
Originalveröffentlichung in: Freiburg 1091-1120 (= Archäologie und Geschichte, Freiburger Forschungen zum ersten 
Jahrtausend in Südwestdeutschland 7), Sigmaringen 1995, S. 195-230 

Archäologische Befunde zur Frühgeschichte 
der Stadt Freiburg 
V o n M A T T H I A S U N T E R M A N N 

Die aktuelle historische Forschung zur Frühzeit der Stadt Freiburg argumentiert bei 
zahlreichen Fragen und Problemen mit Ergebnissen und Befunden der archäologischen 
Stadtforschung. In der Tat hat die archäologische Erforschung dieser Frühzeit seit den 
Bemerkungen von Peter Schmidt-Thome im Zähringerkatalog von 19861 und von Hans 
Schadek im Sammelband »Archäologie und Geschichte des ersten Jahrtausends«, er
schienen 19902, beträchtliche Fortschritte gemacht. Als erste haben wohl Ernst H a m m 
und Karl Gruber3 den Blick dafür geweckt, daß die Stadt in ihren Strukturen einen eige
nen historischen Quellenwert besitzt: mit der Rekonstruktion des »Zähringerkreuzes« 
im Straßensystem der Altstadt und mit der Rekonstruktion der sogenannten Hofstätten 
in der neuzeitlichen Parzellenstruktur. Monumentale Überreste der Zähringerzeit waren 
allerdings für die ältere Forschung nicht faßbar, abgesehen allenfalls von Resten der Stadt
befestigung und der unter dem Münster ergrabenen, älteren »konradinischen« Pfarrkir
che4. Es bedeutete eine gewisse Sensation, daß Leo Schmidt und Peter Schmidt-Thome 
1981 erstmals Reste eines städtischen Wohnhauses aus dem Jahr 1173 vorstellen konn
ten5. 

Die intensivere Erforschung des mittelalterlichen Wohnbaus in Freiburg begann vor 
kaum mehr als 10 Jahren: Außer von den eben genannten Wissenschaftlern des Landes-

1 Peter SCHMIDT-THOME, Quel lenforschung in letzter Minute . Erfahrungen der Stadtkernarchäologie in 
Zähringerstädten am Beispiel Freiburgs im Breisgau, in: D i e Zähringer. A n s t o ß und Wirkung , hg. v o n Hans 
SCHADEK und Karl SCHMID (Veröffent l ichungen zur Zähringer-Ausstel lung I I ) Sigmaringen 1986, 
S.416-418. 
2 Hans SCHADEK, Vorstädtische Siedlung und >Gründungsstädte< der Zähringer - der Beitrag der A r c h ä o 
logie zur Entstehungsgeschichte v o n Markt und Stadt, in: Archäolog ie und Geschichte des ersten Jahrtau
sends in Südwestdeutschland, hg. von H a n s Ulr ich NUBER, Karl SCHMID, H e i k o STEUER und T h o m a s ZOTZ 
(Archäologie und Geschichte 1) Sigmaringen 1990, S. 417-456. 
3 Karl GRUBER, Bilder zur Entwicklungsgeschichte einer deutschen Stadt. Diss. T H Karlsruhe 1914, M ü n 
chen 1914; DERS., D i e Gestalt der deutschen Stadt, M ü n c h e n 1952,2. A u f l . 1976, S. 57-61, A b b . 43-61; Ernst 
HAMM, Entstehung und Entwick lung des Altstadtgrundrisses v o n Freiburg i .Br. Diss. Ing. Karlsruhe 1920; 
DERS., D i e Städtegründungen der Herzöge v o n Zähringen in Südwestdeutschland (Veröffent l ichungen des 
Alemannischen Instituts 1) Freiburg 1932; Georg VON BELOW, D i e Stadtgründungen im Mittelalter mit be
sonderem Hinb l i ck auf Freiburg, Freiburg 1922. 
4 W o l f gang ERDMANN, D i e Ergebnisse der Rettungsgrabung 1969 im Münster Unserer Lieben Frau zu 
Freiburg i. Br., in: Nachrichtenblatt der Denkmalp f lege in Baden-Würt temberg 13,1970, S. 1-24. 
5 Leo SCHMIDT und Peter SCHMIDT-THOME, Ein Keller aus der Frühzeit der Stadt Freiburg, in: D e n k m a l 
pflege in Baden-Würt temberg 10, 1981, S. 43-46; L e o SCHMIDT, Kellerkartierung und Hausforschung in 
Freiburg i .Br., in: Denkmalpf lege in Baden -Würt temberg 14, 1985, S. 112-122. - D e r Rekonstrukt ionsver 
such der zähringerzeitlichen Steinbebauung Freiburgs, den L. Schmidt aus der Ana lyse des Kellerplans und 
der von i hm und J . Diel (vgl. unten A n m . 6) untersuchten Keller erarbeitet hat, bietet auch nach den neueren 
archäologischen Forschungen einen im ganzen zutreffenden Gesamteindruck - wenn auch im Detail K o r 
rekturen und Ergänzungen nötig sind. 
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denkmalamts war sie von Josef Diel6 , damals am Stadtplanungsamt, initiiert worden und 
wird heute besonders auch von I m m o Beyer, vom städtischen Hochbauamt, betrieben7. 
In den letzten Jahren ist eine ganze Anzahl zähringerzeitlicher Häuser bekannt gewor
den, ja man kann sagen, daß eigentlich in allen genauer untersuchten Hauskomplexen der 
Altstadt Reste des 12. Jahrhunderts zutage getreten sind und manche weitere sicher 
zukünftig noch faßbar werden (Abb. 1). Dieser Erkenntniszuwachs wurde vor allem da
durch möglich, daß Holzbalken »dendrochronologisch« (durch Analyse der Jahrringe) 
datiert werden können. Diese Methode liefert im Gegensatz zu allen anderen Datierungs
methoden der Bauarchäologie jahrgenaue Daten8 . D ie Freiburger Holzdatierungen sind 
von Burghard Lohrum (Ettenheimmünster) und von Bernd Becker (Universität Hohen 
heim) im Auftrag von Stadtarchiv, Hochbauamt oder Landesdenkmalamt erarbeitet wor 
den. 

Die ältesten noch erhaltenen Steinhäuser Freiburgs reichen bis in die Zeit der Markt
gründung von 1120 zurück. Der oft gestellten Frage nach der »ältesten« Siedlungsge
schichte, nach den vor-städtischen Strukturen, läßt sich allerdings nur mit Hilfe von ar
chäologischen Befunden nachgehen - die notwendigen großflächigen Untersuchungen 
bei allfälligen Neubauprojekten im Altstadtbereich waren jedoch bis in jüngste Zeit we
gen des dafür erforderlichen, beträchtlichen Personal- und Finanzaufwands nicht mög
lich. 

Seit 1990 konnten (auf dem »Harmonie«-Gelände, zwischen Grünwälderstraße und 
Gerberau, sowie im Haus Salzstr. 20) umfangreiche, zusammenhängende Befunde aus 
der Frühzeit der Stadt ergraben und dokumentiert werden, die zusammen mit älteren und 

6 J o s e f D I E L , D i e T i e f ke l ler i m B e r e i c h O b e r l i n d e n . Z e u g n i s s e der b a u l i c h e n E n t w i c k l u n g F r e i b u r g s i m 12. 
u n d 13. J a h r h u n d e n (Stadt u n d G e s c h i c h t e 2) F r e i b u r g 1981. 
7 D i e zah l re i chen B a u u n t e r s u c h u n g e n v o n I m m o B e y e r e n t z i e h e n s i ch z u n e h m e n d der w i s senscha f t l i chen 
D i s k u s s i o n : D a r s t e l l u n g u n d D e u t u n g d e r B e f u n d e w e r d e n v o n H y p o t h e s e n über lagert , d i e o h n e K e n n t n i s 
n a h m e a l lgemeiner h i s to r i scher u n d a rchäo log i scher M e t h o d e n e n t w i c k e l t w u r d e n u n d auch d ie Ergebn i s se 
der ak tue l len h i s to r i s chen u n d a r c h ä o l o g i s c h e n F o r s c h u n g in F r e i b u r g n u r p u n k t u e l l , w i l l k ü r l i c h u n d o h n e 
N a c h w e i s e rez ip ieren . Z w e i P u b l i k a t i o n e n entha l ten zah l re i che A b b i l d u n g e n v o n B a u a u f n a h m e n , d i e j e 
d o c h n icht sachgerecht er läutert u n d interpret iert w e r d e n : I m m o BEYER, K e l l e r u n t e r s u c h u n g » R o t e r B ä r e n « 
O b e r l i n d e n 12. S t a d t p l a n u n g s a m t F r e i b u r g 1988 (vgl . d a z u u n t e n A n m . 2 2 u n d 33); DERS. , B a u l i c h e H i n w e i 
se z u r G r ü n d u n g Fre iburgs i m Bre i sgau 1091, in: N a c h r i c h t e n b l a t t des S c h w e i z e r i s c h e n B u r g e n v e r e i n s 
J g . 65, B d . 17, 1992, S. 5 7 - 6 7 ( n a c h E n d e des V o r t r a g s z y k l u s ersch ienen) . N i c h t v o n A b b i l d u n g e n begle i tet 
w a r der Ka ta logbe i t rag : T u r m h a u s (Sa lzs traße 20) in F r e i b u r g i . B r . , in: D i e Z ä h r i n g e r I I ( w i e A n m . 1) 
S. 2 3 1 - 2 3 2 , N r . 1 8 9 . D i e d o r t darge legten A u s s a g e n s ind b a u a r c h ä o l o g i s c h n i ch t k o r r e k t b e g r ü n d e t ( u n d u n 
z u t r e f f e n d ) , h a b e n aber i m U m k r e i s der Z ä h r i n g e r - A u s s t e l l u n g e in igen E i n f l u ß au f d i e h i s t o r i s che F o r 
s c h u n g z u m f r ü h e n F r e i b u r g g e w o n n e n . Z u d i e s e m H a u s hat B e y e r se ine H y p o t h e s e n u n t e r d e m E i n d r u c k 
der A r b e i t e n des L a n d e s d e n k m a l a m t s 1992 ( in : B a u l i c h e H i n w e i s e , w i e o b e n , S. 6 1 - 6 2 ) n e u f o r m u l i e r t , a l ler 
d i n g s interpret ier t er w e i t e r h i n d e n B a u b e f u n d n i ch t r icht ig ; vg l . u n t e n A n m . 8 u n d 14. 
8 V g l . z u m Stand der M e t h o d e : B u r g h a r d L O H R U M , F a c h w e r k b a u , in: Stadt lu f t , H i r s e b r e i u n d Be t t e l 
m ö n c h . D i e Stadt u m 1300. A u s s t . - K a t . , Z ü r i c h - S t u t t g a r t 1 9 9 2 - 9 3 , Stuttgart 1992, S. 248 f f . - D i e D a t i e r u n g 
v o n H ä u s e r n a u f g r u n d e inze lne r H ö l z e r ist recht p r o b l e m a t i s c h ; dies w i r d gerade bei d e m b is lang a m bes ten 
u n t e r s u c h t e n H a u s Salzstr . 20 deut l i ch . E s g ibt d o r t v ier dat ierbare , h ö l z e r n e T ü r - u n d Fens te r s tü rze , d i e j e 
w e i l s u n g e s t ö r t i m M a u e r w e r k s i t zen ; dre i d a v o n g e h ö r e n aber nach baus t ra t igraph i schen K r i t e r i e n u n d nach 
d e n (m i t m e h r e r e n B a l k e n ) dat ier ten D e c k e n b a l k e n l a g e n in e ine j ewe i l s j üngere Ze i t . V g l . LüBBECKE, B a u 
e n t w i c k l u n g ( w i e A n m . 14) S. 33, 37, F ig . 1, 8. F ü r die k u r z e n S t u r z b a l k e n ist d a m i t z u rechnen , daß H ö l z e r 
aus a n d e r e m Z u s a m m e n h a n g , ja sogar H ö l z e r aus d e m j ewe i l s a b g e b r o c h e n e n V o r g ä n g e r b a u v e r w e n d e t w e r 
d e n k o n n t e n . W e n n es s ich n i ch t u m u m f a n g r e i c h e F a c h w e r k - o d e r D a c h s t u h l - K o n s t r u k t i o n e n h a n d e l t , b i l 
de t das d e n d r o c h r o n o l o g i s c h b e s t i m m t e F ä l l u n g s j a h r e inze lne r B a l k e n n u r e inen » t e r m i n u s p o s t q u e m « fü r 
d e n j ewe i l i gen Ste inbaute i l . 
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jüngeren, kleinflächigen Beobachtungen neue Aussagen zur Entstehungs- und Grün 
dungsgeschichte Freiburgs aus archäologischer Sicht erlauben9. 

Die Publikation der Ergebnisse dieser und älterer archäologischer Untersuchungen 
werden von der Fachwelt und der Öffentlichkeit dringend erwartet: D ie Mehrzahl der 
archäologischen Befunde aus der Frühzeit Freiburgs ist nämlich bis heute noch nicht pu
bliziert worden und damit für die historische Forschung nicht zugänglich. Dies ist aus 
den Eigenheiten der archäologischen Arbeitsweise heraus unvermeidlich. Die Befunde 
wurden im Zusammenhang mit Erdarbeiten und Hausumbauten dokumentiert und sind, 
so eindrucksvoll sie sich gelegentlich präsentieren, nicht unmittelbar aussagekräftig. 
Die Rekonstruktion der Bauabfolgen und des ursprünglichen Aussehens von Gebäuden 
bedarf ebenso wie die Begründung einer absoluten Datierung intensiver Nacharbeit und 
der Mithilfe verschiedener Fachleute - solange aber eine Bauuntersuchung und eine 
Grabung der anderen folgt (unsere Ausgrabungen laufen seit 1988 ohne Winterpausen 
das ganze Jahr hindurch), kann ein Bericht über archäologische Befunde nicht mehr sein 
als ein Werkstattbericht, der den momentanen Stand der Auswertung und Diskussion 
spiegelt. 

Zahlreiche Kollegen und Fachstudenten wirken seit 1988 an der Auswertung mit: Ste
phan Kaltwasser bearbeitet die Keramikfunde10 , Burghard Lohrum die dendrochronolo-
gischen Daten, Ulrich Klein die Münzfunde, Dieter Neubauer die Silkes n , Marion Sill-
mann die botanischen Reste12, Andrea Soffner die Glasfunde, Karin Sczech die Befunde 
zur Abfallentsorgung, Monika Porsche die Stadtmauer13 und Frank Lübbecke das Haus 
Salzstr. 20 H; auch mit Bearbeitung von herausragenden Einzelfunden und Detailfragen 
haben wir vielfache Unterstützung erfahren15. Archäologische Forschung ist schon von 

9 Mat th i a s UNTERMANN, A u s g r a b u n g e n auf d e m » H a r m o n i e « - G e l ä n d e in der F r e i b u r g e r A l t s t a d t , in : A r 
c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1990, Stuttgart 1991, S . 2 4 3 - 2 4 6 . - D i e s e r Be i t rag ist, 
e b e n s o w i e das 1990 ersch ienene F ü h r u n g s b l a t t g le ichen T i t e l s , d u r c h e r g ä n z e n d e B e o b a c h t u n g e n be i d e n 
A u s s c h a c h t u n g s a r b e i t e n 1991 u n d d u r c h d ie fo r tgeschr i t tene A u s w e r t u n g der B e f u n d e u n d des F u n d m a t e r i 
als in e in igen P u n k t e n ü b e r h o l t , aber i n d e n G r u n d l i n i e n gü l t ig geb l i eben ; vg l . je tz t a u c h M a t t h i a s U N T E R 
MANN, F r ü h e H o l z b a u t e n au f d e m G r u n d s t ü c k Salzstr . 20, in : A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n in B a d e n -
W ü r t t e m b e r g 1991, Stuttgart 1992, S. 2 8 1 - 2 8 3 ; DERS., D e r ste inerne H a u s b a u in S ü d w e s t d e u t s c h l a n d , F r e i 
b u r g i m Bre i sgau , in: S tadt lu f t ( w i e A n m . 8) S. 2 3 2 - 2 3 9 , bes . S. 238. 
10 V o r b e r i c h t e : S tephan KALTWASSER, A u f d e n S p u r e n mi t te la l ter l icher K e r a m i k g l a s u r - glasierte G e 
s c h i r r k e r a m i k des F r e i b u r g e r A u g u s t i n e r e r e m i t e n k l o s t e r s , in : A r c h ä o l o g i s c h e N a c h r i c h t e n aus B a d e n 46, 
1991, S. 3 3 - 4 3 ; DERS. , K e r a m i k i m Bre i sgau , in: Stadt lu f t ( w i e A n m . 8) S. 3 2 3 - 3 2 8 . 
11 D i e t e r NEUBAUER, D i e S i lexar te fakte der S t a d t k e r n g r a b u n g e n G r ü n w ä l d e r s t r . 18 u n d O b e r l i n d e n 1 9 i n 
F r e i b u r g / B r s g . , in : A r c h ä o l o g i s c h e N a c h r i c h t e n aus B a d e n 4 6 , 1 9 9 1 , S. 2 1 - 2 9 . 
12 M a r i o n SILLMANN, B o t a n i s c h e G r o ß r e s t e aus mi t te la l ter l i chen L a t r i n e n u n d G r u b e n in F r e i b u r g i m 
Bre i sgau . D i s s . I n n s b r u c k , in B e a r b e i t u n g . - V o r b e r i c h t : DIES. , N a h r u n g s p f l a n z e n aus der La t r ine 10 in F r e i 
bu rg , G a u c h s t r a ß e , in: S tadt lu f t ( w i e A n m . 8) S. 2 9 3 - 2 9 5 . 
13 M o n i k a PORSCHE, D i e mi t te la l ter l i che S tad tbe fes t igung v o n F r e i b u r g i m Bre i sgau (Mater i a lhe f t e z u r 
A r c h ä o l o g i e in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 2 2 ) Stuttgart 1994. 
14 F r a n k LöBBECKE, D i e mi t te la l ter l i che B a u e n t w i c k l u n g des H a u s e s » Z u m ro ten Bas ler Stab« (Salzstr . 20) 
in F r e i b u r g i m Bre i sgau . Mag i s te rarbe i t K ö l n 1992, M s . - V o r b e r i c h t e : DERS. , D a s H a u s » z u m R o t e n Bas ler 
Stab« (Salzstr . 20) in F r e i b u r g , in : A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1991, Stut tgart 
1992, S. 2 7 9 - 2 8 1 ; UNTERMANN, Ste inerner H a u s b a u ( w i e A n m . 9) S. 236 u n d p a s s i m - V g l . d e m n ä c h s t : F r a n k 
LöBBECKE, D a s H a u s » Z u m R o t e n Bas ler S tab« in F r e i b u r g i. Br . , in: D e n k m a l p f l e g e in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
2 4 , 1 9 9 5 , i m D r u c k . 
15 H i e r f ü r sei, außer d e n b i sher genann ten , auch Babe t t e W a r n c k e , Ste fan ie S c h m i d , E c k h a r d C z a r n o w s k i , 
A n d r e a s K a t h a g e , C h r i s t o p h R a u b , R o l f - D i e t e r B l u m e r , I lse F inger l i n , R ü d i g e r B e c k s m a n n , I v o R a u c h u n d 
K a t h a r i n a G ü n t h e r h e r z l i c h gedank t . 
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Beginn an Teamarbeit: N u r durch das Engagement und die unbestechliche Sorgfalt aller 
Grabungsmitarbeiter, zunächst vor Or t bei fachgerechter Freilegung und Dokumenta
tion von Mauerwerk und Erdschichten, dann bei den Auswertungsarbeiten im Innen
dienst, werden Ergebnisse erzielt, die kritischer Betrachtung standhalten können. 

Die vor-städtischen Siedlungskerne 

Welche Beobachtungen hat die Archäologie mit ihren Teildisziplinen zum Problem der 
vor-städtischen Siedlungen im späteren Stadtgebiet beizutragen?16 Zu den »topographi
schen Grundlagen der Freiburger Stadtgründung« kann vorerst nicht sehr viel Neues ge
sagt werden, einiges mehr dafür zur Frage nach »dem Charakter Freiburgs in der Frühzeit 
der Stadt«, u m die prägnanten Aufsatztitel von Berent Schwineköper und Hagen Keller 
zu bemühen. Zur Frage nach der Burg auf dem Schloßberg, zu Lage und Gestalt der 1008 
genannten Wiehre und zum Dreisamübergang gibt es bis heute keine archäologischen Er
kenntnisse. D ie ältesten Fundstücke auf den Grabungen im Süden des Stadtgebiets sind 
römische Keramikscherben, wenig charakteristische Stücke, oft stark verschliffen, also 
v o m Wasser hierhin geschwemmt. Zeitgleiche Mauerreste oder Gruben fehlen völlig -
eine römische Ansiedlung muß oberhalb der Altstadt gelegen haben, sei es am Schloßberg 
oder im Tal dreisamaufwärts. A u c h völkerwanderungszeitliche und frühmittelalterliche 
Siedlungsspuren oder Funde fehlen im bisher durchgesehenen Freiburger Fundmaterial -
von einigen verstreuten Scherben abgesehen. 

Zur Lage der 1008 genannten Siedlung »Wiehre«17 gibt es allerdings neue »Negativbe
funde«: Weder die Grabung im Commerzbank-Areal am Holzmarkt noch die Untersu
chungen auf dem KTS-Gelände am Bahnhof haben Spuren einer frühmittelalterlichen 
Siedlung erbracht. 

Im Bereich der K T S hat sich bestätigt, was schon die 1988 zusammengestellten Fe
stungspläne nahegelegt haben1S: D ie Peterskirche in der Lehener Vorstadt, die zur Wieh
re gehörte, lag nicht nahe am Bahnhof, wie es vor allem Werner Noack vermutet hatte19. 

16 D e r F o r s c h u n g s s t a n d w i r d aus führ l i ch d a r g e b o t e n v o n : H a g e n KELLER, Ü b e r d e n C h a r a k t e r F r e i b u r g s 
in der F r ü h z e i t der Stadt , in: Fes tschr i f t f ü r B e r e n t S c h w i n e k ö p e r z u s e i n e m 70. G e b u r t s t a g , hg . v o n H e l m u t 
M A U R E R u n d H a n s PATZE, S i g m a r i n g e n 1982, S. 2 4 9 - 2 8 2 ; e r g ä n z e n d e B e m e r k u n g e n d a z u : DERS. , D i e 
Z ä h r i n g e r u n d d i e E n t w i c k l u n g Fre iburgs z u r Stadt , in : D i e Z ä h r i n g e r . E i n e T r a d i t i o n u n d ihre E r f o r s c h u n g , 
h g . v o n K a r l SCHMID ( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n z u r Z ä h r i n g e r - A u s s t e l l u n g I ) S i g m a r i n g e n 1986, S. 1 7 - 2 9 . - D i e 
w i c h t i g s t e n ä l teren S tud ien , d i e gegenüber der f r ü h e n F o r s c h u n g v o n e iner v o r - s t ä d t i s c h e n B e s i e d l u n g des 
F r e i b u r g e r A l t s t ad tgeb ie t s ausgehen: B e r n h a r d SCHELB, Z w e i S i ed lungen des Frühmi t te la l t e r s au f d e m B o 
d e n der Stadt F r e i b u r g , in : S c h a u - i n s - L a n d 68, 1949, S. 3 - 2 2 ; W o l f gang STüLPNAGEL, D e r B o d e n F r e i b u r g s 
v o r u n d n a c h G r ü n d u n g der Stadt , in: S c h a u - i n s - L a n d 8 6 , 1 9 6 5 , S. 7 0 - 8 6 ; B e r e n t SCHWINEKöPER, T o p o g r a 
p h i s c h e G r u n d l a g e n z u r F re iburger S t a d t g r ü n d u n g , in : F r e i b u r g i m Mi t te la l ter , hg. v o n W o l f g a n g M ü L L E R 
( V e r ö f f e n t l i c h u n g des A l e m a n n i s c h e n Ins t i tu ts 29) B ü h l 1970, S. 7 - 2 3 ; W o l f gang STüLPNAGEL, Ü b e r neuere 
A r b e i t e n z u F r a g e n der F r e i b u r g e r S t a d t g r ü n d u n g , in : S c h a u - i n s - L a n d 88 ,1970 , S. 5 - 2 2 . 
17 KELLER, C h a r a k t e r ( w i e A n m . 16) S. 2 6 3 - 2 6 4 . 
18 Stadt u n d F e s t u n g F r e i b u r g B d . 2 , hg. v o n J o s e f D I E L u. a. ( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n aus d e m A r c h i v d e r Stadt 
F r e i b u r g 2 2 ) F r e i b u r g 1988, bes . P l a n N r . 59. 
19 W e r n e r N O A C K , F r a g e n des K u n s t h i s t o r i k e r s a n d e n H i s t o r i k e r i m Z u s a m m e n h a n g m i t der V o r g e 
sch ich te der F r e i b u r g e r S t a d t g r ü n d u n g , in : S c h a u - i n s - L a n d 7 3 , 1 9 5 5 , S. 3 - 1 7 , h ier S. 1 1 - 1 2 ; DERS. , D a s k i r c h 
l i che F r e i b u r g in der V e r g a n g e n h e i t , in: S c h a u - i n s - L a n d 77, 1959, S. 1 8 - 2 5 , hier S. 9. - E b e n s o d a n n B e r e n t 
SCHWINEKöPER, H i s t o r i s c h e r P l a n der Stadt F r e i b u r g i m Bre i sgau ( v o r 1850) ( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n aus d e m 
A r c h i v der Stadt F r e i b u r g i m Bre i sgau 14) F r e i b u r g 1975, h ier N r . 74; KELLER, C h a r a k t e r ( w i e A n m . 16) 
S. 2 6 3 - 2 6 4 ; KELLER, Z ä h r i n g e r ( w i e A n m . 16) S .20 . - V g l . z u m Stand der h i s to r i s chen D i s k u s s i o n auch 
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Suchgrabungen vor Baubeginn und eine Georadar-Prospektion20 haben gezeigt, daß es 
im gesamten Areal der K T S weder einen Kirchenbau, noch einen zugehörigen Friedhof, 
noch Überreste einer mittelalterlichen Siedlung gegeben hat, und auch keine Reste der 
Stadtmauer der Lehener Vorstadt. Diese Mauer muß, wie es die Festungspläne nahelegen, 
weiter stadteinwärts verlaufen sein, etwa auf H ö h e der heutigen Moltkestraße; dort, nahe 
am Stadttheater muß auch die Peterskirche liegen. 

Z u m zweiten möglichen frühen Siedlungskern, der Burg auf dem Schloßberg, gibt es 
ebenfalls noch keine archäologischen Befunde21, ebensowenig zu Grafenhof und Grafen
mühle in der Oberau22. 

Der nahegelegene Dreisamübergang und die Straßengabelung an Oberlinden, topo
graphisch bemerkenswerte Punkte, wurden oft als vor-städtische Elemente angespro
chen23; gerade diese Straßengabelung fällt im sonst regelmäßigen Straßensystem als mög
licherweise älteres Element auf. Hier könnte sich eine frühe, der Burg zugeordnete Sied
lung befunden haben, nach Hagen Keller vielleicht eben jener burgus, dessen Bewohner 
als burgenses in der Marktrechtsurkunde von 1120 auftreten24. 

D ie Grabungen des Landesdenkmalamts auf dem Grundstück Oberlinden 19 haben 
jedoch einen klaren Negativbefund erbracht. D ie intensive Nutzung dieser Parzelle be
ginnt erst im zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts mit dem Bau eines unterkellerten Hau 
ses an Oberlinden, zu dem bald ein ebenfalls unterkellertes, hölzernes Hinterhaus hinzu
tritt. Geringe ältere Nutzungsspuren reichen, der gefundenen Keramik zufolge, nicht in 
die älteste, im »Harmonie«-Areal faßbare Bauzeit der Stadt zurück. 

STüLPNAGEL, N e u e r e A r b e i t e n ( w i e A n m . 16) S. 1 7 - 1 8 u n d J ü r g e n TREFFEISEN, U r k u n d e z u r St. P e t e r s 
k i r che , in : D i e Z ä h r i n g e r I I ( w i e A n m . 1) S. 2 2 9 N r . 184. 
2 0 A r n e M A I E R , Ber i ch t ü b e r d i e g e o p h y s i k a l i s c h e U n t e r s u c h u n g d e r F l äche z w i s c h e n Sedans t raße u n d 
B e r t h o l d s t r a ß e i n der Stadt F r e i b u r g ( K T S ) , K a r l s r u h e 1991, M s . ver f . ; A n d r e a s K A T H A G E , Ber i ch t z u r G e o -
r a d a r - U n t e r s u c h u n g des K T S - G e l ä n d e s , K a r l s r u h e 1991, M s . ver f . - Z u r M e t h o d e vg l . Pe te r SCHMIDT-
T H O M E u n d A n d r e a s K A T H A G E , G e o p h y s i k a l i s c h e P r o s p e k t i o n in der N i e d e r u n g s b u r g v o n V ö r s t e t t e n , 
K r e i s E m m e n d i n g e n , in : A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1991, Stuttgart 1992, 
S. 2 3 5 - 2 3 9 , m i t L i t . 
21 Z u r B u r g je tz t z u s a m m e n f a s s e n d ZETTLER, in d i e s e m B a n d S. 151 f f . 
2 2 Z u G r a f e n m ü h l e u n d G r a f e n h o f : SCHWINEKöPER, T o p o g r a p h i s c h e G r u n d l a g e n ( w i e A n m . 16) S. 15 ff . ; 
STüLPNAGEL, N e u e r e A r b e i t e n ( w i e A n m . 16) S. 1 4 - 1 7 ; e rneu t B e r e n t SCHWINEKöPER, Z U Fragen d e r F r e i 
burger S t a d t g r ü n d u n g , in : S c h a u - i n s - L a n d 9 1 , 1 9 7 3 , S. 3 1 - 4 1 , h ier S. 3 5 - 3 9 ; vg l . je tz t a u c h H a n s SCHADEK in 
i n d i e s e m B a n d S. 260 f f . - D e r neue V o r s c h l a g v o n BEYER, d e n G r a f e n h o f i m H a u s O b e r l i n d e n 1 0 - 1 2 z u 
loka l i s ieren u n d in das 11. J a h r h u n d e r t z u dat ieren [ B a u l i c h e H i n w e i s e ( w i e A n m . 7) S. 60 u n d A r t i k e l v o n 
W u l f R ü S K A M P in der B a d i s c h e n Z e i t u n g v o m 20. A u g u s t 1991], w i d e r s p r i c h t n i ch t n u r d e n schr i f t l i chen 
Q u e l l e n , s o n d e r n ist auch m i t d e m B a u b e f u n d des H a u s e s n i ch t z u ve re inen . V g l . d i e f rühere D a r s t e l l u n g 
BEYERS, in : R o t e r B ä r e n ( w i e A n m . 7) S. 8 - 1 2 , A b b . S. 3 0 - 5 4 ; i m T e x t ( u n d b e s o n d e r s a u c h in der G r u n d r i ß 
z e i c h n u n g S. 47) w e r d e n a u c h d o r t B e f u n d e u n d h y p o t h e t i s c h e R e k o n s t r u k t i o n n i c h t getrennt . D i e a n g e b 
l i ch » in d e n F e u d a l b e r e i c h « w e i s e n d e B o g e n a r c h i t e k t u r i m heut igen K e l l e r (Bau l i che H i n w e i s e , 1992, S. 61) 
gehör t z u e i n e m deut l i ch in d e n a n s t e h e n d e n K i e s e inget ie f ten L a u f n i v e a u (das N i v e a u des a n s t e h e n d e n 
B o d e n s ist e ingetragen in : R o t e r B ä r e n ( w i e A n m . 7) A b b . S. 5 0 - 5 1 ) . E s hande l t s ich a lso bei der B o g e n -
s te l lung u m d ie I n n e n t e i l u n g eines K e l l e r r a u m s , der w o h l aus der z w e i t e n H ä l f t e des 12. J a h r h u n d e n s 
s t a m m t . B e i m B a u dieses K e l l e r s w u r d e das F u n d a m e n t des s ü d w e s t l i c h a n g r e n z e n d e n , älteren Ste inhauses 
( O b e r l i n d e n 10) freigelegt u n d v e r p u t z t . 
23 SCHWINEKöPER, T o p o g r a p h i s c h e G r u n d l a g e n ( w i e A n m . 16) S. 1 8 - 1 9 ; STüLPNAGEL, N e u e r e A r b e i t e n 
( w i e A n m . 16) S. 1 8 - 1 9 ; KELLER, C h a r a k t e r ( w i e A n m . 16) S. 2 6 8 - 2 6 9 . 
24 KELLER, C h a r a k t e r ( w i e A n m . 16) S. 2 6 9 - 2 7 3 ; DERS. , Z ä h r i n g e r ( w i e A n m . 16) S. 21 . - Z u m f r ü h e n F r e i 
b u r g als burgus vg l . bereits F r a n z BEYERLE, Z u r T y p e n f r a g e d e r S tadtver fassung , in: Ze i t s chr i f t der S a v i g n y -
S t i f tung f ü r Rech t sgesch i ch te , G e r m a n i s t i s c h e A b t e i l u n g 5 0 , 1 9 3 0 , S. 1 - 1 1 4 , h i e rS . 5 0 f f . 
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A u f der Südseite von Oberlinden, im Bereich des Gasthofs Bären, konnten von I m m o 
Beyer Steinbauten aus der Frühzeit der Stadt dokumentiert werden25, entsprechende 
Baureste fehlen jedoch im Norden dieser Straße. Eine locker gruppierte Siedlung rund 
u m die Straßengabelung an der oberen Linde gab es somit nicht - der Negativbefund von 
Oberlinden 19 spricht dagegen, daß hier ein besonders früher Siedlungskern im Sinne ei
nes Burgweilers zu suchen ist. 

Ein dritter früher Siedlungskern ist bei der Kirche St. Martin, der späteren Franziska
nerkirche, am Rathausplatz gesucht worden26. In der Kirche war die Bodenabsenkung 
für den Heizungseinbau 1974 leider ohne Beteiligung der Archäologie begonnen worden, 
so daß hier nur noch begrenzte Untersuchungen möglich waren17. Gefunden wurden Re
ste der älteren Martinskirche - jener Kapelle, die Graf Konrad 1246 den Franziskanern 
übertrug und die damals schon mehr als 40 Jahre v o m Dekan Hermann von Nußbach be
treut worden war28. D ie gefundenen Mauerreste lassen sich nur schwer genauer datieren; 
das einzige Stück an Architekturplastik, eine Säulenbasis, spricht für eine Entstehung im 
12. Jahrhundert, also woh l schon nach der Stadtgründung. Reste der hier vermuteten, 
frühmittelalterlichen Eigenkirche und eines zugehörigen Hofes waren nicht zu identifi
zieren, können aber wegen der tiefgreifenden Zerstörung durch die Baustelle nicht völlig 
ausgeschlossen werden. Die archäologische Fundsituation spricht aber gegen die Annah 
me einer vor-städtischen Hofanlage: Ein landwirtschaftlich genutzter Herrenhof hätte 
sich nämlich durch reiche Keramikfunde abzeichnen müssen, wie sie für landwirtschaft
lich geprägte Siedlungen charakteristisch sind. Im Bereich der Kirche wäre die Erde zwar 
immer wieder umgelagert, aber nie vollständig abtransportiert worden. Auch auf dem 
knapp 100 Meter entfernten Gelände an der Gauchstraße, das 1988/89 planmäßig ergra
ben wurde29, sind keine so frühen Befunde und keine frühmittelalterlichen Fundstücke 
zutage gekommen. D ie Nutzung begann dort erst im Laufe des 12. Jahrhunderts. 

25 BEYER, R o t e r Bären (wie A n m . 7) S. 8 -12 . 
2 6 A u s f ü h r l i c h : K E L L E R , C h a r a k t e r ( w i e A n m . 1 6 ) S . 2 6 5 - 2 6 8 . - V g l . S C H E L B ( w i e A n m . 1 6 ) S . 7 f f . ; S T ü L P 

NAGEL, B o d e n (wie A n m . 16) S. 81 -82 ; KELLER, Zähr inger (wie A n m . 16) S.20; D ie ter Michael HENSLE, 
St. Mar t in z u Freiburg, eine frühmittelalterl iche Eigenkirche u n d eine alte Pfarrkirche, in: St. Mar t in in Fre i 
burg i .Br . Gesch ichte des Klosters , der K i r c h e u n d der Pfarrei , M ü n c h e n - Zür i ch 1985, S. 10-25. - Wesen t l i 
ches A r g u m e n t für die frühmittelalterl iche Dat i e rung der Mart insk i rche war (neben d e m »fränkischen« Pa -
t r o z i n i u m ) d ie Ü b e r z e u g u n g , daß nach der M a r k t g r ü n d u n g 1120 nicht zwe i K i r chen gleichzeitig gebaut 
w o r d e n wären. Vg l . aber dazu die Situationen in W a l d k i r c h u n d End ingen : He inr i ch ROTH, St. Peter und 
St. Mar t in bei W a l d k i r c h . (Verö f fen t l i chung des A l e m a n n i s c h e n Instituts 12) W a l d k i r c h 1953 - V o n Seiten 
der H i s to r i ker hat sich H e i n r i c h BüTTNER gegen die weitausgrei fenden Hypo thesengebäude z u r f rühmi t te l 
alterlichen Ents tehung v o n Mart ins - u n d Peterskirche gewandt u n d ihre Ents tehung nach 1120 für u n p r o b l e 
mat isch gehalten: D i e Zähr inger im Breisgau u n d Schwarzwa ld während des 11. u n d 12. J a h r h u n d e n s , in: 
S c h a u - i n s - L a n d 76,1958, S. 9 - 1 0 , A n m . 49. 
2 7 Peter SCHMIDT-THOME, Z u r mittelalterl ichen Baugeschichte der ehemaligen Franz iskanerklosterk irche 
St. Mar t in in Fre iburg, in: St. Mar t in in Fre iburg i .Br . Gesch ichte des Klosters , der K i r che u n d der Pfarrei , 
M ü n c h e n - Z ü r i c h 1985, S. 125-137. 
28 Freiburger U r k u n d e n b u c h , bearb. v o n Friedrich HEFELE, B d . 1, Fre iburg 1940, S. 78 -80 N r . 91 (1246), 
S. 81 N r . 93 (1246). D i e F u n k t i o n der Mart insk irche v o r 1246 ist ungeklärt , der a n g e n o m m e n e U r s p r u n g als 
H o f k a p e l l e n icht belegbar; sie diente mehr fach als Ger ichtsor t vgl. Freiburger U r k u n d e n b u c h 1, S. 6 6 - 6 7 
N r . 81 (1245), S. 6 9 - 7 0 N r . 83 (1245). Es ist vielleicht kein Zufa l l , daß Gra f K o n r a d v o n Freiburg gleich nach 
der Schenkung seiner Mart insk i rche an die Franz iskaner den ( von der Stadt gewählten ?) Pleban R u d o l f ab
setzen u n d seinen Bruder G e b h a r d (zugleich päpstl icher K a p l a n u n d K a n o n i k e r in Straßburg) an der matrix 
ecclesia e insetzen ließ. Vg l . h ierzu die Briefe v o n Papst I n n o z e n z IV . : Freiburger U r k u n d e n b u c h 1, S .86 
N r . 99(8 . A p r i l 1247), S. 8 7 - 8 8 N r . 101 (5. J u n i 1247). 
29 Matthias UNTERMANN, Stephan KALTWASSER, Archäo log i sche Untersuchungen in der A l t s tadt v o n 
Fre iburg i. Br . , in: Archäo log i sche Ausgrabungen in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1989, Stuttgart 1990, S. 299 -303 . 
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Für alle drei Siedlungskerne, die in der bisherigen Forschung für die vor-städtische Zeit 
diskutiert wurden, fehlen also positive archäologische Nachweise - ganz im Gegenteil, 
soweit sorgfältige archäologische Untersuchungen stattfanden, haben sie für die Frühzeit 
Freiburgs ungestörten Boden angetroffen. 

In großen Teilen des Stadtgebiets entlang der Dreisam fehlen immerhin aber noch jeg
liche archäologische Beobachtungen - dies gilt vornehmlich für die Oberau und für den 
Bereich südlich der Dreisam in der heutigen Wiehre. Bei der Frage nach den vor-städti-
schen Siedlungen wird man in Zukunft das Augenmerk auch dorthin richten müssen. 

Der Siedlungsbeginn im Altstadtbereich: 
Grabungsbefunde auf dem Areal des »Harmonie«-Kinos 

Wichtige Befunde zur frühen Stadtgeschichte sind 1990 auf dem Gelände des ehemaligen 
»Harmonie«-Kinos an der Grünwälderstraße ergraben worden (Abb. 2), das drei mittel
alterliche Parzellen umfaßt. Hier standen auf den Grundstücken Grünwälderstr. 16 und 
18 zwei barocke Häuser, 1717 und 1725 erbaut30; das Doppelhaus 18 wurde 1841 von der 
bürgerlichen Lesegesellschaft »Harmonie« erworben und nach 1845 stark erweitert. D ie 
Hofbereiche beider Grundstücke waren noch nicht modern unterkellert; alle dort ergra
benen Baureste sind inzwischen, wie die Barockhäuser selbst, dem Neubau eines K ino 
centers zum Opfer gefallen. N u r die Stadtmauer, die das Gelände nach Süden begrenzt, 
die barocken Keller und die Straßenfassade blieben erhalten. 

Den monumentalsten Befund im »Harmonie«-Gelände bildete die hochmittelalterli
che Stadtmauer (Abb. 3), die beim barocken Festungsbau nur hier zwischen Altstadt und 
Schneckenvorstadt nicht abgebrochen wurde und noch heute den Geländesprung ober
halb der Gerberau markiert. D ie Mauer ist von der ursprünglichen Geländeoberfläche 
aus gebaut worden, die 2,75 m unter der heutigen liegt. Mit ihrer absolut horizontal nivel
lierten Fundamentoberkante und dem gleichmäßigen Mauerwerk aus großen Paragneis-
Bruchsteinen zeigt sie deutlich die Hand einer qualifizierten Werkstatt und unterscheidet 
sich von allen bislang bekannten privaten Steinbauten im Stadtgebiet. Auffallenderweise 
ist das Mauerwerk innen wie außen nicht ausgefugt worden, wie dies sonst ganz üblich 
ist. Außen ist die für Freiburg charakteristische, schräge Mauerschürze31 dagegen gesetzt 
worden (Abb. 4), die bis zur Sohle des vorgelagerten Grabens hinabreicht. Innen hat man 
Kies und Erde angeschüttet: Diese Aufschüttung war im »Harmonie«-Bereich noch bis 
zu 1,5 m hoch erhalten; die höheren Teile sind zusammen mit der Stadtmauerkrone beim 
Neubau des Festsaals der Lesegesellschaft 1845 abgetragen worden. Z u m Stadtgebiet hin 
wurde die bis zu sechs Meter breite Erdanschüttung von einer dünnen Stützmauer be
grenzt, gegen die später Scheunen und Ställe gebaut wurden. 

Dieser aufgeschüttete, vermutlich um die ganze Stadt umlaufende >Rondenweg< über
nahm wohl die Funktion eines Wehrgangs. Die Freiburger Mauer entsprach damit in man-

30 D e n d r o c h r o n o l o g i s c h e D a t i e r u n g d u r c h B . L o h r u m . 
31 Peter SCHMIDT-THOME, D i e Stadtbefest igung v o n F r e i b u r g i m Bre isgau z u m E n d e der Zähr ingerze i t . 
N e u e archäo log i sche B e f u n d e , in: C h ä t e a u Ga i l l a rd 14, N a j a c 1988, C a e n 1990, S . 3 7 5 - 3 9 2 ; H a n s SCHADEK, 
Peter SCHMIDT-THOME, D i e Stadtbefest igung v o n F r e i b u r g i m Bre isgau. A r c h i v a l i s c h e u n d archäo log i sche 
Q u e l l e n , in: D i e Zähr inger . Schwe i ze r V o r t r ä g e u n d neue F o r s c h u n g e n , hg. v o n K a r l SCHMID ( V e r ö f f e n t l i 
c h u n g e n z u r Z ä h r i n g e r - A u s s t e l l u n g I I I ) S igmar ingen 1990, S. 3 5 1 - 3 7 3 . - A u s f ü h r l i c h e V o r l a g e u n d D i s k u s 
s i on der B e f u n d e jetzt bei PORSCHE (w ie A n m . 13) S. 5 1 - 8 0 . 
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A b b . 2 G r ü n w ä l d e r s t r . 16 /18 ( » H a r m o n i e « ) ; B l i c k ü b e r d i e G r a b u n g 1990: v o r n e der Ste inke l ler eines 
H o l z h a u s e s (1. V ie r te l 12. J a h r h u n d e r t ) , das f ü r d e n B a u des S t a d t m a u e r - R o n d e n w e g s a b g e b r o c h e n w u r d e 
( F o t o L a n d e s d e n k m a l a m t B a d e n - W ü r t t e m b e r g ) . 

chen Elementen der im 13. Jahrhundert entsprechend ausgebauten Basler Stadtmauer32. 
Einen aufgeschütteten Rondenweg hatte vermutlich auch die Stadtmauer von Staufen im 
Breisgau. In Freiburg scheint diese mehrgliedrige Gestalt der Stadtmauer mit senkrechter, 
flach fundamentierter Hauptmauer, Schürzenmauer, Aufschüttung und Stützmauer einer 
einheitlichen Konzeption zu entstammen, die freilich, wie bei einem Bauprojekt dieser 

3 2 Z u s a m m e n f a s s e n d : R o l f D ' A U J O U R D ' H U I , D i e E n t w i c k l u n g Basels v o m ke l t i schen O p p i d u m z u r h o c h 
mi t te la l ter l i chen Stadt , Ü b e r b l i c k F o r s c h u n g s s t a n d 1989, Basel 2. A u f l . 1990, S. 2 1 - 2 2 . - V g l . d a z u b e s o n d e r s 
DENS., C h r i s t i a n BING, H o c h m i t t e l a l t e r l i c h e S tad tbe fes t igung u n d E n t w i c k l u n g der B e b a u u n g z w i s c h e n 
L e o n h a r d s g r a b e n u n d S p a l e n v o r s t a d t / H e u b e r g , in: Bas ler Ze i t schr i f t f ü r G e s c h i c h t e u n d A l t e r t u m s 
k u n d e 8 8 , 1 9 8 8 , S. 2 6 1 - 3 0 0 ; C h r i s t o p h P h . M A T T , D i e mi t te la l ter l i chen S tadtbe fes t igungen a m Pe tersgraben 
u n d d ie Q u a r t i e r e h in ter der S tad tmauer , in: J ah resber i ch t der A r c h ä o l o g i s c h e n B o d e n f o r s c h u n g des K a n 
t o n s Base l -S tad t 1988, Base l 1990, S. 6 0 - 9 7 . 
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A b b . 3 Grünwälders t r . 16/18 ( »Harmon ie« ) , Stadtmauer; sie z ieht mit e inem breiten W a c k e n f u n d a m e n quer 
durch den verfül l ten Ke l lerraum eines älteren Ho l zhauses ( F o t o Landesdenkmalamt Baden -Wür t temberg ) . 

Größe nicht anders denkbar, in mehreren Abschnitten errichtet wurde - zunächst die 
Hauptmauer, dann, als diese geschlossen war, Rondenweg und Mauerschürze33. 

Ganz überraschend war nun, daß die Stadtmauer quer durch zwei ältere Häuser hin
durchläuft, die für den Mauerbau abgebrochen werden mußten. Es handelt sich um ein 
teilunterkellertes Holzhaus im Osten und um einen Steinkeller in der Mitte der Gra-

33 BEYER hat hierin zwe i deut l ich getrennte Bauabschnit te gesehen: Roter Bären (wie A n m . 7) S. 4 - 5 mit 
A b b . S. 27 -28 . Er versucht, dies u. a. dami t z u belegen, daß das gestufte Q u a d e r f u n d a m e n t des Mart instores 
( A b b . S. 29) »nachträglich bewegt und mit Kieselsteinen vers temmt w o r d e n [ist], u m eine neue, leicht aufge
fächerte F lucht gegenüber der des Tores au f zunehmen . D i e s w i rd n u n mit dem Bau der Mauerschürze ver 
ständlich«. E i n solcher Eingr i f f in das F u n d a m e n t eines T u r m s ist bautechnisch unmög l i ch . Beyers A r g u 
mentat ion z u m angebl. romanischen Schwabentor ist bereits v o n H . Schadek in: SCHADEK, SCHMIDT-
THOME, Stadtbefestigung (wie A n m . 31) S. 362 -363 zurückgewiesen w o r d e n . - D e r senkrechte Tei l der Fre i 
burger Mauer ist, im Gegensatz z u r sonst vergleichbaren Basler Stadtmauer und zur schrägen Mauerschürze , 
n icht ausgefugt und verputz t , also nicht als Ans ichts f läche gedacht: PORSCHE (wie A n m . 13) S. 60 und 
A b b . 2 3 . 
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bungsfläche. Das Holzhaus stand auf einem Schwellenkranz: Die unteren Balken der 
Wände waren meist einfach auf dem Erdboden verlegt, nur teilweise mit einer Steinlage 
unterfüttert. Nach dem Abbruch der Wände blieben die scharfen Kanten des ehemaligen, 
aus Lehm gestampften Erdgeschoßfußbodens erhalten, in dem sich eine Feuerstelle ab
zeichnete. In einer Ecke dieses Hauses befand sich ein 1,80 m tiefer Keller, der ebenfalls 
einen Lehmfußboden hatte und mit einer Flechtwerkwand ausgekleidet war. Von dieser 
Auskleidung haben sich eine Steckenspur und das Wandgräbchen erhalten. Die Stadt
mauer ist im Bereich dieses verfüllten Kellers besonders tief fundamentiert worden 
(Abb. 3). 

Ein zweites, beim Bau der Stadtmauer abgebrochenes Haus stand weiter westlich 
(Abb. 2). Sein Keller war mit Mauern ausgekleidet, die in sehr charakteristischer Form aus 
relativ kleinen Flußkieseln, sogenannten Wacken, gesetzt war, in wechselnd nach rechts 
und links geneigten Lagen, im »Fischgrätverband«. In jeder Wand war eine rechteckige 
Nische eingelassen, die von Holzbrettern ausgesteift wurde; da diese Bretter vergangen 
sind, ist das Mauerwerk darüber jeweils etwas eingefallen. Der Eingang befand sich in ei
ner Ecke, hier war die Türöffnung mit ihrem Quadergewände noch teilweise erhalten, ihr 
oberer Teil ist bei einem Kellerbau des 17. Jahrhunderts zerstört worden. Außen führte die 
Kellertreppe mit ihren grob behauenen Buntsandsteinstufen kellerparallel nach oben. Die 
Mauern des Kellers sind nur 0,30 m dick. Sie können also oberhalb des Erdbodens kein 
Steinhaus getragen haben; auch dieses Gebäude war also im Aufgehenden aus H o l z erbaut. 

Zu dieser älteren Siedlungsperiode, die noch nicht mit dem Stadtmauerbau rechnete, 
gehören weitere Befunde: Im Osten stand unmittelbar an der heutigen Grünwälderstraße 
ein Holzhaus; westlich von ihm sind alle Befunde bereits den barocken Kellern zum O p 
fer gefallen. A u f dem Nachbargrundstück hat sich jedoch der Fußboden eines zweiten, 
ziemlich großen Holzhauses erhalten, das vermutlich hofseitig an ein straßenseitiges 
Haus angebaut war. Seine Wände müssen genau in der Flucht des hier später erbauten, 
gleich großen Steinhauses gelegen haben. 

Weiter zugehörig zur ersten Nutzungsperiode des Geländes waren eine Vielzahl von 
Gruben, die vermutlich der Entnahme von Lehm zur Auskleidung von Öfen dienten. 
Außerdem gab es eine zweiteilige Grube mit deutlichen Brandspuren, die vermutlich als 
Schmelzofen zu deuten ist. Der Erdboden war großflächig mit Holzkohle bedeckt. Die 
Holzkohle zeugt nicht von einem Gebäudebrand: Sie stammt nämlich überwiegend von 
Buchenholzscheiten sowie von Astchen verschiedener Hölzer. Für den Hausbau hat man 
in Freiburg fast nur Tannenstämme verwendet, gelegentlich auch Eiche; Buchenholz ist 
zum Bauen ganz ungeeignet, wohl aber als Holzkohle für alle Schmelzprozesse mit hoher 
Temperatur. 

A ls Funde wurden zahlreiche Fragmente von Schmelztiegeln geborgen (Abb. 5), an de
nen zum Teil noch Spuren des darin geschmolzenen Metalls hafteten. Die Analyse der 
Metallreste an den Tiegelscherben hat gezeigt, daß auf diesem Gelände Silber verarbeitet 
worden ist34. D ie dabei entstehenden Metalldämpfe haben sich - als Umweltverschmut
zung - im Erdreich niedergeschlagen: Die Erdproben zeigen hohe Gehalte von Blei, dazu 

34 D i e A n a l y s e der Meta l l spuren an Tiegelscherben u n d i m Erdreich verdanken wir H e r r n Pro f . D r . C h r i 
stian R a u b v o m Institut für Edelmeta l lchemie , Schwäbisch G m ü n d . F ü r zahlreiche H inwe i se u n d H i l f e n 
danken w i r H e r r n R o l f - D i e t e r B lumer , Restaurator b e i m Landesdenkmalamt . - Vg l . vor läuf ig C h r i s t o p h 
RAUB, Stephan KALTWASSER u n d Matthias UNTERMANN, Naturwissenschaf t l iche und archäologische B e f u n 
de zur f rühen S i lberprodukt ion in Freiburg, in: Matthias UNTERMANN, D a s » H a r m o n i e « - G e l ä n d e in Frei 
burg im Breisgau (Forschungen und Berichte der A r c h ä o l o g i e des Mittelalters in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 18) 
Stuttgart 1995 ( im D r u c k ) . 
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A b b . 5 Schmelztiegel , 
1. Dr i t te l 12. Jahrhunder t , aus 
d e m » H a r m o n i e « - A r e a l 
( F o t o Archäo log isches L a n d e s 
museum, Außenste l le Kons tanz ) . 

von Kupfer, Silber und Begleitmetallen, die für die Silbererze des Schwarzwalds charakte
ristisch sind. Au f dem Gelände der »Harmonie« fand also nicht nur eine Weiterverarbei
tung von Silber statt, sondern vielleicht der eigentliche Metallgewinnungsprozeß aus den 
im Schwarzwald abgebauten Erzmineralien - das Blei bindet beim »Abtreiben« von rei
nem Silber die störenden Beimengungen und läßt sich wegen seines anderen Schmelz
punkts leicht abscheiden. 

Metallreste kamen nur wenige zutage, vor allem Gußtropfen aus Kupfer und Silber 
und einige kleine Blechstreifen aus Kupfer. Dies braucht nicht zu überraschen - auf Rest
stücke der kostbaren Metalle hat man besonders achtgegeben. 

Nach dem Bau der Stadtmauer wurde die Silberverarbeitung auf dem »Harmonie«-
Gelände nicht aufgegeben. Sie beschränkte sich nun allerdings auf das östliche Grund
stück. Hier wurde einige Zeit nach dem Stadtmauerbau das straßenseitige Haus durch ei
nen Steinbau gleicher Größe ersetzt, von dem die Erdgeschoßmauern mit ihrem pietra-
rasa-Ritzputz noch gut erhalten waren. Bei der für das 12. Jahrhundert typischen pietra-
rasa-Technik bleiben die Steinköpfe zwischen den breit ausgestrichenen Fugen sichtbar, 
in die Fugen werden mit der Kellenspitze waagerechte, meist auch senkrechte Linien ge
ritzt, die ein dekoratives Quadernetz zeichnen. Im H o f dieses Gebäudes hat man weitere 
Gruben zur Lehmgewinnung gegraben, hier haben sich auch weitere Holzkohlenschich
ten mit Tiegelfragmenten abgelagert. 

Au f dem mittleren Grundstück ist schon etwas früher ein aufwendiges Steinhaus an der 
Straße erbaut worden, dessen Ostmauer mit der Südostecke in Resten erhalten blieb. 
Außen war das Mauerwerk aus Bruchstein gebaut, die Ecke sogar aus großen, sorgfältig 
geflächten Buntsandsteinquadern. Zum H o f hin ließ man das ältere Holzgebäude 
zunächst stehen, es erhielt aber einen neuen Fußboden, der nun nicht mehr von Ho l zkoh 
le verschmutzt wurde. Bei einem späteren Umbau ist dann auch dieser Holzanbau durch 
ein Steinhaus gleicher Größe ersetzt worden. 
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Die Datierung der frühen Siedlung: 1091-1120? 

Die Frage nach der genauen Datierung dieser frühen Freiburger Siedlungsperioden stellt 
sich den Archäologen gerade im Zusammenhang mit dem Thema »Freiburg 1091«. Der 
bisherige archäologische Forschungsstand erlaubt nämlich nicht, wenn man ihn kritisch 
betrachtet, die aufgefundenen Mauern und Keramikscherben so genau zu bestimmen -
ohne neue Forschungsarbeit kann man die ergrabene Siedlung nur pauschal ins 12. Jahr
hundert datieren. In Freiburg spitzt sich aber die Frage unvermeidbar auf das Verhältnis 
der ergrabenen frühen Siedlung zu den beiden meistdiskutierten Daten zu: vor oder nach 
1120? - bzw. vor oder nach 1091 ? 

Unangreifbare Kriterien für eine »absolute« Datierung35 der Befunde wurden bei die
ser Grabung nicht faßbar. Trotzdem gibt es natürlich verschiedene, allerdings unter
schiedlich sichere Hinweise und Überlegungen zur zeitlichen Einordnung der ergrabe
nen Siedlungsphasen im Südteil der Altstadt. 

Archäologische Befunde, auf denen ja nur ganz ausnahmsweise einmal eine Jahreszahl 
angeschrieben steht, können (und müssen) auf mehreren Argumentationsebenen zeitlich 
eingeordnet werden - wenn zunächst einmal die relative Abfolge der Bauten und Schich
ten geklärt und damit Siedlungsperioden definiert sind36. Ein erstes Kriterium ist die Zeit-

35 In der A r c h ä o l o g i e w e r d e n »relative« (»äl ter«/« jünger«) und »absolute« Dat ierung , d . h . A n g a b e v o n 
Jahreszahlen, unterschieden. D i e relative Da t i e rung ist eindeutig, klare G r a b u n g s b e f u n d e u n d sorgfältige 
D o k u m e n t a t i o n vorausgesetzt - »relativ« meint n icht »ungefähr«, sondern bes t immt die Re la t ionen 
»älter/ jünger/gleichzeit ig«. A b s o l u t e Dat ie rungen schaffen die V e r b i n d u n g zur histor ischen Ze i t rechnung. 
36 J ü r g TAUBER hat kürz l i ch den hervorragenden W e r t der »stratigraphischen M e t h o d e « in Zwe i f e l gezo 
gen - bis h in z u deren w i c h t i g e m G r u n d s a t z , »daß die untere Schicht älter ist als die obere«. E r forder t , »die 
Stratigraphie v o n Fall z u Fall mi t H i l f e anderer Kr i ter ien - etwa der K e r a m i k t y p o l o g i e - abzus ichern«, vgl.: 
A s p e k t e z u Mög l i chke i ten u n d G r e n z e n einer A r c h ä o l o g i e des Mittelalters, in: M e t h o d e n u n d Perspekt iven 
der A r c h ä o l o g i e des Mittelalters. Tagungsber ichte z u m interdisz ipl inären K o l l o q u i u m v o m 27 . -30 . Septem
ber 1989 in Liestal (Schweiz ) (Archäo log ie u n d M u s e u m 20) Liestal 1991, S. 7 -30 , hier S. 9. - Es wäre w ich t i 
ger gewesen, H i s tor iker u n d Naturwissenschaft ler , die mi t archäologischen Ergebnissen kon f ron t i e r t w e r 
den, darauf h inzuweisen , daß Stratigraphie (= A b f o l g e v o n Schichten, G r u b e n u n d M a u e r n ) ein der G e o l o g i e 
entlehntes O r d n u n g s s c h e m a ist, das den O b j e k t e n archäologischer For schung nicht ganz gerecht w i rd . A u s 
sagen zur Stratigraphie s ind o f t nicht evident , sie w e r d e n während des Grabungsvorgangs aufgestellt u n d 
müssen bei der fo lgenden A u s w e r t u n g überprüf t werden . D i e Erarbei tung einer Stratigraphie setzt gerade 
bei den vielteil igen B e f u n d e n einer Stadtgrabung w ä h r e n d allen Arbe i tsgängen theoretisch begründete E n t 
scheidungen voraus: D i e D e u t u n g des sichtbaren u n d dokument i e r t en archäologischen Be fundes gewinnt 
deshalb nur durch laufende D i skuss i onen während u n d nach der G r a b u n g ihre Gü l t igke i t . D ies gibt aber ke i 
nen A n l a ß , den W e r t der stratigraphischen M e t h o d e grundsätz l ich in Frage z u stellen: Gerade für U n t e r s u 
chungen v o n Häusern u n d Area len i m Stadtgebiet gibt es keine andere Mög l i chke i t , die A b f o l g e v o n B a u -
und Siedlungsphasen wissenschaft l ich d iskuss ionsfäh ig z u erarbeiten. A l lerd ings werden in G r a b u n g s b e 
richten die Leser a l lzuof t mi t method i sch f ragwürd igen Beweisgängen konfront ier t - v o n den Fehlerquel len 
seien deshalb zwe i genannt: (1) D e r untere, tiefer l iegende B e f u n d in einer Pro f i l ze i chnung (= senkrechter 
Schnitt durch die Schichtenfolge) kann jünger sein als der darüberl iegende; es gibt z. B . k o n k a v ausgebroche
ne G r u b e n , die andere Schichten unterhöh len , und nachträgl iche Unter fangungen v o n älteren M a u e r n . (2) 
D i e in einer Schicht enthaltenen F u n d e k ö n n e n selbstverständlich älter ( u n d zwar viel älter) sein, als d ie A b l a 
gerung der Erde an der ergrabenen Stelle: D i e F u n d e datieren also nicht n o t w e n d i g die umgebende E r d 
schicht. D ieser alltäglichen Beobachtung , daß ältere O b j e k t e be im U m l a g e r n v o n Erdreich mitgeschleppt 
werden , ist seltsamerweise in der deutschsprachigen mit te larchäologischen Forschung keine systematische 
Beachtung geschenkt w o r d e n , ebensowen ig d e m (statistisch gesehen unvermeid l ichen) E indr ingen jüngerer 
Gegenstände in ältere F u n d k o m p l e x e , z . B. durch T iergänge oder bei den Grabungsarbei ten. Es gibt nicht 
e inmal eingeführte Fachbegr i f fe für die in Eng land gebräuchl ichen T e r m i n i »residual« b z w . »intrusive 
f inds«. Vg l . als kurze , krit ische E i n f ü h r u n g in diese Fragen: Ph i l ip BARKER, Techn iques of Archaeo log ica l 
Excavat ion ,2 . A u f l . L o n d o n 1982, vgl. S. 181 f f . ,S. 196 f f . ,S .216 f f . 
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A b b . 6 M ü n z e n des 12. Jahrhunderts , aus den G r u n d s t ü c k e n Grünwälders t r . 16/18, Salzstr. 20, Gerberau 
46 ( F o t o Würt temberg isches L a n d e s m u s e u m Stuttgart, Münzkab ine t t ) . 

Stellung der in den Erdschichten enthaltenen Gegenstände: Viele von diesen sind aller
dings heute noch gar nicht oder nur in große Perioden datierbar, Werkzeuge und Klein
teile aus Eisen zum Beispiel, aber auch Dachziegel und Backsteine. 

Besser steht es in der Regel mit Münzen. Die Freiburger Grabungen haben bislang in 
den frühen Erdschichten fünf Münzen erbracht (Abb. 6). Diese Münzen entstammen alle 
der Münzstätte der Zähringer, die zunächst in Breisach, später dann in Freiburg arbeitete. 
Leider sind alle fünf Münzen durch sich selbst nicht genauer bestimmbar: Sie zeigen ein 
anonymes Münzbi ld, keine Inschriften, die sie einem der Zähringerherzöge zuweisbar 
machen. Insgesamt sind diese frühen Zähringermünzen recht selten und können nur 
durch ihr Vorkommen in besser datierbaren, durch andere Münzsorten bestimmten 
Münzschätzen allgemein in das 12. Jahrhundert datiert werden. Für unsere Fragestellung 
bedeuten sie somit gar keine Hilfe, so interessant es sein wird, ihr Material mit den Metall
proben aus der Grabung zu vergleichen. 

Als recht gut datierbar gilt die Gefäßkeramik. Die frühen Gruben und Schichten auf 
dem »Harmonie« -Gelände haben in der Tat eine nicht ganz geringe Zahl von Scherben er
bracht, die charakteristische Formen aufweisen (Abb. 7). Leider steht die Erforschung 
und Datierung der oberrheinischen Keramik, gerade des 11. und 12. Jahrhunderts, noch 
ganz in den Anfängen. Erst im 13. Jahrhundert kann man bestimmte Gefäßformen mit si
cheren, historisch belegten Daten verbinden. D ie ältesten, in größerer Menge auftreten
den Formen der Keramik der »Harmonie« werden zum Beispiel in der Nordwest 
schweiz, w o die Entwicklung der Gefäßformen in vielem parallel verlaufen ist, in das spä
tere 11. und das frühe 12. Jahrhundert datiert37. 

37 Vg l . z u m P r o b l e m der Keramikdat ierung: TAUBER (wie A n m . 36) S. 15-20. - W ich t ige neuere K e r a m i k 
pub l ika t ionen , deren absolute Da t i e rung aber jeweils für das späte 11. und 12. J a h r h u n d e n vorerst nicht aus
reichend gesichert ist: D o r o t h e e RIPPMANN, Basel Barfüßerk irche, G r a b u n g e n 1975-1977 (Schweizerische 
Beiträge zur Kul turgeschichte u n d A r c h ä o l o g i e des Mittelalters 13) Ö l t e n - Fre iburg 1987, S. 259 -271 ; W e r -
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Aus dieser Keramikdatierung »um 1100«, mit deutlichem Spielraum nach oben und 
unten, läßt sich nicht entscheiden, ob die älteste Siedlungsperiode auf dem »Harmonie«-
Gelände, die Zeit vor Bau der Stadtmauer, schon 1091 begonnen hat oder erst 1120. Der 
Siedlungsbeginn hat jedenfalls nicht »vor« dem späteren 11. Jahrhundert gelegen - es gibt 
keinerlei positive Indizien für eine deutlich frühere Nutzung des Geländes. Aber ein 
Siedlungsbeginn erst nach 1120 läßt sich, allein von der Keramik aus gesehen, nicht aus
schließen. 

Ebenso problematisch ist die Datierung der bautechnischen Details: Holzbauten sind, 
wenn das H o l z verloren ist, meist nicht datierbar. Bei den Steinbauten läßt sich auf dem 
»Harmonie«-Gelände eine bemerkenswerte Abfolge verschiedener Mauerwerkstechni
ken beobachten: v o m unverputzten Fischgrätmauerwerk des frühen Steinkellers über das 
Bruchstein-/Großquadermauerwerk des ersten Steinhauses, das innen ein Wackenmau-
erwerk mit gequadertem Ritzputz aufwies, bis hin zu dem charakteristischen Mauerwerk 
des jüngeren Steinhaus-Anbaus mit seinem Wechsel von Wacken- und Bruchstein-
Schichten. Diese typologische Abfolge braucht natürlich nicht chronologisch zwingend 
zu sein - Bauherr und Funktion der Bauten waren unterschiedlich, manche Eigenheit war 
vielleicht von den finanziellen Möglichkeiten und dem erforderlichen Bauaufwand oder 
von Gewohnheiten des Maurermeisters bedingt. Gerade das typische Mauerwerk der 
Stadtmauer findet sich an keinem anderen Bauwerk in Freiburg wieder. 

Feste Daten - zumindest ein Zeitrahmen für die verschiedenen Mauerwerkstechniken 
- werden in den nächsten Jahren aus der Untersuchung stehender Häuser zu präzisieren 
sein, bei denen Holzbalken im Mauerwerk oder in den Balkendecken eine dendrochro-
nologische Datierung über die Jahrringfolgen erlauben. Für die Bauten des »Harmonie«-
Geländes liegt nur ein einziges solches dendrochronologisches Datum vor, nämlich für 
einen Balken im Mauerwerk des östlichen, straßenseitigen Hauses. Die hier verwendete 
Tanne ist nicht lange nach 1138 gefällt worden38. Der Bau des Hauses selbst ist jedenfalls 
jünger als der Bau der Stadtmauer. 

Hier wird immerhin schon eine überraschende Aussage möglich: Die Stadtmauer ist 
nicht erst im 13. Jahrhundert gebaut, wie man bislang angenommen hat39, sondern im er
grabenen Bereich schon vor der Mitte des 12. Jahrhunderts errichtet worden. 

Der archäologische Befund läßt sich damit wie folgt zusammenfassen: Schon vor dem 
Stadtmauerbau gab es eine längerdauernde Siedlungsperiode mit zahlreichen Bauakti
vitäten. In dieser frühen Zeit war der Bau der Stadtmauer sicherlich noch nicht geplant, 
sonst hätte man nicht in der zukünftigen Trasse zwei unterkellerte Häuser errichtet, die 

ner MEYER u n d Jü rg TAUBER, in: W e r n e r MEYER, D i e F r o h b u r g . Ausgrabungen 1973-1977 (Schweizerische 
Beiträge z u r Kul turgeschichte u n d A r c h ä o l o g i e des Mittelalters 16) Z ü r i c h 1989, S. 59 -65 ; J ü r g TAUBER, D i e 
Ö d e n b u r g bei Wens l ingen , eine Gra fenburg des 11. u n d 12. J a h r h u n d e n s (Basler Beiträge zur U r - u n d F r ü h 
geschichte 12) Derend ingen - So lo thurn 1991, S. 6 7 - 8 6 ; Rainer ATZBACH, Andreas SKUTECKI u n d I n g o 
W O L F , Andreasp la tz , die mittelalterl iche K e r a m i k aus der G r a b u n g Andreask i rche , in: Jahresbericht der A r 
chäologischen B o d e n f o r s c h u n g des K a n t o n s Basel -Stadt 1989, Basel 1991, S. 59-68. - E inen wicht igen neuen 
Festpunkt i m 11. J a h r h u n d e n w i r d vermut l i ch die K e r a m i k der A l t e n b u r g bei Fü l l insdor f erbringen, auf die 
J . T a u b e r schon wiederho l t h ingewiesen hat. D iese K e r a m i k w i rd durch beigefundene M ü n z e n abso lut da 
tiert; ihre Pub l i ka t i on war fü r 1992 angekündigt , ist aber bis 1994 nicht erschienen. 
38 Es handelt sich u m einen Balken, der die ganze Länge der O s t m a u e r d u r c h z o g u n d vermut l i ch z u r Be fe 
st igung einer hö lzernen W a n d v e r k l e i d u n g (Täferung) i m ehemal igen Obergeschoß diente. D i e beträchtl iche 
Länge dieses H o l z e s macht eine Z w e i r v e r w e n d u n g unwahrsche in l ich ; vergleichbare »Mauerlatten« s ind v o n 
den f rühen Häusern Grünwä lders t r . 22, Herrenstr . 37, Müns terp la t z 40 u n d Löwens t r . 6 bekannt . 
3 9 S C H M I D T - T H O M E , S t a d t b e f e s t i g u n g ( w i e A n m . 3 1 ) ; S C H A D E K , S C H M I D T - T H O M E , S t a d t b e f e s t i g u n g ( w i e 

A n m . 3 1 ) . 
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A b b . 7 K e r a m i k f u n d e der ältesten Siedlungsper iode v o n der » H a r m o n i e « 
(Ze i chnung Michael H a d w i c h , Freiburg) . 
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dann wieder abgebrochen werden mußten. Diese ältere Siedlungsperiode ist nach der äl
testen, hier gefundenen Keramik »um 1100« zu datieren, mit einem Unsicherheitsfaktor, 
der die Jahre 1091 und 1120 beide mit einschließt. 

Es gibt gute Argumente, diese ältere Siedlung, die vor dem Bau der Stadtmauer bestand, 
der Zeit vor der Marktgründung zuzuweisen und ihren Beginn in das letzte Jahrzehnt des 
11. Jahrhunderts zu setzen. Dies bedarf der Kombinat ion mit den Daten und Überlegun
gen, die aus den schriftlichen Quellen gewonnen wurden. Erstens ist nämlich sicher damit 
zu rechnen, daß 1120 in Freiburg bereits eine nicht ganz unbedeutende Siedlung bestand: 
der von Hagen Keller gesehene burgus. Zweitens gibt es keine positiven Indizien für eine 
Siedlung auf Freiburger Altstadtgebiet vor dem hier diskutierten Gründungsjahr 1091. 

Au f keiner der zahlreichen Grabungen und Baustellenbeobachtungen in Freiburg ist 
Keramik zutage gekommen, die typologisch älter ist als die Keramik der ersten Sied
lungsperiode auf dem »Harmonie«-Grundstück. Aus archäologischer Sicht bilden also 
diese Baustrukturen - nach heutiger Kenntnis - den Siedlungsbeginn auf dem Freiburger 
Altstadtgebiet. Die älteste Siedlungsperiode endet, archäologisch formuliert, mit dem 
Bau der Stadtmauer; etwa gleichzeitig beginnt die Errichtung von steinernen Häusern an
stelle der älteren Holzbauten. Diese zweite Periode ist deutlich vor der Mitte des 12. Jahr
hunderts anzusetzen, das heißt also: nicht allzulange nach der Marktgründung von 1120. 
Das Zwischenergebnis kann man stark vereinfacht zusammenfassen: Der im späten 
11. Jahrhundert entstandene burgus Freiburg erhält 1120 Marktrecht und wird gleichzei
tig mit einer monumentalen Stadtmauer zur »Stadt« im hochmittelalterlichen Sinn ausge
baut. 

Zu diesen Schlagworten wird abschließend noch etwas zu sagen sein. Zunächst können 
aber noch einige weitere, archäologisch gewonnene Beobachtungen »zum Charakter 
Freiburgs in der Frühzeit der Stadt« beigetragen werden, zum frühen Hausbau nämlich, 
zur Parzellenstruktur und zum Straßensystem. 

Der frühe Hausbau: 
Bauuntersuchungen und Grabungen im Haus Salzstraße 20 

Im nördlich der »Harmonie« liegenden Grundstück Salzstraße 20 sind bei einer umfang
reichen Grabung und Bauuntersuchung 1991/92 bedeutende mittelalterliche Baureste er
faßt worden (Abb. 8-9)40. Besonders attraktiv sind hier die erhaltenen Teile früher Stein
bauten: Im westlichen Hausteil blieb ein zweigeschossiges, ursprünglich nicht unterkel
lertes Steinhaus erhalten. Es ist wohl 1127 erbaut worden und stand unmittelbar an der 
Salzstraße41. Die östliche Außenwand zeigt beide Hausecken aus Großquadern, mit pro
filierten Ecksteinen; im ehemaligen Erdgeschoß besteht sie aus Kleinquadern. D ie süd
lich angrenzende Rundbogentür eines Anbaus (Abb. 10) rechnet, wie man an der Schwel
lenhöhe deutlich sehen kann, mit einem deutlich angewachsenen Fußbodenniveau. 1183 
wurde das Haus unterkellert; ins Erdgeschoß führte jetzt eine höher gelegene Tür: 
Schwelle und Gewände sind im heutigen Keller erkennbar. Im ursprünglichen Oberge-

40 D e r G e s a m t k o m p l e x w i rd v o n Frank L ü b b e c k e bearbeitet; vgl . o b e n A n m . 14. 
41 I m angrenzenden Steinhaus Salzstr. 18, das bereits gegen das H a u s Salzstr. 20 gemauert w u r d e , ist ein 
T ü r s t u r z h o l z im ehemal igen Erdgeschoß dendrochrono log i sch in das Jahr 1140 datiert: BEYER, Baul iche 
H i n w e i s e (wie A n m . 7) S. 62 (Dat ierung B . L o h r u m ) . 
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k \ \ V I Kembau1127d Hofgebäude 16. Jh. 

y . . . Ost-Keller2.Drittel12.Jh. [•;•; . ,| Anbau 2. Drittel 12. Jh 
rffii* und 1156/58(?) 

Ost-Keller 1302d 

Kembau!140d 
Salzstraße 18 

Kellerabtiefung 1183d 

I | RückgebäudeI.Drittel 13.Jh. 

I | barocke Umbauten {1767) 
A b b . 8 G r u n d r i ß d e s H a u s k o m p l e x e s 

S a l z s t r . 2 0 / G r ü n w ä l d e r s t r . 1 7 m i t e i n 

g e t r a g e n e n B a u p e r i o d e n ( Z e i c h n u n g 

L o e s S w a r t , F r e i b u r g ) . 
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A b b . 10 Salzstr. 20; A u ß e n w a n d des Kernbaus v o n 1127 (Quaderecke mi t Sockelstein); v o n l inks angefügt 
ist der hofseit ige A n b a u (ca. 1167) mit R u n d b o g e n t ü r ( F o t o Landesdenkma lamt B a d e n - W ü r t t e m b e r g ) . 

schoß der gleichen Wand ist der Rundbogen dieser jüngeren Tür sichtbar; ursprünglich 
befand sich hier ein schmales Fenster mit verputzter Laibung. Das Mauerwerk besteht im 
oberen Wandteil aus Wacken und endet oben mit einer geraden Kante, vielleicht der ehe
maligen Trauflinie. Es zeigt noch Reste von altem Außenverputz mit den charakteristi
schen eingeritzten Quaderlinien. Innen ist in beiden Geschossen der alte Wandputz mit 
seinen Ritzlinien weitgehend erhalten (Abb. 11). Der Verputz ist so wenig verschmutzt, 
daß man davon ausgehen muß, daß das Obergeschoß nicht mit einem offenen Feuer, son
dern mit einem Kachelofen beheizt war. 

Die nachträgliche Unterkellerung ist in der Straßenseite zur Salzstraße deutlich zu er
kennen: oben, abgeschnitten von der modernen Kellerdecke, die älteste, aus Kleinqua
dern gebaute Wand, darin rechts die ehemalige Tür zur Salzstraße; darunter zunächst das 
Kellermauerwerk von 1183, ganz unten eine erneute Kellerabtiefung der Barockzeit 
(1711). Das Phänomen der nachträglichen Unterkellerung der frühen Steinhäuser Frei-
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A b b . 11 Salzstr. 20; originaler V e r p u t z im O b e r g e s c h o ß des Kernbaus v o n 1127 
( F o t o Landesdenkma lamt Baden -Wür t t emberg ) . 

burgs ist seit den Untersuchungen von Josef Diel an zahlreichen Häusern der Innenstadt 
nachgewiesen worden (Abb. 12)42. 

Wichtig und überraschend sind aber noch einige ganz neu ergrabene Befunde im östli
chen Kellerteil des Hauses: Neben dem westlichen Haus von 1127 steht heute ein Bauteil 
von 1302, mit dem für Freiburg charakteristischen, zweigeschossigen Keller und dem 
großen, tonnengewölbten Vorkeller. D e m heutigen Keller ging ein älterer Steinkeller des 
12. Jahrhunderts voraus, der etwas schmaler war und eine Gasse zum westlichen Hausteil 
freil ieß«. 

42 DIEL (w ie A n m . 6); dendrochrono log i sch datiert sind die nachträglichen Unterke l lerungen der Häuser 
Schusterstr. 33 (Tiefkel ler 1220), Herrenstr . 34 (Kern 1175, T ie f keller 1225), Münsterp la tz 42 ( K e r n 1167±10, 
T ie fke l ler 1248), Salzstr. 22 (Tiefkel ler 1253), O b e r l i n d e n 6 (Tiefkel ler 1257), Salzstr. 18 (Tiefkel ler 1263), 
Schusterstr. 36 (Tiefkel ler 1270), Ka iser - Joseph-Str . 219/221 (Tiefkel ler 1294). - Vg l . jetzt auch LöBBECKE, 
B a u e n t w i c k l u n g ( w i e A n m . 1 4 ) S . 5 6 - 6 2 . 

4 3 L ö B B E C K E , B a u e n t w i c k l u n g ( w i e A n m . 1 4 ) S . 2 5 - 2 7 , 3 2 - 3 8 . 
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a) 

Steinhaus 

% 

b) 

Steinhaus 

Steinhaus 

A b b . 12 B a u e n t w i c k l u n g des Hauses 
O b e r l i n d e n 12a (nordwest l icher Hauste i l 
des »Roten Bären«): a) unbekannte ( H o l z - ) 
G e b ä u d e neben dem rückwärt ig gelegenen, 
nicht unterkel lerten Steinhaus O b e r l i n d e n 10 
(1138d ?), b) nach A u f h ö h u n g des Straßenniveaus 
( u m 1175/80) N e u b a u eines Steinhauses mi t dre i -
räumigem Kel ler , c) nachträgliche A b t i e f u n g des 
vorderen Ke l lerraums z u e inem zwe igeschos 
sigen T ie fke l ler (1263d) (Ze i chnung L a n d e s 
denkma lamt Baden -Wür t temberg ) . 
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Unter beiden Kellerräumen sind, 5,40 m unter dem heutigen Straßenniveau, noch tiefe
re, ältere Keller zutage gekommen, die nicht mit Mauern ausgekleidet waren (Abb. 8). Sie 
zeichnen sich als einfache Gruben im anstehenden Kies ab und müssen zu Holzbauten 
gehört haben44. Diese Keller waren mit 3,20 m bemerkenswert tief. Über ihre Funktion 
und Nutzung läßt sich vorerst nicht viel sagen, weil sie erst im Zuge der Umbauten weiter 
freigelegt werden können, ohne daß das darüber stehende Haus statisch gefährdet wird. 
Auch ihre genaue Zeitstellung bleibt noch unklar, da die Verfüllung kaum Funde enthält -
das aber entspricht genau der Verfüllung der ältesten Keller auf dem »Harmonie«-
Grundstück. Die stratigraphische Anbindung an Fußböden und Erdschichten ist durch 
die jüngeren Kellerräume vollständig abgeschnitten worden. 

Beide Holz-Erde-Keller entsprechen in den Fluchten den heute noch bestehenden Bau
linien und Parzellengrenzen, verschoben nur um wenige Dezimeter. Es gibt darüber hinaus 
noch einen dritten, gleichartig tiefen Keller, etwas kleiner an Grundfläche, im Bereich des 
Zwischenbaus am Hof . Dieser Keller ist gut in die hier ergrabene Stratigraphie mit ihren rei
chen Keramikfunden eingebunden: Er gehört sicher in die älteste Nutzungsperiode des 
Grundstücks. Nach der gefundenen Keramik ist er zeitgleich mit der ältesten Besiedlung 
auf dem »Harmonie«-Areal und vermutlich älter als das straßenseitige Steinhaus von 1127. 

Noch ein weiterer Befund auf dem Grundstück Salzstraße 20 verdient Beachtung: Im 
Hinterhaus des Grundstücks, entlang der Grünwälderstraße, wurde als ältester Befund der 
Rand einer Straßenbefestigung erfaßt. Sie gehört zu einer Straße, die genau unter der Grün
wälderstraße verläuft, und ist mit Kies aufgeschüttet und festgestampft worden, bevor das 
Grundstück Salzstraße 20 in diesem Bereich abgezäunt und bebaut war. Deshalb endet die 
Kiesschüttung etwa einen Meter hinter der späteren Baulinie mit einer unregelmäßigen 
Kante. Schon bald, noch bevor zahlreiche Funde ins Erdreich gelangen konnten, ist der 
heutige Hinterhausbereich mit einem Holzhaus überbaut worden, das vermutlich einen 
Holzfußboden hatte. N u r ganz im Westen führte eine Einfahrt auf den Innenhof des 
Grundstücks; dieser Bereich war immer durch eine Holzwand abgetrennt. Das rückwärti
ge Holzgebäude ist im frühen 13. Jahrhundert durch ein Steinhaus gleicher Größe ersetzt 
worden, von dem das Kleinquadermauerwerk der straßenseitigen Erdgeschoß wand in Re
sten erhalten blieb. 

Im Bereich des ehemaligen Eingangs sind zahlreiche Funde zutage gekommen, vor 
allem natürlich Keramik, aber auch ein emailbemaltes Glas, das zu den ansehnlichsten 
Fundstücken der jüngeren Grabungen zählt (Abb. 13). Es ist mit feinen Ranken bemalt, in 
der Art einer Borte, wie sie bei Glasfenstern vorkommt. A ls Farbe wurde aber nicht 
Schwarzlot, sondern weißes Email verwendet; das Glas gehörte deshalb wohl nicht zu 
einem Fenster, sondern war als Einlegearbeit, zum Beispiel im Deckel eines Schmuck
kästchens, gedacht und vielleicht ursprünglich mit glänzender Metallfolie hinterlegt45. 

Der Befund der Straßenpflasterung an der Grünwälderstraße ist überraschend. Er be
deutet nämlich nicht nur, daß die heutige Straße hier in Verlauf und Breite genau der älte
sten faßbaren mittelalterlichen Straße entspricht, sondern er zeigt auch, daß die Straßen 
mit hohem Aufwand befestigt wurden, noch bevor die angrenzenden Grundstücke fertig 
bebaut waren. Das gegenüberliegende, um 1140/50 erbaute Steinhaus auf dem »Harmo-
nie«-Gelände rechnet sogar schon mit einer ersten Erneuerung und Aufhöhung des 
Straßenpflasters in der Grünwälderstraße. 

44 UNTERMANN, Frühe H o l z b a u t e n (wie A n m . 9). 
45 D a s G las w u r d e v o n Kat r in H u b e r t , K o n s t a n z , restauratorisch gesichert. Für rasche H i l f e u n d D i s k u s 
s ion danke ich dem C o r p u s V i t rearum M e d i i A e v i , Freiburg: Prof . D r . Rüd iger B e c k s m a n n u n d I v o R a u c h 
M . A . D i e A u f n a h m e mit polar is iertem L ich t w i rd d e m Pho tographen des C V M A verdankt . 
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A b b . 13 bemal tes G l a s p l ä t t -
chen , evt l . V e r z i e r u n g e ines H o l z 
käs tchens , 1. H ä l f t e 12. J a h r h u n 
dert , aus d e m G r u n d s t ü c k 
Salzstr . 2 0 ( F o t o C o r p u s V i t r e a -
r u m M e d i i A e v i , F r e i b u r g ) . 

Reserveflächen für das Wachstum der Stadt: 
Grabungsergebnisse im Bereich Gauchstraße/Unterlinden 

Noch deutlicher läßt sich der Befund der frühen Straßenanlage im Nordwestteil der Stadt 
fassen. Dort hat das Landesdenkmalamt 1988/92 zwölf mittelalterliche Parzellen zusam
men mit einem Teil der angrenzenden Straßen ergraben (Abb. 14)46, veranlaßt durch den 
Bau einer großen Tiefgarage. Gauchstraße und Unterlinden waren ursprünglich nur halb 
so breit wie heute und sind, wie alle Straßen dieses Quartiers, beim Wiederaufbau nach 
den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs auf die heutige Breite vergrößert worden47. 
Auch hier waren das Straßenpflaster der Gauchstraße (Abb. 15) und der Straße Unterlin
den die ältesten archäologisch faßbaren Befunde. Die angrenzenden Grundstücke blie
ben hier aber noch lange Zeit unbebaut. Im ergrabenen Bereich wurde erst um 1200 das 
erste Steinhaus an der Gauchstraße errichtet. Zuvor war aber das Straßenniveau schon 
zweimal auf gehöht worden, zunächst bei einer Erneuerung des Pflasters und dann erneut 
durch mächtige Aufplanierungen u m rund 1,50 m. Die in dieser Aufschüttung enthaltene 
Keramik war älter als die Funde aus den angrenzenden Parzellen und datiert in die zweite 
Hälfte des 12. Jahrhunderts; an Unterlinden war die gleiche Aufhöhung des Straßen
niveaus faßbar. 

Ein auffallend schmales Hofgrundstück an der Gauchstraße (Vorkriegs-Hausnummer 
21) ist früher bebaut worden als die benachbarten Grundstücke (Abb. 16-17). Hier ent
stand ein Steinhaus mit zweigeschossigem Keller, tonnengewölbtem Vorkeller und um
mauertem Ho f , wie es damals in Freiburg üblich wurde. Das Gelände zwischen der 
Gauchstraße und der heutigen Straße Unterlinden war schon vor Beginn dieser Bauarbei
ten parzelliert worden: Die Grundstücksgrenzen liegen genau in der Mitte zwischen bei
den Straßen. Trotzdem gab es keine Einheitsgrundstücke: Zum Eckhaus an der Merian-
straße gehört ein Großgrundstück entlang Unterlinden, das mit einer steinernen H o f 
mauer umschlossen war; andere Parzellen scheinen zwar schmal gewesen zu sein, aber 

46 V g l . o b e n A n m . 29. 
47 B e r n h a r d V E D R A L , A l t s t a d t s a n i e r u n g u n d W i e d e r a u f b a u p l a n u n g in F r e i b u r g i . B r . 1 9 2 5 - 1 9 5 1 (Stadt 
u n d G e s c h i c h t e 8) F r e i b u r g 1985, S. 4 0 f f . 
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Unterlinden 

Gauchstraße 
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A b b . 15 gestampftes Straßenpflaster (2. Dr i t te l 12. J a h r h u n d e n ) in der unteren Gauchstraße ( G r a b u n g 
1989) ( F o t o Landesdenkma lamt Baden -Wür t t emberg ) . 

von Anfang an von der Gauchstraße bis Unterlinden durchzulaufen. Auch das Groß 
grundstück berücksichtigt die vorausgegangene Parzellierung: Es faßt mehrere, an der 
Gauchstraße einzeln bebaute Parzellen zusammen. 

Vor 1200 war das Gelände im Nordwesten der Altstadt nach den ergrabenen Baube
funden wie nach Aussage der Keramikfunde noch weitgehend unbebaut; einige kleine 
Gruben und Pfostenstellungen belegen eine extensive Nutzung; vielleicht gehörte auch 
schon der Nordostteil zum Eckhaus an der Merianstraße. Erst im Laufe des 13. Jahrhun
derts sind hier Häuser erbaut worden - wenige unterkellerte Steinhäuser, die meisten 
zunächst aus H o l z und ohne Keller. D ie Grundstücke an der Gauchstraße haben eine ein
heitliche Struktur: Hinter dem Haus liegt ein schmaler, nur rund sechs Meter breiter H o f 
mit der gemauerten Latrine; die Grundstücke waren anfangs meist nur durch Zäune ab
getrennt, die erst im Spätmittelalter durch steinerne Hofmauern ersetzt wurden. 

Jenseits der Straße Unterlinden, in der Nordwestecke der Stadtmauer hat die Stadt 
Freiburg das Dominikanerkloster, das Predigerkloster, angesiedelt, inter duas ripas, wie 
es in der Urkunde von 1238 heißt48. Mit ripas sind die Stadtbäche gemeint, in der heutigen 
Merianstraße und in Unterlinden, die das bis dahin namenlose Gelände begrenzen. Bet
telordensklöster wurden, wie es die ältere Forschung betont hat, meist nahe der Stadt
mauer auf noch unbebautem Gelände angesiedelt. Diese alte Überzeugung trifft bekannt
lich in Freiburg weder auf das Franziskanerkloster an St. Martin zu, noch auf das Augu 
stinereremitenkloster an der Salzstraße49. Auch andernorts, wie zum Beispiel in Rottweil, 

48 Freiburger U r k u n d e n b u c h Bd . 1 (wie A n m . 28) S. 4 8 - 5 1 N r . 63; z u den Bächle ebd. A n m . 2. 
49 D a s Franz iskanerk loster erhält 1246 neben der Mart insk i rche vier angrenzende Hofs tä t ten : Freiburger 
U r k u n d e n b u c h Bd . 1 (wie A n m . 28) S. 7 8 - 8 0 N r . 91. In der U r k u n d e zugunsten der August inereremi ten v o n 
1278 fehlt eine entsprechende A n g a b e (Freiburger U r k u n d e n b u c h B d . 1 (wie A n m . 28) S. 285 -286 N r . 317); 
in der Sakristei des Klosters war eine Kapel le erhalten, die nach der K loster trad i t ion als Kapel le einer v o r 
klösterl ichen E r e m i t e n - ( = W i l h e l m i t e n - ) A n s i e d l u n g galt: C h r o n i k der Freiburger Augus t iner -Eremi ten , 
G L A Kar lsruhe, H s . 1311, fo l . 3; zuerst zitiert v o n N O A C K , Fragen (w ie A n m . 19) S. 13. D i e v o n D I E L (wie 
A n m . 6) S. 32 -33 genannten älteren F u n d a m e n t e unter der Augus t inerk i rche gehören z u m Theatere inbau des 
19. Jahrhunder ts ( H i n w e i s e v o n P. S c h m i d t - T h o m e ) . 
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U lm, Schwäbisch G m ü n d und Basel, haben archäologische Ausgrabungen gezeigt, daß 
die Grundstücke am Stadtrand, auf denen Bettelordensklöster gegründet wurden, schon 
vorher mit Häusern bebaut waren, auch wenn die Gründungsurkunde, wie z. B. in Basel, 
das Gegenteil behauptet50. Die Befunde an der Freiburger Gauchstraße machen es aber 
durchaus wahrscheinlich, daß 1237, im Jahr der Grundsteinlegung der Freiburger Predi
gerkirche51, die Grundstücke im Nordwestteil der Stadt eben erst bebaut wurden, daß 
hier also noch kein »fertiges«, intensiv genutztes Stadtquartier entstanden war. 

N o c h etwas weiter ins Spätmittelalter greift eine letzte Beobachtung an der Gauch
straße aus: Die älteren Häuser liegen, wie es die ergrabenen Latrinen des 13. Jahrhunderts 
zeigen, an der Gauchstraße und an der Merianstraße. Im 16. Jahrhundert hat sich dieses 
Bild grundlegend gewandelt52: A n der Gauchstraße liegen teilweise nur noch Scheunen, 

50 Ro t twe i l , D o m i n i k a n e r (nach 1268): Chr is t ian GILDHOFF und W i n f r i e d HECHT, Rot twe i l , in: Stadtluft 
(wie A n m . 8) S. 117-119, 123-125; U l m , Franz iskaner (1229 ?): J u d i t h OEXLE, D e r U l m e r Münsterp la tz im 
Spiegel archäologischer Q u e l l e n (Archäo log i sche In fo rmat ionen aus B a d e n - W ü r t t e m b e r g 21) Stuttgart 
1991, S. 15-24; V i l l ingen, Franziskaner (1268): Bertram JENISCH, ». . . a l h i e z u o v i l i n g e n . . . « (Archäo log i sche 
I n f o r m a t i o n e n aus B a d e n - W ü r t t e m b e r g 15) Stuttgart 1990, S .15 f f . Schwäbisch G m ü n d , August inerere 
miten ( k u r z v o r 1288): H a r t m u t SCHäFER, Archäo log i sche Ausgrabungen in der K i r che des ehemaligen 
August inerk los ters in Schwäbisch G m ü n d , Osta lbkre is , in: Archäo log i sche Ausgrabungen in B a d e n - W ü r t 
temberg 1984, Stuttgart 1985, S. 214 -216 ; Basel, Franz iskaner (1250): RIPPMANN (wie A n m . 37) S. 52 ff. 
51 Josef STEINHART, E i n unbekannter Brief des Kons tanze r B ischofs He inr ich v o n T a n n e an die Freiburger 
D o m i n i k a n e r aus d e m Jahr 1237, in: Zeitschri f t des Breisgau-Geschichtsvereins »Schau - ins -Land« 101,1982, 
S. 47 -64 . 
52 D i e A u f l i s t u n g bei H e r m a n n FLAMM, Geschicht l iche Ortsbeschre ibung der Stadt Freiburg i. Br . I I : 
Häuserstand 1400-1806 (Verö f fent l i chungen aus dem A r c h i v der Stadt Fre iburg im Breisgau I V , 2) Fre iburg 
1903 [Repr int Freiburg 1978], s. v. Gauchstraße, Merianstraße, Rot tecksp latz , Unter l inden ist unvo l l s tändig 
und ordnet N a m e n u n d Häuser nicht i m m e r korrekt zu ; die A r t der Darste l lung läßt nicht erkennen, w ie o f t 
G r u n d s t ü c k e zusammengefaßt und wieder getrennt w u r d e n und w ie einige Häuser an der Gauchstraße z u 
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A b b . 17 Gauchstr . 21, B l i ck in den zweigeschossigen, n o c h wei tgehend verfül l ten T iefkei ler , h inten die R e 
ste der R u n d b o g e n t ü r z u m tonnengewö lb ten Vorke l l e r ( F o t o Landesdenkma lamt B a d e n - W ü r t t e m b e r g ) . 

die älteren Häuser sind vollständig abgebrochen, ihre Latrinen wurden verfüllt oder mit 
Abwasserkanälen von Norden her genutzt. D ie wichtigeren Häuser standen nun an der 
Straße Unterlinden, damals »Bei den Predigern«. Diese Situation blieb bis zu den Zer
störungen von 1944 im wesentlichen erhalten. 

Anlaß für die Umwertung der Straße Unterlinden ist wohl die Auflassung des Peters
tors, das im 15. bis 17. Jahrhundert vermauert war53; die Straße nach Lehen und Breisach 
führte damals durch das Predigertor, obwohl es nicht an einer der alten Hauptstraßenach
sen der Stadt liegt. D ie zuvor unbedeutende Straße vor dem Predigerkloster hat dadurch 
ihre Aufwertung gefunden. 

Hinterhäusern v o n G r u n d s t ü c k e n an Merianstraße u n d Unte r l i nden w u r d e n . Faßbar w i rd die A b w e r t u n g 
der Gauchstraße an den G r u n d s t ü c k e n Gauchstr . ( V o r k r i e g s - H a u s n r n . ) 21, 23 I, 23 I I , 35; die Häuser 
Gauchstr . 41 I u n d 41 II waren zw ischen 1666 und 1702 ganz abgegangen. A n den G r u n d s t ü c k e n G a u c h 
str. 21 -23 I I zeigte sich dieser B e f u n d auch archäologisch. - Dieses P h ä n o m e n eines innerstädtischen 
Wüstungsprozesses ist in jüngerer Zeit n icht mehr beachtet w o r d e n ; vgl . H e r m a n n FLAMM, D e r wir tschaf t 
l iche N iedergang Freiburgs i .Br. und d ie Lage des städtischen Grunde igen tums i m 14. u n d 15. J a h r h u n d e n 
(Vo lkswir tschaf t l i che A b h a n d l u n g e n der Badischen H o c h s c h u l e n V I I I , 3) Kar lsruhe 1905, bes. S. 139-150. 
5 3 V g l . d a z u P O R S C H E ( w i e A n m . 1 3 ) S . 1 6 0 f . 
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Die öffentliche Infrastruktur der frühen Stadt: 
Straßenbau, Stadtmauer, Marktstraße und Wasserversorgung 

Die Befunde zur frühen Straßenbefestigung und zur Kontinuität der Baufluchten verdie
nen Beachtung. A n keiner Stelle der Stadt sind bislang Baulinien faßbar geworden, die 
nicht von den frühesten Bauten des 12. oder 13. Jahrhunderts bis 1944 konstant geblieben 
wären - abgesehen natürlich von den gut faßbaren und zum Teil urkundlich überlieferten 
Ausnahmen bei großvolumigen Neubauten, wie zum Beispiel dem Bau des neuen M ü n 
sterchores mit den notwendigen Eingriffen in die umliegende Bebauung54, der Uberbau -
ung eines schmalen Gäßchens am Sickingenpalais55, dem Neubau der Jesuitenkirche56 

oder auch dem Neubau des Wenzingerhauses im Hofbereich älterer Häuser, die abgebro
chen wurden und den heutigen H o f bilden57. D ie Straßenflucht und die älteste Straßenbe
festigung gehören an der Gauchstraße wie an Unterlinden und an der Grünwälderstraße 
in die jeweils älteste Siedlungsperiode, sie sind jeweils älter als die hier später entstehen
den Steinbauten. Die alte Stadtgeschichtsforschung scheint also darin Recht gehabt zu 
haben, das Straßensystem Freiburgs als authentische Quelle aus der Frühzeit der Stadt zu 
betrachten (Abb. 1). 

Für den heutigen Historiker stehen aber nicht primär Schönheit und Regelhaftigkeit 
des Stadtplans im Vordergrund des Interesses, sondern die Beobachtung, daß schon im 
Bereich der Grünwälderstraße der Siedlungsbeginn verbunden war mit einer nicht unbe
trächtlichen Investition in die öffentliche Infrastruktur. 

Das zweite, noch viel aufwendigere öffentliche Bauprojekt war dann, wenige Jahr
zehnte später, der Bau der Stadtmauer58. D ie Aufnahme aller älteren Fundstellen zeigt, 
daß die Bautechnik dieser Mauer über weite Strecken hin ganz einheitlich ist und daß sie 
von einer eigenen Bauhütte errichtet wurde. Bauabschnitte entsprechend den Parzellen 
der Anlieger sind hier nicht zu beobachten, anders als etwa an der Burkhardschen Mauer 
des späten 11. Jahrhunderts in Basel59. Im Gegenteil scheint die umlaufende Ronden-
weganschüttung den Nahbereich der Freiburger Mauer vor einer Überbauung durch die 
privaten Anlieger zu schützen, deren Besitzstand durch den Abbruch verschiedener 
Häuser empfindlich gestört worden war. Im späten Mittelalter ist dann diese Zone von 
den angrenzenden Häusern als Garten (»Zinnengärtlein«) genutzt worden60. 

Für einen dritten großen planerischen Eingriff gibt es keine archäologischen Befunde: 
Die breite Marktstraße (heute: Kaiser-Joseph-Straße), Hauptachse der hochmittelalter
lichen Stadt, liegt knapp westlich der bislang ältesten faßbaren Siedlungszone. Westlich 

54 Grunds te in legung 24. M ä r z 1354; vgl. Ernst ADAM, in: D i e Parier und der Schöne Stil 1350-1400. 
A u s s t . - K a t . , K ö l n 1978,1, S. 296. 
55 U r k u n d e v o m 7. Februar 1728 im General landesarchiv Kar lsruhe, A b t . 21, C o n v . 153. - W e r n e r KORN, 
E i n verschwundenes Gäß le in A l t - F r e i b u r g , in: Schau - ins -Land 83,1965, S. 130-134. 
56 A r t h u r DISCHLER, Z u r Baugeschichte der alten Univers i tät zu Fre iburg im Breisgau, in: Zeitschri f t des 
F r e i b u r g e r G e s c h i c h t s v e r e i n s 4 4 , 1 9 3 4 , S . 1 - 8 0 , b e s . S . 1 1 - 1 3 , S . 6 5 A b b . 2 . 

57 B e f u n d a u f n a h m e 1991/92; Or t sak te im Landesdenkma lamt Freiburg, A r c h ä o l o g i e des Mittelalters. 
5 8 P O R S C H E ( w i e A n m . 1 3 ) S . 1 2 2 - 1 2 6 . 

59 R o l f D 'AUJOURD'HUI, G u i d o HELMIG, D i e Burkhardsche Stadtmauer aus der Zei t u m 1000, in: Basler 
Z e i t s c h r i f t f ü r G e s c h i c h t e u n d A l t e r t u m s k u n d e 8 3 , 1 9 8 3 , S . 3 5 3 - 3 6 5 , v g l . e b d . S . 2 5 0 - 2 7 0 ; D ' A U J O U R D ' H U I , 

B I N G ( w i e A n m . 3 2 ) S . 2 6 1 , S . 2 9 5 ; v g l . M A T T ( w i e A n m . 3 2 ) S . 6 2 . 

60 D i e Z innengärten sind in den Grundstücksver trägen, sowei t dies die Exzerpte des L D A zeigen, erstmals 
1503 genannt. D i e Stadt hat fü r die N u t z u n g dieses Bereichs eine eigene A b g a b e verlangt, das »Zinnenrecht« , 
i m 18. J ahrhunder t auch »Z innenz ins« genannt: nach dem Zins dem die Zinnen an der stat mur der garten 
halb gennd G L A 24 /241503 A u g 12. 
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von ihr sind bis heute keine Funde bekannt, die früher zu datieren sind als in die zweite 
Hälfte des 12. Jahrhunderts61. Dies gilt, wie oben angesprochen, auch für die Martins
kirche. A m Haus »Zum Walfisch« in der Franziskanerstraße und im Bereich der Gauch
straße sind die ältesten Steinhäuser sogar erst in der Zeit u m 1200 zu fassen62. 

Stadtmauer und Marktstraße gehören, wie ein Blick auf den Stadtplan zeigt, im Pla
nungskonzept unmittelbar zusammen. Es gibt - dies sei noch einmal angemerkt - keiner
lei Befunde zu einem gelegentlich angenommenen älteren, engeren Befestigungsring 
Freiburgs63; bei der neu erschlossenen Datierung der erhaltenen Mauer »bald nach 1120« 
ist die Annahme einer älteren Befestigung ohnehin kaum noch sinnvoll. D ie Marktstraße 
liegt vielleicht nicht in einer alten Straßenachse, sondern gerade in jenem Freibereich, der 
1120 noch nicht bebaut war, also am Westende der damals bestehenden Siedlung. Die 
Stadtmauer umfaßte damit anfangs eine beträchtliche Freifläche, die erst nach und nach 
aufgesiedelt wurde. Überschneidungen zwischen der Mauer und der bestehenden Sied
lung waren offenbar trotzdem nicht zu vermeiden: Die Altstadt wurde im Süden von dem 
außerhalb bleibenden Gewerbebach abgetrennt. O b dies allein verteidigungstechnische 
Gründe hat oder ob damit bewußt unterschiedliche Rechtsbereiche geschaffen werden 
sollten, bedarf zukünftiger Forschung. 

Es gibt noch einen vierten umfassenden Planungseingriff, der im gesamten östlichen 
Teil der Altstadt tiefgreifende Einwirkungen auf die Grundstücks- und Hausnutzung 
hatte: die Höherlegung des Straßenniveaus, die ehemalige Erdgeschoßräume zu Kellern 
werden ließ. Archäologisch gibt es dazu bislang nur in der Gauchstraße und in Unterlin-
den planmäßig ergrabene Befunde. Die Aufschüttung war dort jeweils ein einmaliger 
Vorgang, der natürlich in mehreren unterschiedlichen Schichten stattfand, wie dies bei 
den Transportkapazitäten des mittelalterlichen Baugewerbes nicht anders zu erwarten 
ist64. Das älteste Steinhaus an der Gauchstraße rechnete jedenfalls schon um 1200 mit dem 
um 1,50 m erhöhten Niveau, das praktisch dem heutigen entsprochen hat. 

A ls Anlaß für diese ausgesprochen arbeitsintensive Aufschüttung, die praktisch über
all im Altstadtgebiet zu beobachten ist und überall Probleme mit den angrenzenden 
Häusern mit sich brachte, hat Josef Diel woh l zu Recht die Anlage der Stadtbäche ge
nannt65. Grund dafür ist die äußerst problematische Versorgung der Stadt mit Wasser: 
Das Grundwasser liegt so tief, daß der Bau von Tiefbrunnen nur mit hohem Aufwand 
möglich ist66. In der Tat sind Tiefbrunnen nur selten urkundlich faßbar, und auch ein ar
chäologischer Nachweis fehlt bis jetzt; keines der Häuser an der Gauchstraße oder auf 
dem »Harmonie«-Areal hat jemals einen Tiefbrunnen besessen. Freiburg hat woh l schon 
früh eine »duale« Wasserversorgung erhalten, getrennt für Trinkwasser und Brauchwas-

61 D e n d r o c h r o n o l o g i s c h dat ierte B a u h ö l z e r aus d e m 12. J a h r h u n d e r t s ind h ier b e k a n n t aus d e n H ä u s e r n : 
T u r m s t r . 6 , Ke l l e r : 1176, u n d L ö w e n s t r . 4 , Ke l l e r : 1162± 10 ( D a t i e r u n g d u r c h B . L o h r u m ) . 
62 C a r l A n t o n MECKEL, E i n r o m a n i s c h e s H a u s i n F r e i b u r g i m Bre i sgau , in : D i e D e n k m a l p f l e g e 12, 1910, 
S. 2 7 - 2 8 ( w i e d e r a b g e d r u c k t in : Z e i t s c h r i f t des B r e i s g a u - G e s c h i c h t s v e r e i n s » S c h a u - i n s - L a n d « 104, 1985, 
S. 2 4 7 - 2 5 5 ) ( auch ersch ienen i m S o n d e r d r u c k : E i n H ä u s e r b l o c k der A l t s t a d t . G e s c h i c h t e des A n w e s e n s der 
Sparkasse , A u s s t e l l u n g 23. M a i - 1 4 . J u n i 1985, h i e r S . 8 3 - 9 2 ) . 
63 HENSLE ( w i e A n m . 26) S. 16, hat e ine u m 1000 en t s t andene B e f e s t i g u n g pos tu l i e r t ; d ieser T h e s e ist v o n 
h i s to r i s cher Seite bereits w i d e r s p r o c h e n d u r c h SCHADEK, in : Stadt u n d F e s t u n g 2 ( w i e A n m . 18) S. 1 8 - 1 9 . 
64 So erk lär t s ich w o h l a u c h der v o n BEYER, R o t e r B ä r e n ( w i e A n m . 7) S. 6 referierte B e f u n d , d a ß in der 
Salzstraße »24 E r d s c h i c h t e n « v o r h a n d e n seien [ A b b . : DERS. , B a u l i c h e H i n w e i s e ( w i e A n m . 7) S. 63] . L o c k e r e 
A u f s c h ü t t u n g e n s ind o f f e n b a r n icht v o n ve rd i ch te ten S t raßenbe fes t igungen u n t e r s c h i e d e n w o r d e n . 
6 5 D I E L ( w i e A n m . 6 ) S . 4 2 - 4 4 . 

66 E r l ä u t e r u n g e n z u r G e o l o g i s c h e n K a r t e F r e i b u r g i. B r . u n d U m g e b u n g 1:50 000 , Stuttgart 1977, S. 271. 
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ser67. Das Trinkwasser wurde mit Deichelleitungen zu öffentlichen Laufbrunnen in der 
Stadt geführt, das Brauchwasser für Gewerbe, Haustiere und Hauswirtschaft floß offen in 
den weitverzweigten Stadtbächen. Die Anlage dieser Stadtbäche hatte einen sorgfältigen 
Niveauausgleich aller Straßen zur Voraussetzung, mit einem einheitlichen, geringen Gefälle 
zwischen dem Einlaß am Schwabentor und dem Auslaß am Predigertor. Die Freiburger 
Bächle sind 1237 und 1244 erstmals urkundlich faßbar, beide Male bereits im Westteil der 
Altstadt68. Ihre Anlage und die Aufhöhung der Straßen müssen schon früher stattgefunden 
haben, nach den archäologischen Befunden wohl in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. 

Ebenfalls schon ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen läßt sich der Bau großer, rund ge
mauerter Latrinen, die ursprünglich zu jedem einzelnen Grundstück gehörten und eine 
geordnete Entsorgung von Regenwasser, Abwasser und Fäkalien gestatteten (Abb. 18)69. 
Diese Latrinen sind an vielen Freiburger Häusern bis zum Bau der Schwemmkanalisation 
1890 in Benutzung geblieben und dabei immer wieder geleert worden70. Da die regel
mäßige Leerung sehr arbeitsaufwendig (und für Arbeiter, Hausbewohner und Nachbarn 
unangenehm) war, hat man möglichst nur vergängliches Material hineingeworfen, nicht, 
wie andernorts, alle zerbrochenen Glasgefäße und Töpfe oder gar unbrauchbar geworde
nen Hausrat71. Für die Freiburger Archäologie haben die Latrinen mithin nicht dieselbe 
Bedeutung wie in U l m oder Konstanz, w o immer wieder eine Vielzahl von guterhaltenen, 
museumswürdigen Fundstücken aus Latrinen geborgen werden können72. Nur ganz sel
ten sind Freiburger Latrinen schon im 12.-15. Jahrhundert aufgelassen worden: Sie lie
fern dann, vor allem über die Speiseabfälle (Pflanzenreste und Tierknochen), wichtige 
Aufschlüsse zum Lebensstandard der Bevölkerung, zur Struktur der Lebensmittelver
sorgung sowie zur Gestalt und Nutzung der mittelalterlichen Umwelt . 

67 Z u r T r inkwasse r - u n d Brauchwasser -Versorgung Freiburgs gibt es keine m o d e r n e Forschung . Vg l . 
J o s e p h RöSCH, Beschre ibung der B r u n n e n - L e i t u n g z u Fre iburg i m Breisgau. Fre iburg 1848, hier S. 6 - 8 z u 
den T i e f b r u n n e n (H[e inr ich ] M[üLLER] , D i e Wasserversorgung Freiburgs, in: B re i sgauer -Chron ik 5, 1913, 
S. 70 -74 , ist wei tgehend eine Paraphrase des Buches v o n Rösch ) ; Josef FUCHS, Stadtbäche u n d Wasserversor 
gung in mittelalterl ichen Städten Südwestdeutschlands, in: Städtische Versorgung u n d Entsorgung i m W a n 
del der Gesch ichte , hg. v o n Jürgen SYDOW (Stadt in der Geschichte 8) Sigmaringen 1981, S. 2 9 - 4 2 geht nur am 
R a n d auf Fre iburg ein. D i e Au f f a s sung , daß die Stadtbäche pr imär der Wasserversorgung dienen, n icht der 
Rein l ichkei t der Straßen u n d der Entsorgung v o n Schmutzwasser , setzt sich in der Freiburger L o k a l f o r 
schung erst langsam durch. - N a c h der O r d n u n g v o n 1543 durf te erst nach zehn U h r abends im S o m m e r , 
b z w . n e u n U h r im W i n t e r , A b f a l l in die Stadtbäche geschüttet werden (Stadtarchiv Freiburg, B 3 N r . 1, 
fo l . 22r -22v ) ; ebendort , fo l . 28 r -30v auch eine Beschre ibung der alten Brunnen le i tung im J a h r 1555 sow ie der 
neuen Le i tungen v o n 1559 ( fo l . 3 0 v - 3 1 v ) u n d 1590 (fol . 38v -40v ) . D i e älteste Beschre ibung der Brunnen le i 
tung s tammt v o n 1535 (Stadtarchiv Fre iburg C 1 B r u n n e n N r . 1). Vg l . auch die städtische O r d n u n g »zu 
R ä u m u n g u n n d Seyberung der Gassen u n n d Bäch« v o m 10. M a i 1559 (Stadtarchiv Freiburg, A 1 I X a ) . 
68 Freiburger U r k u n d e n b u c h Bd . 1 (wie A n m . 28) S. 48 -51 Nr .63 (1238, z u m D o m i n i k a n e r k l o s t e r ) S. 81 
N r . 93 (1246, z u St. Mart in) . 
69 D i e ältesten bislang in Freiburg faßbaren Latr inen dieses T y p s s tammen w o h l aus dem mitt leren 
12. Jahrhundert : Grünwälders t r . 16 ( H o l z f u n d in der Fäkalienschicht dendrochrono log i sch datiert: nach 
1140; Latr ine nach kurzer Nutzungsze i t verfüllt) , Salzstr. 20 (älter als ein H o l z - E r d e - K e l l e r der Bauphase Ia). 
70 N o c h ungedruckt ist die Dissertat ion v o n Kar in SCZECH: Entsorgung in der mittelalterl ichen Stadt am 
Beispiel v o n K o n s t a n z u n d Freiburg, Fre iburg 1994; vgl . zur Prob lemat ik Mart in I m , V o n der Schißgruob 
zur m o d e r n e n Stadtentwässerung, Zür i ch 1987. 
71 Edgar HöFLER, Mar t in ILLI u n d J u d i t h OEXLE, Versorgung u n d Entsorgung der mittelalterl ichen Stadt, 
in: Stadtluft (wie A n m . 8) S. 251 -374 . - Vg l . U l f DIRLMEIER, D i e kommuna lpo l i t i s chen Zuständigkei ten u n d 
Le is tungen süddeutscher Städte im Spätmittelalter, in: Städtische Versorgung und Entsorgung im W a n d e l 
der Geschichte , hg. v o n Jü rgen SYDOW (wie A n m . 67) S. 113-150. 
72 Vg l . den Kata log Stadtluft (wie A n m . 8) - D i e äußerst fundre iche Latr ine des Freiburger August inerere 
m i ten -K los te r s enthielt allerdings große M e n g e n an K e r a m i k - , G las - u n d Ho lzgegens tänden , O fenkache ln , 
Sto f f - u n d Lederresten aus dem späten 1 3 . - 1 6 . Jahrhunder t . D e r A n l a ß für die E in fü l l ung dieser Ab fä l l e be
darf weiterer Forschung. - V g l . z u Bergung u n d Fundmater ia l : Peter SCHMIDT-THOME, D i e A b o r t g r u b e des 
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A b b . 18 G a u c h s t r . 21, te i lwe ise fre igelegte u n d a b g e b a u t e K u p p e l der r u n d e n , 5,5 m t iefen S i n k g r u b e i m 
H o f ( F o t o L a n d e s d e n k m a l a m t B a d e n - W ü r t t e m b e r g ) . 

K l o s t e r s der A u g u s t i n e r e r e m i t e n in F r e i b u r g , in: A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
1983, Stuttgart 1984, S. 2 4 0 - 2 4 4 ; DERS. , H ö l z e r n e s A l l t agsgesch i r r u n d Spiele aus e iner mi t te la l ter l i chen A b -
fa l l g rube in F re iburg , in : D e r K e l t e n f ü r s t v o n H o c h d o r f . M e t h o d e n u n d E r g e b n i s s e d e r L a n d e s a r c h ä o l o g i e . 
A u s s t . - K a t . , Stuttgart 1985, S. 4 6 3 - 4 7 1 ; DERS. , H ö l z e r n e s T i s c h g e s c h i r r des 13. J a h r h u n d e r t s , in : Z u r L e 
b e n s w e i s e d e r Stadt u m 1200 (Ze i t schr i f t f ü r A r c h ä o l o g i e des Mi t te la l ters Be ihe f t 4 ) B o n n 1986, S. 1 2 9 - 1 5 8 ; 
E r w i n BAUMGARTNER u n d I n g e b o r g KRUEGER, P h ö n i x aus Sand u n d A s c h e . G l a s des Mit te la l ters . A u s s t . -
K a t . B a s e l / B o n n 1 9 8 8 , M ü n c h e n 1 9 8 8 , S . 4 9 - 5 3 , S . 2 1 3 - 2 1 4 K a t . 1 9 5 ; K A L T W A S S E R , K e r a m i k g l a s u r ( w i e 

A n m . 10); J o h a n n a BANCK, Mi t te la l t e r l i che T e x t i l f u n d e aus der L a t r i n e n g r u b e des A u g u s t i n e r - K l o s t e r s in 
F r e i b u r g i . B r . , in: F u n d b e r i c h t e aus B a d e n - W ü r t t e m b e r g 16, 1991, S. 5 9 3 - 6 1 0 ; U l r i c h M ü L L E R , H o l z f u n d e 
aus F r e i b u r g / A u g u s t i n e r k l o s t e r u n d K o n s t a n z . H e r s t e l l u n g u n d F u n k t i o n einer M a t e r i a l g r u p p e aus d e m 
späten Mi t te la l ter . D i s s . K i e l 1992, M s . - V g l . D i e L a t r i n e des A u g u s t i n e r e r e m i t e n - K l o s t e r s in F r e i b u r g i m 
Bre isgau, m i t Be i t rägen v o n Pe te r S C H M I D T - T H O M E , J o h a n n a BANCK, I lse FINGERLIN, S tephan KALTWASSER, 
U l r i c h M ü L L E R , R a l p h R ö B E R , A n d r e a SOFFNER u n d M a t t h i a s UNTERMANN (Mater ia lhe f te z u r A r c h ä o l o g i e 
in B a d e n - W ü r t t e m b e r g ) Stut tgart 1995. 
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Die Parzellierung des Stadtareals: das Problem des Hofstättenmaßes 

Konrad hat, nach Aussage der Marktgründungsurkunde von 1120, jedem Neusiedler eine 
»Hofstätte« zur Bebauung zugewiesen. Das »Einheitsmaß« der Parzellen, 50 x 100 Fuß, 
ist, wie W. Schlesinger 1966 dargelegt hat, erst später in die Stadtrechtsprivilegien auf
genommen worden, nach der neuesten Beweisführung von M. Blattmann wohl von 
Berthold IV. ca. 115273. D ie ältere Stadtgeschichtsforschung hatte versucht, den Altstadt-
Plan mit einem einheitlichen Grundstücksraster von 50 x 100 Fuß zu überziehen. Dieser 
weitgehend hypothetisch bleibende Ansatz ist zu Recht seit einigen Jahren aus der wis
senschaftlichen Diskussion verschwunden74. Großflächige, mehrere Parzellen übergrei
fende Grabungen haben seit 1988 wichtige neue Befunde zur Grundstücksaufteilung und 
zur Frage des H o f Stättenmaßes gebracht. 

A u f dem Areal zwischen Gauchstraße und Unterlinden, im Nordwesten der Altstadt, 
wurde deutlich, daß die Parzellen vor Beginn der Bebauung planmäßig aufgeteilt waren 
(Abb. 14), nämlich in der Mitte zwischen beiden Straßen, und daß sie eine relativ einheit
liche Breite hatten. Die Größe der Hofstätten beträgt dort nur etwa 7 x 22 m, also rund 
24 x 72 Fuß. Großgrundstücke entstanden, indem mehrere schmale Parzellen zusammen
gefaßt wurden. Ein einheitliches System von 50 x 100 Fuß großen Hofstätten hat es also in 
Freiburg nicht gegeben, die Grundstücksgrenzen sind aber auch in den Randbereichen 
der Stadt früh abgesteckt worden. 

Überraschend waren dann die Befunde auf dem »Harmonie«-Areal (Abb. 4). Dort sind 
zwei Parzellengrenzen ergraben worden, von denen eine nicht mehr in der neuzeitlichen 
Grundstücksstruktur vorhanden war. Der Abstand dieser Mauern mißt rund 16 m, die 
Tiefe des Grundstücks zwischen Grünwälderstraße und Stadtmauer rund 32 m: Dies er
gibt fast genau das H o f Stättenmaß des Stadtrodels von 50 x 100 Fuß. Das östlich angren
zende Grundstück ist deutlich schmaler, aber alle Mauern laufen nach Osten in die 
Grenzwand hinein: Das Nachbarhaus Grünwälderstraße 20 ist also erst später von 
diesem Grundstück abgeteilt worden; bis hin zu dessen Ostgrenze ergibt sich wiederum 
ein Maß von ca. 16 m. 

Das Alter dieser Parzellengrenzen bedarf noch der Überprüfung. Es fällt nämlich auf, 
daß sie nicht in einer Flucht mit den Grenzen zwischen Salzstraße und Grünwälderstraße 
liegen. Überdies hat der frühe Steinkeller eine Treppe, die westlich der späteren Parzellen-

73 W a l t e r SCHLESINGER, D a s älteste F r e i b u r g e r Stadtrecht . Ü b e r l i e f e r u n g u n d Inha l t , in: Ze i t schr i f t der Sa -
v i g n y - S t i f t u n g f ü r Rech tsgesch ich te , G e r m a n i s t i s c h e A b t e i l u n g 83, 1966, S. 6 3 - 1 1 6 , h ier S. 81 ff . ; vg l . d a z u 
je tz t M a r i t a BLATTMANN, D i e F re iburger Stadtrechte z u r Ze i t der Z ä h r i n g e r ( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n aus d e m 
A r c h i v der Stadt F r e i b u r g 27) F r e i b u r g - W ü r z b u r g 1991, S. 1 0 3 - 1 0 4 , S. 136, S. 178, S. 708, S. 713. 
74 D i e f r ü h e , vo l l s t änd ige P a r z e l l i e r u n g u n d regelhaf te B e b a u u n g des A l t s t ad tgeb ie t s ist z u n ä c h s t ( en t 
s p r e c h e n d d e r älteren D e u t u n g der M a r k t r e c h t s u r k u n d e ) m i t der » G r ü n d u n g « v o n 1120 z u s a m m e n g e b r a c h t 
w o r d e n ; s o ver t re ten z . B . v o n : FLAMM, N i e d e r g a n g ( w i e A n m . 52) S. 135 f f . I n b i ld l i che F o r m gebracht w u r d e 
d i e G r ü n d u n g s s t a d t »fre ier u n d gle icher B ü r g e r « , d e u t l i c h i d e o l o g i s c h behaf te t , v o n GRUBER, B i l d e r ( w i e 
A n m . 3) u n d v o n DEMS., G e s t a l t ( w i e A n m . 3) A b b . 4 4 - 4 5 . - E i n e t o p o g r a p h i s c h genaue R e k o n s t r u k t i o n der 
H o f s t ä t t e n versuch te z u n ä c h s t H A M M , S t ä d t e g r ü n d u n g e n ( w i e A n m . 3) S . 4 0 f f . , bes . S. 8 1 - 9 3 u n d A b b . 3, 
d a n n W e r n e r N O A C K , K u n s t g e s c h i c h t l i c h e P r o b l e m e der mi t te la l ter l i chen S tad tp l anung , in: O b e r r h e i n i s c h e 
K u n s t 7 1936 S 5 - 1 8 , h ier 9 f . m i t A b b . 3. —Jüngere , kr i t i schere A n s ä t z e : Beren t SCHWINEKöPER, B e o b a c h 
t u n g e n z u m P r o b l e m der »Zähr ingers täd te« , in: S c h a u - i n s - L a n d 8 4 / 8 5 , 1 9 6 6 / 6 7 , S. 4 9 - 7 8 , hier 5 0 - 5 7 , 6 2 - 6 6 ; 
D I E L ( w i e A n m . 6) S. 1 0 - 1 4 ; W o l f g a n g K L U G , Z u m P r o b l e m der H o f s t ä t t e n in F r e i b u r g i. Br . , in : Ze i t s chr i f t 
des B r e i s g a u - G e s c h i c h t s v e r e i n s » S c h a u - i n s - L a n d « 104, 1985, S. 1 7 7 - 1 9 4 (auch ersch ienen i m S o n d e r d r u c k : 
E i n H ä u s e r b l o c k der A l t s t a d t . G e s c h i c h t e des A n w e s e n s der Sparkasse, A u s s t e l l u n g 23. M a i - 14. J u n i 1985, 

h ier S. 1 3 - 3 0 ) . 
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grenze verläuft. Vielleicht ist das Gelände nach dem Bau der Stadtmauer neu parzelliert 
worden. 

Auch das Haus Salzstraße 20 steht auf einer breiten Parzelle von 16,5 x 36,5 m Größe 
(Abb. 8). D a im Vorderhaus zwei getrennte, hochmittelalterliche Gebäude faßbar sind, 
die erst 1303 aneinander angebaut und erst 1505 unter einem gemeinsamen Dachstuhl zu
sammengefaßt wurden, war sorgfältig zu prüfen, ob es sich um eine oder um zwei, später 
zusammengelegte Parzellen handelt. Es gibt aber keine Anzeichen für eine ehemalige Tei
lung der Parzelle, keine Mauer, aber auch keinen Zaun. Ganz im Gegenteil, die ergrabe
nen mittelalterlichen Grenzmauern bilden genau die heutigen, äußeren Parzellengren
zen. Auch der Hofbereich zeigt eine ganz kontinuierliche Nutzung, mit immer wieder er
neuerten Nebengebäuden im Westteil und an der Grünwälderstraße sowie dem offenen 
H o f im Osten, mit frühen Gruben und Latrinen. Die beiden Häuser an der Salzstraße 
gehören also zu einem Grundstück. Ihre unterschiedliche Gestaltung und Baugeschichte 
muß in ihrer Funktion und Nutzung gesucht werden: Im Westen stand ein frühes, erst 
nachträglich unterkellertes Steinhaus, im Osten zunächst ein zweiräumiges, unterkeller
tes Holzhaus, das noch im 12. Jahrhundert durch ein unterkellertes Steinhaus ersetzt 
wurde. Auch andernorts, z. B. in Zürich, gehören zu den großen, »reichen« Stadtgrund
stücken mehrere, zunächst isoliert stehende Häuser75, die erst im Laufe der Zeit zu einem 
Gebäude zusammenwachsen. 

Die älteste Siedlung - eine planmäßige Stadtanlage? 

Die Struktur der ältesten Siedlungsperiode im ergrabenen Bereich zwischen Salzstraße 
und Gerberau wird durch die frühen Holzbauten gut faßbar. Al le diese Bauten entspre
chen auffällig genau den jüngeren Baulinien; die früheste Siedlung prägt also bereits die 
spätere Struktur der Grundstücke, die dann einige Jahrzehnte später mit Steinhäusern 
wiederholt wird. Keiner der älteren Bauten steht schräg zum Straßennetz; auch alle ande
ren Nutzungsspuren, z. B. Gruben und Zäune, fügen sich dem Raster von Straßen und 
Häusern ein. In der Siedlungsstruktur wird mithin keine ältere, dörflich-ungeregelt be
baute Siedlung faßbar. 

Der archäologische Befund spricht also dafür, die erste Siedlungsperiode in der Frei
burger Altstadt als planmäßig angelegte Siedlung anzusprechen - planmäßig in dem Sin
ne, daß in einem sehr frühen Stadium der Anlage bereits feste Straßen gebaut werden und 
daß die Parzellen eine etwa gleiche Breite und eine ähnliche Struktur aufweisen. Diese 
Siedlung war zumindest auf den drei ergrabenen Parzellen des »Harmonie«-Areals 
gewerblich orientiert: Dort wurde Silber produziert und weiterverarbeitet. A u f dem 
Grundstück Salzstraße ist die Metallverarbeitung vielleicht erst etwas später zu fassen, 
die Auswertung der Funde steht aber dort noch aus. 

Diese frühe Siedlung erstreckt sich auf der Südseite der Salzstraße, vom Schloßberg 
ausgehend, dreisamabwärts. Sie steht anfangs unmittelbar mit der Dreisam-Niederung in 
Verbindung76. Eine Umwehrung dieser Siedlung war vermutlich nicht vorhanden, die 
spätere Stadtbefestigung mit Sicherheit noch nicht geplant. 

75 J ü n g s t e r Ü b e r b l i c k , m i t L i t . : J ü r g E . SCHNEIDER, Z ü r i c h , in: S tad t lu f t ( w i e A n m . 8) S. 6 8 - 9 1 ; DERS. , D e r 
mi t te la l ter l i che S te inbau in Z ü r i c h , in : ebenda , S. 2 3 9 - 2 4 7 . 
76 Es ist ungek lä r t , o b d e r L a u f des G e w e r b e b a c h s au f e inen alten D r e i s a m - A r m z u r ü c k g e h t ; z u m i n d e s t i m 
Bere i ch der F i scherau w i r d der G e w e r b e b a c h auf se iner Südse i te h i n v o n e i n e m au fgeschüt te ten D a m m ge 
faßt : G r a b u n g F i scherau 12 (1992) , O r t s a k t e n L a n d e s d e n k m a l a m t F r e i b u r g , A r c h ä o l o g i e des Mi t te la l ters . 
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Diese frühe Siedlung scheint mit dem 1120 bestehenden Or t Freiburg zu identifizieren 
zu sein. Sie verdankt, wenn die Beobachtungen zur planmäßigen Anlage zutreffen, ihre 
Entstehung einem herrschaftlichen Akt : Sie ist gegründet. Die Eigenschaft als Grün 
dungssiedlung, das Fehlen einer Befestigung und die gewerbliche Ausrichtung gelten als 
Merkmale des Siedlungstypus burgus, wie er im 11. Jahrhundert in Frankreich und im 
Nordwesten Mitteleuropas auftritt, als vorstädtische Siedlungsform, entstanden neben 
Klöstern und Burgen77. Der Markt gehört zu diesen, in anderer historischer Situation 
entstandenen, westeuropäischen burgi von Anfang an dazu. 

Der archäologische Befund scheint mithin die entsprechenden Schlüsse aus den For
mulierungen der Konradurkunde zu bestätigen: Hagen Keller hat ja bereits einen »ge
lenkten Siedlungsvorgang« vor 1120 vermutet78. In Freiburg wäre demnach ab 1120 ein 
wenig älterer, herrschaftlich geprägter burgus zu einer Stadt im hochmittelalterlichen 
Sinn ausgebaut worden, mit der Verleihung des Marktrechts, mit der Anlage einer breiten 
Marktstraße und mit dem Bau einer überaus aufwendigen Befestigungsanlage. Der 
»Gründungscharakter« Freiburgs, den gerade die jüngere Forschung zurückgedrängt hat 
zugunsten der Betonung der älteren Wurzeln, aus denen die Stadt entstanden sei, scheint 
mir von den archäologischen Befunden zur öffentlichen Infrastruktur, seien es die 
Straßen, die Parzellierung, die Stadtmauer oder die Stadtbäche, wieder stärker in den Vor
dergrund zu treten. 

Viele der hier vorgetragenen Überlegungen bedürfen noch der abschließenden Uber
prüfung in der Grabungsdokumentation, der weiteren Auswertung des Fundmaterials, 
vor allem aber auch des Vergleichs mit den älteren, flächenmäßig stark begrenzten Gra
bungen. Die Einordnung in gleichartige und abweichende Entwicklungen in den benach
barten Städten, zum Beispiel in Basel, wird ebenfalls neue Einsichten bringen. Die not
wendige archäologische Nacharbeit ist umfangreich und nicht in kurzer Zeit zu leisten. 

Die hier vorgestellten Befunde mögen aber schon jetzt Anlaß geben zu weiterführen
den historischen Überlegungen, zum Beispiel zu Fragen nach der frühen Silberverarbei
tung 79 oder nach der Rolle der Ministerialen bei der Entstehung des burgus. Immerhin lag 
gerade an der Grünwälderstraße und an der Salzstraße schon früh, das heißt am Ende des 
13. Jahrhunderts, Hausbesitz der großen Freiburger Familien, zum Beispiel der Küchlin, 
derer von Keppenbach und der Snewlin, die zunächst wohl Ministerialen der Zähringer 
waren80. 

77 V g l . G a b r i e l FOURNIER, B u r g u s , in: L e x i k o n des Mit te la l ters B d . 2 , M ü n c h e n - Z ü r i c h 1983, 
Sp. 1099 -1101 ; E d i t h ENNEN, D i e europä i s che Stadt des Mit te la l ters , 3. A u f l . G ö t t i n g e n 1979, bes. S. 1 0 4 f . -
E r n s t P ITZ , E u r o p ä i s c h e s S täd tewesen u n d B ü r g e r t u m , D a r m s t a d t 1991, S. 181 f f . 
78 KELLER, Z ä h r i n g e r ( w i e A n m . 16) S. 22. 
79 V g l . E r z e , Sch lacken u n d Meta l le . F r ü h e r B e r g b a u i m S ü d s c h w a r z w a l d , F r e i b u r g e r Un ivers i tä t sb lä t te r 
1 0 9 , 1 9 9 0 ; H e i k o STEUER, E r z b e r g b a u i m S c h w a r z w a l d z u r Sal ierzeit , in : S i e d l u n g e n u n d L a n d e s a u s b a u z u r 
Sal ierzei t I I , hg. v o n H o r s t W o l f g a n g B ö H M E ( R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e s Z e n t r a l m u s e u m M a i n z , M o n o g r a 
p h i e n 28 ) S i g m a r i n g e n 1991, S. 6 7 - 9 6 . 
80 H e r m a n n NEHLSEN, C i v e s et mi l i tes de F r i b u r g . E i n Bei trag z u r G e s c h i c h t e des ältesten F r e i b u r g e r 
Patr i z ia ts , in : S c h a u - i n s - L a n d 8 4 / 8 5 , 1 9 6 6 / 6 7 , S. 7 9 - 1 2 4 ; DERS. , D i e F r e i b u r g e r F a m i l i e S n e w l i n . R e c h t s - u n d 
soz ia lgesch i ch t l i che U n t e r s u c h u n g e n z u r E n t w i c k l u n g des mi t te la l ter l i chen B ü r g e r t u m s ( V e r ö f f e n t 
l i c h u n g e n aus d e m A r c h i v der Stadt F r e i b u r g i m Bre i sgau 9) F r e i b u r g 1967; J o s e f FLECKENSTEIN, B ü r g e r t u m 
u n d R i t t e r t u m i n der G e s c h i c h t e des mi t te la l ter l i chen F r e i b u r g , in : F r e i b u r g i m Mit te la l ter , hg. v o n W o l f g a n g 
M ü L L E R ( w i e A n m . 16) S. 7 7 - 9 5 ; DERS. , D i e P r o b l e m a t i k v o n Min is ter ia l i tä t u n d Stadt i m Spiegel F re iburger 
u n d S t raßburger Q u e l l e n , in: Stadt u n d Min is ter ia l i tä t , hg . v o n E r i c h MASCHKE u n d J ü r g e n S Y D O * ( V e r ö f 
f e n t l i c h u n g e n der K o m m i s s i o n f ü r gesch icht l i che L a n d e s k u n d e in B a d e n - W ü r t t e m b e r g R e i h e B , F o r s c h u n 
g e n 7 6 ) S t u t t g a r t 1 9 7 3 , S . 1 - 1 5 ; K E L L E R , C h a r a k t e r ( w i e A n m . 1 6 ) S . 2 7 3 - 2 8 2 . 
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Die noch anstehenden Grabungen und Bauuntersuchungen werden auch von archäo
logischer Seite eine kritische Überprüfung der vorgetragenen Thesen ermöglichen. Im
merhin scheint jetzt schon die Annahme einer Siedlung des späten 11. Jahrhunderts im 
Südteil der Freiburger Altstadt auch archäologisch begründet zu sein.81 

81 Be funde , Q u e l l e n u n d K e r a m i k f u n d e v o m » H a r m o n i e « - G e l ä n d e sind inzw ischen bearbeitet: Matthias 
UNTERMANN, D a s » H a r m o n i e « - G e l ä n d e in Freiburg i m Breisgau, mi t Beiträgen v o n Dietr ich HAKELBERG, 
Stephan KALTWASSER, D ie te r NEUBAUER, M o n i k a PORSCHE, C h r i s t o p h J . RAUB u n d J a c o WEINSTOCK (For 
schungen u n d Berichte der A r c h ä o l o g i e des Mittelalters in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 19) Stuttgart 1995 ( im 
D r u c k ) . 


