
SEKTION II: Die Architektur in der mittelalterlichen Stadt. 

Sektionsleiter: Cord Meckseper, Hannover, und Jurgen Paul, Tubingen.

Cord Meckseper, Hannover: Die mittelalterliche Stadt als Forschungsaufgabe.

Erklartes Ziel der Sektion war, nach langerer Zeit kunsthistorischer Abstinenz die 

Aufmerksamkeit einmal wieder auf die mittelalterliche Stadt als Formproblem zu len- 

ken. Ein solches Unterfangen stoBt zunachst auf Skepsis: Die mittelalterliche Stadt ver- 

weigere sich einer historisch-asthetischen Analyse, denn sie habe ihre Gestalt iiber- 

wiegend aus zweckrationalen Griinden erhalten. Die physische Topographic, rechts-, 

sozial- und kirchentopographische Bedingungen, in vielen Fallen der Zwang, auf eine 

altere Vorbebauung reagieren zu miissen, wiederum eher topographisch bedingte 

verkehrs- und wehrtechnische Gegebenheiten und so fort hatten von Ort zu Ort jeweils 

unterschiedliche Gestaltformen ergeben. Sie lieBen sich zwar formal beschreiben und bei 

gleichen Entstehungsvoraussetzungen in gewissem Umfang auch typisieren. Aufgrund 

ihrer primar auBerkiinstlerischen Bedingtheit entzogen sie sich jedoch einer im engeren 

Sinn kunsthistorischen Interpretation.

Tatsachlich ist der mittelalterliche Stadtebau der kunsthistorischen Forschung in den 

letzten Jahrzehnten weitgehend entglitten. Noch bis in die 50er Jahre hinein war er ein 

ausgesprochenes Lieblingskind vor allem der deutschsprachigen Kunstgeschichte. Es sei 

nur an Namen wie Erich Bachmann, A. E. Brinckmann, August Griesebach, Josef 

Gantner, Hans Klaiber, Paul Jonas Meier, Werner Noack oder Paul Zucker erinnert, 

ebenso an Wolfgang Braunfels, Erich Herzog, Paul Hofer, Kurt Junghanns, Harald 

Keller oder Hans-Joachim Mrusek. Aus der bauhistorischen Disziplin seien immerhin 

Karl Gruber und Adalbert Klaar genannt.

DaB die mittelalterliche Stadt in der Kunst- und Baugeschichte derzeit kaum noch eine 

Rolle spielt, liegt sicher mit daran, daB die Stadte jener Zeit nur noch relikthaft faBbar 

sind. So wurde die mittelalterliche Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Domane 

der Archaologie und der Mediavistik. Die Zusammenarbeit beider Disziplinen bestimm- 

te die Diskussion der letzten drei Jahrzehnte vor allem in Nord- und Osteuropa, weniger 

in den romanischen Landern. Dabei wandte sich das Schwergewicht der Fragestellungen 

zunachst iiberwiegend genetischen Problemen der Stadtentstehung im friihen Mittelalter 

zu. Erstmals wurde die friihe Stadt als eigenstandiges Phanomen auch in ihrer Gestalt- 

haftigkeit faBbar und deutlich. In den letzten rund zehn Jahren begann dann die For

schung, verstarkt die hoch- und spatmittelalterliche Stadt in ihr Blickfeld zu riicken. Hier 

ist die Mittelalterarchaologie inzwischen in der Lage, ebenfalls ein ganz neues Bild zu 

zeichnen. Uberaus bemerkenswerte Ergebnisse erbrachte schlieBlich die vor allem in 

Mittel- und Nordeuropa gut organisierte und auBerordentlich regsame Hausforschung 

auf dem Gebiet des sogenannten Biirgerhausbaus.

Allgemein ging allerdings in dieser zweiten Phase mittelalterlicher Stadteforschung 

die Frage nach der Gesamtgestalt der Stadt weitgehend verloren. Wir verfiigen heute 

durchaus uber detailliert ausdifferenzierte Begriffsrahmen und Definitionen fur die ein- 

zelnen historischen Etappen und Unterschiede zum Beispiel der Rechtsformen mittelal

terlicher Stadte. Fur die Gestaltform fehlen sie uns nach wie vor nahezu vollstandig.
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Voraussetzung fiir eine Betrachtung der mittelalterlichen Stadt als Gestaltphanomen ist 

zum einen, ein der Stadt adaquates Vokabular der Beschreibung zu entwickeln, dariiber 

hinaus aber die Bestimmung der Qualitat jeweiliger Stadtgestalt als Aufgabe zu begrei- 

fen. Es geht also nicht allein darum — dies sei ausdriicklich vermerkt —, Kunstgeschich- 

te bezogen auf die Stadt als reine Formengeschichte zu betreiben. Vielmehr gilt es 

dezidiert den Anspruch zu erheben, auch die Frage nach der Gestaltqualitat als „Kunst- 

werk” zu stellen — wobei der Kunstwerkcharakter der Stadt als die Art und Weise zu 

begreifen ware, in der die in der Gestalt einer Stadt verkorperten funktionalen Ansprii- 

che — seien dies rein technische Zwecke oder eher Reprasentationsanliegen — formal 

vermittelt und damit definiert, zugleich aber iiberhoht, aufgelbst und damit (historisch 

gesehen) transzendiert werden. ZugegebenermaBen ein reichlich hoch angesetztes An- 

spruchsniveau bereits der Fragestellung, das aber Voraussetzung ist, um anhand von 

Einzelaspekten der Stadtgestalt ins Gesprach zu kommen, ohne das Ganze der Stadt aus 

dem Auge zu verlieren.

Die methodische Grundproblematik sei dabei nicht verkannt. Aus keiner Zeitschicht 

des Mittelalters ist eine Stadt vollstandig erhalten geblieben. Wir haben es durchwegs 

mit einzelnen Relikten zu tun: Kirchen, Rathausern, Befestigungsresten und ganz punk- 

tuell mit einzelnen Hausern. Wir miissen uns in einem gegeniiber der Monumentalarchi- 

tektur ganz ungewohnlichen MaB das Objekt unserer Betrachtung erst rekonstruieren, 

unter EinschluB aller damit verbundenen methodischen Risiken und bis hin zur Sinnfrage 

eines solchen Unternehmens; zumal sich die Totalrekonstruktion einer mittelalterlichen 

Stadt — selbst auf bestimmten Zeitebenen — schon aus vielerlei grundsatzlichen Uberle- 

gungen heraus als unmoglich erweisen muB. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die mittelal- 

terliche Stadt in ihrer Gestalt prozeBhaft definiert ist. Selbst bei einer scheinbar reinen, 

hochmittelalterlichen Grundungsstadt — wie einer Zahringerstadt in Siidwestdeutsch- 

land, einer Bastide in Frankreich oder einer Terra murata in der Toskana — wurde mit 

dem Abstecken des Stadtgrundrisses zwar ein formal eindeutig systematisiertes und 

strukturiertes Grundmuster vorgegeben, das die folgende Auffiillung mit Bauwerken je- 

doch von vorne herein nicht determinierte.

Um die hier anskizzierten Probleme zu verdeutlichen und liber die angesprochenen 

Fragen ins Gesprach zu kommen, wurden an den Anfang der Sektion zunachst zwei Re- 

ferate gestellt, die sich der Gesamtgestalt der Stadt aus archaologischer Sicht zuwandten 

(Gunter Fehring, Rudolf d’Aujourd’hui). Mit den beiden folgenden Referaten sollte ein- 

mal der EinfluB des Kirchenbaus auf die Architektur iibriger Bauten reflektiert werden 

(Thomas Topfstedt), umgekehrt diesem das Representationsverlangen auf der Ebene des 

sogenannten Biirgerhausbaus gegeniibergestellt werden (Dirk J. de Vries). Vier Referate 

dienten dann dazu, am Beispiel des Rathauses und Kommunalpalastes stadtebauliche 

Fragen stadtbiirgerlich-politischer Representation zu diskutieren (Mieczyslaw Zlat, 

Nikolaus Zaske; Carla Ghisalberti, Ingrid Kruger). Das letzte Referat hatte die Aufgabe, 

abschlieBend den Blick nachdriicklich wiederum auf die Stadt als Ganzes zu lenken 

(Hugo Borger).

Der Verfasser dankt herzlich Jurgen Paul fiir die tatkraftige Unterstiitzung bei der 

Vorbereitung der Sektion, ebenso den Referenten, die sich durchwegs mit ihren Beitra- 

gen dem Ziel der Sektion eindeutig gestellt haben.
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Gunter P. Fehring, Lubeck: Fruhentwicklung von Topographie, Parzellierung und Be- 

bauung der Hansestadt Lubeck (Abdruck siehe oben Seite 170—192).

Friihstadtische topographische Elemente finden sich bereits in Liibecks slawischer 

Vorgangersiedlung Alt Lubeck: Burgwall als Herrschaftszentrum, Handwerkersiedlung 

im Suburbium und Hafen mit Kaufleutesiedlung.

Die Griindung des deutschen Lubeck stellt jedoch nicht nur eine Verlagerung der Vor

gangersiedlung dar. Sie kniipft vielmehr auch ihrerseits an ein mehrhundertjahriges und 

mehrteiliges slawisches Siedlungsgefiige auf einem naturraumlich exponierten Platz an. 

Dieses hatte aus Burgwallsiedlung 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 Friih- 

stufe im Schutze der graflichen Burg weiterentwickelt und umstrukturiert. Die Zweit- 

griindung 1159 machte Lubeck dann zur Stadt auch im rechtlichen Sinne. Nach 1188 

erfolgte dann mit der politischen, wirtschaftlichen und verfassungsrechtlichen Expan

sion zur voll entwickelten Stadt auch die sukzessive Aufsiedlung und topographische Er- 

schlieBung.

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

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

handelsweg und senkrecht unter anderem 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 Grundstiicke hatten wie in anderen fiihrenden Stadten zunachst nicht die Gestalt der 

spater so typischen schmalen, langen Stadtparzellen, sondern waren locker bebaute, 

groBe blockhafte Hbfe. Allerdings erfolgten Aufsiedlung und dichte Bebauung als Spie

gel des Wachstums von Bevolkerung und Wirtschaft grbBtenteils schon vom ausgehen- 

den 12. bis 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 

holzerne Kemenaten und Steinwerke sowie groBe SaalgeschoBbauten der sozialen Ober- 

schicht. Erst von der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts ab entstand dann im Gefolge 

des Handels mit Massengiitern das nur in Backstein ausgebildete altbekannte Die- 

lenhaus.

Nach alien Kriterien erfolgte in Lubeck eine komplizierte Entwicklung von proto- 

urbanen slawischen Wurzeln fiber eine deutsche Hafen- und Marktsiedlung zur voll ent

wickelten Stadt stufenweise. Diese Entwicklung beinhaltet bisher nicht geahnte Veran- 

derungen von Topographie, Grundstiicks- und Bebauungsstrukturen auf dem Hinter

grund okonomischer Wandlungen. Sie war alles andere als ein statischer Griindungsakt 

und steht keinesfalls isoliert.

Rolf d’Aujourd’hui, Basel: Stadtkemforschung: Hausarchitektur und Stadtbild im hoch- 

mittelalterlichen Basel.

Ziel und Sinn der Stadtkemforschung liegen letztlich darin, ein ganzheitliches Bild
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von Umwelt, Lebensqualitat und Lebenszuschnitt zu rekonstruieren, die Ergebnisse den 

Stadtbewohnern bewuBt zu machen und sie den heute verantwortlichen Stadtplanern zur 

Verfugung zu stellen. In einer Altstadt, in der nur noch „umgebaut”, jedoch kaum mehr 

„neugebaut” werden kann, muB es die gemeinsame Absicht von Stadtkernforschern und 

Planern sein, das Verstandnis fiir eine geschichtsbewufite Stadtpflege und Stadtplanung 

in der Bild- und Funktionsebene zu fordern (Grundsatzliche Bemerkungen zur Stadt- 

kernforschung in Basel vgl. R. d’Aujourd’hui, Archdologie in Basel — Fundstellen- 

register und Literaturverzeichnis, 1988, 7 ff.).

Seit spatkeltischer Zeit ist der Kern der heutigen Stadt Basel kontinuierlich besiedelt, 

wobei Verlagerungen der jeweiligen Schwerpunkte erkennbar sind. Diese Anpassung an 

die wechselhaften Bediirfnisse im Hinblick auf die Schutz- und Verkehrslage sowie die 

Tatsache, daB wahrend des 5. bis 8. Jahrhunderts eine grundlegende Umstrukturierung 

in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht stattgefunden hatte, erschweren den archaologi- 

schen Nachweis einer Siedlungskontinuitat. Wahrend Wandel und Zuwachs der mate- 

riellen Habe im Gebiet des spatromischen Kastells nur gering gewesen sein diirften, 

kiinden Grabfunde auBerhalb des Kastellbereiches rechtsrheinisch die Landnahme der 

Alamannen und linksrheinisch die frankische Machtabldsung im 6. Jahrhundert an. 

Deutliche Zeugnisse einer Neuordnung werden sowohl im historischen als auch im 

archaologischen Quellenmaterial des 8. Jahrhunderts greifbar.

AuBerhalb des Bischofssitzes auf dem Miinsterhiigel liegen aus karolingischer Zeit 

wiederum nur sparliche Reste fruhstadtischer Strukturen vor. Keramikfunde und Sied- 

lungsspuren aus dem 9. und 10. Jahrhundert in der unteren Talstadt am Birsig, an beiden 

Ufern des Rheins und entlang der wichtigen Verkehrswege diirfen als Zeichen mittelal- 

terlicher Handelsbeziehungen und als Hinweise auf Marktstellen gewertet werden. Un- 

ter der Gunst der deutschen Kaiser setzt im 11. Jahrhundert eine rasche Entwicklung zur 

befestigten Stadt ein. Die archaologischen und baugeschichtlichen Untersuchungen der 

letzten Jahre vermitteln heute einen guten Einblick in die Entwicklung der hochmittelal- 

terlichen Stadt. Die wachsende Bedeutung Basels wahrend des 12. und 13. Jahrhunderts 

kommt unter anderem auch in einer Zunahme des historischen Quellenmaterials zum 

Ausdruck (Zusammenfassung der Stadtgeschichte vgl. R. d’Aujourd’hui, Die Entwick

lung Basels vom keltischen Oppidum zur hochmittelalterlichen Stadt, Scriptum zur Friih- 

geschichte Basels, 1987).

Wachstum und Ausdehnung der Stadt konnen am augenfalligsten an Hand der Ent

wicklung der Stadtbefestigung aufgezeigt werden. Im Hochmittelalter konnen in Basel 

drei Phasen der Stadtentwicklung unterschieden und archaologisch nachgewiesen wer

den. Unter Bischof Burkhard wird im letzten Viertel des 11. Jahrhunderts der erste Mau- 

erring errichtet, der bereits eine Flache von 28 ha einschlieBt. Im 12. Jahrhundert erfolgt 

eine Erweiterung und eine Verstarkung der Befestigungsanlagen mittels vorgebauter 

Rechtecktiirme. In der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts wird der altere Mauerring 

durch eine Wehrmauer mit Rundturmen ersetzt. Die Ursache fiir den Ersatz ohne Ge- 

bietsgewinn ist in der Modernisierung des Verteidigungskonzeptes zu suchen: die indivi- 

duelle „Burgwehr” wird durch eine kollektive Stadtwehr mittels eines Stadtkommandos 

abgelost. Die hochmittelalterliche Befestigung langs der inneren Graben wird schlieBlich 

in der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts durch die rund 4 km lange spatmittelalterliche
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Stadtmauer abgeldst (Zusammenfassung im Jahresbericht der Archaologischen Boden- 

forschung in der Basler Zeitschrift filr Geschichte und Altertumskunde, Band 88, 1988 

in Vorbereitung).

Bereits um 1100 kann langs der Stadtmauer eine Parzellierung — Grundstiicke von 

22 x 11 m — beobachtet werden. Diese Parzellen werden wahrend des Hoch- und Spat- 

mittelalters mehrfach unterteilt.

Eine ahnliche Entwicklung wird auch in der Gewerbesiedlung, dem am Birsig gelege- 

nen Kern der mittelalterlichen Stadt, festgestellt. Hier entstehen ab 1100 Kernbauten auf 

einer im Vergleich zur heutigen StraBe zuriickversetzten Baulinie (Schneidergasse, 

Stadthausgasse). Im Spatmittelalter erfolgen Parzellenteilung und Ausbau zur heutigen 

Gassenflucht hin. Damit kommt es zur Versteinerung der bereits im 11. Jahrhundert 

langs der StraBe gelegenen Holzhauser. Fundumstande und Lage der altesten Kern

bauten im Gewerbeviertel zeigen, daB Steinbau im 12. Jahrhundert nicht mehr aus- 

schlieBlich dem Adel vorbehalten war (Ch. Ph. Matt und P. Lavicka, Zur baugeschicht- 

lichen Entwicklung eines hochmittelalterlichen Siedlungskerns, Basler Zeitschrift fur 

Geschichte und Altertumskunde, Band 84, 1984, 329 ff.).

Dirk J. de Vries, Zeist: Herrschaftsanspriiche der Biirgerschicht, den Alltagsbauformen 

gegeniibergestellt.

In einer Zeit, zu der fast alle Hauser aus organischen Materialien bestanden, ragten 

die wenigen Steinbauten tatsachlich wie metaphorisch uber ihre bescheidenere, vergang- 

lichere Umgebung aus organischen Materialien hinaus. So kann man sagen, daB romani- 

sche Steinbauten per se Besitz und Macht demonstrierten, zunachst wesentlich an 

Territorium, spater — und vor allem in den Stadten — auch an Geld.

Die architektonischen Mittel, deren man sich im einzelnen bediente, um Wiirde auszu- 

driicken oder vorzuspiegeln, wandelten sich mit der Zeit. Bei den fruhesten niederlandi- 

schen Steinhausern scheint die Gestaltung sozusagen mit dem importierten Baumaterial 

mitgeliefert worden zu sein. Die Fassade der ehemaligen Propstei Sankt Lebuinus in De

venter (12. Oder 13. Jh.) zeigt unten Buckelquader aus Trachyt, in den oberen Teilen 

Tuffstein. Diese einigermaBen gesuchte Art der Steinverwendung provoziert eine Deu- 

tung im Sinne von „Herrschaftsarchitektur”, als Ausdruck des Einvernehmens zwischen 

niederlandischem Landesherr, Utrechter Bischof und deutschen Obrigkeiten. Allerdings 

ist bisher keine hinreichend genaue Datierung des Bauwerks moglich, welche eine Vor- 

aussetzung fur eine Einschatzung des politischen Umfelds bedeutete.

War vor 1200 die Trennung zwischen Herren und Knechten auch im Bauwesen ziem- 

lich scharf und das Bauen mit Naturstein dem Adel und wichtigen Kirchen vorbehalten, 

so wirkte die Einfiihrung des Backsteinbaus in sozialer Hinsicht nivellierend. Sie ging 

im groBen und ganzen mit dem Aufbluhen der Stadte einher, und vom 13. Jahrhundert 

an wurden Stadtpalaste ebenso wie Kammerwohnungen aus Ziegelsteinen errichtet und 

mit Dachziegeln gedeckt. Zugleich entstand der filr den Norden charakteristische Haus- 

typ, an der kurzen StraBenseite einer schmalen Parzelle, der Dachfirst quer zur StraBen-
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flucht. Damit wurde, ahnlich oder in noch hoherem MaB als GroBenordnung und 

Material des Gebaudes, die Fassade zur Visitenkarte des Eigentiimers.

Das Referat fiihrte einige bezeichnende Arten jenes Fassaden- und Gebaudeaufputzes 

vor, mit denen die Burger es der Oberschicht gleichtun wollten: unfunktionale Wehrgan- 

ge und Tiirmchen, Wappen und Kbpfe, darunter Portratkbpfe. Offenkundig bezweckte 

man mit solchem Apparat, Wohlstand, Amt und Wiirden des Eigentiimers herauszukeh- 

ren. Um 1500 kam es gar zu Fassaden mit Attrappen von Zinnen, die so diinn waren, 

daB sie mit Eisenstangen am Dach verankert werden muBten. Um diese Zeit schatzte 

man auch turmartige Aufsatze und wertete mit ihnen selbst altere Bauten auf (Oudaen 

in Utrecht, Nassauer Haus in Niirnberg). Schon friih finden sich steinerne Treppentiir- 

me, doch erst im spaten 15. und 16. Jahrhundert, in Zusammenhang mit der Ausbreitung 

eines neuen, L-formigen Haustyps, gewannen sie — unnbtig erhoht — nennenswerten 

EinfluB auf die auBere Erscheinung des Hauses: hofseitig im Winkel zwischen den bei- 

den Trakten, gewohnlich als eigenes Bauglied hervorgehoben.

Diese Merkmale „anspruchsvoller” Hausergestaltung haben miteinander gemeinsam, 

daB sie in erster Linie zum Bereich des Dekorativen gehbren. Kriterien der Bautechnik 

oder der ZweckmaBigkeit scheinen dagegen keine wichtige Rolle gespielt zu haben.

Fig. 1 Breslau, Rathaus, Grundrifi des Erdgeschosses mit Angabe der Bauphasen (Zlat)

1210-1500 1528-1355 1515-1557 2?ot.XIVw. 1426-14ZS 1450-1460 1470-1510 1615 1664-lBtl
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Mieczyslaw Zlat (Wroclaw): Mittelalterliche Rathauser in Schlesien.

Die wahrend des 13. und 14. Jahrhunderts in Schlesien zahlreich gegrundeten Stadte 

weisen durchweg eine einheitliche Anlage auf mit regelmaBigem GrundriB und recht- 

winkligem StraBennetz, im Zentrum liegt der rechteckige „Ringplatz”, in dessen Mitte 

sich der Gebaudeblock von Rathaus und Rathausturm erhebt. Auch Baugeschichte und 

Gestaltung der Rathauser selbst weisen deutliche Verwandtschaft auf: ein langgestreck- 

ter zweigeschossiger Bau, an einer Schmalseite der Turn. Dieses Schema, fiir das Bres

lau den Prototyp gebildet hat, stand bis zum 19. Jahrhundert in Geltung.

Nur schrittweise gelang es den Stadten, sich aus der Abhangigkeit von der herzogli- 

chen Macht zu befreien. Dieser Umstand erklart die Tatsache, daB die schlesischen Rat

hauser, soweit bekannt, stets erst lange nach der Stadtgriindung entstanden. Die 

friihesten in Breslau und Glogau stammen aus den Jahren um 1300, die Mehrzahl aus 

der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts. In dem MaB, wie der Stadtrat Rechte und Aufga- 

ben an die Stadt zog, kam es zu baulichen Veranderungen, die zweckbestimmt waren 

und zugleich den politischen Ideen der Bauherren Ausdruck gaben. Kernstiick der stadti- 

schen Representation ist der — in der Regel nachtraglich angebaute — Turm.

Die Geschichte des Breslauer Rathauses kann als exemplarisch gelten (Fig. 7). Das 

Rathaus der vor 1214 gegrundeten Stadt wird 1299 erstmals erwahnt. Es bestand, wie 

die gut erhaltene Bausubstanz zeigt, aus einer zweischiffigen Halle und einem Turm. 

1327 erlangte Breslau die freie Ratswahl, 1329 mit der Erbvogtei Rechtshoheit. Prompt 

gliederte man einen zweistockigen Neubau mit Rats- und Schoffenstube an. 1343—57 

kam ein weiterer Anbau mit Gerichtssaal und Kapelle dariiber hinzu, und man stockte 

zugleich Altbau und Turm auf. Erweiterte Nutzungsvorstellungen veranlaBten gegen En- 

de des 14. Jahrhunderts, 1450 und 1470—1510 weitere VergroBerungen; in der letztge- 

nannten Bauphase wurde das Rathaus zudem aufwendig dekoriert, ein Reflex der Bliite 

der Stadt und der Ambitionen ihrer Burger. Stilistisch ist diese Dekorationskampagne, 

deren maBgebliche Leistung zwei aus der Lausitz gekommenen Meistern zu verdanken 

sein diirfte (Baumeister Paul Preusse, Bildhauer Briccius Gauszke), in Schlesien ohne 

Entsprechung geblieben.

Nikolaus Zaske, Greifswald: Das Stralsunder Rathaus und der Komplex St. Nikolai- 

kirche, Rathaus, Marktplatz.

Zufolge jiingster Untersuchungen (A. Griiger, Das Stralsunder Rathaus im Mittel- 

alter, Diss. Greifswald 1984) ist das Rathaus als einheitliche Vierfliigelanlage mit Bin- 

nenhof bald nach 1250 begonnen und stetig bis ins friihe 14. Jh. hinein ausgefiihrt 

worden. Der rekonstruierbare Saal uber der siidlichen Gerichtslaube spricht dafiir, daB 

es von Anbeginn zugleich Kaufhaus und Rathaus war. Seine Datierung, vor allem seine 

Lage im engen Bezug zur Nikolaikirche lassen an eine, beide Bauten einbegreifende Ge- 

samtkonzeption denken. Bauherr beider war der Stralsunder Rat. Ihm gelang mit der ur- 

spriinglichen Kombination von staditischer Hauptpfarrkirche und Rathaus eine 

bemerkenswerte Architekturformation und die programmatische Reprasentanz seines 

Selbstverstandnisses. Als im spaten 14. Jh. der jetzige Nordfliigel, dessen Gerichtslau- 

benwolbung noch dieselben Rippenprofile wie der kathedralgotische Nikolaichor zeigt,
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mitsamt der Schaufassade und dem groBen Ratssaal vollendet wurde, hatte der Bauherr 

wieder auf dem Einklang von Nikolaikirche und Kommunalbau bestanden. Das Ergebnis 

war ein monumentales Architekturbild an der siidlichen Stirnseite des Alten Marktes, 

das den Eindruck erweckt, der Turmblock von St. Nikolai sei die Mitte einer dreiteiligen 

Schaufront, die Kirchenflanke der eine, die Rathausfassade der andere Seitenfliigel. Bei- 

de gemaB ihrer Typologie und Ikonologie unterschiedlich bestimmte Bauten fungieren 

hier als gleichgewichtige Elemente in dieser optisch evidenten Komposition. Nicht Rat

hans neben dominanter Kirche war die Situation, sondern es kam eine Figuration aus 

sakralen und profanen Formenmuster zustande, die eigenen Gestaltcharakter besaB und 

eigene Bedeutung aufwies; deren Gehalt die Sinnqualitaten jener beiden Bauten nicht 

bloB summierte, obschon er davon zehrte.

Das vierflfiglige Rathaus legt den Vergleich mit Burganlagen, vor allem mit italieni- 

schen Stadtpalasten nahe. Es mit letzteren zu vergleichen, bietet sich wegen der ahnli- 

chen Gesellschaftszustande und der politisch-sozialen Konstitution des Stralsunder 

Bauherrn an. Davon abgesehen hat die Nordfassade seines Kommunalbaus eine originel- 

le Struktur. Die Gliederung erinnert an das klassische Schema kathedralgotischer Hoch- 

schiffswande: verschattene Arkadenzone, durchlichtete, emporen- bzw. triforiumsartige 

Ratsaalwand, dariiber sechs, Wohnhausfassaden ahnliche Bahnen. Das ikonologische 

Programm entfaltet sich in drei, einander reflektierenden Vorstellungsspharen: auf der 

Zone des Rechts ruht die des legitimierten Stadtregiments, fiber ihr „schwebt” das Bild 

der idealisierten Biirgerstadt. Am Kirchenbau entwickelte Architekturmuster sind mit 

profanen Bedeutungswerten besetzt worden.

Carla Ghisalberti, Rom: Der Broletto im Rahmen der stadtischen Entwicklung der Kom- 

mune von Mailand.

Eine Untersuchung der in Mailand zur Zeit der Kommune (2. Halfte des 12. und 

1. Halfte des 13. Jahrhunderts) herrschenden stadtebaulichen Gegebenheiten gestattet 

interessante Vermutungen fiber den Einsatz von auf zisterziensischen „Schulbaustellen” 

(cantieri scuola) ausgebildeten Kraften, mutmaBlich ehemaliger Laienbriider dieses Or- 

dens oder Humiliatenbriider, bei der Neuplanung der von Barbarossa zerstbrten Stadt.

Damals wurde der Mittelpunkt der weltlichen politischen Verwaltung, der sich bis da- 

hin in der Nahe des geistlichen Machtzentrums, beim erzbischbflichen Palast am Dom, 

befunden hatte, an einen neuen Ort im Zentrum der Stadt verlegt. Sein Neubau bedeutete 

eine Manifestation von Macht und Unabhangigkeit der Kommune. Nur ein Teil des um- 

fangreichen, mehrteiligen Gebaudekomplexes ist heute erhalten. Er war ein vierseitiger 

Block, welcher fift Stadt und Region einen urbanistischen Angelpunkt bildete: von ihm 

gingen sechs StraBen aus, die zu den sechs Haupttoren der kreisformigen Stadtmauer 

fuhrten.

Eine archaologische Verifikation dieser Strukturen ist praktisch nicht mehr moglich. 

Es gibt aber recht umfangreiche Quellenliteratur dazu. Es sind hauptsachlich Texte von 

Bonvesin de la Riva (De Magnalibus Mediolani, 1288), Galvano Fiamma (Chronicon 

Extravagans, 1330) und Bernardino Corio (Patria Historia, 1503, dort die Beschlfisse 

des Maggior Consiglio uberliefert), welche unsere Vermutung rechtfertigen, daB die 

Stadtgemeinde als Auftraggeber bei der Planung Wert darauf gelegt hat, den stadtischen
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Raum nach einem festen Konzept zu organisieren. Dieser „Stadtbauplan” im wahrsten 

Sinne des Wortes war offenbar nicht auf den Bau des Broletto beschrankt, sondern um- 

faBte auch die Erneuerung und Erweiterung des Netzes von Kanalen und Wasserwegen 

und weitere offentliche Bauten; seine Prinzipien waren Funktionalitat, Niitzlichkeit und 

W irtschaftlichkeit.

A. M. Romanini (L’architettura gotica in Lombardia, Ceschina 1964; L’arte comuna- 

le, in: Milano e il suo territorio in eta comunale, Atti del XI Congresso Internazionale 

di studi sull'alto medio evo, Milano 1987 [im Druck]) hat ermittelt, daB einige Mailander 

Stadttore von 1173 mit manchen Zisterzienserbauten aus der Friihzeit Bernhards von 

Clairvaux bis zur Deckungsgleichheit ubereinstimmen. Sie stehen ihnen auch in ihrer 

funktionsbestimmten Gestaltung nahe. Historisch die plausibelste Erklarung bietet die 

Annahme, daB sich die Stadt nicht der Ordensfachleute direkt bediente, sondern die Er- 

fahrung von Humiliaten nutzte. Deren Orden stand einerseits den Zisterziensern nahe 

und war andererseits in Mailand stark vertreten.

Ingrid Kruger, Hannover: Der Palazzo Vecchio, das Rathaus von Florenz um 1300 — 

ein Kunstwerk als politisches Programm und wehrtechnisches Paradigma zwischen 

Tradition und Zukunft.

Der Palazzo Vecchio, d. h. der urspriingliche Palazzo della Signoria in Florenz, gilt 

allgemein als einer der bedeutendsten Kommunalpalaste in Italien und als Vorbild fur 

den Renaissancepalast. Meine These besagt dariiber hinausgehend, daB es ein Bau mit 

Schliisselfunktion und weitreichenden Konsequenzen fiir die europaische Architektur ist. 

Durch meine Untersuchungen wird die bis vor kurzem noch einhellige Forschungsmei- 

nung neu erhartet: Der Palazzo Vecchio ist nach einem einheitlichen Plan entstanden. 

Es handelt sich um einen Bau, dessen Struktur in hohem MaBe abstrakt ist und dessen 

Teile sich durch sichtbare, meBbare und gedankliche Beziige als Teile eines vielschichti- 

gen und auf Harmonie zielenden Ganzen definieren; er ist sichtbares Zeichen der freien 

Kommune von Florenz.

Hinsichtlich der Beziige zur Tradition ist festzuhalten, daB sowohl einzelne Elemente 

als auch vor allem die Prinzipien der Gestaltung von Architektur aus dem Bereich des 

Stauferkaisers Friedrichs II. iibernommen sind.

Signifikante Strukturelemente des Palazzo Vecchio wurden von der Kommune selbst 

als Zeichen des politischen Machtbereichs verwandt.

Die Rezeption insgesamt ist vielfaltig. Wichtig wird, daB die Medici im 15. Jh. ihren 

Herrschaftsanspruch durch die Ubernahme dieser Ikonographie der freien Kommune 

umfassend formulieren. Denn dadurch wird zum einen das Bild der Toskana fur die Fol- 

gezeit gepragt, und zum anderen gehen von Florenz — auf z. T. klar erkennbaren We- 

gen — sowohl militartechnische als auch asthetische Anregungen fiir Italien aus.

AuBerdem wird — offensichtlich gleichfalls unabhangig von den politischen Implika- 

tionen der architektonischen Formensprache — das auf abendlandischem Boden in dieser 

Form neue Element des weit vorkragenden Wehrgangs aus Stein als wehrtechnische 

Errungenschaft rezipiert, und zwar nicht allein in Italien; die unmittelbare Kenntnis des 

Palazzo Vecchio selbst ist dabei nicht unbedingt vorauszusetzen.
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Fur die Rezeption des 19. Jh.s sind im wesentlichen drei Uberlieferungsstrange be- 

deutsam: die Tradition eines durch den vorkragenden Wehrgang bestimmten Bildes der 

mittelalterlichen Burg, die Tradition des Renaissancepalastes und die politische Implika- 

tion des Hohepunkts der freien Kommune. Die Frage, inwieweit dabei jeweils die ur- 

spriingliche Anregung fur die Verbreitung dieser architektonischen Formensprache 

bewuBt gewesen ist, ist fiir das Faktum an sich irrelevant; deshalb bleibt sie weiterer 

Forschung vorbehalten.

SEKTION III: Stadt und Hof im Spatmittelalter.

Sektionsleiter: Robert Suckale, Bamberg, und Martin Warnke, Hamburg.

Friedrich PolleroB, Wien: Die Anfange des Identifikationsportrats im hofischen und 

stadtischen Bereich.

Aufgrund der — sich leider als zu idealistisch erweisenden — Annahme, daB das 

„Identifikationsportrat” (Kryptoportrat, verkleidetes Bildnis, Inkognitoportrat) den 

Spezialisten fiir spatmittelalterliche Kunst durch altere Literatur oder durch neueste 

Publikationen zumindest als Phanomen bekannt ist, wurde von einer detaillierten Vor- 

stellung der Funktionen und Erscheinungsformen der Gattung anhand ausgewahlter Bei- 

spiele abgesehen. Statt dessen sollte durch Vorfiihrung der wichtigsten, eindeutig 

gesicherten, kunsthistorisch bedeutendsten oder in der neuesten Literatur genannten Bei- 

spiele ein Uberblick uber die Verbreitung der Gattung im 14. und 15. Jahrhundert gebo- 

ten werden. Dem Thema der Tagung entsprechend wurde das Material nach der sozialen 

Stellung der Portratierten bzw. Auftraggeber behandelt und auf daraus resultierende Zu- 

sammenhange bzw. Erkenntnisse untersucht.

Tatsachlich ergaben sich auch einige durchaus charakteristische Schwerpunkte in 

sozio-kultureller, ikonographischer und/oder kunstgeographischer Hinsicht:

1. Im geistlichen Bereich laBt sich — nach den moglichen Anfangen im Umkreis Boni- 

faz’ VIII. und eventuell in Avignon vorhanden gewesenen Werken — eine Konzentration 

der Identifikationsportrats seit dem 2. Viertel des 15. Jahrhunderts im Milieu der italie- 

nischen Humanisten auf dem papstlichen Stuhl und im Kardinalskollegium feststellen. 

Von dort fiihren teilweise direkte Beziehungen zu den Bettelordensklostern in Florenz, 

Koln oder Dortmund sowie nach Venedig. Als Identifikationsmodelle finden wir Amts- 

vorganger, Kirchenvater und Ordensheilige.

2. Das fiirstliche Identifikationsbildnis trat im spaten 14. Jahrhundert zunachst am 

Kaiserhof in Prag und dann in Paris sowie Mailand auf. Im 15. Jahrhundert wurde es 

sowohl am franzosischen Hof wie von italienischen Fiirsten mehrfach zur Veranschau- 

lichung politischer Legitimation herangezogen, wobei vor allem die Hl. Dreikonige, hei- 

lige Amtsvorganger und Landespatrone sowie Ritterheilige verwendet wurden. Im 

Gebiet des Deutschen Reiches und in Burgund fungierte das Identifikationsbildnis hinge

gen zunachst bei adeligen und spater auch bei biirgerlichen Auftraggebern als Zeichen 

der Huldigung zu Ehren Kaiser Sigismunds sowie der Herzoge von Burgund und spater 

auch der Habsburger.

3. Im biirgerlichen Bereich wurde das Identifikationsbildnis schon im 14. Jahrhundert 

in Florenz fiir „versteckte” Kiinstlerselbstbildnisse herangezogen, seit dem 2. Viertel
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