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Zum 1200jahrigen Stadtjubilaum legt die Autorin die 

neuesten Ausgrabungsergebnisse der Domgrabungen 

in einer opulent ausgestatteten und umfassenden 

Monographic vor.

Die Sanierung des Domes bot den AnlaE, in den Jah- 

ren 1991 bis 1993 umfangreiche Ausgrabungen in 

seinem Inneren vorzunehmen. Dabei wurden zum 

Teil bis dahin unbekannte Vorgangerbauten erfabt 

und dokumentiert, die bis zu den altesten Bauten der 

spaten Merowingerzeit um 680 n. Chr. reichen.

Mit seiner reichhaltigen, farbigen Bebilderung lad das 

Werk zum Blattern ein und fesselt den Leser unmit- 

telbar. Dabei regen die vielfaltigen Illustrationen nicht 

nur zur optischen Wahrnehmung der Befunde und 

Funde, sondern auch zur vertieften Lekttire des Textes 

an. Diese wird auch noch dutch das andersartige Lay

out unterstiitzt, dessen zentrale Textspalte nach Bedarf 

von linken und rechten Marginaltexten begleitet wird.

Ein ausfuhrliches Vorwort (S. 1-16) fiihrt uns in die 

historische und baugeschichtliche Situation ein. 

Hieran schlieht sich der eigentliche archaologische 

Teil mit einer Ubersicht der 14 unterschiedlich 

groben Grabungsflachen auherhalb und innerhalb des 

Domes an. Abgebildet ist hier erstmalig das alle weite- 

ren Abschnitte begleitende Signet eines stark verklei- 

nerten GrundriBplanes des Dorns, in dem die jewei- 

lige Befundlage zur Orientierung farbig gekennzeich- 

net ist. Zwei Gesamtplane geben die Befunde von der 

Romerzeit bis ins 14. Jahrhundert (Plan 1) und vom 

14. Jahrhundert bis in die Neuzeit (Plan 2) wieder. 24 

Langs- und Querprofile bilden mehrfarbig die erhal- 

tenen und gestbrten Schichtenpakete und Baube- 

funde innerhalb des Kirchenbaus ab. Unverstandli- 

cherweise wurde als MaBstab fur diese Abbildungen 

nicht 1:10, sondern 1,1:10 gewahlt. Die Schichten 

der Profile werden auf den Seiten 262 und 263 nach 

Zahlen- und Buchstabenschliissel kurz beschrieben. 

Die auf den Planen und sparer in Abbildungen und 

Detailplanen dokumentierten Befunde werden im 

„Katalog der Fundstellen“ (S. 244-261) beschrieben. 

Hierbei irritiert etwas, dab die Befunde im Ghor, cl — 

cl9, in den Planen 1 und 2 mit kleinem „c“, im Text 

auf Seite 261 hingegen mit grobem „C“ bezeichnet 

worden sind.

Die Ausgrabungen im Ghor 1991 erbrachten die Ent- 

deckung von mehreren Griiften. Die Grablege der 

Familie Thurn und Taxis enthielt Sarge aus Zinn und 

Holz von Familienmitgliedern, die zu Beginn des 18. 

Jahrhunderts hier bestattet worden waren. Im glei- 

chen Grabungszusammenhang wurden iiberraschend 

auch Reste des friihgotischen Chorbaus von 1239 

(Bau IVa) freigelegt.

Die groben Ausgrabungen in der Turmhalle, dem 

Langhaus und der Vierung ermoglichten die weitge- 

hende Dokumentation der karolingischen Basilika 

(Bau III), die seit der zweiten Halfte des 19. Jahrhun

derts bekannt war, und ihrer genauen Mabe. Auf die 

Dokumentation der nachkarolingischen Westfassade 

(Bau Illa) folgt die Bauplanung fur die Kirche Bau Ila 

mit dem Gang zur Pfalz und die erst in einem zweiten 

Bauabschnitt errichtete Basilika (Bau III), die 852 

geweiht wurde.

Anhand von verschiedenen Phasenplanen wird die 

Entwicklung der friihgotischen Hallenkirche (Bau IV) 

mit den folgenden Erweiterungen der Seiten- und 

Querschiffe erlautert und mtindet schlieblich in den 

nach dem Dombrand von 1867 erfolgten Wiederauf- 

bau (Bau V) unter dem Dombaumeister Josef Den- 

zinger.

Ein grobes Kapitel (S. 100 - 171) wird den Grabern 

gewidmet, die im oben genannten Grabungsbereich 

freigelegt wurden. Dies geschieht etwas unvermittelt, 

bevor die alteren Vorgangerbauten und weitere 

Befunde behandelt werden.

Die Mehrzahl der Bestattungen sind beigabenlos und 

wohl in die Zeit zwischen dem 15. und 19.Jahrhun- 

dert zu datieren. Sie stdren haufig altere Bestattungen 

und Befunde. Nur in wenigen Fallen sind Sargreste 

und in noch selteneren Fallen Reste der Kleidung vor- 

handen. Schuhe, Rosenkranz, Skapulier, Fragmente 

der Mitra und des Bischofsstabes stammen aus der gut 

erhaltenen Grablege des Weihbischofs von Worms, 

Karl von Frankenstein, der 1691 gestorben ist. 

Obwohl alle Graber nach Aussage der Autorin detail- 

liert dokumentiert worden sind, werden sie hier nur 

summarisch besprochen und nicht katalogmafhg vor- 

gelegt. Kurz wird noch auf die Beisetzungen des 

„untersten Bestattungshorizontes“ eingegangen, von 

denen einige zwischen das 7. und 9. Jahrhundert zu 

datieren sind. Anhand einiger Indizien ist von ihrer 

Beisetzung auf einem Friedhof auEerhalb der alteren 

Vorgangerbauten auszugehen. Erst spatere An- und 

Umbauten fuhrten zu einer Integration in den Kir- 

chenraum. Dies gilt nicht fur den sehr ausfuhrlich 

dargestellten Behind des Grabes 95, der Beisetzung 

eines auherst reich ausgestatteten Kindes innerhalb 

des ersten Kirchenbaus (Abb. 125). Vom Skelett 

waren lediglich der Schadel und Reste der Langkno- 

chen erhalten, doch liefien Tracht- und Kbrper- 

schmuck auf ein 4 bis 5 Jahre altes Madchen 

schliehen. Die vielfaltigen Goldobjekte der Ausstat- 

tung des Holzkammergrabes bis hin zu einem aus
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Goldbrokat aufgestickten Kreuz deuten auf den 

hohen Rang des Kindes kin, vielleicht sogar eine fran- 

kische Prinzessin? Uber die Ausstattung ist das Grab 

ins spate 7. Jahrhundert bzw. in die Zeit um 700 zu 

datieren. Neben der besonderen Pracht und Vielfalt 

der Beigaben stehen bei dieser Kirchenbestattung vor 

allem die gleichzeitigen christlichen und heidnischen 

Komponenten im Blickfeld des Interesses, die in Spei- 

sebeigaben und sogar menschlichen Opfergaben, einem 

verbrannten Kleinkind, gipfeln! Trotz der umfangrei- 

chen Bebilderung der Befunde und Funde, meist in 

stark vergroEerten qualitatvollen Farbaufnahmen und 

1:1 SchwarzweiEzeichnungen, bleiben einige Wlin- 

sche des Rez. offen. Die beiden wichtigen Abbildun- 

gen 69 und 70 sind ausgesprochen unscharf. Auf Ab- 

bildung 94 ist eigentlich nichts zu erkennen. Rez. ver- 

miEt zudem eine Befundskizze der Grabkammer mit 

den im Text beschriebenen Holzbefunden (S. 112).

Alle Kleinfunde und GefaEbeigaben sowie Textilfunde 

und ein noch nicht identifiziertes trapezoides Objekt 

aus Elfenbein(?)beschlagen, vielleicht Reste einer 

Tasche, werden im laufenden Text besprochen und 

Parallelen zitiert. Bei der Umzeichnung des Goldbro- 

katkreuzes S. 150 Abb. 103 vermiEt Rez. die „ver- 

groEerte Abbildung eines einzelnen Fadens“, die in 

der Legende angekiindigt ist. Die auf Abb. 104 abge- 

bildete Blockbergung zeigt unfreiwillig ein groEes 

Dilemma, namlich Trockenrisse des Erdblockes, die 

den mlihsam geborgenen Behind zerstdren. Hier miis- 

sen heute in Zusammenarbeit zwischen Grabungs- 

technikern und Restauratoren bessere Ergebnisse 

dutch geeignete Bergung und anschlieEende Lagerung 

oder direkte Bearbeitung moglich sein. Dies beweisen 

andere Beispiele, z.B. zuletzt die Fiirstengraber vom 

Glauberg. Insgesamt bekommt der Leser jedoch einen 

hochst anschaulichen Eindruck von der Bedeutung 

und der Qualitat der gefundenen Objekte.

Aus den Resten der ersten steinernen Kirche (Bau I), 

datiert in die zweite Halfte des 7. Jahrhunderts, kann 

auf eine Gesamtlange des Saalbaus von 11,50 m und 

eine Breite von 4,50 m geschlossen werden. Der Altar- 

raum lag im kleinsten westlichen der drei Bauab- 

schnitte. Im groEeren ostlichen Raum wurde als 

Besonderheit eine nachtraglich eingebaute FuEboden- 

heizung freigelegt, die, einer romischen Hypokaust- 

heizung ahnelnd, von der nordlichen AuEenseite zu 

beschicken war.

Wenige weitere Befunde gehdren zu einem ersten 

karolingischen Saalbau (Bau II), der mit einer um ein 

Drittel groEeren Breite und zwei Fiinftel groEeren 

Lange, mit ca. 17,50m auf 7,00m, Bau I im Norden 

und Osten erweitert und ersetzt hat. Verf. vermutet 

auf S. 207 in diesem Bau die erste Pflazkapelle. Er 

wurde sparer zu Bau Ila erweitert (s.o.). Die altesten 

Baureste der untersten Schicht sind Zeugnisse wahr- 
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scheinlich einer Villa rustica, die schon frtiher auf dem 

Domhiigel nachgewiesen worden ist. Farbig gefaEter 

Wandverputz deutet auf ein qualitatvoller ausgestatte- 

tes Gebaude hin.

Hier schlieEen sich kurze Absatze liber die Ausgra- 

bungen in der „Wahlkapelle“ mit einem modernen 

FuEbodenbefund und die Arbeiten im siidlichen 

Querschiff an, bei denen elf Grabplatten aus Gelb

und Rotsandstein gefunden wurden. Die wenig abge- 

nutzten, aber dutch die sekundare Einbettung unter 

einer spateren Estrichschicht teilweise stark zerstorten 

Flatten sind von der Mine des 15. bis in die zweite 

Halfte des 17. Jahrhunderts datiert. SchlieElich wird 

noch kurz der Behind des ehemaligen Beinhauses 

nordlich auEerhalb des heutigen Domes erwahnt.

Eine Sequenz von zehn isometrischen Rekonstruktio- 

nen vor dem Hintergrund des Grund- und Umrisses 

des bestehenden Domes veranschaulicht abschlieEend 

noch einmal die Entwicklungsphasen dieses Bauwer- 

kes liber knapp 1300 Jahre. Form und Bauelemente 

der Gebaude werden aus slidwestlicher Ansicht darge- 

stellt, und, etwas unauffallig und ohne Orientierungs- 

angabe, es wird in der jeweiligen oberen rechten Ecke 

die vermutete Hohenentwicklung der Bauwerke in 

der Ostansicht schematisiert wiedergegeben. Rez. 

wird dutch die Beschreibung von Bau V im Zustand 

um 1550 irritiert (S. 214): „Ersatz der Westfassade 

und ihrer Tlirme dutch monumentalen Einzelturm 

1415 — 1514...“. Die besagte Westfassade fehlt aber 

schon beim Zustand um 1370 (S. 213), die auch den 

monumentalen Einzelturm zeigt?

Die folgende „Datentabelle zum Dom“ von H. Scho- 

mann klart, daE der Westturm erst ab 1415 gebaut 

wurde (S. 216). Sie stelk in synchroner Ubersicht die 

Daten zur Architektur, zur Dekoration, zur Ausstat

tung und zu den historischen Ereignissen nebeneinan- 

der. Die folgenden zwolf Farbtafeln geben einen Ein

druck von den ausgegrabenen Verputz- und Bema- 

lungsresten sowie der Keramik, den Glasfunden, den 

Bodenfliesen, den Miinzfunden und einem Skulptu- 

renfragment.

Die durchgeflihrten Metallanalysen (G. Bachmann) 

flir den Goldschmuck aus dem Madchengrab 95 zei- 

gen einen durchweg hohen Goldanteil zwischen 74 

und 97%. Der iibrige Anted wird fast ausschlieElich 

von Silber gebildet, so daE Kupfer jeweils nur mit 1 

bis 2% auftritt. Bislang nicht sehr zahlreich analysierte 

Goldfunde aus Grabern des 7. Jahrhunderts, z.B. die 

Goldblattkreuze, haben ofter wesentlich weniger qua- 

litatvolle Legierungen mit Goldanteilen nur um 60% 

ergeben.

In der abschlieEenden Zusammenfassung laEt die 

Autorin die festgestellten Phasen nochmals Revue pas- 

sieren. Hierbei postuliert sie eine alamannische Be- 

siedlung des Domhligels, von der allerdings nichts
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gefunden wurde (S.234). Ebenso halt sie, ohne Grtin- 

de anzugeben, einen holzernen Vorgangerbau fur die 

Saalkirche aus Stein (Bau I) fur „denkbar, ja sugar 

wahrscheinlich, aber archaologisch nicht nachgewie- 

sen“. Warum? Die grohe Bedeutung der hier geschil- 

derten Domgrabungen und ihrer Ergebnisse fur die 

Frankfurter Stadtgeschichte liegt fraglos im Nachweis 

einer merowingerzeitlichen Keimzelle als Ursprung 

aller spateren Kirchenbauten am Ort. Dabei nimmt 

die auhergewohnlich qualitatvolle Bestattung eines 

Kindes aus einer ranghohen Familie des frankischen 

Adels eine herausragende Stellung ein und betont die 

zentralortliche Bedeutung des Frankfurter Stadtgebie- 

tes bereits in der Merowingerzeit.

Die eine oder andere kritische Anmerkung soil darauf 

hinweisen, dab, trotz der opulenten farbigen Bebilde- 

rung und der ungewohnlichen grafischen Aufberei- 

tung, hier und da dem Leser mit groherer Prazision 

mehr gedient ware. Bedenkt man jedoch, dab sehr 

schnell nach den Ausgrabungen von 1991 bis 1993 im 

Jahre 1994 dieses Werk vorgelegt wurde, so darf man 

der Autorin in erster Linie fur die rasante und aus- 

fuhrliche Information der Fachwelt und der interes- 

sierten Offentlichkeit danken. So gilt, wie schon im 

Vorwort erklart, das Werk „...als Vorab-Publikation 

des sehr viel umfangreicher entstehenden Bau- und 

Kunstinventars zum Frankfurter Kaiserdom“ und gibt 

dankenswerterweise uns alien friihzeitig die Chance 

zu breiter wissenschaftlicher Information und Diskus- 

sion.
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