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Roar Hauglid, Norske stavkirker. Bygningshistorisk bakgrunn og utvikling. Dreyers Verlag, Oslo 

1976. 474 Seiten, 338 Abbildungen, 13 Farbtafeln, 9 Tafeln mit Typenzeichnungen.

In den letzten Jahren sind in zahlreichen Einzelaufsatzen oder als Beitrage in grofieren baumonographischen 

Publikationen neue Funde uber friihmittelalterlichen Holzbau vorgelegt worden, nur seiten durch Vergleiche in 

einem grofieren Zusammenhang eingeordnet. Grofiraumige Entwicklungen wurden kaum aufgezeigt, vielmehr 

lag immer wieder das Hauptgewicht auf der Vorstellung von mehr oder weniger zufalligen Einzelfunden und ih- 

rer Rekonstruktion. Dieser Mangel ist nun durch das hier anzuzeigende Werk behoben. Nachdem 1973 der 

Band ’Norske stavkirker. Dekor og utstyr' vom gleichen Verf. erschienen ist, liegt nun der - inhaltlich erste — 

Band tiber die Bauformen vor. Die Bildunterschriften sind norwegisch und englisch, der Text norwegisch mit 

24 Seiten ’english summary'. Der dicke, grofiformatige, reich bebilderte Band stellt eine umfassende Erweite- 

rung des 1969 von Hauglid herausgegebenen Buches zum gleichen Thema dar. Zugleich wird hier die reiche 

Ernte einer tiber 40jahrigen intensiven Beschaftigung des Verf. mit den norwegischen Stabkirchen und mit dem 

friihen germanischen Holzbau vorgelegt.

In einem Uberblick tiber die Architektur holzerner Wohn- und Sakralbauten nordlich der Alpen bis um 1000 

n. Chr. zeigt Verf., dab sich die ersten Holzkonstruktionen bis in die spate Steinzeit zuriickverfolgen lassen. 

Das prahistorische Wohnhaus war ein Hallengebaude und bestand in seiner haufigsten Form aus eingegrabenen 

Pfosten, die Wande bildete manchmal mit Lehm beworfenes Flechtwerk. Zu den altesten und verbreitetsten 

Typen gehdren aufierdem die Rundhtitten, das Dachhaus, bei dem die Dachsparren beidseitig bis zum Boden 

reichten, sowie vor allem das geraumige Wohnstallhaus mit langgestreckten, leicht gekriimmten Flechtwerk- 

wanden und inneren Pfostenreihen zur Stiitzung des strohgedeckten Daches. In der Spatzeit anzusiedeln sind 

auch Hauser, die ausschliefilich aus Holz in einer Palisadentechnik mit eingegrabenen Spaltbohlen errichtet 

wurden. Eine bronzezeitlich auftretende Blockbauweise ersetzt das Flechtwerk durch horizontal liegende Boh

len, die in eine Nut der eingegrabenen Wandpfosten eingelassen werden. Eine tiberraschende Ausnahme, und 

vielleicht aus provinzialromischem Einflufi zu erklaren, ist. das friihe Auftauchen von Standern auf Schwellbal- 

ken, die wiederum auf in die Erde getriebenen Pfahlen ruhen, ein Verfahren, das bei Ausgrabungen in Fedder

sen Wierde nachgewiesen wurde (1.-2. Jahrh. n. Chr.).

Der hochentwickelte Holzbau der Romer scheint ansonsten nur in wenigen Orten entlang des Rheins eine 

Nachfolge gefunden zu haben. Die Norm bildet im friihen Mittelalter bis zur Jahrtausendwende die altherge- 

brachte Pfosten-Flechtwerktechnik. Schwellbalken sind auch in den Quellen nur fiir die Konstruktion von Tii- 

ren iiberliefert, wie etwa bei den Funden von Haithabu (ca. 900) oder bei den bis zu 30 m langen Saalbauten von 

Warendorf. Das gleiche gilt fiir Bauten im sachsischen England, wo auch ’Palisadenhauser' gefunden wurden. 

Die Stellerburg in Dithmarschen beweist, dab ebenso die Blockwand weiterbestand; am sog. ’Mittelhaus' (vor 

900) wird hier zum ersten Mai ein entscheidender konstruktiver Fortschritt deutlich: Obwohl noch eingegra- 

ben, sind die rechteckigen Eckpfosten jetzt durch eingezapfte und leicht in den Boden eingetiefte Schwellriegel 

miteinander verbunden; diese nehmen in einer Nut eine Stabwand auf. Etwas modifiziert wird diese Technik bei 

Gebauden der Motte Husterknupp bei Koln, wo zahlreiche Wandpfosten und auf der Erde stehende Schwell

riegel auftreten. Die Entwicklung des Stabbaus erreicht ihren eigentlichen Abschlufi mit der Einfiihrung von 

durchgehenden Schwellbalken, die einen Rahmen bilden, wie sie am Petersberg bei Basel, Burg Elten am Nie

derrhein und Haus Meer bei Biiderich in friihester Form gefunden wurden. Da sich das gleiche Konstruktions- 

prinzip bei den ersten nordischen Stabkirchen des 11. Jahrh. wiederfindet - die altere Kirche von Urnes besitzt 

sogar Entliiftungsldcher im Schwellbalken, die denen der Burg Meer entsprechen - ist damit auch mit der alten 

Vorstellung aufgeraumt, dab der Stabbau eine rein nordische Erscheinung sei.

Obwohl vom Aussehen der ersten Kirchen in Irland nichts bekannt ist, waren sie sicher, wie zahlreiche Pfosten- 

funde in ganz Nordeuropa und Quellenberichte nahelegen, aus Holz gebaut. Bis in karolingische Zeit bleiben 

eingegrabene Pfosten mit Flecht- oder Stabwanden und Strohdachern vorherrschend; danach zeichnet sich die 

gleiche bautechnische Entwicklung wie beim Profanbau ab, entweder in Richtung auf Skelettbau (Fachwerkbau) 

oder, als vermutliche Zwischenstufe zwischen Pfostenbau und Folgebauten aus Stein, auf die Verwendung von 

Stabbau auf Schwellriegeln zwischen Pfosten und schliefilich auf durchlaufenden Schwellbalken, wie sie den 

vollausgebildeten nordischen Stabkirchen entsprechen. Daneben erhalt sich die erwahnte Palisadentechnik; dies 

beweist die noch erhaltene Kirche des friihen 11. Jahrh. von Greensted/Essex sowie weitere Funde in England. 

Ebenso mufi auf Grund gleicher Vorganger und Bedingungen die Frage bejaht werden, ob es in Europa ahnli- 

che, vom Steinbau beeinflufite Saulenstabkirchen gab, wie sie besonders fiir die Entwicklung bis 1200 in Nor- 

wegen typisch waren.

Ein Blick speziell auf die Situation in den nordischen Landern bis um 1100 ergibt kaum Unterschiede zu Holz- 

bauten anderer germanischer Gebiete. Anzutreffen ist das langgestreckte Wohnstallhaus, allerdings meist mit 

Wanden aus Grassoden und Stein, ebenso wie Bauten mit Palisadenwanden aus eingegrabenen Vertikalbohlen, 

die sich bei danischen und norwegischen Grabkammern sowie bei Hausern vom Trelleborg-Typ finden. Andere 

Bautechniken kamen mit den neuen Handelsrouten friesischer Kaufleute und der Entstehung von Stadten, Han- 

delszentren und Missionen auf. Die grofien Hallenbauten mit Flechtwanden machen allmahlich einfachen Holz- 

hausern Platz. Funde in Hedeby iiberliefern das Vorherrschen von Palisaden- oder Blockwanden. Schwellbal-
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ken, mit Nut fur Stabwerk oder gebohrten Lochern fur diinne Stabe zum Halten des Flechtwerks sind zunachst 

selten, bis schliefilich das Schwellensystem mit einer weitergefiihrten Stabwerktechnik im 12. Jahrh. allgemein- 

giiltig wird, eine Entwicklung, die sich auch an Hand von Hauserresten in Schleswig, Lund, Sigtuna und ande- 

ren Stadten nachvollziehen lafit. Die wenigen Funde vor dem 12. Jahrh. in Norwegen zeichnen sich alle durch 

eine relativ primitive Bautechnik aus; es ware daher vollig irrefiihrend, der Saga folgend, dort im 11. Jahrh. eine 

abweichende oder besonders herausragende Zimmermannstechnik anzunehmen.

Die ersten nordischen Kirchen der Missionszeit waren Holzbauten mit vorwiegend eingegrabenen Wandsyste- 

men. Diese bestanden einmal aus den iiberkommenen Pfosten, zum anderen aus mit Greensted vergleichbaren 

Palisaden, eine Technik, die wir vor allem an Kirchen in Lund antreffen: grofie, mit Nut versehene Eichenhalb- 

holzer werden eingegraben und mittels eingeschobener Feder miteinander verb unden. Schiff und Ghor bei St. 

Drotten (um 1050) weisen eine innere Pfostenreihe auf, die eine Rekonstruktion mit basilikaler Uberhbhung 

glaubhaft machen konnte. Fur die Dauerhaftigkeit und Weiterentwicklung der Kirchenbauten ist die Einfiih- 

rung von durchlaufenden Schwellbalken von entscheidender Bedeutung. Zu den altesten uns bekannten dieser 

Art gehoren die Stabkirchen von Hemse, Silte und Eke, die wohl dem spaten 11. Jahrh. angehdren. Gemeinsam 

ist ihnen der Grundrifi als kleine Saalkirche mit eingezogenem, niedrigerem Ghor, der quadratische Querschnitt 

der Schwellbalken und die Art der wandbildenden Spaltbohlen, die mit eingeschobener Feder verbunden waren. 

Die Dacher mit Bundbalken entsprechen dem normannischen Typ. In Norwegen ist die altere Kirche von Ur- 

nes, von der Teile in der heute stehenden Anlage wiederverwendet wurden, das vergleichbare Beispiel. Hier ist 

allerdings eine fortschrittlichere Verzimmerungstechnik zu beobachten. Die Wandbohlen haben Federspun- 

dung; auch die reiche Schnitzornamentik an Portalen, Giebelfeldern und an einem Eckstander machen eine Datie- 

rung vor 1000 unwahrscheinlich.

Die normannische steinerne Basilika war etwa ab 1200 das Vorbild fur die Entstehung der norwegischen Saulen- 

stabkirche mit inneren Saulenreihen, Archivolten und einem basilikal erhohten Mittelschiff. Zunachst ver- 

schwindet damit auch die friihere ’heidnische' Tierornamentik vollig. Ganzlich abzulehnen sind in diesem Zu- 

sammenhang Theorien, die die norwegische Stabkirche von einer umgekehrten Vikingerschiff-Konstruktion 

oder von einem heidnischen Holztempel abzuleiten versuchten. Ebenso sind die steilen Kehlbalkendacher mit 

scherenformigem Stuhl europaische Anleihen und nicht etwa selbst Vorbild fiir die Gotik. Der einzige Unter- 

schied zur Steinbasilika, das Herumfiihren der Saulenreihen um das gesamte Mittelschiff und entsprechend das 

Weiterfiihren der Seitenschiffdacher auch um die Giebelwande, erklart sich aus der Notwendigkeit, das hochge- 

zogene, unstabile Mittelschiff abzustreben. Der karge Bauschmuck wird sehr bald von einer reichen Ranken- 

und Drachenornamentik, vor allem an den Portalen, abgelost. Mit zunehmender Hohe erfahrt die Saulenstab- 

kirche im 13. Jahrh. auch einige konstruktive Neuerungen, vor allem eine Querversteifung der Saulen. Diese 

besorgen jetzt in einigem Abstand zwei lange horizontale Holzer, aus je zwei Bohlen, die die Saulen im oberen 

Bereich verbinden, indem sie diese auf beiden Seiten wie eine Zange umschliefien; dazwischen gesetzt werden 

jeweils Andreaskreuze, ein System, das noch nachtraglich in altere Stabkirchen eingefiigt (Hopperstadt, Lorn) 

und dann auch fiir kleinere Bauten verbindlich wird. In der weiteren Entwicklung macht man sich dabei die 

Moglichkeit zunutze, einige Saulen oben an der untersten Horizontalverbindung enden zu lassen, um somit 

mehr Freiraum zu erhalten. Bei den Kirchen von Stedje, Borgund, Hegge und Gol geschieht das mit der mittle- 

ren Saule der Langskolonnaden, bei spateren (Al, Heddal, Ringebu) alternierend mit jeder zweiten Saule, beim 

Valdres-Typ schliefilich reichen nur noch die vier Ecksaulen bis auf den Boden. Die im Westen Norwegens 

konzentrierten Saulenstabkirchen machen nur einen kleinen Teil der ma. Stabkirchen aus, die Mehrzahl sind 

kleine einschiffige Bauten, die sich kaum veranderten.

Als weitere Bauform ist die Stabkirche mit Mittelsaule zu nennen, welche lediglich die Funktion hatte, den 

Dachreiter zu stiitzen. Dieser Typ gehort dem Ende der Entwicklung und damit friihestens der ersten Halfte 

des 13. Jahrh. an und war nicht, Strzygowskis Schiffsmast-Theorie folgend, die alteste Stabkirche, aus der sich 

die Saulenstabkirche durch Vervielfachung der Saulen ableitete. Stabkirchen mit kreuzfdrmigem Grundrifi, von 

denen sich keine erhalten haben, waren besonders im More-Gebiet verbreitet. Auch von einigen alteren Bauten 

(Al, Ringebu, Nore) kann angenommen werden, dafi ihnen kreuzformige Flugel angefiigt wurden.

Das aufiere Erscheinungsbild der Stabkirchen bekam erst im spateren Mittelalter seine fiir uns typisch erschei- 

nende Auspragung. Dann erst wurden aufiere Galerien (Umgange) angelegt, die zunachst wohl keine Briistung 

besafien und um den ganzen Bau herumfiihrten. Spater erhielten sie eine hohe Briistung mit kurzen Saulchen als 

oberen Abschlufi. Als Vorbild mogen die rheinischen Zwerggalerien mit ihrem nordischen Vertreter am Dom 

des damaligen Erzbischofsitzes Lund gedient haben. Die heute charakteristische Schindeldeckung ersetzte die 

urspriingliche aus geteerten Langsbohlen. Zum allgemein iiblichen Bauteil wurden aufierdem die halbkreisfdr- 

mige Apsis und der Dachreiter. Fiir grofiere Glocken errichtete man im Westen angefiigte oder freistehende 

Glockentiirme, wie sie scheinbar bei Kirchen aus alterer Zeit ebenso haufig waren. Nur in Schweden haben sich 

solche Tiirme iiber langere Zeit erhalten, allerdings keine aus der Zeit vor dem 16. Jahrh. In Norwegen steht 

noch ein ma. Glockenturm bei der Kirche von Borgund; Untersuchungen bei Ardal und Rinde ergaben Spuren 

ahnlicher Konstruktionen.

Mit seinem Buch hat Verf. den besten und umfassendsten Uberblick iiber die germanische Holzbaukunst des 

friihen und hohen Mittelalters vorgelegt. Hier sind alle wichtigen Befunde besonders der letzten Jahre aufge-
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fiihrt, durch gute Abbildungen vorgestellt und mit einem ungemein umfangreichen Literaturverzeichnis er- 

schlossen. Uber die Darstellung der norwegischen Stabkirchen hinaus hat Verf. fast ein Kompendium des ma. 

Holzbaus vorgelegt. Es ist bewundernswert, mit welcher Zuverlassigkeit er die Ffille der auch haufig recht ver- 

steckt publizierten Befunde erfafit hat: neben der iiberblickhaften Darstellung zugleich ein Nachschlagewerk 

von grofiem Nutzen. Das von H. Phleps 1958 vorgelegte Buch ’Die norwegischen Stabkirchen', das ebenfalls 

wichtige Einzelhinweise und iiberregionale Vergleiche enthalt, ist damit weitgehend iiberholt. Verf. hat mit sei- 

nem Buch der frfih- und hochmittelalterlichen Bauforschung einen grofien Dienst erwiesen und unsere Kenntnis 

des friihen Holzbaus bereichert.
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