
Die kleineste von den 7 Land = Staedten in der 

alten Marek Brandenburg - Archaologische 

Aufschliisse zu den Anfangen der Stadt Werben 

a. d. Elbe, Ldkr. Stendal

Dann als vor einigen jahren der Hr. Inspector in seinem garten rojolen Lassen: hat 

sich ein 4fach.es steinpflaster gezeiget, davon aber die ursach nicht so wohl eine 

verwilstung, als vielmehr die erhbhung des arts gegen die anstossende Elbe sein 

mag, um der wasserfluht zuentgehens

Christian Gildhoff

Abb. 1 Der Merianstich von 1652 zeigt die Stadt aus nordwestlicher Richtung. Ganz links aufien im 

Hintergrund die Elbe.

Bis heute gilt, was Johann Heinrich Zedlers Grofies vollstandiges Universal-Lexicon alter 

Wissenschaften und Kiinste schon im Jahre 1748 vermerkte: Mit seinen rund 900 Ein- 

wohnern ist Werben nicht nur in der Altmark, sondern in Sachsen-Anhalt iiberhaupt der 

kleinste Ort, der sich amtlich Stadt nennen darf. Dass dieser Status historisch begriindet 

ist und der Ort selbst wohl schon bessere Zeiten gesehen hat, lasst der Blick auf den 

gewaltigen, spatgotischen Bau der Pfarrkirche St. Johannis unschwer erahnen, der bis 

heute eindrucksvoll das Stadtpanorama beherrscht - nicht anders als zu Zeiten Merians

1 Bekmann 1751/53, Bd. 2, V. Theil, I. Buch, VIII.

Kap., 6 (rojolen = rajolen/rigolen: 

[niederl./franz./niederdt.] tief pfliigen, umgraben).
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im friihen 17. Jh. (Abb. 1). Langhaus und Chor wurden zuletzt im 15. Jh. erweitert bzw. 

erheblich umgebaut, und vom wirtschaftlichen Wohlstand dieser Zeit zeugt heute noch 

das prachtige, gegen 1460/70 errichtete Elbtor. Schon Mitte des 14. Jh. wird Werben als 

Mitglied der Hanse aufgefiihrt, und seit 1321 gehbrt die Stadt zum Bund der altmar- 

kischen Stadte2. Die Ausrichtung Werbens auf den Handel mag man nicht zuletzt daran 

ermessen, dass das reprasentativste Tor des Befestigungsrings zum Fluss und eben nicht 

in Richtung Landesinneres zeigte.

Die Griinde fur den spateren Niedergang waren vielfaltiger Natur, der Dreihigjahrige 

Krieg besiegelte in gewisser Weise nur eine sich schon friiher anbahnende Entwicklung. 

Der Verlust der politischen Autonomie der markischen Stadte ab dem spaten 15. Jh., die 

Verdrangung im Elbverkehr durch Hamburger und Magdeburger Kaufleute und nicht 

zuletzt die driickende Steuerlast strangulierten nicht nur die wirtschaftliche Basis, son- 

dern bremsten auch fur lange Zeit die Erholung nach dem Kriege. Im Faile Werbens 

kamen noch lokalspezifische Faktoren hinzu, wie die schweren Elbuberschwemmungen 

der Jahre 1433,1496 und 1595 sowie die ausgedehnten Stadtbrande 1438 und 1490. Die 

kleinste Stadt - zumindest der Altmark - aber war Werben immer schon: Bereits 1375/76 

lag nach dem Landbuch Kaiser Karls IV. die Steuerleistung Werbens zum Teil deutlich 

hinter der aller anderen altmarkischen Stadte3. 247 Feuerstellen werden dann in einer 

Zusammenstellung von 1564 genannt, nicht gerade viel, verglichen mit den 426 des 

benachbarten Seehausen oder gar den 1210 von Stendal, hochgerechnet an Einwohnern 

aber doch wohl mehr als heute4.

Zumindest aus archaologischer Sicht hatte die Stagnation der spateren Jahrhunderte 

aber auch ihr Gutes. Der eigentliche Stadtkern blieb frei von neuerer Uberbauung, es gab 

kaum grbhere Bodeneingriffe und damit relativ wenig Zerstbrung archaologischer Sub- 

stanz. Denn wie sich im Zuge der Ausgrabung von September 2003 bis Marz 2004 zeigte, 

dtirfte der heutige Ort auf einem im grohen und ganzen intakten mittelalterlichen 

Schichtpaket liegen, das durch allmahliche Erhbhung der begangenen Oberflachen ent- 

standen ist und sich zumindest in den untersuchten Abschnitten grbhtenteils durch 

nahezu perfekte Erhaltungsbedingungen (Feuchtboden) auszeichnet.

Anlass fur die Grabungen war die geplante Neuverlegung samtlicher Versorgungslei- 

tungen mit anschlieEender Erneuerung des StraEenkdrpers, beginnend in der Seehauser 

StraEe uber Marktplatz und MarktstraEe bis zum westlichen Ende der Kirchstrahe 

(Abb. 2). In einem spateren Bauabschnitt sollen diesen Leitungen dann bis in die Rabel- 

sche StraEe und iiber das Rabelsche Tor am Siidostausgang der Stadt hinaus fortgefiihrt 

werden. Mithin liefern die dabei gewonnenen Einblicke einen Querschnitt durch den 

Schichtaufbau unter der gesamten Stadt. Dies ist schon deshalb von Bedeutung, als es

2 Hansisches UB III, 203, Nr. 433; dazu Stein 1915, 

119 ff. - Hansisches UB II, Nr. 385; CDB 1, XV 74, 

Nr. 100.

3 Schultze 1940, 546: Danach zahlte Werben 20 

Mark, Gardelegen und Osterburg je 30, Tanger

munde 40, Salzwedel Alt- und Neustadt zusam- 

men 45 und Stendal 80 Mark.

4 Verfasser war der damalige, in Werben geborene 

Stendaler Biirgermeister Nicolaus Goldbek; zitiert

nach Gotze 1873, 256. - Auf 1300 Personen wird 

die Einwohnerzahl des spatmittelalterlichen Wer

ben geschatzt, auf 2800 die Seehausens, auf 

6000-7000 die Salzwedels und auf etwa 10000 die 

Stendals, der damals grbfiten Stadt der Mark Bran

denburg (Engel 1984, 50). Erst um 1800 erreichte 

Werben wieder die Einwohnerzahl, die es vor dem 

Dreifiigjahrigen Krieg gehabt hatte.
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Abb. 2 Plan der Stadt Werben um 1900. Die Strafienfiihrung ist bis heute unverandert.

bislang an archaologischen Untersuchungen fehlte und - wie in so vielen Kleinstadten- 

eine umfassende Aufarbeitung der Stadtgeschichte immer noch aussteht5. Dass die Stadt 

altere Siedlungsstrukturen aus ihrer Anfangszeit uberlagerte, ahnten kundige Zeitgenos- 

sen schon fruher, wie die eingangs zitierte Beobachtung des auch archaologisch versier- 

ten Historikers Johann Christoph Bekmann6 aus der Mitte des i8.Jh. deutlich macht. 

Auch Wollesen (1905,104) spricht von »schlifhgem Untergrund« und gewaltigen Eichen- 

balken, auf die man bei Bauarbeiten an Hausern der siidseitigen Seehauser StraEe sowie 

an der Westseite des Marktes im Bereich der heutigen Hausnummern Marktplatz 15-17 

gestohen war. Solche fur sich genommen eher vagen Anhaltspunkte gewinnen erst im 

Lichte der laufenden Grabungsergebnisse eine neue Qualitat.

Prognosen hinsichtlich der zu erwartenden Befundsituation waren schwierig. Die 

Ausgrabungen mussten zunachst baubegleitend durchgefiihrt werden; erst fur die 

Untersuchungen auf dem Marktplatz und in der MarktstraEe gab es aufgrund der bis 

dahin erzielten Erkenntnisse einen zeitlichen Vorlauf. Dabei war es aus Zeitgriinden 

allerdings nicht mbglich, samtliche von den Baumafinahmen betroffene Areale zu unter- 

suchen. Stattdessen musste man sich auf einzelne Schnitte in kurzeren oder langeren 

Abstanden beschranken, wobei auch hier der Termindruck Umfang und Intensitat der 

Untersuchung bestimmte. Im Wesentlichen handelte es sich dabei um den etwa 1,2 m 

breiten Graben der Schmutzwasserleitung, der in der Seehauser StraEe leicht versetzt

5 Die vom Werbener Pfarrer Ernst Wollesen weit- 

gehend ohne wissenschaftlichen Apparat verfasste 

»Chronik« ist stark institutionengeschichtlich aus- 

gerichtet, wohingegen die Entwicklung der stadti- 

schen Topographic und stadtbaugeschichtliche 

Aspekte nur am Rande behandelt werden. Ergie- 

biger in dieser Hinsicht ist ein Aufsatz desselben

Verfassers von 1905, der allerdings vor allem die 

Lage der Burg thematisiert. Die beste Darstellung 

der alteren Geschichte bietet Claude 1975, 323-330;

aufierdem Schulze 1963, irof.; 185ft.

6 Zu Johann Christoph Bekmann und seinem Neffen 

Bernhard Ludwig: Schulz 1983, 619ft.; 626ft.
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von der Strafienmitte verlief, den Markplatz bogenfbrmig querte und an dessen Ostseite 

entlang in die Marktstrabe miindete. Mit Ausnahme letzterer schnitt der Graben bis in 

den anstehenden Boden, so dass auch der Profilaufbau im allgemeinen vollstandig doku- 

mentiert werden konnte. Weitgehend verzichtet werden musste auf die Untersuchung 

der zahlreichen Hausanschlusse.

Zur Siedlungsgeschichte der Wische

Das zum Jahre 1005/06 erstmals genannte Werben liegt am Nordostrand der Wische, 

und bereits der Name der Stadt, der sich vom polabisch-pomoranischen Wort fiir 

»Weide« (vifba) ableitet (Trautmann 1949, 45), sagt einiges tiber deren Standort aus. Die 

Wische ist eine fruchtbare, allerdings auch durch starke Vernassung gepragte Marschen- 

landschaft, die als Teil des alluvialen Uberschwemmungsgebietes der Elbe von den 

Diluvialriicken der Altmark und der Prignitz eingeschlossen wird. Das Wort »Wische« 

ist dabei nichts anderes als der niederdeutsche Ausdruck fiir »Wiese«. In den lateini- 

schen Urkunden des 12. bis 14. Jh. heiht der Landstrich daher schlicht praturri7. Diese 

urspriinglich von zahlreichen Seitenarmen der Elbe durchzogene Auenlandschaft wurde 

vor ihrer Eindeichung regelmafhg von Hochwassern iiberflutet, die aber auch jenen fei- 

nen Schlick ablagerten, der ursachlich fiir die hohe Bodengiite ist8. Aufgrund der bestan- 

digen Gefahrdung durch das Wasser war die Wische daher lange Zeit nur sehr dtinn 

besiedelt, erst die im 12. Jh. einsetzende Eindeichung und Drainage schuf die Vorausset- 

zungen fiir eine intensive landwirtschaftliche Nutzung. Der so genannte »Wenden- 

kreuzzug« von 1147, ein religids bemantelter Eroberungskrieg gegen die verbliebenen 

slawischen Furstentiimer, stand dabei am Anfang einer territorialen Neuordnung, in 

deren Folge sich auch die Besiedlungslandschaft einschneidend anderte9. Markgraf 

Albrecht der Bar, der 1134 die »Nordmark« als Reichslehen erhalten hatte, rief niederlan- 

dische Bauern zur Ansiedlung ins Land, die einschlagige Erfahrung aus ihrer Heimat 

mitbrachten. Alles sumpfige und flache Land am siidlichen Elbufer, so der Chronist Hel

mold von Bosau in einem beriihmten und vielzitierten Passus seines Werkes, hatten die 

von Albrecht herbeigeholten Hollandros, Selandros und Flandros in Besitz genommen10. 

Erstmals 1157 urkundete Albrecht der Bar in Werben11, es ist zugleich das erste Mai seit 

mehr als einem Jahrhundert, dass der Name des Ortes wieder in den Quellen auftaucht,

7 Vgl. auch Johann Heinrich Zedlers Universal- 

lexikon, Bd. 57 (Leipzig, Halle 1748), Sp. 1257: 

»Wische, heiflen an theils Orten so viel, als unge- 

bauete Felder, oder auch erst neuerlich zu Bau- 

lande zugerichtete Heiden oder Wiesen,...«. Als 

Teil von Flur- und Ortsnamen ist der Ausdruck 

auch in den Flussmarschen der Unterlaufe von 

Elbe und Weser und in den Seemarschen an der 

Nordseekiiste gelaufig.

8 Quitzow 1902, roff.; Meynen/Schmithiisen 

1959-62, 1189!.; 1196.

9 Zum Folgenden ausfiihrlich Gildhoff (in Vorber.).

Unter der alteren Literatur zur mittelalterlichen 

Siedlungsgeschichte der Wische ware insbeson-

dere Schulze 1979, bes. 77ff., zu nennen, zur

niederlandischen Kolonisation Ostdeutschlands 

vgl. die dort in Anm. 1 27 f. genannte Literatur 

sowie jiingst auch Mangelsdorf 1997 und Schich 

2001.

10 Helmold von Bosau, 1.1, cap. 89, 312. Die Identifi- 

zierung des bei Helmold genannten Marschiner- 

landes (Marscinerlande) mit der Wische ist strittig 

und wird von einem Grofiteil der Forschung 

bezweifelt (so etwa Kupka 1931/37, H7f-)- Gleich- 

wohl gehorte nach einhelliger Auffassung die 

Wische zu den von Albrecht dem Baren besie- 

delten Regionen.

11 CDA 1, 319f. Nr. 436; Krabbo/Winter 1910-1955, 

Nr. 275.
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das erste Mai auch, dass sich ein askanischer Markgraf in der Wische findet. In einer auf 

1160 datierten Urkunde schenkte Albrecht dem Johanniterorden nicht nur die eingangs 

erwahnte Kirche in Werben, sondern iiberdies sex mansos Hollandrensis dimensionis, 

also sechs Hufen hollandischen Mabes12, ein deutlicher Hinweis auf die Herkunft der 

Neusiedler. In dieselbe Richtung weisen die Namen einer Reihe, spater teils wiist gefal- 

lener Orte westlich von Werben, wie Lichterfelde, Muntenack oder Kamerik. Anlablich 

der Havelberger Domweihe 1170 iiberlieE Albrechts Sohn Otto der dortigen Bischofs- 

kirche u. a. 50 Schillinge von ihm zustehenden Geldzahlungen der an der Elbe siedeln- 

den Hollander (Helbig/Weinrich 1975, Nr. 17). Eine Einwanderung aus dem niedersach- 

sischen Raum deutet hingegen die fur die Altmark singulare Haufung von -lage-Orten 

(Rengerslage, Giesenslage, Germerslage usw.) slidwestlich von Werben an: Es handelt 

sich hier um einen Ortsnamentypus, der sonst nur zwischen mittlerer Weser und Ems 

vorkommt (Bischoff 1967, 205). Auch die Siedlungsformen zeigen in der Wische eine im 

Gegensatz zum Rest der Altmark pragende Dominanz der fur Rodungssiedlungen typi- 

schen Form des Marschhufendorfs (Lauburg 1914, Taf. 4).

Gleichwohl ist die Entwicklung differenzierter verlaufen, als es das Bild eines den 

Landesausbau energisch vorantreibenden Landesherrn suggeriert und wie dies in Anleh- 

nung an Helmolds Chronik vielfach auch in der Fachliteratur gezeichnet wird. Die 

Wische war namlich vor ihrer Eindeichung keineswegs eine siedlungsfeindliche, men- 

schenleere Landschaft. Wenn auch der Fundniederschlag erkennbar sparlicher ausfallt 

als auf der eher sandigen, so genannten Hbh', so zeigt sich doch recht deutlich, dass zu- 

mindest der sudbstliche Teil der Wische zwischen Uchte, Seegraben/Beverlake und dem 

Nordrand der Arneburger Diluvialplatte seit dem Mittelneolithikum immer wieder 

besiedelt worden ist13. Auch Spuren slawischer Bewohner, zumeist des 9.-12. Jh., finden 

sich hier, vielfach genau an den Stellen, die schon friihere Siedler aufgesucht batten14. Es 

scheint daher kein Zufall zu sein, dass gerade der Siidsaum der Wische mit Osterburg 

und Walsleben sowie -weiter siidlich- Arneburg von Burgen eingefasst wird15, die

12 CDA 1, 333 Nr. 456; Helbig/Weinrich 1975, Nr. 16. 

Zur Datierung der Urkunde Knoll 1971, 31.

13 Ich beschranke mich hier auf einige Uberblicks-

darstellungen, die - obgleich teilweise alteren 

Datums - doch ein aussagekraftiges Bild vermit-

teln. Insgesamt am besten erschlossen ist das Neo- 

lithikum (Wetzel 1966, Abb. 1; Wetzel 1979, Karte; 

Preufi 1980, Karte 1; Beran 1990, Karte 10; zuletzt 

zusammenfassend Beier 1996). Verglichen mit der 

etwas dichteren Besiedlung im Spatneolithikum 

(Einzelgrabkultur, Schbnfelder Kultur), zeichnen 

sich altere und mittlere Bronzezeit durch ausge- 

sprochene Fundarmut aus (Stephan E956, Karte 

1-5; Frohlich 1983, 472 Karte 1). Eine signifikante 

Zunahme scheint es zumindest im Laufe der jiin- 

geren Bronzezeit gegeben zu haben (vgl. hier etwa 

Fiorst 1978,151 Abb. 6); wie bei der vorrbmischen 

Eisenzeit ist der Bearbeitungsstand hier allerdings 

schlecht (nicht zuganglich war mir die unpubli- 

zierte, allerdings schon vor rund 40 Jahren verfas- 

ste Dissertation von H.-J. Gomolka); Seyer 1976, 

Karte 1 u. 2; Leineweber 1997, Karte 1. - Eine sys-

tematische Aufstellung einschliefilich neuerer, 

zumeist unpublizierter Funde war im Rahmen die- 

ser Arbeit nicht mbglich. Eine solche Untersu- 

chung ware durchaus wiinschenswert, um nicht 

nur die spezifischen naturraumlichen Bedingun

gen herauszuarbeiten, sondern um auch der Frage 

nach der Kontinuitat einzelner Siedlungsplatze 

und der Dynamik der Siedlungsentwicklung nach- 

zugehen.

14 So in Dusedau (Herrmann/Donat 1973, Nr. 19/11), 

Iden (Nr. 19/33), Kirch Polkritz (Nr. 19/34), Konigs

mark (Nr. 19/39), Meseberg (Nr. 19/41-42), Oster

burg (Nr. 19/44-49,19/51), Seehausen

(Nr. 19/61-62).

15 Dazu mit Quellennachweisen: Grimm 1958, ii3ff.; 

Knorr 1964; Podehl 1975, bes. 18ff.; 627ff.; 649; 

Herrmann/Donat 1973, Nr. 19/46; 20/1; Gring- 

muth-Dallmer 1996. In dem jiingst archaologisch 

untersuchten Osterburg datierte die Masse der 

Holzer des ergrabenen Burgwalles in das Jahr 966 

(Schwarz 1994, i68ff.), die Burg in Walsleben wird 

erstmals anlasslich ihrer Eroberung durch die
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samtlich noch in der Zeit vor dem groEen Slawenaufstand des Jahres 983 angelegt worden 

sind. Diese Kette an Befestigungen unterstreicht aber zugleich den Grenzcharakter der 

Region, denn nbrdlich der genannten Linie, also in den elbnahen Gebieten der Wische, fallt 

der archaologische Fundniederschlag deutlich geringer aus. Reste frith- und mittelslawi- 

scher Siedlungen sind bislang nur aus Berge, Beuster, Schonberg, Vielbaum und Wahren

berg bekannt (Herrmann/Donat 1973, Nr. 19/5-7,19/59-60,19/65-67,19/68), nur in 

Schonberg wurde auch spatslawische Gurtfurchenware gefunden. Mit Ausnahme von Beus

ter waren all diese Platze bereits in der (spaten) Kaiserzeit besiedelt, Schonberg und Berge 

weisen zudem urgeschichtliche Siedlungsspuren auf. Auch bei Werben ist ein kleineres 

spatkaiserzeitliches Urnengraberfeld aufgedeckt worden (Leineweber 1997, 189f., Nr. 105).

Innerhalb der Wische ist also zu differenzieren zwischen einer elbferneren Region, 

die von dem regelmafiig auftretenden Friihjahrshochwasser offenbar spiirbar weniger 

und seltener betroffen war als die naher am Fluss gelegenen Gebiete, in denen das im- 

mer wiederkehrende Wasser eine Besiedlung weitgehend ausschloh. Der - nach derzeiti- 

gem Kenntnisstand- insgesamt eher sparliche Fundniederschlag deutet jedoch hier wie 

da eine nur temporare Nutzung kleinerer Areale innerhalb einer weithin versumpften 

Landschaft an, mit dem Unterschied, dass diese Siedlungsinseln im Siiden etwas dichter 

lagen und haufiger aufgesucht wurden16. Vielleicht stellte aber genau auf diese Zweitei- 

lung zwischen einem Altsiedelland und einem im Wesentlichen erst in der 2. Halfte des 

12. Jh. erschlossenen Gebiet eine Urkunde Kaiser Heinrichs VI. von 1197 ab, die zwi

schen alter und neuer Wische unterschied17. Demnach ware zu vermuten, dass jener siid- 

liche, fur die ganze Region namengebende Teil vor der Eindeichung im Wesentlichen 

fiir die Viehzucht genutzt wurde. Denn im Spatmittelalter war die Wische Getreidean- 

baugebiet, wie man aus den bauerlichen Abgabeleistungen weif>18, hatte mithin ihren 

Charakter als Marschwiesenland weitgehend eingebufit.

Innerhalb des elbnahen, weithin besiedlungsarmen Teils der Wische besitzt der 

Raum um Werben eine gewisse Sonderstellung, wie die friihe Nennung des Ortes schon 

zu Beginn des 11. Jh. zeigt. Insbesondere das unter Otto dem Grofien gegriindete Bistum 

Havelberg wurde mehrfach mit Grundbesitz in der Umgebung Werbens ausgestattet.

Slawen im Jahre 929 erwahnt, und in Arneburg 

hatte der dort residierende und 978 verstorbene 

Graf Brun ein Kloster gegriindet und mit der 

Halfte der Burg ausgestattet.

16 Eine Vorstellung von den Auswirkungen eines 

starken Hochwassers vermag noch die bei Roefiler 

(1911,76 [Anhang]) abgebildete Karte des von der 

Uberschwemmung 1909 betroffenen Gebietes zu 

vermitteln, das den grofiten Teil der Wische ein- 

schloss. Vielfach wasserfrei bzw. am Rande der 

Uberflutungszone lagen lediglich die schon vor 

dem 12. Jh. besiedelten Platze. Dabei ist natiirlich 

in Rechnung zu stellen, dass zu Beginn des 20. Jh. 

das natiirliche Uberschwemmungsgebiet durch 

Eindeichungen bereits massiv reduziert worden 

war, Uberschwemmungen in Teilgebieten also 

umso starkere Wirkung entfalten konnten. Nach 

Roefiler (1911,11 f.; 66 Tab. II; 71 [Karte]) umfasste 

es bei einer maximalen Breite von 22 km zwischen 

Tanger- und Havelmiindung urspriinglich 872 km2 

und zwischen Havel- und Alandmiindung 550 km2. 

Davon waren damals 606 km (69 %) bzw. 432 km2 

(79%) eingedeicht. Da die Wische selbst ein von 

Ost nach West geneigtes Relief aufweist, alle 

Fliisse, Bache und Graben daher zu Biese und 

Aland entwassern und die Gelandehohe eben kei- 

neswegs mit zunehmender Entfernung von der 

Elbe ansteigt, sind die tatsachlichen hydrographi- 

schen Verhaltnisse komplexer, als auf den ersten 

Blick zu erahnen. - Vgl. speziell zur Wische auch 

Gringmuth-Dallmer/Altermann 1985, 343 mit Abb.

2, und jiingst allgemein zur Problematik des Sied- 

lungsnachweises in Flussauen Urz u. a. 2002,269!.

17 CDB 3 I, 5 f. Nr. 4; CDA 1, 531 Nr. 718: ...in antique 

seu novo prato.

18 Zusammenstellung von Quellenbelegen bei Gild- 

hoff (in Vorber.).
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Nun ist gerade hier die Quellenlage zwar auffallig dicht, jedoch nicht ganz unproblema- 

tisch, wie ein naherer Blick auf die Schriftuberlieferung zeigt. Bereits in der auf das Jahr 

946 datierten, aber mehrheitlich als gefalscht angesehenen Stiftungsurkunde des Bis

tums wird der Ort Rabel mit sechs Hufen genannt19. 1150 bestatigt Konrad III. nicht nur 

die Schenkungen Ottos I., sondern die aller Ottonen einschlieElich derjenigen Kaiser 

Heinrichs II. Neben Rabel nennt die Urkunde Konrads zusatzlich fiinf Hufen in der 

Wische20. Es besteht ein gewisser Konsens, dass beide Besitzungen, die ja auEerhalb der 

Havelberger Didzesangrenzen lagen, nicht zur Griindungsausstattung des Bistums ge- 

hbrten, sondern erst spater, in der Zeit Ottos III. oder Heinrichs II. hinzugekommen sein 

miissen, eine mit Blick auf den Zeitpunkt der Erstnennung Werbens durchaus plausible 

Vermutung. Nur ein Jahr darauf, 1151, schenken Albrecht der Bar und sein Sohn Otto 

dem Bistum unter anderem vier Hufen in prato, quod vulgo vocatur Wisch, iuxta ripam 

fluminis albis, drei weitere Hufen in predio, quod Alant dicitur, und dariiber hinaus die 

Kirche St. Nikolaus in Berge, ebenfalls in prato wisch gelegen21. Da der Schenkung unter 

anderem der Halberstadter Bischof Rudolf als Lehnsherr zustimmen musste, dieser aber 

schon Anfang Oktober 1149 gestorben war, diirfte zumindest die Ubereignung der Kirche 

St. Nikolaus einige Zeit vor der Ausfertigung der Urkunde erfolgt sein. Die Erwahnung 

einer weiteren Kirche, nur fiinf Kilometer entfernt von Werben, dessen Pfarrkirche ja 

auch schon seit 1160 bezeugt ist, lasst dabei auf eine gewisse Dichte der Besiedlung um 

die Mitte des 12. Jh. schlieEen. Der hier gleichfalls genannte Ort Aland, vermutlich zwi- 

schen Werben und Rabel nahe der Quelle des Tauben Aland zu lokalisieren und bereits 

im 14. Jh. wieder wiist, ist mdglicherweise noch alteren Datums. 1121 schenkte Bischof 

Reinhard von Halberstadt Kloster Schoningen (Ldkr. Helmstedt) den Besitz des aufge- 

losten Klosters Calbe an der Milde, darunter in Allende III mansi et dimidus et II areae22. 

Das vermutlich unter Otto I. gegriindete Laurentius-Kloster in Calbe war schon 983 im 

groEen Slawenaufstand wieder zerstbrt worden; ein GroEteil seines Besitzes stammte, 

wie die Urkunde Reinhards berichtet, aus dem Besitz seiner Stifterin, der Grafin Oda23. 

Damit lage hier der bislang friiheste, schriftlich bezeugte Siedlungsnachweis fur das 

Innere der Wische und in unmittelbarer Nahe des spateren Werben vor - immer vor- 

ausgesetzt, dass es sich tatsachlich um die Wiistung Aland handelt. Aland wird im 12. Jh. 

noch mehrfach in verschiedenen Bestatigungsurkunden genannt und dariiber hinaus in 

einer weiteren Urkunde des Jahres rr8624. In derselben Quelle taucht erstmals auch der 

Name des heute ebenfalls wiisten Dorfes Thene siidlich von Berge auf25.

19 MGH D Otto I. Nr. 76. Dazu zuletzt Bergstedt 

2001/02; Ruchhdft2oo3.

20 MGH D Konrad III. Nr. 241; Helbig/Weinrich 1975, 

Nr. 31: ...in villa que diciturRobeli VI mansos; in 

prato quod vulgo dicitur Wische V mansos. Das 

Diplom Konrads ist fast wortwortlich in eine Bestati- 

gungsurkunde Friedrichs I. von 1179 inseriert (MGH 

D Friedrich I. Nr. 780). Die Echtheit beider Urkun- 

den in der vorliegenden Form ist jiingst von Ruch- 

hdft(2OO3,183; 185!.) angezweifelt worden, beide 

sollen im friihen 13. Jh. interpoliert worden sein.

21 CDAi,277f. Nr. 368; Krabbo/Winter 1910-55, Nr. 190.

22 UB Hochstift Halberstadt 1,122ff. Nr. 151.- Zur Wiis-

tung Aland vgl. Zahn 1909,4f.; die Lokalisierung wird

nicht schliissig begriindet. Vgl. zur Etymologie des 

Namens »Aland« auch Voigt 1931-37,448 f. (Insel).

23 Holtzmann 1930, hier 196ft., bes. 198!.

24 UB Hochstift Halberstadt I, 157ft., Nr. 189 (1137); 

Cod. trad. Corbeiensium 769 ff. Nr. 38 (1180) sowie 

in den in Anm. 20 genannten Diplomen von 1151 

und 1179. - CDB 1 III, 88 Nr. 10; Krabbo/Winter 

1910-1955, Nr. 456: ...item in prato in villa, que 

alende uocator, triuum mansorum.

25 Dazu Zahn 1909,220 f. Wie ein Abgleich der rela- 

tiv dichten Quelleniiberlieferung zeigt, sind die 

vier Hufen in Thene moglicherweise identisch mit 

den schon 1151 genannten quatuor mansos in 

prato; vgl. dazu Gildhoff (in Vorber.J.
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Mithin verdichtet sich der Eindruck, dass hier im norddstlichen Winkel der Wische 

die Besiedlung schon vor die Zeit der eigentlichen LandeserschlieEung des 12. Jh. zu- 

riickreicht imd erste Anfange offenbar bereits in ottonischer Zeit zu suchen sind. Es 

ware in der Tat nur schwer vorstellbar, dass die zu Beginn des 11. Jh. genannte Burg Wer- 

ben in einem weithin siedlungsleeren Umfeld angelegt worden ist. Und es mag auch 

kein Zufall sein, dass alle genannlen Orte - Thene allein ausgenommen - von der grohen 

Uberschwemmung im Friihjahr 1909 verschont geblieben sind.

Folgt man dem Zeugnis der urkundlichen Belege, konzentrieren sich gerade die frii- 

hen Ortsnennungen in auffalliger Weise in der unmittelbaren Umgebung von Werben. 

Dabei handelt es sich vielfach um Dbrfer, die sich schon aufgrund ihres Namens als 

Griindungen der Ausbauzeit zu erkennen geben. Das im Spatmittelalter wiist gefallene 

Kamerik wird 1208 erstmals erwahnt26. Mit Giesenslage tritt im Jahre 1200 der erste der 

bereits erwahnten -lage-Orte in das Licht der Uberlieferung27. Es folgen kurz darauf Ger- 

merslage und Rengerslage (1207,1209); in der zugrunde liegenden Urkunde bestatigt 

Markgraf Albrecht II. St. Nikolaus in Stendal Besitzungen, die seine Bruder, Markgraf 

Otto (fi2O5) und Graf Heinrich (j-1192) dieser Kirche geschenkt hatten28. Zumindest fur 

die drei genannten Ortschaften wird man daher allein schon aufgrund der Schriftquellen 

eine Entstehung vor 1200 als gesichert voraussetzen durfen. 1209 bestatigte Albrecht II. 

noch einmal alle alten Besitzungen des Bistums Havelberg und schenkte dariiber hinaus 

der dortigen Kirche acht Hufen in der Wische, namlich in Aland, Thene, Rabel und Ren

gerslage, aber auch in Werben sowie in Klinten (Klint), Schuring (Scuringe) und Behren

dorf, die hier zum ersten Mai genannt werden29.

Nun liefert eine Ersterwahnung natiirlich nur einen indirekten und mit mancherlei 

Einschrankungen verbundenen Hinweis auf den Siedlungsbeginn. Ein Ort taucht bevor- 

zugt dann in den Quellen auf, wenn dem ein Wechsel von Besitz oder Rechten vorange- 

gangen war. Zugleich ist ein solches Rechtsgeschaft einem gleich mehrfachen Uberliefe- 

rungsfilter unterworfen: Sieht man einmal von der Schriftkundigkeit ab, die noch im 12. 

und 13. Jh. keineswegs selbstverstandlich war, so ist kaum zu iibersehen, dass Urkunden 

des (spateren) askanischen Landesherren bessere Erhaltungschancen hatten als die klei- 

nerer Adeliger oder Ministerialen, zumal dann, wenn sie in einem kirchlichen Archiv 

verwahrt wurden. Dessen ungeachtet, bleibt doch die Haufung sehr friiher Nennungen 

im Raum um Werben auffallig; alle bislang erwahnten und urkundlich bezeugten Orte 

liegen innerhalb eines Umkreises von gerade einmal acht Kilometern. Mit Behrendorf, 

Giesenslage und dem gleichfalls in dieser Zeit genannten Hindenburg kennt man iiber- 

dies schon zu Beginn des 13. Jh. gleich mehrere Orte an der erst aus spaterer Uberliefe

rung bekannten StraBenverbindung zwischen Werben und Stendal30. Wie Schulze

26 CDB 1 XVII, 2 f. Nr. 2; Krabbo/Winter 1910-1955, 

Nr. 536: ...videlicet mansum unum in villa, que dici- 

tur Kamerick. - Dazu Zahn 1909,101 f.

27 Quelle bei Diestelkamp 1931/37,111 ff.:...; quar- 

tam quoque partem mansi unius et integrum in 

Ghisenslage. Es handelt sich um die Besitzbestati- 

gung der Stiftung des Klosters Krevese (Ldkr. 

Stendal) durch Graf Albrecht von Osterburg.

28 Germerslage, Rengerslage: CDB 1 V, 29k Nr. 18-19;

Krabbo/Winter 1910-1955, Nr. 543.

29 CDB 1 III, 89 ff., Nr. 12; Krabbo/ Winter 

1910-1955, Nr. 546; zu Klinten und Schuring 

vgl. Zahn 1909, 107ft.; 207.

30 Mehrere Angehbrige der Familie der milites de 

Hindenburc werden 1196 und 1208 als Zeugen in 

Urkunden der brandenburgischen Markgrafen 

genannt (CDB 3 I, 2ff. Nr. 2; 1 III, 89 Nr. 11; 

Krabbo/Winter 1910-1955, Nr. 491, 534, 536). 

Zur Strafie: Bruns/Weczerka 1967, 245.
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(1963, Karte3~4) gezeigt hat, konzentrierte sich der altmarkische Besitz Albrechts des 

Baren und seiner unmittelbaren Nachfolger auf die bstlichen und nordbstlichen Gebiete. 

Fiihrt man alle Indizien zusammen, verdichtet sich der Eindruck, dass vermutlich schon 

die Askanier die ErschlieEung der Wische im 12. Jh. vornehmlich entlang des genannten 

StraEenzuges betrieben hatten, und dass dabei gerade Werben, uber das sie die unein- 

geschrankte Verfiigungsgewalt besaEen, eine wichtige Rolle spielte.

Keine Erwahnung findet in Helmold von Bosaus Erzahlung allerdings der Umstand, 

dass auch andere Adelsgeschlechter aktiv an der ErschlieEung der Wische beteiligt wa- 

ren31. Wie die Askanier nutzten einige von ihnen die Gelegenheit, die sich ihnen mit der 

Eroberung slawischen Territoriums nach 1147 bot, so die Edlen Gans von Putlitz (Wit- 

tenberge) oder die von Jagow (Aulosen), vielleicht auch die Grafen von Dannenberg. Hin

gegen waren die Grafen von Osterburg offenbar schon friihzeitig im sudlichen Teil der 

Wische, der »alten Wische« begiitert. Mithin bestimmten keineswegs nur fiskalische 

Motive die Politik Albrechts des Baren, es gait auch zu verhindern, dass territoriale Kon- 

kurrenten im askanischen Kernland FuE fassten.

Schon sehr frith werden die ersten Deichbauten erwahnt. 1209 schenkte Markgraf 

Albrecht II. von Brandenburg der Havelberger Kirche insgesamt acht Hufen Landes in 

der bstlichen Wische. In der bereits erwahnten Urkunde von 1209 wird den Bewohnern 

der Dbrfer in der Umgebung Werbens ausdriicklich die Pflicht auferlegt, ihren Deich 

instand zu halten32. Explizit genannt wird der Deich ober- und unterhalb der Stadt in 

einer (vermutlich gefalschten) Urkunde von 122633.

Nach wie vor aber bestimmte die standige Hochwassergefahr das Leben in der Wische. 

So tiberragt die heutige Umgebung Werbens mit etwa 24,3-24,7 m iiHN nur knapp den 

mittleren Wasserspiegel der Elbe von 23,0-23,4 m iiHN; bei einer modernen Deichhbhe 

von etwa 28 m iiHN kann man sich eine ungefahre Vorstellung von der bestandigen 

Bedrohung der Stadt machen. Es war aber nicht nur das Wasser von auEen, das den 

Bewohnern zu schaffen machte. Hinzu kam der Riickstau der Nebenfltisse, Bache und 

Graben, der vor allem fur die tiefer gelegenen Orte der westlichen Wische zum Teil ebenso 

fatale Folgen hatte wie ein Deichbruch, auch er eine Folge des steigenden Elbpegels 

ebenso wie das so genannte »Qualmwasser«, Grundwasser, das besonders in den Niede- 

rungen nach oben gedriickt wird (Gumpert 1964,120; 125, sowie schon Borgstede 1788, 

103). Ein ungeniigendes oder schlecht gewartetes Netz von Entwasserungsgraben konnte 

diese Wirkungen noch einmal zusatzlich verscharfen. Noch Ende der 5oer Jahre des letz- 

ten Jahrhunderts fiihrte die SED darum die so genannte »Wische-Kampagne« durch. 

Was die Wische aber trotz Hochwassergefahrdung und ungeachtet des sehr fetten und 

daher schwer zu bestellenden Bodens gleichwohl so anziehend machte, war dessen 

groEe Fruchtbarkeit und der Reichtum an Ertragen. Den »herrlichsten Acker« habe die 

Wische, so Christoph Entzelt in seiner 1579 verbffentlichten Altmarkischen Chronik 

(Bohm 1911,47), die Gegend sei »als die fruchtbarste in der Kurmark bekannt«, ver-

31 Dazu ausfiihrlich Gildhoff (in Vorber.). 33 CDB 1 VI, 4oof., Nr. 4; Krabbo/Winter

32 Wie Anm. 2g:...aggerem suum contra albis fluminis 1910-1955, Nr. 588.

impetum conservent.
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merkte ein Beobachter zu Beginn des 19. Jh. (Bratring 1804, 299), fruchtbarer noch als die 

Magdeburger Borde, heibt es bei einem anderen34.

Beobachtungen zur stadtischen Topographic und Siedlungsentwicklung anhand der 

Grabung 2003/04

Infolge ihrer Entstehungsgeschichte weist die nahezu ebene Wische praktisch keinerlei 

Erhebungen auf. Gemessen an der naheren Umgebung, aber fiir den Betrachter so gut 

wie nicht wahrnehmbar, steigt das Gelande innerhalb des eigentlichen Stadtgebietes von 

Werben gleichwohl etwas an. Wie sich im Verlauf der Grabung zeigte, ist diese leichte 

Anhbhe aber erst die Folge und keineswegs die Voraussetzung der mittelalterlichen Be- 

siedlung, denn die historische Oberflache vor der Entstehung der Stadt lag im Wesent- 

lichen auf gleicher Hbhe wie die Umgebung und damit um einiges niedriger als heute. So 

liegt westlich vor dem ehemaligen mittelalterlichen Mauerring die Oberkante der See

hauser Strabe bei etwa 26,15 m uHN und steigt in Richtung Marktplatz leicht, aber kon- 

tinuierlich an. Dort, wo die Fabianstrabe in die Seehauser Strabe einmiindet, betragt sie 

26,25 m, erreicht auf dem Marktplatz EIbhen von 26,90 m und 27,30 m und misst am sud- 

lichen Ende der Marktstrabe 27,90 m uHN. Deutlich tiefer - zwischen 1,0 m und 2,3 m - 

lag dagegen die historische Oberflache vor der Stadtentstehung. Von 25,10-25,15 m uHN 

an der Kreuzung von Seehauser Strabe und Sudwall fiel diese zunachst innerhalb des 

Mauerrings leicht ab auf Werte um 24,70-24,80 m uHN, die mit geringfugigen Schwan- 

kungen noch am bstlichen Ende der Seehauser Strabe beibehalten wurden. Erst auf der 

Ostseite des Marktplatzes wurden dann Hbhen um 25,00 m erreicht, die am Sudende 

sogar bis etwa 25,10 m anstiegen, um im Nordteil der Marktstrabe erneut auf Werte um 

25,00 m uHN zuruckzugehen35.

Wie die archaologische Untersuchung erwies, wurde praktisch von Beginn der Be- 

siedlung an der Bereich von Seehauser Strabe, Marktplatz und Marktstrabe als bffent- 

liche Flache, d. h. als Verkehrsraum genutzt - die wenigen Ausnahmen werden spater 

noch zu erbrtern sein. Dabei zeigte sich in samtlichen Schnitten zwischen der Seehauser 

Strabe/Ecke Fabianstrabe und Marktstrabe im Wesentlichen der gleiche Schichtaufbau 

(Abb. 3, 6, 12,30): Unmittelbar auf der alten, lehmigen bis tonigen Oberflache lag eine 

zwischen 0,3 und 1,2 m machtige, dunkel- bis schwarzbraune, vorwiegend lehmige, aber 

bisweilen auch fast torfartige Kulturschicht, die wiederum von verschiedenen Sandschich- 

ten uberlagert wurde; nach oben hin wurde dieses Schichtpaket durch den Aufbau der 

modernen Strabendecke abgeschlossen. Generell war die Schichtmachtigkeit auf dem 

Marktplatz und den unmittelbar anschliebenden Strabenabschnitten mit durchschnitt- 

lichen Starken von o,6-1,0 m erkennbar starker als im Westteil der Seehauser Strabe. Die 

Kulturschicht war bestandig durchfeuchtet und bot somit nahezu perfekte Voraussetzun- 

gen fiir den Erhalt der zahlreichen darin enthaltenen organischen Reste36. Neben Hblzern

34 Fabri 1797, 20. Ahnlich Buchholtz 1765,44; Borg- 

stede 1788,103. - Vgl. auch die bei Stremme o. J., 

126 ft. abgebildete Boden- und Bodennutzungs- 

karte der Wische auf der Grundlage einer 1947 

und 1948 durchgefiihrten Erhebung.

35 Dass das heutigen Gelandeniveau liber dem des

Hochmittelalters liegt, macht sich an der Kirche 

St. Johannis besonders deutlich bemerkbar, deren 

Inneres man namlich nur uber eine nach unten 

fiihrende Treppe erreicht.

36 Entsprechende Proben werden von Dr. M. Hell- 

mund (EDA) ausgewertet.
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in nahezu alien Groben und Starken - wobei insbesondere die diinneren, unbearbeiteten 

Aste und Zweige noch mehr oder weniger vollstandig berindet waren- kamen auch 

Strohlagen vor, bei denen es sich am ehesten um Stallmist gehandelt haben durfte. Her- 

vorzuheben sind uberdies die an verschiedenen Stellen gefundenen, z.T. lageartig kon- 

zentriert auftretenden Lederreste. Soweit sich dies anhand einer nur oberflachlichen 

Durchsicht sagen lasst, handelt es sich dabei iiberwiegend um Schnittabfalle, doch sind 

vereinzelt auch Schuhsohlen darunter. Zwei besonders grobe Lederkonzentration war

den vor dem Haus Nr. 7 in der Seehauser Strafe und am siidlichen Ende des Markplatzes 

in Schnitt 37 beobachtet.

Entstanden ist diese Kulturschicht als Folge einer kontinuierlichen, aber keineswegs 

systematischen oder gar geplanten Erhohung des Gehniveaus37. Auch in Werben wurde 

-wie bis in das Spatmittelalter hinein im allgemeinen iiblich- der offentliche Raum fur 

die Entsorgung privater Abfalle genutzt (Kiihnel 1985, 58ff.; vgl. auch Miihrenberg 1996, 

20 f.; 39 b); neben den bereits erwahnten Mistlagen traten nahezu uberall Tierknochen 

auf. Wie eine exemplarische Untersuchung der Knochen aus Schnitt 35 (Abb. 3) durch 

H.-J. Dbhle (Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen-Anhalt, LDA) zeigte, 

sind darunter alle gangigen Haustiere; nachgewiesen wurden Rind, Schaf/Ziege, 

Schwein, Pferd, Katze, Huhn und Gans38. Da bearbeitete Stiicke fehlen, durfte es sich in 

erster Linie um Speiseabfalle gehandelt haben. Kaum vorstellen mag man sich die hygie-

Abb. 3 Leitungsgraben W-Seite Marktplatz mit Schichtaufbau im Profit Im Vordergrund Entwasserungs(?)- 

graben.

37 Zur Ausbildung solcher Horizonte: Miihrenberg 

1993,88.

38 Die Tierknochen aus Werben werden von 

Dr. R.-J. Prilloff aufgearbeitet.
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Abb. 4 Leitungsgraben vor Seehauser Str. Nr. 8: Tritt- und Wagenspuren des 13. Jh.

nischen Bedingungen, und wie wenig zimperlich es dabei zuging, zeigen die Skelettreste 

eines Hundes, dessen Kadaver man offenbar einfach auf dem Marktplatz liegen lieE.

Eine eigentliche Stratigraphie war innerhalb dieser Kulturschicht praktisch nicht vor- 

handen, zumindest nicht erkennbar, sieht man von geringfugigen und raumlich eng 

begrenzten Unterschieden hinsichtlich Farbe und Konsistenz ab, die hie und da beob- 

achtet werden konnten39. Dies diirfte zum einen mit der sukzessiven Erhbhung durch 

kontinuierliche Ablagerung zusammenhangen, die offenbar ohne wesentliche Zasuren 

vonstatten ging. Hinzu kam, dass der bestandig feuchte Untergrund die Ausbildung klar 

voneinander abgrenzbarer Laufhorizonte kaum zulieE, da man beim Betreten vermut- 

lich den grbEeren Teil des Jahres fiber im Schlamm gewatet sein diirfte und so die jeweils 

obersten Schichten immer wieder durcheinandermengte. Immerhin haben sich auf 

diese Weise uberall dort, wo unmittelbar hellere Sandschichten auflagen, die Tritt- und 

Fahrspuren als positive Verfiillungen erhalten (Abb. 4).

Trotz der offenkundig katastrophalen Wegeverhaltnisse sind durchgreifende, syste- 

matische MaEnahmen zu deren Verbesserung weitgehend unterblieben. Zwar wurden 

immer wieder einzelne, meist kiirzere StraEenabschnitte befestigt, doch machen diese 

angesichts des vielfaltigen Sammelsuriums von bohlenartigen Hblzern recht unter- 

schiedlichen Zuschnitts (Abb. 5), schlampig gesetzt und nicht selten in Zweitverwen- 

dung, einen eher unfachmannischen Eindruck. PlanmaEige Bauaktivitaten wird man bei

39 Zu den Besonderheiten gehorte es, dass der beim 

ersten Abstich braune bis dunkelbraune Boden 

offenbar aufgrund des Kontaktes mit Sauerstoff in 

kiirzester Zeit nachdunkelte und eine schwarz- 

braune bis grauschwarze Farbe annahm.
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Abb. 5 Schnitt 28 mit Resten eines randlich angeschnittenen Bohlenwegs.

dieser Art von Bohlenwegen wohl ausschliehen kbnnen, weit eher handelte es sich um 

individuelle Mafinahmen zur Verbesserung der Wegesituation. Vielfach belief man es 

auch nor bei einfachen Reisiglagen (Abb. 6), deren Starke den jeweiligen Erfordernissen 

entsprechend variierte und die sich wie die Bohlenwege nur uber kleinere Flachen er- 

streckten. Von einem gezielten Ausbau der Infrastruktur, wie man es in anderen Stadten 

dieser Zeit sehr wohl beobachten kann, war man in Werben weit entfernt40. Dass dies so 

war, diirfte aber nicht zuletzt mit den beschriebenen hydrographischen Bedingungen zu 

tun haben, denen man offenbar in der Anfangsphase der Wischesiedlung nicht grund- 

legend beikommen konnte. Neben den wenig wasserdurchliissigen Boden spielte hier 

insbesondere der hohe Grundwasserspiegel eine Rolle, der vor allem in der niederschlags- 

reicheren Jahreszeit anstieg, gerade Werben lag zudem am Rande eines Qualmwasserge- 

bietes, das sich siidlich des Tauben Aland anschloss41. Zumindest auherhalb der Stadte 

miissen daher bei entsprechender Witterung noch Ende des 18. Jh. geradezu »mittelalter- 

liche« Bedingungen geherrscht haben, wie man den Klagen der Zeitgenossen entneh- 

men kann42.

Die Ablagerung dieser schwarzbraunen Kulturschicht vollzog sich uber einen Zeit- 

raum von etwa 100 bis 130 Jahren, je nach Siedlungsentwicklung und Lage innerhalb 

der Stadt moglicherweise auch uber eine kiirzere Periode. Es sind vor allem die zahlreichen

40 Vgl. hier die systematische Zusammenstellung bei 

Dahlerup Koch 2000; Grabowski 2002; (fur den 

Hinweis auf den ersten Titel danke ich H. Witte

M. A., Bremen).

41 Dazu allgemein Gumpert 1964, bes. i24ff. mit 

Karte A und B.

42 Fabri 1797,19; Bekmann 1751/53, Bd. 1,626. - 

Dazu auch Gumpert 1964.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorceschichte / Band 90 / 2006



328 CHRISTIAN GILDHOFF

Abb. 6 Schnitt 30 mit Schichtaufbau im Profil. Gut zu erkennen sind die verschiedenen Reisiglagen im 

Anschnitt.

Dendrodaten, die hierzu wesentliche Aufschliisse liefern43. Von den 169 genommenen 

Proben, von denen sich etwa zwei Drittel als datierbar erwiesen, stammt der iiberwie- 

gende Teil aus der Kulturschicht. Dabei wurde so gut wie ausschlieblich Eiche verbaut, 

Erlen und Ulmen spielten mit zehn (5,9 %) bzw. einem nachgewiesenem Exemplar keine 

nennenswerte Rolle.

Zieht man allein die 34 Holzer mit Waldkante oder Kern-Splint-Grenze heran, also 

jene Proben, die sich jahrgenau bzw. innerhalb eines eng begrenzten Zeitraumes datie- 

ren lassen, so zeigt sich eine relativ gleichmaEige Streuung der Daten zwischen iiy2±io 

Jahre bzw. 1188 WK und 1267 WK sowie 1269110 Jahre44. In diesen zeitlichen Rahmen 

fiigen sich ohne Schwierigkeiten auch jene Proben ein, bei denen nur mehr das Kernholz 

vorhanden war. Auch wenn solche Datierungen prinzipiell nur einen terminus post quem 

angeben45, lassen Datenserien - dies legen zumindest die Ergebnisse aus Werben nahe- 

sehr wohl Aussagen zum Siedlungsverlauf zu. Dabei bestatigen insbesondere die friihen

43 Fur die Bestimmung und Datierung der Holzer sei 

Dr. K.-U. Heubner, Dendrochronologisches Labor 

der Eurasien-Abteilung des DAI, Berlin, herzlich 

gedankt.

44 Imeinzelnen: 1172+10,1188, 1198,12i2±io, 1213,

1217, 1218, 1218+10, 1221, 1221+10, 1222110, 

1224110,1227 (2x), 1232,1233110,1234,1236+10, 

1238110, 1239 (2x), 1243+10, 1246+10, 1254110, 

1257,1260,1261 (3X), 1263,1264,1267,1269110 (2x).

Zu den Holzern mit Splintgrenze Frommhagen 

u. a. 2000, 240 ft.

45 Die Problematik von Einzelproben verdeutlicht 

am besten die Datierungen von zweimal beprob- 

ten Holzern (jeweils fruhestmogliches Falldatum): 

Bet. 593: Um/nach 1150 bzw. 1196. - Bet. 284: 

Um/nach 1209 bzw. 1241. - Bet. 669: Um/nach 

1229 bzw. 1244.
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Daten einen Besiedlungsbeginn vor der Jahrhundertwen.de, mit ziemlicher Sicherheit ab 

den n8oer Jahren46. Hingegen reicht keine dendrochronologische Datierung uber das 

3.Viertel des 13. Jh. hinaus47, die Holzer mit den jtingsten Daten lagen bezeichnender- 

weise knapp auf oder zumindest im obersten Bereich der Kulturschicht.

Schon bei der Freilegung war jedoch offensichtlich, dass viele Holzer vor allem der Boh - 

lenwege in Zweitverwendung verbaut worden waren; entweder wiesen sie deutliche Nut- 

zungsspuren auf oder waren erkennbar fur einen anderen Zweck zugerichtet worden. Die 

Streubreite der Dendrodaten innerhalb ein- und desselben Bohlenwegs bestatigte nach- 

traglich diese Beobachtung. Auch waren Holzer vielfach nicht verbaut, sondern als Abfall 

in die Kulturschicht gelangt. Damit drangt sich natiirlich die Frage nach mdglichen Verzer- 

rungen geradezu auf48. Immerhin zeigte sich, dass die Position der einzelnen Holzer - von 

wenigen Ausnahmen abgesehen- »richtig« war, d.h. die jeweils jiingeren Hblzern lagen 

uber altered, die stratigraphische Sequenz war insoweit in sich stimmig.

Dass auch die absolutchronologische Datierung im Wesentlichen zutreffend war, 

erwies die Uberpriifung einiger keramischer Leitfunde des 13. und 14. Jh. Allerdings ist 

der Forschungsstand fur die Altmark, letztlich aber auch fiir Wendland und Prignitz 

nach wie vor unbefriedigend. Zunachst einmal fallt auf, dass in Werben mit Anteilen 

von (geschatzt) uber 90% nahezu ausschlieElich hartgebrannte, einheitlich graue Irden- 

ware (= Harte Grauware) vorliegt - Faststeinzeug, Steinzeug und friihe glasierte Keramik 

bleiben hier vorerst auEer Betracht. Selbst von der altesten Oberflache unter der mehr- 

fach erwahnten Kulturschicht wurden nur wenige Scherben alterer uneinheitlich bzw. 

vorwiegend reduzierend gebrannter Keramik geborgen, wie man sie etwa aus dem Mag

deburg des 12. Jh. in groEem Umfang kennt (vgl. etwa Nickel 1964, 99 ff.), wie sie auch in 

Brandenburg (Stadt) noch im spaten 12. und in der 1. Halfte des 13. Jh. dominieren (Bier- 

mann 1999, 203ff. mit Abb. 6). Es fehlt auch jener fiir die slawisch-deutschen Burgen des 

12. Jh. typische Mischhorizont aus Kugeltopfkeramik und spatslawischer Gurtfurchen- 

ware, wie man ihn etwa in Osterburg, Lenzen, Weinberg/Hitzacker oder Meetschow, 

aber auch auf der »Schulenburg« in Seehausen antrifft49. Immerhin wird auch die jiingste 

Keramik in der 1208 zerstbrten Burg von Osterburg gleichermaEen bereits als sehr hart 

gebrannt, feinkbrnig und von stumpfgrauer Farbe beschrieben (Knorr 1964, 281 ff. mit 

Abb. 2). In der ausweislich urkundlicher Uberlieferung 1197 errichteten Burg Mundzoige 

bei Parchen zwischen Genthin und Burg wurde nur graue Keramik gefunden50. Auch fiir

46 Dendroproben mit fehlendem Splintholz und 

»um/nach«-Datierung des spaten 12. Jh. und der 

Zeit um 1200 (bei Doppelproben die jeweils alte

ren unberiicksichtigt): 1176 (3X, eine weitere 

Probe sekundar verbaut), 1184 (2x), 1194, 1196, 

1197, 1199, 1201, 1203, 1207, 1210. AlleAngaben 

sind die approximativ ermittelten friihestmbg- 

lichen Falldaten, d. h. es wurden zum letzten er- 

haltenen Jahrring im Mittel 20 Jahre addiert.

47 Die jiingsten Dendroproben mit fehlendem Splint

holz und »um/nach«-Datierung gehdren in die Zeit 

um/nach 1265, nach E265 undum/nach 1271.

48 Vgl. hierzu auch Kulessazooi, bes. 380ff.; Fromm-

hagen u. a. 2000, 233 f.; Ruchhoft2oo5,143.-Auf 

die vielfache Wiederverwendung von Altholz

beim Bau von Bohlenwegen hat auch Schafer

(1997, 26 ff.; 39) hingewiesen; bei der von ihr 

untersuchten Strafie streuten die Daten fiber einen 

Zeitraum von mehr als hundert Jahren. Zugleich 

machen Vergleichsbefunde deutlich, dass zum 

Teil schon nach weniger als zehn Jahren Repara- 

turen oder Neuanlagen (z. B. in Schleswig) erfor- 

derlich waren.

49 Vgl. Herrmann/Donat 1973,179 Nr. 19/61 mit 

Abb. 19/61.

50 Nahere Fundumstande sind den Ausftihrungen 

von Grimm 1958, 331 Nr. 748 sowie Grimm 1959, 

84 nicht zu entnehmen. Der festdatierte Fundkom- 

plex bildet einen der wenigen Fixpunkte in 

Grimms chronologischer Beweisfiihrung. Auf 

deren fehlende Stringenz hatte zu Recht schon 

Assing 1985, 64 Anm. 58 hingewiesen.
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das Wendland geht Wachter (1998, 78) schon ab dem spaten 12. Jh. von einer Dominanz 

barter, grauer Irdenware aus. In alien Fallen handelt es sich allerdings letztlich um histo- 

rische Datierungen, die nur schwer iiberprufbar sind51. Im mecklenburgischen Hagenow 

kommt »graue Irdenware« ausweislich der Dendrodaten offenbar schon in Schichten 

vor, die vor r2oo entstanden sind (Krause T999,229 Anm. 76). In der Dammburg, Ldkr. 

Gifhorn, tritt Ende des 12. Jh. erstmals graue Irdenware auf, wenn auch in geringem 

Umfang (Heine T993,231 ff.; 260), wohingegen in dem um 1200 produzierenden Tbp- 

ferofen von Salzgitter-Gebhardshagen nahezu ausschlieblich Keramik dieser Machart 

gebrannt wurde (Kellner-Depner 2000). Auch die Keramik aus den dendrochronologisch 

um 1200 datierenden Lagen eines Bohlenweges im niederlausitzischen Luckau wird iiber- 

wiegend als hart gebrannte Grauware beschrieben (Strbbl 2000,128ff.). Harte, graue 

Irdenware in kleineren Anteilen stammt iiberdies aus dem Tbpferofen des spaten 

T2./friihen 13. Jh. in Gbttin sowie aus den beiden altesten Phasen in Brandenburg-Alt- 

stadtische Fischerstrabe (Biermann 1998, 203; 1999, 202ff. mit Abb. 6, 237L). Insofern 

bleibt die massive Prasenz dieser Warenart in Werben in einer Kulturschicht, die sich 

nach den Dendrodaten etwa ab den n8oer Jahren abgelagert haben muss, bemerkens- 

wert, wenn auch keineswegs ausgeschlossen. Es ware zu erwagen, ob hier nicht die zwar 

nicht konkret fur Werben, aber doch fur die Wische insgesamt nachweisbare Herkunft 

eines Grobteils der Bewohner aus westlicher gelegenen Regionen, in denen hartgebrannte, 

grautonige Keramik schon friiher in Gebrauch war, eine Rolle spielte.

Relativ gut bekannt ist das Formen- und Verzierungsspektrum grautoniger Waren im 

westlichen Brandenburg. Hier sei nur auf einige Elemente hingewiesen, die einerseits 

das Werbener Geschirrrepertoire recht gut kennzeichnen, andererseits aber auch erste 

chronologische Anhaltspunkte liefern. Gut vertreten sind neben den klassischen Kugel- 

tbpfen vor allem Kannen und Kriige, jeweils charakterisiert durch sehr kurze, aus dem 

Gefabkdrper herausgezogene Standlappen. Dabei handelt es sich wohl um eine vor allem 

auf das 13. Jh. beschrankte Ubergangsform zu den eigentlichen Dreibeingefaben52, den 

Grapen. Letztere treten in der Region ab dem spaten 13. Jh. auf, bleiben aber insgesamt, 

wie auch in Werben, selten53. Ebenfalls nur wenige Fragmente liegen von Mundelge- 

faben vor, die bereits in dem nach 1274 wiistgefallenen Freyenstein (Plate 1989, Taf. 48) 

vorkommen. Beliebt waren hingegen pokalartige Gefabe mit weit ausgestelltem Stand- 

boden, wie sie etwa auch aus Perleberg oder Seehausen in groberer Anzahl vorliegen54. 

In Werben konzentrierten sie sich auffallender Weise in den Schnitten auf dem Markt- 

platz. Von Pokalen einmal abgesehen, waren Standbodengefabe jedoch nicht sehr hau- 

fig. Auch Gefabe mit metallisch glanzender Oberflache traten nur selten auf.

Unter den Verzierungsmustern dominiert wie nicht anders zu erwarten ein unter- 

schiedlich stark ausgepragtes Riefendekor im Schulterbereich. Deutlich seltener sind Roll- 

radchenverzierungen (iiberwiegend Rhombenmuster neben wenigen Rechteckstempeln

51 Vgl. speziell zu Osterburg die Diskussion zwischen 

Herzog 1992, bes. 71, und Mangelsdorf 1994a, 

bes. 142.

52 Zusammenfassend: Schulz 1995, 52 (hier als 

Standknubben bezeichnet), etwas anders Bier 

mann 1999,226.

53 Biermann 1999, 220. Im mecklenburgischen Ktis-

tengebiet erscheinen sie in dendrodatierten Fund- 

komplexen vereinzelt ab etwa 1260, verstarkt 

dann ab 1280/90 (Schafer 1996, 314; 322).

54 Seier 1994,97f. mit Abb. 4b, sowie frdl. Hinweis 

Dr. A. Bulla. Nach Mangelsdorf (1994b, 95) treten 

Pokale vor allem als Trinkgeschirr in den Stadten 

auf.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 90 / 2006



ARCHAOLOGISCHE AUFSCHLUSSE ZU DEN ANFANGEN DER STADT WERBEN 331

Abb. 7 Reste eines StraBenpflasters mit sekundar verbauter Schiffsplanke.

sowie einigen Stiicke mit -allerdings etwas zweifelhaftem- so genanntem romischem 

Zahlendekor), die zum Teil aus den tieferen Lagen der dunklen Kulturschicht geborgen 

wurden. In Schnitt 22 stammt ein Fragment aus einem Bereich, der hier von einem 

um/nach 1265 angelegten gepflasterten Weg (Abb. 7) iiberlagert wird. In Schnitt 29 (vor 

Seehauser Str. 18) werden zwei Scherben durch Holzer mit Falldaten von i236±io bzw. 

nach 1241 datiert, in Schnitt 34 (alle weiteren Marktplatz) stammen rollradchenver- 

zierte Scherben aus einem Bereich, der vor 1261 (WK) abgelagert wurde, in Schnitt 33 

aus Schichtabschnitten mit Falldaten um/nach 1239 bzw. 1238110, in Schnitt 36 unter 

einer Schicht mit Holzern, die um/nach 1222 bzw. 1232 gefallt wurden, und aus Schnitt 37 

unter einem Bohlenweg mit Falldaten 1239 und 123911 (beide WK). In Schnitt 35 

schliehlich wurde ein rollradchenverziertes Wandfragment in einer Schichthbhe unter 

Holzern mit den Falldaten um/nach 1207 und 1218 (WK) gefunden. Dies entspricht 

durchaus jtingeren Beobachtungen in Mecklenburg-Vorpommern, wo Rollradchen- 

dekore vereinzelt schon in der ersten Jahrhunderthalfte auftraten, wahrend sie etwa in 

Brandenburg (Stadt) erst ab der 2. Halfte des 13. Jh. Verwendung fanden (Biermann 

1999, 228; Schafer 1996, 309).

Chronologisch relevant ist das Auftreten von Faststeinzeug und Steinzeug55. In Werben 

kommen verschiedene Varianten dieser Warenarten mit einer sehr aufschluEreichen 

stratigraphischen Verteilung vor. Die relativ grobte Gruppe macht das rotengobierte

55 Unter Einbeziehung der wenigen fruhneuzeit- 

lichen Fragmente liegen insgesamt 207 Scherben 

vor. Hinsichtlich ihrer Machart erweist sich die

Gruppe als ziemlich inhomogen, so dass an dieser 

Stelle in der Regel auf eine genauere Ansprache 

und Provenienzzuweisung verzichtet wird.
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Faststeinzeug mit grauem, weitgehend versintertem Bruch aus. Die der Beschreibung 

nach praktisch identische Keramik aus Brandenburg ist dort erstmals in Schichten ab 

der Mitte des 13. Jh. zu finden, wird aber erst im 14. Jh. beliebter. Dies deckt sich weitge

hend mit den in Mecklenburg zumeist dendrochronologisch gewonnenen Datierungen, 

wo solche GefaEe etwa ab T260 und verstarkt ab 1270/80 in Gebrauch kommen56. Gema- 

gertes Steinzeug rheinischer und sudniedersachsischer Provenienz tritt hier im nachst- 

jiingeren Horizont auf, der von etwa 1270/80 bis um 1320 reicht. Erst danach setzt dann 

ein umfangreicherer Import vollstandig versinterten Siegburger Steinzeugs ein (Schafer 

1996,320 ff.); allgemein geht man von einer Produktion vollstandig versinterten Stein

zeugs seit 1300 aus57.

Die Fundverteilung in Werben zeigt hier ein charakteristisches Bild. In der Seehauser 

StraEe wurden im Abschnitt zwischen FabianstraEe und Marktplatz so gut wie alle Stein

zeug- und Faststeinzeugscherben aus dem obersten Bereich der dunklen Kulturschicht 

bzw. der auf dieser aufliegenden Sandschichten geborgen (uber dem ersten dokumen- 

tiertem Planum); in den Schnitten 28-30 (Abb. 8) durchweg oberhalb der dendrodatier- 

ten Bohlenwege. Lediglich in dem weiter westlich gelegenen Schnitt 22 (vor Seehauser 

Str. 5 u. 6) liegen zwei Faststeinzeugscherben mdglicherweise aus etwas tieferen Berei- 

chen der Kulturschicht vor; dieser Teil der Stadt gehbrte aber vermutlich ohnehin einer 

etwas jiingeren Ausbauphase an. Sind Fasteinzeugscherben immerhin noch mit einer 

gewissen RegelmaEigkeit in der Kulturschicht anzutreffen, so sind Fragmente von Stein

zeug und den tendenziell etwas jiingeren FaststeinzeuggefaEen mit WellenfuE fast 

durchweg nur in Schichten oberhalb der Kulturschicht zu finden. Zu den seltenen Aus- 

nahmen gehbrt ein eindruckverziertes Bodenstiick aus rotengobiertem Faststeinzeug 

unter der obersten Reisiglage im westlichen Teil von Schnitt 8 (vor Einmiindung Fabian

straEe)58, je eine unverzierte Steinzeugscherbe aus Schnitt 17 (vor Seehauser Str. 7) und 

liber der obersten Reisiglage in Schnitt 2 8 59 sowie eine unverzierte Steinzeug- oder Fast- 

steinzeugscherbe aus Schnitt 3260. Lediglich die unglasierte Steinzeugscherbe aus 

Schnitt 28 war vollstandig versintert, alle anderen weisen eine deutliche Magerung auf.

Ahnliche Beobachtungen konnten auf dem Marktplatz und in der MarktstraEe 

gemacht werden (Abb. 9). Bezeichnenderweise stammten die mit 24 bzw. 15 Stein- und 

Faststeinzeugscherben relativ grbEten Einzelmengen aus den Schnitten 33 und 37, in 

denen die dunkle Kulturschicht durch jiingere, allerdings erst nachtraglich erkannte Ein

tiefungen geschnitten wurde. In beiden Schnitten war unter den Steinzeugscherben

56 Biermann 1999, 194 (Warenart 511); 206; 209; 

239; Schafer 1996,3o6f. Tab. 1; 314; 317. - 

Besonders im Hinblick auf Faststeinzeuge und 

Steinzeug sind beide Chronologien allerdings mit 

Vorsicht zu verwenden, da sie ihrerseits teilweise 

auf deren nach heutigem Forschungsstand 

bekannte Datierungen zuriickgreifen. Jedoch 

scheint gerade das erste Auftreten beider Waren- 

gruppen durch lokale Dendrodaten gesichert.

57 Zusammenfassend: Roehmerzooi, bes.480. -

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die

jiingst vorgestellten Funde aus der Nutzungs- 

schicht eines 1308 errichteten und wohl schon

gegen 1318 aufgelassenen Abfallschachtes

(Schafer/Schafer 1997,282 u. Tab. 2) sowie eines 

um 1302 oder kurz darauf verfiillten Holzkellers 

(Ansorge2OO5, 559 mit Abb. 12), die beide u. a.

Scherben bereits vollstandig gesinterten Siegbur

ger Steinzeugs enthielten.

58 Bef. 115 (Fd.-Nr. 136).

59 Bef. 115 (Fd.-Nr. 274), Baggerfund; aus gleichem 

Fundzusammenhang zwei Wandscherben mit 

Rechteckrollstempel. - Bef. 350 (Fd.-Nr. 476): 

Wandscherbe aus vollstandig durchgesintertem, 

beigegrauem Ton; keine Engobe, keine Glasur.

60 Bef. 383 (Fd.-Nr. 529), Baggerfund: Bodenscherbe 

aus beigegrauem, versintertem, aber mittelgrob 

gemagertem Ton; ohne Engobe oder Glasur.
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Marktplatz

Seehauserstr. 20

Abb. 8 Ostliches Ende der Seehauser Strafie mit den Schnitten 31, 28, 29 und 30 (von W nach O).
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Abb. 9 Sudteil des Marktplatzes mit Lage der Schnitte 33, 34 und 37 (von N nach S).
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jedoch lediglich je ein vollstandig durchgesintertes Stuck, das Fragment aus Schnitt 37 

stammt moglicherweise aus sachsischer (Waldenburger) Produktion. Alle stratifizierten 

Scherben bestatigen hingegen den bereits gewonnenen Eindruck: So wurde oberhalb 

des friihestens 1239 verlegten Bohlenwegs in Schnitt 37 eine rillenverzierte, gemagerte 

Steinzeugscherbe geborgen und aus dem Bereich der obersten Holzlagen in Schnitt 38, 

die knapp unter der Oberkante der dunklen Kulturschicht liegen und mit Dendrodaten 

der Jahre 1267 (WK) und 1269110 ohnehin zu den jiingsten Holzbefunden gehdren, 

zwei Wellenboden rotengobierten Faststeinzeugs bzw. durchgesinterten (Siegburger?) 

Steinzeugs61.

Vervollstandigt wird das Bild durch die Keramik aus den auf der Kulturschicht auflie- 

genden Sandschichten, auf die weiter unten noch ausfuhrlicher einzugehen sein wird 

(siehe Seite 361). Zunachst bleibt festzuhalten, dass die Ablagerung der Kulturschicht 

etwa gegen Ende des 13. Jh. bzw. um 1300 abgeschlossen war, also rund eine Generation 

spater als die jiingsten Dendrodaten.

Die Anfange der Siedlungsentwicklung sind tiber die Befunde nicht ganz einfach zu 

fassen. So ist bei verschiedenen Gruben, Graben, aber auch Pfostensetzungen, welche 

die alte Oberflache schneiden, praktisch nicht zu erkennen, von welchem Niveau aus sie 

eingetieft wurden, mithin lasst sich auch ihr Alter nicht verlaRlich bestimmen. Auf dem 

Markplatz wurden in den Schnitten 35 und 36 Reste von in N-S-Richtung verlaufenden 

Graben erfasst, die wohl am ehesten der Entwasserung gedient haben diirften62. Auf- 

grund ihrer teilweise geringen Breite und der fehlenden Seitenbefestigung kdnnen sie 

nicht wesentlich tiefer als dokumentiert gewesen sein, wie dies auch die Ziegelbruchlage 

andeutet, die liber den Graben auf der Westseite des Marktplatzes geschiittet worden war 

(Abb. 3). Dazu passt, dass einer der beiden 0,7-0,8 m tiefen Graben in Schnitt 36 zu 

einem spateren Zeitpunkt erneuert worden ist, wobei die Sohle des jiingeren, leicht ver- 

setzt angelegten Grabens etwas hdher liegt.

Einige wenige Gruben unterschiedlicher Form, teils annahernd rechteckig, teils unre- 

gelmaRig gerundet und vielfach mit dichten Mistlagen verfiillt, fanden sich in der siid- 

dstlichen Ecke des Marktplatzes (Schnitt 34) und im nbrdlichen Abschnitt der MarktstraRe 

(Schnitt 38). Zumindest letztere lieferte ausreichend Keramik; eine erste, kursorische 

Sichtung erbrachte keine Funde, die nach der Mitte des 13. Jh. zu datieren gewesen waren.

Wichtigster Befund aus der Friihzeit der Besiedlung war eine in Schnitt 37 aufge- 

deckte, etwa in N-S-Richtung verlaufende Pfostensetzung (Abb. 10). Es handelt sich um 

mindestens fiinf, um die 30 cm starke, lediglich entrindete und entastete, nur am oberen 

Ende zugerichtete Eichenstamme, die in regelmaRigen Abstanden von etwa 1,4 m in den 

anstehenden Boden eingegraben worden waren, wie auch die relativ groRen Pfosten- 

gruben zeigen. Einer mit der Hilfe eines Baggers gezogener und dabei moglicherweise 

leicht beschadigter Pfosten maR noch 0,93 m, das untere Ende war glatt abgesagt worden. 

Bei dieser auf den ersten Blick etwas befremdlichen Konstruktion mag eine nicht unwe-

61 Eine vollstandige Darlegung der Fundverteilung 

ist an dieser Stelle aus nachvollziehbaren Griinden 

nicht moglich.

62 Vgl. zu ahnlichen Befunden im brandenburgi- 

schen Luckau: StrobKooo, 126; zu mittelalter- 

lichen Drainagegraben im Stadtgebiet von Lubeck:

Miihrenberg 1996,146; 38. Zu den umfangreichen 

und systematischen Entwasserungsarbeiten im 

Braunschweiger Hagen, die moglicherweise von 

hollandischen Spezialisten ausgefiihrt wurden: 

Meibeyer 1997,17 ft.
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Abb. 11 Schnitt 37: Briickenpfeiler (um/nach 1184) und Tragerbalken (1188).

sentliche Rolle gespielt haben, dass ein angespitzter Pfosten bei entsprechender Belas- 

tung mbglicherweise noch weiter in den weichen Untergrund gedriickt worden ware. An 

seinem oberen Ende war der geborgene Pfosten auf etwa 25-30000 keilartig zugespitzt 

und verjiingte sich zu einem kantigen, etwa 7 cm breiten und 19 cm langen Zapfen, der 

von unten in eine entsprechende, durch das ganze Holz hindurchgehende Nut eines auf- 

liegenden Balkens griff (Abb. 11 )63. Fur den Standerpfosten wurde ein Falldatum von 

1188 (Waldkante) und fur den Tragerbalken ein Datum von um/nach 1184 ermittelt64. 

Wie entsprechende Bearbeitungsspuren zeigen, sind solche Tragerkonstruktionen auch 

bei den iibrigen Pfosten zu rekonstruieren. Jochartige Konstruktionen dieser Art kennt 

man prinzipiell schon aus dem slawischen Briickenbau65. Bei dem Befund aus Werben feh- 

len allerdings die dort gebrauchlichen, seitlich schrag angesetzten Stiitzpfosten, die wegen 

der Dicke und relativ geringen Tiefe der Stander hier aber entbehrlich waren. Der grbfite 

Unterschied liegt jedoch in der Verzapfung von Tragerbalken und Standern, auch wenn

63 Im Bereich der Verzapfung war das Holz relativ 

stark angegriffen, so dass die zimmermannstech- 

nische Qualitat der Ausfiihrung nicht beurteilt 

werden kann.

64 Ein zweiter Pfosten war fur eine dendrochronolo-

gische Datierung zu kurz, dariiber hinaus war eine 

eingehendere Untersuchung und weitere Proben- 

entnahmen aufgrund des Zeitdrucks und der feh- 

lenden Motorsage nicht moglich. - Aufgrund der 

identischen Zurichtung aller Pfosten und der gewis-

sermafien auf das Notwendigste beschrankten Bear- 

beitung diirfte eine Zweitverwendung bei diesen 

Hblzern aber so gut wie ausgeschlossen sein.

65 Vgl. etwa Herrmann 1966, 220 Abb. 4.; zusammen- 

fassend: Bleile 1998, 145 ft. - Eine sehr gut ver- 

gleichbare Konstruktion liegt jetzt auch von einem 

slawischen Bohlenweg des 10. Jh. vor: Bleile/Klein- 

gartnerzooi, 139 ft. mit Abb. 2; I48f.; ahnliche 

Jochbalken auch bei Both 2005,29 Abb. 6.
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letztere aufgrund ihrer sparsamen, fast primitiven Zurichtung noch einen »archaischen« 

Eindruck machen66. Dass iiberhaupt eine aus dem Briickenbau stammende Bauweise 

gewahlt worden ist, mag dabei ein Indiz fur die offenbar noch durch recht starke Ver- 

sumpfung gepragten Standortbedingungen in der Friihphase der Stadtentwicklung sein. 

Leider lassen sich uber Anfang und Ende dieses Briickenweges keine Angaben machen. 

Der dokumentierte Abschnitt erstreckte sich iiber 6,8 m, jedoch wurde in siidlicher Ver- 

langerung der Pfostenflucht ein vergleichbarer, aber offenbar isoliert stehender Pfosten 

im Abstand von etwa 18,6 m Entfernung angetroffen. Da der Zwischenbereich grbEten- 

teils nicht untersucht werden konnte und der sonstige Erhaltungszustand des Briicken- 

weges auf einen weitgehenden Abbau nach dessen Aufgabe schliehen lasst, ware eine 

Zugehdrigkeit gleichwohl denkbar. Bemerkenswert ist, dass schon dieser sehr friihe Weg 

die Flucht der spiiteren MarktstraEe vorgibt.

Auch die weitere Entwicklung der Stadt lasst sich am besten anhand des Ausbaues 

ihres Wegenetzes beschreiben. Relativ bald nach Errichtung des Briickenweges wurde 

der nbrdlich anschlieEende Teil - die SO-Ecke des heutigen Marktplatzes- mit einer 

mehr geschtitteten denn gesetzten Lage aus Ziegelbruch und rundlichen Feldsteinen teil- 

weise befestigt (Abb. 12). Die stark verdichtete Oberflache lag mit etwa 25,30 m iiHN 

sogar etwas tiefer als die (fehlende) Oberkante des beschriebenen Briickenweges. An 

ihrer O-Seite wurde die Steinlage durch einen offenbar eigens zu diesem Zweck zuge- 

richteten Balken mit einem Falldatum um/nach 1196 eingefasst, wie man ihn teilweise 

auch von Einfassungen mittelalterlicher Bohlenwege kennt. Doch zumindest im nbrd- 

lichsten untersuchten Abschnitt griff die Steinlage ostwarts iiber die Balkenflucht hin- 

aus, und da auch die Gesamtabmessungen des Befundes nicht ermittelt werden konnten, 

muss offen bleiben, ob man es hier eher mit einer Platz- oder einer Wegebefestigung zu 

tun hat67. Mbglicherweise ersetzte die Steinlage aber eine altere, weitgehend beseitigte 

hblzerne Wegebefestigung, da sich unter dem Einfassungsbalken zwei Querhblzer fan- 

den, von denen das eine um/nach 1172 geschlagen worden war. Spater schlug man von 

oben mindestens zwei vierkantig angespitzte, ansonsten aber nur sehr grob bearbeitete 

Eichenpfahle durch die Steinlage (Abb. 12), wobei auch der Einfassungsbalken beschii- 

digt wurde. Beide ffblzer waren genau im Jahre 1261 (WK) gefallt worden; zur unbe- 

kannten Gesamtkonstruktion gehdrten offenbar mehrere kurze, riegelartige Querbalken, 

die 1260, 1261 bzw. 1264 (alle WK; Zugehdrigkeit bei letzterer nicht gesichert) datieren.

Eine in ihrem Aufbau nahezu identische Steinlage wurde in Schnitt 33 am dstlichen 

Rand des heutigen Marktplatzes angetroffen. Diese bestand zu etwa gleichen Teilen aus 

rundlichen Feldsteinen, kantigen Bruchsteinen und stark verrundetem Ziegelbruch; ne- 

ben Backstein- fanden sich gelegentlich auch Hohlziegelfragmente. Eine systematische

66 Vgl. hierzu auch die Ende des 12. Jh. errichtete 

Liibecker Miihlenbriicke (Grabowski 2002,406; 

42of. mit Abb. 29) sowie die auf 1238+5 datierte 

Bohlenwegskonstruktion im niedersachsischen 

Stade (Liidecke 2004,202f. mit Abb. 11). Unbear- 

beitete Stander fanden sich noch bei einer 1246- 

1251 errichteten Briicke aus Plau (Ruchhoft 1996, 

121 Abb. 3; 123 Abb. 7 unten). Im danischen Ribe 

waren briickenartige Konstruktionen im 12.-13. Jh- 

gar die vorherrschende Strafienform (Dahlerup 

Koch 2000,261 ff. mit Fig. 3b).

67 Siehe zu ahnlichen Befunden gepflasterter bzw. 

teilgepflasterter Marktplatze in Bremen (Rech 

2003,82ft. mit Abb. 71 u. 72: 2. H. 13. Jh.), Magde

burg (Nickel 1964, loff. mitTaf. 13; 14a; 16b: 12.

u. 13. Jh.), Stade (Liidecke 2004,2026 Abb. 9 u. 10), 

Soest (Melzer 1995/96, 24: um 1300) und Zwickau 

(Kenzler 2001, 31 f.: spates 12. u. friihes 13. Jh.).

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 90 / 2006



ARCHAOLOGISCHE AUFSCHLUSSE ZU DEN ANFANGEN DER STADT WERBEN 339

Abb. 12 Schnitt 34: Oberflachenbefestigung im S-Teil des Markplatzes mit nachtraglich eingeschlagenen 

Holzpfeilern (1261).

Setzung war auch hier nicht zu erkennen, doch lagen die Steine sehr dicht und bildeten 

eine annahernd ebene Oberflache. Obgleich beide Pflasterungen nicht einmal zehn Meter 

voneinander entfernt waren, lag die Oberkante der nbrdlicheren mit etwa 25,So- 

25, 90 m uHN doch rund einen halben Meter hbher. Zudem iiberdeckte sie eine nur noch 

in wenigen und nicht aussagekraftigen Resten erhaltene Holzkonstruktion, von der die 

jtingsten Holzer Falldaten von 1238110 und zweimal um/nach 1239 erbrachten, so dass 

der zunachst naheliegende Gedanke einer Zusammengehbrigkeit beider Befunde wohl 

wieder verworfen werden muss.

Die genannten Dendrodaten scheinen allerdings in gewisser Weise eine Aufbruch- 

periode in der Stadtentwicklung anzudeuten, lassen sich doch auch an anderen Stellen 

des Untersuchungsbereiches bauliche Aktivitaten dieser Zeit nachweisen. Fiir einen 

Bohlenweg in Schnitt 37, der die Briickenkonstruktion des spaten 12. Jh. iiberlagert, wur- 

den die jiingsten Holzer in den Jahren 1239 (WK) bzw. 1235110 geschlagen (Abb. 9). 

Auch bei den Uberresten eines Bohlenwegs am bstlichen Ende der Seehauser Strafie 

(Abb. 8) liegt der Schwerpunkt der jiingeren Dendrodaten in den i23oer Jahren68. Gleich- 

wohl kann, wie bereits erwahnt, von einem systematischen Ausbau der stadtischen Infra- 

struktur nicht die Rede sein. Angesichts der teilweise recht unterschiedlichen Hdhen

68 Selbst jahrgenaue Datierungen einzelner Holzer 

wird man nur im Sinne eines terminus post quem 

verstehen durfen, wie eine nahere Analyse der 

Fundumstande zeigt. So wurde unter dem Bohlen

weg in Schnitt 37 mit dem jiingsten Dendrodatum

1239 (WK) ein weiteres Holzstiick mit Falldatum 

1246110 geborgen. Dieses zweite Holzstiick wider- 

spricht zwar nicht unbedingt den Dendrodaten der 

stratigraphisch jiingeren Hdlzern, relativiert diese 

aber.
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einzelner Bohlenlagen und der fehlenden Sorgfalt bei deren Ausfiihrung ist ein Element 

der Improvisation kaum zu iibersehen. Auch ist der Bereich um den Ostabschnitt der 

Seehauser StraEe keineswegs erst zu diesem Zeitpunkt in die Besiedlung miteinbezogen 

worden; die Bohlenhblzer lagen innerhalb der dunklen Kulturschicht relativ hoch und 

ihnen sind streckenweise altere Wegebefestigungen in Gestalt von Reisiglagen voraus- 

gegangen. Gleichwohl zeigt die raumliche Verteilung der dendrochronologisch datierten 

Holzer recht deutlich, dass sich die friihesten Siedlungsaktivitaten in der Siidhalfte des 

heutigen Marktplatzes und dessen unmittelbarem Umfeld konzentrierten: Samtliche 

Dendrodaten des 12. Jh. stammten aus diesem Areal69. Die sich hier abzeichnende Ent

wicklung wird durch einen Blick auf die marktferneren Abschnitte der Seehauser Strafte 

bestatigt. So ist die wiederholt angesprochene dunkle Kulturschicht zumindest zwischen 

den Hausern Seehauser Str. 3 und 9 (Ecke Fabianstrafie) deutlich weniger machtig als am 

bstlichen Strahenende und auf dem Marktplatz. Darin mag sich zweierlei ausdriicken: 

Ein geringeres Verkehrsaufkommen in diesem Teil der Stadt, aber wohl auch eine kiir- 

zere Nutzungsdauer. In Schnitt 24 (vor Seehauser Str. 4) wurden auf der Oberflache der 

Kulturschicht Reste eines Pflasterbelages aus kantigen Bruchsteinen festgestellt, der an 

seiner Siidseite von einem langeren, bis Schnitt 23 und 22 (vor Seehauser Str. 5-6) rei- 

chenden, hochkant gesetztem Brett eingefasst worden war (Abb. 7). Dieses Brett wurde 

um/nach 1241 geschlagen und war mit mehreren Pflbcken im Boden verkeilt worden, 

deren jiingste in die Jahre 1254110,1257 (WK), 1263 (WK) und um/nach 1265 datieren. 

Aus dem untersuchten mittleren Teil der Seehauser Strafie stammt lediglich ein einziges 

Holz (ohne Splintholz) mit Falldatum noch im 1. Viertel des 13. Jh., alle anderen sind 

jiinger. Zwar wurde hier auch deutlich weniger Holz verbaut, doch scheint sich darin wie 

auch anhand der im Schnitt jiingeren Dendrodaten eine im Vergleich zum bstlichen 

Ende der Seehauser Strafie sowie zum Marktplatz kiirzere und damit tendenziell erst 

spater einsetzende Siedlungsaktivitat niederzuschlagen.

Das erwahnte, als Randbefestigung verbaute Brett ist aber in erster Linie aus einem 

anderen Grund bemerkenswert. Das iiber eine Lange von 15,4 m nachgewiesene Eichen- 

brett mit einer Breite bis 35 cm und einer Starke von 4-7,5 cm kam offensichtlich 

in Zweitverwendung in den Boden. So befanden sich ca. 4-6 cm unterhalb des oberen 

(ausgehend von der letzten Nutzung) Brettrandes an verschiedenen Stellen etwa 3 cm 

grohe Durchbohrungen, vermutlich in regelmaEigen Abstanden von 50-57 cm70 

(Abb. 13). An der Schmalseite der unteren Brettkante wurden verschiedene 2,5 cm starke 

Dubellbcher und zum Teil noch erhaltene Holzdiibel beobachtet. Das auffalligste Detail 

aber waren zwei aufgesetzte, zu den Schmalseiten hin abgeflachte und mittig mit einer 

nutartigen Vertiefung versehene Holzbldcke von 66 cm x 23 cm bzw. 51cm x 9 cm 

Grundflache und einer Starke von bis zu 8 cm bzw. 6,5 cm. Da eine Verwendung im 

Hausbau ausgeschlossen sein diirfte, ware eine ursprungliche Nutzung als Schiffsplanke

69 Es sind insgesamt 12 Holzer bzw. 18, wenn man 

den Zeitraum auf 1210 erweitert. Auch wenn die 

meisten kein Splintholz mehr aufweisen und es 

zum Teil sekundar verbaute Stiicke sind, scheint 

mir dieser Befund doch aussagekraftig zu sein.

70 Aufgrund seiner Lange, Schwere und Fragilitat 

konnte das Brett nicht vollstandig geborgen wer-

den, zumal auch keine Moglichkeit der Konser- 

vierung bestand. Es wurden daher zwei Segmente 

herausgesagt, von denen das eine bereits bei der 

Bergung teilweise brach. Nach der Reinigung und 

genaueren Begutachtung dieser Segmente zeigten 

sich eine Reihe von Details, die in situ nicht festzu- 

stellen gewesen waren.
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Abb. i J,a -b Segmente der sekundar verbauten Schiffsplanke (a) (um/nach 1241) sowie Detailfoto (b).

zu iiberlegen71. Ware dem so, miisste es sich am ehesten um die oberste Planke handeln; 

in die Holzblbcke waren dann die so genannten »Duchten« eingezapft gewesen, Quer- 

hblzer, die zur Aussteifung zwischen beide Bordwande verstrebt wurden. In den Kiisten- 

stadten an Nord- und Ostsee ist eine solche Weiterverwertung abgewrackter Schiffsteile 

nicht ungewbhnlich72; besonders fur die Elbe sind jedoch nur selten Befunde dieser Art 

belegt, wie ohnehin der Forschungsstand zum nachslawischen, mittelalterlichen Fluss- 

schiffbau in den ostdeutschen Binnengewassern zu wtinschen tibrig lasst. Naturlich 

erlaubt eine einzelne Planke nur sehr begrenzte Ruckschliisse auf den verwendeten 

Schiffstypus, doch diirfte es sich auch bei dem Werbener Boot um eines jener flachbodi- 

gen, kiellosen Wasserfahrzeuge gehandelt haben, wie sie fur die Schiffahrt in den noch

71 Fur diesbeziigliche Auskiinfte und Hinweise 

danke ich Dr. D. Hakelberg (Freiburg) und 

H. Witte M. A. (Bremen).

72 Vgl. etwa Bleile 1996; Rech 2004, 249 f.; Wechsler

1992-
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unregulierten, stark maandrierenden und vielfach durch Sandbanke und Flachwasser 

bestimmten Fliissen am besten geeignet waren73. Auch die knappe Zeitspanne zwischen 

dem fur um/nach 1241 ermittelten Falldatum des Plankenholzes und seiner sekundaren 

Verbauung Mitte der i26oer Jahre lasst sich mit der uberlieferten, sehr kurzen Nut- 

zungsdauer solcher Boote sehr wohl in Einklang bringen74.

Der Fund einer mbglichen Schiffsplanke lenkt den Blick auf die bkonomischen Vor- 

aussetzungen der Stadtwerdung Werbens. Im Wesentlichen war es die giinstige Ver- 

kehrslage nahe einer Stelle, an der die Elbe relativ leicht passiert werden konnte, die wohl 

schon bei der Anlage der Burg Ende des 10. Jh. den Ausschlag gegeben haben diirfte. 

Bereits 1160 ist Werben Zollstatte, was auf einen entsprechenden Handelsverkehr schlie- 

hen lasst. Zwar weiE man erst aus spaterer Zeit, dass die Stadt an einer von Perleberg uber 

Wilsnack und Quitzdbel und weiter fiber Giesenslage nach Stendal und Tangermunde 

fiihrenden StraEe lag, doch wird eine Fahre schon 1226 urkundlich genannt75.

Wie eng aber schon im 13. Jh. die Anbindung an den internationalen Warenverkehr 

war, belegen einige Fundstficke vom Marktplatz. Es handelt sich um mehrere Fragmente 

zum Teil aufwandig verzierter GefaEe, die zumeist mit einer mehrfarbigen, intensiv 

leuchtenden Glasur iiberzogen waren (Abb. 14). Neben dem auch von heimischer Kera- 

mik schon bekannten Rollradchenmuster fallen insbesondere jene Scherben mit einem 

flachigen Dekor aus aufgesetzten Schuppen auf76. Diese auch als »hochverzierte Irden- 

ware« bezeichnete Keramik ist als Import aus verschiedenen Kiistenstadten vor allem 

des Nordsee-, aber auch des Ostseeraumes bekannt (Madsen/Stilke 2001), tritt im Bin- 

nenland zumal Ostdeutschlands aber eher selten auf. Die Produktionsorte sind zur Zeit 

nur ansatzweise bekannt, doch ist ein Herstellungsschwerpunkt unstrittig Flandern ge- 

wesen. Die bei einigen Fragmenten aus Werben vorhandene weihe Engobe unter der 

Glasur sowie deren eher feine Magerung gelten als Qualitatsmerkmale der flandrischen 

Tbpfereien; auch die Vorliebe fur griine und gelbe Glasuren ist von dort ilberliefert77. 

Scherben dieser Ware wurden u. a. in Schnitt 30 und 37 gefunden, und zwar unter den 

Bohlenwegen mit Falldaten der i23oer Jahre. Selbst wenn man unter Beriicksichtigung 

einer gewissen Datierungstoleranz den Bau dieser Wege etwas spater, also frtihestens 

fur die i24oer Jahre ansetzt78, wird man einen Import hochverzierter Irdenware doch 

schon im mittleren Drittel des 13. Jh. vermuten durfen. Dies deckt sich gut mit der bis

lang bekannten Produktionsdauer solcher Keramik, friihe Importe sind in Bremen oder

73 Vgl. etwa das annahernd zeitgleiche Beispiel eines 

Weichselflussschiffes: Nakoinz 2005, Abb. 10,16.

Schon in den Zollbestimmungen Kaiser Lothars III. 

fur Elbeu, Mellingen und Tangermunde von 1136 

wird entsprechend der Grbfie zwischen fiinf ver

schiedenen Schiffstypen differenziert (MGH D 

Lothar III. Nr. 92); allgemein zu den aus den Quel- 

len erschliefibaren Schiffstypen Kettmann 

1959/61,1, 49 ff-

74 Noch fiir die friihe Neuzeit ist fur Binnenschiffe 

eine Lebensdauer von nur 4-5 bzw. 9-10 Jahren 

iiberliefert (Hakelberg 2003, 93).

75 Bruns/Weczerka 1967,168; 245. - CDB 1VI,

400 Nr. 3; vgl. auch Nr. 34-35.

76 Unter den Scherben mit Schuppendekor lassen 

sich zwei Gruppen ausmachen: Eine Scherbe (Bef. 

524, Fd.-Nr. 847) besteht aus hellgrauem (RAL 

7044: seidengrau), mit reichlich Quarz und Ge- 

steinsgrus < 0,7 mm gemagertem Ton. Die grbfiere 

zweite Gruppe ist feiner gemagert (Quarz < 0,3, 

gelegentlich < 0,5 mm), die Farbe des Tones vari- 

iert zwischen oxidrot (3009), beigebraun (8024), 

kupferbraun (8004) und quarzgrau (7039).

77 Technologische Beschreibung bei Verhaeghe 

1989; 21 ff.; 1990, i24f. - Gute Vergleichsstiicke 

liegen etwa aus Douai vor (Louis 1996,114 Fig. 12 

u. Umschlagbild).

78 Vgl. Anm. 68.
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Abb. 14 Scherben glasierter hochverzierter Irdenware.

Rostock schon fur die erste Jahrhunderthalfte gesichert79. Funde aus Hamburg, Witten- 

burg (Ldkr. Ludwigslust), Magdeburg sowie nahe Wittenberg und jetzt aus Werben deu- 

ten einen Vertriebsweg uber die Elbe an80.

Natiirlich lasst sich ein unmittelbarer Kontakt Werbener Kaufleute mit Flandern 

anhand archaologischer Funde nicht nachweisen. Allerdings weiE man schon fur das 13. Jh. 

von Beziehungen von Kaufleuten aus der Mark Brandenburg, auch solchen der Altmark 

und der Prignitz, nach Flandern und England81. Und immerhin werden Handler aus 

Werben Ende des 13. Jh. mehrfach im sog. Hamburger Schuldenbuch aufgefuhrt, so 

auch der in der Stadt selbst mehrfach bezeugte, einflussreiche Jakob von Pasewalk, Mit- 

glied des stadtischen Rates82. Fur die Gegenrichtung elbaufwarts ist im Hamburger Zoll- 

tarif von 1262/63 der Handel mit (vermutlich flandrischen) Tuchen bezeugt, nach Mag

deburg fahrende Tuchhandler werden gar schon 1176 erwahnt83. Ob auf direktem Weg

79 Rech 2004, 334 mit Abb. 133, 340, 342; zur Datie- 

rung Moritz 1991, 203 ft. mit Abb. 9. - Schafer 

1996, 312 mit Abb. 6.

80 Steffens 1958, 206f. (nur Beschreibung); Ruchhbft 

2000,267 Abb. 3I; Stoll 1977,411; Brachmann 

1965,184 u. Taf. 30g; Kbther2OO5,160 Abb. 6.

Auch bei den neueren Grabungen in Brandenburg 

kam Keramik dieses Typs zum Vorschein (Bier- 

mann/Frey 2000,222 mit Abb. 30), die fur den ver- 

muteten Handelsweg sprechen.

81 So schloss Graf Adolf von Holstein 1236 einen

Vergleich mit den mercatores de Marchia fiber das

Ungeld, das diese bei der Durchfuhr nach Flan

dern zu entrichten hatten (Pitz 1961, 36 Nr. 4).

Vgl. dazu auch Muller-Mertens 1956/57,12ff.; 

Helbig 1973,117 ff., sowie Ammann 1954, hier bes. 

33 ff. mit Abb. 3 - Zu einem ahnlichen Fund aus 

Braunschweig: Rotting 1997, nof. Abb. 623,15 u- 

Farbtaf. 11.

82 Lehe 1956,75; 86; 87; 134. - Zu Jakob von Pasewalk: 

CDB 1 VI, 22 Nr. 15-16,24 Nr. 19,402, Nr. 5-6.

83 Hier zitiert nach Pitz 1961, 9ff. Nr. 13, Absatz [6]: 

...notum sit..., quod qualiscumque hospes veniens 

Hamborgh et martens apud mare occidentale sive 

orientale etvolens ascendere Albeam cum panno 

suo,... Die tariflichen Bestimmung zur Einfiihrung 

flandrischen und englischen Tuches nach Ham

burg behandelt Absatz [4], wahrend die in den
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oder tiber Zwischenhandel, sorgten diese Kaufleute dafur, dass bestimmte Luxusgiiter 

ihren Weg in die offenbar doch nicht so abgelegene Altmark fanden; sie tritt bier kaum 

spater auf als in den groEen Hafen an Nord- und Ostsee.

Auch die zahlreichen Schlackenfunde vom Marktplatz wird man in der rohstoff- 

armen Mark Brandenburg wohl als indirektes Zeugnis fur den Handel werten durfen, 

lassen sie doch darauf schlieEen, dass die auch in der weiteren Umgebung Werbens feh- 

lenden Ausgangs(roh)stoffe fur die Metallverarbeitung herangeschafft werden mussten. 

Uberdies weisen sie als Beleg fur Metallverarbeitung auf eine gewerbliche Seite im 

stadtischen Wirtschaftsleben des 13. Jh.84

Das SeehauserTor

Von den einstmals vier Stadttoren steht heute nur noch das schon eingangs erwahnte 

Elbtor. In vielen Stadten der Mark Brandenburg war man im Laufe des 18. Jh. dazu iiber- 

gegangen, die mehr und mehr verfallenden und weitgehend funktionslos gewordene 

Stadtmauern abzutragen. In Werben ist die Quellenlage zur Stadtbefestigung nicht gut. 

Einer nicht belegten Nachricht zufolge soil Markgraf Ludwig 1343 einen Vertrag mit der 

Stadt abgeschlossen haben, wonach diese die Festungswerke verstarken und die ausge- 

fiihrten Befestigungen bestehen lassen konnte85. Mdglicherweise gab es auch schon vor 

1329 einen stadtischen Ziegelhof86; die Einrichtung solcher Baubetriebe erfolgte nicht 

selten im Zusammenhang mit grdEeren bffentlichen Bauvorhaben. Erstmals horen wir 

dann 1349 von einer Stadtmauer87 und erneut 146188. Weitere Nachrichten liegen aus 

den Jahren 1484 und 1490 vor. Die erste betrifft den Stadtgraben, der zweiten zufolge

Absatzen [5], |io] und [11] derselben Quelle 

genannten Kaufleute aus den Markgrafschaften 

Brandenburg und Meifien sowie dem Erzbistum 

Magdeburg auf die Einzugsgebiete des Elbhandels 

hinweisen. Allgemein zum Tuchhandel: Ammann 

1954. - UB Erzstift Magdeburg 462,

Nr. 350:...transalbini mercatores et negociatores, 

qui venalia in pannis seu in aliis huiusmodi rebus in 

civitatem afferunt. - Zum alteren Magdeburger 

Elbhandel: Schwinekbper 1958,420ft.

84 Insofern widerlegt das Beispiel Werben auch die 

fast schon stereotype Einstufung mittelalterlicher 

Kleinstadte als reine »Ackerbiirgerstadte«; vgl. in 

diesem Sinne bereits Johanek 1994, 13E und 

jiingst zum Thema Jaschke 2002.

85 Kdm. Osterburg, 346, gibt keine Quelle an. Mark

graf Ludwig hielt sich 1343 langere Zeit in der Alt

mark auf und war u. a. zweimal in Seehausen.

Hintergrund war der Krieg mit Herzog Otto von 

Braunschweig, bei dem sich Ludwig der Unterstut- 

zung der altmarkischen Stadte versicherte und die

sen daftir auch Zugestandnisse machte. Beziiglich 

Werbens blieb eine Durchsicht der einschlagigen 

Quelleneditionen fur Brandenburg von Raumer, 

Gercken und Riedel aber ergebnislos, auch

Freyberg 1837 und Taube 1900 erwahnen einen 

solchen Vertrag nicht.

86 Ein solcher wird explizit offenbar erst anlasslich 

seiner Zerstbrung r63i genannt (Bekmann 1753, 

Bd. 2, V. Theil, I. Buch, VIII. Kap., 51); Wollesen 

(1905, 111) bezieht sich bei seiner diesbezuglichen, 

aber nicht belegten Aussage offenbar auf die 1329 

urkundlich genannte, zwischen Werben und Wen

demark gelegene Curia(m), que dicitur Tegelhof 

[Ziegelhof], sitam in territorio werben (CDB 1 

XXII, 32L Nr. 55 sowie 34L Nr. 58). Vgl. hierzu 

aber auch den Hinweis bei Bathe (1954/55,100) 

auf entsprechende Orts- bzw. Familiennamen.

87 CDB 1 VI, 31 Nr. 54: Kloster Dambeck verkauft 

hier den Zins mehrerer Dbrfer situm extra muros 

opidi Werben, den es von Markgraf Otto IV. 

(■(■1308) erhalten hatte (Krabbo/Winter 1910-1955, 

Nr. 2101). Der Ausstellungspraxis mittelalterlicher 

Urkunden entsprechend, ware es von daher durch- 

aus mbglich, dass der zitierte Passus der (verloren 

gegangenen) Vorurkunde entnommen worden ist.

88 Im Zusammenhang mit der Grundung der St. Ger- 

traud-Kapelle, die extra et prope muros ciuitatis 

werben nouiter erectam sei (CDB 1 VI, 424 k Nr. 

42,43)-
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Abb. 15 Ausschnitt aus 

der Stadtansicht von 

Daniel Petzold mit Dar- 

stellung des Seehauser 

Tores von 1710-1715.

wird Werben wegen der erlittenen Feuersbrunst ein Teil der Abgaben erlassen89. Der 

Brand hatte einige Gebaude an der Stadtmauer zerstbrt, ob diese selber auch Schaden 

genommen hatte, erfahrt man nicht.

Soweit mir bekannt, wird das am Westausgang der Stadt gelegene Seehauser Tor erst- 

mals im Jahre r6i2 genannt90. In welchem Umfang es wie auch die tibrige Befestigung 

durch den Dreibigjahrigen Krieg in Mitleidenschaft gezogen worden ist, bleibt ungewifi. 

Ein Stich vom Anfang des i8.Jh. zeigt das Tor dann in schon ziemlich beschadigtem 

Zustand (Abb. 15), und r/44 wird im Lagerbuch der Stadt die auEerst mangelhafte Erhal- 

tung der stadtischen Wehranlagen beklagt. Noch Bekmann fiihrt aber alle vier Tore auf, 

es fallt jedoch auf, dass er lediglich das Elbtor beschreibt91. Bis zum Anfang des 19. Jh. 

sind dann auch die bis dahin verbliebenen Reste der Stadtbefestigung grohtenteils besei- 

tigt worden92.

Mithin war bei Grabungsbeginn klar, dass auch der mutmafiliche Standort des langst 

abgebrochenen Seehauser Tores von den Baumahnahmen wiirde beriihrt werden. Und 

in der Tat kamen bereits beim Abschieben des Asphalts und der obersten 0,5 m der Deck- 

schicht die Abbruchkronen von Ziegelmauerfundamenten zum Vorschein. Dies war 

schon deshalb hilfreich, weil sich die eigentlichen Untersuchungen im Wesentlichen auf 

den Verlauf der Schmutzwasserleitungen beschranken mussten. Ungeachtet einiger jiin- 

gerer Stbrungen gelang es auf diese Weise immerhin doch, ein einigermahen aussage- 

kraftiges Bild vom Aussehen der mittelalterlichen Befestigung am westlichen Stadtaus- 

gang zu gewinnen.

89 CDB 1 VI, 71 Nr. 102,433 Nr. 53.

90 CDB 1 VI, 447 Nr. 65. Vermutlich wiirde eine syste- 

matische Sichtung der Archivalien, die im Rah- 

men der vorliegenden Arbeit nicht moglich war, 

noch altere Belege zutage fordern.

91 Bekmann 1751 /^, Bd. 2, V. Theil, I. Buch, VIII. 

Kap. 6.

92 Hierzu gibt es unterschiedliche Angaben. Bek

mann (1751/53, Bd. 2, V. Theil, I. Buch, VIII.

Kap. 6) zufolge wurde der Befestigungswall zwi-

schen dem Seehauser und Rabelschen Tor 1737 

eingeebnet, nach Wollesen (1905,111) und wohl 

ihm folgend Kdm. Osterburg, 347, sind Stadtgra- 

ben und Walk zwischen 1796 und 1818 abgetra- 

gen und eingeebnet worden. Miinnich (1845,253), 

schreibt, dass die Stadtmauer »grdjf>tentheils einge- 

stiirzt oder abgetragen« worden sei und nennt 

neben dem Elbtor noch das Rabelsche und das 

Komturtor sowie das (eher pfortenahnliche) 

Fischertor im Norden der Stadt.
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Abb. 16 Fundamentreste des Seehauser 

Tores mit stadtseitiger Grabenfutter- 

mauer (Blickrichtung von S nach N).

Kernstuck der Anlage war 

der Torturm, der zumindest im 

Erdgeschoss als vermutlich an 

nahernd quadratischer und 

durch eine Quermauer partiell 

zweigeteilter Bau zu rekonstru- 

ieren ist (Abb. 16-18). Wegen 

einer Stbrung war die genaue 

Breite des in WSW-ONO-Rich- 

tung 4,6 m messenden Turmes 

nicht mehr zu ermitteln, vermut

lich ist nicht einmal die Halfte 

freigelegt worden93. Hingegen 

war das zweischalige Nordfun- 

dament unterhalb der Abbruch- 

krone sehr gut erhalten. Soweit 

sich dies anhand der begrenz- 

ten Einblicksmoglichkeiten iiber- 

haupt verallgemeinern lasst, 

zeichneten sich die Mauerscha- 

len durch ein sehr sauberes, 

praktisch lotrecht gesetztes Mau- 

erwerk mit biindig aufgemauer- 

ten Backsteinen und 0,8-2,5 cm 

breiten Lagerfugen aus. Ein

wirklich geregelter Verband war nicht zu beobachten, doch dominierte die Abfolge von 

zwei Laufern und einem Binder, also der vielfach so bezeichnete »gotische Verband«. 

Der Fundamentkern bestand aus mahig sorgfaltig und ohne Verband geschichtetem Zie- 

gelbruch in reichlich Mortel. Die etwa 0,8 m breite Mauer verbreiterte sich in ihrem bst- 

lichen, 2 m langen Abschnitt absatzartig auf ca. 1,14 m. Mit ihrem westlichen Ende war sie 

sehr sauber in eine im rechten Winkel zu ihr in NNO-SSO-Richtung verlaufende Mauer 

(Abb. 19) eingebunden94, bei der es sich um die stadtseitige Futtermauer des vorgelager- 

ten Befestigungsgrabens handelte. Beide Mauerwerke waren jeweils mit kleinen Schwan- 

kungen auf anniihernd dieselbe Hbhe bei etwa 25,70-26,00 m iiHN ausgebrochen worden. 

Zur Grabenseite hin konnte die westliche Schale der 1,30-1,35 m starken, zweischaligen

93 Einer der Querriegel der vorgelegten Holzbriicke 

schloss mit seinem nordlichen Ende auf etwa 

gleicher Lange mit der Nordseite des Torturmes ab 

(Abb. 18). Analog auf die Siidseite iibertragen 

hiefie dies, dass die Briicke etwa die Breite des 

Tores besessen haben muss, die dann bei etwa 

5,5 m gelegen hatte (vgl. weiter unten).

94 Da die obersten Ziegellagen fur eine rezente Abwas- 

serleitung ausgebrochen worden waren, weist der 

Ubersichtsplan Abb. r8 hier eine Lucke auf.
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Abb. 17 Fundamentreste des See- 

hauser Tores mit stadtseitiger Graben- 

futtermauer im Vordergrund (Blick- 

richtung aus dem einstigen 

Grabeninnern).

Futtermauer auf etwa 2 m Tiefe 

freigelegt werden, ohne dass 

damit schon die Unterkante 

erreicht wurde. Dabei kontras- 

tierte die Qualitat der Ausftih- 

rung in etwas merkwiirdiger 

Weise mit der des eigentlichen 

Torfundamentes: Die vielfach 

nicht biindig aufgemauerten 

Ziegel bildeten eine leicht unre- 

gelmafiige Mauerflache, wenn 

auch die Fugen breit verputzt 

waren, so dass der Mbrtel tiber 

die Steinkanten floss. Gleich- 

wohl handelt es sich zweifelsfrei 

um Sichtmauerwerk, wie die 

mit Kellenstrich nachgezoge- 

nen Fugen zeigen. Auffalliger- 

weise lief die stadtseitige Fut

termauer aber nicht tiber die 

gesamte Breite des Tores durch, 

ihr abgemauertes Stidende war 

mit einer deutlichen Baunaht 

(Abb. 17,19, 26) gegen einen gleichfluchtenden Mauerzug gesetzt worden, der ebenfalls 

nur auf einem Teilabschnitt untersucht werden konnte. Dessen oberste erhaltene Lage 

war als Rollschicht ausgebildet, wobei fur die AuEenseite vollstandige und fur den Kern 

fragmentierte Backsteine verwendet wurden. Die Oberkante dieser Rollschicht, die bei 

25,74-25,76 m uHN lag, diirfte mehr oder weniger dem Laufniveau des Tordurchgangs 

entsprochen haben. Im unteren Bereich war die Mauer gleichmafiig gebdscht, so dass die 

unterste Steinlage um etwa eine Backsteinbreite vorkragte. Etwa 1,6 m unterhalb der 

Mauerkrone fand sich ein ca. 0,3 m breiter, sockelartiger Mauervorsprung, von dem 

allerdings nur zwei Ziegellagen freigelegt werden konnten. Die Steine waren sehr unre- 

gelmahig gesetzt, fiber der obersten Ziegellage befand sich eine Art »Abdeckung« aus 

schrag gesetzten Ziegeln. Die Mauerfugen waren -ebenso wie die Baunaht - mit demsel- 

ben Mdrtel und in ahnlicher Weise verputzt worden wie die der nbrdlich anschliehen- 

den Futtermauer, nur fehlte hier der Kellenstrich.

Vermutlich wiederholt sich die Mauerwerkskonstruktion an der (nicht einsehbaren) 

Siidseite des Tores spiegelbildlich, d. h. dessen Stidfundament ware mit der hier neu 

ansetzenden und sich in siidliche Richtung verlangernden Grabenfuttermauer im Ver-
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Abb. 18 Seehauser StraBe: Ubersichtsplan der mittelalterlichen Fundamente des Seehauser Tores mit Graben- 

futter- und Zwingermauern sowie den erhaltenen Resten der Holzbriicke des 16. Jh.
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Abb. 19 Ansicht der westlichen Mauer- 

schale der Grabenfuttermauer mit 

Blickrichtung vom Graben aus.

band gestanden. Die Lucke an 

der Westseite zwischen nbrdli- 

chem und siidlichem Torfunda- 

ment ware dann auf die be- 

schriebene Weise mit einem 

separaten Mauersegment ge- 

schlossen worden. Da jegliche 

Anhaltspunkte fur einen Um- 

bau fehlen, kbnnen bei dieser 

Konstruktion eigentlich nur sta- 

tische Uberlegungen eine Rolle 

gespielt haben. Auch wenn das 

Mauerwerk keinerlei Offnun- 

gen aufwies, die als Balken-Auf- 

lage gedient haben kdnnten, 

lassen die erhaltenen hblzernen 

Briickenreste (dazu welter un- 

ten) keinen Zweifel daran, dass 

genau dieser Mauerabschnitt 

die Dauerbelastung durch den 

stadtein- und auswarts stromen- 

den Verkehr zu schultern hatte. 

Bei einem geschlossenen Mauer- 

verbund batten eventuell auftre-

tende Setzungen dann unter 

Umstanden auch das aufgehende Mauerwerk des Torbaues in Mitleidenschaft gezogen.

Dass solche Setzungen durchaus auftraten, zeigt ein Schnitt durch die im Abstand 

von 11,20 m parallel verlaufende Futtermauer der gegeniiberliegenden Grabenseite 

(Abb. 20). Ein breiter, unregelmaEiger und sich durch das gesamte aufgedeckte Back- 

steinmauerwerk ziehender Vertikalriss war nachtraglich mit kleinteiligem Ziegelbruch 

und einem deutlich helleren Guhmbrtel wieder geschlossen worden. Auch diese Mauer 

war zweischalig uber einem Kern aus Ziegelbruch in Guhmdrtel, mit 0,80-0,85 m a^er 

dings deutlich schmaler als ihr Gegenstiick auf der anderen Grabenseite. Im Mauerver- 

band dominierte die Abfolge von zwei Laufern und einem Binder. Auch hier war bei 

23,70 m iiHN noch nicht die Unterkante erreicht, doch zeigte eine Nachuntersuchung, 

bei der die Westseite teilweise freigelegt wurde, einen gestuften, sockelartigen Unter- 

bau (Abb. 21).

Auf die westliche Grabenfuttermauer liefen im Abstand von 4,90 m zwei weitere 

parallele, ungefahr WSW-ONO gerichtete und 0,75-0,80 m breite Mauerziige zu, nam- 

lich die Fundamente der Zwingermauern der ehemaligen Vortoranlage. Bei dem nbrd- 

licheren war die Anbindung an die Futtermauer durch eine rezente Leitung gestbrt, die
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Abb. 20 Schnitt 10: Schnitt durch die feldseitige Grabenfuttermauer mit Planierschicht des spaten 13. Jh. 

(links) und fruhneuzeitlicher Grabenverfullung (rechts).

Abb. 21 Westliche Mauerschale der feldseitigen Grabenfuttermauer nach Entfernung der mittelalterlichen 

Anplanierung (SW).
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eine eingehendere Untersuchung verwehrte. Hingegen zeigte sich im Siidteil, dass die 

Futtermauer zwar teilweise mit einer Fuge gegen das Zwingerfundament stiefi, die graben 

seitige Mauerschale aber durchgemauert war (Abb. 22 u. 23). Beide Mauern, dies scheint 

mir wichtig zu betonen, sind also in ein- und demselben Bauvorhaben hochgezogen wor- 

den. Auch die Ausfiihrung des Mauerwerks widerspricht einer solchen Deutung nicht. 

Leider konnte die Untersuchung der Grabeninnenseite nicht weiter in siidliche Richtung 

ausgedehnt werden. Diesseits der Schnittkante setzte namlich ein weiterer 0,75 m brei- 

ter, zweischaliger Mauerzug an, der in siidostliche Richtung weiterlief und sowohl in das 

Fundament der Zwingermauer wie in die bstliche Schale der Grabenfuttermauer einge- 

bunden war (Abb. 23). Auffallend ist jedoch der sehr unsorgfaltige, geradezu unfach- 

mannisch erscheinende Verband. Im Winkel zwischen beiden Mauern waren lediglich 

fragmentierte Ziegel verbaut worden, wobei einzelne Steine bis zu 6 cm aus dem Ver

band vorkragten. Die handwerkliche Ausfiihrung steht in deutlichem Gegensatz zur sau- 

beren Vermauerung der sonstigen Mauerschalen. Ftir die naheliegende Vermutung eines 

spateren An- oder Umbaus fehlen allerdings zusatzliche Indizien. Von einem offenbar 

jiingeren Fugenverputz einmal abgesehen, zeigten weder der Mauerwerksmbrtel noch 

die verbauten Backsteine aller drei hier zusammenlaufenden Mauern bzw. Fundamente 

makroskopisch signifikante Unterschiede. Schwierig bleibt angesichts des kleinen Ab- 

schnitts die funktionale Deutung, in Hinblick auf die Lage ware an dieser Stelle ein die 

Stadtbriicke flankierendes.Turmlein in Betracht zu ziehen95.

Wahrend das Fundament der sudlichen Zwingermauer im Westen durch neuzeit- 

liche Leitungen gekappt war, setzt sich das nbrdliche auf einer Lange von mindestens 

11,70 m fort; das Westende konnte nicht erreicht werden. Ein an der Stelle einer rezen- 

ten Leitung angesetzter Schnitt zeigte jedoch, dass das Fundament zumindest in einem 

Teilbereich nur aus trocken angeschiittetem Ziegelbruch bestand. Der zugehbrige Fun

damentgraben schnitt altere Planierungen, seine Unterkante schnitt alienfalls leicht in 

die alte Gelandeoberflache ein und lag bei 25,00 m iiHN. Das Fundament war damit nicht 

nur flacher gegriindet als der - weiter dstlich freigelegte- Teilabschnitt des sudlichen 

Zwingerfundamentes, letzterer war auch bis auf die erfasste Tiefe von mindestens 

24,47 m iiHN als zweischaliges, durchweg in Mbrtel gesetztes Ziegelmauerwerk errichtet 

worden. Offenbar wurden die zunachst nur auf einer Lange von etwa 4,5 m ausgefiihrten 

Zwingermauern spater in westliche Richtung verlangert, nicht ganz auszuschlieEen ist aber 

auch, dass lediglich eine Offnung in der Nordmauer nachtraglich zugesetzt worden ist.

Die ergrabenen Fundamentreste lassen kaum weiterfiihrende Ruckschliisse auf das 

Aufgehende zu. Wie der Merianstich (vgl. Abb. 1) zeigt, muss es sich bei dem ehemaligen 

Seehauser Tor um einen eher schlichten, schmucklosen Bau gehandelt haben, der dem 

Typus des quadratischen Torturmes mit Stadt- und Feldseitengiebel zuzuordnen ware, 

wie er in ahnlicher Form von anderen nordostdeutschen Stadttoren bekannt ist96. Dass 

historische Stadtdarstellungen allerdings mit Vorsicht zu betrachten sind, ist hinlang-

95 Etwa in Analogie zum Groper Tor in Wittstock 

(Kdm. Brandenburg 1,1, 267 Fig. 323).

96 Vorbehaltlich der Detailtreue des Stiches weist der 

eher niedrige Bau auf eine friihe Entstehung hin, 

wahrend der ansatzweise erkennbare Stufengiebel

einen mdglichen Ausbau im 14. Jh. andeutet. 

Gerade die einfachen Zweckbauten des 13. Jh. 

haben sich oft nur als Kern jiingerer Torturme 

erhalten (Trost 1959, 4 ft.; 11 ff.; 15 ff.; 24).
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Abb. 22 Fundament der siidlichen Zwingermauer (unten) mit Ansatz der feldseitigen Grabenfuttermauer (rechts).

lich bekannt, und Werben macht hier keine Ausnahme. So ist bereits unklar, wann die 

Darstellung eigentlich entstanden ist97. In der bildlichen Wiedergabe fehlt etwa die 

kleine, vorstadtahnliche Ansiedlung vor dem Seehauser Tor, zu der unter anderem das 

Hospital St. Georg gehbrte; beides wurde auf Befehl Kbnig Gustav Adolfs 1631 abgebro- 

chen98. Auf seine Anordnung hin soil stattdessen ein Erdwall angelegt worden sein; auf 

dem Bild ist ein sehr massiver Wall zu erkennen, der die Stadt umschlieEt (Wollesen 

1931/37)- Auch ist bei Bekmann iiberliefert, dass die Stadtmauern »zu den alten zeiten dop- 

pelt gewesen« seien, » woven noch an einigen orten verschiedene ueberbleibsel zusehen«^. 

Auf dem Merianstich erkennt man aber nur einen einfachen Mauerring, wobei dahinge-

97 So ist die Zeichnung zwar mit Cfaspar] M[erian] 

f[ecit] signiert, dtirfte aber auf Vorlagen anderer 

zurtickgehen (Wuthrich 1996, bes. 338, aufierdem 

309 f.). Vgl. zum Umgang mit solchen Vorlagen 

und ihrer topographischen Genauigkeit auch 

Schmitt 1984; Luckhardt 1992. Keinen eigenstiin- 

digen Wert besitzt die stark vereinfachte Darstel

lung bei Schneider (1687,396), die wahrscheinlich 

auf der Grundlage des Merianstiches entstanden 

ist. - Mit grofiter Vorsicht zu benutzen ist auch 

die Ansicht, die das Lager des schwedischen Konigs 

Gustav Adolfs bei Werben zeigt (abgebildet u. a. bei 

Wollesen 1898; Kdm. Osterburg, 349 Abb. 153). Ins- 

besondere die Darstellung der innerstadtischen 

Strafienfuhrung zeigt derartig gravierende Abwei- 

chungen, dass man hier von einer eher chiffrearti-

gen Wiedergabe der Realitat sprechen muss.

98 Riidemann 1726,101; Bekmann 1751/53, Bd. 2, 

V. Theil, I. Buch, VIII. Kap, 28; Wollesen 1898, 

130; ders., 1905,111. Die Vorstadt mitsamt dem 

St. Georg-Hospital wird 1483 genannt (CDB 1 VI, 

429 Nr. 50); die Ruinen des Hospitales sollen noch 

bis zu ihrem endgiiltigen Abbruch 1739 sichtbar 

gewesen sein (Zahn 1909,436 f.).

99 Bekmann 1751/53, Bd. 2, V. Theil, I. Buch, VIII. 

Kap., 6. Die Angaben bei Bekmann scheinen ins- 

gesamt zuverlassig zu sein, wie eine Gegeniiber- 

stellung seiner Beschreibung der Stendaler Stadt- 

befestigung (1751/53, Fiinfter Theil, I. Buch, II. 

Kapitel, 4) mit der bei Kalmbach (1994, 24

Abb. 14) abgebildeten Karte der Zeit um 1757 

zeigt.
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Abb. 23 Eckverband im Winkel zwi- 

schen feldseitiger Grabenfuttermauer 

(rechts) und siidlichem Zwingerfun- 

dament (oben) sowie Ansatz einer wei- 

teren, in siidwestliche Richtung laufen- 

den Mauer (vorne links).

stellt bleiben muss, ob der ver- 

mutlich niedrigere aufiere Ring 

durch den Wall ver deckt wurde 

oder lediglich einer darstelle- 

rischen Vereinfachung zum 

Opfer fiel. Andererseits soil 

schon 1640 der auEere Mauer- 

ring vollstandig abgebrochen 

worden sein100. Sprechen die 

topographischen Indizien also 

fur eine nach rdgr angefertigte 

Zeichnung, tut man sich jedoch 

mit dem Bild einer friedlich- 

intakten Stadt, wie es Merian in 

offenkundig harmonisierender 

Absicht und im iibrigen auch in 

teilweisem Widerspruch zu sei- 

nem eigenen Text zeigt, in der 

gerade fur die Altmark heftig- 

sten Phase des DreiEigjahrigen 

Krieges doch sehr schwer101.

Unstimmigkeiten zeigen sich selbst im Detail. Nach dem archaologischen Befund schlieEt 

das Seehauser Tor direkt an die Futtermauer des Stadtgrabens an, letztere muss zugleich 

die eigentliche Stadtmauer getragen haben. Anders als auf dem Merianstich springt das 

Tor also nicht aus der Flucht der Stadtmauer hervor, sondern schlieEt an seiner West- 

seite mit dieser ab (Abb. 18), auch eine Berme, wie bei Merian dargestellt, hat es nicht 

gegeben102. Bei einem doppelten Mauerring kdnnte die auEere Mauer analog zur inneren

100 Merian 1652,122; Wollesen 1898,153; vgl. auch 

Abel 1735,167: ... daher Churf. Fridrich Wilhelm 

nicht nurA. 1640. die Stadt an Thoren und Mauern 

zu verderben, sondern auch die Schanze, weil sie 

nicht senders haltbar, und von dem Wasser meist 

weggespiihlet war, A. 1641. gar einzu.rei.jien 

befahl,...

101 Zur Situation in Werben auch Wollesen

1898,154; ders. igtr; Kaphengst 1911, bes. 34; 37.

- Die Diskussion um den Realitatsgehalt des 

Merianstiches soil hier nicht vertieft werden, 

zumal die im Wesentlichen bei Wollesen iiber- 

lieferte Quellenlage noch Fragen insbesondere 

beziiglich des Walles often lasst.

102 Wie Vergleichsbeispiele aus dem markischen 

Raum zeigen, ist die vollstandige Rucknahme des 

Stadttores hinter die Befestigungslinie unge- 

wdhnlich, allerdings lasst der archaologische 

Befund hier keine Zweifel zu. - Einer weiteren 

Uberprufung wert ware allerdings die Stellung 

des Seehauser Tores im Gesamtgefiige der Stadt- 

befestigung. Verlangert man namlich die in dem 

Plan bei Wollesen 1905 (hier Abb. 2) siidlich der 

Fabianstrafie eingetragenen Stadtmauerreste ent- 

sprechend ihrer Fluchtrichtung, kdnnte das Tor 

allenfalls mit seiner Ostseite in die Mauer einge- 

bunden gewesen sein; der archaologische Befund 

hierzu ist aber eindeutig negativ.
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auf die feldseitige Futtermauer des Stadtgrabens als Fundament gegrtindet worden sein; 

der zweifache Stadtmauerring hatte mithin den Graben beidseitig eingefasst.

Wie altere erhaltene Stadtplane zeigen, wiesen die Stadttore etwa der Prignitz zum 

Teil recht aufwandige Vortoranlagen auf, die durch Zwingermauern mit dem immer 

stadtseits gelegenen Haupttor verbunden waren. Dabei konnte es sich um relativ einfa- 

che architektonische Konstruktionen handeln wie etwa bei den Doppeltoranlagen des 

Wittenberger Tores in Perleberg oder des Perleberger Tores in Pritzwalk, je nach Zahl 

der vorgelagerten Graben und Walle sind aber auch aufwandigere Anlagen mit drei 

Toren und zusatzlichen, querlaufenden Mauern bekannt103. Solche Vortoranlagen wur- 

den meist als erstes abgerissen und haben sich daher so gut wie nie erhalten, lediglich 

bei Merian lassen sich einige Beispiele finden, die eine ungefahre Vorstellung von ihrer 

Architektur vermitteln104. Die im Boden erhaltenen Relikte des Seehauser Tores weisen 

insgesamt auf eine recht schlichte Gestalt hin. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass 

die daftir in Frage kommenden Bereiche allenfalls punktuell untersucht werden konn- 

ten, gibt es fur einen weiteren, feldseitig gelegenen Torbau keine Anhaltspunkte. Ver- 

mutlich wurde die Zwingermauer an ihrem westlichen Ende durch einen einfachen, 

mehr oder weniger schmucklosen Durchlass abgeschlossen, wie man ihn etwa bei dem 

von Merian iiberlieferten Viehtor in Seehausen kennt105.

Nicht nur die Schriftuberlieferung lasst uns bei der Datierung des Seehauser Tores im 

Stich, auch die Architektur hilft also in dieser Sache nicht weiter. Relativ leicht fallt dies 

noch bei den bereits mehrfach erwahnten Briickenresten, weil hierfiir gleich eine ganze 

Anzahl von Konstruktionshdlzern zur Verfiigung stand (Abb. 18 u. 24), die sich in der 

lehmigen bis tonigen, dauerfeuchten unteren Verfullschicht des Stadtgrabens hervorra- 

gend erhalten batten. Sie lassen einen relativ unkomplizierten Aufbau erkennen, bei 

dem die eigentlichen Briickenpfeiler von unten und - leicht versetzt- zusatzliche Stan

dee von oben in einen Riegel eingezapft waren. Dabei handelte es sich durchweg um ein- 

fache T-fbrmige Verzapfungen. Nicht mehr vorhanden war der eigentliche Brtickenweg. 

Die aufgedeckten Pfeiler waren samtlich vertikal in den Untergrund gerammt worden, 

seitliche Verstrebungen konnten in den begrenzten Ausschnitten nicht beobachtet wer

den. Alle Riegel lagen quer zur Laufrichtung der Briicke und verbanden jochartig (ge- 

schatzt) vier, maximal fiinf Pfeiler, besahen aber offenbar keine Verbindung untereinan- 

der. Da keiner der Riegel zur Ganze freigelegt werden konnte, lasst sich auch die Briicken- 

breite mit etwa 5,5 m nur naherungsweise angeben. Verbaut wurden ausschliehlich 

Kanthdlzer aus ca. i3o-i7ojahriger Eiche mit recht variablen Abmessungen; Pfeiler und 

Stander waren 18-27 cm x 19-28 cm stark, einmal wurden sogar 33 cm x 36 cm gemes- 

sen, die Riegel 16-25 cm x 20-26 cm. Soweit dies anhand der erhaltenen Holzer beurteilt 

werden kann, scheinen die Jochabstande mit etwa einem Meter sehr gering gewesen zu

103 Kdm. Brandenburg 1,2,175 Fig. 200, 261 ft. mit 

Fig. 3r8, 320; 1,1, Taf. 25. - Vgl. auch Nova 1909, 

2off.; Trost 1959, 96 ff. die als eine der wenigen 

die Vortoranlagen iiberhaupt mit einbeziehen.

104 Vgl. etwa Kdm. Brandenburg 1,2,229 Fig. 283,264

Fig. 320 (Wittstock, Kyritzer Tor); 1,3, Taf. 11

(Neuruppin, Seetor); 3,1,258 Abb. 228 (Prenzlau, 

Stettiner Tor).

105 Merian 1652, Taf. nach 92; Kdm. Osterburg, 289^ 

Abb. 123,124. Das Viehtor wird erstmals im Jahre 

1400 erwahnt: ...ante opidum Sehusen Juxta por- 

tam pecorum (CDB 1V, 140 Nr. 225).
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Abb. 24 Schnitt: Reste der Holzbriicke des 16. Jh. mit Riegel, Pfeiler und Stander. Im Hintergrund Pfeiler einer 

vorangehenden Bruckenkonstruktion.

sein, was den SchluE auf eine sehr einfache Bruckenkonstruktion erlaubt106. Da die Gra- 

bensohle nirgendwo erfasst wurde, kann auch die Tiefe nur naherungsweise berechnet 

werden. Ein mit Hilfe des Baggers gezogener Pfeiler war noch 3,41 m lang, davon waren 

die unteren 1,4 m vierkantig zugespitzt107. Unter der Annahme, dass die Spitze vollstan- 

dig im Boden versenkt war, liehe sich daraus eine Grabentiefe von maximal etwa 

3,4-3,7 m erschlieEen108. Wie die Dendrodaten zeigen, war die Brticke relativ jung. Im 

Wesentlichen lassen sich zwei Bauphasen ausmachen: Ein Teil der Daten konzentriert 

sich auf die Zeit Ende der r55oer Jahre, die Holzer fur die jungsten Erneuerungs- bzw. 

Reparaturmahnahmen wurden 1598 und 1599 (Waldkante) geschlagen. Der Begriff der

106 Bader (2003, nyf.) hat bei den spatmittelalter- 

lichen Bauphasen der Brticke von Andelfingen im 

Kanton Zurich eine Jochspannweite von etwa 10m 

und bei der 1507 errichteten Brticke eine Weite 

von etwa 15 m ermittelt. Ebenfalls 15 m wurden bei 

der im spaten 13. Jh. errichteten Rheinbriicke bei 

Zurzach gemessen (Riethmann/Seifert 1996,157).

ro7 Eiserne Pfahlschuhe, wie bei spatmittelalter- 

lichen und friihneuzeitlichen Briicken teilweise 

zubeobachten (Bader 2003, it6ff. mit 

Abb. 16; 18; 20; Klein 2004, 67 Abb. 5; Rieth

mann/Seifert E996,165 f., Abb. 9 u. 10), wurden 

nicht gefunden.

108 Zur erhaltenen Pfeilerlange ist die Differenz 

zwischen den Oberkanten der Riegelhblzer 

(ca. 24,00-24,35 m iiHN) und der Oberkante der 

oben erwahnten Rollschicht im Torturmbereich 

(25,74-25,76 m iiHN), die in etwa das historische 

Laufniveau markiert, zu addieren. Geht man aber 

davon aus, dass die teilweise freigelegte westliche 

Futtermauer nicht sehr viel tiefer gegrtindet war, 

als auf Abb. 21 zu sehen, diirfte die Tiefe eher 

unter 3 m gelegen haben. Davon abgesehen, 

bewegt sich die ermittelte Grabentiefe im 

ublichen Rahmen, aus Brandenburg sind sogar 

Stadtgraben von 4 m oder gar 5 m Tiefe bekannt 

(Plate 2000, 6).
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Bauphase bedarf insofern der Erlauterung, als darunter keine vollstandige Erneuerung 

zu verstehen ist, sondern eher Reparaturen und partieller Austausch unbrauchbar 

gewordener Holzer109. Daftir gab es mbglicherweise einen sehr konkreten Hintergrund. 

Nach einem Deichbruch im Fruhjahr 1595 entkam Werben nur knapp einer verheeren- 

den Uberschwemmungskatastrophe; gleichwohl fielen das auEerhalb der Stadt gelegene 

St. Gertrud-Hospital und Teile der Stadtmauer den Fluten zum Opfer110. Bei einer weite- 

ren Uberschwemmung 1598 ist zwar uber konkrete Schiiden in Werben nichts bekannt, 

doch soil die Flut so stark gewesen sein, dass man in Seehausen angeblich mit Kahnen 

gefahren ist (Bekmann 1751/53, Bd. II, 954). Mbglicherweise war von einer dieser Kata

strophen auch der Bereich um das Seehauser Tor betroffen. Der zum Teil hervorragende 

Erhaltungszustand vieler Pfeiler und Riegel mit kaum oder gar nicht abgenutzten Kan- 

ten und Oberflachen lasst darauf schlieEen, dass das Holz wohl nicht allzu lange der Wit- 

terung ausgesetzt gewesen sein kann; bisweilen wirkt es fast frisch zugerichtet, und die 

auEerordentliche Harte machte die Probenentnahme zu einem auEerst miihseligen 

Unterfangen. Ob und bis in welche Hbhe der einstige Stadtgraben Wasser gefiihrt hat, 

ist unbekannt; nahe liegend ware immerhin, dass er aus dem Tauben Aland gespeist 

wurde bzw. im Verteidigungsfall gespeist werden konnte. Die stark durchfeuchtete Ver- 

fullung deutet dies zumindest an, hingegen fehlt es an Hinweisen auf eine gezielte 

Zuschuttung von Menschenhand, eher scheint der Graben verlandet zu sein. Das Fund

material umfasste neben Tierknochen iiberwiegend neuzeitliche Artefakte. Dazu gehb- 

ren Grapen mit Innenglasur, malhornverzierte Keramik, Gias und renaissancezeitliche 

Ofenkacheln. Zu den sicherlich auffalligsten Objekten zahlt ein 11,2 cm langes, vollstan- 

dig erhaltenes Klappmesser (Abb. 25). Bemerkenswert sind vor allem die Griffschalen 

aus Knochen oder Bein mit einem als Tierkopf gestalteten Ende. Die Schalen sind beid- 

seitig mit unregelmaEigen Einkerbungen versehen, die der Qualitat ihrer Ausfuhrung 

nach zu urteilen wohl sekundar sein diirften. Unmittelbare Parallelen sind mir nicht 

bekannt geworden, so dass ich das Stuck vom Typus her am ehesten fur fruhneuzeitlich 

halten mbchte111.

Insgesamt erwecken Fundmaterial wie Befunde selbst den Eindruck, als sei der Gra

ben nach der letzten Bruckenerneuerung nicht mehr sehr lange in Benutzung gewesen. 

Vorbehaltlich einer genaueren Aufarbeitung des Fundstoffes mbchte ich vorlaufig an- 

nehmen, dass er noch in der 1. Halfte des 17. Jh. seine eigentliche Funktion verloren hat- 

te; mbglicherweise besaE die Stadt infolge des DreiEigjahrigen Krieges einfach nicht 

mehr die Mittel fur eine kontinuierliche Reinhaltung. Davon abgesehen, sind Holzbrucken

109 Bei der Briicke von Andelfingen liefien sich sol- 

che Reparaturen fur das Spatmittelalter alle 

30-40 Jahre nachweisen (Bader2OO3, nsff.; 122). 

Anders als in Werben stand diese Briicke aller

dings in einem Fliefigewasser.

no Wollesen 1898,131; Zahn 1909,437. Dasselbe 

Ereignis setzt Fabri 1797, 39 - wohl irrtiimlich- 

in das Jahr 1592.

111 Vgl. etwa Lithberg 1932, Pl. 86; Kbnig 1993, 227 

Abb. 20,5; Westphal 2003; Rech 2004,177 Abb. 

181. Holtmann 1993 behandelt die Klappmesser 

nur am Rande, ein Vergleichsstiick fand sich

nicht darunter. Allerdings fehlt dem Werbener 

Messer ein charakteristisches Konstruktions- 

merkmal von Klappmessern des 16. und 17. Jh., 

namlich das sheftartig abgesetzte Vollmetall- 

stiick« mit der Scharniervorrichtung (Holt

mann 1993,488). Demnach ware auch eine mittel- 

alterliche Datierung nicht auszuschliefien, fiir das 

die Fundumstande in Werben allerdings keine 

Anhaltspunkte liefern. Fiir den Hinweis auf die 

Arbeit von G. Holtmann sei Dr. M. C. Blaich 

gedankt.
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Abb. 25 Klappmesser, vermutlich des 16. Jh., aus der Verfiillung des Stadtgrabens.

bei den altmarkischen Stadttoren noch bis in die Neuzeit durchaus keine Seltenheit 

gewesen112.

Damit wird aber auch deutlich, dass die iiberlieferten Briickenreste erheblich jiinger 

sind als die mit ihr in Verbindung stehenden Mauern113. Fur diese stehen alienfalls vage 

unmittelbare Datierungshinweise zur Verfiigung. Fugenritzungen (pietra rasa}, wie stel- 

lenweise beobachtet (Abb. 26), sind zwar im 12. und 13. Jh. recht beliebt, kommen aber 

auch danach noch vor. Auch der das ganze Spatmittelalter hindurch gebrauchliche »goti- 

sche Verband« bietet hier keine zusatzliche Hilfe (Muller 2003,87 ff.). Chronologisch ahn- 

lich breit streuen die Ziegelformate. Sie liegen beim Mauerwerk des Torturmes und den Ein- 

fassungsmauern des Stadtgrabens im allgemeinen bei 28-30 cm x 12,5-13,5 cm x 8-10 cm, 

gelegentlich wurden mit 27 cm Lange auch etwas kiirzere Steine beobachtet. GrbEere For

mate wies hingegen die siidliche Zwingermauer mit 29-30,5 cm x 13,5-15 cm x 8,5-9,5 cm 

auf; auch die Ziegel der nbrdlichen Zwingermauer schienen mit MaEen um die 

29-30 cm x 14 cm x 9 cm tendenziell etwas grbEer zu sein. Diese Differenzen sollte man 

zunachst nicht iiberbewerten, beruhen sie doch auf Zufallsmessungen an relativ weni- 

gen Steinen und oft kleinen Mauerabschnitten. Wahrend das Langen-Starken-Verhalt- 

nis mit etwa 1 :0,30 ungefahr konstant blieb, lag das Langen-Breiten-Verhaltnis der 

Steine im Bereich von Turm und Stadtgraben zwischen 1 :0,45, wohingegen bei den 

Zwingermauern einzelne Ziegel Proportionen von bis zu 1 : 0,49 erreichten. Die absolu- 

ten MaEe ebenso wie die Proportionen lassen sich in der Region an Bauten des 13. bis 

15. Jh. feststellen, wobei die Zunahme der Breite gegeniiber der Lange innerhalb dieses

112 So ist die holzerne Briicke vor dem Seehauser Tor 

in Osterburg erst 1723 durch eine Steinkonstruk- 

tion ersetzt worden; bei dieser Gelegenheit wurde 

auch gleich das Aufientor abgebrochen (Bekmann 

1751/53> Ed. 2, V. Theil, I. Buch, VII. Kap., 3).

113 Ob mit der Briicke zu Werben bei der Kapellen (St. 

Georg ?) im kurfiirstlichen Lehnbrief von 1518 fur 

die v. Jagow (Jagow 1913, 51) die Briicke vor dem

Seehauser Tor gemeint ist, muss offen bleiben. So 

lokalisiert Wollesen (1905,111; sowie Abb. 2 der 

vorliegenden Arbeit) das St. Georg-Hospital in 

einiger Entfernung vom Seehauser Tor. Nicht 

belegt wird von ihm auch die Angabe, wonach das 

Hospital an einer »steinernen Briicke« gelegen 

haben soli.
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Abb. 26 Fugenritzungen an der gra- 

benseitigen Fassade des westlichen 

Fundamentes des Seehauser Tores.

Zeitraumes eine eher spatere 

Entwicklung darstellt114.

Wahrend also die Mauern 

aus sich heraus alienfalls sehr 

grob eingeordnet werden kbn- 

nen, liefern die Keramik aus 

den anplanierten Schichten so- 

wie diese selber prazisere An- 

haltspunkte fur eine Datierung. 

Gleichzeitig mit dem Bau der 

Futtermauer sowie der Funda- 

mente von Tor und Zwinger 

wurde namlich das Gelande um 

mindestens 0,5 m und stellen- 

weise bis fiber 1,5 m aufpla- 

niert. Dabei wiesen die beidsei 

tig des ehemaligen Stadtgra- 

bens nachgewiesenen Planier- 

schichten hinsichtlich Farbe 

und Konsistenz so groEe Uber- 

einstimmungen auf, dass an 

der Einheitlichkeit von Bau- 

und Planiervorgang kein Zwei- 

fel bestehen kann. Wie die

Mauerwerksqualitiit des nbrdlichen Torfundamentes, und hier vor allem auf die von 

auEen sauber verstrichenen Fugen (Abb. 27) zeigen, ist das Fundament zunachst frei 

hochgemauert worden, erst dann wurde aufplaniert. Diese Aufplanierung erstreckte sich 

zumindest uber den gesamten StraEenabschnitt zwischen der Seehauser Str. 12 und 

dem Westende der Zwingermauer. Ganz offensichtlich handelte es sich hierbei um ein 

Bauvorhaben grbEeren Zuschnitts, bei dem nicht nur die eigentlichen Befestigungsanla- 

gen geschaffen wurden, sondern auch das naturliche Gelande in erheblichem Umfang 

veriindert worden ist. Die Planierungen lagen unmittelbar auf der natiirlichen Lehrn 

oberflache; von der weiter bstlich nachgewiesenen, fur das eigentliche Stadtgebiet so

114 Schumann 2000, bes. 306f. mit Abb. 5; die

2. Halfte des 13. Jh. sowie das 14. Jh. sind hier 

quantitativ allerdings nur schwach belegt. Vgl.

zu den Datierungsproblemen bei Backsteinbauten 

auch Kaufmann 2001,106 f. - Die an der Werbe- 

ner Stadtmauer beobachteten Ziegelformate, die 

Art des Mauerverbandes und das Vorhandensein 

eines pietra rasa-Verputzes lassen sich in dieser 

Verbindung beispielsweise an den romanischen 

Mauerpartien der Nikolaikirche in Gardelegen 

beobachten (Frommhagen ^98,18; Frommhagen 

2002, 303).
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Abb. 27 Winkel zwischen dem Nord- 

fundament des Seehauser Tores (rechts) 

und einem auf dessen Innenseite nach- 

traglich im rechten Winkel angesetzten 

Fundamentes (links).

charakteristischen dunklen, leh

mig-tonigen Kulturschicht fan- 

den sich nicht die geringsten 

Spuren. Ebenso bedeutsam fiir 

die Zeitstellung ist, dass erst 

infolge der Aufplanierung ein 

annahernd gleiches Gelande- 

niveau entstand wie weiter ost- 

lich im Strabenabschnitt jen- 

seits der Fabianstrabe. Von da- 

her muss es einen engen zeit- 

lichen Zusammenhang zwi

schen dem »Ausbau« der See

hauser Strabe bzw. der Sied- 

lungsentwicklung im West- 

teil der Stadt in der Mitte bzw. 

2. Halfte des 13. Jh. einerseits 

und der Errichtung der Stadtbe- 

festigung andererseits gegeben 

haben. Ein direkter stratigra- 

phischer Abgleich der Bereiche 

bstlich und westlich der Ein-

miindung der Fabianstrabe in 

Form eines durchgehenden Profils war vom Bauablauf, aber auch aufgrund der Verkehrs- 

situation leider nicht mbglich. Zudem erstreckte sich genau in diesem Bereich und quer 

zur heutigen Seehauser Strabe eine Vertiefung, die in den anstehenden Boden bis auf 

mindestens 24,20 m iiHN einschnitt. Ihre Ausdehnung und genaue Form erschlossen 

sich ebensowenig wie ihre Funktion; die massive Verfiillung mit einem schwarzbraunen 

bis dunkelgrauen, lehmig-tonigen und stark mit organischen Resten durchsetzten Boden 

lasst auch hier ein sehr feuchtes Milieu vermuten.

Die Funde aus den Planierschichten decken sich mit der aus dem topographischen 

Kontext gewonnenen zeitlichen Einschatzung. Zwar stand hier kein dendrochronolo- 

gisch aussagefahiges Holz zur Verfiigung, doch entspricht die Keramik praktisch derje- 

nigen, die aus der dunklen lehmig-tonigen Kulturschicht im Stadtinnern vorliegt. Auch 

hier kamen Scherben von Faststeinzeug vor, hingegen fehlte Steinzeug vollstandig. Alle 

Indizien zusammengefasst diirfte die Stadtbefestigung daher in der zweiten Halfte des 

13. Jh. errichtet worden sein.

An mindestens einer Stelle lassen sich Umbauten nachweisen. So verlauft ungefahr 

mittig im Torturm ein weiteres Fundament von mindestens 1,70 m Lange und 0,44 m
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Breite; an seinem Siidende war es rezent gestdrt. Die Funktion bleibt unklar, Parallelen 

sind mir von anderen Tortiirmen her nicht bekannt. Das Fundament stbEt stumpf gegen 

das nbrdliche Turmfundament (Abb. 27) und die Baugrube schneidet die erwahnten Pla- 

nierschichten der 2. Halfte des 13. Jh. Wahrend die Ostseite auffallend unsorgfaltig ge- 

setzt worden ist, hatte man die nach Westen gerichtete Seite sehr sauber verfugt. Der 

Grund diirfte unter anderem darin zu suchen sein, dass zur Anlage des neuen Funda- 

mentes der gesamte Zwischenraum bis zur Futtermauer aufgegraben wurde. Aus dem 

nachtraglich wieder aufplanierten Bereich innerhalb des Mauerwinkels wurde reichlich 

Keramik geborgen, darunter auch Fragmente von vollstandig durchgesinterten Stein- 

zeuggefaEen mit Wellenboden. Letztere diirften aufgrund der charakteristischen Ausbil- 

dung des Bodens Waldenburger Provenienz sein. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand 

wird man derartige GefaEe nicht vor die 2. Halfte des 14. Jh. datieren115. Vor einer genau- 

eren Aufarbeitung des Fundstoffes mbchte ich daher auch fur den Umbau des Seehauser 

Tores vorlaufig die zweite Jahrhunderthalfte ansetzen.

Nicht nur Zeitstellung, auch die Funktion eines weiteren Anbaues bleibt unklar. 

Dabei handelt es sich um ein 1,37 m x 1,17 m groEes, rechteckiges, in Mbrtel gesetztes 

und mit max. 0,6 m sehr flach gegriindetes Backsteinfundament, das die alteren Planie- 

rungen schneidet (Abb. 17; 28). Mit seiner Nordwest-Ecke stbEt es an das nbrdliche 

Turmfundament, steht ansonsten aber vbllig isoliert. Die Steine sind ohne echten Ver

band, auffallig ist die Schragstaffelung der Ziegellagen am Siidende, die vielleicht das 

zur Innenseite geboschte Widerlager eines Torbogens andeuten. Stratigraphisch ist die

ses Fundament zwar jiinger als die Erstanlage des Tores, konkretere Datierungshinweise 

liegen aber nicht vor, und auch die Backsteinformate (28 cm x 13 cm x 9 cm) weisen die 

bekannten Abmessungen auf.

Fur eine baugeschichtliche Einordnung der Werbener Befunde stehen aus der Alt

mark keine Vergleichsbeispiele zur Verfiigung; der Forschungsstand zur mittelalter- 

lichen Stadtbefestigung ist hier, wie in Sachsen-Anhalt iiberhaupt, nur als unbefriedi- 

gend zu bezeichnen. Fur die grbEeren Stadte der Altmark und der Prignitz sind 

Stadtmauern urkundlich seit der zweiten Halfte des 13. Jh. bezeugt, das Arneburger Tor 

in Stendal wird sogar schon 1232 genannt116.

Insgesamt sieht die Situation im benachbarten Brandenburg besser aus, aber auch 

dort mussten viele Grabungen unter den iiblichen, ihre Aussagekraft mehr oder minder 

stark beeintrachtigenden Rahmenbedingungen durchgefiihrt werden oder barren noch 

der Publikation (vgl. Plate 2000). Letztlich bleibt offen, in welchen Schritten sich die 

Auspragung einer spezifisch stadtischen Wehrarchitektur vollzogen hat, zumal unter 

den Bedingungen des Backsteinbaus. Noch bis fiber das 13. Jh. hinaus sind in der Region

115 Hoffmann 1995, bes. 56; 80; Roehmersooi, 553; 

Scheidemantel 2005, 85; 161 f.; 167. Formale Krite- 

rien fur eine Unterscheidung zwischen dem tech- 

nologisch sehr ahnlichen Siegburger und Walden

burger Steinzeug nennen etwa Schulz 1995,105 f.; 

Fafibinder 1997, 74b

116 CDB 1 V, 34 Nr. 28: ante portam versus arnburch... 

foris civitatem juxta eandem portam amburgen- 

sem... sowie erneut ebd. 35 Nr. 29 (1235). Vgl.

aufierdem Stendal: CDB 1 XV, 35 Nr. 43 (1287); 36 

Nr. 44 (1288), 54 Nr. 67 (1293); Salzwedel (Alt

stadt): CDB 1 XIV, 12 Nr. 17 (1273); 35 Nr. 34 

(1289); 37 Nr.41 (1292); 42 Nr. 47 (1297); 43

Nr. 50 (1298); 44 Nr. 52 (1299); Perleberg: CDB 1 I, 

125 Nr. 5 (1299). 1281 werden Stendal, Tanger

munde und Osterburg summarisch als befestigte 

Platze genannt (CDB 3 1,12 Nr. 9).
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Abb. 28 Fundament des stadtseitigen 

Torbogens (?) des Seehauser Tores.

Palisaden- und Wallbefestigun- 

gen sowohl in der schriftlichen 

Uberlieferung als auch uber 

den archaologischen Refund 

bekannt117. In Werben gibt es 

dafiir keine Anhaltspunkte, so 

dass die ergrabenen Befunde bis 

auf weiteres als alteste Stadt- 

befestigung betrachtet werden 

miissen. Umso auffalliger ist 

die Geschlossenheit der Archi- 

tektur; Torturm, Grabenfutter- 

mauer und Zwingermauer sind 

auf eine einheitliche Konzep- 

tion zuruckzufiihren, wofiir 

mir in Norddeutschland aus 

dem 13. Jh. bislang praktisch 

keine Parallelen bekannt sind. 

Alienfails vergleichbar ist das 

Siidtor von Nauen, das aller- 

dings dem Ausgraber zufolge 

erst in das 14./15. Jh. datieren 

soli (Falkenstein 1996,136).

Land unter - Eine Flutkatastrophe im friihen 14. Jahrhundert ?

Dass sich gerade im Strahenbereich die Kulturschichten des 13. Jh. so hervorragend 

erhalten batten, ist in erster Linie darauf zuruckzufiihren, dass sie im nahezu gesamten 

untersuchten Stadtgebiet von Sandschichten in einer Machtigkeit bis zu 0,8 m iiberla- 

gert wurden (Abb. 3; 6; 12; 30). Lediglich im Bereich westlich der Einmiindung der 

Fabian- in die Seehauser Strafie liegen dazu keine Beobachtungen vor, da hier die obers- 

ten Schichten maschinell abgeraumt worden waren. Auch zur maximalen Hbhe dieser 

Sandschichten lassen sich keine Angaben machen, da sie nach oben durch den Aufbau 

des modernen StraEenpflasters gestbrt wurden118.

Aus archaologischer Sicht zeigten die Sandschichten eine Reihe von Besonderheiten, 

die im Laufe der Grabung zunehmend Zweifel an einem anthropogenen Auftrag auf-

117 Vgl. etwa Feiler 1996,23ft.; Schich 1999,135 f.;

Plate 2000, 7; Aten 2000; Ruchhbft 2004,56f.

118 Da in der Seehauser Strafie die Deckschichten 

bereits in den ersten Wochen der Grabung und 

vor Anlage der Untersuchungsschnitte abgescho-

ben worden waren, diirfte dabei auch ein Teil der 

Sandschichten beseitigt worden sein. Zwar schie- 

nen diese in westliche Richtung an Machtigkeit zu 

verlieren, nach meiner Erinnerung iiberlagerten sie 

aber die Planierschichten der Stadtbefestigung.
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kommen lieEen. Auf den ersten Blick war das Material ausgesprochen inhomogen: Es 

kamen graue und gelbe Sande in helleren und dunkleren Schattierungen und unterschied- 

lichen Kdrnungen vor, daneben aber auch rostbraune, zumeist grobe bis feingrusige 

Sande. Auffallig ist, dass die verschiedenen Sande ohne scharfe Abgrenzung im Wesent- 

lichen horizontal abgelagert waren und dass sich ahnliche Schichtabfolgen auch uber grb- 

Eere Distanzen wiederholten. Hellgelbe, feine bis fast schluffige Sande bildeten die oberen 

Bereiche, wohingegen in den tieferen Lagen die dunkleren und groberen uberwogen.

Soweit sich dies bei iiberwiegend maschinellem Abtrag feststellen lieE, waren diese 

Sandschichten nahezu steril. Chronologisch lassen sie sich daher vor allem fiber die ver- 

schiedentlich zu beobachtenden, stellenweise geradezu girlandenartig verzahnten Einla- 

gerungen von dunkel- bis schwarzgrauem, stark organischem Lehm datieren; dabei han- 

delt es um einen Boden, der im Wesentlichen identisch mit dem der fiberlagerten 

Kulturschicht ist und in geringem Umfang auch Funde geliefert hat. Unter den Stein- 

und Faststeinzeugscherben seien hier nur hervorgehoben die WellenfuEfragmente von 

(teils rotengobiertem) Faststeinzeug und von braunglasiertem, fein gemagertem Stein- 

zeug; von letzterem liegen auch Wandfragmente mit breiter Riefenzier vor. Vom Fast

steinzeug einmal abgesehen, uberwogen zwar auch hier die Steinzeuge mit Magerung, 

doch fanden sich in geringer Anzahl auch vollstandig durchgesinterte Stficke, so fiber 

dem Pilaster in der Seehauser StraEe. Von daher schlieEen die keramischen Funde aus 

der Sandschicht chronologisch nahtlos an die Scherben aus dem oberen Bereich der stra- 

tigraphisch alteren dunklen Kulturschicht an und gehbren wie diese in die Zeit um 1300 

oder in das friihe 14. Jh. Mit der Ablagerung der Sandschicht war dann im Wesentlichen 

das heutige Gelandeniveau erreicht; samtliche jfingeren Siedlungsspuren dtirften dem 

neuzeitlichen StraEenbau zum Opfer gefallen sein.

Das Einbringen von Sandschichten zur Isolation gegen Bodenfeuchtigkeit bzw. im 

Rahmen der BaulanderschlieEung ist keineswegs ungewbhnlich119, und gerade die sich 

offenbar fiber Jahrzehnte nicht bessernde Situation in Werben legte umfassende MaE- 

nahmen durchaus nahe. Von nicht wenigen Stadten ist bekannt, dass die in der Frfihzeit 

vorgefundene Topographic im Laufe der weiteren Entwicklung oft erheblich umgestal- 

tet wurde, massive An- und Aufschtittungsvorgange zur Baulandgewinnung sind hin- 

reichend dokumentiert und die (oft sukkzessive) Erhbhung des Laufniveaus ist kein 

Einzellfall120.

Die Trockenlegung einer schon bestehenden Stadt ist allerdings nicht nur ein Unter- 

fangen grbEeren Zuschnitts, angesichts der bestehenden Bebauung dtirfte eine generelle 

Niveauanhebung auch mit erheblichen Komplikationen verbunden gewesen sein. Vor 

allem aber ist es das beschriebene Befundbild selbst, das keinerlei Merkmale einer kfinst- 

lichen Anschfittung aufwies, sondern eher auf einen Sedimentationsvorgang schlieEen 

lieE. Auch wenn ich einen anthropogenen Auftrag damit nicht von vornherein vdllig 

ausschlieEen mbchte, sei doch zur Diskussion gestellt, ob man hier im archaologischen

119 Vgl. etwa Miihrenberg 1996, 26; Rotting 1985;

1997, 25 f; Boehme2002, 142.

120 Aus der Fiille der in diesem Zusammenhang zu 

zitierenden Literatur sei wegen mancher Paralle- 

len hier nur auf die Situation in Greifswald ver- 

wiesen. Dort wurde erst dutch Aufschiittungen

von ca. o,5-1,0 m vor allem in der Zeit um 

1270/80 annahernd das heutige Laufniveau her- 

gestellt, was wie in Werben zur Folge hatte, dass 

jiingere Strafienbelage nicht mehr erhalten sind 

(Schafer 2004, 266).
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Befund nicht mdglicherweise die Auswirkungen eines Deichbruches fasst, wie er fur die 

Wische ebenso wie fur die angrenzenden Regionen vor allem seit dem spaten Mittelalter 

immer wieder bezeugt ist: »Anno christi 1305 ergofi sich die Elbe so sehr/das viel tausend 

Menschen ersoffen/und Vieh und Ecker verdarben«, schreibt etwa der Strausberger Pfar- 

rer Andreas Engel121. Von vele regens und grot water schreibt die Magdeburger Schop- 

penchronik zum Mai des Jahres 1310122. Eine besonders schwere Uberschwemmung, die 

zahlreiche mitteleuropaische Fliisse betraf, scheint sich der Quellendichte nach zu beur- 

teilen, auch im Jahr 1342 ereignet zu haben (Weikinn 1958, 197 ff.)- Gerade bei den alte- 

ren Nachrichten fehlen jedoch oft prazisere Angaben zu den tatsachlich betroffenen 

Gebieten. Ein Etochwasser im Oberlauf des Stromes mag sich regional verhangnisvoll 

auswirken, entferntere Flussabschnitte miissen jedoch keineswegs in gleicher Weise 

davon beruhrt gewesen sein, und Deichbrtiche an einer Stelle haben zunachst einmal 

eine entlastende Wirkung fur andere Gebiete. Einer der Griinde fiir deren Haufigkeit 

mdgen die damals niedrigeren und schwacheren Deiche gewesen sein123. Wie verhee- 

rend sich ein solcher Deichbruch auswirken konnte, weifi man aus zahlreichen Schilde- 

rungen. So soil 1425 nach einem Deichbruch bei Hamerten (nbrdl. Tangermunde) in 

Stendal Wasser in der Marienkirche gestanden haben124. Bei einer Uberschwemmung 

im Jahre 1491 aufgrund eines Dammbruchs sudbstlich von Werben hat offenbar die 

gesamte Wische bis Osterburg unter Wasser gestanden, und 1565 muss die Stadt See

hausen langer als acht Wochen uberschwemmt gewesen sein125. Weitere schwere Uber- 

schwemmungen sind aus dem 15. bis 18. Jh. iiberliefert. Speziell fiir die Gegend um Wer

ben nennt Wollesen (1898,131) Flutkatastrophen in den Jahren 1433, 1496,1566,1569 

und 1595. y>...sulch grosz manhavede scheden, als unsern landen und lewten, und nemlich

121 Engelius 1593,53. Wie man aus anderen, zum Teil 

zeitgenbssischen Quellen weifi, miissen die Win

ter 1305 und 1306 aufierordentlich kalt gewesen 

sein; vgl. hierzu die Zusammenstellung bei Wei

kinn 1958,163 ff. Frostreiche Winter waren vor 

allem deshalb gefahrlich, weil sie - zumal bei den 

unbegradigten Fliissen mit geringer Stromungs- 

geschwindigkeit- sehr schnell zur Vereisung und 

damit zur Verstopfung des Stromlaufes fiihrten 

(Roefiler 1911,13; 23; Wollesen 1910,9f.).

122 Magdeburger Schoppenchronik 182.

123 Bei einem Schnitt durch den Deich bei Berge siid-

ostlich von Werben konnte Gumpert (1958,11 f.

mit Fig. 1; 1964,115) beobachten, dass der zuerst 

angelegte Deich nur zwei Drittel der heutigen 

Hbhe von 4 m und die Halfte der heutigen Basis- 

breite von 15 m besafi. Vgl. hierzu auch den Elb- 

damm auf der Ansicht der Stadt Werben von um 

1840 (Kdm. Osterburg, 353 Abb. 155). Selbst an 

der Nordseekiiste waren die alteren Deiche deut- 

lich niedriger als heute. Die altesten Deiche hatten 

Hohen zwischen 0,8 m und 1,5 m bei Breiten von 

6-8,5 m- Lagen die Deichkronen anfanglich, also 

im 11./12. Jh., im Schnitt bei etwa 1,60 m iiber NN, 

erreichten sie im 14. Jh. etwa 2,80 und wurden bis 

zum 17. Jh. auf etwa 4,80 m erhoht (Kuhn

1992,2of.;28; 31; 43L; 52). Dass solche Hohen 

auch im Elbraum im Ernstfall kaum geniigen 

konnten, zeigt allein schon die Differenz zwi

schen dem niedrigsten und dem hochsten Was- 

serstand, die im Abschnitt zwischen Tanger

munde und Wittenberge Anfang des 20. Jh. mehr 

als sechs Meter betrug (Roefiler 1911, 13).

124 Bohm 1911, 216; Pohlmann 1829, 30. Auch das 

Flussgebiet des Aland und die gesamte Wische 

sollen dabei uberschwemmt worden sein; hierzu 

liegen aber offenbar nur deutlich jiingere Zeug- 

nisse vor; vgl. Weikinn 1958, 327.

125 Bekmann 1751/53, Bd. 1, 954; Fabri 1797, 39. Dass 

solche Berichte keineswegs iibertrieben sind, 

zeigt etwa die Beschreibung der Flutkatastrophe 

vom Februar 1909 (Rofiler 1911, 71 [Karte]; Wolle

sen 1910). In der Literatur werden zahlreiche, oft 

unterschiedliche Uberschwemmungsdaten ge- 

nannt (vgl. etwa Fabri 1797, 39; Zahn 1900; Mul

ler 1935, 236). Gumpert (1964,115) zufolge kam 

seit dem 17. Jh. auf durchschnittlich ein Jahrzehnt 

ein Jahr mit einem oder mehreren Deichbriichen. 

Fiir den Zeitraum davor ist nicht nur die Quellen- 

lage sehr viel liickenhafter, die Angaben hierzu 

basieren fast durchweg auf deutlich jiingeren 

Zeugnissen.
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sulch grosf verderb, als unsern lieben getrewen Burgermeistern und Radmannen unser 

Stette Sehusen, Osterborg und werben von der teich [Deiche-d.Verf.j wegen, die zubro- 

chen sein, gescheen ist, wir den vorgnanten Burgermeistern, Radmann und Stette heissen 

und bevolhen, das sie sulch teich,..., zu sich nehmen, die wider machen und nach dem 

besten aufszrichten sollen«, heiEt es in einer Urkunde des Markgrafen Johann vom 

20.11.1433126. Wenn selbst Osterburg betroffen war, das unter den Wische-Uber- 

schwemmungen in der Regel weniger zu leiden hatte als die beiden anderen genannten 

Stadte, darf man hinter den knappen Worten wohl eine Naturkatastrophe grbEten Aus- 

maEes vermuten. Was fur Folgen derartige Vorkommnisse im schlimmsten Fall selbst 

fur grbEere Ortschaften haben konnten, macht die Urkunde Markgraf Ludwigs von T336 

deutlich, in der er den Wiederaufbau der durch die Fluten der Elbe zerstdrten Stadt Jeri

chow gestattete127. VerhaltnismaEig gut ist man uber Verlauf und Auswirkungen der 

letzten groEen Wische-Uberschwemmung im Februar T909 unterrichtet, als zunachst 

der linksseitige Deich direkt am Strom bei Berge, einen Tag darauf auch der Schlafdeich 

bei Kannenberg brach und innerhalb weniger Tage etwa 27 000 ha iiberflutet wurden 

(Wollesen 1910; RoeEler 1911, bes. 43ff.).

Noch vor seiner Regulierung in der zweiten Halfte des T9. Jh. muss der Strom zudem 

recht haufig seinen Lauf verandert haben (Fabri 1797, 37; 39; Bratring 1804, 17). Auch 

stidlich von Werben finden sich nahe Berge Reste eines alten Elbarms. Hier bog ein 

Zweig des Stromes bei dem heute wiisten Kakelitz in westliche Richtung ab, passierte 

Germerslage, Kannenberg und Berge, um stidlich von Rabel wieder in sein heutiges Bett 

einzumiinden128. Werben selbst liegt heute knapp einen Kilometer von der Elbe entfernt 

(Abb. 29), und es gibt auch keine gesicherten Anhaltpunkte, dass die Stadt einmal naher 

am Fluss gelegen hat. Bereits eine Elbstromkarte aus der Mitte des 17. Jh. zeigt einen 

leicht vom Strom abgertickten Standort an129. Und schon eine vor 1351 entstandene,

126 CDB 1 XVI, 347E Nr. 52. Um die Wiederherstel- 

lung des zerstdrten Deiches finanziell zu unter- 

stiitzen, wurde den Stadten die zu dem durchbro- 

chenen Deichabschnitt gehdrenden Giiter zur 

Nutzung iiberlassen. Vgl. hier auch die zeitgenos- 

sische Beschreibung der Flutkatastrophe von 

1496: In den striven Jahre in der Vasten Brack de 

Elve uth, iegen Kokelitze unde oock twischen wer

ben und Zeehusen unde an jenner syde der Elwe an 

villen Enden. (...) Musten de Landt met sammt unde 

htripe der Stadte alse de von Werben, zeehusen 

unde Osterborg eenen nyen dieck uthryden und 

macken. (»Im selben Jahre brach die Elbe in der 

Fastenzeit aus, bei Kakelitz und auch zwischen 

Werben und Seehausen, und an jener Seite der 

Elbe an vielen Stellen. [...] Das Land [gemeint ist 

die Landbevolkerung der Wische] mufite zusam- 

men und mit Hilfe der Stadte, namlich Werben, 

Seehausen und Osterburg, einen neuen Deich 

bereiten und machen.«) (CDB 1 I, 326 f. Nr. 37).

T27 CDB 2 II, ro4f. Nr. 722. Jerichow liegt heute an 

einem Altarm der Elbe; zu den Stromveranderun- 

gen hier Bathe 1956, 54 u. 56 (Karte).

128 Vgl. hierzu Muller 1935,227; Wollesen 1910, 6f.

Nach der Beschreibung bei Fabri (1797, 36), die zu 

seiner Zeit aber wohl schon uberholt war, teilte 

sich der Strom an dieser Stelle in die alte und die 

neue Elbe, die das heutige Sandauerholz inselartig 

umschlossen; bereits der Name dieses Waldstiicks 

zeugt von der frtiheren Zugehdrigkeit zum rechts- 

elbischen Sandau. Diese uber 3 km lange Insel ist 

bereits auf Karten des 17. Jh. verzeichnet, der 

altere Flusslauf scheint aber schon im frtihen 

18. Jh. versandet zu sein; vgl. etwa Kalmbach 

1994, Abb. 22; 25. - Zu weiteren Elblaufande- 

rungen flussabwarts zwischen Schonberg und 

Wittenberge detailliert Bendixen 1937,20ff.

129 Albis Fluvius Germaniae Celebris. A Fontibus ad 

Ostia Cum fluminibus ab utroque latere in ilium 

fluentibus, descriptus/Apud loannem lanfionium 

(Amsterdam ca. 1645), M. ca. 1: 880000 (Halle, 

Universitats- und Landesbibliothek Sachsen- 

Anhalt, Kartensammlung Altkt. E II 4 1 6).
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wohl gefalschte und auf 1226 datierte Urkunde beschreibt mit den dem Deich vorgela- 

gerten »Marschen« praktisch die heutige Situation130.

Schon die Beobachter des 18. Jh. beklagten aber die Versandung elbnaher Gebiete als 

die wohl schadlichste, weil sich auf die landwirtschaftliche Nutzung am nachteiligsten 

auswirkende Folge der Uberschwemmungen. »Der schonste Kleiboden und die frucht- 

barsten Fettweiden«, wurden, so Fabri (1797, 22), »in eine vier bis sechs FuE [ca. 1,25 m- 

1,8 m] hohe Treibsandgegend verwandelt«. Siidlich des Dorfes Wahrenberg gabe es eine 

Gegend, »wo die Weiden bis an die Krone im Sand stehen«. Die Sandumlagerungen bei 

einem Deichbruch mussen gewaltig gewesen sein: »Stromwirbel wuhlten sich dann an 

der Einbruchsstelle durch die Schlickdecke bis zu den unterlagernden Sanden durch, 

verbreiterten die Locher bis auf fiber room Durchmesser, strudelten die Sande heraus 

und lagerten sie in der Umgebung fiber den Schlickflachen als dicke Decke ab.« (Muller 

1935,236). So sei ein Drittel der Ackerflache des Dorfes Schonberg bei einer solchen 

Uberschwemmung versandet und unfruchtbar gemacht worden131. Als 1845 bei Grieben 

Teile des Deiches weggerissen wurden, lagen danach viele Acker vier bis ftinf FuE hoch 

unter Sand, und gleich mehrere Meter stark soli die nach dem Deichbruch 1909 abgela- 

gerte Sandschicht bei Kannenberg gewesen sein. Ebenso sind mehr als zwei Meter mach- 

tige Versandungen dieser Art bei Hamerten und siidlich von Ferchlipp offenbar auf 

Deichbrfiche zurtickzuftihren. Angesichts der Fulle der Nachrichten ist an dem beschrie- 

benen Phanomen kaum zu zweifeln, leider sind diese historisch bezeugten Vorgange 

hbchst unzulanglich dokumentiert. Bei nacheiszeitlichen und einer Untersuchung prin- 

zipiell zuganglichen Sandablagerungen, wie sie auch nahe Werben westlich des Dorfes 

Berge beobachtet wurden, stellt sich wiederum die Frage nach der genauen Zeitstellung

130 Vgl. Anm. 33: » Vnde sunderliken geuen wy on to 

ener Ewigen weyde de Mersch mit anderen velden, 

de twisschen der Eluen vnd der Stadt to werben 

bilangk dem dyke bauen vnde bonedden der Stad 

belegen sin,...«. Besitziibertragungen des friihen 

14. Jh. lassen keine Veranderung des Flusslaufes 

ostlich von Werben erkennen, wie dies insbeson- 

dere aus den Nennungen der zwischen Werben 

und Rabel gelegenen villa Wolfswinkel hervor- 

geht (CDB 1 XVII, 55 Nr. 29; 1, XXV, 197 Nr. 49); 

zur Lage: Zahn 1909, 313f. u. Karte. Auch der 

1472 ausgestellte, u. a. noch 1571 erneuerte Lehn- 

brief fur die v. Krbcher beschreibt mit dem Dorf 

Rabel, der dortigen Fahre und dem Deich prak

tisch die heutige Situation (CDB 1 III, 471 Nr. 211;

1 XVII, 4i4ff. Nr. 44. - Zur Flusstopographie bei 

Werben um 1730 und 1770: Kdm. Osterburg, 348 

Abb. 132; Kalmbach 1994, Abb. 18. Zahn (1900, 

101) erwahnt allgemein Veranderungen des Elb- 

laufs bei Werben, aber ohne zeitliche oder geogra- 

phische Prazisierung. In der Topographischen 

Karte 1:25000, die auf der Grundlage der Kbnig- 

lich Preufiischen Landesaufnahme von 1880 

erstellt und mit den handschriftlichen Flurna- 

meneintragen der Historischen Kommission der 

Provinz Sachsen versehen wurde (Kopie im 

Archiv des Landesamtes fur Denkmalpflege und 

Archaologie Sachsen-Anhalt in Halle) findet sich 

unmittelbar sudwestlich der Stadt, also diesseits 

des Deiches, die Flurbezeichnung »an der alten 

Elbe«. Eine Quelle fur diesen Namen ist mir nicht 

bekannt, er scheint spater auch aufier Gebrauch 

gekommen zu sein, denn Wollesen 1905/09 

kannte ihn nicht mehr; bei dems. 1910, 7, nur 

summarised erwahnt.

131 Bekmann 1751/53, Bd. I, 958. Es handelt sich um 

die zwei verheerenden Deichbriiche im Marz und 

Juni des Jahres 1771 bei Schonberg und Neukir

chen (Paalzow 1772; Wollesen 1910, 8f.; Muller 

3.935, 236)- Interessant sind in diesem Zusammen- 

hang Uberlegungen von Paalzow (1771, Vorrede 

[ohne Pag.]). Angesichts von Hausresten, die in 

Seehausen in deutlicher Tiefe unterhalb des zeit- 

gendssischen StraRenniveaus gefunden wurden, 

vermutete er Uberschwemmungen mit entspre- 

chend massiven Sandablagerungen als Ursache 

der mittlerweile erfolgten Anhebung des Sied- 

lungsniveaus. - Zu den folgenden Beispielen: 

Zahn 1900,102; Muller 1935, 236; Haufiler 1909, 

45; Seemann 1933,26.
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Abb. 29 Elbstromkarte, kolorierte Lithographic, aufgenommen von Olberg 1828, hier Blatt 20: Werben 

(Norden liegt unten).

und Genese von Aufschliissen dieser Art132. Die bei den Grabungen in Werben selbst 

dokumentierten Befunde lassen sich zwar zeitlich sehr gut einordnen, alle daran 

ankniipfenden, weitergehenden Uberlegungen im Hinblick auf ihre Entstehung mbchte 

ich aber - dies sei noch einmal betont- vorlaufig nur als Arbeitshypothese verstanden 

wissen. Generell hat sich hier gezeigt, dass im Hinblick auf die nacheiszeitliche Land- 

schaftsentwicklung der Wische durchaus ein Forschungsbedarf besteht, landschaftsbko- 

logischen Fragestellungen sollten dementsprechend bei kiinftigen archaologischen Um 

tersuchungen verstarkt Aufmerksamkeit geschenkt werden.

132 Schroder 1929, 89. So diirften die gleichfalls bei 

Schroder beschriebenen alluvialen Sande bei 

Konigsmark, also im Sudteil der Wische, kaum in 

gleicher Weise auf Deichbriiche zuruckzufiihren 

sein; vgl. dazu auch Gumpert 1958, 5. Bei den 

Untersuchungen im Zusammenhang mit einer 

durch die westliche Wische fiihrenden Gasleitung 

wurde jiingst in Wahrenberg (Fdst. 3) unterhalb 

des Mutterbodens eine sterile Sandschicht ange- 

schnitten, die von den Ausgrabern einem »nach- 

kaiserzeitlichen Uberschwemmungs- oder Uber- 

diinungshorizont« zugeschrieben wird 

(Reichenberger/Wohlfeil 1999, 399)-
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Die Werbener Burg

Nach wie vor unklar 1st die Lage der Werbener Burg, die seit Anfang des 11. Jh. in den 

Schriftquellen erscheint133. Ausdrucklich genannt wird das castrum Werbene erstmals in 

der Mitte des 12, Jh. verfassten Chronica Slavorum des Helmold von Bosau. Demnach 

hielt Kaiser Heinrich II. in der Burg an der Elbe einen Hoftag in Anwesenheit zahlreicher 

slawischer Fiirsten ab; ein Teil der Forschung nimmt dafiir den September des Jahres 

1021 an, andere datieren das Ereignis in die Jahre zwischen 1014 und 1018134. Es war 

nicht das erste Mai: In Wiribeni, so heifit es anlaElich der friihesten Erwahnung des 

Ortes iiberhaupt, sei Heinrich II. wiederholt zu Verhandlungen mit den Slawen 

zusammengetroffen135. Bischof Thietmar von Merseburg, unser Chronist in dieser 

Sache, nennt allerdings kein genaues Datum. Verfolgt man den bezeugten Reiseweg des 

Herrschers, muss das Treffen Ende 1005 oder zu Beginn des Jahres 1006 stattgefunden 

haben; wie aus der Formulierung hervorgeht, hat es noch weitere derartige Begegnun- 

gen gegeben, die sich jedoch nicht vor 1003 zugetragen haben kdnnen. Obwohl Thiet

mar eine Burg nicht erwahnt, spricht eigentlich nichts dagegen, dass sie spatestens um 

die Wende vom 10. zum 11. Jh. schon bestanden hat. Vergegenwartigt man sich die poli- 

tische Situation vor Ort, hier in der slawisch-deutschen Grenzregion, bote sich etwa das 

Jahr 995 als mdgliches Griindungsdatum einer Burg Werben an. In diesem Jahr unter- 

nahm Otto III. einen militarischen Vorstoh uber die Elbe ins slawische Gebiet, am 6. Ok- 

tober urkundete er in Havelberg136. Wie das benachbarte Bistum Brandenburg war auch 

die Havelberger Dibzese 983 im Lutizenaufstand praktisch ausgelbscht worden; den 

slawischen Angriffen war dabei unter anderem das Kloster Kalbe an der Milde, im Her

zen der Altmark, zum Opfer gefallen. Nach dem Verlust der ostelbischen Gebiete infolge 

des Lutizenaufstandes 983 diente Werben zusammen mit anderen Burgen der Siche- 

rung der Elbgrenze. Fur eine deutlich friihere Griindung gibt es hingegen weder archao- 

logische noch historische Quellen. Wohl in das Reich der Phantasie verweisen muss man 

daher die in der 1579 erschienenen und chronisch unzuverlassigen Altmarkischen Chro- 

nik Christoph Entzelts aufgestellte Behauptung von einer Burgengriindung unter Hein

rich I. (918—936)137.

Auch Heinrichs Nachfolger Konrad II. suchte den Ort 1033 erneut auf, lieh die Burg in- 

standsetzen und legte eine militarische Besatzung hinein. Gleichwohl gelang den Slawen

133 Dazu Claude 1979, 323 ft. mit ausfiihrlichen Quel- 

lenangaben; Podehl 1975, 73ff; Wollesen 1905. 

Die Quellen jetzt auch bei Liibke 1986, Nr. 401; 

1987, Nr. 475a, 613-615; 618; 621.

134 Helmold von Bosau, 93. - Zur Spatdatierung u. a. 

Regesta Imperii 11,4, Nr. 1989a; Claude 1979, 325 

Anm. 254; das friihe Datum zuletzt verfochten 

von Liibke 1987, Nr. 475a (mit weiterer Literatur).

135 Thietmar von Merseburg, 272; dazu Claude 1979,

325. Ktirzlich hat Schwarze-Neufi 2000, 117 f., 

sich auf die MGH-Edition stiitzend, jedoch in 

Unkenntnis des Aufsatzes von Claude, erneut den 

993 in einer Schenkungsurkunde Ottos III.

genannten Ort Uuirbina auf Werben an der Elbe

bezogen; vgl. dazu aber bereits Claude 1979, 327 

Anm. 268, sowie zuletzt Liibke 1986, Nr. 287.

136 MGH D Otto III. Nr. 174; vgl. dazu auch Briiske 

1955, 48ff.; Liibke 1986, Nr. 299, 303. Otto III. ver- 

anlasste 997 auch einen Ausbau der Arneburg, die 

allerdings noch im selben Jahr von den Slawen 

zerstort wurde (Thietmar von Merseburg, 152ff.). 

Aufgrund seiner vielfaltigen Aktivitaten im 

Zusammenhang mit der Slawenabwehr scheint 

mir eine Errichtung der Burg unter Otto III. am 

wahrscheinlichsten.

137 Bohm 1911,121; noch von Wollesen 1905, 100 

iibernommen; ahnlich Schulze 1973,148.

JAHRESSCHRIFT FUR M1TTELDEUTSCHE VoRGESCH 1 CHTE / BAND 90 / 2006



368 CHRISTIAN GILDHOFF

1035 die Eroberung, schon vorher war es zu kriegerischen Auseinandersetzungen nahe 

Werbens gekommen, bei denen auch ein sachsischer Graf den Tod fand138.

Mehrere Standorte sind in Erwagung gezogen worden. Zuletzt hatte Podehl fur die 

Nordecke der mittelalterlichen Stadt pladiert, allerdings mit dem wenig stichhaltigen 

Argument, eine der Slawenabwehr dienenden Befestigung setze Elbnahe voraus139. 

Claude war vorsichtiger; den schon von Wollesen und anderen favorisierten Standort 

um die St. fohanniskirche zog er ebenfalls in Betracht, hielt aber die Schriftuberlieferung 

in dieser Sache fur insgesamt wenig ergiebig140.

Die archaologischen Untersuchungen liefern hierzu einige Beobachtungen, die sich 

allerdings nicht zu einem geschlossenen Bild zusammenfiigen lassen. Mit Sicherheit 

korrekturbediirftig ist der von Wollesen (1905,103) rekonstruierte Verlauf des nbrd- 

lichen Burgwalles. Im Bereich des Marktplatzes fanden sich keinerlei Spuren einer in 

diesem Fall zu erwartenden Grabenbefestigung, geschweige denn Hinweise auf die 

Innenbebauung einer Burg. Gleichermafien negativ fallt in dieser Hinsicht der kerami- 

sche Befund aus: Das 11. Jh. und der grbfite Teil des 12. Jh. sind anhand der GefaEkera- 

mik nicht nachweisbar141, angesichts der Schriftuberlieferung selbst dann noch ein auf- 

falliger Befund, wenn man sich nicht innerhalb, sondern nur nahe der Burg befinden 

wurde. Lediglich eine einzelne Scherbe kann sicher als mittelslawisch angesprochen 

werden (Abb. 30), auch hierin unterscheidet sich Werben, ungeachtet seines slawischen 

Namens, in bemerkenswerter Weise von den iibrigen ottonenzeitlichen Befestigungen

138 Alle Quellennachweise bei Claude 1979, 325 f.; 

Liibke 1986, Nr. 613, 614, 618, 621. - Fur einen 

Wiederaufbau der zerstbrten Burg 1050 unter 

Heinrich III., wie von Entzelt behauptet (Bohm 

1911,150) und wohl von diesem bei Engel iiber- 

nommen (Engelius 1593, 25), gibt es hingegen 

kein zeitnahes Quellenzeugnis.

139 Podehl 1975, 74. Da Werben offenbar nie unmit- 

telbar am Strom lag, ist dieses Argument wenig 

iiberzeugend. Zudem ignoriert die schon zum bur- 

genkundlichen Topos gewordene Vorstellung von 

der »Sperrfunktion« von Befestigungen die 

begrenzten ballistischen Moglichkeiten des hohen 

Mittelalters. Allein mit den damaligen Distanz- 

waffen war es nicht moglich, einer grofieren 

feindlichen Streitmacht die Passage eines 

bestimmten Gelandeabschnitts zu verwehren.

Gegen derartige Vorstellungen hat sich ein ausge 

wiesener Fachmann wie der Schweizer Burgen- 

forscher W. Meyer wiederholt und mit Nachdruck 

gewandt (so etwa Meyer 1992, i6f., 18).

140 Leicht missverstandlich ist der Hinweis bei Wolle

sen (1905,104), wonach der friihere Name »Jiiden- 

strafie« fiir die »Seehauser Stra£e« ein Anhalts-

punkt fiir die Lage der Burg sei. Die Werbener 

Juden werden zwar 1334 in einem Schutzbrief 

Markgraf Ludwigs von Brandenburg genannt 

(CDB 1 I, 62 f. Nr. 38; vgl. auch Germania Judaica 

III 2 [1995] 1584 s. v. »Werben«), die Urkunde 

macht aber keinerlei Angaben zum Standort der

jiidischen Wohnbevblkerung in Werben. Wolle- 

sens Auslassungen beruhen vielmehr auf einem 

Analogieschluss. Tatsachlich fiihrte etwa in 

Nauen eine »Jiidenstraf>e« unmittelbar am vermu- 

teten Standort der dortigen Burg vorbei (Uhl 

20.00,116 ff.). Auch weitere, von Wollesen ange- 

fiihrte Indizien erweisen sich bei naherer Betrach- 

tung als wenig stichhaltig. Dies gilt etwa fiir den 

Strafiennamen »Schadewachten« als mutmafi- 

lichem Relikt einer Burgmannensiedlung (so 

schon Buchholtz 1765, 397, dazu aber Podehl 

1.975,74) oder auch fiir die als Grabenbefestigung 

interpretierten Eichenstamme an verschiedenen 

Stellen unterhalb des heutigen Strafienpflasters. 

Ganz allgemein ist bei den vermeintlichen Gelan- 

debeobachtungen Wollesens Vorsicht ange- 

bracht. Werden die »sehr tiefen und sehr breiten 

Grabenspuren« an der Ostseite der heutigen Stadt 

anfiinglich noch fiir einen von ihm vermuteten 

Neubau der Burg Werben unter Konrad II. in 

Anspruch genommen (Wollesen 1905,105), revi- 

diert er diese Auffassung spater ohne jede' 

Begriindung und sucht nun die Burg auf der 

Westseite der Stadt (Wollesen 1916,23).

141 Einschrankend ist allerdings darauf hinzuweisen, 

dass der siidliche und mittlere Abschnitt der 

Marktstrafie, die sich nach Wollesens Uberlegun- 

gen im Bereich des Burginnern befinden miissten, 

aus Zeitgriinden nicht bis auf den anstehenden 

Boden untersucht werden konnte.
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Abb. 30 Verzierte Randscherbe mittelslawischer Keramik des 

Utzer Typs.

Abb. 31 Baugrubenprofil Fabianstrafte, kurz vor Einmundung in 

die Seehauser StraBe. Gut erkennbar ist die Graben) ?)-Kante, die 

in den anstehenden Boden schneidet (rechts vom Meterstab).

der Altmark142. Die Scherbe des Utzer (Menkendorfer) Typs, der aufgrund der Machart 

eventuell noch einige unverzierte Fragmente zur Seite gestellt werden kbnnen, datiert 

allgemein in das 9.-10. Jh.; weitergehende Erorterungen verbieten sich angesichts der 

geringen Anzahl.

Wollesen (1905) hatte den Platz der Burg aus der Lage der Kirche und ihre raumliche 

Begrenzung anhand des Stadtplans erschlossen. Sieht man einmal tiber methodische 

Bedenken hinweg, so verlangt der gekrummte Verlauf der Seehauser Strafie, der damals 

wie heute wichtigsten, von Westen kommenden Durchgangsstrahe, in der Tat nach 

einer Erklarung, die aber die lokale Topographic angesichts fehlender natiirlicher Him

142 Unzutreffend: Podehl 1975, 87.
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Abb. 32 Leitungsgraben vor Seehauser 

Str. Nr. 6: Schichtaufbau im Profil.

dernisse nicht liefern kann. Die 

Baugrube ftir einen Verteiler- 

schacht an der Einmiindung der 

Fabian- in die Seehauser StraEe 

erbrachte hierzu einige Erkennt- 

nisse. Genau an dieser Stelle 

befand sich eine offenbar gro- 

Eere Eintiefung, die allerdings 

nur zum Teil erfasst werden 

konnte. Wie sich im Ostprofil 

der Baugrube zeigte (Abb. 31), 

schnitt sie erkennbar in die 

Schichten des anstehenden Bo

dens ein, war also offenbar 

kunstlich angelegt. Verfullt war 

sie iiberwiegend mit jenem 

dunkelgrauem bis schwarzbrau- 

nem, stark organised durchsetz- 

ten Boden, wie er auch andern- 

orts in Werben Feuchtmilieu 

anzeigt. Die Unterkante wurde 

nicht erreicht, doch konnte an 

der Sohle der Baugrube auf etwa 

23,60 m iiHN der Oberteil eines 

Daubenfasses aus Tannenholz 

freigelegt werden. Das 1,75 m lange, intakte Fass mit einem Durchmesser von 0,8 m war 

mit der Offnung nach oben eingegraben worden, mbglicherweise um das Wasserschdp- 

fen an dieser Stelle zu erleichtern. Das ortsfremde Holz stammt wahrscheinlich aus dem 

Mittelgebirgsraum (frdl. Hinweis Dr. K.-U. HeuEner), lieE sich aber nicht datieren.

Da weder Form noch genaue Orientierung festgestellt werden konnten, fallt die Inter

pretation nicht leicht. Die Eintiefung selbst reichte fiber die Baugrube hinaus noch wei- 

ter in die FabianstraEe hinein, auch schien sie sich unter dem bstlichen Eckgebaude zur 

Seehauser StraEe fortzusetzen. Eine solche Vermutung wird durch Beobachtungen im 

mittleren Abschnitt der Seehauser StraEe unterstutzt. In dem in StraEenrichtung orien- 

tierten Schnitt vor dem Haus Nr. 6 zeigt das Profil der Schmalseite deutlich die in siidli- 

che Richtung markant abfallende Sohle der Kulturschicht (Abb. 32). Der gleiche Befund 

wiederholt sich in abgeschwachter Form in einem noch weiter ostlich liegenden Schnitt 

vor Haus Nr. 3. Stellt man eine Verbindung zwischen alien drei Beobachtungen her, so 

drangt sich der Eindruck einer grabenartigen Vertiefung geradezu auf, die mehr oder 

weniger unter der stidlichen bzw. siidwestlichen Hauserzeile der Seehauser StraEe ver- 

laufen zu sein scheint. Diese Interpretation ist nicht restlos gesichert, besitzt aber den
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Vorzug einer gewissen Plausibilitat. Die vorliegenden Befunde stellen jedoch alienfalls 

Indizien dar, und um hier sicher zu gehen, bediirfte es weiterer Untersuchungen. Eine 

ganz andere Frage ware dann, ob es sich dabei tatsachlich um den Graben der einstigen 

Burg gehandelt hat.

Ganz unabhangig vom archaologischen Befund wirft ein mdglicher Standort der Burg 

Werben im Bereich um die Kirche St. Johannis durchaus weitere Fragen auf. In der auf 

1160 datierten Schenkungsurkunde Albrechts des Baren an den Johanniterorden, in der 

die Kirche erstmals genannt wird, ist namlich nur von einer villa Werben die Rede, 

erstaunlicherweise aber eben nicht von der Burg, in der diese Kirche liegen soli143. In 

dem Lehnvertrag, den die Markgrafen von Brandenburg 1196 mit der Magdeburger Kir

che abgeschlossen hatten, wird dann Werben nur als oppidum aufgefiihrt, anders etwa 

als bei Salzwedel und Gardelegen, wo der Text explizit Burg und Stadt nennt144. Auch die 

spatere Uberlieferung lasst eigentlich nur den Schluss zu, dass die Burg Werben als mili- 

tarische Anlage und Herrschaftszentrum nicht mehr existierte. Weder der Lehnvertrag 

zwischen dem Bischof von Halberstadt und dem Markgrafen von Brandenburg von 1323 

noch die Beschreibung der Mark Brandenburg von 1373 nennen eine Burg in Werben, 

anders als bei Gardelegen, Tangermunde oder Salzwedel145. Gleichwohl scheinen Reste der 

Anlage noch existiert zu haben, wie die Erwahnung eines borghwal im Jahre 1342 zeigt146.

Offenbar hatte mit dem Ende der slawischen Bedrohung die Werbener Burg spates- 

tens im Laufe der 2. Halfte des 12. Jh. ihre urspriinglichen Funktionen weitgehend einge- 

biiEt, wohingegen ihre Baulichkeiten oder Teile davon noch in der einen oder anderen 

Form iiberdauerten. Zwar nennt das ebenfalls um 1160 entstandene Privileg Markgraf 

Albrechts fur Stendal Werben unter den urbes seines Herrschaftsbereiches, anders als

143 Helbig/Weinrich 1975, Nr. 16. Vgl. Anm. 12. Wie 

Schulze (1963,111; 186ff.) gezeigt hat, besafi 

Albrecht nur iiber Werben die alleinige Herr- 

schaft, wohingegen er sie in den anderen alt- 

markischen Burgorten mit lokalen edelfreien 

Geschlechtern teilen musste. Lage die Kirche tat

sachlich in der Burg, hatte er ausgerechnet hier 

seine Position selbst geschwacht. Der Sachverhalt 

wird zusatzlich dadurch verkompliziert, dass 

nach den Untersuchungen von Knoll (1971, 31 ff.) 

die Schenkung wohl tatsachlich zum angegebe- 

nen Datum erfolgte, die Urkunde aber deutlich 

spater ausgestellt worden ist. Die altesten Teile 

des noch stehenden Kirchenbaues sind ausweis- 

lich der Dendrodaten friihestens zu Beginn des 

13. Jh. entstanden (Siinder-Gafi 2000, 377L; 

Schofbeck 2001, 31).

144 Sello 1886, 281: In cuius conspectu predia nostra 

Gardelege et Saltwedele, tam castra quam oppida, 

cum omnibus pertinentiis urtrorumque, medieta- 

tem burchardi (sic) Calve cum suis attinentiis, et

predia, que habuimus in hiis: Arneburg, Osterburg 

et Tangermunde, burchwardis. Item preposituram 

et civitatem Stendale cum hiis oppidis: Sehusen, 

Banbissen, Wirbene, cum omnibus pertinentiis sin-

gulorum.

145 Lehnvertrag von 1323: ...; videlicet castrum in 

Angermunde cum opido, castrum Gardeleghe cum 

opido, opidum Stendal, opidum Osterburch,... De 

subscriptis vero ipsum Marchionem omni cessante 

conditione rite & legaliter infeodamus, vtpote cas- 

tro Crumbeche, Sehusen, Werben opidis, castro 

Arenburch... (CDB 2 II, 6 Nr. 604 u. 7, Nr. 605). - 

Beschreibung der Mark Brandenburg: InAntiqua 

Marchia sunt iste subscripte civitates et castra: 

civitas Tangermunde cum castro; civitas Steyndal; 

civitas et castrum Gardelege; civitas et castrum 

Soltwedel; Nova civitas Soltwedel; civitas Sehusen; 

civitas Ostirburg; civitas Werben; castrum et opi

dum Arneburg;... (Schultze 1940, 3). In diesem 

Sinne auch Podehl 1975, 63. - Dass Werben Sitz 

einer askanischen Nebenlinie war, namlich unter 

dem Sohn Albrechts des Baren, Graf Dietrich von 

Werben, wie verschiedentlich (so bei Schultze 

1961, 96) und jiingst noch bei Assing (1995, 88) zu 

lesen war, ist hingegen unzutreffend (Podehl 

1975, 38 Anm. 241).

146 CDB 1VI, 404 Nr. 9.
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die Forschung, die hier zumeist mit Burg bzw. Burgort iibersetzt147, sollte man den 

Begriff in diesem Fall wohl nicht iiberstrapazieren; es liegt hier eben keine Giiterbe- 

schreibung vor, der eine exakte Terminologie verlangte. Ware die Burg also tatsachlich 

um den Standort der Kirche St. Johannis zu suchen, miiEte man annehmen, dass sie 

schon vor 1160 als Grenzbefestigung weitgehend ausgedient hatte.

Vom castrum Werbene zur communitas de Werben

Da die 2004 abgeschlossenen Grabungen auf die heutigen Verkehrsflachen beschrankt 

waren, lassen sich zwar keine Aussagen zur Entwicklung der eigentlichen Wohnbebau- 

ung, aber doch zur Infrastruktur und damit zur Stadtwerdung machen. Dabei wird zum 

einen deutlich, dass das (innerstadtische) StraEennetz sukzessive ab dem spaten 12. Jh. 

entstanden ist (MarktstraEe) und die heutige StraEenfiihrung uber Marktplatz und See

hauser StraEe im Wesentlichen schon im friihen 13. Jh. festgelegt war. Der Ausbau im 

weiteren Verlauf des Jahrhunderts verlief dann nur noch in den vorgezeichneten Bah- 

nen, wie besonders die Seehauser StraEe gut erkennen lasst. Die etwa auf halber Strecke 

um 1265 als seitliche StraEenbefestigung verbaute Schiffsplanke liegt mit ihrer leicht 

gekriimmten Fiihrung bereits exakt in der Flucht der modernen StraEe. Nicht restlos kla- 

ren lieE sich hingegen, ob auch die damalige StraEenbreite im groEen und ganzen schon 

vorhanden war. Ein im Ostteil der Seehauser StraEe quer zum Verlauf gefiihrter Schnitt 

lieE keine sicheren Hausspuren erkennen, konnte aber andererseits auch nicht bis ganz 

an die heutige Bebauung durchgezogen werden. Andererseits zeigte sich anhand der 

ergrabenen StraEenbelage sehr deutlich, dass diese eben nicht die gesamte heutige Stra

Eenbreite einnahmen. Auch die durch die Schiffsplanke randlich eingefasste StraEe ver

lief in noch etwa 3,7-4 m Entfernung von der gegenwartigen siidlichen Hauserfront. 

Offenbar wurde die StraEe hier zunachst uber eine gewisse Strecke entlang einer graben- 

ahnlichen Eintiefung gefuhrt, die erst nach einem langeren, sich bis in die zweite Halfte 

des 13. Jh. hinziehenden Verlandungsprozess verfiillt war. Dieser Graben schnitt zu

nachst auch die FabianstraEe ab, die demnach erst nach der Verfiillung unmittelbar an 

die Seehauser StraEe angebunden wurde.

Wie fur die StraEen gilt auch fiir den Bereich des Marktplatzes die Einschrankung, 

dass die hier gewonnenen Erkenntnisse vielfach aus raumlich begrenzten Aufschliissen 

extrapoliert werden miissen. Demnach sieht es so aus, als sei auch der heutige Markt

platz zu keiner Zeit tiberbaut, sondern von Beginn an Freiflache gewesen. Die wenigen, 

grubenahnlichen Vertiefungen in seinem Siidteil miissen nicht zwingend zu einer 

Wohnbebauung gehbrt haben. Von welchem Zeitpunkt an er zum offentlichen Raum 

geworden ist und seine spatere Funktion als Platz fur den Warenumschlag erhalten hat, 

lieE sich anhand der archaologischen Quellen nicht festmachen. Da die altesten dendro- 

datierten Befunde vom siidlichen Marktplatz stammen, muss dieser Bereich aber sehr 

friih von der Siedlungsentwicklung mit erfasst worden sein. Auch im Hinblick auf die 

raumliche Ausdehnung lassen sich keine verlaElichen Aussagen machen, zumal der heu-

147 Lediglich Schlesinger (1961, 300; 424) hatte die stadtischer Siedlungen in den genannten urbes

hier gewahrten Zollerleichterungen auf Markt- geschlossen.

zolle bezogen und daraus auf die Existenz friih-
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tige Marktrand nicht mit in die Untersuchungen einbezogen war. Offen bleiben muss 

etwa die Frage einer mbglichen (slawischen) Vorgangersiedlung, wie sie zuletzt Podehl 

nordbstlich des Marktplatzes in Anlehnung an Wollesen vermutet hatte148.

Fur die Lokalisierung der Werbener Burg lieferten die Grabungen zwar einige Indi- 

zien, ein wirklicher Nachweis gelang aber nicht, so dass diese Frage unbedingt weiterer 

archaologischer Untersuchungen bedarf. Unabhangig vom genauen Standort wird man 

aber sagen diirfen, dass sich die spatere Stadt zwar in topographischer Anlehnung an die 

spatottonisch-friihsalische Burg entwickelte, nicht aber in funktionaler Abhangigkeit im 

Sinne einer Vorburg oder Dienstmannensiedlung. Auch ob von einer »schiitzenden 

Nachbarschaft« der Burg (Podehl 1975, 87) gesprochen werden kann, muss angesichts 

der Quellenlage dahingestellt bleiben; die Burg Werben tritt in der spiiteren Uberliefe- 

rung nur noch schemenhaft hervor. Sehr viel starker scheinen hier die bkonomischen 

Impulse gewesen zu sein, die von der seit Mitte des 12. Jh. massiv einsetzenden Erschlie- 

Eung der Wische, aber auch der benachbarten, ehemals slawischen Territorien jenseits 

der Elbe in Prignitz und Havelland ausgingen; die zeitliche Koinzidenz ist in jedem Fall 

auffallig. Zugute kam Werben dabei seine verkehrsgiinstige Lage an einem Elbiibergang, 

spatestens im 13. Jh. weisen die Quellen den Ort als Handelsplatz aus. Im Sinne der von 

Karlheinz Blaschke (1967; 1970/71) aufgezeigten Zusammenhange von Kaufmannssied- 

lung und Nikolaipatrozinium ist hier insbesondere die in direkter Nachbarschaft schon 

vor 1149 errichtete Pfarrkirche St. Nikolai in Berge, aber auch die grofie Sandauer Niko- 

laikirche auf der gegentiberliegenden Elbseite bemerkenswert.

Der Eindruck einer raschen, um nicht zu sagen dynamischen Entwicklung, wie ihn 

die durch eine dichte Abfolge von Dendrodaten etwa ab dem letzten Viertel des 12. Jh. 

abgesicherte raumliche Expansion nahelegt, wird auch durch das Zeugnis der Schrift- 

quellen gestutzt. Auch wenn die Stadt noch unter einem markgraflichen Vogt steht, tritt 

die communitas de Werben doch schon 1225 als rechtsfahiger Verhandlungspartner 

eines Landkaufes in Erscheinung; die Urkunde spricht von einer civitas und ist an deren 

burgenses adressiert149, nach dem Sprachgebrauch der Zeit alles Hinweise auf den stadti- 

schen Charakter des Ortes bereits zu diesem Zeitpunkt. Mbglicherweise ist die Entwick

lung des Ortes auch durch die Markgrafen selbst befordert worden: Noch minderjahrig, 

iiberlassen sie im selben Jahr der Stadt verschiedene Giiter jenseits der Elbe und schen- 

ken ihr ein Jahr spater die Einnahmen aus dem Fahrgeld150. Auch sonst sind Johann I. 

und Otto IV. von Brandenburg wiederholt als Fbrderer ihrer Stadte hervorgetreten 

(Schultze 1961,159ff.; Schich 1999).

Die weitere Entwicklung im 13. Jh. verlief offenbar ohne erkennbare Zasuren. Die 

kriegerischen Auseinandersetzungen des Jahres 1240, in deren Verlauf die Truppen der

148 Podehl 1975, 75; Wollesen 1905, 105; 111. Die Aus- 

fiihrungen Wollesens (und ihm folgend Kdm. 

Osterburg, 346) zu einer vorstadtischen dorf- 

lichen Siedlung im Bereich der »Langen Strafie«, 

dem so genannten »Langen Dorf«, sind aufierst 

knapp und entbehren jeglicher wissenschaft- 

lichen Beweisfiihrung.

149 CDB 1 VI, 399 Nr. 1; Krabbo/Winter 1910-1955,

Nr. 581. - Noch im 13. Jh. muss sich ein Stadtrat

formiert haben, wie die Nennung von consules im 

Jahre 1300 zeigt (CDB 1 VI, 21 Nr. 23). Ebenfalls 

aus dieser Zeit sollen zwei stadtische Siegel mit 

der Umschrift S. scabinorum opidi Werben und 

+Burgensium in Werben stammen (Wollesen 

1916a, 94 f.).

150 CDB 1 VI, 399 f. Nr. 2 u. 3; Krabbo/Winter 

1910-1955, Nr. 583, 587.
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Bischbfe von Magdeburg und Halberstadt mehrere Tage in der Wische hausten, schei- 

nen Werben nicht beriihrt zu haben151. Auch uber die Auswirkungen einer weiteren 

Auseinandersetzung liegen nur unzulangliche Informationen vor. 1263 schenkt Mark- 

graf Johann den Johannitern zu Werben mehrere Hufen wegen der Schaden, die sie bei 

Kampfen zwischen ihm und dem Erzbischof von Magdeburg erlitten hatten152. Sofern 

die Stadt von diesen Kampfen betroffen war, so haben sie sich im archaologischen 

Befund jedenfalls nicht niedergeschlagen. Mdglicherweise aber gaben sie den AnstoE 

fur den Bau der Stadtbefestigung in der zweiten Jahrhunderthalfte, die dann noch bis in 

das 19. Jh. die Grenzen der Stadt bildete.

Zusammenfassung

Das 1005/06 erstmals erwahnte Werben an der Elbe liegt am Nordostrand der fruchtba- 

ren Marschenlandschaft der Wische. Anfanglich als Grenzburg gegen die Slawen ange- 

legt, von Heinrich II. und Konrad II. mehrfach aufgesucht, entwickelte es sich erst mit 

der Eindeichung und Trockenlegung der Wische in der zweiten Halfte des 12. Jh. zur 

Stadt. Die Neuverlegung von Versorgungsleitungen quer durch den Ort bot in den Jah- 

ren 2003-2004 erstmals die Gelegenheit einer archaologischen Untersuchung. Dabei 

zeigte sich, dass die heutige Stadt auf einem im Wesentlichen im 12. und 13. Jh. sukzes- 

sive entstandenen Schichtenpaket liegt. Die landschaftsbedingte starke Vernassung des 

Untergrunds sorgte hier fur praktisch perfekte Feuchtbodenbedingungen. Anhand von 

mehr als 100 Dendroproben, die aus Bohlenwegen gewonnen wurden, konnte daher ein 

ziemlich exaktes Geriist der friihen Stadtentwicklung erarbeitet werden. Das alteste ver- 

baute Holz datiert ii72±io (Kern-Splint-Grenze), der alteste Befund, eine briickenahn- 

liche Wegkonstruktion (um/nach 1184; 1188), fand sich im Siidteil des Werbener Markt- 

platzes. Dieser Platz sowie das StraEennetz diirfte in seinen heutigen Grundzugen 

bereits im 13. Jh. festgelegt worden sein. Importe flandrischer Keramik aus derselben 

Zeit belegen die Einbindung der Stadt in den friihhansischen Handel. Wie die Untersu

chung des am Westausgang der Stadt gelegenen Seehauser Tores zeigte, entstand die 

Stadtbefestigung, die bis in das 19. Jh. die Grenze der Stadt bildete, im spiiten 13. Jh. Frei- 

gelegt wurden unter anderem Teile der Vortoranlage, der Futtermauern des Stadtgra- 

bens sowie umfangreiche Reste der hblzernen Stadtbriicke des 16. Jh. Eine im gesamten 

Untersuchungsbereich zwischen Seehauser Tor und Marktplatz angetroffene Sand- 

schicht ist mdglicherweise auf eine Uberschwemmungskatastrophe Ende des 13. oder 

Anfang des 14. Jh. zuriickzufuhren. Von wenigen mittelslawischen Scherben abgesehen, 

fanden sich keinerlei Besiedlungsspuren aus der Zeit der friihesten schriftlichen Uberlie- 

ferung. Nach wie vor offen bleiben muss die Frage nach dem Standort der Werbener 

Burg des 11. und 12. Jh.; immerhin gibt es einige Anhaltspunkte dafur, dass der Bereich 

um die Pfarrkirche St. Johannis, wie schon von der Forschung vermutet, dafur in 

Betracht zu ziehen ist.

151 Krabbo/Winter 1910-1955, Nr. 650, 66af. 152 Krabbo/Winter 1910-1955, Nr. 886.
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Summary

The smallest of the seven county towns in the old March of Brandenburg - archaeological 

information on the beginnings of the town ofWerben on the Elbe, District ofStendal

First mentioned in 1005/06, Werben on the Elbe lies on the northeast edge of the fertile 

marshland of the Wische. Initially laid out as a border castle against the Slavs it develo

ped into a town only with the dyking and draining of the Wische in the second half of the

12 th century.

In the years 2003-2004 extensive archaeological investigations took place; with more 

than 100 samples for dendrochronological dating which were obtained from timber 

trackways, a quite precise framework of the early urban development could be establis

hed. The oldest timber dates to 1172110 (core-sapwood border), the oldest find, a bridge

like walkway construction (around/after 1184; 1188), was found in the southern part of 

the Werben market place. This square as well as the road network was probably estab

lished in today's essential features already in the 13 th century. As is shown by the inves

tigation of the Seehaus Gate situated at the west exit of the town, the town fortifications, 

which until the 19th century formed the boundary of the town, were built in the late

13 th century. A layer of sand found in the entire area of investigation between the See

haus Gate and the market place can possibly be traced back to a flood catastrophe at the 

end of the 13 th or beginning of the 14 th century. The question of the location of the 11 th 

and 12 th century Werben castle must still remain open; there are after all some clues 

which suggest the area around St. John's parish church may be taken into consideration.
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