
Pforzheim: Vom romischen vicus zur markgraflichen Residenz

Folke Damminger

Siedlungsgeschichte/history of the settlement; Natur- und Verkehrsrawne / topographical features; Pforzheim;

Nordschwarzwaid; Romische Kaiserzeit bis Hochmittelalter / Imperial Roman times to high middle ages

Zusammenfassung:

Spatestens seit der romischen Kaiserzeit griindet sich die besondere Bedeutung Pforzheims bzw. seiner Vor- 

gangersiedlungen auf die verkehrsgiinstige Lage an einer Passage zwischen zwei Altsiedellandschaften und 

zugleich auf die unmittelbare Nahe des Nordschwarzwaldes mit seinen unterschiedlichen Ressourcen. Der 

Beitrag untemimmt den Versuch, sowohl die Rolle des Ortes im Siedlungssystem als auch seine innere Sied- 

lungsentwicklung von der romischen Kaiserzeit bis in das hohe Mittelalter zu skizzieren.

Summary:

Pforzheim is advantageously situated on a passage between two fertile regions and likewise at close range to 

the Black Forest with its natural resources. Due to these topographical features the town and its proceeding 

settlements have since Roman times - if not earlier - played a prominent role in the settlement system of 

southwestern Germany. This essay tries to sketch the function of this place within the settlement system as 

well as its internal spatial development.

Resume:

C’est au plus tard a 1’epoque romaine que Pforzheim, voire les etablissements qui Font precede, a etabli son 

importance sur sa situation privilegiee en bordure d’un axe routier, au passage entre deux zones de peuplement 

ancien, non loin du nord de la Foret-Noire, caracterisee par ses ressources variees. L’etude tente de cemer d’un 

cote le role de la localite dans le systeme de peuplement regional, de 1’autre son evolution interne, de Fepoque 

romaine jusqu’a la fin du Haut Moyen Age. (Ubersetzung M. Chatelet)

Fragen der Siedlungsentwicklung am Ubergang von 

der Spatantike zum friihen Mittelalter und, damit ein- 

hergehend, der Beziehungen zwischen romanischen 

und germanischen Bevdlkerungsgruppen waren im- 

mer wieder Gegenstand von Publikationen und Lehr- 

veranstaltungen des Jubilars. Zielten jedoch seine 

diesbeziiglichen Ausfiihrungen auf die Gebiete dies- 

seits der spatromischen Reichsgrenze, die noch bis 

an das friihe Mittelalter heran - wenn auch peri- 

pherer - Teil der mediterranen Welt waren, so fiihrt 

dieser Artikel in das Dunkel der hercynischen Wal

der. Hier, genauer im Jagdrevier der Diana Abno- 

ba, liegt mit Pforzheim einer der wenigen Orte der 

Alamannia, bei denen es zumindest Anlass gibt, die 

eingangs genannten Themen zu erortem und den 

Versuch zu untemehmen, den Ubergang vom antik 

gepragten in das heutige Siedlungssystem nachzu- 

vollziehen, auch wenn sich die Entwicklungsstrange 

vielfach auf hauchdiinne Faden reduzieren. Die vor- 

liegende Festschrift bietet nun Gelegenheit, die Sied

lungsgeschichte Pforzheims von der Antike bis in das 

Mittelalter - um den ein oder anderen Aspekt berei- 

chert - auch auberhalb der provinzialrbmischen und 

landeskundlichen Fachliteratur darzustellen1.

Die heutige Stadt Pforzheim liegt an der Miindung 

der Nagold in die Enz, die beide im siidlich gelege- 

nen Schwarzwald entspringen. Unweit siidlich fliebt 

die aus dem Oberen Gau und von den Schwarz- 

waldrandplatten herankommende Wurm in die Na

gold. Die Topographic des Ortes ist gepragt durch 

seine Tallage im Schnittpunkt mehrerer Naturrau- 

me (Abb. 1). Siidlich der Enz erheben sich die 

schroff ansteigenden Buntsandsteinhange des Nord

schwarzwaldes fiber den Fluss. Der nordliche Tai-

Die Ausfiihrungen kbnnen sich im Rahmen dieser Festschrift 

allerdings im Wesentlichen nur auf die bisher zum Thema publi- 

zierte Literatur und die in der AuBenstelle Karlsruhe des Landes- 

denkmalamtes Baden-Wurttemberg greifbaren Unterlagen stiit- 

zen. Insbesondere musste aus zeitlichen Grunden die Autopsie 

der siedlungsgeschichtlich besonders interessanten keltischen 

Funde von der Ausgrabung siidlich des Rathauses (vgl. Anm. 

9) sowie des friihalamannischen und -mittelalterlichen Materials 

aus dem Umfeld des Kappelhofplatzes (vgl. Anm. 21) unterblei- 

ben.
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Abb. 1: Naturraumliche Gliederung der Region um Pforz

heim. Nach Huttenlocher/Dongus 1967. Kartengrundlage: Aus- 

schnitt aus der Reliefkarte Baden-Wurttemberg 1: 600 000. 

Freigabe des Landesvermessungsamts Baden-Wurttemberg vom 

26.09.2001, Az. 2851.3-A/239.

hang wird dagegen von den Auslaufern des nord- 

westlich gelegenen Kraichgauhiigellandes gebildet. 

Dessen Muschelkalkformationen sind von einer nach 

Norden zu machtiger werdenden, in der Eiszeit ao- 

lisch sedimentierten LbBschicht bedeckt. Der ei- 

gentliche, durch fruchtbare Boden und ein giinsti- 

ges Klima gepragte Kraichgau ist von Pforzheim 

aus liber die Wasserscheide Neckar-Rhein und die 

nbrdlich anschlieBende Bauschlotter Platte erreich- 

bar. Die Siedlungsgunst dieser nur durch wenige 

Bache entwasserten, sanftwelligen Hochflache wird 

durch Verkarstungserscheinungen und ein durch die 

umliegenden Hbhenziige negativ beeinflusstes Klima 

stark beeintrachtigt2.

Unmittelbar nordbstlich von Pforzheim durchflieBt 

die Enz eine Engstelle zwischen dem als vor- 

gelagerte Randplatte zum Schwarzwald gehbrigen 

HagenschieB - eine durch schwere, lehmige Bo

den gekennzeichnete, ebene Hochflache - im Sii- 

den und der markant ausgepragten Keuperschwel- 

le des Stromberg-Heuchelberg-Massivs im Norden 

und tritt in die fruchtbaren Gaulandschaften des 

Neckarbeckens ein (Abb. 1). Damit besitzt Pforz

heim eine verkehrstechnisch giinstige Stellung am 

Durchlass zwischen den klassischen Altsiedelland-

2 Huttenlocher/Dongus 1967, 48 ff.; Dauber 1950, 127 ff.; Kor

tum 1995a, 15 ff; Damminger 2002, 177 f.; 191. 

schaften des Kraichgaus im Westen und des Neckar

beckens im Osten. Hier verlief sicher zu alien Zeiten 

eine Verbindungslinie vom Oberrhein zum mittleren 

Neckar, der in manchen Epochen vielleicht gar ei

ne iibergeordnete Bedeutung zukam. So war die La

ge der unweit der Miindung der Enz in den Neckar 

gelegenen hallstattzeitlichen Hbhensiedlung auf dem 

Hohenasperg mit den ihm zugeordneten “Fiirstengra- 

bem” mbglicherweise nicht allein durch die Neckar- 

schiene, sondem auch durch diese Ost-West-Spange 

determiniert.

Die verkehrstechnische Situation Pforzheims wird 

aber nicht nur durch die Lage an diesem Durch- 

gangskorridor bestimmt. Hier eroffneten sich viel- 

mehr auch entlang der Taler von Nagold und Enz 

Zugange in die Gebirgsziige des Schwarzwaldes. Mit 

der im Laufe der Vorgeschichte zunehmenden wirt- 

schaftlichen Diversifikation riickten Landschaften in 

den wirtschaftlichen Blickpunkt, die sich zwar auf- 

grund der ungiinstigen naturraumlichen Vorausset- 

zungen einer agrarischen Nutzung weitgehend entzo- 

gen, die jedoch der Gewinnung begehrter Rohstoffe 

dienen konnten. Als archaologisch belegbares Bei- 

spiel fur eine solche nicht-agrarische Nutzung lasst 

sich im Umfeld Pforzheims der lange vermutete und 

jiingst fiir die friihe Latenezeit nachgewiesene kelti- 

sche Eisenerzabbau im rund zehn Kilometer enzauf- 

warts von Pforzheim gelegenen Neuenbiirger Revier 

anfiihren3. Die Entstehung der friihlatenezeitlichen 

Hbhenbefestigung auf dem Schlossberg von Neuen

burg ist sicherlich im Zusammenhang mit der Aus- 

beutung dieser Rohstoffvorkommen zu sehen4.

Wie in den Ausfiihrungen zu den naturraumlichen 

Gegebenheiten angedeutet, liegt Pforzheim nicht im 

Altsiedelland klassischer Auspragung5. So verwun- 

dert es nicht. dass sich nur ausgesprochen weni

ge vorgeschichtliche Funde oder gar Befunde fiir 

das Stadtgebiet namhaft machen lassen. Vereinzelte 

Steinbeile, wie sie an den Nordhangen von Enz und 

Wurm gefunden wurden, sind ein aus vielen Mittel- 

gebirgslandschaften bekanntes Phanomen und stehen 

mbglicherweise in Zusammenhang mit der neolithi- 

schen Waldnutzung in solchen Randgebieten6.

3 Gassmann 1995, 155 ff.; ders., 1996, 96 ff. - Vgl. Jensen 

1981, 438 ff. mit Abb. 341; dies. 1986, 98 ff; Kortum 1995a, 19, 

102 ff.

4 Jensen 1986, 13 ff., 92 ff.; dies. 1981, 437 ff.

5 Vgl. Anm. 27.

6 Kortum 1995a, 19 mit Anm. 16 Beil. 1, 35. 53-54. 85. - Vgl. 

Lais 1937, 50 ff.
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Eine Reihe metallzeitlicher Einzelfunde mit dem 

zum Teil moglicherweise gar apokryphen Fundort 

Pforzheim sind fur die Rekonstruktion der vorge- 

schichtlichen Besiedlung des Stadtgebietes kaum 

nutzbar7. War die Existenz latenezeitlicher Siedel- 

stellen im Umfeld des Ortes bis vor kurzem aufgrund 

einiger Munzfunde nur zu vermuten8, ergaben Gra- 

bungen im Jahre 1996 siidlich des in der Neustadt ge- 

legenen technischen Rathauses (Abb. 2) diesbeziig- 

lich erstmals konkrete Hinweise9. Diese beschranken 

sich allerdings, abgesehen von in jimgeren Befunden 

eingestreuten Keramikfunden, auf zwei Siedlungs- 

gruben und es versteht sich von selbst, dass die Struk- 

tur der seinerzeit angeschnittenen Siedlung aufgrund 

der nachhaltigen Uberlagerung durch die Befunde 

aus acht Jahrhunderten Stadtentwicklung kaum noch 

zu erschlieBen sein diirfte. Der Fund ist in dieser 

topographischen Situation kaum iiberraschend, bot 

doch die Lage auf sanft abfallendem, hochwassersi- 

cher oberhalb der Enz gelegenem Gelande zu alien 

Zeiten giinstige Siedelbedingungen.

Eine Kontinuitat dieser friihen Ansiedlungen bis in 

rbmische Zeit ist wenig wahrscheinlich, doch bleibt 

festzustellen, dass der Bereich des heutigen Pforz- 

heims mit seiner verkehrsgiinstigen Lage zweifellos 

auch schon vor der Zeitenwende aufgesucht worden 

ist. Dies gilt insbesondere fur die oben beschriebenen 

besonders siedlungsgiinstigen Stellen im Stadtgebiet. 

Siedlungsstruktur und -entwicklung lassen sich je- 

doch erst ab rbmischer Zeit zumindest in groben Zii- 

gen nachvollziehen.

Die Entstehung des Pforzheimer vicus kann auf ar- 

chaologischem Wege in domitianische Zeit datiert 

werden und ist so, iiberregional betrachtet, in Ver

bindung mit der Griindung der Kastelle des mitt- 

leren Neckarlimes (Kongen, Rottenburg, Cannstatt 

etc.) und dem damit einhergehenden Bau einer Fem- 

straBe vom Legionslager Argentorate (StraBburg) an 

die vorgeschobene Grenzlinie zu sehen (Abb. 3)10. 

Der Siedlungsstandort bot sich dabei aus mehreren 

Griinden an. Zunachst einmal ermoglichte eine im 

vzcws-Bereich, d.h. bei der heutigen Altstatter Kir- 

che gelegene Furt den Ubergang liber die Enz. Von 

hier aus lieB sich der Schwarzwald nordlich umge- 

hen, gleichwohl nahm die StraBe in Richtung Rhein- 

tal einen recht steilen Anstieg auf die Hohenziige 

des siidlichen Pfinzgaus. Bei einer Reise westwarts 

war der Pforzheimer vicus daher sicher ein willkom- 

mener Rastplatz vor der beschwerlichen Tagesetappe 

nach Ettlingen. Dies mag auch fur die Gegenrichtung 

gegolten haben. Vom Flussiibergang aus erklomm 

die StraBe Richtung Cannstatt den steilen siidlichen 

Taihang und verlief, zunachst nach Siiden, weiter 

durch den HagenschieB. In Richtung Osten zweigte 

in Pforzheim vermutlich von der nach Canstatt fiih- 

renden FemstraBe enzabwarts ein Nebenweg zum vi

cus von Muhlacker ab11.

Neben der Verkehrsgunst sollte auch die Nahe zu 

den Rohstoffvorkommen im Schwarzwald als Stand- 

ortfaktor nicht auBer Acht gelassen werden. Zwar 

fehlen bislang Belege fiir rbmerzeitliche Aktivitaten 

im Neuenbiirger Revier (s.o.), doch konnte die Aus- 

beutung kleinerer Vorkommen auf dem HagenschieB 

nachgewiesen werden. Zumindest ein Verhiittungs- 

platz wurde bei diesen Lagerstatten festgestellt, doch 

belegt der Fund eines rbmerzeitlichen Rennofens am 

Kappelhofplatz, dass man die Erze zumindest teil- 

weise auch im vicus selbst weiterverarbeitete. Pforz

heim diirfte eine wesentliche Rolle bei der Organisa

tion des Erzabbaus und der Verteilung des Roheisens 

gespielt haben12.

Ausdehnung und Struktur des Pforzheimer vicus sind 

aufgrund der bisher bekannten archaologischen Auf- 

schliisse nur ansatzweise zu rekonstruieren. Zwar 

wurde die rbmische Siedlung bei zahlreichen Bau- 

maBnahmen im Rahmen der Stadterweiterung ab 

dem spaten 19. Jh. und nicht zuletzt auch durch die 

Enzkorrektur im friihen 20. Jh. angeschnitten, doch 

beschrankte man sich damals im Wesentlichen auf 

die Bergung von Funden; Baubefunde wurden alien

falls kursorisch erwahnt. GroBflachigere Befunddo- 

kumentationen - u.a. auf dem Areal des siidlich der 

Enz gelegenen Stadtischen Krankenhauses und in der 

Altstadter Kirche - sind erst der Tatigkeit A. Dau

bers in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg so- 

wie den Untersuchungen E. Schallmayers in den Jah-

7 Wagner 1911, 143; Staehle 1923, 71, 79; Fundber. Schwaben, 

N.F. 18/1, 1967, 94.

8 Kortiim 1995, 19 f.

9 Lutz 1996, 286 f.

10 Kortiim 1995a, 76 f.; Haag/Brauning 2001, 73. - Vgl. Planck

1981, 260 f. mit Abb. 3.

11 Dauber 1986, 479 f.; Kortiim 1995a, 28 ff.; Haag/Brauning 

2001, 37 ff.

12 Kortiim 1995a, 102 ff.; ders. 1995b, 122 f.; Schallmayer 

1989, 140. - Vgl. Anm. 3.
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Abb. 2: Latenezeitliche Besiedlung im Pforzheimer Stadtgebiet. Zeichnung: G. Schefcik.

Abb. 3: Das rbmische StraBennetz und die vici in der Region 

um Pforzheim. Kartengrundlage: Ausschnitt aus der Reliefkar- 

te Baden-Wiirttemberg 1: 600 000. Freigabe des Landesvermes- 

sungsamts Baden-Wiirttemberg vom 26.09.2001, Az. 2851.3- 

A/239.

ren 1989-1991 auf dem Kappelhofplatz zu verdan- 

ken13.

Demnach erstreckte sich der vicus beiderseits des 

erwahnten Flussiiberganges jeweils rund 250 m die 

Enz auf- und abwarts. Im Norden und Siiden be- 

schrankten die steilen Talhange die Ausdehnung der 

Siedlung auf eine Strecke von 375 m (Abb. 4). Mit 

der Ausnahme eines moglichen Badegebaudes konn- 

ten bislang keine bffentlichen Bauten festgestellt 

werden. Abgesehen von einem nicht sicher belegba- 

ren Brandgrab am Aufstieg der FemstraBe zum siid- 

lich des Ortes gelegenen HagenschieB fehlen zudem 

substanzielle Hinweise auf die Graberfelder des Or

tes. Sowoh] im Krankenhausareal als auch auf dem 

Kappelhofplatz gelang der Nachweis der fur rbmer- 

zeitliche Zivilsiedlungen charakteristischen Streifen- 

hauser. Diese standen nordlich der Enz beiderseits 

der romischen StraBe Ettlingen - Cannstatt, stidlich 

des Flusses entlang einer stromparallel verlaufen- 

den SeitenstraBe, womit das StraBennetz aber sicher 

nicht vollstandig erfasst ist. Besondere Erwahnung 

verdienen zwei im siidlichen vzcws-Teil aufgedeck- 

te massive Rechteckbauten, zweifellos mehrstbcki- 

ge Speicher. Handelstatigkeit schlug sich in diesem 

Siedelareal dariiber hinaus auch im Fundmaterial 

nieder14.

13 Dauber 1986, 478 ff.; Schallmayer 1989, 139ff.;ders. 1990a, 14 KortUm 1995a, 63 ff.; ders. 1995b, 121 ff.-Vgl. Anm. 13.

141 ff.; ders. 1991, 135 ff.
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Romische StraRe, 

archaologisch 

nachgewiesen
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Abb. 4: Kaiserzeitliche (ca. 90-260 n. Chr.) Besiedlung im Pforzheimer Stadtgebiet. Zeichnung: G. Schefcik.

Am Kappelhofplatz zeigte sich, dass den steiner- 

nen Streifenhausem Holzfachwerkbauten vorausgin- 

gen. Nach einer oder gar mehreren Brandkatastro

phen warden diese Mitte des 2. Jhs. durch besag- 

te Steinbauten ersetzt, wobei eine leichte Verschie- 

bung der Baufluchten darauf hinweist, dass es da- 

bei offensichtlich zu groBraumigen Veranderungen 

im Siedlungsgefiige kam. Die vergleichsweise qua- 

litatvolle Ausfiihrung der Steinbauten und ihrer In- 

nenausstattung haben dem vicus zumindest in sei- 

nem bescheidenen provinziellen Rahmen sicher ur- 

banes Geprage verliehen. Der erkennbare Wohlstand 

griindete sicher nicht unwesentlich auf seine durch 

die verkehrsgiinstige Lage bedingte Rolle im Giiter- 

austausch. Die Frage, ob Portus den Status eines ci- 

vz’tas-Vorortes einnahm, ist indes nicht eindeutig zu 

klaren15.

Die archaologischen Funde belegen ein Fortbestehen 

des vicus in seinen oben beschriebenen Strukturen 

bis in die Zeit um 260 n. Chr. Der im archaologi

schen Befund ablesbare gewaltsame Untergang die- 

ser prosperierenden Siedlung ist somit zweifellos im

15 Zusammenfassung der Diskussion und Pladoyer fiir eine 

Deutung als Hauptort: Kortiim 1995a, 95 ff.

Rahmen jenes Ereignisses zu sehen, das landlaufig 

als “Limesfall” bekannt ist. Jedoch nahrt der Orts- 

name Pforzheim - eine typisch germanische Bildung 

mit der Endung -heim auf Basis der romischen Wur- 

zel portus - den Gedanken an eine liber dieses epo

chale Ereignis hinaus reichende Siedlungskontinui- 

tat. Zunachst nur eine sprachwissenschaftliche Ver- 

mutung, wurde die romische Namensform Port(us) 

fiir Pforzheim 1934 durch den Fund eines Leugen- 

steines sicher belegt. So ist nicht unwahrscheinlich, 

dass die antike, mdglicherweise um das Epitheton 

ANTIENSIS zu erganzende Ortsbezeichnung - K. 

Kortiim mbchte sie im Sinne von “Flusshafen, Ver- 

ladestation, Stapelplatz” iibersetzt sehen - in einem 

romanischen Umfeld ins Germanische tradiert wur

de16. Damit stellt sich zwangslaufig die Frage nach 

den Tragern einer solchen Kontinuitat.

Bereits C.S. Sommer hat das Verbleiben provinzi- 

alromischer Bevolkerungsreste im rechtsrheinischen 

Gebiet bis um die Wende vom 3. zum 4. Jh. 

postuliert17. Weiter ging K. Stribmy mit seinen

16 Dauber 1986, 477 f.; Kortiim 1995a, 73 ff.; 95 ff; ders., 

1995b, 117 ff.; Moers-Messmer 1989, 81 f. - Vgl. Anm. 19.

17 Sommer 1988, 303 ff. - Dies entspricht in etwa der bis an das 

Ende des 3. Jahrhunderts anzunehmenden Konsolidierungsphase
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Abb. 5: Spatrbmische und frtihalamannische (spates 3.-5. Jh.) Besiedlung im Pforzheimer Stadtgebiet. Zeichnung: G. Schefcik.

Untersuchungen “nachlimeszeitlicher” Miinzreihen 

rechts des Rheins. Er konnte einige Zonen heraus- 

stellen, in denen ein geregelter Geldumlauf bis in die 

Mitte des 4. Jhs. fortbestand. Seiner Meinung nach 

kommen die Alamannen als alleinige Trager dieses 

Miinzverkehrs nicht in Betracht, vielmehr rechnet er 

daneben mit romanischen Bevolkerungsteilen, deren 

Anwesenheit im Zusammenhang mit einer direkten 

machtpolitischen Einflussnahme Roms in den Gebie- 

ten rechts des Rheins steht. Er geht von einer bis in 

die Mitte des 4. Jhs. wirksamen “milizionaren Terri- 

torialverteidigung” aus18.

Innerhalb der hier besprochenen Region gehbren, 

trotz relativ kleiner Miinzreihen, die Einzugsgebie- 

te der rechtsrheinischen Nord-Siid-Verbindungen zu 

den Zonen mit einer kontinuierlichen Geldzufuhr; 

davon zweigt Richtung Osten ein “Korridor” nach 

Pforzheim ab19. Abgesehen von dem numismati-

der alamannischen Ethnogenese (vgl. Geuenich 1997, 73 ff.).

18 Stribrny 1989, 425 ff.

19 Stribrny 1989, 391 ff.; 399 Abb. 18; 401 Abb. 19. - Ein Blick 

auf die Hydronomie zeigt, dass mit Alb und Pfinz just im ge- 

nannten “Mtinzfundkorridor” nach Pforzheim zwei Gewassema- 

men vorgermanischen Ursprungs gelegen sind. Gerade bei klei- 

neren FlieBgewassem, und als solche kbnnen diese Fltisse gel- 

ten, besteht die Mdglichkeit einer “Nahentlehnung” aus einem 

schen Befund tut man sich in Pforzheim mit dem ar- 

chaologischen Nachweis romanischer Bevblkerungs- 

reste schwer (Abb. 5). In diesem Zusammenhang ist 

lediglich eine Kellerverfiillung anzufuhren, die K. 

Kortiim unter Vorbehalt in das 4. Jh. datiert20.

Keramikfunde des 4./5. Jhs., die sich wahrscheinlich 

mit der Anwesenheit von Alamannen auf dem Are

al des rbmi schen vicus in Verbindung bringen las- 

sen, stammen aus den Siedlungsbereichen auf beiden 

Seiten der Enz. Es handelt sich dabei um das Rand- 

stiick eines NigragefaBes aus dem Krankenhausareal 

und einige Scherben handgemachter GefaBe aus der 

BriihlstraBe (Abb. 5)21.

Neben dem Ortsnamen mit antiker Wurzel belegen 

also lediglich einige wenige Miinzen und Scherben, 

dass Pforzheim wahrscheinlich auch liber das Ende 

der Romerherrschaft hinaus seine Anziehungskraft 

als Siedelplatz behalten hat, wobei nicht auszuschlie- 

Ben ist, dass das Band der Siedlungskontinuitat auch 

in der historischen Realitat denkbar diinn war. Wie 

diese Siedlung aussah, welche wirtschaftliche und

romanischen Umfeld (vgl. Kleiber 1973, 32 f.; 51 f.; ders. 1979;

Moers-Messmer 1987, 49 ff., bes. 55; 62 Abb. 1; 64).

20 Kortiim 1995a, 93 f.

21 Kortiim 1995a, 94 Taf. 87, N 15; Schallmayer 1989, 141.
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Abb. 6: Pforzheim (Gasanstalt). Inventar von Grab 2. Zeichnungen: E. Wagner, verkleinert.
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Abb. 7: Merowingerzeitliche Graberfelder (Hi), Siedlungs- (A) 

und Einzelfunde (•) in der Region urn Pforzheim. Siehe Li- 

ste S.254 ff. Kartengrundlage: Ausschnitt aus der Reliefkar- 

te Baden-Wiirttemberg 1: 600 000, vergrbBert auf 1: 300 000. 

Freigabe des Landesvermessungsamts Baden-Wiirttemberg vom 

26.09.2001, Az. 2851.3-A/239.

strategische Rolle sie im alamannischen Siedlungs- 

system spielte, ob es dort - zumindest fur kiirzere 

Zeit - wirklich ein Nebeneinander romanischer und 

germanischer Siedler gab, dariiber schweigen die ar- 

chaologischen Quellen.

Eine strategisch herausgehobenene Bedeutung 

Pforzheims wird erst wieder in der Merowingerzeit 

fassbar, allerdings mit einer vom vicus auf dem 

nbrdlichen Ufer rund 800 m flussabwarts gelegenen 

Fundstelle. Dort wurden auf dem Gelande der 

ehemaligen Gasfabrik 1896/97 insgesamt neun friih- 

mittelalterliche Bestattungen, die friihesten aus der 

zweiten Halfte des 6. Jhs., aufgedeckt22. Unter den 

in einem vergleichsweise hohen Anteil vertretenen 

Waffengrabem ist der mit einem Ango bewaffnete 

Krieger aus Grab 2 hervorzuheben (Abb. 6). Dies 

lasst in der zugehbrigen Siedlung eine StraBenstation 

vermuten, deren Bewohnern im Rahmen eines 

weitraumigen Konzeptes zur Sicherung der Femver- 

bindungen im frankischen Reich die Uberwachung 

des Enziiberganges ubertragen worden war23. Diese 

Station ist sicher nicht in der rbmischen Siedlung, 

sondem etwas enzabwarts von der Furt zu suchen.

Wagner 1911, 15 f.; Staehle 1923, 135f.; Damminger 2002, 

143; 262 ff. mit Abb. 63-64 Karte 23.

23 Vgl. Theune-GroBkopf 1997, 237 ff., bes. 238 Abb. 50.

Moglicherweise lag sie an einer Strabe durch das 

Enztal. Schon fiir die Rbmerzeit wurde hier eine 

zu dem vicus in Muhlacker-Diirrmenz fiihrende 

Strabe postuliert (s.o.). Ihre im friihen Mittelalter 

gesteigerte Bedeutung spiegelt sich moglicherweise 

in den zahlreichen Graberfeldern, die sich - teilweise 

mit topographischem Bezug zu Kirchen - um den in 

historischer Zeit strategisch wichtigen Enziibergang 

bei Diirrmenz gruppieren (Abb. 7,4a-d)24.

Der militarisch-administrative Charakter der franki

schen Besiedlung Pforzheims wird durch das Ango- 

grab, aber auch durch den allgemein hohen Anteil der 

Waffengraber hinlanglich belegt. Hinzu kommt, dass 

die Anwesenheit nicht nur merowingischer Funkti- 

onstrager, sondem - politisch gesehen - frankischer 

Siedler iiberhaupt fiir das nahere Umfeld gerade hier 

am friihesten archaologisch nachweisbar ist25. Die 

Tatsache, dass sich dieser Befund einer rein sied- 

lungsbkologischen Erklarung entzieht, deutet gleich- 

sam auf eine strategische Motivation der merowingi- 

schen Eandnahme in diesem sekundaren Gunstraum 

hin. Dieser strategische Aspekt der frankischen Be

siedlung schlagt sich ein Stuck westlich Pforzheims 

noch in den jiingermerowingischen Siedlungsstruk- 

turen nieder. Dort liegen die Graberfelder von Diet- 

lingen und Ellmendingen (Abb. 7,3.6) in unmittelba- 

rer Nahe der Rbmerstrabe von Pforzheim nach Ett

lingen (vgl. Abb. 3)26. Siidlich davon fehlen Spuren 

einer friihmittelalterlichen Besiedlung, obwohl auch 

an den weiter bachaufwarts gelegenen Partien von 

Pfinz- und Ambachtal grbbere Muschelkalkflachen 

theoretisch die Mbglichkeit zu Ackerbau und Vieh- 

zucht geboten hatten (vgl. Abb. 1). Die Siedlungs- 

grenze zum Schwarzwald wurde hier offensichtlich 

nicht allein durch den Naturraum, sondern auch ver- 

kehrstechnisch definiert.

24 Damminger 2002, 14 Abb. 2. - Da die postulierte Pforz- 

heimer StraBenstation links, die Graberfelder in Diirrmenz aber 

grbBtenteils rechts der Enz liegen, muss die StraBe auf dem Weg 

dorthin nochmals die Flussseite gewechselt haben, es sei denn, 

ein solcher Ubergang bestand bei der StraBenstation selbst. Die 

Existenz eines weiteren oder vielleicht neuen Uberganges kbnn- 

te die - in Bezug auf den vicus - abseitige Lage des Graberfeldes 

bei der Gasfabrik erklaren. Auf einer Karte von Diirrmenz und 

Muhlacker aus dem Jahre 1695 (GLA Karlsruhe HfK/Bd. XIX 

Bl. 71) fiihrt eine StraBe rechts der Enz von Westen auf erste- 

ren Ort mit seinem Flussiibergang zu. Die linksufrige StraBen- 

verbindung fiihrt von Miihlacker nach Westen dagegen nur bis 

Enzberg, iiberquert hier den Fluss und stbBt auf erstgenannten, 

offensichtlich nach Pforzheim fiihrenden Weg.

25 Vgl. Damminger 2002, 187 Abb. 46; 189.

26 Damminger 2002, 191 Taf. 9,C; 13,E Karte 21.
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Trotz aller Spuren staatlicher Lenkung und Orien- 

tierung am Femwegenetz ist das merowingerzeit- 

liche Siedlungswesen letztlich iiberwiegend agra- 

risch gepragt. Obwohl nicht als klassische Altsiedel- 

landschaft zu bezeichnen, setzt sich die friihmittel- 

alterlich besiedelte Region im Umfeld Pforzheims 

als sekundarer Gunstraum27 deutlich von den sied- 

lungsfeindlichen, erst mit dem mittelalterlichen Lan- 

desausbau ackerbaulich genutzten Naturraumen des 

Schwarzwaldes ab. So erstreckte sich das merowin- 

gerzeitliche Siedlungsgebiet enzaufwarts nicht all- 

zu weit in Richtung Gebirge. Oberhalb Pforzheims 

sind zunachst die Grabfunde aus dem heutigen Orts- 

teil Brotzingen (Abb. 7,2) zu nennen. Das ehemalige 

Martinspatrozinium der in 300 m Entfemung zu dem 

Reihengraberfeld gelegenen Pfarrkirche ist dabei ein 

Hinweis auf die besondere Bedeutung dieses Ortes 

fiir die friihe kirchliche Organisation des oberen Enz- 

tales28. Der jiingermerowingische Friedhof von Bir- 

kenfeld (Abb. 7,1) und wohl auch die zugehbrige 

Siedlung schlieBlich lagen weit oberhalb der Enz im 

Bereich einer Quellmulde, genau am Ubergang von 

unterem Muschelkalk und oberem Buntsandstein. 

Diese geologische Linie markiert hier, wie auch am 

bstlichen Schwarzwaldrand in aller Deutlichkeit zu 

erkennen29, das weiteste Vordringen der merowin- 

gerzeitlichen Besiedlung zum Nordschwarzwald hin. 

Belege fiir ein Vordringen in das Mittelgebirge, etwa 

auch zur Ausbeutung der Eisenerzvorkommen, wie 

dies fiir das friihe Mittelalter etwa im Schweizer Jura 

belegt ist30, fehlen.

Nach diesem Ausflug in die Region soil der Blick 

nun wieder auf Pforzheim selbst gerichtet werden. 

Die oben postulierte StraBenstation hatte nicht lange 

genug Bestand, um sich in der historischen Stadtto- 

pographie niederzuschlagen, doch auch aus den alten 

Siedlungskemen sind friihmittelalterliche Einzelfun- 

de bekannt (Abb. 8).

Auch wenn es sich nur um Streufunde handelt, kbnn- 

27 Darunter sind Landschaften oder Siedlungskammem zu ver- 

stehen, die im Vergleich zum Altsiedelland (vgl. RGA I, 225 s.v. 

Altlandschaftskunde [H. Jager]) erster Giite ungiinstigere natur- 

raumliche und/oder klimatische Bedingungen aufweisen und da- 

her erst im Verlaufe des Neolithikums oder gar spater aufgesie- 

delt und/oder nicht durch alle vorgeschichtlichen Epochen ge- 

nutzt wurden. Zu regionalen Beispielen dieser Dreiteilung Alt

siedelland - sekundarer Gunstraum - Mittelgebirge: Brestrich 

1998, 68 ff.; Damminger/Schauer 1999, 529 ff.

28 Seiler 1959, 89 ff.; 162.

29 Quast 1993, 120 Abb. 64; Damminger 2002, 14 Abb. 2.

30 Steiner 1995,97; 98 Abb. 13.

ten die bei den Ausgrabungen am Kappelhofplatz zu- 

tage gekommenen Fragmente merowingerzeitlicher 

Wblbwandtbpfe als Hinweis auf Siedlungstatigkeit 

wahrend des 6. und/oder 7. Jhs. im vzcws-Areal nbrd- 

lich der Enz zu werten sein. Fund und Befund lassen 

sich fiir die nachrbmische Zeit erst mit einer im Be

reich eines romischen Gebaudes aufgedeckten Gru

be, deren Verfiillung Scherben der alteren gelbtoni- 

gen Drehscheibenware enthielt, verbinden. Karolin- 

gerzeitliche Scherben waren bereits im Jahre 1959 in 

einer Baugrube rund 150 m nbrdlich des Kappelhof- 

platzes zu Tage gekommen (Abb. 9)31.

Fiir die Karol ingerzeit werden gleichfalls die 

friihesten Spuren kirchlicher Organisation im Pforz- 

heimer Stadtgebiet fassbar. Nbrdlich des ehemaligen 

romischen Enziiberganges liegt Pforzheims alteste 

Pfarrkirche, die Altstadtkirche. Ein Pforzheimer De- 

kan ist in den Schriftquellen fiir das Jahr 1159 iiber- 

liefert, der Kirchenbau selbst 1240. In einer Quelle 

des Jahres 1297 wird mit der capella Sancti Martin in 

Phorzheim schlieBlich auch das Patrozinium erstmals 

bezeugt. Der im Zweiten Weltkrieg stark mitgenom- 

mene Bau stammt, abgesehen von dem bemerkens- 

werten romanischen Tympanon iiber dem Westportal 

und dem gotischen Chor, in seiner aufgehenden Sub- 

stanz im Wesentlichen aus dem 19. Jh. Im Rahmen 

des Wiederaufbaus gelang es, eingeschrankt durch 

den unter den dam al i gen Bedingungen erreichba- 

ren Dokumentationsstand, zumindest in groben Zii- 

gen die Bebauungsgeschichte des Platzes durch ar- 

chaologische Beobachtungen zu rekonstruieren. Un

ter dem Kirchenboden fanden sich nicht nur Reste 

einer romanischen Pfeilerbasilika, sondem auch die 

eines mindestens zweiphasigen Vorgangerbaus, der 

quer iiber der romischen HauptstraBe errichtet wor- 

den war. Die Datierung der friihesten dieser archao- 

logisch greifbaren Kirchen, eines Saalbaues von rund 

12 m x 20 m GrbBe, in das 9. Jh. stiitzt sich auf die be- 

schrifteten Steintafeln zweier dieser Phase zuweisba- 

ren Graber. Eine noch friihere Kirche, die sich einem 

archaologischen Nachweis bislang allerdings noch 

entzieht, ist aufgrund des Martinspatroziniums und 

der oben genannten Siedlungsfunde und -befunde in 

umittelbarer Nahe letztlich nicht auszuschlieBen32.

31 Schallmayer 1989, 141 f.; ders. 1990b, 15; Kortiim 1995a, 

43.

32 Haag/Brauning 2001, 77 ff. mit Abb. 28; 151 ff.; Kortiim 

1995a, 32 ff; Lacroix 1939, 48 ff.
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Reihen- 

graberfeld

Streufunde mit 

schematischer Angabe 

des daraus erschlossenen 

Siedlungsareals

Schematische Angabe 

eines aus topographischen 

Uberlegungen erschlossenen 

Siedlungsareals

Furt?

Abb. 8: Merowingerzeitliche (6.-7. Jh.) Besiedlung im Pforzheimer Stadtgebiet. Zeichnung: G. Schefcik.

Abb. 9: Karolinger- bis ottonenzeitliche (8.- 10. Jh.) Besiedlung im Pforzheimer Stadtgebiet. Zeichnung: G. Schefcik.
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Abb. 10: Rekonstruierte Siedlungsstruktur Pforzheims im 11. Jh. Nach Timm 1995, 6. Zeichnung: G. Schefcik.

Burg

Michael

Hirsauer

St: Nikolaus '

Eichmuhlgraben

Neustadt

Altstadter 

Briicke

„Alte Stadt'

- - 1 Pforzheim

Ende 12. Jahrhundert

Gewassernetz nach einem Stadtplan um 1790 (GLA Karlsruhe 66/6569, Blatt 16)

Abb. 11: Rekonstruierte Siedlungsstruktur Pforzheims im ausgehenden 12. Jh. Nach Timm 1995, 8. Zeichnung: G. Schefcik.
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Fiir den vzci/s-Bereich nordlich der Enz ist somit 

zusammenfassend festzuhalten, dass das Band sied- 

lungsgeschichtlicher Kontinuitat nicht nur in der 

fruhalamannischen (s.o.), sondem auch in der Me- 

rowingerzeit nur diinn, d.h. archaologisch gesehen 

nur aus wenigen Scherben zu “knupfen” ist. Danach 

verdichten sich die Besiedlungsspuren jedoch hin- 

reichend, um annehmen zu durfen, dass der Sied- 

lungskem um die Altstadter Kirche zumindest seit 

der Karolingerzeit Bestand hatte (Abb. 9). Die Be- 

deutung des Ortes schlagt sich in dem 1082 erst- 

mals textlich erwahnten Marktrecht nieder.33 Der 

Fund eines durch 14C-Analyse in die Zeit von 

1030- 1250 datierten so genannten Kimmbootes im 

Schlamm der Enz bei der Altstadter Briicke weist auf 

einen hochmittelalterlichen Hafen oder Umschlag- 

platz hin34 und bezeugt einmal mehr, welche Bedeu- 

tung die giinstige verkehrsgeographische Lage Pforz- 

heims fiir die Stadtentwicklung hatte.

Im ausgehenden 11. Jh. erwarb die Benediktiner- 

abtei Hirsau umfangreiche Gitter in Pforzheim, die 

schlieBlich etwa die Halfte der Gemarkungsflache 

umfasst haben diirften. Das “Hirsauer Hofgut” als 

Zentrum dieses Klosterbesitzes ist im hier beschrie- 

benen altesten Siedlungskem Pforzheims, d. h im Be- 

reich der Altstadter Kirche zu lokalisieren (Abb. 10) 

und lasst sich bis in das 19. Jh. verfolgen35.

Ein weiterer sehr umfangreicher Besitzblock befand 

sich in den Handen der Salier; jedenfalls weisen 

die Aufenthalte Heinrichs IV. in den Jahren 1067, 

1074 und 1076 auf kaiserliches Hausgut in Pforz

heim hin36. Den aus den kaiserlichen Aufenthalten 

erschlossenen Kbnigshof hatte man lange in der “Al- 

ten Stadt” lokalisiert37. In der jiingeren landeskundli- 

chen und stadtgeschichtlichen Forschung iiberwiegt 

jedoch die Ansicht, dass dieser Hof weiter westlich 

im Bereich der “Neustadt’" bzw. des Schlossberges zu 

suchen ist. Insbesondere Ch. Timm fiihrte den Nach- 

weis, dass auf dem Schlossberg bereits in der Salier- 

zeit eine Turmhiigelburg als Vorlaufer der staufischen 

bzw. markgraflichen Anlage existiert hatte. Damit 

in Verbindung diirfte als Burgkapelle die archao- 

33 Fries 1971, 271.

14 Kronenwett/Timm 1995, 443 f.

35 Kronenwett/Timm 1995, 445 f.; Fries 1971. 271; Haag/Brau- 

ning 2001. 44 f.

39 In diesem Zusammenhang sei - einmal mehr - unter dem 

verkehrsgeographischen Aspekt darauf hingewiesen, dass sich in 

den Konigsitinerarien letztlich auch das Femwegenetz und iiber- 

geordnete Punkte in demselben niederschlagen.

37 z.B. Fries 1971, 271.

logisch nachgewiesene romanische Vorgangerin der 

Michaelskirche stehen (Abb. 10). Fiir den altesten 

Bau, eine Saalkirche mit Apsis, wird gar eine vor- 

romanische Datierung erwogen (Abb. 9)38.

Uber Staufer und Welfen gelangte der salische Besitz 

in Pforzheim zwischen 1218 und 1227 in die Han- 

de der Markgrafen von Baden, die den Ort zu ihrer 

Residenzstadt machten39. Ebenso wie fiir die Anlage 

auf dem Schlossberg ein hdheres Alter angenommen 

wird, geht man in der jiingeren Forschung nicht mehr 

davon aus, dass die zu deren FiiBen gelegene “Neu

stadt” erst eine badische Griindung sei. Insbesonde

re die Tatsache, dass der Stadtplan der Pforzheimer 

“Neustadt” die Charakteristika geplanter staufischer 

Griindungsstadte aufweist (Abb. 11), wird als Beleg 

fiir eine Entstehung in der zweiten Halfte des 12. 

Jhs. gewertet. Demnach ist die schriftliche Fixierung 

stadtischer Rechte in einer Urkunde des Jahres 1195 

auf eben jene Griindung zu beziehen40. Schon zu die

ser Zeit schickte sich die spatestens 1290 mit einer 

Stadtmauer als sichtbares Zeichen stadtischer Frei

heit versehene “Neustadt” an, den alten Siedlungs

kem um die Martinskirche in seiner Bedeutung zu 

iiberfliigeln. Die “Altstadt” sank in den folgenden 

Jahrhunderten zu einer weilerartigen Ansiedlung vor 

den Toren der Stadt herab. Ziige des alten Siedlungs- 

gefiiges hielten sich lediglich auf Ebene der kirchli- 

chen Organisation langer - noch 1385 wird die Mi

chaelskirche auf dem Schlossberg als Filiale der Alt

stadter Kirche tituliert41.

Aus dem historischen Befund folgt also, dass der 

zweite Siedlungskem Pforzheims wesentlich friiher 

als bislang angenommen einen Gegenpol zu der 

kirchlich gepragten “Altstadt” bildete. Die grund- 

satzliche Siedlungsgunst des Gelandes wurde bereits 

im Zusammenhang mit den keltischen Siedlungs- 

funden beim Technischen Rathaus konstatiert. Wah- 

rend daraus nicht auf eine bis zuriick in die Vor-

38 Kbhler/Timm 1996, 17; Haag/Brauning 2001, 55; 210 f.; 

Becht 1983, 42 ff.

39 Haag/Brauning 2001, 44 ff.; Zier 1982, 29 ff. - Als standi- 

ger Aufenthaltsort der Markgrafen wurde Pforzheim jedoch be

reits Ende des 14. Jahrhunderts von Baden-Baden abgelost. Die 

Markgrafen der Durlacher Linie verlegten ihre Residenz schlieB- 

lich 1565 endgiiltig in die fiir ihre Dynastie eponyme Stadt im 

Oberrhein graben.

40 Timm 1993, 39 f.; Haag/Brauning 2001. 55 ff. - Zu grundle- 

genden metrologischen Untersuchungen von Stauferstiidten vgl. 

Nitz 1998, 92 ff.

41 Becht 1983, 43 ff.; Korttim 1995a, 22; Kronenwett/Timm 

1995,444 f.
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Abb. 12: Pforzheim, Bibliotheksneubau, Keramikfunde: 1 rauwandige Drehscheibenware, 6./7. Jh.; 2 altere gelbtonige Drehscheiben- 

ware, 9./10. Jh.; 3.4 nachgedrehte Ware, spates 12. Jh.; 5 Becherkachel, 12./14. Jh.; 6-8 altere grautonige Drehscheibenware, (11.)/12. 

Jh. M.l :3. Bestimmung U. Gross, Zeichnung: Th. Schwarz.

Abb. 13: Stadtquartiere im Bereich des Dominikanerklosters mit 

Eintrag der nachgewiesenen mittelalterlichen Wohntiirme. Kar- 

tengrundlage: Lutz 1998, 136 Abb. 9. Zeichnung: G. Schefcik.

geschichte reichende Siedlungskontinuitat zu schlie- 

Ben ist, konnten einzelne bei den jiingsten Grabun- 

gen im Rathausbereich als Streufunde zutage gekom- 

mene merowingerzeitliche und spatkarolingisch- 

ottonische Scherben (Abb. 12,1.2) ein vager Hinweis 

darauf sein, dass im Bereich der planmaBig angeleg- 

ten Neustadt schon seit dem friihen Mittelalter mit 

einer praurbanen Besiedlung in Gestalt verstreut lie

gender Hofanlagen zu rechnen ist (Abb. 8; 9). Die 

archaologisch nachweisbare kontinuierliche Besied

lung setzt indes erst im hohen Mittelalter ein. Ent- 

sprechende Befunde konnten sowohl 1996 im Be

reich des ehemaligen Dominikanerklosters als auch 

2000 etwas weiter westlich in der Baugrube der neu- 

en Stadtbibliothek beobachtet werden (Abb. 13).

Im Bereich des Dominikanerklosters wurden die zu- 

nachst scheinbar keiner Ordnung unterliegenden frii- 

hesten Befunde aus dem 12. Jh. schon bald von plan- 

voll angelegten Siedlungsstrukturen u.a. in Form von 

Einrichtungen zur Frischwasserversorgung und We- 

gen iiberlagert. Diese von D. Lutz ebenfalls noch 

dem 12. Jh. zugewiesenen Befunde wurden von der 

etwa im letzten Drittel des 13. Jhs. errichteten Do- 

minikanerkirche geschnitten.42 Auch in der Grabung 

beim Bibliotheksneubau bestatigte sich die derzeit 

von der historischen Forschung vertretene These ei

ner stauferzeitlichen Griindung der Neustadt. Als al- 

tester Befund konnte dort ein 2 m breiter scherbenda- 

tierter Spitzgraben des 12. Jhs. (Abb. 12,7) nachge- 

wiesen werden, der - wie die oben genannten hoch- 

mittelalterlichen Befunde auf dem Klosterareal - in 

seiner Orientierung dem mittelalterlichen StraBen-

42 Lutz 1996, 284 ff.; ders. 1998, 143 ff.
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netz folgt. Nur wenig jiinger waren die Scherben aus 

einigen Gruben (Abb. 12,3.4.6.8), die moglicherwei- 

se mit handwerklichen Aktivitaten in Verbindung zu 

bringen si nd4 '.

Im Verlauf dieser Grabung gelang auch der Nachweis 

eines mittelalterlichen Wohnturmes. Unweit nordlich 

der Fundstelle waren 1955 die Reste eines ahnlichen 

Gebaudes aus spatromanischer Zeit abgetragen wor- 

den (Abb. 14)44. Offensichtlich war wie in zahlrei-

Abb. 14: Das sog. “Gotische Haus” vor dem Abbruch im Jah- 

re 1955. Foto LDA Baden-Wiirttemberg, AuBenstelle Karlsruhe, 

Fotoarchiv.

chen anderen mittelalterlichen Stadten Suddeutsch- 

lands45 auch in Pforzheim die Bebauungsstruktur in 

den Friihphasen der Stadtentwicklung durch grobe 

Grundstiicke mit riickwartig darin errichteten Wohn- 

tiirmen wohlhabender Familien gepragt (Abb. 13). 

Stratigraphisch lieB sich das zeitlichc Verhaltnis der 

oben genannten Erdbefunde zum Wohnturm nicht

' ’ Damminger 2000, 214 f.

44 Timm 1993, 35 ff.; Trost 1961, 91. - Bauaufnahme (April 

1950) durch L. Kallmeyer und W. Muller-Wiener (Archiv Lan- 

desdenkmalamt Karlsruhe).

45 Oexle 1988, 399 ff. mit Abb. 19.

klaren, doch gibt es Griinde, Erd- und Steinbefun- 

de zwei verschiedenen Besiedlungsphasen zuzuwei- 

sen. Im mittelalterlichen Stadtbild Pforzheims ist ei- 

ne Konzentration von Adelssitzen im Umfeld des 

Dominikanerklosters zu verzeichnen. Sollte die Nahe 

zum Kloster wirklich standortbestimmender Faktor 

bei der Ortswahl gewesen sein, so ware eine Entste- 

hung des Wohnturmes und damit einhergehend ein 

Nutzungswandel in dem Quartier vor dem ausgehen- 

den 13. Jh. kaum denkbar. Die Wohnstatten wohl

habender Familien lieBen sich in dem untersuchten 

Areal bis in das 16. Jh. nachweisen46, doch sollen 

diese jiingeren Abschnitte der Stadtgeschichte nicht 

mehr Gegenstand dieses Beitrags sein47.

Liste: Merowingerzeitliche Fundstellen auf Abb. 

7.

Zu den Funden bzw. zur weiterfiihrenden Literatur 

siehe Damminger 2002, Katalog und Liste 1. Kon- 

kordanzangabe in Klammern.

1. (2.) Birkenfeld, Enzkreis

“GroBe Hbhe”

2. (5.) Brotzingen, Stadt Pforzheim

“Hinter der Kelter/Grimmigweg”

3. (9.) Dietlingen, Gde. Keltem, Lkr. Karlsruhe 

“Krummhelde”

4. (43.) Diirrmenz, Stadt Muhlacker, Enzkreis

a) Bei der Andreaskirche

b) Friedhof St. Peter

c) Jagerstr. (300 m siidwestlich der Andreaskir

che)

d) “Leimengrube”

e) Nordwestrand des Ortes

5. (44.) Eckenweiher, Stadt Muhlacker, Enzkreis 

Industriestr. (Tonwerke)

6. (11.) Ellmendingen, Gde. Keltem, Enzkreis 

“Helden”

7. (46.) Erlenbach, Gde. Otisheim, Enzkreis

46 Damminger 2000, 212 f.; 213 Abb. 194. - Zu Wandel in Her- 

kunft und Sozialstruktur des Pforzheimer Adels (mit weiterfiih- 

render Lit.): Haag/Brauning 2001,46.

47 Es sei erwahnt, dass Pforzheim auch in der friihen Neuzeit 

einen Teil seiner Wirtschaftskraft seiner verkehrsgeographisch 

giinstigen Lage in unmittelbarer Reichweite der “Rohstoffland- 

schaften” des Nordschwarzwaldes verdankte. Die FlbBerei war - 

mit Fluktuationen - vom 15./16. bis in das 19. Jahrhundert ein 

wichtiger Gewerbezweig (Zier 1982 69 ff.; 138 ff.; 142 ff.). Aber 

auch das Eisenerz aus den Revieren des Nordschwarzwaldes 

spielte eine wirtschaftliche Rolle. Es wurde in der Stadt in ei- 

nem seit der Mittc des 17. Jahrhunderts bestehenden Hochofen 

und mehreren Hammerwerken verarbeitet (Kortiim 1995a, 102).
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“Kappelacker”

8. (49.) Friolzheim, Enzkreis

“Darre”

9. (51.) Heimsheim, Enzkreis

“Hinter Eek”

10. (73.) Merklingen, Stadt Weil der Stadt, Lkr.

Boblingen

Westrand des Ortes

11. (57.) Mbttlingen, Stadt Bad Liebenzell, Lkr.

Calw

Weil-der-Stadter-(friiher Liebenzeller) Str./

“Im Griindle”

12. (74.) Munklingen, Stadt Weil der Stadt, Lkr.

Boblingen

“Dorfacker”

13. (58.) Niefem, Gde. Niefem-Oschelbronn, 

Enzkreis

“Herrenwingert”

14. (63.) Oschelbronn, Gde. Niefern-Oschelbronn, 

Enzkreis

a) Gartenstr. (westl. des Ortes)

b) “Ober dem Reutweg”

15. (65.) Otisheim, Enzkreis

16. (29.) Pforzheim

a) Gasanstalt

b) Kappelhofplatz

c) Deimlingstr.

17. (32.) Singen, Gde. Remchingen, Enzkreis

a) “Vogelisacker”

b) “Buchwald”

18. (75.) Weil der Stadt, Lkr. Boblingen 

Lehmgrube nordwestlich der Stadt

19. (38.) Wilferdingen, Gde. Remchingen, Enzkreis

a) “Im Grund”

b) “Bei der Remchinger Kirche”
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