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Ruod durch ein halhes }ahrhundert ware" Ausgrabungen am Fuldaer Dom eog 
verhunden mit dem Namen losef V 0 oder a u. Immer wieder hatte dieser verdienst
volle uod unermudliche Gelehrte nach den groBe" systernatischen Grabungen der 
}ahre 1908-1913 uod 1919-1924 1 Gelegenheiten Z'U Bodenuntersuchungen in uod 
am Dome benutzt, urn die KHirung nom offenstehender Fragen voranzutreiben. 

So ermoglidtte ihm die Neuanlage einer Heizung 1928/29 wichtige Feststellun
gen liber die karolingische Ost- uod Westkrypta 2, die NeupIiitt>ung des Domes 
1929 gab Gelegenheit zu Bodenuntersuchungen mitten im Dome, bei denen es 
gelang, einerseits den WestabschluB der Sturmkirme uDd ostlich davon in einem 
leeren Felsengrab die vermutliche erste Grabstatte des hI. Bonifatius aufzufinden. 
andererseits westlich der Abschlu6mauer den 1.50m unter dem Boden der Ratgar~ 
basilika liegenden Estrich einer Krypta aufzudecken. die Vonderau als zur 
Sturmkirche gehorig betramtete 3• Ferner konnte er 1929 bei Gelegenheit einer 
Neuplattung der Andreaskapelle die 5lidostecke der Ratgarbasilika einwandfrei 
festlegen 'Ond noch wichtige Beobachtungen liber die ottonische Andreaskapelle 
und deren AnschluB an das Werner~Paradies machen·. 

Bei den Ausschachtungsarbeiten rur ein Bauwerk an der 5udostecke des Domes 
wurden 1928 Mauerreste festgestellt. deren schrager VerIauf rur Domachse eineD 
* usammenhang mit dem 1919 unmittelbar vor der Domfront aufgedeckten Drei
~'ellenbau nahelegte (I. Eine umfassende Grabung 1941 6 - die letzte Vonderaus 
- an der Stelle der genannten Mauerreste ftihrte zur Freilegung einer groBeren zum 
mindesten aus funf im Winkel angeordneten Riiumen bestehenden Bauanlage und 
zu der einwandfreien Feststellung. daB es sich ebenso wie bei dem die gleiche 
T echnik der Fundamentierung und des Estrich aufweisenden Dreizellenbau um 
vOflbonifatianische Bauten handelte. die sich nach ihrer Zersterung durch Brand 
den nach einem geeigneten Platz fur ihr Kloster suchenden Menchen als wobl ver
haltnismaBig leicht provisorisch wiederherzustellende Ruinen dargeboten hatten. Auf 
klosterlime Wiederbenutzung wiesen karolingische Scherben uber einer Brandschicht . 

• Zu Heinrich Ha h n : Die Ausgrabungen am Fuldaer Domplatz im )ahre 1953 -+ .Sankt 
Bonifatius" . Gedenkgabe zum 1200. Todestag (1954) 641-686. 

1 Vg1. die Berichte 1. Vonderaus: 16. u.17. VeroHent1. d. Fuld. GV (1919 uod 1924). 
2 Fuldaer Geschid1tsbHitter 24 (1931) 49 H. 
3 Ebda 59 ff . 
.. Fuld. GbH. 22 (1929) 97 ff. 
5 Fuld. GbH. 21 (1928) 65 ff. 
61. Vonderau: Die Ausgrabungen am Domplatz IU Fulda im lahre 1941. Ein 

merowiogischer Gutshof auf dem nachmaligen KlostergeHinde = 26. Veroffentl. d. Fuld. 
GY (Fulda ,.46). 
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AuSerdem zeigte ein Raum nachtragliche Einhauten von Of en in den Ecken, wie 
sie ahnIich im GrundriG einzelner Klostlergebaude des Planes von St. Gallen ein
gezeidlOet sind 7. Im Abbruchschutt einer Mauer fand sich ein Denar Ludwigs d. 
Fr.s, der es wahrsmeinlim macht, daB die wohl unmittelbar zum Kloster gehorige 
und an dieses angrenzende Anlage (Wirtschaftshof?) erst bei Verlegung des Klo
sters an die Westseite der Kirche 822 aufgegeben worden ist. 

Die mit dem Mauerwerk ursprunglich zusammengehende Schicht unter den 
Brandresten war durch merowingisdte Scherben einerseits, durch Reste einer 
Hypokaustenheizung und vorzugHchen Estrich andererseits gekennzeichnet '. Bne 
noch tiefere Schicht, der auch Pfostenlocher von einstigen Holzbauten angehorten, 
konnte Vonderau durdt romische Scherben als kaiserzeitlich-romisch bzw. als chat
tisdt ansprechen und mit zahlreichen Funden in der naheren Umgebung in Verbin
dung bringen. Der Nachweis einer Siedlungskontinuitat seit dem 1.lhdt. v. Chr. 
war damit fur das Klostergelande und seine Umgebung erbramt. 

In dieser Siedlungsfolge muGte den schrag zur Domachse gerichteten Steinbauten 
besondere Bedeutung zukommen. Waren es Anlagen jenes Konigsbesitzes, den sich 
Bonifatius von Konig Karlmann zur Grundung seines Klosters ubertragen lie8? 
Dann hatte Fulda zu den weit nam Osten vorgetriebenen frankismen StGtzpunkten 
wie Buraberg, Glauberg und Hammelburg gehort, was Vonderau auf Grund weit
gehender Obereinstimmung der an jenen Orten gefundenen frankischen Scherben 
mit dem Fuldaer Material bereits annahm to. Weitere Grabungen schienen ihm 
jedoch notwendig zur Untersuchung eines dem Dreizellenhau sowie dem Winkel
bau in der Schraglage zur Domamse entsprechenden starken Mauerzuges, der be
reits 1913 unter der Ostmauer des von ihm als "altere Konigskapelle" angespro
chenen Gebaudes angeschnitten worden war. 

Zu diesen Grabungen kam es jedoch erst zwoif lahre spater, als der Altmeister 
der Fuldaer Spatenforschung bereits hochbetagt die Augen gesdtlossen hatte. 195'3 
gaben die Tieferlegung und Umgestaltung des Domplatzes fur das Bonifatius
jubilaum AnlaB, den Untergrund noch einmal systematisch auf die in ihm ruhenden 
Oberreste zu untersuchen, ehe sie durch Bagger- und Bauarbeiten zerstort oder 
jedenfalls auf unabsehbare Zeit weiterer Forschung entruckt sein wurden. Mit 

7 Vg!. auch Ha h n 763 u. Anm.61. Ober die Of en des Planes von St. Gallen s. 
S t e p h ani : Der alteste dt. Wohnbau u. s. Einrichtung 11 (1903) 79 H. Einen ent
sprec:henden Eckkamin zeigen noch die Wohngescnosse des sog. Romerturmes in Regens
Iburg (um 1100): Stephani 11 505ff. 

8 Vonderau 9f. u. Abb. 14. 
9 Die romiscn.e Tecn.nik der Hypokaustenheizung und des Estricn.s scheint sicn. im West

frankenre ich namentlich fiir Badehauser lange gehalten haben, wofiir Gregor von Tours 
zahlreicne Belege bietet; vgl. S t e p h ani I. 270. Vereinzelt findet sicn Hypokaustenhei
zung auch noch in karolingischer Zeit; s. Stephani It 82. Wenn Stephani mit seiner 
Ausdeutung der auf dem Plan von St. Gallen fur das Dormitorium eingezeichneten 
Heizung recht hat, wurden auf dem Plan Hypokaustenheizung und Eckofenheizung zu
sammentreHen. AlIgemein vg!. zu siidlandisc:her Hypokausten- und nordischer Of en
heizung B. S e hie r : Hauslandscnaften u. Kulturbewegungen i. ost1. Mitteleuropa (1932) 
274 Ef. 

10 Vonderau 22; Hahn 681. 
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Abb. 1: Fundamcntc vorbonifatianischer Sauten auf dem Fuldaer Domplat 
(nach Hahn 671) 

der DurchHihrung wurde der Leiter ,des Yonderau-Museums in Fulda. Dr. Heinrich 
Hahn. betraut. Trotz ungunstiger Witterung wahrend der Grabungswochen. die 
mehrfach liber Nacht die Graben mit Wasser ful1te oder gar zum Einsturz brachte. 
gelang es ihm. die beiden groBen Fragenkomplexe. urn die es ging. den der vor
klosterlichen schrag zur Domachse liegenden Bauten und den der friihen kirchlimen 
Bauanlagen vor der Ostfront der Klosterkirche. entscheidend voranzutreiben. 

Nach Freilegung der smon von Yonderau auf der verHingerten Mittelachse des 
Domes angeschnittenen Sduagmauer und weiterer parallel bzw. rechtwinklig dazu 
verlaufender Mauerziige ergab sich der GrundriB eines machtigen Steingebaudes 
von 32.75 m Lange und 17.65 m Breite. das durch eine Li:ings- und zwei Quer
mauern in zwei mittIere Breitdiume und vier kleinere Seitenraurne aufgeteilt war. 
Hauptraum des Gebaudes war offenbar der nordliche Mittelraum, ein stattlicher 
Saal von 18 m Lange und 8.35 m Breite. Obwohl an diesem Bauwerk eine sidtere 
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Datierung dUTcn Schichtenfolge nicht mogJidl war, ergab sich die vorklosterliche 
Entstehung einerseits aus der teilweisen Oberlagerung durdt Mauerzuge des kaee
Iingischen Atriums, andererseits aus dem unverkennbaren Zusammenhang mit dem 
von Vonderau aufgedeckten Dreizellenhau und Winkelbau. def sdton in def 
gemeinsamen Sdtraglage ZUT spateren Kirmenachse deutlich war. Wenn aum in 
dem groBe" Bau Reste einer Hypokaustenheizung bzw. tines Estrims nimt gefunden 
wurden, so ze ig ten seine Mauern dam die gleichen Besonderheiten der Fundamen
tierung uod def Mauertedmik. uod aum die Zerstorung durm Brand wurde dUTch 
FeststeIlung einer HoIzkohlenschidlt namgewiesen. Fur eine Weiterhenutzung der 
Ruine in der Anfangszeit des Klosters fan den sich keine Anhaltspunkte. abgesehen 
von einem rechteckigen Einbau im groBen 5331 mit einer karolingischen 5cherbe. 

Wichtig ist noch. daB sidt im Fundament ein riesiger. sehr sorgfliltig bearbeiteter 
Quaderstein offenbar in zweiter Verwendung fand . Auf Benurzung von Abbruch ~ 
material wiesen auen 5tudce von Wandputz. die in den Fundamentgraben gefunden 
wurden. Weiteres Altmaterial von lihnlich bearbeiteten Quaderste inen fand sich 
zahlreim in den Fundamenten des alteren von Hahn aufgedeckten Atriums 
(5. unten !). Hahn schlieBt daraus mit Remt. daB dem groBen Bau t in rnamtiger 
Steinbau vorangegangen sein muB. dessen Material fUr ihn und vielleicht in dritter 
Verwendung fur die ihn verddingenden karolingisdten Mauerzuge benutzt wor~ 
den ist. Er rechnet fUr diesen altesten 5teinbau mit einer Datierung zwischen 
dem 2. und 6. 1hdt. Aber es ist angesichts der vorzuglidten Steinbearbeitung doch 
wohl sehr unwahrsmeinlidt. daB er in vorfrankische Zeit zuruckgehen konnte. da 
cin Romerbau dom nicht in Frage kommt. Vielleicht handelt cs sim urn eine 
altere mcrowingische Curtis. die WiIIi Gor1m in einer Stellungnahme zu Hahns 
Grabungsergebnissen auf dem heute von der Michaeliskirme eingenommenen 
5chlepphang an der Nordseite des Domplatzes suchtl1. Dieser Curtis habe man spli~ 
ter in einem 5uburbium umfangreime pfalzmliBige Bauten im Tal hinzugefugt. 
jedoch wohl nicht vor Karl MartelI. also vor 718 . 

Hahn nimmt dagegen an. daB cas Zentrurn der etwa das splitere erste J(loster~ 
gebiet umfassenden. mit Mauer und Spitzgraben befestigten Curtis unter dern Dom 
Zll suchen sei I ! . Urn 700 seien die Bauten zerstort worden. vielleicht durch einen 
kriegerischen Einfall der Sachsen. der den Feldzug Karl Martells von 718 ausgelast 
habe. In der Tat ist es wahrscheinlicher. daB auch die jungeren Anlagen zumindest 
ins 7. 1hdt. zurudcgehen - sdton wegen der in ihnen nom sehr lebendigen rami
schen Bautechnik. Garidt sdteint bei seinem spliteren Ansatz den eigentumlich 
ramisdten Charakter des groBen Baues im Auge gehabt zu haben und dadurm 

11 W. Go r i ch : Ortesweg. Antsanvia und Fulda in neuer Sicht. Zur Heimfuhrung des Bonifa~ 
tius vor 1200 Jahren -.. Germania 33 (1955) 81 u. Anm. 28. Fur eine altere. etwa von 
Iroschotten beirundete Michaelskapelle in einer befestigten Curtis gibt es keine An
haltspunkte. Die Parallele zu den Kirchengrundungen Graf Chancors und der Schotten~ 
monche des Honauer Michaelklosters wiirde im ubrigen nidtt in vorbonifatianische Zeit. 
sondern in die des Sturmi-Klosters fuhren. Vgl. meinen Aufsatz : Iroschotten in Ober~ 
hessen. MOHG 39 (1953) 16 H. Das Patrozinium der Michaelskirche in Fulda ist offen~ 
bar durch deren Funktion als Grabes- und Friedhofskirche bestimmt. 

12 Hahn 681. 
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Abb . 2 : Fulda , Domplatz. Ottonisches Atrium mit lohannes- b zw . 
KonigskapeJle (Fundament plan nach Hahn 650) 
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an karolingische Renaissance erinnect word en Zll stint wenn der Grabungsbefund 
eine soIche Beziehung auch nicht zulasse 13. Hahn weist auf die enge Verwandt
schaft des Grundrisses mit deT romiscnen "Villa rustica", die er aus dem langen 
Nach1eben dieses Typs im westlichen Frankenreich erkl3ft. Andererseits hat Gorich 
nicnt Unrecht. an .. pfalzmaBige" 8auten Zll denkeD. Es handelt sidt bei dem 
groBen Bau zweifellos urn ein Reprasent3tionsgebaude. Mit tSeinem groBen Saal. 
dem in gleicher Breite tin sich vielleicht in Pfeiler- oder Saulenstellung offnender 
Vorraum vorgelegt war, erinnect er grundriBmaBig smoD deutlich an Tomanische 
Pfalzen, so daB wir in dem Fuldaer GrundriB vielleicht ein entwicklungsgeschichtlich 
sehr wimtiges Bindeglied zwismen romischer ViIlentradition und mittelalterlidten 
Saalbauten zu erblicken haben 14. 

Nicht minder ergebnisreidt waren Hahns Grabungen hinsichtlidt der auf dem Dom
platz befindlichen Reste frtiher kirchlimer Anlagen. In den }ahren 1919-1924 waren 
hier von 1. Vonderau die Reste des groBen, der Ostfront der Klosterkirche vor
gelegten Atriums aufgedeckt worden 15, das mit einer den OstabschluB bildenden, 
auch als nKonigskapelle" bezeichneten, lohanneskapelIe von Abt Werner (968-82) 

errimtet warden ist [Weihe der KapeIle durm Bismo! Ulrim van Augsburg (t 973). 
also zwisdten 968 und 973}. Die Kapelle zeigt auf dem Holzschnitt Brosamers von 
1550 eine Ostapsis. die von Vonderau nicht gefunden und entsprechend als Zutat 
des Zeirnners angesehen wurde. Hahn gelang es, sowohl diese Ostapsis als aum 
eine auf einer anderen alten Ansimt sichthan Westapsis in - wenn auch z. T. 
nUr schwachen - Fund3mentspuren festz.ustellen.so daB die Kapelle als kleiner 
gegenmoriger Bau gesichert werden konnte (Abb. 2, S. 27). Nach der Brosamer
Zeidmung lag die Kapelle im Obergescho6 liher einem unteren in eine Saulen
steIlung aufgelosten Durrngang, was ja audt der liberlieferten Zweigeschossigkeit 
der Paradieshallen entspricht. Auch die Lorscner IITorhalle" h3tte die Kapelle im 
Obergesdto6 iiber saulengesdtmiicktem Durdtgang. Darliber hinaus zeigt die Apsis 
der Fuldaer Kapelle in der Au6endekoration eine iiberraschende Xhnlid1keit mit 
dem Lorsdter Bau, namentlidt in dem sonst seltenen Motiv der Ziergiebelreihe 16. 

Flir den gegendtorigen Typ bittet sich eine Parallele in der den Ostvorhof des 
aIten Kolner Domes ahsdtlieBenden Stiftskircne S. Maria ad gradus aus dem 3. 

Viertel des 11. Jhdts., der smon ein kleinerer Eingangsbau vorangegangen sein 
mag 17. 

B Gorich 81 Anm.28 . 
14 Als friihes Beispiel sei hier der im 11. Jh. entstnndene Saalbau eines: rhein. Herrensitzes. 

das sog ... Graue Haus" in WinkeVRheingau angefiihrt. der vor dem Breitraum des 
SaaIes in gleicher Breite den sich in Fensterarkaden offnenden Vorraum zeigt. 

15 Vgl.17. Veroff. d. Fuld. GV: J. Vonderau: Die Ausgrabungen am Dome zu Fulda 
i. d. Jahren 1919-24 (Fulda 1924). 

16 Vg!. dazu meinen Aufsatz: Die Lorscher Torhalle und die karoling. Renaissance -+ 
Die T orhalle in Lorsch in kultur- und kunstgesch. Schau. = Sdm. f. Heimatkunde u. 
Heimatpflege hrsg. von H. Winter (Heppenheim 1953) 32. 

17 Vg1. Kunstdenkmaler der Stadt Koln 2. III (1937) 5 H. Die hi er in Fig. 8 wiedergegebene 
Rekonstruktion des Fundament- und Kryptengrundrisses geht mit Hahns Rekonstruk
tion der Fuldaer KapeIle namentlich auch in dem kurzen Langhaus mit den brei ten 
Seitenschiffen auffaIIend zusammen. 
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Abb . 3: A. Fulda , DompJatz . Karolingilches Atrium 
( Fund amt nlp ]an nlCh H.hn 659) 
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Vonderau hatte bei friiheren Grabungen ( 1908- 13 ) den OstabschluB des Werner
Paradieses in weiter westlim liegenden Quermauerziigen gesehen, deren Mitte 
ein kleiner, ein Kreisfundament umschlieBender Remteckbau einnahm 18. Nam 
Feststellung des tatsachlichen ottonischen Ostabschlusses gab der nun isoIiert 
inmitten des Atriums erscheinende kleine Bau mit den langen QuerfH.igeln AnlaS 

18 16. V"Off. d. Fuld . GV (1919) 22 H. u. Plan IV. 
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zu mannigfachen Deurungen. Man setzte ihn als Taufkapelle in Beziehung zu der 
alteren van Sturmi gegrundeten Klosterkirche IV, sah gat in dcm Kreisfundament 
den Unterbau eines Rundturmes~w, allgemein gaIt aber cler Bau als cine altere 
Konigskapelle, unter Berufung auf cine entsprechende Ortsbezeichnung in dem 
gcgen Ende des 10.1hdts. geschriebenen Sacramentarium Fuldense 21 • Hahn gelang 
cs nun, die scnon yan Vonderau beobachteten Mauerzilge weiter zu verfolgen uod 
festzustellen. daB sic niche isoliert waren, sondern daB sic den Osrfliigel eines 
dem Werner-Atrium vorangehenden karolingischen Atriums gebildet haben. des
sen Nerd- uod Slidfliigel vam ottonischen Atrium iiberdeckt wurden. Den kleinen 
Rechteckbau konnte Hahn durch scitlidle quadratische Anbauten erganzen und 
das Krcisfundament in Bestatigung der Angaben Vonderaus als nachtraglich beider
seits an die im Fundament durchgehende Ostmauer des ostlichen Kreuzgangfliigels 
unter Oberschneidung eines dort liegenden Grabes angefugt feststellen 22. 

Hahn deutet den Rechteckbau als ursprungliche karolingische Eingangshalle in 
das Atrium. Fur das Krcisfundament und die seitlichen Anbautcn an die Vorhalle 
gibt er folgende Erklarung: Die Vorhalle sei nachtraglich in eine Kapelle umge
wandelt worden mit einer kreisformigen SaulensteJlung als Kern. Als neue Ein
gangshallen seien die kleinen Anbauten errichtet word en, die den Vorhallen zu 
Seiten des Westturms in Rcichenau-Mittelzell zu vergleichen seien. Dem ist zu ent
gegnen: Die Umwandlung der Vorhalle in eine geschlossene Kapelle mit innerem 
Saulenkreis erscheint so ungewohnlich. daB man fragen muG, ob es nicht eine uber
zeugendcre Losung der Frage des Kreisfundaments gibt. Hahn beruft sich (5. 665) 
Hir seine Deutung auf den Rest eines karolingischen Saulenkapitells, den Vonderau 
eben an dieser Stelle gefunden habe. Er ubersieht dabei jedoch, daB dieses Kapitell
bruchstuck bereits ebenso wie die Saulenkapitelle in Rasdorf als ottonisch erwiesen 
werden konnte 23, daB sich also eher eine Zugehorigkeit zu dem jiingeren Paradies 
ergibt 24 . Entsprechend ware das Kreisfundament erst als nadt Niederlegung des 
karolingischen Atriums entstanden zu denken. Es konnte eine uberdachte offene 
Saulenstellung als Umbau einer Brunnensdtale getragen haben, wie wir sic aus 
dem Atrium von AIt-St. Peter in Rom kennen. 

19 So nom V 0 n d era u -+- Die Griindung d. Klosters Fulda u. s. Bauten b. z. T ode Sturm, 
(1944) 36 ff. 

201. Schalkenbach ebda 47 u. Abb.27 (Rekonstr.). 
21 Aum D. HelIer. der die Bestimmung als Taufkirme ablehnt. und das Bauwerk smon 

richtig auf die Baugulf-Kirche. also das .. rempluUI oriel/tale" bezieht. sieht in ihm die 
im Sakramentar genannte K6nigskapelle: Neue Studien z. Grabeskirche d. hI. Bonifatiu$ 
(1946) 46 H. Ebenso iibernimmt aum Hahn (5.665) diese Bezeichnung fiir die Kapelle. 
in die nach seiner Meinung die Eingangshalle zum karoHngismen Atrium nachtraglich 
umgewandelt worden ist. 

22 Ha h n 658. H .. auch fiir das Folgende. 
23 Vgl. meinen Aufsatz: Die Westarkadenwand von S. Maria im Kapitol in Koln im 

Zusammenhange ouonischer Kapitellkunst. 2. Ouon. Kapitelle in FuJda -+- Wallraf
Ridlartz-lb. XIV (1912) 17 H. 

24 Das gilt auch von dem von Vonderau an der gleimen SteJle gefundenen .. abgesprengten 
Teil eines Saulenschafts". der .. nach seinen Dimensionen der Starke der acht Saulen in 
der Michaelskirme nahekomme" (Vonderau -+- 16. Ver6ff. 5.24). Das Kapitellbruch-
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Was die kleinen quadratischen Bauten bctrifft van denen jedoch nUT clef nord
lime tatsachlich im Fundament erhaIten war, wahrend cleT sudliche nur aus Spuren 
erganzt weeden konnte -, so kann Hahns Deutung hier ebensowenig zutreffen wie 
im FalIe des Kreisfundaments. Als sp~itere VorhaIlen bzw. Durchgangsraume kom
men sic sman deswegen nient in Frage, weil nam dem Befund sehr starke Ein
bauten den Raum erfullt uod offensimtlich den Durchgang versperrt haben. Die 
starken im Winkel laufenden Fundamentzuge konncn nur als T reppenfundamente 
gedeutct werden; d. h. cs handelt sith hier urn Ttirme, oder turmartige Bauten, 
die den Zugang Zll einem ObergeschoB Gher clef Eingangshalle ermoglichten. 
Wenn Hahn meint. daB gegen Tlirme die schlechte und wenig sorgfaItige Funda
mentierung spreche 2S• die hochstens an zweistockige Bauten denken lasse. so ist 
andererseits die ungewohnliche Dicke der Mauern Om Durchschnitt ca. 1,50 m) 
im Verhaltnis zu der nur ca. 2,70m betragenden Innenweite des Raumes zu beach
ten !6. Die 70 cm starke Westmauer ist gegen die Ostmauer (1 m) des Kreuzgangs
f1ligeIs gesetzt. was insbesondere gegen einen Durchgang spricht und auf ein den 
Kreuzgang liberragendes Bauwerk sc:hIieBen laBt. 

Es ergibt sich also eine kleine Eingangshalle mit ObergesdtoB zwischen zwei 
quadratischen. vielleicht nur niedrigen Tlirmen. Sie war dem OstfIligel des Kreuz
gangs vorgelegt. in dessen abgetrenntem Mittelteil sie sich fortsetzte. Es ist moglich 
- die Fugen im Fundamentmauerwerk konnten darauf deuten -. daB zunachst nur 
eine eingeschossige Eingangshalle zum Atrium bestanden hat. der bei nachtraglirner 
Aufstockung die Tlirme angefligt worden sind !7. 

Gewahr daflir, daB diese Deutung der Fundamente richtig ist. bietet die Tat
same. daB die alte Peterskirche in Rom. die den Grund- und AufriB der von 
Ratgar erbauten karolingischen Klosterkirche in Fulda weitgehend bestimmt hat!8, 
offenbar aum das Vorbild flir das Atrium und dessen Eingangsbau abgegeben hat. 
Der Plan des Tiberius Alpharanus von Alt-St. Peter (1589-90)tll zeigt im Eingang 
des Atriums eine von zwei Nebenbauten fIankierte kleine Torhalle, die dem 
Fuldaer GrundriS zweifellos nachst verwandt ist. Wie in Fulda ist das Bauwerk 

stuck weist auf eine den Rasdorfer Kapitellen und auch denen der Michaelskirche in 
Fulda entsprechende ohere Breite von ca. 64 cm. was also zu dem SiiuIensmafthrudlstuck 
stimmen wurde. wahrend die auch gefundene Saulentrommel von 14 cm (/) (Vonderau 27) 
sidler nicht mit dem Kapitell zusammengehort. 

25 Eine entsprechende mangelhafte Fundamentierung auf den ungestorten vorgeschicht
lichen Kulturgeschichten steJlte Vonderau aum rur den von ihm aufgefundenen, die 
Westapsis def Ratgarhasilika umfassenden Rundhau im Zuge des karolingisdlen West
kreuzgangs fest (16. Veroff. S. 8). 

26 Naturlich ist zu heriicksidltigen. daB es sich um Fundamentmauern. nicht urn aufgehendes 
Mauerwerk handelt. 

27 Eine Notwendigkeit. aus den nicht sehr klaren Fugen auf eine nachtraglidle Hinzufii
gung der Seitenhauten zu schlieSen. besteht jedoch nicht (vg!. den der Arheit Hahns 
angehefteten Steinplanr). 

28 Vgl. R. K r aut h e i mer: The carolingian revival of early christian architecture __ 
The art hulletin 24 (1942) 8 H. 

29 M. C err at i : Tiherii Alpharani de Basilicae Vaticanae antiquissima et nova structura. 
Tav. I (Rom 1914) Studi e testi 26. 
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dcm Ostflligel des Kreuzgangs vorgelegt. ist die Eingangshalle durch vorspringende 
Mauerzungen gegen den Mittelraum des Kreuzgangflligels abgegrenzt. deT seiner
seits wieder durdt Mauervorsprunge in VerHingerung deT Vorhallenseitenwande 
von den Seitenraumen gesdtieden bzw. mit ihnen durdt Bogenoffnungen verbunden 
ist. Die his in die Einzelheiten gehende Obereinstimmung liiBt keinen Zweifel an 
dem tatsachlichen Zusammenhang, 2umal ein solcher ja smon dUTch die Vorbildlich
keit von Alt-St. Peter Hir die Klosterkircne selbst nahegelegt wird. Was bedeuteten 
nun in Rom die die Eingangshalle flankierenden Nebenbauten? Aus dem Jiber 
poutifica!is erfahren wir, daG deT nordliche bereits im 8. Jhdt. zum Glockenturm 
ausgebaut word en ist 30 . DaB der sudlime auc:h als Turm betramtet wurde. geht 
nicnt nur aus dem GrundriB hervor. der beide Seitenbauten ungefahr gleich dar
stellt, es ist auch aus der Bezeichnung der hochstwahrscheinlich im Obef1geschoS 
deT Eingangshalle liegenden Kapelle als .. 5. Maria inter turres" neben der allerdings 
baufigeren ,,5. Maria in turri" zu entneh,HeH 31. Wir -durfen mit gutem Grund 
vermuten, daB ein spatantiker Torbau mit zwei niedrigen Seitenturmen zugrunde 
lag, der im 8. lhdt. durm Einbau einer Kapelle und Ausbau des Nordturmes um
gestaltet word en ist. 

Wie weit in Fulda die Tiirme ausgebaut waren, ob sie als Glocken- oder nur als 
T reppenturme dienten, ob in genauem AnschluB an Rom nur der Nordturm, dessen 
Fundamente erhalten sind, als Glodcenturm bocngefuhrt war, steht dahin. leden
falls ist es sehr wahrscheinlich, daB sie ebenso wie in Rom den Zugang zu einer 
im ObergeschoB der Eingangshalle befindlicnen Kapelle bildeten. Kann diese Ka
pelle die im SacralHeHtaritHfl Fuldense saee. X erwabnte, eineo Altar der Heiden
apostel Paul us und Barnabas enthaltende KonigskapeIle gewesen sein, wie Hahn 
es fur die van ihm in der Eingangshalle vermutete Kapelle annimmt1 Das Sacra
mentar wird van E. H. Zimmermann, Gr. Ricnter und neuerdings aucn van Albert 
Boedcler in die Zeit um 975 datiert 3!. In dieser Zeit bestand abeT das karolingiscne 
Atrium schon nknt mehr. Hahn meint. es sei vielIeicht schon 948 (Weihe der durch 
Hadamar wiederhergestellten Kirche) niedergelegt word en. nachdem es bei dem 
Brande der Kirche 937 Schaden genom men hatte 33• Gegen eine zeitlidt passendl! 
Beziehung der Ortsbezeichnung des Sacramentariums auf die zwischen 968 und 973 
gcweihte lohanneskapelle, von der einzig die Bezeichnung .. Konigskapelle" auch 
sonst uberliefert ist 34, spricht jedoch, daB in dem betr. Gehet des Sacramentariums 

30 Dunh Papst Stephan I. (7S2-,7) lib. Pontif. ed Duchesne I H-4. Erneuerung des 
Turmes durch Papst Leo 111. (79,-816): lib. Pont.ll , 1. 

31 Cerrati 126. Nach Chr. Hiilsen : Le chiese di Roma nel medio evo (Firenze 1927) 
327 Nr. 9, kommt auch die Bezeichnung S. Maria in turribus vor. 

32 Sacramentarium Fuldense saec. X. hug. v. G. Richter und A. Schonfelder (Fulda 
1912) XI; A.Boeckler : Der Codex Wittekindeus (Leipzig 1938); ders. : An sacra, 
Kunst d. fr. Mittelalters = AusstellungskataIog d. Bayer. Staatsbibl. (Munchen 1950) 
38 Nr. 84 . B. Opfermann : Das Fuldaer Sakramentar. _ Fuld. GbH. 28 (1936) 7,. 

33 Hahn 66,. 
34 Die von Chr. Brower : Fuldensium antiquitatum libri 1111 (Antwerpen 1612) 123 

iiberlieferte Weiheinschrift der Iohanneskapelle !autet: Dedicatum est HOC regale 
sacellul1l lllI. NOli . JUII . a bearo Vodalrleo Augustae civitatis episeopo it! 

uOlforem e/lris ti OHi sail et/que Baptistae Joallllis rogatll reverelldi abbatis WeTit!uarii. 
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Abb. 4: Fulda. Domplatz. Gesamtplan der Ausgrabungen 1953 (n. Hahn 618) 
Erlluttruna:: Qutr a:t5trimtlt • Vorboniblianj lCnn Bau - KrtuzsmraffltH • Alrrrts Atrium - Scf1f1a: .muffitrt • 

JUnltrt S Atrium - Punklitrr • Karolina:ismtr Einbau _ Lur • Mirttblttrl. Anbau 

nur auf die HeiIigen Paulus und Barnabas Bezug genom men wird , nimt auf den 
in der Weiheinsmrift genannten Hauptpatron der Kapelle lohannes d. Taufer. 
Aber konnte der Altar der Heidenaposte1 nicht in dem von Hahn aufgedeckten 
Gegench.or def Kapelle gelegen haben? 

ledenfaIls ist eine altere Konigskapelle in Fulda und zumal auch ihre Gleim
setzung mit der Kapelle im Eingangsbau zum karolingischen Atrium keineswegs 
gesichert. Es kommt hinzu, daB die Beziehungen des Klosters und seiner Abte 
zum Konige unter den ersten Ottonen besonders eng waren, was in der Errich.tung 
einer "Konigskapelle" Ausdruck gefunden haben konnte 36. Aber hat zu dieser Ka
peIle nimt auch. ein Konigshaus gehort. cas dem im Kloster weilenden Konige und 
seinem Gefolge wiifdige Unterkunft bot? Bezeichnungen wie "curia regia " und "arees 

3S 1st die Konigskapelle (sacelluJII regale, capella regis), wie Alois Fuchs ausgefiihrt hat. 
wirklich nur als Parallele zu den anderen im Sakramentar genannten Sonderkirchen der 
Abtei - capella abbat ls. ecclesia llospitum , ecclesia egenoruUl. ecclesia seHlml - zu 
betrachtcn1 War sie nicht vielmehr sowohl durch ihre architektonische Lage in der Achse 

3 ZHG 67 



imperiaies" in Fuldaer Quellen des 11. und 12.1hdts. mlissen dom wohI auf eine 
in Fulda bestehende Konigspfalz bezogen werden 36. Man wird sie in der Nah~ 
der Konigskapelle und wahrsmeinlim in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser 
zu sumen haben 37. Tatsachlich muG der nordlime zweigesmossige Gebaudetrakt 
des ottoniscnen Atriums einem besonderen Zwecke gedient haben. Er ist doppelt 
so breit wie der slid lime, jedenfalls in seiner ostlid1en Haifte, die sim im Funda~ 
ment als ein durm Quermauern abgeschlossenes Gebauderechteck von 16 X 6,20m 
i. L. darstellt37a (Abb. 2, S. 27). Ob es identisch war mit dem Gebaude, dessen Giebel 
auf der Brosmerzeichnung rechts von dem Kapellentrakt sichtbar ist, steht dahin. 
ledenfalls stand sein ObergeschoG oh ne Zweifel mit der ja ebenfalls im Oberge
smoG liegenden Konigskapelle in unmittelbarem Zusammenhang, in den man auch 
die FHigel beiderseits der Apsis mit ihren nach auGen gerichteten Arkaden 
(Brosamerzeichnung) einbeziehen muG 38. 

Also cin Konigshaus mit Kapelle, Wohn-, Amts- und Reprasentationsraumen 
am Atrium der Klosterkirche? Gibt es dafiir Parallel en? 

Eine "curia regia" in ahnlicher Lage vor dem alten Dom ist auch fiirKoln liber
Iiefert. Hier befand sim das Hauptportal mit Vorhalle oder Vorhof an der Slid
seite. Unmittelbar daran muG sim der Konigshof angeschlossen haben, durch den 
def Leichenzug Biscnof AnDos beim Austritt aus dem Siidtor hindurdt muGte 39. 

der Hauptkirme wie durm ihren nom von Brower geruhmten Schmuck besonders aus
gezeichnet7 Vgl. A. Fucbs: Entstebung u. Zweckbestimmung d. Westwerke -+ Westf. 
Z •. 100 (1950) 256 If. 

36 K. L u bee k: Kaiser- und Konigsbesuche in Fulda -+ Fuld. GbH. 26 (1933) H /4S u. 
S9 H. Bezieht sich auf die von dem Fuldaer Monm Eberhard (Mitte 12. Jh.) herruhrende 
Datierungszeile einer Urkunde Konrad I. von 912 "Actum Fuldae, curia regia" sowie 
auf die Beschreibung des Papstbesuches von 1020 in Fulda (Anm. necrol. Fuld.: MG 
SS XIII 210), in der es vom Papste heiBt: "arees Romau! imperii adquisivit". VgI. dazu 
E. E. 5 ten gel: Die Reknsabtei Fulda in d. dt. Gesch. (1948) 11 u. Anm. 10. der zwar 
das Bestehen einer Art kaiserl. Burg in Fulda anerkennt. jedoch unter der auch in anderen 
Diplomen vorkommenden Interpolation Eberhards "curia regia" ebenso wie unter der 
zu 1170 erwahnten "cllria imperialis" nur einen Hoftag versteht. Vgl. jedoch unten die 
curia regia in Koln, die zweifellos gleichbedeutend ist mit wrtis regia! 
Zu einer ottonischen Pfalz in Fulda vgl. auch L Pr a 11 e : Pfarrei u. Archidiakonat Fulda 
i. Mittelalter -+ Pr a 11 e - Ri c h t er: Die Fuldaer Stadtpfarrei (Fulda 19S2) 16. 

37 L u bee k 62 sucht die Fuldaer Konigspfalz. da sie nicht weit von der Konigskapelle 
entfernt gewesen sein konne, auf dem Bonifatiusplatz, wo alte Fundamente von 
Vonderau auf eine Burg der Smirmvogte des Klosters, der Grafen von Ziegenhain, 
bezogen worden seien. 

37a Hahn 648 halt es fur wahrscheinlich. daB der westl. Teil des nordl. Atriums8iigels 
jenseits der sehr starken Quermauer nur noch die Breite des SudAugels hatte. 

38 Die nach auBen gewandten oUenen Arkaden - hochst ungewohnlich fur einen Atriums
Augel - scheinen auf eine Langsinnenteilung, also auf eine Durchfuhrung der ja im 
Fundament festgestellten sehr starken Mittelmauer auch im ObergeschoB zu deuten. 
Die seitliche Begrenzung der KapeIJe bleibt dabei unklar. 

39 VgI. KO Stadt Koln 1. Ill: Der Dom 47; Doppelfeld hat 1949 bei Grabungen auf dem 
Domhof an der Sudseite des Domes Mauerzuge aufgedeckt. deren Zusammenhang mit 
der curia bzw. eurtis regia er fur moglich. halt ~ Kolner Domblatt (19S2) 121. 
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Hier lag aucn der Bischofspalast (aedes episcopates iJt curia regia) 40, dessen zwei
geschossige Kapelle mit der bismoflichen Kathedra im ObergeschoB dem Evange
listen Iohannes geweiht war 41. Spater hatte "auf dem Grundstuck des ehemaligen 
Konigshofes bei .der Hofkirme S. Iohannes Evang. l1nd bei der aIren Cathedra 
episcopalis unter dem Porticus der Kathedrale" das Homgerimt am Domhof sei
nen Sitz 4 :!. 

Als Konigsbau (aedi/icilmt regiHlu) wird auf einem aIten Plan des T rierer Klosters 
St. Maximin 43 ein das Atrium der Kirche westlich abschlieBender nordsudlich ge
rirnteter Gebaudetrakt bezeichnet. durch den der Haupteingang ins Atrium hin
durchfUhrt. Nach der Besch.riftung des Planes umfaBte das zweistockige Gebaudc: 
neben anderen Raumen "Curim'H Satrapae Maximiniauae" mit einer Nicolaus
kapelle 44. Also def gIeiche Flugel der Atriumsumbauung, der in Fulda die Konigs
kapelle enthielt, wird in Trier als "konigliches" Gebaude bezeidlOet. Aber aum 
die Nutzung des Gebaudes im 17. Ihdt. erscheint in diesem Sinne bedeutsam. Der 
Satrapes war der Amtmann bzw. der Oberamtmann des Klosters, cin Gerichtsbe
amter, der im Auftrage des Abtes die hochgerichtsherrliche Gewalt ausubte 45. 

Sollte nicht audl hier wie in Koln die curia satrapae bzw. das Hochgericht Nach
folger der curia regia gewesen sein?46. 

Auch zeitlich konnte das Trierer "aedi/iciwu regium" zu dem Fuldaer "regale 
sacellum u stimmen. Der auf dem Plan dargestellte spatgotische Kirchenbau folgte 
im wesentlichen im GrundriB der 942 bzw. 949 geweihten Klosterkirche und auch 
das Atrium muB jedenfalls in der Gesamtanlage auf den ottonischen Bau zuruck
gehen 47. DaB auch in der Bezeichnung "aedi/icitflll regifwI" ottonische Tradition 

40 KO Stadt Koln 7. IV: Die profanen Denkmaler 335; die curia regia scheint spater in 
dem erzbischoAimen Palast aufgegangen zu sein, dabei aber nom. weiter dem Konig 
bzw. Kaiser bei Anwesenheit in Koln gedient zu haben. So hielten in dem von Reinald 
v. Dassel an der SUdseite des Domhofes 1163 neu errichteten. meist Saal genannten erz
bischoflichem Palast deutsme Kaiser von Heinricht VII. bis Maximilian I. Hof und Ge
richt. Ebda 336. 

41 EbdOl und KO Koln 7. Ill: Erganzungsband 49; dOlnOlm erste Erwahnung 1074. EB Heri
bert soli sim 1021 in der Kapelle mit Kaiser Heinrim 11. ausgesohnt haben. Aum hier 
besteht die Vermutung. daB die Kapelle urspriinglim zur curtis regia gehorte. Zu beam
ten ist aum ihre spatere Bezeichnung S. lohannes evang. in curia. 

42 KO Koln 1. IV. 345; danam war als Wappenzeim.en am Hochgerimt ein Adler an
gebramt. der bei der baulimen Emeuerung 1616 entfernt wurde. 

43 Stim des P. Claudius Antony conventus S. Maximiniani. 2. H. 17. Jhdt. KO Stadt Trier 
Ill: Die kirml. Denkm. d. Stadt Trier 305. Drei weitere Stime des P. Antony stellen 
dOls Kloster in Ost- und Westansimt und die Kirche im Quersmnitt dar. 

44 "aedi!lciuUf regiuUf. complectens in se curiam satrapae Maxfmillianae CUIf! sacelfo S. 
Nicolai eplscopl aliisque llabitaculis". Vgl. aum A. F u c h s: Entstehung u. Zweckbe
stimmung der Westwerke -+ Westf. Zs. 100 (1950) 254 u. Anm. 50. 

45 Vgl. KO Stadt Trier 111,312 u. K. Christoffel: Gesm.. d. Weinbaus d . Abtei S. 
Maximin in Trier -+ Trierer Heimatbuch (1925) 92. Anm.7. 

46 A. F u c h s a. a. O. vermutet die .. Konigshalle" im ObergesmoB des aedi!iclulU regiu»l, 
sieht jedenfOllls in dem Gebaude einen Profanbau. 

47 KO Stadt Trier 111. 269: .. Die ottonische Kirche hat ihre samtlimen NOlchfolgerinnen im 
GrundriB uDd Aufbau entsmeidend beeinfluBt". 

,. 
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namwirkt. ist urn 50 wahrsmeinlimer • .lis in Urkunden Onos 1. von 940 uod 970 
St. Maximin zUerst als koniglicne Ahtei ersmeint. Immer wieder muBte diese Ahtei 
ihre Reichsunmittelharkeit gegen den Erzbischof verteidigen. Zu schweren Kampfcn 
kam cs noch im 17.1hdt. Auch a1s der Streit langst Zll Gunsten des Erzbischofs 
endgiiltig entschieden war, Hihrte die Abtei weiterhin den ReidlSadler im Wappen 
und nannre sicn .. lIl1peria!is et excmpta ... abbaria"·8. DOlzu paSt. daB man .luch 
an der alten Bezeichnung Konigsbau festgehalten hat. auch als ihr. zumal in 
nachmittelalterlicher Zcit, keinerlei Bedeutung mchr zukam. 

Die fUr Koln uod Trier gesicnerten friihmittelalterlichen Konigshauser am Ein
gang des Atriums49 werfen ein bezeidmendes Limt auch auf Fulda und geben unserer 
Vermutung. daB mit dem regale sacellulII weitere Wohn~ und Amtsbauten des 
Konigs verbunden waren, einen hohen Grad von Wahrsmcinlichkeit 50. Wenr.. wir 
diesen Konigsbau 51 im Westfliigel des ottonischen Atriums sowie in dem groBen, 
die Osthalftc des Nordfliigels einnehmcnden Rechteckbau erblicken diiden, dann 
erscheint die ottonische Erweiterung des Atriums iiberhaupt im wesentlichen durch 
die Anfiigung einer curtis regia an das altere Atrium bedingt. Vielleicht hat sich 
die Planung bei der glanzvollen Kirchweihe von 948, an der auch Otto I. teilnahm, 
etgeben. Eine Beteiligung des Konigs bzw. koniglimer Bauleute an dem Bau des 
ottonisrnen Atriums in Fulda ist aus dem Zusammengehen des aufgefundenen 
ottonismen Kapitellbruchstiickes mit Rasdorfer Kapitellen ciner-, mit Aachener 
und byzantinischen Formen andererseits zu erschlieBen 52. 

Man geht gewiB nicht fehl. wenn man in solcher straffen axialen Ausrichtung 
der curtis regia auf Atrium und Kirche. wie sie dem Gegeniiber van palarilHlf und 
Hofkirche in Aachen und lngelheim zu vergleichen ist, die Absicht sumt. das 
rechtlime Verhaltnis von Konigtum und Reichsklaster auch baulich zurn Ausdruck 

48 Ebda. 289. 
49 Auch in Essen darE man eine Konigspfalz in enger Verbindung mit dem Atrium des 

re ichsunmittelbaren Fr:lUenstifts vermuten. Wie in Fulda wurde dort im 3. Viertel des 
10. Jh. der Kirche ein Atrium vorgelegt mit einer dieses westlich :.bschlieBenden Kapelle 
lohannes d. T. FUr die StraGe bzw. den Platz westlich des Atriums ist die alte Bezeich
nung .. In -der Burg" uberliefert. d~ allerdings von W. Zimmermann auf die StiEts
immunita t bezogen wird. Ob rig ens soli auch in Essen im spateren Mittelalter der Stifts
vogt die hohe und niedere Gerichtsbarkeit am Platze vor dem Atrium ausgeiibt h:lben . 
W. Z i m mer m ann: Das Munster zu Essen. KO Rheinland. Beiheft 3 (I9;6) 50. 47 
und Anm. 167. 

50 Auch fUr Fulda laBt sich im spateren Mittelalter das Hochgericht im Atrium bzw. im 
.. Paradies" nacnweisen. Ober das Parad iesge richt. dessen Richter ein Siege! mit der 
Umschrift ~Siglllum judicII Paradisi Fulde,lS/s" fUhrte. vgl. Gr. Ri c h t er: Das Paradies 
und die Konigskapelle vor der ehemaligen Stiftskirche in Fulda __ Fuld. GbH. 12 
(1913) 108. 

51 Wenn sich auch die Bezeichnung "palathIUf" fiir Fulda. Koln und Trier nicht findet. 
sand ern nur curia od er curtis regia bzw. ardlficilHtI regiuHf, arces imperlales. so ist dom 
kein Zweifel. daB es sich tatsachlich urn Pfalzen handelt. deren Hauptbestandteile 
Fuchs 254 im Saalbau und in der Pfalzkapdle sieht. Flir die karoling. Konigshauser in 
Farfa und St. Denis ist dagegen der Name palatiulII iiberliefert. V.gl. Anm. 53. 

;2 Vgl. meinen Aufs:ltz __ Wallraf-Richartz-Jb. XIV (1952) H. 
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zu bringen. Insbesandere momte man - aum im Hinblick auf die Verhaltnisse in 
Koln , Trier und Essen - an die Reimskirmenpolitik Otta 1. mit ihrer starkeren 
Betonung der kg!. Verfligungsgewalt iiber das Kirchengut denken. 

lndes horen wir smon in karolingisc:her Zeit van Konigspalasten bei Bismofs· 
und Klosterkirmen, oh ne daS im einzelnen N5heres uher deren baulime Anordnung 
bekannt ware 53. 

In Fulda stand der Rechteckbau im Nordflugel des attani-schen Atriums, wie der 
Grabungsplan zeigt, liber den Fundamenten jenes vorbonifatianismen GroSbaues. 
der vermutlich als Hauptgebaude einer frankischen c!(rtis regia anzusehen is t. 
Insbeso ndere deckte er sich in seinem ostlichen Teil - von der Amsenschwenkung 
abgesehen - mit jenem 8.75 X 7,65 i. L. rnessende'll Einbau, fur den Hah n Wieder
benutzung in kIosterlicher, also karoIingismer Zeit annimmt. Kann das ZufaIl sein, 
ader ware tatsachlich rn it der Kantinu itat einer curris regia an dieser 5telle zu 
remnen, bei der jener Einbau als Rest eines zwismen Fr5nkischem und Ottonischem 
vermittelnden karolingischen Konigshauses angesehen werden mu6te? Das wurde 
auch die Frage einer alteren "capella regis'" im Eingangsbau des karolingischen 
Atriums oder anderswo in ein neues licht rlicken (Abb. 4, S.33). 

Was die Frage der Entstehung des karolingismen Ostatriums betrifft , so konnen 
wir aum da nach einen Sch.ritt weiterkamrnen. Eine Beziehung auf die Sturmkirche 
kammt sman deswegen nient in Betracht. weil diese wahl oh ne Zweifel den Eingang 
im Westen hatte. Das gilt gewi l3 aum rur den "Osttempel" Baugulfs. Erst der Bau 
des Westquerseniffs nach dem Amtsantritt Abt Ratgars 802 smnitt den Eingang 
im Westen ab und Whrte nam dem Yorbilde von St. Peter in Rom zur Betonung der 
Westrichtung und darnit zum Eingang im O s ten. Westquerschiff und O sta trium, 
beide in engem Anschlu6 an die romische Peterskirche, bedingen sich al so in Fulda 
gegenseitig 'lmd gehoren der gleichen Planung an, was einer Datierung in die ersten 
Jahre des 9. Jhdts., wie sie ja auch Hahn vorschlagt 64, entsprimt. 

Noch eins wird man aus dem unmittelbaren AnschluS des karolingischen Atriums 
an Rom, wie er sich aus der Gegenuberstellung des Eingangsbaues mit dem van 
St. Peter ergab, schlie6en durfen : Candidus sagt in seiner Yita Aeigi lis. die Ver~ 
legung des Klasters van der Slid· an die Westseite der Kirche sei "More Ramano" 
erfolgt 55 • Doppelfeld faSt das in einem "More Romano" betitelten, die Ergeb
nisse seiner Kolner Domgrabung baugeschichtlich auswertendem Aufsatz 56 so 3uf, 
als ob die Fuldaer Westklausur unmittelbar dem O st3trium von St. Peter nadl· 
gebildet word en sei 57. Davan kann bei der grundsatzlichen Yerschiedenheit van 

53 Vgl. Fums 255". der auf das von Leidrad von Lyon fur Karl. d. Cr. bereitgestellte zwci
gesdlOssige Konigshaus (dOHlIIIII cum solario) sowie auf Farfa verwcist. wo cs vor 890 
im Kloster einen Konigspalast mit eigener Hofkapelle (iH palatio regall cOllstituta) 
gegeben habe. Auch Abt Fardulf von St . Denis hat fu r Karl d. Cr. in seinem Kloster 
einen Palast gebaut. MC Poet. lat. I 35"3. 

54 H a hn 684. 
SS MC SS XV, 1 299. 
56 o. Do p p elf e Id: More Remano. Die beiden karoling. Domgrundrissc vo n Koln ~ 

Ktilner Domblatt 8/ 9 (1954) 33 H. 

57 Ebda. 4 7/ 48. 



I 

38 We-mer Meyer-Barkltausell: Die Ausgrabungell aul deul Fuldaer Domplatz 

Klausur uod Eingangshof keine Rede 'Sein. Gleicbzeitig gibt D. abeT einen 
Schlussel daHir. wie die Stelle Zll verstehen ist. durch den Hinweis. daG unter 
"Dach romischem Brauch" gaDz allgemein die Lage in der Ost-Westachse gemeint 
sei. Da Candidus die romische Herkunft des Ostatriums kannte, glaubte er, di<! 
Bezeidmung "Romano more" auen auf die Klausur anwenden Zll sollen, da diese 
durch die Verlegung an die Westseite III einem axialen Gegenstiick des Ost
atriums wurde. 

Bei den Fuldaer Ausgrabungen 1953 giog cs urn die KHirung von drei Fragen. 
die aus den mehrfamen Domplatzgrabungen Vonderaus noch offenstanden: Vor
bonifatianische Schraganlagen, sogenannte altere Konigskapelle, Werner-Paradies 
und lohanneskapelle. Die Deue Grabung hat zwar nidlt zu ihrer ersdlopfenden Be
antwortung geHihrt, aber sie hat dom zu ihrer weitgehenden AufheIlung wesentlich 
beigetragen durch Aufdeckung wichtiger neucr Mauerzuge und durch ihre sorg
ffiltige Untersuchung, Bestimmung und zeidlnerische Festlegung. Es war nicht die 
Aufgabe des Ausgrabers, aus seinem Befund bereits alle baugeschichtlichen Folge
rungen zu ziehen. Die vorbildlich klare Herausstellung des Befundes ist Hein
rich Hahn 's bleibendes Verdienst. Mehr wird man aus den in dem untersurn.ten 
Gelande befindlimen Mauerresten auch spater nicht herauslesen konnen, als es 
trotz ungiinstiger Witterungsvcrh5Itnisse durch die uncrmudliche, gewissenhafte. 
keinen Stein und keine Scherbe iibersehende Arbeitsweise des Ausgrabers gesme
hen ist. So wird man die an sich ja schr bedauerliche Zerstorung wichtiger Mauer
zuge durch die Planierungsarbeiten verschmerzen konnen. 

In WeiterverfoIgung der Probleme mtiSte der Spaten etwa im Hofe des Priester·· 
seminars bzw. in den benambarten Garten angesetzt werden. Hahn hoHt, dort viel
leicht jenen alteren vorbonifatianischen Steinbauten auf die Spur zu kommen, von 
denen sich Steine in zweiter Verwendung in den Fundamentmauem auf dem Dom
platz fanden 55. Aber auch im Inneren des Domes miiSte weiterhin jede Gelegenheit 
zu Bodenuntersudmngen genutzt werden. Die brennende Frage nach dem GrundriS 
der 5turmkirme kann nur hier gelost werden und namentlich ersrneint die Weiter
verfolgung der von Vonderau 1928 uuter der heutigen Vie rung angesmnittenen 
Krypta aussichtsreim und bedeutsam. 
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