
Allianz zu treten. Doch ein „tutta la Puglia in fiamme” hat es nie gegeben. Troia wird 

von den Normannen ausdriicklich seiner Treue wegen gelobt, und Andria ergab sich den 

Byzantinern erst nach Belagerung. S. Leonardo wurde NutznieBer der Zerstorung von

Siponto. Bitonto stellte den Granconnestabile der normannischen Armee bei der Zer-

storung von Bari.

Rolf Legler

Stadtarchaologie

FRUHENTWICKLUNG VON TOPOGRAPHIE, PARZELLIERUNG UND BEBAU- 

UNG DER HANSESTADT LUBECK

Vortrag aufdem Kolloquium „Profane Architektur und Kunst im Mittelalter”, Miinchen, 

6. 9. 1988.

(Mit dreizehn Figured)

Die Hansestadt Lubeck verdankt ihren Namen, ihre Funktionen als Seehandelsstadt 

sowie ihre verkehrsgeographische und geopolitische Lage groBenteils einer Siedlungs- 

verlagerung — namlich von der slawischen Burgwall-Siedlung Alt Lubeck (Fig. 1). Die- 

se liegt ca. 6 km unterhalb der nachmaligen Hansestadt an der Trave. Die Funktionen 

zu ihrer Spatzeit im ausgehenden ll./friihen 12. Jahrhundert waren Kdnigsresidenz mit 

Hafen, Handworker- und Kaufleutesiedlung. Alt Lubeck ist eines der bestbezeugten Bei- 

spiele stadtischer Vor- und Friihstufen im slawischen Bereich.

Lubeck, 1143 und erneut 1159 „gegriindet”, bezeichnet als „Prototyp der modernen 

abendlandischen Stadtdes 12. Jahrhunderts”, „neuerTyp von Hafensiedlung”, „Vorort 

der Hanse”, gilt als normbildend fur den Ostseeraum. Angesichts der ungelosten histori- 

schen Fragen hat sich die Archaologie unter anderem einerseits zu bemiihen um die na- 

turraumlichen und besiedlungsgeschichtlichen Voraussetzungen sowie andererseits um 

Topographic, Grundstiicks- und Gebaudestrukturen der verschiedenen Entwicklungsstu- 

fen vor dem Hintergrund von Wirtschafts- und Sozialstruktur.

Die Archaologie sieht angesichts der umrissenen Fragen ihre Aufgabe darin, Untersu- 

chungen vor den zerstorenden Eingriffen durch BaumaBnahmen durchzufuhren. Ange

sichts der Bedeutung Liibecks hatte auch der Sonderforschungsbereich 17 der 

Universitat Kiel ein Forschungsprojekt zur Hansestadt Lubeck geschaffen. Aufgrund 

dieser Gegebenheiten war in Lubeck in den letzten 15 Jahren eine systematische Stadt

archaologie moglich.

Die naturraumlichen Voraussetzungen zur Topographie sind durch die Gestalt des 

Stadthiigels gepragt: Der schmale nord-siidliche Hdhenzug des Hiigelscheitels war pra- 

destiniert fiir eine Wegetrassierung, die Landenge im Norden fiir die strategische Posi

tion von Befestigungsanlagen, der Hiigelsporn nach Westen fiir Hafenanlagen an der 

Trave und der Westhang des Hiigels fiir schiffahrtsbezogene Funktionen (Fig. 2).

Zur germanischen und slawischen Vorbesiedlung des Stadthiigels war durch den 

Chronisten Helmold von Bosau lediglich iiberliefert, bei der deutschen Griindung 1143 

habe Graf Adolf von Schauenburg am Zugang zum Stadthiigel in verfallenem Zustand 

einen Burgwall angetroffen, den der Wagrier-Fiirst Cruto (1066—93) errichtet habe.
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Fig. 1 Die Lage von Alt Lubeck und Lubeck (nach W. Neugebauer, in: Zeitschrift fur 

Archdologie 2, 1968).
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Die Grabungen haben diesen Erkenntnisstand wesentlich verandert und vertieft (Fig. 

2): Das gilt vor allem fiir den Bereich des ehemaligen Burgklosters im Norden: Ein die 

Landenge querender Befestigungsgraben und umfangreiche Zeugnisse einer germani- 

schen Besiedelung der Romischen Kaiserzeit waren bereits eine unvorhersehbare Uber- 

raschung. Angesichts der umrissenen Schriftquellen weithin unerwartet war, daB 

tausende von keramischen und sonstigen Funden von einer intensiven und langdauern- 

den slawischen Besiedlung zeugen, die bis in das ausgehende 8. und 9. Jahrhundert zu- 

riickreicht. Nicht minder iiberraschend ist, daB ein west-bstlicher Befestigungsgraben im 

Bereich der Konventsgebaude und ein weiterer im Randbereich der jungeren siidlichen 

Befestigungsgraben ebenfalls auf diese Fruhzeit zuriickgehen. Zur Funktion dieses sla

wischen Burgwalles ist darauf zu verweisen, daB von hier aus sowohl der Landweg liber 

den Liibecker Stadthiigel wie auch der Seeweg auf der Trave beherrscht werden 

konnten.

Der fiir den Wagrier-Fiirsten Cruto (1066—93) bezeugte spatslawische Burgwall 

stellt demzufolge nur den Ausbau einer alteren Anlage dar. Nach den Untersuchungser- 

gebnissen handelt es sich offenbar um eine Ringabschnittsbefestigung. Wenigstens zu 

den alteren Burgwallsiedlungen gehorte nach den Funden ein ausgedehntes suburbium.

Auch im Siiden im Umkreis des Domes bezeugen zahlreiche Funde eine Besiedlung 

mittel- bis spatslawischer Zeit des 10./11. Jhs. Auf dem Hiigelscheitel fand sich schlieB- 

lich eine wohl spatslawische Ackerschicht. In die gleiche Zeit des ll./fruhen 12. Jhs. 

datiert auch der Siedlungsniederschlag auf dem nach Westen gerichteten Hiigelsporn, 

der die Nutzung als Hafen begiinstigte.

In sekundarer Verwendung fanden sich ferner aus verschiedenen Teilen der Stadt zahl

reiche Bauholzer. Sie waren nach den Dendrodaten teils jahrgenau 1095, teils um 1097, 

bis „um oder nach” 1109 eingeschlagen worden. Durch sie diirfte ein umfangreicher 

Siedlungsausbau auf dem Stadthiigel zur Regierungszeit des Fiirsten Heinrich von Alt 

Liibeck (1093—1127) bezeugt sein.

Zusammenfassend ist festzustellen, daB der Liibecker Stadthiigel schon in germani- 

scher, vor allem aber in slawischer Zeit vom spaten 8./9. Jahrhundert ab alles andere 

als ein bisher allgemein angenommenes unbesiedeltes Waldgebiet war. Vielmehr war er 

eine Kulturlandschaft, die durch die Burgwallsiedlung im Norden, durch Siedlungs- 

bereiche im Siiden und am giinstigen Hafengelande im Westen, durch einen Femhan- 

delsweg und durch Ackerbereiche gekennzeichnet ist.

Die Aufreihung der slawischen Fundplatze auf dem Stadthiigelscheitel entspricht der 

Langsachse des spateren StraBensystems. Dieser StraBenzug diirfte demzufolge in slawi- 

sche Zeit, vermutlich sogar bis in germanische Zeit zuriickreichen.

Zum Verhaltnis von Alt Liibeck zum Stadthiigel in spatslawischer Zeit (Fig. 1): Nach 

dem Tode des Fiirsten Heinrich von Alt Liibeck 1127 blieb das politische Ubergewicht 

zwar noch bei Alt Liibeck als Residenz bis zur Zerstdrung 1138. Doch werden die politi- 

schen Unsicherheiten nach 1127 und die Raubtiberfalle auf Alt Liibeck 1128 und 1138 

schon vor der deutschen Griindung von 1143 AnlaB fiir eine sukzessive Ubersiedlung 

der Kaufleute auf den Stadthiigel und damit fiir die Verlagerung der wirtschaftlichen 

Funktionen gewesen sein; das bekraftigen nicht zuletzt die zahlreichen Bauholzer der 

Zeit ab 1095.
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Fig. 2 Hansestadt Lubeck, Innenstadt. Archdologische Fundplatze zur germanischen 

Besiedlung der Romischen Kaiserzeit und zur slawischen Besiedlung. Rekonstruktion der 

Flufilaufe nach W. Ohnesorge. (Nach Fehring/Hammel 1985).
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• DENDRODATUM BB3I  BAUDATUM

- VOR + UM ODER NACH ~ UM JAHRGENAU (ZB. 1175)

Fig. 3 Hansestadt Lubeck, Innenstadt. Hohenschichtenplan aufgrund der gegenwarti- 

gen Hohenverhdltnisse mit Eintragung alter dendrochronologischen und bauhistorischen 

Daten zur Topographic von 1143 bis Mitte 13. Jahrhundert.



Legende zu Fig. 3

Dd. = Dendrodatum; B = Baudatum; — = vor;

+ = ura Oder nach; ~ = um

1 Burg Dd. 1155/56

2 Kleine BurgstraBe 22 (Cranen Konvent) B 1220, 

Dd. 1282

3 GroBe BurgstraBe 48 B ~ 1230

4 Koberg 2 B — 1250

5 GroBe Gropelgrube (Heiligen-Geist-Hospital) 

Dd. ~ 1236

6 St. Petri B ~ 1220/40

7 KonigstraBe 9 — 1250

8 Beckergrube 95 Dd. ~ 1227

9 MengstraBe 64 Dd. 1206 +

10 KonigstraBe 34 Dd. 1143 +, Dd. 1225

11 KonigstraBe 31 B — 1250/60

12 St. Marien B ~ 1200

13 An der Untertrave 97 Dd. — 1212

14 MengstraBe 16 B ~ 1220

15 AlfstraBe 38 Dd. ~ 1184, Dd. 1195 +,

Dd. ~ 1220

16 AlfstraBe 36 Dd. ~ 1201

17 Breite StraBe 55 B — 1250

18 JohannisstraBe 13 (Dr.-Julius-Leber-Str. 13)

B ~ 1230

19 KonigstraBe 41 B ~ 1250

20 Schiisselbuden 10 B ~ 1230

21 Schrangen B 1230/40, Dd. 1222 +

22 Breite StraBe 71 B — 1250

23 KonigstraBe 59 Dd. 1206 +

24 FleischhauerstraBe 25 Dd. — 1223

25 Rathaus B ~ 1230/40

26 An der Untertrave 110—111 Dd. 1186 +

27 HolstenstraBe 6 Dd. ~ 1180

28 Johanniskloster Dd. 1172 +, Dd. ~ 1211, Dd. ~ 

1214, B Ende 12. Jh. u. ~ 1250

29 Kleine Petersgrube 18 Dd. 1203 +

30 GroBe Petersgrube 8a Dd. 1249 +

31 GroBe Petersgrube 11 Dd. 1145 +

32 GroBe Petersgrube 17—25 Dd. 1209 bis 1242 +

33 GroBe Petersgrube 27 Dd. ~ 1173, Dd. ~ 1185

34 KapitelstraBe 5 B — 1250

35 Bischofshof B ~ 1250

36 Dom B.1173 bis 1220/30

37 An der Untertrave/Kaimauer Dd. ~ 1157,

~ 1195

38 FleischhauerstraBe 20 Dd. 1052 + bis 1164 +, 

Dd. ~ 1234

39 GroBe Altefahre (StraBenzug) Dd. 1201 +, Dd 

1212 +, Dd. 1220 +

40 AlfstraBe 9/FischstraBe 10 Dd. ~ 1174 bis

~ 1188

41 Kleine Altefahre 15 Dd. ~ 1227

42 Breite StraBe (StraBenzug) Dd. ~ 1173, Dd. ~ 

1188, Dd. 1214, Dd. ~ 1233

43 An der Obertrave 12 Dd. 1233 +

44 An der Obertrave 13 Dd. ~ 1165, Dd. ~ 1237

45 GroBe Petersgrube 29 Dd. 1229 +

46 Dr.-Julius-Leber-StraBe 58 Dd. 1224 +

47 HundestraBe 94 Dd. 1173 +, Dd. ~ 1225

48 MiihlenstraBe 32 Dd. ~ 1210

Die deutsche Erstgriindung Lubecks von 1143 (Fig. 2—5)

Wie zuvor umrissen, ist das deutsche Lubeck entgegen alterer Annahme keineswegs 

eine Rodungssiedlung auf bisher unbesiedelter Halbinsel. Angesichts der slawischen 

Vorbesiedlung stellt sich die Frage nach Lucke oder Kontinuitat zur deutschen Griin- 

dung. Obwohl spatslawische Holzkonstruktionen in situ noch nicht erfaBt wurden, spre- 

chen die erwahnten, 1095 und kurz danach eingeschlagenen Bauholzer fur die Annahme 

einer Kontinuitat: Die ihnen zugehorigen Konstruktionen haben die ersten Jahrzehnte 

der deutschen Griindung offensichtlich bei weitem uberdauert, denn die Sekundarver- 

wendung erfolgte zumeist erst im 13. Jahrhundert.

Zur Topographie von 1143: Die landesherrliche Burg im Norden, anstelle von Crutos 

verfallenem Burgwall, wurde nach der Schlacht von Bornhoved 1227 durch das Burg- 

kloster der Dominikaner ersetzt.

Im Refektorium und Kapitelsaal des Klosters erbrachten die Grabungen Anlagen der 

Burginnenbebauung, vor allem den 10,50 m tiefen Holzbohlenbrunnen. Die Eichen fall- 

te man nach den Dendrodaten im Winter 1155/56: Der Brunnen lag genau in der Mitte 

der urspriinglich wohl spatslawischen Ringabschnittsbefestigung, die demzufolge offen

sichtlich beibehalten und lediglich ausgebaut worden war.

Zur Funktion der Burg ist wie bei ihrem slawischen Vorganger auf die Beherrschung 

von Fernhandels- und Schiffahrtsweg zu verweisen, aber auch auf die militarische, wirt- 

schaftliche und administrative ErschlieBung des Landes.
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H DATUM AUS SCHRIFTOUELLEN || NICHT EINDEUTIG LOKALISIERBAR * ZU STRASSEN ZU SAKRALBAUTEN

- VOR * UM ODER NACH ~ UM JAHRGENAU (ZB 1175)

Fig. 4 Hansestadt Lubeck, Innenstadt. Hohenschichtenplan aufgrund der gegenwar- 

tigen Hohenverhdltnisse mit Eintragung aller aus den schriftlichen Quellen gewonnenen 

Daten zur Topographic von 1143 bis Mitte 13. Jahrhundert.



Legende zu Fig. 4

— = vor

1 Burg 1143, 1147, Dominikanerkloster 1229

2 St. Jacobus 1227

3 St. Clemens 1257

4 Beckergrube 1227

5 St. Catherina 1225

6 Kloster St. Johannis (1172/75) 1177

7 Grundeigentum des St. Johannisklosters vor 1181 

(GlockengieBerstraBe dadurch indirekt iiberliefert)

8 Grundeigentum des St. Johannisklosters vor 1181 

(HundestraBe dadurch indirekt iiberliefert)

9 Grundeigentum des St. Johannisklosters vor 1181 

(FleischhauerstraBe dadurch indirekt iiberliefert)

10 AlfstraBe 1227

11 St. Maria 1163 (als »forensis ecclesia« nicht loka- 

lisiert)

12 Rathaus 1270

13 Altestes Rathaus 1230/40

14 Markt - 1250

15 Holstenbriicke 1216

16 St. Peter 1170

17 Klingenberg 1227

18 Stadtmauer bei der »Neuen Miihle« am Hiixter- 

damm 1239

19 St. Aegidius 1227

20 Altestes Heiligen-Geist-Hospital vor 1234

21 St. Johannes auf dem Sande 1175

22 Dom 1160 bis 63

23 Curtis der Dompropstei 1163

24 Stadtmauer an der Trave 1259

25 Haus des Priesters Ethelo 1160

(Lokalisierung unbestimmt)

26 Miihlentor 1242

27 Miihlenbrucke 1160

Auch der mit zahlreichen historischen Hypothesen verbundenen Lokalisierung der 

Kaufleutesiedlung ist die Archaologie zunehmend naher gekommen: Gelandegegeben- 

heiten, Bohrergebnisse, die Uberlieferung eines Hafens sowie archaologische Funde 

sprechen fiir den nach Westen gerichteten Hiigelsporn.

Hier ist fiber den alteren spatslawischen Siedlungsresten von den letzten Jahrzehnten 

des 12. Jahrhunderts ab eine neue Siedlungstatigkeit durch dendrodatierte Bauten belegt. 

Hier mochten wir hypothetisch eine Hafensiedlung der Kaufleute um so eher annehmen, 

als jfingst eine „um 1157” dendrodatierte Uferbefestigung festgestellt wurde, nach 

D. Ellmers zahlreiche funktionstypische Funde einen Hafenmarkt bezeugen und ober- 

halb davon „um 1174” bis „um 1188” datierte Holzkonstruktionen entstanden. — Auch 

die spatslawische Siedlung im Bereich Domhiigel/Wakenitzfurt im Sfiden konnte fortbe- 

standen haben.

Zusammenfassend ist damit zur Topographie der deutschen Erstgrfindung von 1143 

festzuhalten: Es handelt sich keineswegs um eine Rodungssiedlung auf zuvor unbesie- 

delter Halbinsel. Die Grafenburg im Norden stellt offenbar einen Ausbau ihrer slawi- 

schen Vorgangerin dar; bezeichnenderweise erfuhr jedoch das slawische suburbium 

keine Fortentwicklung. Fiir die vielmehr in betrachtlicher Entfemung anzunehmende 

Lage einer relativ autonomen Hafensiedlung der Kaufleute im Westen sprechen Gelan- 

desporn, Uberlieferung, funktionstypische Funde sowie die jfingst erfaBte Uferbefesti

gung. Insgesamt scheint der Fortbestand spatslawischer Bebauung in frfihdeutscher Zeit 

angesichts der Wiederverwendung der 1095 und danach eingeschlagenen Bauholzer erst 

im friihen 13. Jahrhundert gut belegt. Demzufolge stellt das an der Kreuzung von alte- 

rem Fernhandels- und Schiffahrtsweg gelegene mehrteilige Siedlungsgefiige von 1143 

offenbar eine Fortentwicklung und Umstrukturierung der slawischen Vorbesiedlung dar. 

Es ist am ehesten als eine Marktsiedlung relativ autonomer Kaufleute unter dem Schutz 

des Stadtherrn anzusprechen und damit als Vorstufe zur vollentwickelten Stadt.

Neugrundung 1159 bis zum Beginn der Stadtherrschaft Kbnig Friedrichs I. 1181 

(Fig. 3-5)

Auseinandersetzungen zwischen Graf Adolf von Schauenburg und Herzog Heinrich
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dem Lowen fiihrten zur Neugriindung der Stadt 1159. Spiegel der dann folgenden 

schnellen Entwicklung sind die Bistumsverlegung mit Dombau im Siiden 1160, die Er- 

wahnung einer Marktkirche 1163, die von St. Petri im Westen 1170, die des Benedikti- 

nerklosters St. Iohannis im Osten 1177 und die einer Stadtbefestigung.

Zentrum des nach bisheriger Meinung spatestens 1159 konzipierten, relativ regelma- 

Bigen StraBensystems ist der Markt von Lubeck.

In seiner gleichnamigen Arbeit hat F. Rorig fur das ausgehende 13. Jahrhundert iiber- 

lieferte Besitzverhaltnisse um den Markt in diese Griindungszeit von 1159 zuriickproji- 

ziert und daraus seine umstrittenen Thesen von einem Griinderkonsortium als Vorlaufer 

von Rat und Ratsverfassung abgeleitet.

Im Gegensatz dazu haben verschiedene Grabungen im Marktumkreis iiberraschender- 

weise ergeben, daB hier offenbar jegliche Befunde aus der Zeitspanne 1159—1181 feh- 

len; dieses Ergebnis beruht auf den bisherigen dendrochronologisch abgesicherten 

Datierungen. Hier liegt demzufolge offensichtlich nicht der Besiedlungsbeginn. An- 

scheinend hat die Marktdiskussion den Blick dafiir verstellt, daB der Fernhandelsmarkt 

am Hafen stattfand. Denn die Entwicklungsstufe unter Herzog Heinrich dem Lowen ist 

bisher archaologisch vornehmlich dort erfaBt worden. Das gilt fur den erwahnten Hafen- 

markt der Kaufleute im Westen mit Uferbefestigung „um 1157”, ebenso fiir ein „um 

1173” dendrodatiertes Haus in der GroBen Petersgrube, aber auch fur erste Holzkon- 

struktionen AlfstraBe/FischstraBe „um 1174”.

Zusammenfassend zur Topographic der Neugriindung von 1159 bis 1181: Sie ist of

fenbar eine neue Ausbau- und Entwicklungsstufe der friihstadtischen Marktsiedlung. 

Beibehalten wurde die Burg im Norden, hinzu kamen der Bischofssitz im Siiden, St. Pe

tri im Westen, das Johanniskloster im Osten; der Hafen befand sich im Westen an der 

Trave. Nicht genau lokalisiert sind die Marktkirche sowie die Lage von Markt und civi- 

tas. Die der civitas verliehenen Rechte lassen diese Entwicklungsstufe nunmehr als Stadt 

im rechlichen Sinne erkennen.

Von der Stadtherrschaft Kbnig Friedrichs I. ab 1181 bis zur Erlangung der Reichs- 

freiheit 1226 (Fig. 3—6)

Diese kaiserliche und dann koniglich-danische Entwicklungsstufe fiihrte zu verstarkter 

Selbstverwaltung mit Ersterwahnung des Rates 1201 sowie zu einem topographischen 

Ausbau im Innern und nach auBen. Voraussetzung dafiir war die spatestens 1188 ge- 

wahrte Ausdehnung des Stadtrechtes u. a. auf die Uberschwemmungsgebiete der Trave. 

Den Ausbau spiegeln die Vermehrung der Pfarrkirchen spatestens 1227 auf insgesamt 

fiinf, die Anlage des Franziskanerklosters St. Katharinen 1225, eines Hospitals 1234 und 

einer steinernen Stadtbefestigung spatestens 1225.

Ausbau im Innern: Eine Nutzungsschicht auf dem Markt laBt eine intensive Nutzung 

dieser Freiflachen nach den Funden erst Ende des 12./Anfang des 13. Jahrhunderts er

kennen. Diese geht einher mit der ersten Erwahnung von Rat 1201 und Rathaus 

1230/40, ferner mit dem altesten Baubestand der Rats- und Marktkirche St. Marien um 

1200. Dendrodaten einer Holzbebauung in Standerbauweise „um 1174” bis „um 1188” 

wenig westlich von St. Marien, ferner zahlreiches Fundgut bezeugen eine Aufsiedlung 

aller Bereiche mit gutem Baugrund im spaten 12. und friihen 13. Jahrhundert.
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Expansion nach auBen: Zu den travenahen Fachwerkbauten der Zeit „um 1173” in der 

GroBen Petersgrube gesellten sich weitere kleine eingetiefte Fachwerkbauten in Ufer- 

nahe an der Ecke zur AlfstraBe; deren altester wurde „um 1184” dendrodatiert. Nach 

der Ausdehnung des Stadtrechtes auf die Uberschwemmungsgebiete erfolgten als Ge- 

meinschaftswerk umfangreiche BaulanderschlieBungsmaBnahmen durch groBflachig 

eingebrachte Holzroste mit Dendrodaten, wie „um oder nach 1186”, „um oder nach 

1201” und „um 1227”.

Zu StraBensystem und Bebauungsstruktur (Fig. 3—6): Die Holzbauten der Uferberei- 

che um 1173 bis um 1215 nahmen nach ihrer Orientierung groBenteils weder aufeinan- 

der noch auf die spatere Parzellierung und Fassadenfluchten Bezug. Dieses konnte im 

Bereich der AlfstraBe dadurch bedingt sein, daB hier auBerhalb der Stadtmauer nach den 

erwahnten funktionstypischen Funden der Ufermarkt der Fernhandelskaufleute lag. Hin

gegen sind die Holzbauten des Hiigelscheitels bereits in das StraBensystem eingebunden. 

Fiir den Uferbereich gilt das dann ebenfalls, aber erst von der Errichtung der ersten 

Backsteinbauten an, die Ecke AlfstraBe/An der Untertrave nach Dendrodatierung ,.um 

1220” erfolgte. Damals wurden nach Aufgabe des alteren Ufermarktes Ummauerung, 

Bebauungsstruktur und StraBensystem bis an die Trave ausgedehnt. Hintergrund ist die 

Strukturveranderung des nordeuropaischen Handels: Die Kaufleute begleiteten nun nicht 

mehr Schiff und Waren uber See, sie steuerten vielmehr ihre Handelsgeschafte mehr und 

mehr von ihren jetzt entsprechend ausgebauten heimischen Handelshausern aus. Die 

„moderne” Invention eines relativ regelmaBigen StraBensystems durch Anlage von 

Querachsen zur alteren, nunmehr zum Teil in Spindelform ausgebauten Langsachse des 

Fernhandelsweges ist archaologisch also erst jetzt sukzessive faBbar. Fiir 1216 ist mit 

der Holstenbriicke auch die gleichnamige StraBe bezeugt, fiir 1227 sind es auch Alfstra

Be, Beckergrube und Klingenberg. Etwa gleichzeitig erhielt der altere Fernhandelsweg 

einen holzernen Belag, in der Breiten StraBen nach erstem Dendrodatum „um 1173” 

verstarkt „ um 1188” und 1214, in der GroBen Altenfahre „um oder nach 1201” bis 

„um oder nach 1220”. 1226 erlangte Lubeck dann den Status einer Freien Reichsstadt.

Zusammenfassend ist zur Topographie der Zeit zwischen 1181 und 1226 festzustellen, 

daB aus der bis dahin mehrteiligen Siedlungsstruktur nunmehr sowohl durch Verdich- 

tung im Innern wie durch Expansion nach auBen ein einheitliches Siedlungsgefiige er- 

wachsen war. Den Ausbau spiegelt das in Anlehnung an den alteren Fernhandelsweg erst 

jetzt voll durchgebaute, relativ regelmaBige StraBensystem, die Vermehrung der Pfarr- 

kirchen auf fiinf, die Anlage eines Bettelordensklosters, eines Hospitals und einer stei- 

nernen Stadtbefestigung. Lubeck erreichte damit eine weitere Entwicklungsstufe, die der 

inneren Autonomie durch die Ratsverfassung entspricht.

Grundstiicks- und Gebaudestrukturen (Fig. 7—9)

Handtuchartig lange, schmale Parzellen galten als kennzeichnend fiir die europaische 

Stadt des Mittelalters. Solche zeigen auch die Kastasterplane fiir Liibeck. Insbesondere 

im Kaufleuteviertel schienen sie eine einheitliche GroBe aufzuweisen. Angesichts der 

iiberlieferten MaBe von Griindungsstadten meinte die altere Forschung, fiir das Lii- 

becker Kaufleuteviertel 25 x 100 FuB groBe Grundstiicke der Griindungszeit rekonstruie- 

ren zu konnen.
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Im Gegensatz dazu fuhrten archaologische Untersuchungen und historische Forschun- 

gen zu ganz anderen Ergebnissen. Im Osten der Stadt, in der HundestraBe 9—17, be- 

stand an der Stelle von spater fiinf Grundstiicken am Anfang des 13. Jahrhunderts nur 

eine geraumige Parzelle. In der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts wurde sie in zwei 

Grundstiicke, gegen Ende des 13. Jahrhunderts in insgesamt vier geteilt; erst um die 

Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert erfolgte eine Aufteilung auf insgesamt fiinf Parzel- 

len. Nunmehr lassen die jiingsten Grabungen zwischen AlfstraBe und FischstraBe auch 

fur den Bereich des Kaufleuteviertels im 12./13. Jahrhundert GroBgrundstiicke erken- 

nen. In besonderem MaBe gilt das fur das siidliche Eckgrundstiick Schusselbuden/Alf

straBe. Erst durch Aufteilungen vielleicht schon Ende des 12., dann Anfang des 14. 

Jahrhunderts, zum Teil auch noch in der Folgezeit, erhielten die Grundstiicke hier jene 

langschmalen Proportionen, die den postulierten MaBen der alteren Forschung von 

25 x 100 FuB nahekommen. Fiir die Zeit nach 1284 ist der ProzeB der sukzessiven Auf- 

siedlung dann flachendeckend fiir ganz Liibeck aufgrund der Grundbuchregesten zu ver

folgen.

Zusammenfassend ist festzustellen, daB am Anfang der Entwicklung nicht die bisher 

angenommenen typischen langen und schmalen Stadtparzellen stehen, sondern groBe, 

blockhaft gedrungene Stadthofanlagen. Bereits von der Wende des 12. zum 13. Jahrhun

dert ab ist der AufteilungsprozeB der GroBgrundstiicke anzunehmen. Das spiegelt 

Bevblkerungs- und Wirtschaftswachstum und damit den Strukturwandel der Stadt vom 

hohen zum spaten Mittelalter.

Hausbau (Fig. 8—13)

Im Profanbau ist jiingst die Pfostenbauweise, insbesondere bei einem Gebaude mit den 

beachtlichen Dimensionen von 8,50 x 17 m in prominenter Ecklage, faBbar geworden 

(Fig. 8). Beherrschend sind ansonsten ergrabene Holzstanderbauten und somit voll ent- 

wickelte Fachwerk-Konstruktionen. Das gilt bereits fiir die erwahnten travenahen Bau- 

ten um 1173 in der GroBen Petersgrube und fiir die kleinen eingetieften Bauten AlfstraBe 

38 ab „um 1184” (Fig. 10).

Das gilt aber auch fiir riickwartige Hofgebaude im Kaufleuteviertel, die ab „jahrgenau 

1180” iiber ungewohnlich stabilen Holzkellern als heizbare, turmartige Kemenaten 

rekonstruiert werden konnen (Fig. 8 u. 11). Diese waren gleichzeitig, im letzten Viertel 

des 12. Jahrhunderts, in den niedersachsischen und westfalischen Herkunftsgebieten von 

Liibecks Griindergeneration bereits in Naturstein ausgepragt. In Liibeck erfuhren sie 

vom friiheren 13. Jahrhundert ab eine Umsetzung in Backstein und von hier offenbar 

auch eine weitere Vermittlung in den Ostseeraum. Solche turmartigen Hauptgebaude 

dienten der sozialen Oberschicht als heizbare Kemenaten fiir Wohnzwecke oder als nicht 

heizbare „Steinwerke” auch der feuerfesten Lagerung von Handelsgiitern.

Als voll entwickelte Fachwerkbauten sind ebenfalls vom letzten Viertel des 12. Jahr

hunderts ab aber auch groBe, ebenerdige Gebaude wie jenes unter dem Heiligen-Geist- 

Hospital mit Dendrodatum „um 1236” faBbar geworden (Fig. 12). Es besteht aus einem 

einschiffigen Kernbau (Diele) von 6,80 m Breite und einem 2,70 m breiten Anbau (Kiib- 

bung) und erreichte die beachtliche Lange von 22 Metern.

Die traditionelle Ableitung dieses norddeutschen Stadthauses (Dielenhaus) aus dem 

Bauernhaus war zugunsten einer Entwicklung aus vorangehenden mittelgroBen Pfosten-
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Fig. 7 Hansestadt Lubeck, Grabung Hundestrafie 9—17. Grundstilcks- und Bebau- 

ungsstrukturen: oben 2. Halfte 13. Jahrhundert, unten um 1300 (veranderte Umzeich- 

nung nach Erdmann, Miihrenberg und de Palacius, in: LSAK 8, 1983).
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bauten in friihstadtischen Siedlungen und Burgen zu relativieren. Auch Bautraditionen 

wie diese konnten fiber Lubeck in den Ostseeraum vermittelt worden sein, denn sehr 

ahnliche Standerbauten wurden auch in Danzig, Elbing und Riga ergraben. Sie werden 

bestimmt durch die groBe Diele mit offener Herdstelle.

Erst das in Backstein ausgefiihrte Dielenhaus ist seit langem als das typische Liibecker 

Biirgerhaus bekannt (Fig. 7, 9 u. 13). Die jiingsten dendrochronologischen Belege rei- 

chen jedoch entgegen bisheriger Annahme nicht fiber die zweite Halfte des 13. Jahrhun- 

derts zuriick. Dazu zahlt das Haus KbnigstraBe 30, dessen Staffelgiebelfassade die 

Raumgliederung mit der 5 m hohen Diele spiegelt. Uber dem fast doppelgeschossigen 

Einraum der Diele befinden sich zumeist ein bis zwei niedrige Speichergeschosse und 

im Dachraum Speicherbbden. Dieses steinerne Dielenhaus hat man als Wohnspeicher 

der hansischen Kaufleute bezeichnet. Das Wohnen erfolgte im hinteren Gebaudeteil, 

nach den jiingsten Erkenntnissen vor allem aber in dem wohl aus der Kemenate ent- 

wickelten riickwartigen Fliigelgebaude. Offensichtlich ist das steinerne Dielenhaus 

nichts anderes als eine jiingere Fortentwicklung des vorangehenden Holzstanderbaues. 

Es bot nicht nur mehr Feuersicherheit, sondern auch gesteigerte Speicherkapazitat als 

Folge des im 13. Jahrhundert gewachsenen Handels mit Massengfitern, vor allem Ge- 

treide.

Wahrend die zunachst hblzernen turmartigen Kemenaten bzw. Steinwerke in der er- 

sten und die Dielenhauser in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts in Backstein umge- 

setzt wurden, entstanden wohl als erste Backsteinbauten bereits im beginnenden 13. 

Jahrhundert SaalgeschoBbauten der obersten Sozialschicht. Es sind mehrgeschossige 

groBe Gebaude mit den Hauptwohnraumlichkeiten im ObergeschoB, die sich von Palas- 

Bauten ableiten lassen. Den Typ vertritt nicht nur das Liibecker Rathaus, sondern auch 

eine Reihe weiterer Gebaude, haufig in reprasentativer Ecklage.

Bebauung der Grundstiicke (Fig. 5—9)

Bisher war eine einheitliche, nahezu liickenlose Bebauung mit Dielenhausern auf etwa 

gleichgroBen Grundstiicken seit der Stadtgriindung angenommen worden. Die Gra- 

bungsergebnisse haben demgegeniiber ganz andere, nach Lage und Funktion unter- 

schiedliche Bebauungsstrukturen erkennen lassen. Eine Sondersituation stellt sicher die 

Bebauung auf dem Ufermarkt der Fernhandelskaufleute durch kleine, eingetiefte Stan

derbauten im ausgehenden 12. Jahrhundert dar.

In ganz anderer Weise gilt das offensichtlich auch fur die herausgehobenen Grand- 

stficke an StraBeneinmiindungen mit reprasentativem Eckgebaude: Ecke Alfstra- 

Be/Schfisselbuden schlieBt sich das groBe Pfostenhaus des spaten 12. Jahrhunderts mit 

zwei hblzernen Nebengebauden zu einer hufeisenfbrmigen Dreifliigelanlage zusammen, 

wahrend auf dem geraumigen anschlieBenden Hofareal Anlagen der Infrastruktur (Bran

nen) Platz haben (Fig. 8). Diese Disposition behalt man zu Anfang des 13. Jahrhunderts 

zunachst durchaus bei, als das Eckgebaude als SaalgeschoBbau sowie der Brannen in 

Stein reprasentativ erneuert werden (Fig. 9).

Auf langen, schmalen, wohl bereits durch frtihe Unterteilungen entstandenen Grand- 

stiicken hingegen finden sich turmartige heizbare Kemenaten offenbar als Hauptgebaude 

im hinteren Grandstficksbereich, wahrend leichtere Bauten untergeordneter Funktion
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straBenseitig standen (Fig. 8). Das gilt fiir die Holzbauperiode im letzten Viertel des 12. 

Jahrhunderts AlfstraBe/FischstraBe, aber auch noch fiir die durch die Schriftquellen von 

1290 bestatigte Disposition KapitelstraBe 5 mit Steinwerk (domus) im Hofbereich und 

einem wohl hblzernen Stall (stabulum) an der StraBe. Dabei weisen die StraBenfronten 

keineswegs eine geschlossene, sondern durch mehr Oder weniger groBe Liicken eine aus- 

gesprochen lockere Bebauung auf.

Erst nach vermehrten Grundstiicksteilungen und nach Aufkommen des steinernen Die- 

lenhauses entstanden im spaten Mittelalter die geschlossenen Giebelhausfronten (Fig. 9). 

Dabei wurde die altere funktionale Disposition „Wirtschaftsfunktion im straBenseitigen, 

Wohnfunktionen im ruckwartigen Bereich” beibehalten — nunmehr realisiert durch das 

steinerne Dielenhaus und den hofseitigen Wohnfliigel, der wohl aus den alteren Kemena- 

ten hervorgegangen ist (Fig. 13). An der ruckwartigen Hofbegrenzung befanden sich 

schlieBlich die Anlagen der Entsorgung sowie Stalle (Fig. 7 u. 9).

Ergebnisse

Wichtige friihstadtische topographische Elemente finden sich bereits in Liibecks slawi- 

scher Vorgangersiedlung Alt Lubeck: Burgwall als Herrschaftszentrum, Handwerker- 

siedlung im suburbium und Hafen mit Kaufleutesiedlung. Die Griindung des deutschen 

Lubeck stellt jedoch nicht nur eine Verlagerung der Vorgangersiedlung dar. Sie kniipft 

vielmehr auch ihrerseits an ein mehrhundertjahriges und mehrteiliges slawisches Sied- 

lungsgefuge auf einem naturraumlich exponierten Platz an. Dieses hatte aus Burgwall- 

siedlung und groBem suburbium, Fernhandelsweg und Hafen bestanden. Es wurde nach 

Verlagerung der Fernhandelsfunktionen von Alt Lubeck 1143 durch die deutschen 

„Griinder” zu einer mehrteiligen Marktsiedlung stadtischer Friihstufe im Schutze der 

graflichen Burg weiter entwickelt und umstrukturiert. Die Zweitgriindung 1159 machte 

Lubeck dann zur Stadt auch im rechtlichen Sinne. Nach 1188 erfolgte dann mit der poli- 

tischen, wirtschaftlichen und verfassungsrechtlichen Expansion zur vollentwickelten 

Stadt auch die sukzessive Aufsiedlung und topographische ErschlieBung. Auf die innere 

Autonomie folgte 1226 die Reichsfreiheit.

Auch Stadtplan- und Grundstucksgefiige sind offensichtlich nicht nur das Ergebnis ei- 

nes Griindungskonzeptes: Das StraBensystem besteht aus einem im Kern alteren Fern

handelsweg und senkrecht auf den Hafen zugefiihrten Querachsen, die offenbar 

stufenweise und vollends erst um 1220 nach Aufgabe des Ufermarktes der Fernkaufleute 

realisiert wurden. Hintergrund dafiir war offenbar die Umstrukturierung des Handels; 

das Ergebnis war ein neuer und folgenschwerer Typ von Hafensiedlung. Die in dieses 

Gefiige eingebundenen Grundstiicke hatten wie in anderen fiihrenden Stadten zunachst 

nicht die Gestalt der spater so typischen schmalen, langen Stadtparzellen, sondern waren 

locker bebaute groBe blockhafte Hofe. Allerdings erfolgten Aufsiedlung und dichte Be

bauung als Spiegel des Wachstums von Bevolkerung und Wirtschaft groBtenteils schon 

in der Zeitspanne vom ausgehenden 12. bis zum 14. Jahrhundert.

Auch der Hausbau spiegelt diese Entwicklung: In Lubeck treten vom letzten Viertel 

des 12. Jahrhunderts ab neben vereinzelte Pfosten- und zahlreiche, auch mehrgeschossi- 

ge Holzstanderbauten mit groBer Diele als neuer Gebaudetyp turmartige, zunachst hbl- 

zerne Kemenaten und Steinwerke sowie groBe SaalgeschoBbauten der sozialen
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Fig. 10 Hansestadt Lubeck, Grabung Alfstrafie 38. Rekonstruktion des Holzhauses B 

(nach Glaser, in: LSAK 17, 1988).
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Fig. 11 Hansestadt Lubeck, Grabung Alfstrafie/Fischstrafie. Holzerne Kemenate, 

4. Viertel 12. Jahrhundert. Rekonstruktionsversuch (nach Fehring 1989).



Fig. 12 Hansestadt Liibeck, Fachwerkbau unter dem Heiligen-Geist-Hospital an der 

Grofien Gropelgrube, um 1236. Grundrift mit Rekonstruktionsversuch (nach Fehring 

1986).
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Fig. 13 Hansestadt Liibeck, Mengstrafie 48. Grundrijl und Schnitte des steinernen 

Dielenhauses (nach R. Poppe, Das Osnabriicker Bilrgerhaus, 1944).

Oberschicht. Erst von der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts ab entstand dann im Ge- 

folge des Handels mit Massengiitern das nun in Stein ausgebildete altbekannte Dielen- 

haus, das schliefflich vielfaltigen Funktionen diente.

Nach alien Kriterien erfolgte in Lubeck eine lange und komplizierte Entwicklung von 

protourbanen slawischen Wurzeln uber eine deutsche Hafen- und Marktsiedlung zur 

vollentwickelten Stadt stufenweise. Diese Entwicklung beinhaltet bisher nicht geahnte 

Veranderungen von Topographic, Grundstiicks- und Bebauungsstrukturen vor dem Hin- 

tergrund okonomischer Wandlungen. Sie war alles andere als ein statischer Griindungs- 

akt und steht nach jiingsten Erkenntnissen keinesfalls isoliert. Vielmehr zeigt sich, dab 

auch an anderen Platzen grundlegende Fragen zur Geschichte des europaischen Stadte- 

wesens durch systematische archaologische Untersuchungen einer ganz neuen Beant- 

wortung zugefuhrt werden.

Gunter P. Fehring

Abbildungsnachweis: Amt fur Vor- und Friihgeschichte (Bodendenkmalpflege) der 

Hansestadt Lubeck

Weiterfuhrende Literatur
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Tagungen

PROFANE ARCHITEKTUR UND KUNST

IM MITTELALTER. 12. BIS 15. JAHRHUNDERT

Kolloquium des Comite International d’Histoire de 1’Art in Verbindung mit dem Zen- 

tralinstitut fiir Kunstgeschichte, Miinchen (Ludwig Maximilians-Universitat), 5.-7. 

September 1988.

Mit dem Titel des Kolloquiums, dessen Vortrage hier in Zusammenfassung wiederge- 

geben werden, ist einer der ausgedehntesten „weiBen Flecken” der Kunstgeschichte 

iiberhaupt benannt. Von vornherein war ausgeschlossen, daB eine Tagung an diesem 

dutch die Uberlieferungslage bedingten Tatbestand etwas Grundsatzliches andern konn- 

te. Deshalb setzten sich Veranstalter und Sektionsleiter ein zugleich bescheideneres und 

konkret anvisierbares Ziel, indem sie das Gesprach auf die Stadt konzentrierten: Aus- 

wirkung des stadtischen Lebens auf das Kunstschaffen, Urbanistik und Architektur, 

Stadt und Hof standen zur Diskussion. Die Frage nach der spezifisch stadtischen Kom- 

ponente der in der Stadt geschaffenen Kunstwerke wurde gestellt und in Einzelfallen be- 

antwortet.

Das Forschungsgebiet Stadt bot Gelegenheit, die fiir die neuere Mittelalterforschung 

unschatzbaren Leistungen der Stadtarchaologie reprasentativ einzubeziehen (das Referat 

von Gunther P. Fehring wird hier in vollem Umfang abgedruckt). Uberhaupt ist die Er- 

forschung der mittelalterlichen Stadt geradezu ein Exempel fur Sinn und Notwendigkeit 

fachiibergreifender Zusammenarbeit. Dementsprechend gab das Kolloquium auch dem 

Historiker, Rechtshistoriker, Soziologen und Literaturwissenschaftler bereitwillig das 

Wort. Kam das groBe Gesprach in Gang? Zumindest lieB sich feststellen, daB fiber die 

Zunftgrenzen hinweg weitgehend Einigkeit bestand im pragmatischen, die historischen
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