
Archaologisch-bauhistorische Beobachtungen an 

der Nordseite des Havelberger Domes*

Uwe Fiedler

Wer sich von Siiden der Stadt Havelberg nahert, sieht schon von weitem den Dom mit 

seinem 1907/09 aufgestockten Westquerriegel hoch liber die Inselstadt und die Havel- 

niederung ragen. Havelberg war neben Brandenburg/Havel und Lebus einer der drei bran- 

denburgischen Bischofssitze, dessen Griindungsjahr (946 oder eher 948) kiirzlich wieder 

in die Diskussion geraten ist (vorgeschlagen wurde 965).1 Die Havelberger Bischbfe wur- 

den schon 983 durch den Liutizenaufstand aus ihrem Sprengel vertrieben und konnten 

sich erst im Zuge des Wendenkreuzzuges von 1147 wieder in Havelberg festsetzen.2 Von 

der 1170 vollendeten Kathedralkirche hat sich bemerkenswerterweise noch die Grund- 

substanz in dem um 1300 gotisch iiberpragten, bestehenden Bau erhalten (Abb. 1, 2). 

Eine systematische Bauforschung des Kirchenschiffs hat jedoch noch nicht stattgefun- 

den. Bisherige Untersuchungen haben sich auf den Westquerriegel3 und den Klosterbe- 

reich4 beschrankt. Ausgrabungen sind in den spaten i93oer Jahren von dem Baurat 

K. F. Hassenstein durchgefiihrt worden. Sein Grabungsbericht blieb unpubliziert.5

Anlafi fur weitere Forschungen bot das Vorhaben der Stadt Havelberg, das Domum- 

feld neu zu gestalten. Da dies mit einem Bodenaustausch von 1 m und der Eintiefung von 

zahlreichen Leitungsgraben mit einer Tiefe von bis zu 2 m verbunden war, waren archa- 

ologische Sondierungen im Vorfeld und eine fachkundige Begleitung der Bauarbeiten 

unumganglich. Die Grabungen liefen von Oktober 1998 bis Mai 1999, in ihrer Endphase 

parallel zu den ersten Bauarbeiten. Die Baubegleitung zog sich bis Anfang Oktober 1999 

him6 Uber einige Teilaspekte soil hier berichtet werden.7

* Fur Hinweise und zahlreiche Hilfestellungen 

dankt der Verf. den Mitarbeitern des Prignitz 

Museums Havelberg, insbesondere Frau Antje 

Reichel, und Herrn Reinhard Schmitt vom LfD 

in Halle.

1 Assing 1998 - Buchholz 1998 - Buchholz 1999 (In 

letzterem nimmt er auf einen 1998 in Havelberg 

gehaltenen Vortrag des Assing-Schiilers C. Berg- 

stedt Bezug.) - Kurze 1999, S.2iff. mit Anm. 61

2 Lees 1995, S-33ff./4O

3 Schmitt 1997 - Schmitt 1998

4 Schmitt 1998a, S. 111-115

5 Exemplare des Berichts samt Planen, Skizzen und 

Fotografien befinden sich im Prignitz-Museum 

Havelberg und im Archiv in Perleberg.

6 Von Oktober bis Marz standen acht ABM-Krafte 

zur Verftigung, im April und Mai drei Arbeiter 

und ein Fachstudent; wahrend der Baubegleitung 

sowie der Aufarbeitung halbtags eine Bauzeichne- 

rin mit Grabungserfahrung.

7 uber die anderen Arbeiten vgl. Fiedler 1999 (im 

April 1999 verfafit) - Fiedler (im Druck)
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A. Eine bislang unbekannte Friedhofs oder Beinhauskapelle

Nachdem sich die Ausgrabungen zunachst auf den Platz des Friedens und der Zufahrt 

zum Domhof beschrankt hatten, wurde auch der Bereich nordlich des Domes in die Akti- 

vitaten einbezogen. Zunachst wurden zwei 5m x 5m grobe Flachen (C-i und C-2) mit 

einem 1 m breiten Steg im Abstand von 5,54m vom Dom eingemessen8 und dann die 

oberen 0,9-1,0111 bis zum Erscheinen der ersten noch im Verband befindlichen Men- 

schenknochen mit einem Bagger abgetragen. Die Menschenknochen waren erwartet 

worden, denn an dieser Stelle befand sich der alte Domfriedhof, auf dem die Laien der 

Dompfarrei bestattet wurden (die Kleriker fanden in der Klausur oder im Dom ihre letzte 

Ruhe), bis 1789 ein neuer Domfriedhof vor dem Miillertor angelegt wurde.

Abb. 1 Havelberg, Ldkr. Stendal. Ubersichtsplan mit Domgrundrifi, freigelegten Mauerbefunden und 

mutmafilichem Verlauf der Friedhofsmauer bis 1798

Grob war die Uberraschung, als schon beim Abbaggern der Deckschichten in dem 

westlichen Schnitt (C-2) ein machtiges Fundamentstiick aus Feldsteinen und einzelnen 

Backsteinen erfabt wurde (in Abb. 3 der Bereich von 39-40 r-s). Beim weiteren Abgraben 

konnte dann auch der Rest der Innenwandung aus Backsteinen freigelegt werden. Da die 

Wand in Hbhe eines Wandpfeilers (in 38-395) in einem stumpfen Winkel (ca. 150 Grad) 

einknickte, bot sich die Deutung an, dab hier der Ubergangsbereich vom Langhaus zum 

polygonalen (3/8-) Chorabschlub einer kleinen Kapelle erfabt worden sei. Der Kapellen-

8 Dieser Abstand (aufgrund eines Mefifehlers 

waren es statt 5,50cm 4cm mehr) war wegen der 

damals noch stehenden Baume notwendig.
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Abb. 2 Havelberg, Ldkr. Stendal. Domumfeld. Luftaufnahme vom 19.7.99 bei laufenden Bauarbeiten und 

freigelegten Mauerbefunden (Beinhauskapelle und Nordteil des Fiirstengangs)
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rest wurde in vier Schnitten (C-2, C-3, C-5 und C-7) sowie nach Abbau beider Stege (zwi- 

schen den Schnitten C-i und C-2 sowie zwischen C-2 und C-3) bis Ende Mai 1999 voll- 

standig freigelegt (Abb. 3-7).9

Wider Erwarten zeigte sich im Westen ein ahnlicher 3/8-AbschluE wie am Ostende. 

Bei der Kapelle handelte es sich um einen achtseitigen Bau mit verlangertem, trapezfbr- 

migem Mittelteil. Deren max. 7,25 m breiter und 11,30m langer Innenraum war halb in 

die Erde eingetieft. Im folgenden soil der Bau naher beschrieben werden.

A.i. Die Innenwandung

Die Domnordwand bildete auf 7,70m Lange die Siidwand des Innenraumes. Sie war mit 

Abstand die langste Wand des langgezogenen Achteckraumes. Die gegeniiberliegende 

Nordwand, die der Lange nach an zweiter Stelle stand, maE gerade einmal 4,60 m. Das 

nur mit Sand verlegte romanische Domfundament, das so im Kapelleninnenraum offen 

lag (vgl. Abb. 15), wurde weder verputzt noch verkleidet. An dem bis zu 10cm hervor- 

ragenden Fundament nahm man offenbar ebensowenig AnstoE wie an dem unverputz- 

ten romanischen Quadermauerwerk.

Wie oben bereits erwahnt, besaE der Innenraum der Kapelle zwei nach Osten und 

Westen ausgerichtete dreiseitige Abschliisse und einen trapezfbrmigen Mittelteil. Die 

senkrecht zur Dommauer stehenden Abschliisse waren zwischen den Wandpfeilern an- 

nahernd gleich lang: 2,58m (Westen) bzw. 2,65 m (Osten). Dies gilt auch fur die abge- 

schragten Seiten, wobei die im Norden um 50 cm langer waren (2,75 m) als die an der 

Stidseite (2,25 m), was durch die groEtmogliche Ausnutzung der bestehenden Dom

mauer hervorgerufen worden ist. Bei diesen MaEen sind die sechs in den Mauerwinkeln 

eingestellten Wandpfeiler nicht berucksichtigt. Sie wurden in unterschiedlichem Erhal- 

tungszustand vorgefunden, besaEen aber alle einmal die gleiche Grundform. Sie waren 

leicht trapezfdrmig und batten vorne in der Mitte eine rechteckige Vorlage. Hire Breite 

schwankte etwas10, sie lag aber meist bei 70 cm. Bis auf den ohnehin schmalsten Pfeiler 

in 43-445 verengten sich dann die Pfeiler um ca. 10 cm.11 Die zum Innenraum weisenden 

rechteckigen Vorlagen waren eine Backsteinlange bzw. zwei breiten, also ca. 30 cm breit 

und ragten in der Regel eine Backsteinbreite, also 14 cm, vor. Nur bei drei Pfeilern war 

dieser Teil noch vorhanden. Diese Pfeiler ragten ca. 45 cm (46X), 48cm (38-395) und 

62 cm (46U) aus der Flucht der angrenzenden Seiten hervor. Die Funktion dieser Pfeiler 

bestand in dem Abfangen des Gewdlbes. Dieses kann aber nicht eingebracht worden sein, 

da keine entsprechenden Auffangvorrichtungen, namlich Pfeiler oder Konsolen, an der 

Domnordwand festgestellt werden konnten. Die Anbringung beider Konstruktionsele- 

mente hatte ein Aufbrechen des romanischen Mauerwerks erfordert, um einen Verbund 

zu gewahrleisten. Diesbeziigliche Verletzungen des Mauerwerkes waren aber nicht zu be- 

obachten (vgl. Abb. 15).

9 Ansichtvom Eulenturm: Fiedler 1999, S.2iof. - 10 59cm (43-445), 67cm (38-395), 68cm (35-36X),

Weber 2000, S.28, Abb. 6 - Schwarz et al. 2002, 71cm (35-361-11), 72cm (46X) und 76cm (46U)

S.29(farbig) 11 Auf 49 cm (38-393), 59 cm (35-361-11 und 35-36X

sowie die obengenannte Vorlage in 43-445) und

63 cm (46X und 46U)
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Von der Kapelleninnenwandung waren im Osten bis zu vier Backsteinlagen erhalten 

(Abb.4 unten). Sie ruhte aul in Mortel verlegten wenigen Feldsteinen und Ziegelbruch. 

Daraus bestanden auch die noch angetroffenen FuEbodenreste. Die unterste, teilweise 

vom FuEboden verdeckte Schicht wies eine unterschiedliche Zusammensetzung auf. 

Vorherrschend waren Binder. An der Westseite und der nordbstlichen Wand waren 

einige Binder hochkant vermauert. Vereinzelt waren auch Laufer in der untersten 

Schicht anzutreffen, durchgehend bei der Nordwestwand. An der Nordostwand waren 

drei Laufer sogar hochkant gestellt, worauf vier hochkant gestellte Binder folgten. Mit 

der untersten Backsteinlage war man also bemiiht, Niveauunterschiede auszugleichen. 

Auf diese Lage folgten an der Sudwest-, West-, Nord-, Ost und Siidostwand Laufer. An 

der Norciwest-, Nordost- und Siidostwand war eine Binderschicht vorhanden. Es konnten 

aber immer andere Backsteine oder dreiviertellange Steine zum Langenausgleich zwi- 

schengeschaltet worden sein. Die dritte Lage bestand an der Nordost- und Siidostwand 

aus Laufern und an der Ostwand aus Bindern. Darauf folgten als vierte Lage an der Ost- 

wand Laufer. Das Mauersystem bestand also aus einem Wechsel von Laufer- und Bin- 

derlagen bzw. einem nicht ganz regelmafiigen Blockverband. Diese Mauertechnik ist 

typisch fiir das ausgehende Mittelalter.

Das Backsteinformat lag bei 28 cm x 14cm x 9,5 cm. Der Mortel schien oft aus dem 

Inneren herausgequetscht worden zu sein, weshalb er unregelmaEig verteill war. Fugen- 

verstrich oder Putz wurden nicht beobachtet. Zur Mauerung und Fundamentschilttung 

hat man einen sehr guten Kalkmbrtel mit guter KorngrbEenvariation verwendet.12 Des- 

sen groEer Kiesanteil weist ebenfalls in das ausgehende Mittelalter.13

A.2. Die Eintiefung des Innenraumes

Der vom Ziegelmauerwerk und der Domwand umschlossene Innenraum war mit Sicher- 

heit in die Erde eingetieft. Das Niveau der Erdoberflache zur Erbauungszeit kann nicht 

mit Genauigkeit angegeben werden. An der Nordwestecke reichte das Kapellenfundament 

bis zu einer Hbhe von 47,04m iiNN, also ca. 1 m iiber das FuEbodenniveau (46,00-46,05 m 

iiNN), ohne daE der Ansatz der auEeren Backsteinmauerschale zu erkennen war (Abb. 4 

oben). Nach dem Befund des Domnordportals lag das Bodenniveau um 1300 oberhalb von 

47,15m iiNN (vgl. Abb. 13), also 1,10-1,15m oberhalb des FuEbodenniveaus der Kapelle. 

Im 14. und 15. Jh. ist durch die Friedhofsbelegung mit einem weiteren Niveauanstieg zu 

rechnen. Wenn der Niveauunterschied so nur mit einer Spannweite von 1,10-1,40 m (der 

obere Wert steht fiir das angetroffene Platzniveau) angegeben werden kann, so lag er 

wahrscheinlich eher an der oberen als an der unteren Grenze.

A.g. Die Fundamentierung

Das Kapellenfundament wies eine beachtliche Breite und Tiefe aus. Es war mindestens 

1,20m breit und erreichte in der Nordwestecke (ohne Wandpfeiler) eine Breite von 2 m.

12 Bestimmung vom 19.05.99 durch Herrn Losser 

(Statiker der Dombaukommission)

13 Ansprache durch R. Schmitt vom 14.06.99;

ahnliche Mortel gehdren in Jerichow, Ldkr.

Jerichower Land, in die 2.Halfte des 15. und die 

1. Halfte des 16. Jh.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 85 / 2002



NORDSEITE DES HAVELBERGER DOMES 271

Der gemortelte Fundamentteil reichte nach Sondierungen an der Nordseite bis zu einer 

Tiefe von 45,60-45,70 m uNN, die in sandigem Lehm verlegten groEen Feldsteine darun- 

ter endeten sogar erst in einer Tiefe von 45,00m iiNN (Abb.4 oben). Damit war das ge- 

rnbrtelte Fundament mindestens 1,70m tief, insgesamt kommt man auf eine Mindest- 

tiefe von ca. 2,10 m. Nur im Sudwesten war das Fundament anscheinend weniger tief- 

griindig. Dort reichte der gemortelte Teil nur bis zu einer Hbhe von 46,20-46,30m iiNN. 

Auch hier betrug die Mindesthbhe zur Erdoberflache ohne die in Sand verlegten Feldsteine 

fast einen Meter. Es sei daran erinnert, daE die Fundamentierungstiefe des romanischen 

Westquerriegels vor 1907 nur 90 cm betrug.14 Das Fundament bestand vorwiegend aus 

groEen Feldsteinen, enthielt aber auch viele Backsteinbruchstiicke. Es wies auEerdem 

viel GuEmortel der oben beschriebenen Konsistenz auf. Die FundamentauEenseite muEte 

wiihrend der Ausgrabung erst vom Mdrtel befreit werden, um die Steinstrukturen erken- 

nen zu kbnnen. Deutlich waren auch danach mehrere horizontale Spalten in der Seiten- 

ansicht zu erkennen. Man hat demnach die Fundamentiagen sukzessive nach Anbindung 

des Mbrtels angeschuttet. Lagen von Backsteinen verwendete man zum Niveauausgleich 

(an den AuEenkanten sichtbar). Besonders viele Backsteine wurden im unteren Abschnitt 

des ausgegrabenen Fundamentbereichs, am Siidostende in lockeren Lagen, eingebracht.

A.4. Der verfiillte Backsteinschacht

Im Siidosten waren die letzten 1,35-1,4001 der FundamentauEenseite bis zur Domnord- 

wand auch im oberen Fundamentbereich (ab 46,24m iiNN) mit einer Backsteinmauerung 

im Lauferverband versehen. Von deren Enden fiihrten radial zwei Mauern zur Innen- 

schale der Kapellenmauer, so daE ein unregelmaEiges Rechteck von ca. 95/100 cm x 

75/9Ocm umschlossen wurde (Abb.3, 4 oben links, 7). Der mit Steinen und Mdrtel ver- 

fiillt angetroffene Schacht muE mit Sicherheit einmal offen gewesen sein. Vielleicht 

diente er als Sakramentsnische oder Lichtschacht.15 Bemerkenswerterweise reicht die 

erhaltene Innenmauer hbhenmaEig nur 15 cm tiber die Unterkante der auEeren Back- 

steinwand (46,39 m zu 46,26 m iiNN).

A.5. Die Einbindung der inneren Mauerschale in das Fundament

Einige Worte miissen auch zu der Einbindung der inneren Mauerschale in den Mauer- 

werkskern gesagt werden. Die innere Mauerschale war nicht immer gleich breit, meist 

schwankte die Breite zwischen 30 und 40 cm. Der Ubergang war nach der Zeichnung 

(Abb. 3) an der Ostseite besonders ungleichmaEig. Dies lag aber wohl nur daran, daE die 

hintere Binderreihe von der auf der Hbhe der nachsten Backsteinlage befindlichen Mbr- 

telschicht teilweise iiberdeckt war. Hinter der nicht mehr erhaltenen Binderlage hatte 

man offensichtlich keine weiteren Backsteine mehr im regelmaEigen Verband gemau- 

ert. Deutlicher ist dieser Befund an der Sudwestseite abzusehen. An der Siidseite verfuhr 

man anders. Hier sind hinter die nicht mehr erhaltenen Binder sowohl Laufer als auch 

Binder gemauert worden. Den Befund einer auEeren Lauferfront mit hinteren Bindern

14 Plathner 1912, S.59 15 Aussage von R. Schmitt
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272 UWE FIEDLER

Abb. 6 Havelberg, I.dkr. Stendal. Domhof. Beinhauskapelle. Blick auf das freigelegte Fundament von Westen.

In der Osthalfte Planumsniveau mit freigelegten Bestattungen des 17.-18. Jh.

Abb. 7 Havelberg, Ldkr. Stendal. Domhof. Beinhauskapelle. Verfiillter Backsteinschacht an der Siidostseite
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zeigen die Nordost- und Westseite besonders eindringlich. Mbglicherweise waren aber 

auch zwei Lauferreihen wie an der Nordwest- und Westseite vorhanden.

Hinter den Wandpfeilern war der Backsteinverband besonders unregelmabig. Zu den 

leicht auseinander driftenden Backsteinen der Pfeiler stieben die unterschiedlich ausge- 

richteten Backsteinreihen der Wande. Am besten ist der Verband noch zwischen Nord

west- und Nordseite bewahrt geblieben. Hier war der Wandpfeiler aber auch am regel- 

mabigsten. Der Wandpfeiler im Siidosten ist dagegen nicht mehr mit Backsteinen hinter- 

futtert worden.

A.6. Die Nordwestecke und die Frage eines Treppenturmes

Eine Besonderheit stellte die Nordwestecke des Kapellenfundaments dar. Hier wurde un- 

gefahr in Hdhe des Fubbodenniveaus auben eine 4 m lange Steinreihe aufgedeckt (45-48 

r-s; Oberkanten bei 46,01-46,25 m iiNN), die in gerader Linie vor der Rundung des Ka

pellenfundaments verlief. Kurz vor dem Westende der Kapelle brach sie ab. Der Zwischen- 

raum zwischen der Steinreihe und dem eigentlichen Kapellenfundament war mit einer 

Mdrtelschicht bedeckt, die beim Baggerabtrag leicht beschadigt worden war. Es ist unklar, 

ob hier eine Fundamentplatte vorliegt oder diese Steinreihe die Folge einer Plananderung 

ist (Abb. 3, 6). Die ausgehobene Erdgrube war an dieser Stelle auf jeden Fall weiter, als es 

das endgiiltige Fundament erforderte. Demnach kann das Kapellenfundament in diesem 

Bereich nicht einfach gegen die Grubenwandung angeschiittet, sondern mub regelrecht 

aufgeschichtet worden sein.

Die Nordwestecke weist nicht nur die besagte mutmabliche Fundamentplatte auf, 

sondern ist auch der breiteste Teil des Kapellenfundaments. Hier sind iibrigens auch zur 

Innenseite hin noch mehrere Backsteinlagen vermauert worden, die treppenartig wirk- 

ten. Schnell kam der Verdacht auf, dab sich an dieser Stelle ein Treppenturm befunden 

habe. Diese Meinung teilten auch R. Schmitt und L. Schier vom Landesamt fiir Denkmal- 

pflege. Der Durchmesser von 2 m hatte bei 30 cm dicken Wanden und einer Spindel mit 

20 cm Durchmesser 60 cm breite Treppenstufen erlaubt. Eine solche, wenn auch sehr enge 

Treppe hatte zur Erschliebung des Dachraumes geniigt.

Wenn man bedenkt, dab zur Erbauungszeit das nur gut zehn Meter entfernte Nord- 

portal als Hauptzugang des Domes diente, so bildete der Treppenturm - ahnlich wie der 

Eulenturm weiter bstlich am Ende des nbrdlichen Seitenschiffs - eine markante Erschei- 

nung an der Domnordseite. Gleich daneben diirfte an der Westseite der Hauptzugang zur 

Kapelle gelegen haben (das Fundament ist leider in diesem Bereich bis in grobe Tiefe ab- 

gebaut worden), so dab die Kapelle und deren Eingangsbereich auch optisch hervorge- 

hoben worden sind.

A./. Funktion und zeitliche Einordnung

Wie erwahnt befand sich die Kapelle, die raumlich nicht mit dem Dom verbunden war 

(es gibt keinen Tiirdurchbruch an der Domnordwand), auf dem Gelande des 1789 aufge- 

hobenen Domfriedhofs. Sie labt sich deshalb als Friedhofskapelle ansprechen. Es gibt 

zwar nach Aussage von Schmitt zahlreiche Beispiele von teilweise in die Erde eingetief- 

ten mittelalterlichen Kapellen, doch lieb der eingetiefte Innenraum friihzeitig den Ver-
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dacht aufkommen, daE der Bau mit einem ObergeschoE konzipiert worden sei. Bekraf- 

tigt wurde diese Vermutung durch die tiefgrundige Fundamentierung. Man hat den Bau 

auch so angelegt, daE nur eines der gotischen Domfenster vollstandig verbaut wurde, 

wahrend die Nachbarfenster nur einen Teil ihres Lichtes eingebiiEt haben.

SchlieElich fugt sich die Kapelle in einen Typ ein, der »Karnerkapellen« oder »Bein- 

hauskapellen« benannt worden ist. Das uberwolbte UntergeschoE diente dabei als Bein- 

haus (im Alpenraum »Karner« genannt), wahrend die obere Kapelle fur das Totengeden- 

ken bestimmt war. Dieser zweigeschossige Kapellentyp war im Mittelalter weniger zahl- 

reich vertreten als einfache Beinhauser, deren Vorhandensein durch Synodalbeschliisse 

vorgeschrieben war. Eine 1983 abgeschlossene Kblner Dissertation fiihrt nur 61 erhaltene 

Beinhaus Kapellen aus dem alten Bundesgebiet auf.16 Im GrundriE sind diese Kapellen 

rund, rechteckig oder achteckig. Nur eine Parallele gibt es zu der Havelberger Kapelle. 

Sie befmdet sich in Rain am Lech, Ldkr. Donau-Ries (Abb. 8, 9). Ihr Bau begann nach einer 

Inschrift im Jahr 147117, 1478 war der Bau anscheinend schon fertiggestellt, da zu den 

Pflichten des Inhabers eines in diesem Jahr gestifteten Benefiziums auch das Lesen von 

Messen in der Kirchhofskapelle gehbrte.18 Dieses Baudatum stimmt mit der Einschatzung 

des Mdrtels und des Backsteinverbandes durch Schmitt iiberein. Etwas vorsichtig sollte 

man die zweite Halfte des 15. und das friihe 16. Jh. als Datierungsspielraum angeben.

Die Rainer Kapelle stimmt aber nicht in alien Details mit der Havelberger iiberein. So 

besitzt sie im UntergeschoE keine Wandpfeiler, sondern einen tonnengewdlbten Raum 

mit Stichkappen. Im Nordosten befindet sich eine Sakramentsnische, daruber erhebt 

sich ein Turm. Der Altar ist im UntergeschoE direkt an der Ostseite angebaut, wahrend 

sich in Havelberg keinerlei Spuren eines Altarfundamentes feststellen lieEen.

Das Eigenartige ist, daE die Havelberger Kapelle nie fertiggestellt worden zu sein 

scheint. Sie hat jedenfalls nie eine Wdlbung des Untergeschosses erhalten, sondern war 

hbchstens durch eine Balkendecke unterteilt. Vielleicht ist der Kapellenbau ein Opfer der 

Reformation geworden. Die Protestanten sahen in der Aufstapelung von Menschenkno- 

chen eine Stbrung der Totenruhe und lehnten folglich Beinhauser ab. Sollte die Kapelle 

schon im unfertigen Zustand als Beinhaus gedient haben, wurde sie spatestens kurz nach 

1571, dem Ubertritt des Domstifts zum evangelischen Glauben, leergeraumt, die darin la- 

gernden Knochen in einem Massengrab wieder beigesetzl und der Bau abgebrochen. Da

bei wurde das Steinmaterial bis in die Fundamente hinein als wiederverwendbares Bau- 

material herausgebrochen. Die Kapelle fiel dem Vergessen anheim. Uber ihren Standort 

dehnte sich der Domfriedhof aus.

16 Zilkens 1983, S. 54/155ff.

17 Horn/Meyer 1958, S.620-623 - Zilkens 1983, 

S.216 f. (Kat.-Nr. 84); Taf. 20 - Mann 1996,

S. 45-47; das ObergeschoE der Allerheiligenka- 

pelle diente von 1904 bis 1988 als Heimatmuseum 

und Stadtarchiv. Nach langem Leerstand wird sie 

z.Z. (Oktober 1999) restauriert. Ihre kiinftige 

Funktion ist noch nicht geklart. Die im Unterge- 

schofi gelagerten 2500 (?) Schadel sind nach 

Bearbeitung in Miinchen wieder im Westteil des 

Untergeschosses aufgestapelt worden. Sie sollen

vorwiegend aus dem 17. Jh. stammen und teil- 

weise bemalt sein. Der Friedhof an der Stadtkir 

che wurde im Jahre 1803 aufgehoben.

18 Sandner 1980, S. 34L: »Alle Montag mufi der

St. Thomas-Benefiziat in der Allerheiligen Kapelle 

auf dem Kirchhof unten in der Gruft (des Muse- 

umskirchleins) fur die armen Seelen die heilige 

Messe lesen, an den anderen noch freien Tagen 

muf> er seine Messe oben in der Kapelle (jetziger 

Museumsraum) lesen.«
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Abb. 8 Rain am Lech, Ldkr. Donau-Ries.

Beinhauskapelle von 1471. Ansicht von Norden

(Aufnahme im Oktober 1999)

Abb. 9 Rain am Lech, Ldkr. Donau-Ries.

Beinhauskapelle von 1471. Ansicht von Nordosten 

(Aufnahme im Oktober 1999)

B. Der neuzeitliche Domfriedhof und dessen Abgrenzung

Im Bereich der Kapelle wurde wahrend der Ausgrabung nur im Bereich der Domnord- 

mauer anstehend ein dunkler Sand angetroffen, der auch noch eisenzeitliche Scherben 

enthielt (vorgeschichtliche Scherben wurden auch schon bei den Fundamentierungsar- 

beiten des Westquerriegels im Jahre 1907 gefunden19). In nur 40cm Entfernung vom Ka- 

pellenfundament fand sich in dieser Sandschicht auch eine Miinze des 15. Jh.20, die aber 

mbglicherweise nur eingetreten worden ist. Die Oberkante der Sandschicht lag auEer- 

halb der Kapelle bei 46,30m, innerhalb bei 46,10m, der FuEboden lag hier also etwas 

hbher als in anderen Bereichen der Kapelle.

Innerhalb des Kapellenfundamentes war direkt auf den Fundamentresten und dem 

ehemaligen Bodenniveau eine lehmige Abbruchschicht mit viel Mbrtel beobachtet wor

den (Abb. 5). Sie lieE sich allerdings nicht immer feststellen, weil sie wohl in Teilen spa- 

ter abgebaut worden ist. Dartiber wurde uberall eine machtige Schicht von Bauschutt an

getroffen, die fast bis zur rezenten Platzoberflache reichte. AuEerhalb der Kapelle reichte 

der Bauschutt, mit Ausnahme des Bereichs unmittelbar am Dom, bis zur Schnittunter- 

kante. Der Bauschutt enthielt relativ viele Dachziegelbruchstiicke, aber auch Backstein- 

bruch. Keramik war darin nur in geringem MaEe vorzufinden. Sie machte einen spat zu 

datierenden Eindruck, am ehesten kbnnte man sie in das 18. Jh. weisen. Die in den Bau-

19 Plathner 1912, S.59 unter Friedrich I. u. II. (1415-1470) (nach Neu-

20 ein Strahlrand-Hohlpfennig (Helm mit Feder- mann 1997, Bd. 1, S. 27, Nr. 338; Abb. oben links)

busch), eine brandenburgische Stadtemiinze
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schutt eingetieften Graber zeigten andererseits, dab dieser aus einer Zeil deutlich vor 

1789 stammen muf>. Er kann andererseits nicht im Zusammenhang mit dem Abbruch 

der Beinhauskapelle stehen. Eine Abbruchschicht der Kapelle lie£ sich ja nachweisen. 

Deutlich ist auch der Profilbefund vor der Dommauer im mittleren Teil der Beinhauska

pelle (Abb.5 unten). Hier waren uber der Abbruchschicht der Kapelle noch mehrere 

Schichten erhalten geblieben, die aber allesamt beim Einbringen des Bauschuttes gekappt 

worden sind. Im Planum wurde dieser Bereich leider nicht faEbar, weil sich der Abbruch- 

schutt vom jiingeren Bauschutt kaum unterschied und die Schichten dariiber schon beim 

Baggerabtrag abgebaut worden waren.

Es ist also zu vermuten, dak im 17. Jh. oder erst in der Zeit um 1700 die als ungesund 

geltende Friedhofserde samt den Menschenknochen abgefahren und durch kalkreichen 

Bauschutt ersetzt worden ist. Demzufolge waren die im Bereich der ehemaligen Bein

hauskapelle aufgedeckten 40 Graber und zahlreichen Grabreste in das 17. und 18 Jh. zu 

weisen. Dies bleibt aber eine Vermutung. Gerade im sudbstlichen Bereich des Kapellen- 

innenraumes zeigte sich, dak ein Teil der Graber bis in die unter dem Bau- und Zerstb- 

rungsschutt befindlichen Sandschichten eingetieft worden war. Es gibt aber keinerlei Hin- 

weise auf eine generell altere Zeitstellung gegentiber den ubrigen Grabern. Verfasser 

mbchte jedoch ausdriicklich auf die Mbglichkeit von frtiheren Grabern in den unteren 

Lagen hinweisen. Mit Sicherheit kann ausgesagt werden, daE innerhalb der Beinhauska

pelle bei den Ausgrabungen ausschlieElich Bestattungen aufgedeckt wurden, die in die 

Zeit nach dem Kapellenabbruch gehdren, da die Grabungsaktivitaten in Hbhe des ehema

ligen FuEbodenniveaus bzw. wenig darunter eingestellt wurden.

Das Fundgut des Friedhofs wurde gepragt von zahlreichen Sargnageln, an denen oft 

noch Reste der Sargbretter hafteten, und einigen profilierten Sarggriffen. Erwahnt wer

den soli auch eine Augsburger Tuchplombe (wohl 16. oder friih.es 17 Jh.), die neben einem 

Grab (23) entdeckt wurde (Abb. 10).21 Wahrscheinlich wurde ein Stuck Barchent (Misch- 

gewebe aus Leinen und Baumwolle) als Leichentuch verwendet, wobei unsicher bleibt, ob 

der Tote nur in dieses gehiillt beigesetzt (Leichentuchbestattung) oder noch zusatzlich in 

einen Sarg gelegt wurde.22 Die Bleiplombe bietet einen ungewbhnlich fruhen Ansatz der 

Bestattung in die Zeit um 1700, was aber noch der Uberprufung bedarf. Die einzige echte 

Beigabe bestand aus einer Toten- bzw. Jungfernkrone (Grab 27). Neben Haarresten wur

den dabei Metallfaden und Beeren, eine auf einer Stecknadel aufgespieEt, festgestellt. 

Totenkronen wurden unverheiratet verstorbenen Personen erst ab der Barockzeit mitge- 

geben, womit sich eine Datierung des Grabes in die zweite Halfte des 17. oder in das 18 Jh. 

ergibt. Totenkronen, die nach der Bestattung aber in der Kirche aufbewahrt wurden, sind 

in der Westprignitz bis um 1900 belegt.23

In den Grabern vorgefundene Trachtbestandteile beschrankten sich auf einige Knbpfe, 

in einem Fall (Grab 1) gleich 11 Exemplare. Zweimal (Graber 22 und 29) wurden Steckna 

deln geborgen, ein bronzener Steckkamm trat ohne Grabkontext zutage. Als Streufund

21 Es handelt sich um eine Stift-Loch-Plombe 

(vgl. Katalog Heidelberg 1992, S. 124!. mit 

Abb. 172). Erhalten ist nur die Vorderseite mit 

dem Tannenzapfen und einem kleinen Drei- 

blatt rechts davon (vgl. Egan 1994, S.106/192, 

Abb.41, 308).

22 Katalog Heidelberg 1992, S. 29-31 mit Abb. 16- 

17/22

23 Segschneider 1976, bes. S. n8f. - Fahl/von Rohr

1994, S.97L - Janicke 1999 (mit weiterer Literatur)
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wurde auch eine Haarnadel mit Ose registriert. Bemerkenswerterweise waren bei einer 

Reihe von Skeletten die Zahne oder Halswirbel grtin verfarbt.

Wahrend der Ausgrabungen konnte nur ein Bruchteil des alten Domfriedhofes erfabt 

werden. In dem Kunstdenkmalerband von 1909 heibt es, dab der Friedhof im Osten bis 

zum Fiirstengang zwischen Propstei und nbrdlicher Chorseitenkapelle reichte, wahrend 

er »gegen Westen mit einer niedrigen Mauer und einem Tore ... abgeschlossen war«24. 

Die beiden sechseckigen, wohl aus dem 14. Jh. stammenden Torpfeiler wurden auf den 

neuen Friedhof vor dem Mullertor ubertragen und restauriert, wo sie noch heute stehen.

Wahrend der Baggerarbeiten wurde besonders auf eventuell erhaltene Fundamente 

der Friedhofsmauer oder gar der Torpfeiler geachtet. Leider blieb der Erfolg aus.25 Die 

Ausdehnung des Domfriedhofes in seiner letzten Phase konnte nur anhand der Graber- 

konzentration abgeschatzt werden. Deutlich zeigte sich dabei, dab -entgegen der Aus- 

sage im Kunstdenkmalerband- der Bereich langs der Propsteimauer im Norden nicht 

zum Friedhof gehbrte. In ihrem Bereich, insbesondere dem Pflanzgraben fur die neue 

Baumreihe, konnten keine Menschenknochen ausgemacht werden. Im Westen war eine 

Abgrenzung nur schwer mbglich. Die Graberkonzentration reichte zumindest bis in Hbhe 

des Nordportals bzw. des Westquerriegels, Menschenknochen streuten aber auch noch 

weiter westlich.

Eine mutmabliche Gruft (Befundi5) wurde im Profil eines Leitungsgrabens festge- 

stellt.26 Die westliche Gruftmauer befand sich etwas (ca. 80cm) westlich der von der 

Westquerriegelwand gebildeten Flucht (Abb. 1). Dies ist deshalb von Bedeutung, weil Frau 

A. Reichel vom Prignitz-Museum am 7.10.99 zufallig im Stadtarchiv eine Akte fiber den 

Domfriedhof entdeckte, in der mehrere Schriftstiicke aus den Jahren 1788 und 1789 vom 

Abbruch der alten Friedhofsmauer handeln. Einem am 29.9.1788 vom Generalkapitel 

genehmigten Antrag zur Friedhofsverlegung ist eine Lageskizze des alten und neuen 

Friedhofes von einem Herrn Helwieg angefiigt (Abb. 11). Sie ist allerdings recht grob, wie 

besonders an der Verzeichnung des Dorns und des Klausurbereiches deutlich wird. Die 

Merkmale der Domnordfront sind jedoch gut auszumachen. Demnach endete der Fried

hof tatsachlich am Eulenturm. Langs der Propsteimauer wurde ein breiter Weg belassen. 

Seine Breite kann mit 6 m geschatzt werden. Wahrscheinlich war er aber nur wenig brei

ter als 5 m, da die sudliche Torwange des Durchgangs unter dem Ftirstengang nur 5 m 

von der ehemaligen Propsteiwand entfernt war.

Die westliche Friedhofsmauer ist in Verlangerung der Flucht der Westwand des Domes 

eingetragen. Die mutmabliche Gruft (Befund 15) labt aber an der Exaktheit der Eintra- 

gung zweifeln. Wahrscheinlich wich die Friedhofsmauer geringfiigig von dieser Flucht 

nach Westen ab, so dab der Winkel an der Nordwestecke noch spitzer als auf der Zeich-

24 Eichholz/Solger/Spatz 1909, 5.52/106!. mit 

Abb. 93

25 In Verdacht gerieten eine Ansammlung von fiinf

Lagen grower Feldsteine, die zusammen 80 cm 

hoch und 90cm breit waren (Befund 16). Sie 

kamen an der Nordseite eines Leitungsgrabens 

nordlich des Westquerriegels zum Vorschein. 

Als Fundament fur die Friedhofsmauer ware die 

Steinansammlung eindeutig zu groE, alienfalls 

kame sie als Torpfeilerfundament in Frage.

26 Sie befand sich im gleichen Graben gegeniiber 

von Befund 16 (vgl. Anm. 25). Die beiden paral- 

lelen, nordsiidlich ausgerichteten Backsteinmau- 

ern (Format 28cm x 14,5-15,00111 x 8cm) wiesen 

einen Abstand von 1,8 m auf. Die Mauerbreite 

schwankte zwischen 28 (1 Binder) und 32 cm 

(2 Laufer).
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Abb. 10 Havelberg, Ldkr. Stendal.

Augsburger Tuchplombe neben 

Grab 23. M. 1:1

Abb. 11 Havelberg, Ldkr. Stendal.

Domumfeld. Umzeichnung des

Friedhofsplans von 1788

nung anzunehmen ist. Der Eingang ist leider nicht auf der Zeichnung eingetragen. Mbg- 

lich ware, neben einer Lage in der Westmauer, auch eine solche an der Ecke oder in der 

Nordmauer in Hbhe des Nordportals. Als Flacheninhalt des alten Friedhofs sind 61 Qua- 

dratruten eingetragen. Bei der in PreuEen iiblichen Rutenlange von 3,766 m27 ergibt sich 

eine Flache von 865 m2, was nur wenig mehr als die vom Verf. geschatzte GrbEe (bei einer 

Wegbreite von 5 m) von gut 830 m2 ware. Das durch die Begrabnisse um 3 FuE (0,94m) 

gegeniiber der Umgebung erhdhte Friedhofsniveau sollte planiert und mit einem FuE 

(0,31 m) Sand iiberdeckt werden.

In einer zweiseitigen Aufstellung eines Okonomie-Inspektors (?) C.Balckow vom 

12.09.1788 ist die Erhohung des Friedhofsniveaus nur mit 2| FuE (0,78 m) angegeben. 

Nach der Abfuhr und Planierung sollten nur | FuE (0,16 m) Sand angefahren werden. 

Weiter ist zu entnehmen, daE die alte Friedhofsmauer nach dem Plan 244 FuE lang 

(76,58m; nach eigenen Berechnungen waren es 82m, was sich aber zum Teil durch die 

Torunterbrechung erklaren lieEe), 6 FuE (1,88 m) hoch und i| Steine breit (also wohl 

Binder und hauler) war. Sie sollte anscheinend inklusive Fundament abgetragen und de- 

ren Backsteine wiederverwendet werden.

27 Verdenhalven 1968, S.44
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C. Der freigelegte untere Mauerbereich des Domes

Der romanische Dom des 12. Jh. besteht aus Grauwackebruchsteinen. Das Grundmaterial 

bildet also eine feste Sandsteinart, die aus zahlreichen Mineral- und Gesteinstrummern 

zusammengesetzt ist. Diese sind zu hammerrechten Kleinquadern verarbeitet und in la- 

gerhaften Schichten, manchmal mit Aneinanderreihungen von senkrechtstehenden Stei- 

nen, gemauert worden, wie es typisch fur die Kirchen- und Burgenarchitektur des spaten 

11. und 12. Jh. ist.28 Wie unten noch zu zeigen sein wird, treten romanische Grauwacke- 

steine aber auch als sekundar verwendetes Baumaterial am Havelberger Dom auf.

Der Niveauanstieg der Umgebung hat bewirkt, daE der untere Bereich der Dommau- 

ern seit Jahrhunderten verdeckt worden ist. Wahrend der regularen Ausgrabungen wur- 

den nur kurze Abschnitte der Dommauern freigelegt, im Zuge des Erdaustausches lag 

jedoch in der zweiten Augusthalfte die ganze Domnordwand ab der Fundamentkante fur 

kurze Zeit offen und konnte unter groEem Zeitdruck dokumentiert werden (Abb. 12-22).

C.i. Der Westquerriegel

Vom Westquerriegel wurden die ganze 6,30 m breite Nordseite, die 1,30 m lange Nordost- 

seite und ungefahr die nordlichsten 1,75 m der Westseite ungefahr bis 1,10 m unter der 

Erdoberflache freigebaggert (Abb. 12, 13 unten). Vom zur Erbauungszeit obertagigen Mau- 

erwerk wurden so vier unterschiedliche, ca. 15-25 cm hohe Lagen von Grauwackewerk- 

steinen freigelegt. Einen hervorgehobenen Eckverband gab es nicht. Die Ecksteine waren 

teilweise beschadigt. Eine beim Abbaggern abgeplatzte Ecke im Nordosten war schon 

vorher gespalten; an der Bruchkante fand sich Wurzelwerk. Die Steine waren gemortelt. 

Auszwickelungen waren selten und wiesen keine Ziegel- oder Backsteinbruchstiicke auf. 

Ca. 70 cm unter dem ehemaligen Pflasterniveau (das neuerstellte ist hier etwas niedriger) 

wurde in einer Hohe von 46,54m iiNN ein 2-4,5cm vorragender Fundamentabsatz an- 

getroffen. Darunter wurden noch zwei Werksteinlagen unvollstandig erfaEt, die eben- 

falls vermortelt waren. Bei der Aufstockung des Westquerriegels im Jahre 1907 war die

ses Fundament bereits vollstandig freigelegt worden. Den Zeichnungen C.Plathners zu- 

folge muEte auf die ca. 40 cm messenden beiden Fundamentsteinlagen ein weiterer Fun

damentabsatz gefolgt sein. Nach weiteren gut 40 cm war dann die alte Fundamentunter- 

kante erreicht, die so bei 45,70m iiNN gelegen haben miiEte. Nach Plathner bestanden 

die Fundamente »durchweg aus den gleichen Sandsteinbruchsteinen wie die Obermau- 

ern, mit wenigen Feldsteinen dazwischen, waren aber fast nirgends in Mbrtel gemauert; 

die Steine waren vielmehr ohne geregelten Verband in die Erde gelegt, die Eugen teils 

mit Mutterboden, teils mit Lehm, nur stellenweise mit sehr lehmigem Kalkmbrtel ge- 

fiillt. Beim Unterfahren muEten diese Grundmauern zum grbEten Teil beseitigt werden, 

sie wurden durch neues, ganz allmahlich abgetrepptes Ziegelmauerwerk in Zementmbr- 

tel ersetzt, wobei so viel Bruchsteine gewonnen wurden, daE fur die Ausbesserung des 

oberen Mauerwerks keine neuen Steine beschafft zu werden brauchten«29. Plathners 

Beschreibung diirfte sich auf die Partie nach dem zweiten Fundamentabsatz beziehen.

28 Schmitt 1998, S.30 29 Plathner 1912, S.59f.
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Abb. 12 Havelberg, Ldkr. Stendal.

Dom. Unterer Wandbereich mit oberem 

Fundamentabsatz der Nordwand des 

Querriegels

Nicht auszuschlieEen ist, daE der Mortel des 1999 freigelegten Fundamentteils erst aus 

dem Jahre 1907 stammt.

Die Eingrabung von 1907 zeichnete sich deullich durch den eingebrachten, sehr festen 

Lehm ab, der bis zur Westlaibung des Nordportals reichte (Abb. 13 Mitte).

C.2. Das Nordportal

Der romanische Vorganger des Nordportals ist an der Ostseite noch teilweise erhalten 

(Abb. 14). Ihm ist bereits Hassenstein in den i93oer Jahren nachgegangen und hat nach 

einer Zeichnung (Abb. 13A) in diesem Bereich bis zu 1,20m unter der Erdoberflache 

gegraben. Dabei glaubte er, eine 280cm lange und 35cm hohe monolithische Tiir- 

schwelle feststellen zu kbnnen. In Wirklichkeit maE die Schwelle 274cm x 30,5 cm und 

bestand aus zwei 173 bzw. 100,5cm langen Blocken. Mit Ausnahme der Randbereiche 

(Randschlag) wiesen sie eine feine Schraffur auf. Ihre Oberkante war besonders im Be

reich der Nahtstelle beider Blocke abgearbeitet. Das Schwellenniveau lag ziemlich genau 

bei 46,80 m iiNN.
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Abb. 14 Havelberg, Ldkr. Stendal. Dom. Gotisches Nordportal mit Teilen des romanischen Vorganger- 

portals (links)

Der linke Schwellenstein griff seitlich ca. 40 cm unter das Gewande, so daE bei gleicher 

Uberlappung im Westen mit einer urspriinglichen Turbreite von hbchstens 194 cm zu 

rechnen ware. Die Kante dieses und der dariiberliegenden Gewandungssteine war sehr 

schlecht erhalten. Sie laEt sich aber mit einiger Sicherheit festlegen. Ein unterer Absatz, 

wie ihn Hassenstein rekonstruiert hat, ist dazu nicht notwendig.

Oberhalb des groEen Blockes mit eingemeiEelten romischen Zahlen (?)30 bricht die 

Tiirgewandung ab. Der obere AbschluE ist nicht erhalten. Ein auEerer Bogen aus Keil- 

steinen gibt aber zu erkennen, in welcher Hdhe sich der obere TorabschluE befunden 

haben muE, sei es ein gerader Tursturz oder - wie es Hassenstein annimmt - ein Rundbo- 

gen. Nach Hassensteins Rekonstruktion hatte die Portalhdhe 3,30 m betragen.

An der Siidseite des Domes besaE das romanische Nordportal ein Pendant, das sich 

allerdings in einem grbEeren Abstand zum Westquerriegel befand (ca. 7,5 m statt 4m). 

Die Breite dieses jetzt vermauerten Eingangs lag ebenfalls wenig unter 2 m, wahrend die 

Hdhe nur ca. 3 m betrug.31

Die grdEere gotische Portalnische wurde leicht versetzt in das romanische Mauerwerk 

eingebrochen. Dabei wurden die romanischen Gewandungssteine auf der rechten Seite 

ganz beseitigt. Der unterste scheint 85 cm uber das Schwellenende hinausgeragt zu ha

ben, also 35 cm mehr als sein Pendant auf der Oslseite. An seine Stelle trat, ebenso wie 

auf den Schwellsteinen, eine 20-34cm hohe Steinlage, deren Oberkante bei 47,16m iiNN

30 Als mbglicher Inschriftstein erwahnt bei 

Eichholz/Solger/Spatz 1909, S.60; der Stein ist 

allerdings eindeutig alter als die mutmafiliche 

Inschrift, die auf das Jahr 1279 Bezug nehmen 

sollte.

31 Eichholz/Solger/Spatz 1909, 5.556
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lag. In diesen Mauerpartien fanden sich mehrere Ziegel- und Backsteinbruchstiicke als 

Auszwickelung. Die Pflasterung des Eingangsbereiches bestand neben den genannten 

Steinen aus weiteren Grauwackesteinen, zwei Formsteinbruchstucken und viel Mbrtel. 

Sie war besonders im Westen noch relativ gut erhalten. Es ist aber zu vermuten, dab sie 

erst aus dem letzten Jahrhundert stammt.

Dem Portal vorgelagert war eine um ca. 25 cm tiefere Stufe oder ein Schwellenunterbau. 

Sie wurde bei den Baggerarbeiten fast vollstandig beseitigt. Nur ein Stein im Osten und 

drei im Westen blieben vorerst stehen, letztere allerdings bereits vom Bagger verschoben.

Der romanischen Domwand wurde das gotische Portalfeld aus Backstein vorgeblen- 

det. Die gut 40cm breiten seitlichen Vorlagen, deren innere Abschliisse Dreiviertelstabe 

bilden, stehen 24 cm von der romanischen Domwand ab. Die dstliche Vorlage ist nicht 

fundamentiert worden. Um Bauschaden vorzubeugen, mubte bei der Freilegung ein Erd- 

sockel belassen werden. Die westliche Vorlage wies dagegen einen Backsteinunterbau auf, 

der unten abgetreppt war und auf dem romanischen Fundamentabsatz ruhte. Da der 

Lehm der Grubenfiillung der Fundamentverstarkung von 1907 bis in ffbhe dieser Portal- 

vorlage reichte, ist anzunehmen, dab der Unterbau erst aus dieser Zeit stammt. Die Form- 

steine der unteren Laibungspartien sind hdchstwahrscheinlich i84r ausgetauscht wor

den, als das Portal auch eine neue Holztiir erhielt.32 Ehemals vielleicht einmal vorhande- 

ne Basen warden dabei durch einfache Formsteine ersetzt.

C.3. Das nordliche Seitenschiff

Der Fundamentabsatz lag ca. 1,10m (am Nordportal nur 70cm) unter dem Platzniveau, 

meist wenig uber 46,30 m iiNN (46,23-46,52 m). Er ragte 6-12 cm vor. Die oberste Funda- 

mentschicht, ca. 20 cm stark, bestand aus einer sorgfaltig verlegten Bruchsteinquader- 

lage mit Mbrtel. Nur im Bereich der Friedhofskapelle wurde das Fundament weiter son- 

diert (Abb. 15). Demzufolge waren noch zwei weitere Steinlagen vorhanden, die nur in 

dunklen Sand gebettet worden waren. Ihre Oberkante lag wenig uber 46,10 m uNN, die 

Unterkante bei 46,60-46,70m uNN. Sie ragten gegenuber der oberen Fundamentlage 

nochmals um bis zu 8 cm vor. Die Fundamentgrube war in den anstehenden tonigen Lehm 

eingegraben worden.

Das ehemals aufgehende romanische Mauerwerk wurde vier bis elf Meter bstlich des 

ehemaligen romanischen Nordportals (49-55z) durch eine Reihe grober Grauwackequa- 

der (Schichthbhe 30cm) eingeleitet (Abb. 13, 15). Ihre Oberkante entspricht dem Schwel- 

lenniveau des romanischen Nordportals. Die Steine direkt bstlich des Nordportals erreich- 

ten nicht die notwendige Schichthbhe, so dab eine Schicht plattiger Steine zwischenge- 

schaltet werden mulste, um ein einheitliches Niveau fur die nachste Steinlage zu erhalten. 

Eine ahnliche Beobachtung konnte weiter bstlich in 45-48 z gemacht werden. Das lagige 

Erscheinungsbild war auf der ganzen freigelegten Wandflache bestimmend. Die Schicht- 

hbhen variierten aber stark zwischen 10 und 30 cm. Die Oberflachenbearbeitung der Stei

ne war wie bei dem Westquerriegel nur wenig sorgfaltig. Teilweise machten die Steine 

aufgrund von Abplatzungen einen narbigen Eindruck. Mehr Sorgfalt lieE man aber bei

32 Reichel 1998, S. 152 mit Abb. 3 - zum Profit vgl.

Eichholz/Solger/Spatz 1909, S.63, Abb. 59

[AHRESSCHR1FT EUR M 1TTELD E UTSCH E Vo RGES CH I C HTE / BAND 85 / 2002



Abb. 15 
Havelberg,

 Ldkr. Stendal. Domnordwand.
 Mittelteil

284 UWE FIEDLER

Jahresschriet fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 85 / 2002



NORDSEITE DES HAVELBERGER DOMES 285

der Ausarbeitung der Kanten walten. Die Steine wurden so ausgewahlt, dais die Fugen 

schmal blieben. Der Mbrtel war glatt verstrichen und verdeckte nur kleine Randbereiche 

der Steine. Eine Fugenritzung war in diesem Mbrtel nicht zu beobachten. Ebenso fehlten 

in den westlichen 37 Metern (bis 28z), also bis zum Ende des siebten Jochs von Westen, 

Auszwickelungen mit Ziegel- oder Backsteinbruchstiicken. Im jetzt freiliegenden, hdhe- 

ren Wandbereich sind diese wohl -wenn auch in geringer Zahl- zu finden. Aufgrund 

des Befundes unter Pflasterniveau darf man vermuten, dab diese erst bei spateren Neu- 

ausfugungen und Ausbesserungen eingebracht worden sind.

Erhebliche Eingriffe in die romanische Bausubstanz hat es jedoch in den bstlichen 18 

Metern gegeben, also ab dem Ende des siebten Joches von Westen (Abb. 15). Die Wand- 

starke in den drei bstlichen Jochen (diese beginnen ab 2/z) ist um 30cm geringer als die 

der sonstigen Nordwand.33 Im Kunstdenkmalerband heiht es, dak man wahrend einer 

nach 1299/1304 einsetzenden zweiten Phase des gotischen Ausbaus nicht mehr die alten 

romanischen Fenster vermauert und neue eingebrochen habe, wie bei den westlichen 

sieben Jochen des Nordschiffes geschehen, sondern es vorzog, »die Auhenmauern ein- 

fach niederzulegen und in verminderter Starke mit den Fenstern neu aufzufiihren«34. 

Tatsachlich macht das Mauerwerk einen weniger sorgfaltigen Eindruck als in den west

lichen sieben Jochen. Die zahlreichen Auszwickelungen mit Ziegel- und Backsteinbruch- 

stiicken kbnnen den Verdacht einer Wiederbenutzung des Steinmaterials stiitzen. An

ders als in einer Rekonstruktionszeichnung Hassensteins angegeben, sind im oberen Teil 

der Seitenschiffswandung auch keine Reste romanischer Fenstergewande auszumachen. 

An der Siidseite des Domes (in der Klausur) scheint sich ein ahnlicher Befund abzuzeich- 

nen. Das achte Seitenschiffjoch von Westen scheint neu aufgemauert worden zu sein, 

wahrend das siebte Joch im unteren Bereich den Eindruck einer urspriinglichen romani

schen Mauerung macht. Die Wand ist aber auch hier diinner als im Westen, so dak im Plan 

des Kunstdenkmalerbandes die Siidwand in beiden Jochen als gotisch eingetragen wor

den ist. Leider hat sich in der spateren Literatur niemand mit diesem Zeitansatz der Ost- 

teile der Seitenschiffe auseinandergesetzt35, man scheint sich dieser Problematik nicht be- 

wuht zu sein.

C.4. Das zugemauerte Nebenportal

Bereits von Hassenstein untersucht und auch obertagig sichtbar war ein Portalrest unter 

dem zweiten Fenster von Osten. Das Portal war 2,04m breit. Eine unregelmahige Stein- 

lage, direkt uber dem Fundamentabsatz aufgemauert, bildete das Schwellenniveau 

(46,50-46,60111 ilNN) ca. 80cm unterhalb der Platzoberflache (Abb. 16- 17). Die Portalsei- 

ten waren 1,10m hoch, dann setzte der Portalbogen ein, der jedoch im oberen Bereich 

gekappt wurde. Bei einer Rekonstruktion als Rundbogen ergibt sich eine Portalhbhe von 

ca. 2 m. Das Portal ware damit erheblich niedriger als das Nordportal (vgl. Abb. 13). Die 

Scheitelhbhe lag ungefahr in Hbhe der Bank des heutigen gotischen Fensters (48,52m

33 Hassenstein 1940, S.31

34 Eichholz/Solger/Spatz 1909, 8.64!.

35 Wiederholt ist er nur im altesten Kirchenftihrer: 

Mtither/Schwarzzenberger 1954, S. 16.

Hassenstein 1940 war diesem Zeitansatz nicht 

gefolgt, sondern wies das Mauerwerk der roma

nischen Zeit zu.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorceschichte / Bano 85 / 2002



Abb.
 16 

Havelberg, Ldkr. Stendal. Domnordwand.
 Ostteil mit

 Kapellenanbau
 und

 Eulenturm

286 UWE FIEDLER

Fenster 
1 

1 
. 

Fenster 
ij 

_
 

Fenster

Jahresschrift fur m i tteldeutsche Vorgeschichte / Band 85 / 2002



NORDSEITE DES HAVELBERGER DOMES 287

Abb. 17 Havelberg, 

Ldkr. Stendal. Dom.

Vermauertes Portal in 

der Seitenschiffnord- 

wand unter dem zweiten 

Fenster von Osten; 

vorne links Fundament 

des Kapellenanbaus

uNN). Als man im Zuge der gotischen Umgestaltung des Domes im fruhen 14. Jh. die heu- 

tigen Fenster einbaute, hat man den oberen Portalbogen abgetragen und folglich den 

Eingang aufgeben und vermauern miissen.

Das Portal muE aber nicht zwingend als romanisch rekonstruiert werden. Auch eine 

Rekonstruktion als Spitzbogen ist mbglich. Dies ware notwendig, wenn man der in dem 

Kunstdenkmalerband vertretenen These einer Neuaufmauerung der drei bstlichen Seiten- 

schiffjoche zu Beginn des 14Jh. folgt. Die Ursache ftir die Aufgabe des Portals bleibt da- 

von unberiihrt. Dab die gotischen Fenster erst relativ spat in ihre heutige Form gebracht 

worden sind, zeigt der Umstand, dab im bstlichsten Joch das Fenster erst nachtraglich in 

die nach Aufgabe des Kapellenbaus eingebaute Backsteinwand eingebrochen worden ist.

Erwahnt werden soli hier noch, dab sich das Portal auf einer Hbhe mit dem Eingang 

vom bstlichen Kreuzgangflugel in das siidliche Seitenschiff befand (vgl. Abb. 1).

C.5. Die Strebepfeiler

Zwischen dem zweiten und dritten, weniger deutlich zwischen dem dritten und vierten 

Fenster von Osten, ist die Grauwackemauerung jeweils auf 1 m Breite aufgeschlitzt und 

wieder mit Backsteinen zugesetzt worden. Bereits Hassenstein hatte vermutet, dab diese 

Ausbesserungsarbeiten im Osten des Langhauses auf wieder abgebaute Strebepfeiler 

zuruckzufiihren seien und hat dies mit einem aufgedeckten Strebepfeilerfundament auf 

der Siidseite des Domes in der Klausur (in Hbhe des zweiten bis dritten Joches von Osten 

bzw. in Hbhe des Kreuzaltars) belegt.36 Entsprechende Fundamente wurden nun auch an

36 Wdrtlich in seinem Grabungsbericht: »Am Ost

ende sowohl der Nord- wie der Siidwand des 

Domes fallen je zwei etwa 1,00m breite Ziegel- 

streifen ins Auge, die das Bruchsteingefuge ent- 

stellen. Sie gehen offenbar auf Wandschlitze 

zuriick, die den nachtraglichen Anbau aufierer 

Strebepfeiler vorbereiten sollten. Diese Vermu- 

tung wird durch ein Fundament bestatigt, das

sich an der Siidseite des Domes vorfand.... Man 

hat die Absicht, den gotischen Gewdlben der Sei- 

tenschiffe Strebepfeiler beizugeben, anscheinend 

rasch fallen gelassen, zum Gluck fur die Einheit 

der aufieren Erscheinung des Domes. Innere Ver

starkungen an Wand und Pfeilern sorgten ftir die 

notigen Widerlager.« (Hassenstein 1940, S.32E)
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der Nordseite freigebaggert (Abb. 13, 18). 

Hire Breite betrug exakt jeweils im (also 3 

FuE), das Fundament war an den Seiten ca. 

20 cm breiter. Die Lange der Pfeiler konnte 

allerdings nicht mehr festgestellt werden, 

da kein urspriinglicher AbschluE mehr vor- 

handen war, sie betrug aber mindestens 

80cm. Dieses MaE hat Hassenstein auch 

bei dem Pfeilerfundament an der Siidseite 

eingetragen. Soweit die sparlichen Reste ei- 

ne Beurteilung erlauben, scheinen die Pfei 

ler nicht besonders sorgfaltig aufgemauert 

worden zu sein. Neben Grauwackebruch 

steinen unterschiedlicher Form wurde auch 

Backsteinbruch als Baumaterial verwen- 

det. Die Strebepfeiler sind sicher in die 

Umbauphase von 1279-1330 zu weisen. Je 

nach Datierung der drei bstlichen Seiten- 

schiffjoche sind sie im Verbund mit der 

neuen Aufmauerung erstellt oder in beste- 

hendes Mauerwerk nachtraglich eingebun 

den worden. Unklar bleibt, ob die Pfeiler je 

fertiggestellt worden sind. Auch uber den 

Gewdlben des Nordschiffs gibt es in ihrer 

Hdhe Verstarkungsrippen, die sicherlich 

ebenfalls zur Ableitung des Gewdlbedruckes dienten.37 Nach Aufgabe der Strebepfeiler 

wurde die ganze Domnordwand verputzt und mit einer Fugenritzung versehen. Der Putz 

verdeckt noch heute weitgehend die westliche Flickung. Sparliche Reste der Fu

genritzung wurden wenig dstlich davon in 25Z sogar bis zu 60 cm unter dem Pflasterni- 

veau bis in Hdhe von 46,92 m iiNN festgestellt, also ca. 25 cm unterhalb des Eingangsni- 

veaus des gotischen Nordportals. Da die Oberkante der Strebepfeilerreste bei 46,So- 

47,10m iiNN lag, waren diese im 14. Jh. noch teilweise sichtbar.

Abb. 18 Havelberg, Ldkr. Stendal. Dom. Strebepfei- 

lerrest an der Seitenschiffnordwand zwischen dem 

zweiten und dritten Fenster von Osten

C.6. Der Kapellenanbau neben dem Eulenturm

Bereits im Jahre 1939 war von Hassenstein vor dem bstlichen Joch des nbrdlichen Sei- 

tenschiffes ein Kapellenfundament freigelegt worden, wobei seine Dokumentation aller

dings recht summarisch geblieben ist. Da die Neufreilegung erst im Zuge des flachigen 

Baggerabtrages erfolgte, konnte jedoch aus Zeitmangel auch diesmal das Fundament 

nicht sorgfaltig geputzt werden; im Mittelteil blieben die Steine weitgehend vom Mbrtel 

verdeckt (Abb. 16, 19). Die durch Fehlen von MeEpunkten bedingten Ungenauigkeiten 

der Zeichnung konnten durch Heranziehung der nachtraglich erfolgten geodatischen

37 Hierauf wies den Verf. schon fruhzeitig A. Reichel 

lain.
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Abb. 19 Havelberg, Ldkr. Stendal. Dom. Kapellenanbau am ostlichsten Joch des nordlichen Seitenschiffs 

mit dem Eulenturmunterbau

Einmessung weitgehend ausgeglichen werden. Erhalten war meist nur die Fundament' 

lage, d.h. die Mauerung ab dem Fundamentabsatz. Die Nordmauer war ab dem Eu- len- 

turmarm 4,5 m und die Westflanke ca. 2,2 m lang. Die Fundamentbreite lag bei 1,3 m 

oder nur wenig darunter. Uber Eck gestellt war im Nordwesten ein 1,2 m breites und 1,0- 

1,4 m langes Strebepfeilerfundament. Das Fundament bestand aus einer ca. 20 cm hohen 

Lage von Grauwackequadern, die Mauerschalen gebildet haben durften. Dazwischen war 

vereinzelt Backsteinbruch eingestreut. Der Fundamentabsatz lag bei 46,38-46,45 m tiNN 

(ausnahmsweise auch bei 46,50m tiNN), die Fundamentunterkante bei 46,20-46,23 m 

tiNN. An der Wand des Domnordschiffes waren nur ganz geringe Mauerreste erhalten 

geblieben. Deutlich war aber, dab die Mauer ahnlich wie bei den beiden Strebepfeilern 

mit der Domnordwand verzahnt worden war und deshalb nach Abbruch des Kapel- 

lenanbaus der gut 1 m breite Schlitz ausgebessert werden mubte. Ein 80 cm langes Mau- 

ersttick war noch als Verlangerung des Westarmes des Eulenturmes erhalten. Hieraus 

ergab sich auch die exakte Mauerbreite von 1 m. Die Fundamentabsatze waren folglich 

ca. 15 cm breit (an der Innenseite allerdings etwas breiter). Die Mauer bestand aus Grau- 

wackemauerschalen mit einem Kern aus GuBmbrtel, Backsteinbruch und kleineren 

Grauwackesteinen. Der Kapelleninnenraum war nur 4,40 m lang und knapp 1,10 m breit. 

Hinzugerechnet werden muE aber auch die Breite der beseitigten bzw. nicht wieder er- 

richteten Seitenschiffmauer, so dab sich eine Kapellentiefe von knapp 2,20 m ergibt. Der 

raumliche Zugewinn betrug also nicht einmal 9,7m2. Davon abgezogen werden rniiEte 

eigentlich noch der dreifach getreppte Backsteinpfeiler im Nordostwinkel der Kapelle. 

Dieser sollte sicherlich zum Aul fangen des geplanten Gewblbes dienen. Ahnlich wie bei
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den Strebepfeilern hat Hassenstein auch hier die Frage gestelll, ob die Kapelle tatsach- 

lich einmal vollendet oder der Ban vorzeitig abgebrochen wurde.38

Im dstlichsten Meter der Kapellenoffnimg gab es noch ein bis zu 65 cm hohes schra- 

ges Mauerstiick aus Grauwackesteinen. Es ist fraglich, ob dies einen Mauerrest darstellte 

oder auf einen Materialwechsel bei der Zumauerung zuruckzufiihren ist. Die Kapel- 

lenbffnung ist sonst mit Backsteinen (Format 27 cm x 12-13 cm x 9 cm) zugemauert wor- 

den. Auf eine Rollschicht folgte ein nicht ganz regelmaEiger Verband aus zwei Laufern 

und einem Binder (spatere Ausflickungen wenig oberhalb der Platzoberflache weisen auch 

Binder- und Lauferlagen auf). Bei dieser Zumauerung 1st die Flucht der Seitenschiffwand 

nicht exakt eingehalten worden, vielmehr gibt es in Hbhe der ehemaligen Kapellenwand 

einen Knick. Wie oben bereits erwahnt, ist das heute vorhandene gotische Fenster erst 

nachtraglich in diese Mauer eingebrochen worden.

C.7. Der Eulenturm

Der kreuzfdrmige Eulenturmunterbau wird immer wieder dem romanischen Kernbau 

zugerechnet.39 Er besteht zwar wie der romanische Kernbau aus Grauwackebruchstei- 

nen, in der Mauertechnik gibt es aber nicht unerhebliche Abweichungen (Abb. 16 unten, 

Abb.24 oben). Er ahnelt dem Mauerwerk in den oben behandelten zweit- und drittbst- 

lichsten Jochen des Nordschiffs. Die Steine sind weniger gleichmaEig als die der roma

nischen Nordschiffmauer verlegt. Die Fugen sind deutlich breiter, kleine Gesteinssplitter 

dienten zur Auszwickelung. Auch hier ist an eine Zweitverwendung von Baumaterial zu 

denken. Bei den Feldsteinkirchen laEt sich wahrend des Mittelalters jedocb ebenfalls 

eine nachlassende Sorgfalt beim Mauern beobachten. Das Mauerwerk vom Eulenturm 

findet im TurmuntergeschoE von St. Jakobi von Perleberg, Ldkr. Westprignitz (um 1230), 

und der Stadtkirche von Freyenstein, Ldkr. Ostprignitz-Ruppin (kurz nach 1287), am 

ehesten eine Analogic.40

In den Fugenfullungen des Eulenturmes sind auch einzelne Backsteinbruchstiicke zu 

finden, weiter oben geht das Mauerwerk in ein Mischmauerwerk liber, bis es dann im 

eigentlichen Backsteinturm endet. Der Materialwechsel im Oberbau des Eulenturmes 

muE also nicht auf eine spatere Bauphase zuriickgefuhrt werden.

Das Fundament des Eulenturmes, das an der Ostseite sondiert wurde (Abb. 20-21, 24 

oben), wies ebenfalls nicht das gleiche MaE an Sorgfalt wie das des romanischen Nord

schiffs oder der benachbarten ndrdlichen Chorseitenkapelle auf. Es war im oberen Be- 

reich un regelmaEiger, mit vielen Gesteinsbruchstiicken (darunter solche von Brand gerb- 

tete) durchsetzt und enthielt an der AuEenseite viel Mbrtel. Der Fundamentabsatz lag bei 

46,38-46,46m uNN, also bis zu 10cm hbher als der Fundamentabsatz am Ostende des 

ndrdlichen Seitenschiffes und 10-20cm fiber dem Niveau des Fundamentsockels der 

ndrdlichen Chorseitenkapelle. Er ragte i2-i6cm hervor. Nach den oberen, mit Mbrtel 

durchsetzten 40 cm folgten noch mindestens 60-70 cm aufgeschichtete groEe Steine mit

38 Hassenstein 1940, S. 31 40 Bentler o.J., S.9 f/13, Taf. 1

39 Eichholz/Solger/Spatz 1909, S. 54, Abb. 53 - Has

senstein 1940, S.29f. - Schirge 1970, bes. S. 16f.

mit Abb. 3 - Fincke 1995
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Sandfiillung. Dieser Bereich isl leidcr durch 

eine spatere Eingrabung gestdrt, die wohl 

im Zusammenhang mit einer Domrestau 

rierung im 19.Jh. stand (in der Grube be 

landen sich u.a. Formsteine dieser Zeitstel 

lung).41 Nur an der Nordostecke war noch 

die originale Schichtung zu beobachten. Es 

scheint sich aber nur um eine auEere Scha

le gehandelt zu haben, dahinter stand gleich 

Lehm an. Die Fundamentsteine wurden bis 

zu einer Tiefe von 45,40m (INN verfolgt. 

Eine Unterkante konnte nicht festgestellt 

werden.

Der nbrdliche Arm des Eulenturmes 

wies eine bis zu 1 m hervorragende Funda 

mentplatte mit schrag verlaufender Ostsei 

te auf (Abb. 16, 19). Sie war ebenfalls schon 

1939 freigelegt worden. Hassenstein schil 

derte sie als >>0,95 m starke, aus Bruchstei- 

nen geschichtete Platte, die in ihrem obe- 

ren Drittel mit Kalkmbrtel vermauert, un- 

ten nur mit Sand verfiillt« war42. Beim Frei- Abb. 20 Havelberg, Ldkr. Stendal. Dom. 

baggern wurde leider die Nordwestecke Winkel zwischen nbrdlicher Chorseitenkapelle und 

Eulenturm. Eulenturmunterbau mit zugemauerter

beschadigt. Es konnten zudem nur die obe- Nische. Ansicht von Osten

ren 50 cm freigelegt und die verkiirzte Nord-

seite zeichnerisch festgehalten werden. Die

Oberkante lag hier bei 46,30 m iiNN, die Unterkante des Mbrtels und der Beginn des San- 

des zwischen den Steinen bei wenig oberhalb von 45,90m iiNN. Zwischen den Steinen 

waren auch Backsteinbruchstucke vorhanden.

Im Stiden ging die Fundamentplatte in das Fundament des Kapellenanbaus iiber, des- 

sen Absatz allerdings um 10-20cm hdher als die Platte lag. Hassenstein hielt die Funda

mentplatte fur alter als das Kapellenfundament, obwohl er einraumte, daE die Kapellen- 

wand in den Westarm des Eulenturmunterbaus einbinden wurde.43 Der Mauerbefund 

an der Nordseite, der auch mit Schmitt besprochen worden ist, zeigte eine bruchlose Fort- 

setzung der Steinlagen. Eulenturmunterbau und Kapellenanbau sind demnach gleich- 

zeitig errichtet worden. Erst nach Abbruch der Kapelle hat der westliche Eulenturmarm 

seinen heutigen AbschluE erhalten. Deutlich ist in dieser Hinsicht auch die Einbindung 

des getreppten Backsteinpfeilers in der Nordostecke der Kapelle. Die Backsteine setzen 

sich beiderseits des Pfeilers weiter fort, was wohl schon beim Aufmauern der Wand er- 

folgt sein diirfte. Analog sind weiter oben auch die Ecken des sechseckigen Treppenturmes 

mit Backsteinen gemauert worden, wahrend die Seitenwande aus Bruchsteinen beste-

41 Weber 2000, S.29, Abb. 7

42 Hassenstein 1940, S.30

43 Hassenstein 1940, S-3of.
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hen. Die Innenseite der Kapellenwand zeigte hier ebenfalls einen bruchlosen Ubergang 

zwischen Eulenturm und Kapelle.

C.8. Die nordliche Chorseitenkapelle

Die Grauwackequader der bstlich des Eulenturmes gelegenen Nordwand der ndrdlichen 

Chorseitenkapelle (Abb. 21-22, 24 oben links) weisen nur Schichthbhen von 8 bis 18 cm 

auf, die Steine sind damit deutlich flacher als die der romanischen Seitenschiffnordwand 

(Schichthbhen 10-30021) oder des Westquerriegels (Schichthbhen 15-25cm). Im Gegen 

satz zu letzterem ist hier ein Eckverband ausgepragt, an dem meist jeweils zwei Stein- 

lagen anstoEen. Die Zwischenraume zwischen den Steinen sind etwas grbEer als bei dem 

iibrigen romanischen Mauerwerk. Audi hier wurde der Mbrtel glatt verstrichen, ohne 

Fugenritzungen.

Der Fundamentabsatz lag nur ca. 0,75 m unter der Erdoberflache bei 46,31 m iiNN mid 

ragte 8-12 cm hervor. Der oberste, bis zu 25 cm dicke Fundamentbereich bestand aus 

zwei Lagen besonders flacher und langer Grauwackesteine, die sorgfaltig verlegt worden 

sind. Richtig gembrtelt war nur die obere Lage, die untere war teilweise nur in dunklem 

Sand gebettet. Darunter folgten nochmals drei Lagen von regelmaEig geschichteten, kan- 

tigen Grauwackesteinen, die ebenfalls nur in dunklem Sand verlegt worden waren. Die 

Fundamentunterkante lag 70-80 cm unterhalb des Fundamentabsatzes bei 45,40- 45,50 m 

uNN (Abb. 21).

Abb. 21 Havelberg, I dkr. Stendal. Doni. Winkel zwischen nordlicher Chorseitenkapelle und Eulenturm.

Fundamentsondierung an der romanischen Chorseitenkapelle (links) und des gotischen Eulenturms (rechts)
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In die Mauer der nordlichen Chorseitenkapelle wurden zwei Tiiren fur den Fiirsten- 

gang, den Verbindungsgang zur Propstei, eingebrochen. Die Tur im Erdgeschob war 

65-69002 breit (Abb. 19). Beidseitig sind die Ausbruchstellen mil grob gemauerten Back- 

steinen und Ziegelbruch geflickt worden, die Tiirgewande waren gerade. Wiihrend das 

Schwellenniveau bei Anlage der Tiir bei 46,58 m tiNN lag, war es bei der nach den Ab- 

brucharbeiten des Jahres 1825 erfolgten Zurnauerung der Tiir um schatzungsweise 40 cm 

angestiegen. Die Fundamentierung dieser Zurnauerung »schwebte« praktisch in der Luft. 

Das lehmige Erdreich darunter enthielt grofie Holzkohlestiicke (Aste),44 Ziegelfragmente 

und Kachelbruchstiicke.

Abb. 22 Havelberg, 

Ldkr. Stendal. Dom. 

Winkel zwischen nord- 

licher Chorseitenkapelle

und Eulenturm.

Blick auf den zugemauer- 

ten Zugang des Unter- 

geschosses des Frirsten- 

ganges

44 Eine Kiefernstange ergab nach dendrochronolo- 

gischer Untersuchung von K.-U. Heubner, Berlin, 

das Falldatum 1797 (Probe C2EO72).
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D. Der Fiirstengang (»Schwibbogen«)

Von Anfang an stand fest, daE die Ausgrabung den Verbindungsgang zwischen der Prop

stei, dem heutigen Krankenhausaltbau, und der nbrdlichen Chorseitenkapelle naher er- 

kunden sollte. Er ist summarisch auf dem Plan von 1797 eingetragen, 28 Jahre vor seinem 

Abbruch. Nahere Beschreibungen zu seinem Aussehen existieren nicht. Im Mauerwerk 

der nbrdlichen Chorseitenkapelle sind aber noch die Dachschrage und die schon erwahn- 

ten beiden zugemauerten Tiiren des Ober- und Untergeschosses deutlich auszumachen. 

Der Gang gewahrte also hochgestellten Persdnlichkeiten einen von den Unbilden des 

Wetters und neugierigen Blicken geschiitzten Zugang vom ersten Stock der Propstei in 

den Ostteil des Domes. Die Aussage in dem 1909 erschienenen Kunstdenkmalerband, daE 

der Gang »auf zwei Schwiebbdgen« geruht habe45, ist nach den Ergebnissen der Ausgra

bung mit Sicherheit falsch. Mit dem wohl aus den Quellen ubernommenen zweiten 

Schwiebbogen ist wahrscheinlich die Verbindung zwischen Propstei und der Senioren- 

Kurie, der spateren Superintendentur und heutigem Dompfarrhaus, gemeint, der eben 

falls 1825 (nicht 1823!) abgebrochen wurde46. Der Gang zwischen Propstei und Dom 

besaE nur einen ebenerdigen Durchgang.

Bereits Hassenstein hatte bei seinen Ausgrabungen am Ende der i93oer Jahre das Siid- 

ende der Westmauer des Fiirstenganges freigelegt, allerdings ohne diese als solche zu er- 

kennen.47 Wahrend der Ausgrabungen zwischen Februar und Juli 1999 wurde nun ein 

grower Teil der Fundamente des Fiirstengangs einschlieElich des Durchgangs in zwei 

Schnitten (C-4 und C-6) freigelegt (Abb.23, 24). Im Zuge der Neuverlegung der Versor- 

gungsleitungen wurden weitere Fundamentpartien freigelegt, dann aber auch - zusam- 

men mit Fundamentpartien im Schnitt C-6 - teilweise beseitigt.

Die Ostmauer (Bef. 11) war 74-760111 breit, die Westmauer (Bef. 10) dagegen nur 56- 

58cm, womit sich eine Differenz zwischen beiden Mauerbreiten von 16-20cm ergibt. 

Beide sind als Schalenmauern aus Backsteinen errichtet worden. Der Erhaltungszustand 

war aber gerade bei der Ostmauer ausgesprochen schlecht. Dort war an der Innenseite 

oberhalb der Fundamentschichten (Feldsteine und eine Lage Binder) nur die teilweise 

als Rollschicht ausgebildete Ausgleichsschicht vorhanden (Format ca. 30cm x 15cm x 

9 cm). Die Westmauer war besser als die Ostmauer mit GuEmbrtel und dariiberliegenden 

groEen Steinen fundamentiert. Hier waren an der Innenseite bis zu vier Backsteinlagen 

(Format 26 cm x 12-13 cm x 8-8,5 cm) erhalten. Auf zwei Laufer folgte Jewells ein Bin

der, jedoch unregelmaEig seitlich versetzt. Die Innenseite der Wand war zudem verputzt 

(der festsitzende Putz wurde wahrend der Freilegung grbEtenteils abgeschlagen). Die 

Mauerkerne waren zum groEen Teil durch grbEere Backsteinbruchstucke oder gar ganze 

Backsteine ausgefullt. Die restlichen Zwischenraume nahmen GuEmbrtel und Backstein- 

bruch ein.

Die Mauern verliefen nicht direkl parallel zueinancler, sondern naherten sich nach 

Norden etwas an. Kurz vor dem Ende der Westmauer am Eulenturm betrug ihr Abstand 

ca. 3,35 m, am Nordende des Raumes durfte er nur 3,15 m betragen haben. Insgesamt

45 Eichholz/Solger/Spatz 1909, S. 106 47 Hassenstein 1940, S. 30: Er meint, dafi das Funda-

46 Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, ment »emer spateren Bauzeit (als der Eulenturm)

Rep. 7 Havelberg Nr. ro8 (freundliche Mitteilung angehbrt und einer Umwehrungsmauer gedient 

A.Reichel) haben durfte «.,
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Abb. 23 Havelberg, Ldkr. Stendal. Domhof. Mauerbefunde des Fiirstengangs
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war der Innenraum 7,30 m lang, bot also eine Flache von 23,7m2. Der Zugang erfolgte 

fiber die erwahnte Tiir von der nordlichen Chorseitenkapelle aus. Nach dem Abbruch 

des Fiirstengangs wurde wahrscheinlich gleichzeilig mil der Tiir auch der Raum im siid- 

dstlichen Winkel des kreuzfdrmigen Eulenturmunterbaus zugemauert (Abb. 20, 24 oben 

Mitte). Dieser ca. 1,0m x 1,7m groEe, also 1,7m2 messende Raum war demnach vom Erd 

geschoE des Fiirstengangs aus zuganglich, so dab die gesamte Nutzflache 25,4m2 betrug.

Eine Mortelschicht ohne erhaltene Trampelschicht an der Oberkante darf als FuEbo- 

denrest interpretiert werden. Sie wurde leider beim ersten Abstich im Siiden teilweise 

abgebaut. Eine Freilegung der unebenen Oberkante erbrachte Hbhenwerte zwischen 

46,47m (Siiden) und 46,56m iiNN (Norden). Im Profil befand sich die Mortelschicht an 

der Siidwestecke in einer Hbhe zwischen 46,43 m und 46,50/1 m iiNN. Sie war demnach 

7~8cm stark. Im Norden wurde im ersten Planum noch auf einem Niveau von 46,35 m 

iiNN weiEer Mbrtel vorgefunden, die FuEbodenschicht muE hier also fiber 12 cm stark 

gewesen sein. Darunter befand sich eine diinne Schicht von dunkelbrauner Erde mit 

Mdrtelstiicken, worauf ein lockeres Stein Mortel-Gemisch mit einzelnen Backsteinbruch- 

stiicken folgte. Im zweiten Planum war bei 46,15 m (Mitte) bzw. 46,25 m iiNN (Norden) 

bereits die darunterliegende Sandschicht erreicht. Sie enthielt aber noch Kalk und Back- 

steinbruch, war also kein unberiihrtes anstehendes Material.

An der Ostmauer wurde ungefahr mittig ein Backsteinrechteck (Bef. 12) angetroffen. 

Es bestand aus drei vollstandigen, trocken verlegten Backsteinen (Format 28,5-30cm x 

14cm x 9 cm) und zwei Backsteinhalften. Dazwischen waren langliche Backsteinsplitter 

und Hohlziegelstiicke gezwickelt. Eine Fundamentierung wurde nicht beobachtet (Ober

kante: 46,46-46,4801 iiNN; Unterkante: 46,35-46,39m iiNN). Die Konstruktion darf als 

Herdstelle oder Unterbau eines Kachelofens angesprochen werden. Diese Backsteinlage 

schloE mit dem FuEbodenniveau ab, sie war vielleicht sogar etwas eingetieft. Ehemals 

kdnnten sich aber auch weitere Backsteinlagen darauf befunden haben, zumal keine 

Brandspuren an den Backsteinoberkanten auszumachen waren.

Der ehemalige Durchgang vom Domhof zum Ritterplatz (jetzt Propsteiplatz) wurde 

im Schnitt C-4 freigelegt. Beide Durchgangswangen erhielten die Befundnummer 9 

(Abb. 23, 24). Die Lange der Siidwange belief sich auf ungefahr 4,42m. Eine Vorlage war 

im Westen in Resten erhalten. In 72 cm Entfernung vom westlichen Mauerende war eine 

Fuge im Mauerwerk erkennbar. Der von der Fuge begrenzte Westteil des Durchgangs 

war somit 15 cm breiter als die Westmauer des Fiirstengangs. Im Zuge des Abbruchs des 

alien Fernwarmekanals wurde am 13.07.99 die ganze Siidwange des Durchgangs in vol- 

ler Breite freigelegt. Leider wurde der Westteil dieser Mauer sofort nach dem groben 

Freiputzen weggebaggert. Anhand der Fotos laEt sich vermuten, daE die Fuge durch die 

ganze Mauer ging. Demnach markierte die Fuge das um eine Backsteinbreite verbrei- 

terte Ende der Westmauer. Diese Vermutung wire! durch die Backsteinformate erhartet. 

Die Steine westlich der Fuge waren mit einem Format von 26-27cm x 13cm x 8,5-9 cm 

deutlich kleiner als die iibrigen Backsteine der Siidwange (30 cm x 14cm x gut 9 cm). Der 

GroEenunterschied entspricht ungefahr dem zwischen Ost- und Westmauer.

Die Dimensionen der Wandvorlage am siidwestlichen Ende des Durchgangs kdnnten 

nur anhand des Feldstein fundaments geschatzt werden. Demnach war sie maximal knapp 

50 cm breit und ragte ca. 36 cm aus der Flucht heraus. Man darf mil den gleichen Werten 

wie bei der Vorlage der Nordwange rechnen (45 cm x 28cm).
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Die siidliche Torwange ruhte nach der Innenansicht (Abb. 24 unten links) auf einer 

Schicht machtiger Feldsteine, nur am Ostende war ein groEer Steinquader (ca. 42 cm x 

38 cm x 20cm) vorhanden. Dariiber folgte eine Ausgleichsschicht, die in der Milte aus 

einer Rollierung, im Osten jedoch aus einer und im Westen aus zwei Backsteinlagen be- 

stand. Der Backsteinverband war unregelmaEig. Auf dem dokumentierten Teil der Siid- 

seite dieser Mauer (Abb. 24 Mitte links) lieEen sich keine Abweichungen von dem Befund 

der Nordseite erkennen. Deutlich war bier das Einbinden der Ostmauer des Fiirstengangs 

(Bef. 11; an der Innenseite des Durchgangs zeigte diese keine Fuge).

Nach dem Profil (Abb. 24) war die siidliche Durchgangswange ahnlich wie die beiden 

Langsmauern des Furstengangs aufgebaut. Es handelte sich um eine 65 cm breite Scha- 

lenmauer mit groEen Backsteinbruchstiicken sowie -bruch und Mdrtel im Kern.

Die Nordwange des Durchgangs prasentierte sich ahnlich wie ihr Pendant im Siiden. 

Hier zeichnete sich die 73 cm von der Westkante entfernte Fuge noch deutlicher als im 

Siiden ab. Die Breite der Vorlage konnte mit 45 cm bestimmt werden. Sie ragte ca. 28cm 

aus der Mauerflucht heraus. Die Lange der gesamten Nordwange betrug 4,23 m, jedoch 

war das Ostende sehr schlecht erhalten. Beim Abstich platzte die AuEenhaut der Back- 

steinwand ab. Die Nordwange war aber auf jeden Fall kiirzer als die 4,42 m messende 

Stidwange.

Auch hier wurden die groEten Fundamentsteine an den Enden vorgefunden. Im Mit- 

telteil waren unter der eigentlichen Ausgleichsschicht noch eine Backsteinlage und seit- 

lich Dachziegelbruch eingebracht. Bei dem unregelmaEigen Backsteinverband fielen die 

groEen, bis zu 2,5 cm breiten Fugen auf.

Im Nordprofil zeichnete sich schon die Fiillung des Grabens ab, der in den iqSoer Jah 

ren bei der Fundamenttrockenlegung des Krankenhauses eingetieft worden war und die 

Nordwange des Durchgangs nur knapp verfehlt hatte. Wiihrend des flachigen Bodenab- 

trages wurde die Mauerwange oben gekappt. Dabei waren auch die noch erhaltenen Teile 

der Seitenmauern sichtbar, die entgegen der urspriinglichen Annahme bei der Funda

menttrockenlegung des Krankenhauses nicht vollig abgebaut worden waren. Sie konn- 

ten aus Zeitmangel nicht vermessen wurden, blieben aber erhalten und ruhen jetzt unter 

einer wasserabweisenden FlieEschicht und dem dariiber angeschtitteten Mineralkbrper.

Insgesamt betrachtet war der Fiirstengang ca. 13,80 m lang und ca. 4,25- 4,70 m breit. 

In der nbrdlichen Halfte befand sich ein Durchgang, 2,5 m von der Propstei und 8 m vom 

Dom entfernt, dessen Breite im Westen ca. 3,40m und im Osten nur ca. 3,25 m betrug. 

Durch die Wandvorlagen war die Durchfahrt aber im Westen auf ca. 2,85 cm verengt. Die 

Verengung erfolgte erst im Rahmen einer Restaurierungsphase, wobei die gauze West

wand abgebaut und durch eine neu fundamentierte Mauer ersetzt wurde. Schmitt hat 

vorort die Umbauphase anhand des Mbrtels grob in die Barockzeil gewiesen. Der Gang 

diirfte ahnlich wie in Wilsnack, Ldkr. Westprignitz - schon in spatgotischer Zeit er- 

richtet worden sein.

Die beiden ErdgeschoEraume beiderseits des Durchgangs waren mutmaElich nur 

vom Dom (Siiden) und der Propstei (Norden) aus zuganglich. Sie diirften durchfenstert 

gewesen sein, doch gibt es hierzu keine Unterlagen.

Beim Abbau des Erdriegels vor der Mauer der Chorseitenkapelle fiel auf, dafi sich 

oberhalb der FuEbodenschicht in Hbhe der zugemauerten Tiir ein feingeschichtetes 

Paket aus Lehm mit Kalkpartikeln (Trampelschichten) anfand, das nach Osten zu abfiel.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 85 / 2002



NORDSEITE DES HAVELBERGER DOMES 299

Vor Aufgabe des Raumes wurde im Eingangsbereich offensichtlich Baudreck hereinge- 

tragen, so dab ein abschiissiges Niveau zum ubngen Raum entstand. Die Banderung 

zeigte, dab dieser Vorgang langere Zeit in Anspruch genommen haben mub. Von diesem 

erhbhten Niveau aus erfolgte dann die Zumauerung der Tur.

Uber dem Fubbodenniveau fanden sich in der Ecke zwischen Chorseitenkapellenwand 

und Eulenturm viele Ofenkachelscherben, die sich zu einer Reihe von halbwegs vollstan- 

digen Kacheln zusammensetzen lieben. Es waren sowohl schwarzglasierte Kacheln als 

auch solche mit fleckig griiner Glasur auf weiblichem Grund. Besonders auffallend war 

eine Eckkachel, die zwischen einem rechteckigen Unterbau und achteckigem Oberbau 

vermittelte. Die Bestimmung der Ausrichtung ist durch ein verwandtes Stuck im 

Museum Velten mit FR-Monogramm (Fridericus Rex) mbglich.48 Auf einigen schwarz- 

glasierten Gesimskacheln ist ein stark stilisiertes, gekrbntes Monogramm (FWR ?, also 

Friedrich Wilhelml. [1713-1740]) angebracht. Einige weib- und schwarzglasierte Kachel- 

fragmente mit einem Ankerwappen diirfen wohl mit Samuel Ludwig von Liideritz ver- 

bunden werclen, der vom 19.12.1725 bis zum 04.02.1736 Domprobst in Havelberg war.49 

Damit ware aber immer noch nicht geklart, ob die Kacheln zu Ofen im Fiirstengang 

selbst (z.B. auf der »Herdstelle« Bef. 12), im Dom oder in der Propstei gehdrt haben. 

Samtliche Kacheln diirften in das 18. Jh. zu datieren sein.

Die Zumauerung der 1 m breiten Eulenturmnische erfolgte von einem ahnlich hohen 

oder sogar noch etwas hdheren Niveau aus wie die Zumauerung der Tur zur Chorseiten- 

kapelle. Hier waren zwischen dem Fubbodenniveau und den als Fundamentierung die- 

nenden groben Feldsteinen aber noch Formsteine vorhanden, die zu Mabwerkfenstern 

gehbrten.50 Sie wurden zum groben Teil geborgen (sechs vollstandige und zwei fragmen- 

tierte), mindestens vier blieben noch in situ. Diese Formsteine waren zweifellos spatmit- 

telalterlich. Vor dem Fundament des Eulenturmes wurden noch elf weitere Formsteine 

geborgen, unter denen sich aber auch solche befanden, die wohl den Restaurierungen 

des 19. Jh. angehdren. Diese Formsteine befanden sich in der Regel oberhalb des dicken 

kalkhaltigen Schichtpakets, einzelne wurden aber auch in grober Tiefe angetroffen. Wahr 

scheinlich sind diese Steine bei der gleichen Eingrabung unter die Erde gekommen, die 

auch das Fundament des Eulenturmes beschadigte.

Von besonderem Interesse diirfte ein Sandsteinmabwerkstiick sein, das zusammen 

mit den Formsteinen unterhalb der Zumauerung der Eulenturmnische geborgen wurde. 

Es kann nicht von einem Fenstermabwerk stammen, da diese im Havelberger Dom alle 

aus Formsteinen bestehen. Mit grober Wahrscheinlichkeit gehbrte es zu den steinernen 

Mabwerkbriistungen an Lettner und Chorschranken (um 1395-1411).51 Die Mabe des 

Bruchstiickes fiigen sich dem ein.52 Als mdgliche Ansatzstelle kommt das zweite Gitter 

von Westen der Siidseite in Frage.53 Nach Reichel sind Teile der Briistungen (u. a. die der

48 Markische Ton-Kunst 1992, S.73, Nr.2/61; 97 

(Inv.-Nr. 91/177; mit Verweis auf Blumel 1965, 

S. 114, Abb. 97)

49 Riedel 1843, S. 69 f. - Das Ankerwappen gehbrte 

nach einer von A. Reichel iibermittelten Auskunft 

von Prof. Dr. Bardewisch, Grofi-Pankow, der alt- 

markischen Familie von Liideritz.

50 Weber 2000, S.29, Abb. 7

51 allgemein: Lichte 1990, S-44ff. -Wildhagen/

Bucholz 1995 (Fiihrungsheft)

52 Bei den Briistungen sind die inneren Mafiwerk- 

elemente 10,5-14,5 cm breit, dies pafit zu der 

Breite des Bruchstiickes von 11 cm. Die Haupt- 

mafiwerkelemente sind an den Briistungen 

14-16,5 cm breit. Fur das Bruchstiick kann nur 

eine Mindestbreite von 15 cm angegeben werden.

53 Lichte 1990, S. 85, Abb. 82 (es befindet sich tiber 

dem Presbyteriumeingang)
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Chorseitenkapellen) bei der Restaurierung von 1840 -42 neu angefertigt worden.54 Sie 

selbst bezeichnet das Bruchstlick nach dem Steinmaterial eindeutig als Original der Zeit 

um 1400.

E. Die Grabungsergebnisse und deren Vermittlung

Dank der Hinzuziehung der Archiiologie bei den Bauarbeiten und in deren Vorfeld konn- 

te -trotz der nur partiellen Untersuchungsmbglichkeiten- die bauliche Entwicklung an 

der Nordseite des Havelberger Domes weiter erhellt werden. Die Beobachtungen an der 

Dommauer haben die Deutung von 1909 gestlitzt, dab die drei bstlichen Joche des nord- 

lichen Seitenschiffs erst um 1300 neu aufgemauert worden sind. Strebepfeiler und ein 

Kapellenanbau dieser Zeitstellung wurden bier ebenfalls neu dokumentiert. Vbllig neu 

war die Aufdeckung der Beinhauskapelle, deren Freilegung auch einen GroEteil der Ka 

pazitaten gebunden hat. Der freigelegte Graberfeldausschnitt, die Beobachtungen wah- 

rend des flachigen Bodenabtrages und der Aktenfund im Stadtarchiv beleuchteten we- 

senllich die neuzeitliche Friedhofsnutzung.

Schon vor Beginn der Grabungen war geplant, den L825 abgebrochenen Verbindungs- 

gang zwischen Dom und ehemaliger Propstei im Pilaster kenntlich zu machen. Erst durch 

die Ausgrabungen war sein genauer GrundriE bekannt geworden (zuvor hatte man mil 

zwei Durchgangen gerechnet), so dab dieser Bereich Ende August 1999 mit einem klein- 

teiligen Pilaster aus indischem Granit vom iibrigen Pilaster abgesetzt werden konnte. Das 

Anliegen des LfA, auch die iibrigen, bei der Ausgrabung und dem flachigen Bodenabtrag 

aufgedeckten Baubefunde im neuen Pflaster zu markieren, wurde vom bauausluhren- 

den Ingenieur zunachst befiirwortet und eine Probepflasterung am Kapellenanbau ange 

legt. Darauf hieE es erst, dab liber die Art der Markierung im Zuge der Pflasterung ent- 

schieden werden solle, dann erfuhren die Vertreter des LfA aber auf Umwegen, dais man 

»erst einmal« die ganze Platzflache schlicht durchpflastern und die Markierung erst spa- 

ter vornehmen wolle, was angeblich keine Mehrkosten verursachen wurde. Schnell 

wurde deutlich, dab an letzterem von Seiten des Bauamtes nur geringes Interesse 

bestand. Ein Jahr nach der Pflasterung konnten sich am 19.09.2000 die Befiirworter einer 

Kennzeichnung der archaologischen Befunde endlich im stadtischen BauausschuE 

durchsetzen. Wenn auch die Umsetzung des Beschlusses bis dato (April 2002) aussteht, 

wird der Besucher hoffentlich cloch bald an der Nordseite des Havelberger Domes in der 

schlichten Platzflache mit Hamburger StraEenpflaster die Dimensionen der recht impo- 

santen Beinhauskapelle anhand einer einfachen Markierung im MaEstab 1:1 nachvollzie- 

hen konnen und damit gleichzeitig an die Geschichtlichkeit des Ortes erinnert werden, 

sind doch in diesem Areal liber Jahrhunderte Tote bestattet worden. Eine Markierung 

der Strebpfeilerfundamente des zugemauerten Nebenportals und des Kapellenan- baus 

wird die UnregelmaEigkeiten des Mauerwerks am Ostende des nbrdlichen Seitenschiffs 

erklaren helfen. Damit wurde gleichzeitig demonstriert, daE Archaologie und Baufor- 

schung flieEend ineinander libergehen konnen.

54 Reichel 1998, S. 149-157, bes. S. 151
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Summary

Archaeological and architectural observations on the northern side of Havelberg 

Cathedral

The city of Havelberg decided to start in May 1998 with works for new pipes and later 

providing a new pavement in the vicinity of the cathedral. This decision resulted in res

cue excavations which were undertaken from October 1998 to May 1999. On the nor

thern side of the cathedral, in an area, which was used as a cemetery until 1789, a chapel 

was uncovered. No documentary sources mention the existence of a chapel at this site 

(fig. 1-7). In plan, the building takes the form of an elongated octagon with a small tower 

situated on the northwestern side. It can be identified as a charnel-house chapel: it would 

have been a two-storey building with a charnel in the half-sunken ground floor and a 

memorial chapel in the first storey. The chapel can be dated to the late 15th century or 

the beginning of the 16th century; the construction works were, however, never com

pleted. In the 16th century the unfinished building was demolished and the area of the 

site was used as a cemetery. Forty graves with scanty inventory have been excavated.

During the building works the soil was removed to a depth of 1 m, so that the lower 

part of the Romanesque cathedral (finished in 1170) could be documented in a very short 

time (fig. 2-15). Now it is evident, that the eastern part of the northern aisle does not belong 

to this Romanesque building (fig. 16). During the Gothic reconstruction of the cathedral 

(1279-1330) the seven western Gothic windows were broken into the Romanesque wall, 

but in the three eastern cross-beams a new thinner wall was erected by reusing the old 

stones. Buttresses were erected between the windows. The foundations of two of them 

have been detected (fig. 15, 16, 18). In the last cross-beam a chapel was planned. Its foun

dations were excavated in 1938 (fig. 16, 19). It was an integral part of the staircase-tower 

("Eulenturm”/Owls Tower), which is sometimes considered to be of Romanesque origin. 

But the plans were changed and the opening in the wall of the northern aisle was closed. 

As larger windows were later broken through, the opening of a small Gothic (!) portal 

under the second window also had to be closed (fig. 16, 17).

The excavations also documented the foundations of a communication corridor from 

the provost's house to the cathedral, which was demolished in 1825 (fig. 1, 23, 24). This 

building may belong to the late Gothic period.
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