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Void stadtischen Wohnhaus zum Jesuitenkolleg - 

Baugeschichtliche Beobachtungen im Keller der 

„Alten Universitat" in Freiburg

Mit der Entscheidung, ein Museum zur Geschichte der Freiburger Albert-Ludwigs- 

Universitat in der „Alten Universitat" einzurichten, wurden SanierungsmalJnah- 

men notwendig, die in die historische Bausubstanz eingriffen. Das 2002/2003 in- 

terdisziplinar durchgefuhrte Seminar „Bauhistorische Untersuchung zur ,Alten 

Universitat’" bot die Moglichkeit, in verschiedenen Kellerraumen Bauaufnahmen 

durchzufiihren. Insbesondere die Untersuchung eines strafienseitigen Kellerraumes 

fiihrte zur Entdeckung des mittelalterlichen Vorgangerbaues. Der Gebaudekom- 

plex der „Alten Universitat" liegt im Westen der mittelalterlichen Stadt an der heu- 

tigen Bertoldstrafie auf einer Parzelle zwischen Brunnen- und Universitatsgasse und 

wird im Westen von der barocken Universitatskirche begrenzt (Abb. 1).

Zur Zeit der Griindung der Universitat im Jahr 1457 durch Albrecht VI. von Oster- 

reich verfiigte die Institution iiber keine eigenen Gebaude. Der Unterricht fand in 

Bursen, den Wohnheimen fur Studenten, in Privatwohnungen der Dozenten und 

in Kidstern statt. Zwei der wichtigsten Bursen lagen in der BertoldstraEe, an Stelle 

des heute als „Alte Universitat“ bezeichneten Baukomplexes mit der Hausnummer 

17. Die gelaufige Bezeichnung des Gebaudes ist demnach irrefiihrend, da das Areal 

in den Anfangszeiten der Universitat lediglich einen Teil des Lehrbetriebs beher- 

bergte, namlich die Artistenfakultat, deren erfolgreicher Besuch Voraussetzung war, 

um Facher wie Jura, Medizin und Theologie studieren zu konnen.

Zur Zeit der Bursen diirfte die Hauserzeile an der Bertholdstrafie wie auch sonst 

in der Freiburger Innenstadt (Salzstrafiel8 und 20, Griinwalderstrafie, Augustiner- 

kirche) aus dicht aneinander stehenden, traufstandigen Wohn- und Handwerker- 

hausern bestanden haben. Viele der steinernen Gebaude besafien mindestens einen 

Keller, wenn nicht gar einen zusatzlichen Tiefkeller. Verantwortlich hierfiir sind 

die fiir Freiburg charakteristischen mittelalterlichen Aufschiittungen im Altstadt- 

bereich, was eine Geschossverschiebung in die Tiefe zur Folge hatte. Nach M. 

Untermann wurden in der Zeit nach 1170 die Strafienniveaus durch gezielte Auf- 

planierungen um bis 2,5 m angehoben. Ehemalige Erdgeschosse versanken unter 

die Oberflache und dienten fortan als Keller, und so wandelten sich einstige Keller 

zu Tiefkellern.

Im Jahre des Vorlesungsbeginns 1460 iiberlieE die Stadt Freiburg der jungen Uni

versitat zwei Gebaude als Bursen. Dies waren zum einen der Dekaneihof, der sich 

im Bereich der heutigen Universitatskirche befand, und zum anderen das sich im
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Osten anschliefiende Haus zum „Pfauen“. Im Laufe des 15. Jahrhunderts wurden 

weitere ostlich davon gelegene Gebaude der „Pfauenburse“ angegliedert.

In den 90er Jahren des 15. Jahrhundert kam die „Adlerburse“ hinzu. Fiir sie legte 

man nach und nach die ostlichsten Hauser in der Gebaudezeile zusammen, ausge- 

hend vom Haus zum „Adler“. Ihr wurde als letztes eigenstandiges Biirgerhaus zwi- 

schen Brunnen- und Universitatsgasse 1495 das Haus des Hug von Krotzingen an

gegliedert, das sich bis dahin zwischen der „Adler“- und der „Pfauenburse“ befand. 

Schriftquellen belegen einen sehr maroden Zustand der Gebaude im 16. Jahrhun

dert, wohl ein Grund fiir Umbauten, die das Baugefiige der ehemals eigenstandi- 

gen Gebaude zunehmend zu einem geschlossenen Komplex veranderten. Einen 

Markstein in der Gebaudeentwicklung der „Alten Universitat“ stellt das Jahr 1620 

dar, in dem der Jesuitenorden die Leitung der philosophischen Fakultat iibernahm 

und die Gebaude in der heutigen Bertoldstrafie (damals noch Sattelgasse) zur Nut- 

zung erhielt. Die Jesuiten errichteten in den Jahren 1683-89 an der Brunnengasse 

westlich der „Pfauenburse“ eine eigene Kirche, die heutige Universitatskirche. Eine 

Vereinheitlichung der Aufienfassade und die Zusammenlegung der iibrigen Hau

ser zwischen der Kirche und der Universitatsgasse fanden ab 1700 statt. Die stra- 

fienseitige Bebauung an der Bertoldstrafie diente von nun an als Hauptgebaude 

des Jesuitenkollegs. Sein barocker Stil zeigt sich auch heute noch an der Aufien- 

haut des Komplexes. Die Innenraume, im 2. Weltkrieg zerstort, wurden 1954 ent- 

kernt und dutch ein sich selbst tragendes Betonstandergeriist ersetzt.

Abb. 1 GrundriR>plan der Kellerraume in der „Alten Universitat".
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Abb. 2 Nord-Sud verlaufende Mauer im mittleren Keller der „Alten Universitat“.

Abb. 3 Befundplan der Nord-Sud verlaufenden Mauer zur Erklarung des obigen Fotos.
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Im heutigen Strafienbild lasst sich die mittelalterliche Baustruktur nur schwer 

erkennen. Die leicht geknickte Hausfront zur BertoldstraEe spiegelt die Orientie- 

rung der urspriinglichen Hauser wider (Abb. 1). Die unregelmahige Fensteranord- 

nung der Siidfassade ist auf die einstigen Brandmauern zwischen den einzelnen 

Hausern zuriickzufiihren.

Weitere Riickschliisse auf die mittelalterliche Baugestalt sind im Kellerbereich der 

„Alten Uni“ moglich, auch wenn dieser durch Umbauten stark verandert ist. Ins- 

gesamt gibt es zehn Kellerraume, die den unterschiedlichsten Bauphasen angehd- 

ren. Neben Resten eines unterfangenen spatmittelalterlichen Kellers an der Ost- 

seite der Universitatskirche finden sich mehrere Kellerraume, die durch barocke 

Gewdlbe iiberformt wurden und deren mittelalterlicher Charakter dadurch nicht 

mehr auszumachen ist. Doch hat sich eine Struktur aus der Friihzeit der Freibur- 

ger Stadthauser erhalten. Es handelt sich dabei um die Nord-Siid verlaufende Mauer 

im mittleren Gebaudeabschnitt, dem ehemaligen Haus des Hug von Krotzingen, 

die in Teilen als die alteste erhaltene Phase des Gebatides angesprochen werden 

kann (Abb. 2 und 3). Das aufgehende Mauerwerk besteht aus Flusswacken und 

Bruchsteinen. In einer Hohe von 1,7 m tiber dem heutigen Fufibodenniveau ver- 

lauft horizontal fiber die gesamte Breite eine Grenzlinie zwischen zwei unterschied- 

lichen Mortelsorten. Der obere Mortel ist rotlich und von groberer Beschaffenheit 

(Behind 326), wahrend jener unter der Trennlinie weihlich und viel feiner zusam- 

mengesetzt ist (Behind 325). Der Mauerabschnitt unter der Mortelgrenze enthalt 

zudem Reste eines Schmuckverputzes in pietra-rasa-Technik mit horizontalem Fu- 

genstrich (Behind 327) (Abb. 4), der einheitliches Mauerwerk andeuten soil. Wie 

Befunde aus der Salzstrafie 20 belegen, sind solche Verputztechniken in Freiburg 

seit dem 12. Jahrhundert gangig (s. Abb. auf der Riickseite des Heftes). Die hori

zontale, scharfe Grenze zwischen den beiden Mortelarten (etwa bei 2,5 m unter 

heutigem Strafienniveau der Bertoldstrafie) spricht fur eine Zweiphasigkeit des 

Mauerwerks, einen alteren unteren und einen jiingeren oberen. Auch nimmt die 

Mortelgrenze deutlich Bezug auf ein dariiberliegendes Stockwerk, was an den drei 

heute zugesetzten Balkennischen zu sehen ist, die etwa 30 cm unterhalb liegen (Be

hind 328, 329, 330). Prinzipiell bieten sich fur die Deutung zwei Alternativen an. 

Die erste basiert auf Untermanns These, dass die planmafiige Erhohung des Stra- 

fienniveaus im spaten 12. Jahrhundert sich auch auf die Bauweise der Hauser aus- 

gewirkt hat. Durch die Aufschiittungen bedingt, mussten die einstigen Erdgeschosse 

aus Holz durch solche aus Stein ersetzt werden, um den Seitenschub des Erdrei- 

ches aufzufangen. Modellhaft lasst sich diese Interpretation durchaus auf den hier 

vorliegenden Behind anwenden. Die Mortelgrenze liegt etwa 2,5 m unter der heu

tigen StraEenoberflache. Sollte die dargelegte Hypothese Bestand haben, miisste 

in der Bertoldstrahe eine Strafienaufschiittung diesen Ausmafies vorliegen. Hier- 

fiir fehlen allerdings Befunde. Es besteht daher genauso die Moglichkeit, dass der
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Abb. 4 Detailaufnahme des pietra-rasa-Verputzes mit Fugenstrich.

Unterschied im Mortel lediglich auf zwei Bauabschnitte zuriickzufuhren ist, die 

sich beim Bau des Kellers und der Errichtung des steinernen Erdgeschosses erge- 

ben haben.

Auch wenn dieser Sachverhalt nicht zur Ganze geklart werden kann, ist festzustel- 

len, dass das urspriingliche Raumgefiige grundsatzlich anders war, als es sich heute 

prasentiert. Der Raum war viel grower, denn im nbrdlichen Bereich wurde gegen 

die mittelalterliche Nord-Siid verlaufende Mauer wahrend der „Jesuitenzeir“ eine 

Bruchsteinmauer mit Entlastungsbogen gesetzt, durch die heute der Zugang in den 

Raum erfolgt. Die Forrsetzung der mittelalterlichen Mauer ist heute noch im nord- 

lich angrenzenden Raum zu sehen, allerdings wurde die urspriingliche nordliche 

Hausecke abgebrochen. Nach Siiden hin ist das Ende der Mauer ebenfalls unklar, 

da dort im Rahmen der Wiederaufbaumafinahme eine massive Betonmauer gegen 

die Westwand gesetzt wurde. Zur urspriinglichen Hauslange kann demzufolge keine 

Aussage gemacht werden. Die Nord- und Ostwand kbnnten im Laufe des 16. Jahr- 

hunderts abgebrochen worden sein. Eventuell waren die seitlich wirkenden Krafte 

aus dem erhohten Strafienniveau doch zu stark fur das marode Mauerwerk. Im 

Zuge dieser Erneuerung wurde eine neue Ostwand aus Bruchsteinen errichtet, die 

einen rundbogigen Zugang zu einem benachbarten Gebaude enthalt. Im 18. oder 

19. Jahrhundert wurde der Keller mit Bauschutt verfiillt und erst im Zuge der Bau-
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mafinahmen in den Nachkriegsjahren freigelegt, als die Betonsaulen und die Be- 

tonwand (Siidwand) des tragenden Gebaudegeriistes eingebaut wurden. Das ur- 

spriingliche Bodenniveau des mittelalterlichen Kellers wurde dabei allerdings nicht 

erreicht. Dieses muss wesentlich tiefer gelegen haben, was an der Lage der Nischen 

erkennbar wird. Letztere waren fur die Aufnahme von Geschossbalken bestimmt. 

Die darauf liegende Decke schloss mit ihrem Aufbau in Hohe der Mortelgrenze 

ab.

Trotz vieler offen bleibender Fragen konnte die Bauaufnahme helfen, einen Teil- 

aspekt der Gebaudegeschichte der „Alten Universitat“ Freiburgs zu beleuchten, der 

den Schriftquellen nicht zu entnehmen war. Denn bisher gab es lediglich Vermu- 

tungen, dass sich die Bausubstanz, aus der die Bursengebaude der Artistenfakultat 

hervorgingen, noch im heurigen Bestand finden lassen konnte.
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