, liegt vielmehr gekreuzt unter 
der Hand, um die Buchstaben CH-XP nachzubilden 
(228). Die Fii13e sind nackt; ich mochte die bei Puttrich 
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angegebenen Felsen als Wolken, im Gegensatze zu dem 
Felsen, auf dem Maria Magdalena in der Tat steht, 
deuten, denn Christus schwebt im Augenblicke gen Him
meI, das zeigt das flatternde Gewand. Das Haar Christi 
ist nach den Seiten schon gescheitelt, ein zarter Flaum 
deutet den Mann Anfang der DreiBiger an. Das Gesicht 
des Heilandes ist sehr ausdrucksvoll, bekiimmert sieht 
der Auferstandene auf die nahende Maria Magdalena. 
Diese selbst steht in staunender, mit nach oben ge
streckten Fingern dargestellter Handstellung, der typi
schen antiken Beterstellung, vor der Erscheinung des 
Auferstandenen. Das Kleid hat sie leicht gerafft, sie 
ist eben angekommen, noch im Ausklang der Gehbewe
gung, das glatte Haar bedeckt ein Schleier. 

Die Figur im oberen Mittelfeld aus Sandstein, eine 
Frau in betender Stellung, mit dem Buche als Abtissin 
gedeutet, solI eine Verstorbene darstellen, vielleicht 
die erste Abtissin Hedwig. Puttrich und nach ihm v. 
Heinemann nehmen an, daB diese Figur der Rest einer 
ălteren liegenden Grabplatte ist, die man spăter hierher 
versetzt hat; Wackenroder spricht die Figur gleich 
Kugler ebenfalIs fiir Christus an. 

Die Westwand (Taf.30) in ihrem symbolisierenden 
Reichtum ist der Glanzpunkt der ganzen Anlage. In 
der Mitte steht mit abwehrend erhobenen Hănden, in 
vorgebeugter Kopfhaltung, mit zartem Schmerz im Ge
sichtsausdruck eine jugendliche Frauenfigur. Schon 
Puttrich hălt sie fiir nachtraglich hierher gesetzt und sieht 
in ihr eine Abtissin spăterer Zeit (229); Wackenroder 
rechnet sie zu den Frauen, die zum Grabe geeilt waren 
(230) und nun den nachfolgenden Beschauern abwehrend 
sich gegenliberstelIen. 

Rings um die Westwand Iăuft wieder ein ornamentales 
Zierband, das einer Maske in der oberen Mitte entspringt 
und in seiner Technik hart und kerbschnittartig erscheint. 
Vier Figuren fiillen innerhalb dieses Bandes die oberen 
Ecken. Oben links mit dem Kreuzesstab, in ein Fell 
gekleidet, roh, Johannes der Tăufer; rechts mit dem 
Buche in der Hand, als Lehrer, J ohannes der Evangelist 
(231). Der Ornamentfries zwischen beiden Figuren zeigt 
in der Mitte Christus als Gotteslamm mit dem Kreuz, 
links (vom Beschauer aus), den Hahn als Symbol de] 
Hl. Petrus, rechts den Adler als solches des HI. Johannes, 
auBen beiderseits Lowen mit Bllite (Lilie 1) und Traube 
im Maule. 

Unter den seitlichen, nach altgermanischer Art mit 
gedrehtem Tau geschnitzten Riegeln ist links ein Lowe, 
rechts ein Vogel mit langem Halse (Pelikan), Anspielun
gen auf den Mut und die Opferliebe. Unter den unteren 
Riegeln sit zen in Rankenwerk symbolische Tiere; links 
ein Hirsch, darliber ein Einhorn, Drache, Rabe, Kranich, 
Hase, Rebhuhn, StrauB und Greif, Tiere der Apokalypse 
(232). 
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c) Die Reste van Skulpturen im Inneren. 

(Taf. 29 nnd 31.) 

Leider hat sich vom Schmucke des Inneren der 
Grabkapelle nur wenig erhalten. Wie aus Taf. 29 ersicht
lich, stand das Plattengrab des Heilandes an der Nord
seite. Sein FuBboden, eine starke Gips(Stuck-)platte, ist 
noch zu sehen. Zwei seitliche Mauerreste deuten die 
Ansatze des Kopf- und FuBendes des Sarges an. 

Von den begleitenden Figuren der Grablegungs
gruppe, wohl einst ein sehr schones Werk, haben sich 
in Resten erhalten: 

Zunachst der Torso eines Seraphims (Taf. 31, Abb. 3). 
Es ist eine sitzende Figur aus Gipsstuck, welche, wie es 
die Locher beweisen, einst an der ostlichen Schmalwand 
angebracht war. Die Figur zeigt schonen Faltenwurf, 
ist leider sehr verstlimmelt und solI die Inschrift ent
halten haben: "surrexit non est hic." 

Von der anderen Engelsfigur ist nur noch eine Hand 
an der Wand erhalten. Ihr Schriftband enthielt die 
Worte: "nolite expavescere"; beide Inschriften in roma
nischen Majuskeln (233). 

Reizvoll ist die aus Kalkstein gearbeitete Gruppe 
der drei leidtragenden Frauen (Taf. 31, Abb. 4), von 
denen nur die hinterste noch ganz erhalten ist; den beiden 
andern fehlt der Kopf. Auch diesen Gestalten ist eine 
zarte Behandlung eigen, ăhnlich der der ăuBeren Figur 
der Westseite. Die Gewănder sind gut gerafft, fein 
schon die Andeutung des Knies, der Leib noch mehr 
nach Art der Quedlinburger Abtissinnengrăber mit Ring
falten. 

Der dritte groBere Skulpturrest ist die Figur eines 
Bischofs (Taf. 31, Abb. 5). Sie zeichnet sich aus durch 
klare Komposition der Gewandung, in den Hănden hălt 
die Statue links einen Bischofsstab, rechts anscheinend 
den Rest einer Palme, weshalb Wackenroder sie fiir 
Jakobus minor, den ersten Bischof der Urgemeinde, an
spricht (234). 

An Resten spătgotischer Malereien erkennt man, daB 
das Grab einmal spăter in der Dekoration aufgefrischt 
wurde; im Tympanon liber der Eingangstlir ist die Auf
erstohungsszene sichtbar; ebenso Reste der Himmels
konigin Maria am slidI. Bogen, dessen innere Leibung 
mit charakteristischem Rankenwerk bemalt ist. 

d) Baugeschichtliche SchlUsse. 

Nach diesen beschreibenden Worten darf vielleicht 
eine Deutung der ursprlinglichen Gra banlage ver
sucht werden. Das Grab war fiir Besuch durch Publikum 
vieI zu klein- es wurde daher sein Inhalt von auBen sicht-, 
bar gemacht. Es geschah dies durch zwei Fenster (der 
Nord- und Westseite) sowie ein drittes spătromanisches 
nach dem Kreuzgange zu. Eine Ampel beleuchtete 
magisch das Halbdunkel des Grabraumes. Am Grabe 
selbst standen frei nach dem Innenraum die drei Frauen, 
vielleicht auch die der Westseite, welche in ihrer Hohe 
mit ca. 1,25 zu jenen paBt. 



Das ĂuBere deutete in semem Schmucke die Be
deutung des Augenblickes der Auferstehung an; Christus 
zeigt der Maria Magdalena - in ihr dem Publikum -
das geschehene W under. Freilich passen zu den alten 
Skulpturen der Westseite und der westlichen N ordhălftc 
des Raumes B kaum die zarter behandelten Figuren. 
Diese sind jiinger als die grobe Skulptur der AuBen
seiten und spătere Zutaten zur Verschonerung des Grab
raumes. 

Wenn man weiter beriicksichtigt, daB nach der 
GrundriBskizze (Abb. 55) die ostliche Hălfte der Nord
wand nur in losem Zusammenhang mit der Westhălfte 
dieser Wand steht und die innere ostliche Innenwand 
der Kammer B selbst nur ganz roh in Bruchstein her
gestellt ist, so mochte ich annehmen, daB die jetzige 
Nordseite des Vorraumes urspriinglich die Ostseite der 
Grabkammer B bildete, und daB diese anfănglich ohne 

Abb .. 56. Urspriingliche und spatere Form des Grundrisses. 

die Nischenarchitektur war (Abb. 56). Denn die Starke 
der Mauer ohne Nische = 55-60 cm wiirde zur Stand
festigkeit geniigen. Die plumpe Gliederung durch starke 
Rundstabe entsprache der landesiiblichen Art der Bauern
haus-Fachwand. So ware die Steinarchitektur des 
ersten Baues das Produkt einheimischer Bauweise; 
ebenso wie die Skulptur den EinfluB der primitiven 
bauerlichen Holzschnitzkunst verrăt. 
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Spater kam dann der Umbau. Die elegante Losung 
des achteckigen Klostergewolbes auf Zwickeln, dazu die 
reiche Zier der Ecksaulen mit Eckblatterbasen verraten 
schon die spatere Zeit; letztere deuten auf das XII. Jahrh. 
Dabei wurde ein Vorraum, die Kapelle A, angelegt und 
die friihere Ostwand des Raumes B als Nordwand des 
neuen Raumes A benutzt. Diese sog. Agydienkapelle 
A (235) konnte vom siidlichen Querhaus aus besucht 
werden, und in ihr hat wohl auch das Bischofsmonument 
gestanden, das in der Hl. Grabkapelle wohl kaum sich 
rechtfertigen laBt, da - selbst unter Annahme eines 
ersten Bischofs - dessen Figur bei der Auferstehungs
szene keine historische Berechtigung hat. 

Auch die Wiederverwendung von Saulen alterer Art 
(die beiden der vVestseite und die beiden kragenden des 
siidlichen Gurtbogens) kann damit begriindet werden (236). 

Wann der Umbau geschah, entzieht sich bei dem Mangel 
geniigender Nachrichten ganzlich unserer Schatzung, und 
auch die stilistischen Vergleiche mit benachbarten Bauten 
oder fremdlandischen bleiben eben immer eine Vermu
tung (237). Bei dem Umbau der Wand kam denn auch 
eine bessere figiirliche Ausstattung fiir die eigentliche 
Grabkapelle hinzu, welche durch Benutzung weicheren 
Materials, Stuck oder Gipsplatten, ge16st wurde. Ihr ge
horen an die Figuren der Nordseite. 

Nach Vermauerung der Ostwand des siidlichen Seiten
schiffes wurde spater eine Grabkammer aus der Agydien
ka pelle geschaffen und da bei j ene Tiir eingesetzt, welche 
so sehr in die Disposition der Architektur der jetzigen 
Westhalfte der Nordwand vor Raum A einschneidet. 
Ihr fielen die schreitenden Figuren zum Opfer, die man 
ebenfalls abhieb, weil die westlichste durch das Einsetzen 
der Tiir entfernt werden muBte. Dies geschah wohl 
Mitte des XVIII. Jahrh. (238). 



Vierter Abschnitt. 

Die Kirche St. Stephani und St. Sebastiani zu Frose. 

Abb. 57. Frosc, Kirchc St. Steplwlli 11l1ll St. SclJa"tialli. Siid\\est;;e ite. 

1. Baugeschichte. 

Die Nachrichten sind au13erordentlich diirftig, weil 
fast alle Stiftungs- und Bestătigungsurkunden verlorcn 
gegangen sind. Die von Konig Otto 1. 
959, 6. Dez., zu Memleben ausgestellte Schenkungs

urkunde erwăhnt das monasterium in Frasa als 
von Gero gebaut (238a). 

961, 17. Juli. Wird gelegentlich Griindung des Frauen
klosters Gernrode Frose ebenfalls in ein Frauen
kloster umgewandelt; beide wăhlen gemeinsam 
eine Abtissin. 

Uber die spăteren Schicksale Froses ist wenig be
kannt. Nach Maurer (239) wurde es 1138 gelegentlich 
des Zwistes unter den Askaniern gleichzeitig mit der 
Burg Anhalt im Selketal, der Bernburg usw. zerstort 
und erst in spăteren J ahrzehnten des XII. J ahrh. wieder 
errichtet. 

2. Bauuntersuchung 1909. 

Die Aufgabe der Louis-Boissonne'tstiftung 1907 veI
langt nur eine Darstellung der Bauten ottonischer Zeit. 
Es kăme fiir Frose daher nur die Feststellung in Frage, 

ob der jetzige Bau in seinem Umfange dem urspriing
lichen ersten Grii.ndungsbau entspricht. 

Maurer hat dic Ansicht vertreten, da13 der jetzige 
Ba u kleiner sei als der urspriingliche, der nach ihm 
auch zwei Absiden hatte. 

Diese Ansicht Maurers wurde vielfach bezweifelt. 
Zur Nachpriifung der von ihm seinerzeit veranstal

teten Ausgrabungen gewăhrte auf Antrag des Bauamtes 
zu Ballenstedt die Herzoglich Anhaltische Staatsregierung 
die notigen Mittel; mit der Nachgrabung wurdc im Scp
tember 1909 der auch schon an Maurers Forschungen 
betciligt gewesene Maurermeister Riemeyer-Frose unter 
Leitung des Verfassers beauftragt. Der beistehendc 
GrundriB (Abb. 58) ist nach dem Ergebnis dieser Nach
grabungen aufgetragen. 

Fiir die Untersuchung kamen im wesentlichen zwei 
Stellen des Baues in Betracht: die Ostseite und dic 
Westseite. 

a) Un tersuch ung der Ostseite. 

Dieser Teil des Baues bietet durch den wiederholten 
Umbau einen besonders interessanten Gegenstand fUr 
Nachforschungen baugeschichtlicher Art. Das Chor-
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quadrat hăngt mit der nordlichen urspriinglichen Wand 
liber und springt gegen die Au.l3enflucht des Schiffes 
nur 22 cm zuriick. An cler Apsisrundung zeigt ein Tei1 
des Mauerwerkes Quaderverblendung, an der nOldost
lichen Seite, bei c, springt ein Stuck rohen Bruchstein
mauerwerkes mit einem schrăg nach obon verlaufonden 

Abb. 59. Frose. Ansicht der nOl"llii,tlichen Ecke des Cltorquadrates. 

Absatz von 22 cm vor (Abb. 59 - am Fu.l3e der Mauer 
deutlich sichtbar). Auf den ersten Blick erscheint diese 
Stelle als Rest eines in gro.l3erem Halbkreis geschlagel1en 
Chorrundes, in Wirklichkeit aber ist dies nur die alte 
Bruchstelle der eingestiirzten ăltesten Apsis. 

Diese ălteste Apsis wlch unter der Last des Gewolbes 
in den Wănden auseinander und stiirzte schlieBlich zu-
sammen. 

Man hat im Ani'>chlu.13 an die stehengebliebenen Teilc 
der Nordseite des Chorquadrates den ganzen Sockel der 

Ergănzung -also um die ganze Siidseite bis zum Punkte 
c -- erneuert, und zwar mit einfacher Schrăge ent
sprechend dem ăltesten Profil, dariiber a ber n ur au f 
die Lănge des neuen Teiles mit einer Hohlkehle 
(s -- Abb. 60), welche sich an dem Punkte c im stehen
gebliebenen Mauerwerk einfach totlăuft. 

Der N eubau wurde entsprechend der Baugewohnheit 
der Zeit in Quadern hochgeflihrt, und das Kranzgesims 

AiJb. 60. Fros~, Ansicht dcr siidiistlichen Ecke d8s Chorquadrates. 

aus einem Viertelkreisprofil mit kleinen Blăttchen 

(g -- Abb. 60), das sich mit einer Wiederkehr an der 
siidlichen Chorquadratwand (w -- Abb.60) totlăuft, 

ausgestattet. 
In gotischer Zeit wurde nun nochmals an dieser 

Siidostseite geăndert und dabei das Fenster F 1 emge
setzt. 

Es scheint, da.13 die alte Oberwand damals jenseits 
des Punktes a nach Westen hin noch stand; sie wurde 
aber spăter durch neueingebrochene rechteckige Fenster 



ganz versttimmelt. Lediglich ein einziges romanisches 
Fenster dieser Oberwand (Skizze - Abb. 60) hat sich 
direkt am Wandsttick neben dem Stidturme noch er
halten. 

Das jetzige Apsisfenster in der Mittelachse ist modern. 
Auch sind die beiden Seitenschiffe ganz erneuert, das 

Querhaus ging bei diesem Umbau ganz zugrunde. 

b) Untersuchung des Baugrundes vor der 
W estsei te. 

Der Zwischenbau der im Grundri.B ungefăhr quadra
tischen Westttirme mit Schneckentreppe im nordlichen 
zeigt im Oberbau Blenden mit Săulchen und Kapitellen 
der Dbergangszeit, die in den oberen Abschltissen der 
Ttirme sich wiederholen. Die Turmoberbauten nebst 
Zwischenbau sind demnach aus verhăltnismă.Big spăter 
Zeit. Die Quadertechnik der Turme, Quader mit ziem-
1ich regelmă.Bigen, fast quadratischen Ansichtsflăchen in 
satten Fugen, erinnert an die der St. Benediktikirche in 
Quedlinburg, welche zuerst 1233 erwăhnt wird, aber in 
ihrer ersten Anlage in frtihere Zeit zurtickgeht (240). Die 
Ttirme sind nur bis zu geringer Tiefe, 1,70 m unter Erd
gleiche, fundamentiert und haben sich, weil auf einem 
- wohl ursprtinglich befestigten Rtigel liegend -, ge
senkt, wie die nachtrăglichen Strebepfeiler zeigen. Die 
Ralle zu ebener Erde im Zwischengescho.B hat zwei auf 
V orlagen ruhende Kreuzgewolbe, welche jtinger sind als 
die Au.Benwand. Die westliche V orlage verdeckt nămlich 
hier teilweise eine ăltere Fensteroffnung, welche im Grund
ri.B (Abb. 58) angedeutet ist. 

Schon diese spricht gegen eine urspriingliche 'Vest
apsis, um so mehr als das Vorbild Froses, Gernrode, in 
ăltester Zeit ebenfalls ohne solche war. Grabungen nach 
Resten einer Apsis versagten. Es fand sich weder der 
Ansatz eines Chorrundes, noch mit Bauschutt verfiillter 
Boclen bis zur Tiefe von 2 m (Abb.61). 

Die Ttirme bestehen bis 80 cm unter Erdgleiche aus 
gemauerten Schichten, darunter bis auf -1,77 aus einem 
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Fundament von rauhen gro.Ben Bl6cken, direkt ohne Ver
breiterung auf dem gewachsenen Boden errichtet. 

F"E~Te:R.· eO~~N' 

Abb.61. Frose. Fundamentuntersuchung vor der "\Vestseite. 

3. Ergebnisse. 

Nach den Angaben Herrn Riemeyers fand sich am 
Ostchor kein Fundamentrest einer gr6.Beren Apsis, was 
durch unsere Untersuchung bestătigt wird. Die k-leine 
Apside der Stidseite ist neu; ihr altes Fundament aber 
setzte etwa 38 cm weiter nach Stiden an. Um dieses 
Ma.B ist die jetzige stidliche Seitenschiffswand gegentiber 
der ursprtinglichen Lage (in Ab b. 58 - -- -- - - - angedeutet) 
nach innen zurtickverlegt. 

Die Angabe Maurers: die stidliche Seitenschiffswand 
der spăteren Kirche liege hart neben der Au.Benflucht 
der ursprtinglichen stidlichen Mittelschiffswand, kann 
demnach nicht mehr aufrecht erhalten werden. 

Die Kapitelle im Innern zeigen alle den typischen 
Charakter des Wtirfelkapitells, teils auch mehrreihige, 
dem korinthischen nachgebildete Blattkapitelle, wie 
z. B. die des inneren Umbaues der Reinrichskirche in 
Quedlinburg. Von Formen aus ottonischer Zeit ist nichts 
erhalten, nur das Querhaus deutet in dem Fehlen von 
Vorlagen fiir Vierungsb6gen nach Stiden und Norden 
noch auf die ursprtingliche, auch in Gernrode (S. 51) 
nachgewiesene Anlage. Man kann somit sagen, da.B die 
jetzige Kirche in Frose eine Erneuerung aus 
dem XII. Jahrh. auf Grund des ăltesten Grund
risses, abgesehen von jtingeren Ergănzungen, darstellt. 

A b h. 62. Frose. Inneres nach Osten. 



FUnfter Abschnitt. 

Dia Stiftskirche zu Gandersheim. 

1. Baugeschichte. 

Ais ălteste Sch6pfung des 1udolfingischen Hauses ist 
die Grundung des Stiftes zu Gandersheim bereits auf 
S.3 besprochen. Es genugt daher, hier in gedrăngter 
Kurze die wichtigstenBaudaten zusammenzustellen (241). 

852. Hathumod, Tochter Liudolfs und Odas, wird als 
erste Abtissin in das von ihnen neugegrundete 
Kloster Brunshausen eingefUhrt (242). 

881. Verlegung des Klosters nach Gandersheim und 
Weihe des Neubaues, an dem indeB noch weiter 
gebaut wurde, denn erst Roswitha, die gelehrte 
Nonne von Gandersheim, gibt einige Einzelheiten 
dieses ăltesten Baues an: Nach ihr hat Bischof 
Markward von Hildesheim (874-880) die trabes 
ecclesiae verlegt, der Bau selbst war nach R. 
ein Massivbau (243). Begonnen wurde er schon 
wăhrend der Zeit des beruhmten Bischofs Altfrid 
(851-874) von Hildesheim, dessen weitere Bau
tătigkeit bereits S. 3 besprochen wurde. 

923 weiht Bischof Sehard von Hildesheim den West
turm (244). Unter Bischof Dithard von Hildes
heim, fruher Abt in Hersfeld, erfolgte 938 die 
Weihe eines Benediktinerinnenk10sters zu Ehren 
der Hl. Maria, das indes mit dem Stifte selbst nicht 
verwechselt werden darf. Derse1be Bischof er
neuerte seit 

938 mit groBem Aufwand die dama1s schon bau
făllige Kirche des Stiftes zu Gandersheim (245). 

Nunmehr treffen verschiedene Nachrichten 
zusammen, welche indessen sich auf die beiden 
Bauten verteilen 1assen. Im Jahre 

973 brannte nămlich das Gandersheimer Stift nebst 
der Kirche ab, wobei anscheinend auch das 
Benediktinerinnenk10ster stark litt. Die Abtissin 
Gerberga II. (eine Schwester des Bayernherzogs 
Heinrich des Zănkers und Enkelin K6nig Hein
richs) 1ieB beide wieder erneuern und konnte sich 
dank ihrer Familienbeziehungen bedeutender Zu
wendungen der Kaiser Otto II. und Otto III. 
fUr den Bau erfreuen; 1etzterer gewăhrte dem 
Stifte das Markt-, Zoll und Munzrecht. Da die 
Weihe der Stiftskirche wegen des 987 oder 988 
ge1egent1ich der Eink1eidung der Tochter Sophie 
Kaiser Ottos II. entbrennenden und erst 1006 

Zeii e r, Kirchenbauten. 

erledigten Streites unmoglich war, so muB die 
Notiz fUr 

990 der Kirche zu Gandersheim in den Quedlinb. An
nalen sich auf die des Benediktinerinnenk10sters 
beziehen (246). 

1007, 5. Januar, fand die Weihe der Stiftskirche 
se1bst statt, durch Bischof Bernward von Hildes
heim und in Gegenwart des Erzbischofs Willegis 
von Mainz. Sophia, Abtissin seit 1002, wird seit 
1011 auch Abtissin in Essen und regiert bis 1039. 
Ihre Nachfolgerin wird Adelheid 1., seit 999 
Abtissin in Quedlinburg, seit 1014 in Gernrode 
und Verden, die hierdurch eine bedeutende geist-
1iche Macht in ihren Hăndm vereinigte (vgl. 
S. 11 und TaI. 16, Nr. 1). Sie stirbt 1045, ihre 
Nachfolgerin ist Beatrix (siehe S. 11 und TaI. 16, 
Nr.2). 

Spătere Nachrichten uber Gandersheim von 
dem Kluser M6nch Bodo (247) berichten van 
einem neuen Brande zwischen 

1063-1095, der Regierungszeit der Abtissin Ade1heid II., 
die ebenfalls gleichzeitig in Quedlinburg (S. 11 
und Taf. 16, Nr.3) regierte. 

Der Wiederherstellung nach diesem Brande ent
stammen wahrscheinlich die Bautei1e mit Karnies
profil (also im wesent1ichen das Mittelschiff). 

Umbauten fanden damals auch an der West
seite statt, so die Umwandlung der oberen Teile, 
der Einbau der Gew6lbe und Săulen in der West
halle, endlich W61barbeiten in der (;horpartie, 
welche sich alle bis ins XII. Jahrh. hineinziehen. 
Zwischen 

1162 bis 1168 findet unter Adelheid IV. eine feierliche 
Weihe nach einem abermaligen Brande (dem 
dritten UnglUck dieser Art) statt, der wohl das 
Einziehen der Gew61be im Mitte1schiffe samt der 
dazu n6tigen Pfeilerverstărkung (248) veranlaBte, 
um ăhn1ichen Ereignissen vorzubeugen. 

Von diesem Zeitpunkte ab blieb das Munster, ab
gesehen von den Verănderungen durch den Anbau goti
scher Kapellen und einer Neuherstellung der Apsis 1703, 
in seiner ăuBeren Gesta1tung unverăndert, bis dann die 
Wiederherstellungsarbeiten von 1848-50 ihm sein gegen
wărtiges Aussehen verliehen. 

Q 



2. Baubeschreibung. 
(Ta L 32.) 

Nach dem Programme der Aufgabe solI untersucht 
werden, wie weit Bauteile von Gandershe~m aus ottoni
scher Zeit erhalten sind und in welcher Weise sich der 
Grundri13 baugeschichtlich weiter entwickelt hat. Dank 
dem Entgegenkommen der Herzogl. Braunschweig.
LUlleb. Baudeputation laut Verfiigung vom 17. Mai 1907, 

3198, war es dem Verfasser moglich, die Aufnahmen des 
Herzogl. Braunsc,hw. Hochbauamtes zur Darstellung von 
Grundri13 und Schnitt benutzen zu konnen und ist das 
Ergebnis der baugeschichtlichen Forschung des Verfassers 
in diesen Zeichnungen schraffiert eingetragen. 

Die Kirche in ihrer jetzigen Gestalt ist durch Umbau 
und Wiederherstellungen (1848-50 und spăter) dcrart 
verăndert, da13 eine sichere Feststellung dcr Bau
geschichte schwer durchfUhrbar ist. Doch kann drs 
Nachstehende auf Grund genauer Untersuchungon ; ls 
sicher bezeichnet werden: 

Abb. 63. Gandersheim, Stiftskil'elle. 
Sockel- uml Kămprerprofil (ler iiltesten Zeit. 

Bestimmend fiir die gleiche Bauzeit sind die mml
wiirdigen, aus zwei Wiilsten nebst Plătteh('n bostohcnd(~n 
Basen (Abb. 63), welche sowohl Lm siidlichon und norel
lichen Vierungsbogen (im Lăngcnschnitt als Spi\g()lbil(l 
eingetragen) als auch an den Pfeilern zwischon Mittel
schiff und Westseite auftreten. Danach diirfen wir fiir 
diese beiden, durch den E nbau eines - jling0ren --
Mittelschiffes zeitlich getrennten Bauteile die gleiche 
Entstehungszeit annehmen. 

Ebenso standen die Seitenschiffswănde jener Friih
zeit an Stelle der jetzigen erst mit dem Mittelschiff er

richteten. 
Nach den kurzen seitlichen Ansătzen der Kiimpfer

steine an den Ecken A und AI (vgl. Taf. 32) zu schlieBem, 
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gingen die Seitenschiffswănde hier urspriinglich bundig 
bis zur Westflucht des Bauesdurch (_ .. '-'" angcdeutet). 
Diese Westhălfte war a usgebildet als groBe flachgedeckte 
Mittelhalle M mit ovaler Loge L, zwei anschlieBenden, 
ebenfalls flachgedeckten Seitenhallen S und S 1, iiber 
welchen sich Vorrăume befanden, die den Durchgang 
von den Spinde1n (urspriinglich wahrscheinlich Rampen) 
der Treppenschnecken zu dcm oberen Mittelraume bil
deten. 

Diese obere Loge war wohl von Anfang an wie auch 
in Gernrode als N onnenempore gedacht. Spăter mag 
auch hiel' eine direkte Verbindung mit dem Kloster 
wiinschenswert geworden sein, und errichtete man des
ha1b als Ersatz fUr die ,V cstloge am nordlichen Quer
haus eine besondere Bauanlage in der N ordostecke, 
welche die direkte Verbindung zwischen Dormitorium 
und N onnenloge herstellte. Doch ist diese Anlage j etzt 
so verwischt, da13 sie sich nicht mehr genauer entwickeln 
lă13t. 

J edenfalls war die Westwand der gro13en Mittelloge 
urspriinglich die AuBenwand des Bauwerkes. Sie ent
hielt eine kleine in die Mauer eingebaute Nische (M im 
Schnitt), in der wohl ein besonderer kleiner Altar stand. 

Die V orhalle im Erdgescho13 sprang v 01' die \Vest
flucht der Oberwand hinaus, wohl auch nur in der Tiefe 
der Riickspriinge zu Seiten der Tiir. Demnach iiberragten 
urspriinglich die Tiirme diesen Abschlu13 nach Westen. 
Wie sie in der ersten Form waren, Hi13t sich nicht fest
stellen, vermutlich waren sie rund. Dies Motiv ist da
mals gelăufig, an Gernrode sehen wir es, im Ma:nzer 
Dom war es unter Willegis an der Ostseite im Bau, erst 
an der Michaeliskirche in Hildesheim [Krypta 1015 ge
weiht, Kirche selbst 1033] ist in der Gegend das erste 
bewuBte Abweichen von dieser ăltesten Turmform fest
zustellen. 

rm Grundri13 ist daher (mit ~ Zeichen versehen) eine 
solche im GrundriB runde Turmanlage angedeutet. 

Alle diese ăltesten Anordnungen wurden durch einen 
spăteren Umbau wesentlich geăndert. Da an den Tiirmen 
oben ăltere, unten jiingere und im GlockengeschoB wieder 
jungere Motive vorkommen, so vermutet dcr Verfasser 
folgenden Verlauf der Baugeschichte: 

I I I I I I II I I I ~ I I I I I~ 
~ 10 5 b> 

B c 

Ahb. 64. Ganderslleim, Stihskirche. Baugeschichtliche Entwicklung der Wesheite. 
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Vielleicht schon bei seiner Renovation jm Il. Jahrh. werk und Marktkirche, aort Dom und Katharinenkirche) 
wird die Tnrmanlage achteckig umgebaut. V on dieser zeigt. 
Zeit konnte dann stammen: Die untere Turmpartie bis 
zum zweiten Gesims, dazu die weitangelegte Nische bis 
zur Turmwestflucht, welche, wie ăhnliche Anlagen der 
Zeit (z. B. St. Andreas in Hildesheim, Dom zu Minden), 
ein kleines GlockengeschoB zwischen den Tiirmen tragen 
konnte. Fiir diese Annahme ist ein wichtiger Rest am 
Bau noch sichtbar. Nach der Schnittzeichnung ist bei 
E ein Entlastungsbogen festzustellen, der auch in der 
photographischen Ansicht (Tai. 33, Abb. 2) sich gerade 
unter dem zweiten Gesims zwischen den Mauerankern 
noch gut erkennen liWt. 

Ein zweiter Umbau erweitert diese Anla,ge durch 
Anbau eines Paradieses, welches wieder fiir sich vorspringt, 
die Nische als groBe Halle nach auBen fortsetzt und einen 
schonen Giebelaufbau triigt. Diese Anordnung war im 
Jahre 1838 noch sichtbar (vgl. Aufnahme dieses Jahres 
in Abb. 64 unter C). 

Das allmăhliche Werden der Westseite ist nach den 
ausgef'prochenen Vermutungen in der Abb. 64 anschau
lich nebeneinandergestellt; A wiirde sonach etwa dem 
Typus Gernrode, B dem des Hezilodomes zu Hildesheim 
entsprechen. 

V on diesen Ansichten ist A lcdiglich vermutet; da 
- abgesehen vom Portalbogen - gar nichts mehr er
halten ist. V on B ist vorhanden: Portalbogen, GeschoB I 
des Turmes (Taf. 32), sowie der jetzt wieder biindig ver
mauerte groBe Nischenbogen (Entlastungsbogen) E. Von 
C ist erhalten: Der Unterbau und die neuen Geschosse 
III und IV. Diese zeigen in den Fensterstellungem Săul
chen mit Eckblăttern an den Basen, entstammcn also 
dem XII. Jahrh. Dd,s ErdgeschoB mit seinem Runa
bogenfries ist eine Verbesserung des U nterbaues, Skizze B; 
seine Formcn entsprechen dcnen der Turmpartie der 
Qucdlinburger Stiftskirche, gehorcn also in die Zeit nach 
1070 und sind erneuert. Somit konnte man zur Bau
geschichte sa gen : 

Der urspriingliche \Yestbau, von dem nur das Portal 
noch steht, wird im XI. Jahrh. durch neue, oben im 
Achteck angelegtc Tiirme sowie eine monumentale HaIle 
vor der inneren oberen Westloge und unteren Westhallc 
erwcitert nach Westen. Am Ende des XI. J ahrh. be
ginnt ein neuer Umbau und eine Turmerhohung bis 
ins XII. J ahrh.; den AbschluB bildet die Anlage eines 
Paradiesvorbaues, der im Giebel schon den Kleebogen 
zeigt (249). 

Es sei noch bemerkt, daB die Kămpferprofilc der 
Vorhallc sowie der Sockel eine andcre Profilierung auf
weisen als dic entsprechenden Bauformcn des Innorcn. 
Abb. 65 gibt ein Bild der Anh,gc des jetzigen Einganges, 
dessen Seitcnwande von abis b nou sind. 

Es sei im iibrigen noch darauf aufrr.crkst'm gcmacht, 
daB die Gra bfigur in der westlichen N ordkapelle (bc
zeichnet als Grab des Stifters Ludolf, eine Holzfigur '-un
geblich gotisch - 250) cine Westseite in der t ypischm 
Art der Goslarer und Braunschweiger Kirchen (hier Neu-

A bb. 65. Gandersheim, StiItskirche. \Vestportul. 

Es ist dieses Modell (Abb. 66) zwar nur ganz allgemein 
richtig. Die beiden Goslarschen Kirchen sind bereits 
Gewolbebauten, die spatere Einw61bung des Mittelschiffes 
in Gandersheim scheint daher von ihnen wie auch von 
Braunschweig (Dom da selbst nach Kugler zwischen 

Abb. 66. Gandersheim, Stiftsl,irche. 
Kirchenmodoll an der Grabfignr des Stifters IIerzogs LndolL 

1172 nnd 1194 hochgefiihrt, rine jiingere \Yeihe 1227 

- 251) becillfluBt, und es wiirde auch dic Anlage des 
Ganc_CTsheirr.er PEm-,ilieses mit seinem gegliederten Ober
bau und der Domvorhalle zu Goslar lmgefăhr zeitlich 
(Ende XII. Jahrh.) zus'l,mmcnfallen, eine Ansicht, die 
hinsichtlich der Zeitstellung auch Steinacker teilt (252). 

Die Ba ugeschichtc der Os t s e i t eder Gandersheimer 
Stiftskirchc macht gr6Ber0 Schwierigkeiten. Nach ciner 
kreisrunden Pflastcrung im KryptagrundriB crscheint die 
An1agc einer urspriinglich k1eineren Concha nicht aus
geschlossen. Auch die Chorseitc des Modells bestătigt 
diese Vermutung. 

Zu Anfang hatte der Bau uberhaupJ keine Krypta. 
Der Grundwasscrstand war (und ist) zu hoch, um einf' 
solche zu crmoglichcn. Erst im XII. Jahrh., mit dem 
Wolbbau des Choros wurde sic durch lloeblegen scinps 
FuBbodens crn,6glicht und cingebaut und schloB ur 

9* 



spriinglich nach Ost mit einer geraden Wand und zwei 
kleinen seitlichen Ostfenstern ab. Die jetzige Apsis 
stammt von 1703. 

Die verschiedenen Bauzeiten der Chorpartie lassen 
sich an den Kampferprofilen ablesen. Steinacker nimmt 
nach der beistehenden Skizze (Abb. 67) drei Bauzeiten 
in Anspruch; eine alteste: ostlicher Vierungsbogen, Wulst 
mit Plattchen. 

t 
O 'tlicher EinlJau Siidlicb l ' 

Vi I'lll1 gşbog 11. XII. JalJdl. Vierull ~bogeu . 

Ahb. 67. Gander,lleilll. Stift6kirdle. Kămplcrgruppe am ,iidiistlichen 
Vicrllng;;pfeiler. 

Eine mittlere: siidostlicher Vierungsbogen, Karnies 
mit Plăttchen und Platte, welche mit der Zeit der Er
bauung des Mittelschiffes, Ende XI. Jahrh., zeitlich zu
sammenfiele und endlich als dritte: den Einbau der 
typischen Eckpfeiler mit ornamentierten Schrăgen fiir 
die Wolbung. 

Man kann diese Annahme wohl zulassen, allerdings 
mit der Modifikation, daB die unteren Teile der Vierungs
pfeiler a II eder altesten Zeit entstammen. Dies hăngt 
mit folgendem Umstand zusammoo: Das Mittelschiff 
nimmt baugeschichtlich eine Zwischenstellung ein zwi
schen altestem Teil und den groBen Umbauten des 
XII. Jahrhunderts der vVestseite. 

Es zeigt, Ende XI. Jahrh. neuerrichtet, den typischen 
Wechsel: pfeiler-Saule-Saule-pfeiler, in zwei Ab
schnitten, der dritte nach Ost enthalt aber nur - eine 
Săule! Dieser auffallende Umstand lieBe sich vielleicht 
aus Nachstehendem erklaren: Urspriinglich trug die 
rechteckige alteste Vierung einen Vierungsturm, etwa in 
Art der Hildesheimer St.-Michaels-Kirche. Dieser Turm 
8chob stark, so daB dem Baumeister die Năhe von 
Pfeilern erwiinscht sein muBte. Er scheint daher anfang
lich einen Stiitzenwechsel Pfeiler-Săule-Pfeiler vorge
zogen zu haben, so daB mit 5,80-6,0 m Abstand von 
Pfeilerachse zu Pfeilerachse vier Abschnitte sich zwischen 
Ostwand, ~T esthalle und Westseite Vierung einfiigen 
lieBen. 

Beim Umbau paBte sich der Architekt dem inzwischen 
il blich gewordenen System pfeiler--Saule-Săule-pfeiler 
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an, errichtete zwei solcher Abschnitte und behielt den 
dritten in der alten Form, nur umgebaut, bei. 

Die Frage nach dem Alter der Wănde des Chor
quadrates lasse ich mit Absicht offen. Es finden sich 
hier altere Fenster, so daB vielleicht die ălteste Zeit fiir 
sie in Anspruch genommen werden darf. Die Concha ist 
von 1703. 

Andere Anbauten der gotischen Zeit beriihren unsere 
Untersuchungen nicht weiter. 

3. Ansichten aus der Stiftskirche. 
(l:lierzll Tur. 33. ) 

Zur Abb. 2 der ăuBeren Westseite ist das notige be
reits Seite 66 und 67 gegeben. 

Abb. 1 und 3 geben den baugeschichtlich interessan
testen Teil, die Westhalle des Erdgeschosses, wieder. 

Die Kapitelle der Mittelhalle zeigen bereits die Aus
bildung des Wiirfelkapitells im Entstehen; eigenartig die 
feinen Grate, die hier das Ganze gliedern. Der Kămpfer 
dariiber ist offenbar ălteren Teilen entnommen, man 
wiirde hiel' sonst eine Bildung mehr spăterer Art erwarten 
diirfen. SchI' praktisch ist das Anschneiden der Kreuz
gewolbe aus schwach ausbdenden Vorlagen am Auf
lagel' iiber dem Kampfer. 

Die Abbildung zeigt besonders interessante Kapitelle 
ălterer Zeit. Das vorderc, mit den aufgerollten Ecken 
(făIschlich oft als j onische N achbildung bezeichnet, in 
Wahrhcit aber ein germanisches Holzschnitzereimotiv 
- aufgerolltes Band - , siehe auch vVipertikrypta Qued
linburg, S. 20) diirftc das originellste sein. Prăchtig in 
der Wirkung ist das Bossenkapitell mit zweifachem 
Blătterkranz auf der aus vieI' Halbsăulen kombinierten 
Săule. Seine Formen deuten auf das XI. Jahrh. (Hezilo
dom Hildesheim - Essen). An den Eckblăttern der 
Basen erkennt man auch, daB die Zierglieder dieser 
Seitcnhallen teilweise aus alteren Bauresten, teilweise 
abel' auch neubeschafft sind, wie z. B. die Basen. In 
Abb.4, Mittelschiff nach Westen, ist als vollkommen 
neu zu bezeichnen die der friiheren romanischen Teilung 
nachgebildete Emporengliederung und die Săulen des 
Mittelschiffes. Letztere zeigen einfachere Formen; qua
dl'atische Platten, welche mit reichem Profil nach oben 
als Deckplatte abschlieBen, darunter als Dbergangsglied 
zur Săule die wiedet mit den eigenartigen Bindfaden·· 
motiven gezierten Umdrehungskorper (eine Vorstufe des 
ausgebildeten Wiirfelkapitells). 

Auf den Verkropfungen des AhschluBsimses im Mittel
schiffe saBen ehemals Steinfiguren, welche j etzt in der 
Schatzkammer aufbewahrt sind. 

Die Abb. 5 endlich zeigt die eigenal'tigen, verschieden 
ausgebildeten und verschieden hoch ansetzenden Kămp
fer- und Pfeilervorlagen fiiI' dic spătere Einwolbung, 
welche bereits oben ausfiihrlich besprochen sind. Der 
Kanzelaufbau ist neu. 



Sechster Abschnitt. 

E r 9 e b n i s s e. 

Im Hinblick auf mancherlei Eigenart im Aufbau und 
in den Einzelformen der in den vorhergehenden Ab
schnitten erlăuterten Kirchen seien einige Fragen be
sprochen, die sich nur aus der gemeinsamen Betrachtung 
klăren lassen. 

Das Ba uma terial der ersten christlichen 
Gotteshă user Ostfaliens waren entsprechend dem 
Waldreichtum des Harzes zweifellos Holz. Man kann 
dies auch aus urkundlichen Nachrichten entnehmen. 
So erzăhlt uns Thietmar, daB Konig Heinrich in Merse
burg innerhalb der von ihm errichteten steinernen Mauer 
eine Kirche "aus Stein" babe erbauen und am 19. Mai 
930 auch weihen lassen. Der Bau ist spurlos verschwun
den, aber die Notiz ist wertvoll durch die besondere Be
tonung "aus Steinen", nachdem im Satz vorher ausdrlick
lich auch von Anlage einer massiven Mauer im Gegen
satze zu einer Palisadwwand die Rede ist (253). Es war 
fiir die Zeitgenossen also technisch eine besondere 
Leistung; Merseburg selbst aber, als schon frlih erwăhnter 
Ort, war damals schon ein bevorzugter Platz (254). 

Ahnliches erfahren wir von frliberen Bauten des d; 
bietes. So betont die Fundatio Ecclesiae Hildensemensis 
vom Dombau Altfrids von 872 ausdrlicklich die feste 
Bauart (255), also einen Fortschritt gegenliber den ălteren 
Kirchen, so der Oăcilienkirche Gunthars (815-834), 
welche noch nach fast 200 Jahren als "zusammengesun
kene Masse" unter Bischof Dithmar (1038-44) zu sehen 
war und in diesem Zusammenhange wohl als versackter 
Fachwerkbau anzusprechen ist. 

Ein bekanntes Beispiel aus Mitteldeutschland ist in 
der Schenkungsurkunde Ludwigs des Frommen vom 
Il. August 815 an Einhard erhalten, in der es heiBt: 
in der Mitte dieses Besitztumes (Michlinstadt) im Odona
walde ist eine holzerne Basilika von măBig ansehnlichen 
Verhăltnissen erbaut worden (256). Auch hier liegt ein 
groBes Waldgebiet, das das gegebene Baumaterial 
billig bot. 

Aber auch die technische Behandlung der Ein
z e lf o r m e n niedersăchsisch er Ba ukunst bestă tigt viel
fach die Dbung der Holz ba ukunst. So ahmen die 
merkwlirdigen Teilungen der Nord- und Ostwand der 
Grabkammer in Gernrode genau das Balkenwerk eines 
Fachwerkhauses nach (vgl. S. 59 und Taf. 29), die Kerb
schnitt-Technik der Bauornamentik ist direkt aus dem 

Holzbau libernommen, und viele Einzelformen, WIe 

namentlich die Kapitellbildungen aus zusammengerollten 
Băndem, wie z. B. in der BuBkapelle (Taf. 13), in St. Wi
perti (Taf. 2), sowie in der Westhalle von Gandersheim 
(Taf. 33, Abb. 3) sind ebenfalls dieser Technik entlehnt. 

Von groBter Bedeutung ist naturgemăB auch die 
Frage nach der ursprlinglichen GrundriBform der 
ăltesten Kirchen Ostfaliens. Soweit es sich nicht 
um groBere, direkt als Ganzes entworfene und dadurch 
auch meist von ălteren Steinbauten der Nachbargebiete 
beeinfluBte vVerke handelt, ist das Studienmaterial zur 
Beantwortung dieser Frage bis jetzt noch sehr dlirftig, 
ihre Losung daher auch noch sehr schwierig und un
sicher. 

- -lIteste Ze1t xv. Jllhrb. mod.em :.- ";J 

Abb. 68. Kirche zu Treben bei WeiBenfels. GrundriB. 

TIIlIj" Iri, I,r ® 
Ahh. 69. Theklakirche bei Leipzig. GrnndriLî. 

In Ab b. 68 und 69 sind zunăchst zwei Grundrisse kleiner 
Dorfkirchen der Merseburger Gegend, der zu Treben bei 
vVeiBenfels und der Theklakirche bei Leipzig, wieder
gegeben, welche schon Puttrich veroffentlicht hat (257). 
Erstere zeigt ein schmales (durch einen spăteren Umbau 
erweitertes) Schiff mit kleiner Concha und quadratischem 
Westturm, sie bietet bei etwa 30 qm FIăche rund 50 Per
sonen Platz. Etwas groBer, dafiir einheitlicher erhalten ist, 
die Theklakirche, welohe sich durch quadratischen Ohor 
und quergelagertes Glockenhaus auszeichnet, ein in West
und Ostfalien spăter allgemein verbreitetes Motiv. Auch 
sie faBt hochstens 60-70 Personen. Es sind flachgedeckte, 
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sparsam angelegte Dorfkirehen einfachster Ausstattung, 
als 801che fUr die Gesehiebte der La.nclkirche von hohEffi 
Wcrto. 

Abb. 70. Quedlinburg. Alteste Heinrichskirche. Karh P. J. Meier. 

Dic ălteste Heinrichskirche (Unterkirche dEr Berva
tiuskirche), deren selbstăndiger Bau erwiesen ist (S. 37), 
erinnert etwas an die Form der Theklakirche. 

111'1 I I I fii I IT 
Abb.71. Quedlinburg. Ehemalige Heinrichskirche (oJme Seitenhallen). 

Ganz abgesehen von dcn bereits auf S. 29 ff. angege
b enen Grunden, sprechen a uch U rkunden ăltcrer Zeit 
stets von dem vetus monasterium, ein Grund, anzu
nehmen, daB sich die Heinrichskirchc in der Erinne
rung lange als selbstăndiger Bau erhalten hat. 

Ersetzt man in dem in Abb.70 nochmals wieder
gegebenen Rekonstruktionsversuch der ăltesten Form der 
Heinrichskirche n2,ch P. J. Meier die W csthălfte mit 
den Gew6lben dUTeh eine flache Holzdecke (siehe die 
Begriindung hierfiir auf S. 31), so ergibt sich ein Typus, 
der dcn beiden vorerw2,hnten Beispielen nahekommt: ein 
flachgedecktesLanghaus mit Chorapsis (und Chorquadrat) 
und quergelegte Vorhalle oder auch ein vereinfachter 
gradliniger Chor. Das gleiche Bild wiirde sich ergeben, 
wenn man bei dem GrundriB der ehemaligen Heinrichs
kirche (also ohne Seitenhalle - Abb. 71) die Strecke 

a-b flachgedeckt sich vorstellt. Diese L6sung ist der 
ăltesten Form der Trebenkirche immerhin verwandter 
als die nicht nachweisbare Annahme eines Chorraumcs 
wie in Abb.70. 

Auch das Munzenberger Beispiel Abb. 72 zeigt in 
diesem Sinne cine gewisse Verwandtschaft. Die Chor
partie gcht ebenfalls in voller Breite in die des Mittel
schiffes uber. 

~II 1 1 1 ţi I I I tcJ 1 1 1 ~I 1 1 I 1;:; 

Abb.7:2. Miinzenberg bei Quedlinburg. GrundriB. 

Bei den ubrigen in den vorhergehenden Abschnitten 
besprochenen Bauten liegt die GrundriBform nicht gmz 
so klar zutago. Die Gandersheimer Klosterkircho dari 
als Mittelpunkt der KultUTtătigkeit der Ludolfinger im 
IX. Jahrhundert als Vorbild gelten. In ih1' wa1' wahr
scheinlich schon in der ă1testen Form W esttUTmpar, 
Vorhalle, Schiff mit Seitcnschiffen sowie Querhaus mit 
einer wrzeit in der Form noch unsicheren Chorl6sung 
vercinigt, also ein schon schr reicher Typus. In 
der geringen Breite des Querhauses im Vethăltnis ZUT 
Breite des Mittelschiffes zeigt sich bei ihr ein Anklang 
an die ldeine Kirche auf dem Munzenberg (Abb.72). 
Das gleiuhe trifft zu fur die vor Gandersheim vollendete, 
875 geweihtc chcmalige Salvatorkirche in Werden, 
welche nach Effmann in den Seitenarmpn des Quer
hauses Sakristeien enthielt (Abb.73 - 258), eine An
nahme, die mit groBer Wahrscheinlichkeit auch fur den 
Munzenberg zutrifft. 

Das Vorbild der fruhen altchristlichen Form, Quer
haus ohno Viorungsbogmverbindung mit dom Langhaus 
und dirokt ansitzende Apside, ist mir fiiI' den Altfridschen 
Dombau in Hildesheim wahrscheinlich, wăhrond bei dem 
zitierten Beispiel der SalvaJorkirche in W orden die N ot
wendigkeit der Dberbauung c.es Ludgerusgrabes zu der 
schon genannton eigonartigon Ostchorform fuhrto. 

--_ .. __ .. _-_.~ 

Abb.73. Werden a. d. Ruhr. Salvatorkirche vom Jahre 875. 



In Gerurode konnte Verfasser die urspriingliche alt
christliche Baugewohnheit fiir das Querhaus nachweisen 
(vgl. S.51). Wie der Dberbau des Chores iiber der 
Unterkirche zustande kam, muBte mangels weiterer 
Nachrichten oHen gelassen werden. Es ist von einer Burg 
Roda die Rede (S. 49), die Gero der neuen Stiftung als 
Ba1lplatz schenkte und die wohl eine Kapelle besaB. 
Die eigenartige Anlage der Unterkirche, namentlich auch 
das Dberbauen ihrer seitlichen Nischen durch die Ober
kirche (Abb. 74a) spricht fiir den Zwang, sich Ab
messungm einer bereits vorhandenen Anlage anpassen 
zu miissen. Auch die Ausbildung der Westwand, ăhn
lich St. Wiperti, mit drei Bogen deutet auf ein urspriing
lich anders erdachtes Bauwerk. Leider fehlt es an Nach
richten, welche hier Aufklărung geben k6nnten. 

c 

ţ;t. Lwc,Ef\i - WEf\ I7E N 
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Abb. 74. Krypten in Gernrode, W erden nnd St. Wiperti. 

In St. Wiperti (Abb. 74c) sprechen alle Anzeichen fiir 
eine urspriinglich selbstăndige Kapelle. Ihre 
Dberbauung hat friihestens nach der Zuteilung der ehe
maligen Hofkapelle an eine Kongregation von zw6lf 
Klerikern nach 961 begonnen und damit auch ihr Umbau 
im Inneren. Ihrc Einzelformen fordern zu einem Vergleich 
mit dem schon mehrfach ziticrten Werden a. d. Ruhr 
heraus. EHmann konnte an der Hand von Ausgrabungen 
die Gestalt der Salvatorkirche und die nachtrăgliche Ăn
derung ihrer Ostseite durch Einbeziehung des Ludgerus
grabes, vollendet bis 875, nachweisen (Abb. 74b - 259). 

Es bildet sich in der so gewonnenen Unterkirche um 
das Grab des Heiligen ein Umgang (porticus), der auch 
in einem Wunderbericht des Altfrid, spăteren Bischofs 
von Miinster, genannt wird. 

Im Wipertikloster lagen die Verhăltnisse nicht un
ăhnlich. Ursprunglich hersfeldisch, geht der Hof nebst 
Kapelle - wahrscheinlich zwischen 901 und 912 - in 
den Besitz der Ludolfinger iiber und wird Anfang des 
X . .Jahrh. bevorzugter Familienbesitz, bis er 961 von 
Mathilde an das Stift geschenkt wird mit der Bedingung, 
einen besonderen Konvent von 12 Geistlichen auf dem 
Konigshofe einzurichten (72). Von da an wird die Er
innorung an die urspriingliche Zugehorigkeit zu Helsfeld 
wieder lebendig und die Miracula St. Wicberti, welche 
gleichfalls im X . .J ahrh. entstanden sind, betonen dies 
noch ganz besonders (22). 

Friihestens nach 961 begann wohl der Bau eineI 
groBeren Kirche und damit der innere Umbau und Dber
bau der ehemaligen Hofkapelle. Es entsteht ein ganz 
neuer Bautypus, die Prozessionskrypta (Abb.74c), 
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dic n6tig wurde fiir die Verehrung der Reste des Hl. Wig
bert, welche damals besonders zahlreichen Zulauf fand. 
Eine ăhnliche Ursache, die Heiligsprechung des Hl. Gode
hard, fUhrte im XII. J ahrh in Sachsen zum Bau des 
Ostchores von St. Godehard als Prozessionschor. 

Auch nach Einzelheitm verwandter Bauten wird das 
X. Jahrh. als Zeit des Umbaues der Wipertikrypta wahr
scheinlich. EHmann schreibt die noch erhaltenen Pilz
kapitelle des siidlichen Umganges der ehemaligen Peters
kirche in Werden a. d. Ruhr, welche zwischen 875-943 
vollendet wurde, ebenfalls dem X. Jahrh. zu (260), und 
die gleichen Formen der V orhalle der Heinrichskirche 
sind erst um oder nach 930 entstanden (S. 30). Inner
halb eines Zeitraumes von etwa 30 Jahrm treten also 
diese eigenartigen Kapitelle auf, deren Form Dehio fiir 
angelsăchsischen Ursprunges hălt (261). Er erwăhnt 
da bei, daB Werden cine angelsăchsische Stiftung ist uDd 
daB angelsăcl sische und schottische M6nche nicht nur 
in niederrheinischen Kl6stern, sondern auch im Missions-

- wesen Niedersachsens sehr tătig waren. Beriicksichtigt 
man, daB Otto 1. seit 929 mit Edith von England ver
heiratet war, so diirfte auch hierdurch manche angel
săchsische Kunstform in Kleinkunst, wie Schmuck, nach 
Niedersachsen gekommcn sein und sich so eln voriiber
gehender angelsăchsischer EinfluB auf die einheimische 
Kunst bemerkbar gemacht haben, wie wir es bereits fUr 
den byzanthinischen fUr die Zeit der Kaiserin Theophanu 
nachweisen konnten. 

Endlich wărenochnachder Bauzeit der friihesten 
Wipertikapelle zu fragen. Nach der Nachricht der 
Miracula diirfte schon bald nach der Einrichtung des 
Hersfelder Klosterhofes aucb die Missionstătigkeit in der 
stark besiedelten Quedlinburger Gegend begonnen haben. 
Der Typus einer Ka pelle mit groBen Schau-
6ffnungen seitlich der Tiir nach Westen wăre an sich 
oine wohlgelungene L6sung fUr eine solche Missions
kapelle, die Nischen des Apsisrundes sind eine schon im 
IX. Jahrh. vielbeliebte Bauweise, die in Werden, Essen, 
Helmstedt ebenfalIs vorkommt. Die friiheste Griindung 
cines Klosterhofes von HeTsfeld fălIt zusammen mit der 
Bcrnfung Haymos auf den Bischofsstuhl zu Halberstadt 
840. Im giinstigsten Falle wăre dann eine Kapelle auf 
diesem Hofe etwa nach 840 entstanden. Die Nachricht 
der TIadition, daB Rabanus Maurus vor seiner Wahl zum 
Erzbischof von Mainz in den .Jahren 842--47 einen 
Teil dieser Jahre in St. Wiperti verbracht habe, wăre 
dann ortlich moglich, obwohl es durch sie-here Nach
richten nicht belegt ist. Wenn in der Tat die Umfassungs
mauern von St. Wiperti mit ihrer altertiimlichen Pilaster
anordnung, welche auch am ĂuBeren der St. Peters
kapelle in Helmstedt auftreten, bis in die Mitte des 
IX. Jahrh. zuriickgingcn, so hătten wir in St. Wiperti 
wohl das ăltcste Beispiel einer massi ven Missions
ka pelle vor uns. Aber leider sind bis jetzt keine Anhalts
punkte vorhanden, welche eine genauere Datierung der 
Umfassungswănde gestatten. 
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Brunsvicensibus. T. II, 278; T. III, 762.) 

13) dux orientalium Saxonum, in: Agius, vita Hathumodae, 

M. G. SS. IV, 165-175. - -eber das ludolfingische Hans vgl. 
G. Waitz, Jahrbucher des Deutschen Reiches unter Konig He:nr~ch 1. 
Leipzig, Duncker & Humblot, 1885. S. 9 ff.; Dr. Bertram, Geschichte 

Bisttilli Hildesheim. S. 39 ff.; Steinacker, Stift Gandersheim. Braun

schweiger Jahrbucher 1909. S. 32 ff. 

14) Waitz a. a. O. S. Il, Note 7. DD.1. K. 15. S. 15: Ottonis 

venerandi ducis, cui temporibus d. Hludowici regis subditi fuernnt 
(fratries coenobii S. Wicberti). - Eggers, S. 66. 

15) Vgl. Eingehenderes in: Eggers, Der konigliche Gl'llndbesitz 

S. 58ff. 
16) Eggers, S. 63: 14 rechts der Ocker gelegene Ortsehaften, 

welche 888 von Corvey gegen ludolfingischen Besitz in der Umgebung 
dieses Klosters eingetauscht wurden. 

16a) DHI. 20. Reg. 23. - in locis Quitilingaburg, Palidi, Nord
huse, Gronaa, Tutersteti. - Grona bei Gottingen, ein alter ludol

fingischer Besitz; 912 Schutzwehr Heinrichs vor Konrad. - Nord
hausen: 972 an Theophanu. Der dortige Konigshof (curtis domini

calis) wurde erst unter Friedrich 1. 1158 durch Tausch abbegeben. 
17) Nach Eggers: a. a. O. S. 69,5, in: Chron. Moiss. 806. MG. 

SS. II, 258. 
18) Nach Eggers, S. 70: Dieses 972 durch Otto III. an 1heo

phanu geschenkt, welche auch Besitz ihres Gemahles in Eschwege, 

Frieda, Muhlhausen, Tutinsoda und Schlotheim innehatte. 

ZeII fI', Kire!lrnhauten. 

19) In Urkunden von 1163 und 1179 (Urunkdenbuch Sta~t 

Quedlinburg 1 Nr. 14 nnd Erath, codexdiplomaticus S. 99. Nr. XX VII. 

20) Zeitschrift des Harzvereins fUr Gesehichte und Atertums

ktillde. 1914, Heft 1, S. 42 ff. 
21) Gelegentlieh der Umlegung einer Gasleittillg in dem alten 

(jetzt tiefer gelegten) Terrain vor der Ostseite der Wipertikrypta 

fanden sich etwa 70 cm unter der Erdoberflăche Reste verschieden
artig geformter Urnen, jedoeh infolge mehrfaeher Durchwuhlung des 

Bodens nur in verstreuten Bruchsttieken. Herr Prof. P. Hofer-Wer
nigerode bestinllnte die Scherbenreste. Es fanden sieh dunne sehwarze, 
verzierte Scherben aus der Steinzeit (Bernburger Typus), durch 

Striclie gezierte der La-Tene-Zeit, sowie gleichzeitige rauhe und 

grobe Gefă13reste mit allsgebogenem Rande der jtingeren Bronze

und der jiingeren Halbtadtzeit, Scherben mit durch Fingereindruck 
gekerbtem Rand der ălteron la-Tene-Zeit, flache Topfreste mit 

Linienzier aus dom Ende der Bronzezeit. Die Funde sind in Ver
wahrung von Fran Rittergutsbesitzer Baentsch. 

Der Boden \Var danach Behon weit vor 1000 v. Christus besiedelt. 

Uber der Seherbenschicht fanden sieh naeh Angabe des verstorbenen 

Rittergutsbesitzers Herrn Ernst Baentsch Sărge, teils aus Platten, 

teils ausgehohlte kleine Steinkisten, dazwischen und dariiber auch 

Erdbestattung. Die Plattengrăber weisen auf die Zeit der Volker

wanderllng (375-500), die Steinsărge gehen bis in die Zeit der Franken. 

22) MG. SS. IY, 227 - miraeula S. Wigberti (im X. Jahrh. ge

sehrieben) est locus (~uidilingoburch nominatlls, nune in Saxonulll 
regno propter regalis sedis honorem sllblimis et famosus, quondam 

antem istius congregationis (dor Benediktiner in Hersfeld) utilitate 

subditus, videlicet qnia Sancti Wigberti exstitit proprius atque ideo 
otiam adhuc ex ejus reliquiis habetur a nmltis honorandis. - Beziig

lich Obergang an die Llldolfinger vgl. Eggers a. a. O., S. 72. 

23) Vgl. Eggers a. a. O., S. 77. - Vita S. Idae in SS. II. S. 574. 

24) Chronieon Hildesheimense. 1\1011. Germ. VII, S. 851, und 
Thangmar (Leibniz, Script. rer. BrtlllSyic. 1. 446): coenobium virginum 

Dei primo Bruncsteshuscn adllnartmt. 

25) Dr. Bertram a. a. O., S. 48. - Nach den Aufzeichnungen 

der NOIme Hrotsyith in "Uber die Anfănge Gandersheims". - Das 
Chronicon Hildesh. se1.zt als Jahrzaltl 883. 

26) Chronicon Episcop. Hildesh. in Leibniz, Script. Brunsvic. 
II, S. 786. (Sehardw;) qui arlllO (d) DCCCCXXIII (923) incarnationis 

Domini turrim occidentalem in Uandersheim dedicavit. - Ann. Sax. 

ebenso, abel' ftir: 926; ebenso Ann. Hildesh. Uber die genannten 

Q\lellen vgl. Zeller, Rom. Baudenkm. Hildesheim. S. 1, Note 1. 
27) Zur Baugeschiehte yon Werden ygl. Wilhelm Effmann, Die 

karolingiseh-ottonischen Bauton zu '\Verdoll. Stra13bnrg, Heitz u. 
l\Iiindol, 1899. Bd. 1, S. 29. - basilicam sancti Lilldgeri eonfessoris 
in Werthina ab ipso qllidem primulll inehoatum sed a nepotibus 
suis quinque episcopis Hildegrimo, Thiedegrimo, Gerfrido, Altfrido 
et Hildegrimo fratre suo in honore sancti Salvatoris usw. constructam 

dedicavi anno inc. DCCCLXXV. 
28) Effmann a. a. O., S. 173. 
29) Thietmar I. 10: antiquum opus Romanorum muro rex 

praedietus (se. Heinrich) in 1\1erseburg deeoravit lapideo et infra 

eandem ecclesiam qnae nunc mater est aliarum (d. i. die Bisehofs
kirche) de lapidibus construi et XIV. Kal. Junii praecepit dedicari 

(930. 19. Mai). - Deutseh in: Geschichtsschreiber dentscherVorzeit, 

XI. Jahrh., Bd.39. 

30) Vgl. Widukind 1. 11 und Thietmar 1. 6. 
31) Uber den Widukindschen Besitz vgl. Eggers a. a. O., S.80. 

32) Ann. Corb.: 919. SS. III, S.4. 
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33) Widukind I. 24. 
34) Widukind I. 32. 

35) Stumpf-Brentano, Reichskanzler = D. D. 3. 4. Nov. (Nr. Il 

u.12). 

36) Miracula S. Wigberti, cap. 5, SS. IV, S.225. 
37) Thietmar I, 10. - Note 29. 

38) M. G. SS. III S. 740: siehe spăter Note 44. 
39) D. D. Nr. 20. 

40) Annalista Saxo: 922. SS. IV, 95. 
41) Annal. Palid. SS. XVI. 

42) Erath. cod. dipl. Quedl. Nr. I. - Janicke, Urk.-Buch Nr. 1. 
Bestătigung sămtlicher Verleihungen seiner (Heinrichs) Vorgănger an 
Corvey. 

43) 923, April 7. (Stumpf II, 1, Nr. 6); 923 April8. (desgl. Nr. 7); 
923 April 8. (desgl. Nr. 8). 

44) actlilll Quitilingaburg: Erath. Nr. 22: (donavismus in per
petuae usum proprietatis) ad monasterium sanctimonalium in 
Quidilingeburg, in honore S. Servatii Christi confessoris supra rupis 
arcem orientem versus eminentem divino constructum servitio, 
cui ipsa iam dicta soror nostra (Mathilde, Schwester Ottos II.) dilec

tissima, eo quod primum parentum nostrorum studioso effectu locus 
ipse erigi incepisset. 

45) Ann. Saxo 936: Rex Heinricus ac Regina, inclitae. 
famae, Mathildis, Dei omnipotentis inspiratione desiderabant mona
steria construere. - Et Principibus populi convocatis postulabant 

sibi consilium dari, qua parte regionis decenter possent haec ad im
pIeri. - Et consilium dabant eas (sc. sanctimoniales intra Winet

husun) in Quedelingeburch transferri. 
46) Vita Mathildis, cap. 8, S.288. 
47) G. d. V. X. Jahrh., Bd. 6: Widukinds săchsische Geschichten. 

S.44. 

48) Ais Tag der Weihe gilt nach dem alten Kalendarium der 
29. Dezember, das Datum ist indessen unsicher. - Vgl. Erath. S. 913 
und Kugler, Kleine Schriften, S. 566. 

49) Erath. Nr. 5. Ottos 1. Stiftungsurkunde. 13. Sept. 937. 
actum in Quidilingoburg: congregationem sanctimonialium in Quidi
lingoburg statuere curavimus - pro remedio animae nostrae atque 

parentum. Ais Gabe: Et ut idem conventus illic certum famulatum 
obtineat, urbem in Quidilingoburg supra montem constructam cum 
curtilibus et cunctis aedificiis inibi constructis et quidquid clericis 
in eodem loco domino servientibllS prius concessum habuimus llSW. 
- Die Angabe von Janicke, dies beziehe sich auf den Ort, ist falsch. 

50) Fritsch a. a. O., S.215. 
51) Leben der Mathilde, ăltere Lebensbeschreibung, S. Il: Ais 

die Umgebung Heinrichs von seiner Absicht erfuhr, gemeinsam mit 
Mathilde auf der Burg ein nelles Stift zu grlinden, "drangen sie als
bald in den K5nig, die zu Wendhausen (Wenthuson) bei Thale in 
Klosters Schranken eingeschlossenen N onnen nach Quedlinburg zu 
versetzen. In jenem Stifte nămlich verweilen der Fiirsten T5chter, 
der Aufenthalt hatte jedoch wegen des daselbst an vielen Dingen 

herrschenden Mangels das MiBfallen der Eltern erregt". 
Schon schwer krank, ordnete der K5nig in Erfurt nach seinem 

Anfalle in Bothfeld die Angelegenheiten des Reiches. "Hier stellte 
sich die Abtissin (Diemoth - nach der jiingeren Lebensbeschreibung) 
des erwăhnten Klosters auf Befehl des K5nigs ein und wurde von 
ihm und seiner Gemahlin, die beide den gefal3ten Plan nicht fallen 
liel3en, aufgefordert, jene Dienerinnen Gottes nach Qued1inbllrg 
bringen zu lassen. Willfăhrig ging sie auf das Begehren ein und er
klărte nach dem Rate mehrerer Flirsten sich einverstanden mit der 
AllsfUhrung der k5niglichen Verordnung." 

52) DOI. 14. Die dos Ediths, nămlich curtem nostram cum 
aedificio et territorium illuc pertinens, geht spăter an die neugegrlin
dete Dom- (erzbischh5fliche) Kirche liber. - Eggers a. a. O., S. 37. 

53) Liutprand II, 31. 
54) Dlimmler, Jahrblicher der deutsch. Geschichte. Otto I., 

S. 34. - Franz Mertens, Karol. Kaiserkapelle Aachen. F5rsters 

Bauzeitung. 1840. S. 135ff. 
55) Chronicon Magdeburg. (Meibom, SS rer. Germ. IT, 270); 

Ann. Magdeb. anno 938. 
56) Stumpf 119. 
57) Dfunmler, a. a. O. S. 143. 
58) Erath. VI: ad Sanctam Mariam et ad Sanctllm Servatium. 
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- Erath. XI: Heiratsgut (dos) der Mathilde in der villa Spielberg 
wird ad altare Quidilingeburg in honore Sanctae Mariae constructum 
ac Sancti Servatii confessoris Christi gestiftet. 

59) Annal. S. Germani min. 947 in SS. IV, 3, 6, vita S. Autberti. 
60) Kugler, Kleine Schriften, S. 570, und Literatur daselbst in 

Note 3. 

61) Flodoard: 949 (Richter II, cap. 86). 

62) Uber die politische Bedeutung des patricius Romanorum 
vgl. Dr. B. A. Mystakidis: Byzantinisch-deutsche Beziehungen zur 
Zeit der Ottonen. Stuttgart, Alfred Mliller, 1891. 

63) Thietmar II, cap. 4: Ut in civitate Merseburgensi episco
patum in honorem victoris ignium construere domumque suimet 
magnam noviter inceptam sibi ad ecclesiam vellet aedificare. 

64) p. 48 ed. Janicke. 
65) Die Grabplatte liegt jetzt hinter dem Hochaltar, im Chor

umgange die des Kaisers. 
66) Widukind III, cap. 56. 

67) Neeb, Zur Baugeschichte von St. Alban, Mainzer Zeitschrift 
III, 1908. - Kremer, origg. Nassovicae. II, 73. - Stumpf, 255: 
4. April 958. 

68) Boyssen, Allgem. hist. Magazin: ad dotem cryptae Mag-
deburgensis. 

69) Erath. a. a. O., N. VI. 

70) Erath. a. a. O., Nr. VII. 
71) Erath. a .a. O., Nr. XI. 
72) Erath. a. a. O., Nr. XV. Statuimus etiam, ut Abbatissa 

quae monasterium in monte situm regere videbitur, in ecclesia, 
inferius in corte constituta, haud minus quam duodecime clericos 
pro nostrarum remedio animarum debitorumque toto victu et vesti tu 
praevideat aevo. 

73) Erath. a. a. O., Nr. XVI. 
74) Vgl. auch vita Servatii. 
75) Annal. Saxo. ad. a. 962: Reliquiae sanctorum Martyrum 

Fabiani, Eustachii, Pantaleonis, Ypoliti, Eugei, Miniatis Valentis et 
corpus sanctae Laurentiae virginis a praedicto Imperatore Quidi
lingeburgensi civitati transmissae, religiosissime susceptae sunt. 

76) Translatio S. Epiph. cap. 7. 
77) Annal. Saxo ad. a. 964: Corpus Sanctae Stephanae, Virginis, 

Quidelingeburgensi urbi transmissum est. 
78) Der Chronogr. Saxo. ad. a. 968 zăhlt bei dieser Gelegenheit 

die Verdienste Mathildens um Klostergrlindungen auf: ut e plurimis 
pauca referamus: Coenobium SS confessorum Dionysii et Servatii in 
monte Quidilingburgensi situm; alterum in eadem civitate sub honore 
SS. Jacobi Apostoli et Wicberti, confessoris, in curte regia; tertimn 
Sanctae Dei genitrici Mariae in N orthusum; quartum in Aggeri (in 
Enger bei Herford, 947 zum Kloster umgewandelt) Sancto Dionysio; 
quintum iterum Sancto Servatio in Polithi (P5hlde, Kloster 924 nach 

ann. Palid. SS. XVI, 61), plena religione construxit. 
79) Erath. a. a. O., XVII. 
80) Vita Math. ant. c. Il; post. cap. 15. 
81) Erath. S. 939: Tunc etiam construxit monasterium in 

civitate Nordthusanensi, consensu sui parvuli nepotis Ottonis In 

der Zeit, da Otto 1. die Kaiserkrone in Rom empfing. 
82) Dlimmler-K5pke, Otto d. Gr., S.441. 
83) Erath. a. a. O., XVIII. 
84) Annal. Saxo. ad. a. 966: communi consensu cleri et populi 

religiosissime concregationis Sancti Servatii in abbatissam electa est, 
ac presentibus Patre Ottone Imperatore et matre Imperatrice Athel
heida aviaque sua Machtilde regina nec non rege Ottone, fratre suo 
uSW. 

85) Geschichtsschreiber deutscher Vorzeit: Leben der Mathilde, 
jlingere Lebensbeschreibung, S. 39. 

86) Thietmar II, 52: Post haec S. Mechtildis, 2 Id. Martii mi
gravit ab hoc exilio - sepultaque est coram altari Christi praesulis 
Servatii, juxta seniorem suum, quia quem viventem dilexerat huic 
se mortuam conjungi, quamdiu deguit semper imploravit. -

87) Mon. Germ. Translatio S. Servatii. 
88) Stumpf 568. - Orig. Guelff, IV, 481, in Faksimile. 
89) Vita Math. ant. cap. 3. 
90) Thietmar, Chron. II, cap. 18. - Den Dombau hatte er von 

Ravenna aus noch mit Steinmaterial versehen. 
91) Widukind nennt sie puella und Thietmar II, 9, sagt kurz 



und biindig: "Dieser (nămlich Johannes Tzimiskes) sandte sogleich 

mit groBen Geschenken zwar nicht die friiher gewiinschte Jungfrau, 

doch aber seine Muhme namens Theophanu unserm Kaiser iibers 
Meer." - Uber Theophanus Herkunft vgl. auch Joh. Woltmann, 

Theophanu. Diss. Găttingen 78; und die Entgegnung von K. Uhlirz 

in ByzahL Zeltschritt 4. 

92) Thietmar, cap. IV, 8. 
93) MG. SS. IV, p. 88. 
94) Thietmar erwăhnt II, cap. 1, ein weiteres Bildnis. "OUo 

bestătigte die Schenkung der freien Wahl eines Erzbischofs (in Magde
burg) durch ein Buch, in dem sein und der Kaiserin Theophanu 

Bild aus Gold geformt sich befindet." 

94a) Annalista Saxo ad. a. 974 und ad. a. 978. - Erath. a. a. O., 

XXII. 
95) Deutsch nach Fritsch a. a. O., S. 77; Original in Erath. 

a. a. O., XX.. Die Jahrzahl hier nur als 97* gegeben. - Die 

res gestae Saxonicae sind zwischen 965 bis 67 verfaBt und mit Znsătzen 

973 versehen; vgi. Ja,kob, Qllellenkunde zur dentschen Geschichte. 

Sammlung Goscheh. 1, S. 7L 
96) Annalista Saxo, ad. a. 978 i Adelheida, lmperalrix illuBtrÎssima 

tlum fiiia sua Serenissima Machtilde, Abbattissa himiis doloris acer

bÎtale vlscerd ttlnl1S 13'1uciata, qlloruhdam delatornm indebitas iMer 

se et filium discordias feminantium culpa, in Longobardiarn est 

profecta. 
97) Uhlirz, Jahrbiicher des dentschen Reiches. Ottd II nnd 

Otto III. S. 114. 
98) Vgl. d'lzU Eggers a. a. O., S. 108. 

99) Ahalista Saxo ad. a. 985. 
100) Thietmat, IV. 7. 
10l) 1\1: a, SerlI't. 111, S, 56, Z, 25: Dedicatio dandesh8mehsis 

ecciesiae; 
i02) Chron. Quedl; Chron. Saxo; Ânng.b;ta. SaxH, 987: ad. a 

Mdnaster:urn ih monle occidentali Qteedelingensi in honore Ssnctae 
DeÎ genÎtrÎcÎs Mnrine, 00 mon:rnentl1m unici et dilecti gerrGmi fralris 
sui, sub religione regulae Sancti Blmedieti a Mechtilde imperiali 

gemrna et filia, studiosissiIEe constructmn est. 
103) Erath. a. a. O., XXXII. Schenkllng von Titereshusun an 

eGclesiam S. Mariae Virginis in Quitiliniburg conslructam. 

1(4) Chi'ah. Ralb, tum, II. L~ibniz, p. 117. 

105) Annal. Saxo ad. a. 99:2, 
106) Erath. a. a, O., XXXIII. 
107) Annal. !:laxa ad. a. 997: Hac anna instauratio Matropo1Î. 

tanensls ecclesiHe In Qdltlelingens{ eastoilo jussn imperialis filiae 

Machtildis Abbatissae, omni studio peragitur; tjtwm (jum ab avo 
aviaque, Regibus scilicet Hem'ico et Machtilde conB',ructam, arctlorem, 
quam tantae celsitndinis jus exigebat, propter confiuentis populi 

frequentfnm esrnere!, ihhata ac concreta sibi benevolentia, ad aug
tnentum ejusdem in honore ::lancti Servatii Archiepiscopi et con

fessoris, la ti oris et ai t ioris struc t urae aedi fi ci um a pp onere 
c ura vi t: quod etiam totius conventu cleri ac populi ab Arnoifo, 
Halberstadensi Episcopo, nuper ordinalo cum aliis Archipraesulibt;s 

et Episcopis, quos modo nominatirn evolvere longum est, congruenter 
ad decorandum Dei domum VI. Idus Martii (10. Mărz) dedicari fecit. -
Kurz danarh, am 7. Mai, wurde auch die Kirche des Nonnenklosters 

in Walbeck geweiht. 
108) Thietmar: II. X Id. Fehr. hominem exuit interiorern, sepul-

taque est in ecclesia ad caput avi suimet regis Hemici. 
109) Erath. a. a. O., XXXVII. 
110) Chron. Halb. T. II (Leibniz, p. 119). 
111) Thangmar, Vita S. Bernwardi, cap. 23, 24. 
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112) Chronikon Quedlinb. - Annalista Saxo: ad. a. 1014: 
Imperator dedit Adelheidae Quidilingeburgensi Abbatissae, 1110na

sterium Geronroth et Frethunensium congregationem_ 
113) Thielmar VII, 8: Interim ecclesia incipitur nostra praesente 

archicpiscopo Gerone, cujus primos possui lapides in modum Sanctac 

Crucis XV_ Kal. Junii. 
114) Chron. Quedlinh. ad. a. 1015: COfl'motio aeris et ictus 

fulminis damma periculosa intulerunt quibusdam partibns monasterii 

Sanctae Mariae in monte occidentali. 
115) Thietmar: Quarta die monasterium in occidentali monte, 

ubi sponso coelesti sanctimoniales monachico habitu servi unt ab 

Arnulpho An.tistite, praesente Augusto l dedicatmn est III Cal. 

Martii, auxiliante eum ad hoc Gerone Archiepiscopo caeterisque 

confratrihus. Ibi tunc Imperator talentum auri dedit ad altare. 

116) Chron. Quedl. ad. a. 1021 (ebenso Annalista Saxo): (Im
perator augustus) dehinc neptelll suam, herilem Dominam Adelheidam 

invisere, Quedlingensis dedicationemque Basilicae, licet improvisa 

inopinataque, brevi tarnen deliberatione quam familiariter instituens, 

el1ndem metropolim adeundo pervenit. - Anno inc. Dom. MXXI 

Indict. IV. VIII. Calend. Octobr. Dominica die, Luna XIII. Anno 
yero :Domihi Remici secundi Regnantis XX. Imperantis VIII. ipso 
praesente cum conjuge, Impera trice scilicet Cunignnda, totiusqu e 
regni Episcoporml1 ac optihlatmn conventu: ah Arnolfo, Halber
s'_adensis Ecclesiae Episcopo, dedicatHin est hoc templmn et altare 

supremum in honore Stae et Individuae Trinitatis et Stae. Mariae, 
lllatris Domini, Sanctique Johannis Baptistae et Sti. Potri Principi:o 
Apostolornm, Sti. Stephani Protomartyris, Sti. Dionysii et sociorulll 
ejus, ac Sti. Servatii, Sti. Anastasii, S. Vitalis, S. Pantaleonis, Sancto

rum Aquilae et Priscillae, S. Nicolai, digitns S. Marci Evangelistne. 

S. Pancratii et sociorul11 eju8, S. Clementis, Cornelii et Cypriani, 

8. Candidi, S. Stephani Papae et martyris, S. Viti martyris, S. Justar 
Virginis, S. Valentini, S. Johannis martyris, S. Alexandri Papae 

at martyris et aliorum plurimorul11 Sanctornm. Altare in medio 
ecclesÎae dedicatum est a Gerone, Archiepiscopo Magdeburgensi, 

in honote Stae. et victoriosissime Crucis et Sanctorum martyrum 
Laurentii et Pergentini fratrum, S. Laurentii et Vincentii, S. Blasii, 
S. Christophori, S. Erasmi martyris, Sanctorum Cosmae et Damiani, 
~. Clementis, S. Mauritii et sociorul11 ejus. Altare australe dedi
catum est Il Meinwerco, Pathelburnensi Episcopo in honore S. Libolii, 

omnium Sanctortliii et electorum Dei, Victoris, Candidi, Exuperii 
aliorum sociorum S. Mauritii, S. Hippoliti, S. Pantaleonis, S. Cyriaci, 
S. Adriani et aliorum plurimorum Sanctormn. Altare aquilonare 
dedicâtllh1 est ab Elvardo, Misnensi episcopo in honore S. Bartho
lomaei Apostoli et omnimn Apostolorum et Evangelistarum et 

discipulornm Domini. In occidentali parte altare australe 
in honote S. Remigii, S. Cyriaci martyris et socioruln ejns usf. 
In occidentali parte altare aqnilonare in honore Sanctarulll 

Virginmn S. Stephanae, LaiJrehtiae usi. 
117) Erath. a. a. O., IV, S. 6L 
ilS) Chron. Quedl. ad. a. 1025. 
119) Beckmann, Anh. Gesch., III, 171. 

120) Janicke, Urkdbch. Nr. 8. 
121) Erath. a. a. O., V, S. 61. ~ accelesiae Chutelineburg in honore 

Sanctae Mariae constructae. 
122) Annalista Saxo: ad. a. 1039: Domna Sophia, venerabilis 

memoriae Gandersheimensis abbatissa, trÎduo ante Pllrificationem 
8. Mariae obiit. - Huie soror ejns Adelheit Quidelingeburgensis 

Abbatissa - in Domno snccessit. 
123) Erath. a. a. O., VIII, S. 63. 
124) Erath. a. a. O., IX, S. 63. 
125) Erath. S. 72: Chron. Mon. Hersveldens: ad. a. 1070: 

Augustissimnm in Quidelenburg templum corn omnibns attigllis 
sibi aedificiis (incertum divina ultione, an fortnÎta calamitate) 

incensllm, atque in cineres redactulll est. - Merkwiirdigerweise er
wăhnt der săchsische Annalist von diesem Ereignis gar nichts. 

126) Vgl. Dr. Adolf Bertram, Geschichte Bistnm Hildesheim, 

S. 126; 1089 brannte dieser Ekbert die Orte Hohnsen, Losebok, 
Harlessem und Wachensem lllll Hildesheim nieder; Ursache der Griin
dung der Hildesheilller Neustadt, die der Domprobst errichtete, 

(vgl. Zeller, Inventarisation der Stadt HildesheÎm, 1, 14). 
127) Dr. Bertram, G. B. H., S. 127. 
128) Janicke a. a. 0.,\ Nr. 10. 
129) Erath. a. a. O., 1, S. 79. 
130) Erath, S. 115: nach Chron. pict. III in Leibniz, 334. 

131) Annalista Saxo. ad. a. 1115. 
132) Erath. S. 116: Anselm Gemblac. ad. a. 1020. 
133) Annal. Saxo: Rex Pascha Goslariae celebrat; et Pente

costen Quidelingeburch; monasterimnque Sancti Servatii ipso in
stituente consecratulll ac dedicatum est; fer. II. ab Episcopis HildiniH

heimensi et Mindensi. 
134) Chronograph: Pentecosten În QUÎdeIingeburch. 

135) Chronic. Halberst. II. Leibniz 135. 

136) Erath. S. 117: Chron. Erfnrt. 

137) ,Annal, Saxo, ad. a. 1137, 

10'1< 



]38) Erath. a. a. O., Nr. X, S. 87; hier an Boatrix gerichtet. 

139) Erath. a. a. O., Nr. XXVII, S. 99. 

140) Vgl. dar liber die in Erath. mitgeteilten Urkunden. 

]41) Erath. a. a. O., S.1I8. 

142) v. Erath. a. a. O., III. 

143) v. Erath., CLXXXIV S. 224. 

144) Fritsch a. a. O., S. 1(j9. 

145) Ebenda S. 287. 
146) Archiv Magdeburg. St. Wiperti. C. 1, 50. 

147) Archiv Magdeburg. C. 1, ]28. 

148) Ebenda. C. 1, 130, 131. 

149) Fritsch, II S. 250. - Archiv Magdeburg St. Wiperti: 

284 - Orgelban, Pfarrhan 1571--1715; 293 - Die Angersteinsche 

Prieche 1682 - 85. 

150) Archiv Magdeburg. St. Wiperti. Glockengu13 und Bau

reparaturen 1753- 56. 

151) Ebenda 305. None Orgeluncl Iteparatur. li55-6U. 

152) Fritsch a. a . O., S. 251. 

- jirrEJ1PflMlfţo/' 
fa sl'a\WiB~tr 

1"11/11111 o t 1. I I~ 1. 
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1.: 

tem divino constructum servitio lies: monasterinm divino servitio 

supra rupis arcem versus orientem eminentem constructum: also 

das dem Dienste Gottes gewidmote, auf der Morgenseite der Burg 

errichtete Kloster, nicht etwa : Das znm Dienste Gottes auf dem 

gen Osten aufragenden Burgfelsen supra rupis arcern v ersus orientem, 

was nur Sinn hătte, wenn der Beschreibende als Standort das TaI 

wăhlt.. Die Urkunde kann aber nur anf der Burg a ufgestellt sein, da 

bereits 961 der Konigshof in ein Kloster umgewandelt worelen war. 

161) Vgl. Klmlterplan von St. Gallen: Haus fiir fiirstliehe 

Găste ; sowie d a.s Fremdenhaus (Herrnhans) im Kloster Ma.ulbronn usw. 
162) Nach Auskunft von Gerichtsassessor Grosse-Quedlinburg 

steht in Grashoffschen Lehnsakten in einer Beschwordeschrift des 

Johann Grashoff vom Jahre 1718 die Stelle : ...... da wir doch elas 

Stamhauf.l al s dem St. Georgenhoff Ullserer seiten vi eI 100 ,1ahr be· 

sal3cn undt noch b esitzen laut von Einem W gb. Edl.Hath allhier lăsen

den undt noch itzo losenclen Lelmbrieffen, undt hat diesor St. Georgen

hoff Ihro Kays. M aj. Heinrich auceps Christl. Andenk. unsern uhr 
alton Vater alf.l seinem Ober Stahlmeister beschenckot, sondern anch 

11111111111 I~ I I I 1: o 

Abb.75. Quedlin burg. 8chlo13. W estfliigel. Kelleranla ge. 

153) Der elwmals zweistockige, gleich dem der Siidseite gewolbte 

A.nban wurde bei E inbrnch der Orgelăffnung t eilweise abgebrochen ; 

die noch erhaltenen Sockel und Kămpfer stehen der Schiffsarchi
tektur zeitlich nahe. 

154) Nach Er1edigllng der Grabung nach Angaben d es Ver
fassers mit Kiesbeton ausgestampft. 

155) Diese Anordnnng ganz entgegengesetzt der am Zentra l. 
bau der Kirche zn Wimpfen, am Mainzer Dom nnd am Lorscher 
Kloster. Vgl. dazu Adamy: Friihromanische Zentralkirche St. Peter, 
S. 18, Note 1. 

156) Vgl. dazu: Effmann a. a . 0.,1, S. 67, Fig. 38 sowie Fig. 78. 
157) Frit sch a. a . O. , S. 288: "Im Inneren der Kirche befanden 

sich au13er dem Hochaltar, zu welchem man aus dem Sch;ffe der 

Kirche durch m e hrere Stufen nach nnd nach emporstieg, 
wenigstens noch 6 Altăre" nsw. 

158) Es kann anch als Darstellnng Christi, ebenso als Missions· 

kreuz aufgefa13t werden. (Vgl. dazu Pfleiderer, Attribute der H eiligen, 
S. 15.) 

159) Effmann S. 40, Abb. 20. 

160) Monasterium supra rupis arCem orientem versus eminen· 

ZUlll Ritter geschlagen nsf. ..... Die Notiz, obwohl eine Priva tur
kunde, gibt anscheinend eine Tradition wieder. 

Nach Grosse wird der gen. Georgenhoff bereits 1418 urkundlich 

erwăhnt, die Kapelle St. Georg ist vermntlich identiseh mit der schon 
1179 erwăhnten K apelle St. Gertrlld und lag "over der R idderbrugge". 

163) Nach dCIl1 gleichen Gewăhrsmanne. 
164) Fiihrer durch Qnedlinburg und Umgebnng von S. Klee

mann. H. C. HIlCh, Quedlinbnrg, 1912. S.72. 
165) Fri t sch II S. 135. 

166) In der beistehenden Abb. 75 ist die Konstrllktion des 
Kellers unter der Westseite des Schlosses dargeste11t. Er besteht 
jetzt allS einem zweischiffigen Vorkeller und einem dreischiffigen 

Hauptkeller, die ursprlinglich einen Raum bildeten, wie die nach

trăglich eingezogene Quermauer im Schnitt der Gewolbe deutlich 

erkennen Iă13t. Da sich an diesen Ke11er der Zugang zu dem noch 
tiefer liegenden Felsenkeller unmittelbar anschlie13t, so erscheint es 

dem Verfasser zweifellos, da13 es sich hier von Anfang an nm eine 

gro13ere Kellererweiterung handelt, welche anlă13lich der Erweiternng 

des Schlosses in der Renaissancezeit nach Westen notig wurde nnd 

wegen des schlechten Felsmaterials fast vom Fu13e des Berges an 



ansteigt. Nach P. J. Meyer, "Die ottonischen Bauten in QuedIin
burg" , Zeitschrift Geschichte Architektur, Jahrg. II, Heft 10, Il, 
S. 253 ff. ist die Anlage als Unterbau des nach Westen verlegten 
neuen Teiles der Servatiuskirche nach 997 anzusehen, eine Ansicht, 
welcher sich Verfasser aus oben angegebenen Grunden nicht anzu
schIieJ3en vermag, und welche auch im Widerspruch steht mit dem 
Ausdruck apponere der Urkunde von 997 (Note 107). Die breiten 
F nterlager der Săulenbasen deuten zudem auf die Sorge, einen 
stark lastenden Oberbau, also mit Zwischenwănden, gut abzu
fangen, was bei einem Hohlramn daruber, wie bei Kirchen, gar 
nicht notig ist. 

167) Die Kapelle selbst hieJ3 Sancti Nicolai in Vinculis, im 
Volksmunde BuJ3kapelle genannt, angebIich weil ein Bischof Bernhard 
von Halberstadt unter Otto 1. hier wegen seiner Weigerung, die Stif

tung des Erzbistums Magdeburg (a. 955) zu gestatten, gefangen saJ3. 
Dummler (S. 273) hălt diese Nachricht fiir eine Fabel, die erst 

in den gesta episcop. Halberstadt (SS. XXIII, 83) auftritt; indessen 
verhindert dieser Umstand nicht die Annahme, daJ3 die Kapelle in 
der Tat ursprungIich Torkapelle war, in der BuJ3er ihre Gebete 
verrichten muJ3ten, bevor sie das Kloster betreten durften. 

168) v. Erath., S. 135, XX: Castrum in Quedlingeburg destrui 
volumus antequam abbatissae restituatur. Destructa vero munitione 
locus cum ecclesia restituatur abbatissae et nostrum frumentum 
quod ibi est et reliqua, quibus argentum comparari potest abbatissae 
et ejus conventui detur pro remedio animae praeter balistas quae 
dabuntur transmarinare volentibus, ut super hostes Dei torqueantur 
usI. 

169) v. Erath., S. 145, XXXIX: ne castrum Quidelingeburg 
incastelletur. 

170) Fritsch a. a. O., S.170. 
171) Fritsch a.a.O., S. 201, Note 6.-v.Erath., S. 782, CCXX. 
172) Fritsch a. a. O., S. 208. - v. Erath, S. 810-12,Nr. CCLXXV. 
173) Fritsch a. a. O., S. 220. 
174) Fritsch a. a. O., II, S. 24. 
175) Fritsch a. a. O., II, S. 60. 
176) Fritsch a. a. O., II, S. 98. 
177) Fritsch a. a. O., II, S.127. 
178) Fritsch a. a. O., II, S.134. 
179) Fritsch S. 316. - v. Erath., S. 422, CLXXVI. 
180) v. Quast S. 7. 
181) VgI. zu dem Folgenden Fritsch, II, S. 228 ff. 
182) In Archiv Magdeburg, Quedlinburg, St.-Servatius-Kirche, 

268 b, Wiederherstellung des abgebrannten SchloJ3kirchturms zu 
Quedlinburg (1705/7) betr.: Ein Blitz schlug zwischen 3 und 4 Uhr 
in den Turm des Stiftshauses, 27. Nov., wobei der Turrn samt Glocken
stuhl bis aufs Gewolbe abbrannte. Er verbrannte, und die drei groJ3ten 
Glocken zerbarsten. Es wird um Geld beim Kayser gebeten (1705), 
eine Kollekte im Januar 1706 eroffnet. Die Kosten der Wiederher
stellung betrugen 1250 Tir. 16 Gr. (1716); jedoch war der Glocken
stuhl so mangelhaft konstruiert, daJ3 der Turm beim Lăuten litt. 
Zuerst Iăutete man daher mit angebrachten Hămmern, welche in 
einer von Meister Joachim Lange konstruierten Lăutmaschine an
gebracht waren. 

183) Aus dem Inventarblatt: 1 P. 84 der Bauinspektion Aschers
leben (jetzt Quedlinburg) noch ersichtlich. - Archiv Magdeburg, 
Quedlinburg, St. Servatius, Fasz. 267 heiJ3t es (1634-89); daJ3 der 
schlechte Zustand der Stiftskirche nach der Seite gegen Mittag 
(Suden) ei ne baldige Reparatur verlangt, falls sie nicht schweren 
Schaden leiden solI. Ursache ist das Weichen der Fundamente und 
des Berges. Da der Kirchenschatz infolge vielen Bauens (seit 16 J ahren 
3000 Taler) sehr erschopft war, die Kosten aber ca. 800 Taler betragen, 
so wird gebeten, das Stiftsvermogen heranzuziehen und nicht, wie 
in fruheren Jahren bei der neuen Orgel geschehen, ei ne mehrjăhrige 
Kollekte anzuordnen. 

184) Nach dem Anschlag war die neue FuUermauer im Funda-
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187) Vgl. Zeller, Romanische Baudenkmăler Hildesheim, Bau
geschichte von St. Michael, Taf. 8, Abb. 3. 

188) Vgl. Zeller, Rom. Baudenkmăler Hildesheim, Taf.26. 
189) Nach J. P. 57, PIăne Kreisbauinspektion Quedlinburg, ist 

die jetzige Form unter Leitung von Geh. Oberbaurat Adler 1878 
hergestellt worden. - V gI. zum ursprunglichen Zustande auch 
Hase in Ergănzungsheft Zeitschrift Harzverein von 1877. S. 1-5 
und TaI. I-IV. 

190) Ebenda S. 3. 
191) Vgl. Zeller, Romanische Baudenkmăler Hildesheim. Taf. 13. 
192) Ahnlich in neuerer Zeit das Grabmal Napoleons im Inva

lidendom Paris. 
193) Hase a. a. O. S. 4. 
194) Dr. E. Wackenroder, das HI. Grab in der Stiftskirche zu 

Gernrode. Diss. Halle 1907, S. 43. 
195) Kugler, Kleine Schriften und Studien zur SchloJ3kirche. 

Stuttgart 1853, 1, S. 555 und der GrundriJ3tafel 1 daselbst ist zu 
entnehmen: "daJ3 beide Fliigel des Querschiffes von dem mittleren 
Raume desselben durch nicht hohe Wănde abgetrennt" sind. Die 
nordliche Wand (qr) besitzt einen, wie es scheint, reichen Schmuck 
von Reliefs, welcher gegenwărtig durch Kalk oder Staub verschmiert 
ist, dessen Spuren man jedoch noch hinter einem vor dieser Wand 
angebrachten holzernen Gestuhle bemerken kann. Wie sich aus den 
Spuren und dem verschiedenartigen Schall vermuten lăJ3t, den die 
Wand, wenn man uber sie hinklopft, von sich gibt, so scheint diese 
Verzierung durch ein rahmenartiges Tăfelwerk in verschiedene tiefe 
Felder gesondert zu sein. Auch die sudliche Wand scheint einen 
ăhnlichen Schmuck unter dem gegenwărtig vorhandenen Anputz zu 
besitzen. " 

196) In Ergănzungsheft, Zeitschrift des Harz-Vereins ffu Ge-
schichte und Altertumskunde, IX. Jahrg. 1877. 
H. C. Huch. 

197) Vgl. dazu auch Otte a. a. O., 1, S.403. 

Quedlinburg, 

198) v. Quast nimmt die Zeit der Weihe um 1129 an (ebenda 
S. 12). Ais Urheber bezeichnet er die spătereAbtissin Gerburg, wahr
scheinlich Enkelin Heinrichs III. Ihr Grabstein - total verwustet -
ist vorhanden, aber in Taf. 16 nicht abgebildet. Vgl. die Taf. 4 bei 
v. Quast. 

199) Speier umgebaut ca. 1080, vollendet um 1I00; Chorver
stărkung wegen Unterspiilung durch den Rhein ab 1097 unter Leitung 
Bennos von Osnabruck (vgl. auch Zeller, Rom. Baudenkmăler -
Hildesheim, S.96, Noten 89, 92). 

199a) SPC als spiritus zu lesen, scheint mir nicht korrekt. Die 
Abkfuzung SPV = spiritu kommt vor; vielleicht war beabsichtigt 
XPC, also Christus, dies wurde auch dem Sinne nach besser passen. 

200) VgI. dazu Otte a. a. O., I, S.500, unter Personifikation 
der christlichen Haupttugenden. 

201) Geschichtsschreiber deutscher Vorzeit. Widukind S. 112. 
202) Kugler, Kleine Schriften, S. 575. 
203) Hase in Ergănzungsheft, Zeitschrift Harzverein, S. 1 

u. Taf.I. 
204) Zeitschrift fiir Geschichte der Architektur. Jahrg. II, 

Heft 10/ Il, S. 250. - Uber die Baugeschichte der ehemaligen 
Heinrichskirche vgl. auch Dr. A. Brinkmann, Die Quedlinburger Gruft
kirchen. Zeitschrift Geschichte Harzverein. 24. Jahrg., 1891, S. 260. 

204 a) Kugler und Ranke, Beschreibung und Geschichte der 
Stiftskirche zu Quedlinburg, Berlin 1838. Beitrag von v. Miilverstedt, 
Die Altăre der Stiftskirche von Quedlinburg, S. 31 fi. 

204 b) V gl. Dr. Bertram, Hildesheims Domgruft. Lax. 1897, S. 23. 
205) Die seitlichen erst von 1705. 
205 a) Zu der vieI umstrittenenFrage uber die Quelle der nieder· 

săchsischen Bauornamentik des XII. Jahrh. vergleiche: Kutsch
mann, Romanische Baukunst und Ornamentik in Deutschland. 
P. J. Meier, Die ottonischen Bauten in Quedlinburg, in Zeitschrift 
Geschichte Architektur II, S. 240. Derselbe in Kunstchronik XII 

ment 4 Ellen, auJ3erhalb des Terrains 3 Ellen und uber KirchenfllJ3- von 1901. Eichwede, Beitrăge zur Baugeschichte der Kirche des 
boden 2 - 2 y:! Ellen stark, ebenso wurde auJ3er 10 Fenstern dieser 
Seite der ganze Dachteil des sudlichen Seitenschiffes erneuert. 

185) Vgl. Aufnahme 1 P. 75 von Baumeister Werner. 
186) Uber die Schreibweise und den Ursprung des Wortes 

Zither (Zyther, Cyther, syter, siter, slavisch = citarne) vgl. Otte, Hand
buch der kirchl. KunstarchăoI. 1, S. 185. 

KaiserI. Stiftes zu Konigslutter, Diss. Ernst Wackenroder, Das 
Hl. Grab in Gernrode, Diss. 1907. Goldschmidt, DieBauornamentik 
in Sachsen im XII. Jahrh., Monatshefte Kunstwissenschaft III, 
Heft 8/9. J. Kohte, Zur Baugeschichte der Kirche Unser Lieben 
Frauen in Magdeburg, Geschichtsblătter fiir Stadt und Land Magde
burg 1913, Heft 2. 



206) Vgl. hierzu meinen Aufsatz in Zeitsehrift Gesehiehte Harz
verein 1912, S. 66 sowie Fritseh a. a. O. S.295. 

207) Diese Neuaufnahme besorgte ieh im Hinbliek auf einen 
Aufsatz von Prof. Dr. A. Brinkmann in Zeitsehrift Gesehiehte Harz
verein 1913, S. 161, in welehem die Kirehe als eine Naehahmung der 
Gernroder Stiftskirehe dargestellt wird. Zur N aehpriifung dieser 
Ansieht fehlte es, abgesehen von einer ălteren Aufnahme aus der Zeit 
des Herrn Oberbiirgermeisters Breeht, an geeigneten Unterlagen. 

208) Vgl. dazu aueh: Otto v. Heinemann, Markgraf Gero und 
das Stift zu Gernrode. Braunsehweig, Sehwetsehke, 1860. 

209) Urkunde 7 des Bernburger Arehivs vom 30. Mărz 962. 
210) G. d. V.: Thietmar II, 13. 
211) v. Heinemann a. a. O. S. 9. 
211a) G. d. V.: Thietmar VII, 4. 

212) O. v. Heinemann, Gesehiehte der Abtei und Besehreibung 
der Stiftskirehe zu Gernrode. Quedlinburg. H. C. Hueh, 1877. 
Puttriehs Aufnahme (Baudenkmăler im Anhaltisehen) ist demnach 
nieht ganz korrekt. 

213) Bauzeit: 831-850, auf alter Grundlage naeh 1038 neu
erriehtet. Dehio 1, S. 162. 
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214) Vgl. zu dieser Teehnik die Ausfiihrungen Haupts in: Die 
ălteste Kunst, insbesondere die Baukunst der Germanen; Leipzig, 
L. Degener, 1909, S. 92, welehe eine primitivere Vorstufe obi ger 
Anordnung besehreiben. 

215) Naeh v. Heinemann S. 35 solI hier vielleieht ein demQuer
haus vorgelagertes Gebăude gestanden haben, zu dem die Bogen die 
Verbindung gewăhrten. Eine Grabung unsererseits hat aber keinerlei 
Fundamente an dieser Stelle ermitteln konnen. 

216) In Hildesheim ihm verwandt das Sehiff der Kreuz'kirehe 
(vgl. Zeller, Romanische Baudenkmăler, S. 54 u. Tai. 40--44. 

217) Vgl. dazu auch die Anlage in L. Paolo fuori le mura, Rom. 
218) Die Verweisung der Nonnen auf die Empore der Westseite 

mag ihre urspriingliehe Ursache in ăhnlichen Erscheinungen haben, 
wie sie naeh Mertens bei dem Bau des Aaehener Miinsters und speziell 
seiner Emporenanlage und Westkapelle zugrunde lagen, hier speziell 
Einfliisse des byzantinischen Hofzeremoniells. V gl. dazu Franz 
Mertens, Forsters Bauzeitung, 1840, S. 135ff. 

219) Vgl. aueh S. Godehard-Hildesheim, woselbst noch im 
XII. Jahrh. keine Beziehung zwischen Oberwandfenstern und Săulen
stellung herrseht. Zeller, Rom. Baudenkmăler, Taf. 31, 32 u. S. 51. 
- Vgl. die entgegengesetzte Meinung von Dehio in Kirchl. Baukunst 
des Abendlandes, S. 198. 

220) Vgl. damit die eigentiimliehen Henkelkapitelle in S. Gode
hard (Zeller, Taf. 38, drittens von West), odeI' den Kreuzgang von 
St. Moritz (ebenda Taf.46). 

221) Naeh v. Heinemann (S. 38): 1358 zuerst erwăhnt. 
222) Vgl. dazu Zeller, Hildesheim, Taf. 12, S. 34. - Zwischen 

1240-59. 
223) H. Hartung, Zur Vergangenheit von Gernrode (Mittag, 

Gernrode), S. 30. 
223a) Vgl. Otte, a. a. O., 1, S. 365ff. - Uber weitere ăltere 

Anlagen vgl. die Aufstellung bei Waekenroder a. a. O. S. 12. 
223b) Wackenroder a. a. O. S. 12. 

224) Waekenroder a. a. O. S. 34 deutet den Engel als von einer 
Aspis angegriffen. - Man kann iibrigens den Lowen iiber dem Vampyr 
aueh lesen als: der Sieg des Starken, Guten (Lowen) iiber das Bose 
(siehe die friihgotischen Kirehenstiihle der Stiftskirehe zu Wimpfen 
i. Tal.). 

225) Vgl. dazu Haupt a. a. O. S. 141. 
226) Haupt a. a. O. S. 58. 
227) Eine andere Lesart gibt Demmin In Enzyklopădie der 

Sehriften-, Bilder- und Wappenkunde, Leipzig, Karl Scholtze, S. 177. 
Danaeh waren die Sehniire des Vorhanges des zweiten Tempels zu 
J erusalem nach J eremias (52, 21) aus solchen Gliedern zusammen
gesetzt, das Zeiehen selbst das Sinnbild der zwolf Liebeswerke. 

228) Ebenda S.228. 
229) v. Heinemann a. a. O., S.52. 
230) Waekenroder a. a. O., S. 31. 

231) Naeh Waekenroder a. a. O., S. 38, naeh dem Vorbild von 
St. Zeno Verona. - Nach v. Heinemann: Moses. 

232) Vgl. v. Heinemann, a. a. O. S. 52. - Naeh Waekenroder 
ist die Reihenfolge: BăI', Aspis, Laufvogel (Feldralle - erex), Rabe, 
VierfiiI3ler, zwei Laufvogel (Waldhuhn - tetrao und Trappe - otis -), 
Wildgans und dariiber Sphinx. - Demnaeh Tiere der Finsternis. 
Einleuchtend erseheint mir die Wahl einheimischer Tiere ais kiinst

lerisches Vorbild. 
233) Wackenroder S.30. 
234) Waekenroder S. 29. - v. Heinemann S. 50 nimmt den 

Bisehof Bernhard von Halberstadt an, weleher die ertse Xbtissin 
einfiihrte, odeI' ev. auch den Hl. Xgydius, welcher vordem in dem 
Vorraum A, der ehem .. <\gydienkapelle, stand. 

235) v. Heinemann S. 49: Jubilăum 1489: Sepulehrum Domini 

situm apud cap elIam sancti Aegydii. 
236) Wackenroder hălt sie fiiI' Reste eines Arkosolgrabes, d. h. 

ei nes auf Săulen f3tehenden Wandgrabes. 
237) Wackenroder hat sieh S. 49ff. seiner Schrift sehr um die 

Lasung der Zeitstellung bemiiht, doch scheint mir dieser Versuch zu 

gekiinstelt. 
238) v, Reihemahh S. 32. 
238a) o. v. Heinemann, Markgraf Gero. S. 109 und Anhang, 

Urkunde NI'. 5. 
239) Maurer, Frose; in Zeitsehr. f. Bauwesen, 1891, S. 310. 
240) S. Kleemann, Fiihrer durch Quedlinburg. H. C. Huch. 1912. 
241) Zu eingehenderen Gesehiehtsstudien sei hiel' auf den be

reits in Note 13 genannten Aufsatz v'on Steinacker v'erwieseh. 
242) Chronic. Hildesh. Mon, Germ, VI!, [S, gol: tiut101phu~ 

et Oda coenobium v'irginum Dei primo Brunesteshusen adanarunt. 
243) Steinacker, a. a. O. El. 12. 
244) Chronica episcop. Hildesheim (C, E, H.) in Leibniz, Script, 

Brunsv'. II, S. 786, Z, 21-22: Annal. Hilclesh. (Secharclus) qui 
anho DCCCCXXIII incarnationis Domini turrim occidentalem in 
Gandesheim dedieavit. Zur Erlăuterung der Quelle vgl. Zeller, 
Rom. Baudenkmăler Hildesheim, Note 1. 

245) C. E. H. ad a. 938, S. 786, Z. 29-31: Thiethardus qui in 
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Zeller, Kirchenbauten. Tafei 9. 

Quedlinburg. Stiftskirche, Krypta . (ehem. Heinrichskirche). 

LllJ~~i'--~- 't'- --~---- .- -- -~----~-- ----~-~~~J1JLJ 
Abb. 5. An icht Nordwand, Vorhalle: E-F. Abb. 6. Ansicht SUdwand, Vorballe: H-G. 
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Abb. 2. Uingenschnitt: Udliche eitenhalle: A· B. Abb. 3. Quer chnitt: C· O, 
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Zeller, Kirchenbauten. Tafe1 IZ. 

Quedlinburg. Stiftskirche, Krypta ehem. Heinrichskirche. Innenansichten. 

Abb. 1. Inneres nach Westen. 

Aufnahme: Kliche. 

Abb. z. Blick aus der siidlichen Seitenhalle nach der Vorhalle und dem Schiffe. Abb. 3. Blick aus der Vorhalle nach dem Schiffe. 
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Zeller, Kirchenbauten. Tafel 26. 

Gernrode. Stiftskirche. Innenansichten. 

Abb. 1. Inneres nach Osten. Abb. 2. Inneres nach Westen. 

Abb. 3. Innenansicht niirdliches Querhaus. Abb. 4. Innenansicht der Westkrypta. 

Aufnahme: Zeller. 

Verlag von Julius Springer in Berlin. Lichtdruck von Albert Friseh, Berlin. 
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lm Jahre 1895 wurden im Deutschordensschlo13 Lochstedt bei 

Neuhauser in Ostpr. Reste mittelalterlicher Wandmalereien freigelegt, 

welche inhaltlich und kiinstlerisch zu dem Bemerkenswertesten gehoren, 

was neuerdings auf diesem Gebiete zum Vorschein gekommen ist. Der 

Bildstoff behandelt teils Biblisches und Legendarisches, teils die Gestalten 

der "N eun besten Helden", denen sich die Gro13gebietiger des Ordens 

anreihen. Au13erdem ist die dekorative Einkleidung dieser Darstellungen 

vollstăndig auf Wanden und Gewolben feststellbar, und zwar in den drei 

Raumen, welche zusammen die ~Wohnung des Ordens-Gebietigers aus

machten. 

Von dem Schlosse selbst, dem leider von der Zeiten Ungunst stark 

mitgespielt ist, steht doch noch so vieI, da13 mit Hilfe alter Schrift

qnellen und Abbildnngen nnd durch Vergleiche mit verwandten Anlagen 

die urspriingliche Gestaltung sehr wohl rekonstrniert werden konnte. -

Das Bauliche wie die Malereien gehoren zum Besten, was die Ordenslande 

bieten. 

Als Entstehungszeit der Malereien ist das Jahr 1393 ermittelt. Ver

wandte Malereien im Ordenslande sind zum Vergleich herangezogen. 

Mit diesem Kunstdenkmal, welches abseits der gro13en Stra13e, doch 

in der anziehendsten Landschaft gelegen ist, beschaftigt sich die Stein

brechtsche Arbeit nnd will es moglichst vollstandig weiteren Kreisen zum 

Verstandnis bringen, wozu dem Verfasser der Umstand Veranlassung gab, 

da13 ihm im Anschlu13 an die Herstellungsarbeiten an der Marienburg die 

Freilegung der Malereien in Lochstedt unterstand. 

N ach Voraussendung eines geschichtlichen Uberblicks wird uns 111 

der Baubeschreibung eine Ordensburg vergegenwartigt, wie sie trutzig 

auf vorgeschobenem Posten steht und doch zugleich durch die wirtschaft

lichen Einrichtungen nnd durch kiinstlerische Erscheinung die Aufgaben 

einer Pflanzstatte hoherer Kultur erfiillt. Alte A bbildungen, Aufnahmen 



des heutigen Bestandes und El'gănzungszeichnungen untersti"ttzen aufs 

anschaulichste die Abhandlungen. Das Hauptaugenll1erk richtet sich auf 

die Malereien: sie sind auf farbigen Folioblăttern in Aufrissen und Raull1-

bildern und verschiedenen Abbildungen ill1 Text vollzăhlig - also nicht 

bloB in Bruchstucken - wiedergegeben mittels photographischen Farben

druckverfahrens der Kunstanstalt A. Frisch - Berlin, nach Farbenblăttern 

des Professors Aug. Oetken. 

Das Werk gibt ein anziehendes Kultllrbild aus groBer Zeit. Es wird 

dem praktischen Architekten ebenso willkommen sein als Vorbild bei 

Anwendung mittelalterlicher Kunst wie dem Kunsthistoriker als sicherer 

Baustein zur Beurteilung der KllIlSt im Ordenslande. Vor allem mochte 

€S dem ehrwiirdigen Denkmal zu den alten Freunden neue werben und 

d.adurch dessen verstandnisvolle Pflege fur die Zukllnft sichern - wozu 

die voIle Freilegung und geschickte Vervollstandigllng der rein dekorativen 

T~ile der Malereien gehoren wurden. 

An den betrăchtlichen Opfern der Herausgabe hat der Verein fiiI' 

Herstellung und Ausschmiickung der Marienburg sich dllrch emen nall1-

haften Beitrag beteiligt. 

Zu Bestellungen, die jede Bllchhandlung entgegennill1ll1t, wolle man 

sich des angefiigten Bestellzettels bedienen. 

I Unterzeichneter .. bestellL hiermit bei der Bllchhandlung 

............. Expl. Steinbrecht, Schlo6 Lochstedt. 

Name: 

I 

Ort und Datum: .. 

27.9.10.50. 

(Verla,ff von Ju!ius Sj>rin,ffer in Berlin) 
Betrag folgt anbei - ist nachzunehmen. 

Preis M. 40,-. 
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