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Der archiiologischc Befund

Der Grabungsbefund

Bei der Verlegung von Versorgungsleitungen rund um das Freiburger Munster im Winter 1973/1974 

wurden unter anderem unvermutet die Uberreste des mittelalterlichen Beinhauses entdeckt. In etwa 

5 m Abstand vom nordlichen Querhausportal stieB der Bagger auf die Umfassungsmauern eines 

10,90 x 6,40 m grofien, annahernd Ost-West ausgerichteten, kellerartig eingetieften Raumes. Sein 

Boden liegt fast 4 m unter dem heutigen Pilaster ( Fb 274,14 m NN, erhaltene Wandhohe 277,SO- 

277,70 m NN, OK Pilaster 278,05 m NN). In der ostlichen Schmalseite offnet sich eine halbrunde 

Apsis von 4,20 m Breite und 2,50 m Tiefe. Der Apsisbogen ist in sorgfaltiger Quadertechnik ausge- 

fuhrt, ansonsten bestehen die Wande aus verputztem Bruchsteinmauerwerk (Abb. 1-4).

Die ostliche Halfte des Raumes und die Apsis sind bis auf eine Hohe von liber 2 m liber dem Boden- 

niveau mit menschlichen Skelettteilen, neben Schadeln vor allem Langknochen, Beckenteile und 

sonstige massive Knoclien, angefullt. Bei der Wiederentdeckung war der gesamte freie Raum mit 

Bauschutt, vermutlich vom Abbruch des Oberbaues, iiberdeckt. Nach mtihsamen Verhandlungen 

erreichte die Denkmalpflege, dass im Bereich des Beinhauses die Leitungsfuhrung umgeplant wur- 

de. Die Grult erhielt eine Betondecke und ist liber zwei Schachtabdeckungen im Pflaster begehbar. 

Der Umriss des Bauwerkes wurde durch andere Steinlormate im Pflaster gekennzeichnet.

Die Auswertung des Befundes und der Quellen wurde 1994 von Ralf Burgmaier durchgefiihrt. 

Seine Ergebnisse sollen hier zusammengefasst und, in einigen Punkten erganzt, vorgestellt werden 

zum besseren Verstandnis des nachfolgenden Berichtes liber einen auBergewohnlichen Fundkom- 

plex.1

Die Quellen

Man darl mit Gewissheit davon ausgehen, dass bereits um die erste Freiburger Stadtpfarrkirche des 

12. Jahrhunderts ein Begrabnisplatz bestand. Anders, als bei manchen Grlindungsstadten in Siidwest- 

deutschland (z. B. Villingen oder Rottweil) ist fur Freiburgs Frlihzeit keine altere Pfarrkirche „extra 

muros“ liberliefert.

Erstmals fur das Jahr 1267 ist im Zusammenhang mit einem Rechtsgeschaft, das „in cimiterio ante fores 

parrochialis ecclesie Vriburg[ensis]“ abgewickelt wurde, die Existenz des Friedhofs eindeutig belegt.2 Im 

Jahr 1515 wird der Friedhof auf Veranlassung Kaiser Maximilians, unter anderem aus Sorge um die 

Gesundheit der Bevolkerung, geschlossen und ein neuer Friedhof in der nordlichen Vorstadt Neu-

1 R. Burgmaier, Der Freiburger Miinsterplatz im Mittelalter - ein archaologisches Mosaik. Miinsterblatt 3, 1996, 

5-21 ( zur Andreaskapelle 6-9).

2 F. Hefele (Hrsg.), Freiburger Urkundenbuch (FUB) 1, 1940, 203 Nr. 229.
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Abb. 1 Das Freiburger Munster mit der Beinhauskapelle. Ausschnitt aus einem Festungsplan der Stadt 

Freiburg um 1710. Original: Tuschezeichnung auf Pergament. Augustinermuseum Freiburg (Foto 

P. Schmidt-Thome).

Abb. 2 Der Freiburger Mtinsterplatz mit Eintragung der archaologischen Befunde zum 

Friedhof rund um das Munster, nordlich die Andreaskapelle (nach Burgmaier 1996).
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Abb. 3 Grundriss des Beinhauses unter der ehemaligen Andreaskapelle nach den Grabungsbefunden 

von 1973 (nach Burgmaier 1996). I: Ban 2. Halite 12. Jahrhundert; II: Erweiterung des spaten Mittelal- 

ters; III: Veranderungen 16./17. Jahrhundert.

Abb. 4 Apsis des spaten 12. Jahrhunderts.
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burg eingerichtet.3 Als ummauerter Kirchhof blieb er bis zur endgiiltigen Auflassung 1785 bestehen. 

Wahrend der mehrfachen Belagerungen im dreifiigjahrigen Krieg und in den Franzosenknegen 

fanden dort wiederholt Bestattungen statt. Vor allem wurden auf ihm mehrere Massengraber fur 

gefallene oder an Epidemien verstorbene Soldaten angelegt.4

Von einer dem hl. Andreas geweihten Kapelle auf dem Friedhof spricht erstmals eine Urkunde aus 

dem Jahr 1314.5 Anlasslich der Stiftung eines ewigen Lichtes im Jahr 1384 ist dann auch die Rede von 

einem Beinhaus unter der Andreaskapelle.6 Noch wenige Jahre vor der Schlieftung des Friedhofes, 

1506, stiftet die Backerzunft eine „ampell in den Gerner von sant Andres Capellen“.7 Im Jahr 1570 

erfuhr die Kapelle eine grundlegende Erneuerung durch das Basler Domkapitel, das seit Einfuhrung 

der Reformation in Freiburg im Exil weilte.8 Bei der Beschiefiung der Stadt im Jahr 1744 wurde der 

nordliche Hahnenturm am Munster schwer beschadigt. Vermutlich wurde dabei auch die unmit- 

telbar davor liegende Andreaskapelle in Mitleidenschaft gezogen, woraufhin sie 1752 abgebrochen 

wurde.9 Mit der Pflasterung des Miinsterplatzes ging die Erinnerung an die vielhundertjahrige Tra

dition des Miinsterfriedhofes und seiner besonderen Einrichtungen endgiiltig verloren. So sind auch 

die Vorgange um die riicksichtslose Planung der Versorgungsleitungen 1973 etwas verstandlicher.

Das Bauwerk

Aus den im Boden erhaltenen Uberresten lasst sich in groben Ziigen die Baugeschichte und die 

Baugestalt der Andreaskapelle erschliefien. Ein erster Bau, bestehend aus Apsis und etwa der Halfte 

des heute noch bestehenden Gruftraumes, diirfte nach der charakteristischen Steinbearbeitung der 

Werksteine des Apsisbogens in die zweite Halfte des 12. Jahrhunderts einzuordnen sein (Abb. 4 u. 

5). Zunachst scheint also der Gruftraum einen nahezu quadratischen Grundriss mit Apsis besessen 

zu haben. Der Kampferpunkt des Apsisbogens liegt ca. 1,90 m fiber dem Fuhbodenniveau; der 

Bogenscheitel lasst sich mit ca. 4 m Hohe rekonstruieren. Im Apsisscheitel ist dicht unterhalb der 

Abbruchkante der linke Ansatz einer einfach in das Mauerwerk eingeschnittenen Fensterleibung 

und einer Sohlbankschrage erhalten. Das somit zu erganzende Fenster befindet sich also in der 

Mitte der Apsiskalotte. Diese fur romanische Bauten ungewohnliche Anordnung ist nur dadurch zu 

erklaren, dass der Gruftraum in den Boden eingetieft ist. Sichere Hinweise fur die Gelandeoberfla-

3 U. Ecker, Andreas-Kapelle, Esel und Backerlicht. In: H. Haumann/H. Schadek (Hrsg.), Geschichte der Stadt 

Freiburg I (Stuttgart 1996) 376-379. Zum Friedhof in der Neuburg siehe: C. Maise, Archaologische Untersuchun- 

gen in der Freiburger „Neuburg“. Arch. Ausgr. Baden-Wiirttemberg 2003, 222-225; zum Friedhof 224 f.

4 Im Mai 1938 wurde auf dem nordlichen Miinsterplatz beim Aufrichten eines Maibaumes eines der Massengra

ber entdeckt. Es war in gleicher Weise gebaut wie die fur Freiburg typischen mittelalterlichen' Abfallgruben: 

ein ,falsches‘ Gewdlbe mit rundem Durchmesser aus Bruchsteinen in Trockenmauerwerk. Durchmesser 3,65 m, 

Scheitelhbhe uber 5 m; die Offnung ca. 1,70 m unter Pflasterniveau war abgedeckt mit einem groften Schleifstein 

und zwei Werkstiicken, wie sie zur Abdeckung von Mauerkronen dienten. Der Grund der Grube war kein natiir- 

lich gelagerter Schotter, sondern eine kiinstliche Auffiillung, die der Beschreibung nach derjenigen von anderen 

derartigen Gruben ahnelte. Vermutlich war der Schacht ursprunglich als Abfallgrube angelegt und reichte noch 

wesentlich tiefer in den Untergrund. Aus der Lage der Skelette war zweifelsfrei zu entnehmen, dass es sich hier um 

Bestattungen handelte. Zwischen den Skelettresten von ca. 300 Individuen wurden Kostiimdetails, Miinzen und 

Medallions gefunden, die eine Datierung in die Zeit der beiden grofien Belagerungen von 1713 und 1744 erlauben. 

Die Archivalien sprechen von insgesamt fiinf Gruben, die jeweils 200 bis 350 Leichen aufnehmen konnten. Siehe 

dazu: W Schmiking, Schadelfunde aus dem Anfang des 18. Jhd. von dem Freiburger Miinsterplatz (Diss. Freiburg 

1940). Zum Befund S. 6 und Abb. 1. Die Arbeit entstand unter dem damaligen rassistischen Forschungsschwer- 

punkt der Freiburger Universitat.

5 FUB ( Anm. 2) 3, 1956, 227 Nr. 311.

6 Ecker (Anm. 3) 378.

7 F. Kempf, Das Freiburger Munster und seine Baupflege in alter und neuer Zeit. Zeitschr. Freiburger Geschichtsver. 

38, 1925, 27.

8 Ratsprotokoll vom 7. Juni 1570, Stadtarchiv Freiburg, B 5 XII A, 23 a.

9 Eintrag im Bruderschaftsbuch der „Mananischen Sodalitat": Ecker (Anm. 3) 378.
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Abb. 5 Nordlicher Bogenansatz der Apsis mit typischer 

Steinbearbeitung der 2. Halfte des 12. Jahrhunderts.

die zur Erbauungszeit waren nicht mehr feststellbar. Sie diirfte aber annahernd der Abbruchkante 

des Gruftmauerwerkes entsprochen haben. Nach oben bin wurde der rechteckige Raum sicher von 

einer Balkendecke abgeschlossen. Deren Auflager gingen aber beim Abtrag der Mauern verloren. 

Die Baugestalt des eigentlichen Kapellenbaus fiber der Beingruft bleibt ungewiss. Burgmaier nimmt 

an, dass bereits von Anfang an ein langsgestreckter Rechteckbau vorhanden war, der nur in seiner 

ostlichen Halfte unterkellert war.10 Den Zugang zur Graft vermutet er fiber eine Treppe im westli

chen Teil der Kapelle. Es ist aber ebenso denkbar, dass fiber der annahernd quadratischen Graft ein 

Obergeschoss mit gleichen Abmessungen folgte, ebenfalls mit halbrunder Apsis, die auf derjenigen 

der Graft ruhte. Damit bekame die Andreaskapelle den Charakter eines kleinen Zentralbaus and 

ware dann an die insbesondere in Bayern and Osterreich vertretenen, hier allerdings meist runden 

Kapellen anzuschliefien. Diese Bauweise wird als erne Nachbildung des Heiligen Grabes in Jerusa

lem gedeutet.11

10 Burgmaier (Anm. 1) 8 mit Abb. 2 a. Er fiihrt verschiedene ebenfalls nur in Teilen unterkellerte Beinhauser aus 

dem 12./13. Jahrhundert an und folgert aus den sehr aufwendig erscheinenden Renovierungen durch das Basler 

Domkapitel diese eher ungewohnliche Baugestalt. Moglicherweise lasst sich auch ein Ablassbrief zugunsten des

„Baus“ der Andreaskapelle vom 22.12.1491 (Freiburger Mtinsterarchiv - Urkunden) dahin deuten, dass zujener 

Zeit Baumaftnahmen an der Kapelle geplant oder durchgefuhrt wurden (W. Muller, Mittelalterliche Formen 

kirchlichen Lebens am Freiburger Munster. In: Ders. (Hrsg.), Freiburg im Mittelalter. Veroff. Alemann. Inst. 29 

[Buhl/Baden 1970] 141-181, hier 178 mit Anm. 254).

11 Beispiele bei S. Zilkens, Karner-Kapellen in Deutschland. Untersuchungen zur Baugeschichte und Ikonographie 

doppelgeschossiger Beinhaus-Kapellen (Koln 1983).
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Abb. 6 Beinhauskapelle von oben. Links der nachtragliche Zugang zum Untergeschoss, 

dariiber das nachtraglich angefugte Fundament der Treppe zum Kapellenraum.

Abb. 7 Westwand des Beinhauses mit den Balkenlbchern fur die Empore.

Die nachtragliche Erweiterung der Gruft zum heute noch erhaltenen Rechteckraum ist an beiden 

Langswanden etwa in der Raummitte als Baunaht deutlich abzulesen (Abb. 3 u. 6). Hier ist auch un- 

ter dem schadhaften Wandverputz der Wechsel von einem Mauerwerk ausschliefilich aus Flussge- 

rollen und Bruchstein im Ostteil zu einem stark mit Ziegelbrocken durchsetzten Mischmauerwerk 

im Westteil erkennbar. In diesem treten auch vielfach Spolien auf.

Im Bereich der Mauerkrone sind an mehreren Stellen unterschiedlich breite Sohlbankschragen von 

ehemals holier gelegenen Fenstern zu erkennen: eine nahe der Baunaht in der Mitte der Nordwand, 

drei an der Siidwand und eine sehr breite nahe der Nordwestecke an der Westwand. Nur die ost- 

lichste auf der Siidseite befindet sich im alteren Bauteil.
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Abb. 8 Altar der Beinhauskapelle, dahinter die aufgetiirmten 

Skelettteile, in der Mitte Balkenrest des Holzgatters.

Nahe der Nordwestecke weist die Nordwand eine vermauerte Tiiroffnung auf. Daraus lasst sick ein 

Aufienzugang entlang der nordlichen Langswand erschlieben, der spater aufgegeben wurde.

Eine Fehlstelle in der Mauerkrone der Westwand nahe deren Siidwestecke mit drei Stufen weist auf 

einen weiteren, wohl nachtraglich angelegten Zugang hin (Abb. 6 u. 7). Von hier muss eine Holz- 

treppe nach unten erganzt werden. Vier hochrechteckige Aussparungen in der Wandflache zwischen 

der Tiiroffnung und der genannten Fensterschrage, deren Oberkanten knapp 2 m fiber dem Fuftbo- 

den liegen, weisen auf die Balkenlagen einer kleinen Empore hin. Eine Verputzkante dicht Liber der 

Bodenlage dieser Empore reicht bis an die Tiiroffnung heran. Offensichtlich war dieser Bereich als 

ein gesonderter Andachtsraum mehrfach erneuert worden.

Einige Befunde im Fundamentmauerwerk lassen auch Riickschliisse auf die Baugestalt der Kapelle 

im Obergeschoss zu. Das Fufibodenniveau muss hoher angenommen werden als das urspriingli- 

che Gelandeniveau, da fur die Fenster zum Gruftraum, auf welche die Sohlbankschragen hinwei- 

sen, auch eine nur ungefahr bestimmbare zusatzliche Wandhohe angenommen werden muss. Eine 

zeichnerische Rekonstruktion des Apsisbogens ergibt fur diesen eine Scheitelhohe von mindestens 

4 m Liber dem Bodenniveau. Hinzugerechnet die ungefahre Quaderhohe des Bogens und eine De- 

ckenbalkenlage darf man eine Raumhohe von ca. 4,50 m annehmen. Demnach kame das Bodenni

veau der Kapelle etwa 0,50 m Liber das heutige Pflasterniveau zu liegen. Vor der Mitte der Westwand 

ist ein halbrundes Fundamentmassiv erhalten, das zu einer Aubentreppe in den Kapellenraum geho- 

ren diirfte. Eine nachtragliche Vormauerung an der Siidwestecke konnte auf einen Strebepfeiler an 

derselben hmweisen; moglicherweise hatte die nachtragliche Anbnngung des Gruftzuganges diese 

Mauerecke geschwacht (Abb. 6).
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Auch die Aufienseite der Apsis wurde dutch eine Fundamentvormauerung nachtraglich verstarkt. 

Der Fundamentumriss konnte darauf hindeuten, dass die ursprungliche Apsis der Kapelle im Ober- 

geschoss dutch einen dreiseitigen Chorschluss ersetzt wurde.

Die Ansicht der Andreaskapelle auf dem Pergamentplan der Festung Freiburg von etwa 1710 (aus 

der Vogelschau von Nordwesten gesehen, Abb. 1) zeigt viele der genannten Details: ein einzelnes 

Gruftfenster in der Nordwand, Fenster und Gruftzugang seitlich sowie den hoher liegenden Kapel- 

lenzugang mittig in der Westwand. Fiir den sonstigen Baubestand gibt es verstandlicherweise keine 

Belege mehr.

Einige Aussagen fur die Innenraumgestaltung der Gruft sind ebenfalls moglich. Die gesamte Ost- 

halfte einschliefilich der Apsis ist auf mehr als zwei Meter Hohe mit Skeletten angefullt. Etwa in 

der Raummitte steht unmittelbar vor den aufgetiirmten Skeletten noch heute ein gemauerter Altar 

(Abb. 8), in dessen Frontseite das geleerte Reliquiengrab erkennbar ist. Hinter dem Altar ragt ein 

3 m hoch erhaltener, querrechteckiger Balken auf. In seine Schmalseiten sind Nuten eingearbeitet. 

Hierbei handelt es sich wohl um den letzten Rest eines Holzgatters, das ublicherweise den Bereich 

der Skelette abgrenzte und auch fur Freiburg in den Schriftquellen belegt ist.12 Der Fufiboden zu- 

mindest des Westteils war mit Ziegeln belegt.

Die ersten iiberlieferten Baunachrichten zu Andreaskapelle und Beinhaus stammen aus dem Jahr 

1570, als das im Freiburger Exil residierende Basler Domkapitel beschloss, die Kapelle von Grund 

auf zu erneuern. In der Quelle heifit es, dass die Mauern unterfangen werden miissten. „Weil aber 

das gebein unden in der kruft mufi herausgetan werden, damit man zu dem fundament komm, soil 

dasselbige uf den Kirchhof neben der capell begraben werden etwan an abent, damit nit vil volks 

zulaufe“.13 Die beabsichtigte Ausraumung scheint aber letztlich unterblieben zu sein, doch wurden 

moglicherweise aus Anlass dieser Erneuerungsmafinahmen die Skelette so in den Ostteil verlagert, 

dass auch die urspriinglich sicher als Altarraum dienende Apsis damit angefullt wurde.

Welche der oben beschriebenen baulichen Veranderungen letztlich den Aktivitaten des Basler Dom- 

kapitels zuzuschreiben sind, lasst sich anhand der Befunde nicht entscheiden.

Entgegen der Annahme von Burgmaier vermute ich, dass die Vergrofierung der Kapelle und Gruft 

bereits zu einem frtiheren Zeitpunkt erfolgte, als der Miinsterfriedhof noch in voller Funktion war. 

Wann genau die nachfolgend behandelten Skelettteile in die Gruft gelangten, ist auch nicht naher zu 

bestimmen. Sie lagen jedenfalls auf der Oberflache des Skeletthaufens und wurden bereits bei der 

Freilegung desselben aufgesammelt. Es ist nicht auszuschliefien, dass auch weitere Teile bei dieser, 

teilweise mit dem Bagger ausgefiihrten Aktion verloren gingen.14

Peter Schmidt-Thome

12 In den Miinsterfabrikrechnungen im Erzbischoflichen Archiv Freiburg findet sich in den Abrechnungen fiir das 

Jahr 1570 der Vermerk, nach dem ein Schreiner Geld erhielt „fur ein neu Gatter im Beinhausle zu fertigen“. Diese 

Mafinahme steht also in unmittelbarem Zusammenhang mit den Bauarbeiten des Basler Domkapitels an der Ka

pelle. Siehe Burgmaier (Anm. 1) 9.

13 Wie Anmerkung 8. Bei den genannten Fundamentarbeiten konnte es sich u. a. um die nachtragliche Ummantelung 

der Apsis handeln. Zum Aufenthalt des Basler Domkapitels in Freiburg: F. J. Gemmert, Das Basler Domkapitel in 

Freiburg. Schauinsland 84/85, 1966/1967, 125-159.

14 Bei der Entdeckung der montierten Skelettteile 1973 wurde voriibergehend von kirchlicher Seite die Vermutung 

geaufiert, es konne sich auch um die Reste im Zuge der Aufklarung „entriimpelter“ Skelette aus Reliquienschrei- 

nen handeln. Diese waren insbesondere seit dem 17. Jahrhundert auf zahlrcichen Altaren zu finden und sind 

auch fiir das Freiburger Munster bezeugt. Allerdings erfolgte ihre Entfernung erst im Zusammenhang mit den 

Josefinischen Reformen im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts. Aufierdem sprechen die eindeutig medizinischen 

Beschriftungsspuren gegen diese Annahme.
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Der anthropologische Befund

Unter den im November 1973 im Rahmen einer Notbergung auf dem Miinsterplatz in Freiburg 

lm Bereich der ehemaligen ,Andreaskapelle‘ entdeckten Skclettresten fanden sich solche, die durch- 

bohrt, teilweise mit Drahten verbunden waren und griinliche oder rostfarbene Verfarbungen sowie 

Reste einer Beschriftung mit roter Farbe aufwiesen.15 Die im ausgehenden 12. oder friihen 13.Jahr- 

hundert erbaute doppelstockige Kapelle, deren Untcrgeschoss als Karner genutzt worden war, wur- 

de im Krieg 1744 beschadigt und ein Jahr spiiter geschleift. Das vorliegende Knochenmaterial wurde 

oberhalb einer Schicht angetroffen, die mit der fur 1570 iiberlieferten (vermeintlichen?) Aushebung 

des Beinhauses im Zusammenhang steht und stammt damit aus dem Zeitraum zwischen dem Ende 

des 16. und der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts.

Tabelle 1 Freiburg, ,Andreaskapelle‘. Verteilung der vorliegenden Knochenreste uber das Skelett.

Anzahl Prozent

Schadel 26 11,1

Postkranium

Schultergiirtel (Clavicula, Scapula, Sternum) 6 2,6

Wirbelsaule (ohne Sacrum) 72 30,8

Rippen 65 27,8

Beckengiirtel (inkl. Sacrum) 9 3,8

Grofte Langknochen 8 3,4

Autopodien

Handknochen 16 6,8

Fuftknochen 32 13,7

Summe 234 100

Erhaltungszustand und Uberlieferung

Die zur Untersuchung vorliegenden Skelettreste sind stark fragmentiert, wenig widerstandsfest, fra- 

gil und erscheinen papierartig ausgelaugt. Sie sind elfenbeinfarbig, schmutzigweifi bis hellbeigefar- 

ben, weisen also nicht die fur erdgelagerte Knochen typische Patmierung auf. Zudem lassen sie fast 

durchweg rezente Beschadigungen erkennen, die auf die Stoning des Befundes duch den Bagger 

zuruckzufuhren sein diirften. Die Frakturen sind allesamt als Sprodbriiche anzusprechen.

Das Knochenmaterial setzt sich aus 234 Einzelknochen bzw. -fragmenten zusammen, die v. a. dem 

Stammskelett und den Autopodien, seltener dem Schadel oder den grohen Langknochcn der Ex- 

tremitaten zuzuordnen sind (vgl. Tab 1). 65% der Skelettelemente stammen von Wirbeln, Rippen 

sowie Teilen des Schulter- oder Beckengiirtels und mehr als 20% von Hand- oder Fufiknochen. 

Letztere sind im Gegensatz zu denen des Stammskeletts meist vollstandig iiberliefert. Vom Scha

del sind lediglich Einzelteile reprasentiert, von den langen Extremitatenknochen nur vier grofiere 

Diaphysenabschnitte, drei fragliche Schaftbruchstiicke von Femur und Tibia sowie das proximale

15 Die Ausgrabung fand unter Leitung von Herrn Dr. P. Schmidt-Thome vom Regierungsprasidium Freiburg, Referat 

25 Denkmalpflege (damals Landesdenkmalamt Baden-Wiirttemberg, Auftenstelle Freiburg) undE. Schmidt (ehe- 

mals Tubingen) statt. Beteiligt waren seinerzeit u. a. Frau Dr. M. Seifert, die einen Grabungskatalog erstellte, und 

Herr Prof. Dr. P. Volk, der auch die vorliegende Studie mit grofiem Interesse und hilfreichen Hinweisen begleitete. 

Ihnen alien sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt.
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Ende eines rechten Humerus. Damit stellen gerade die spongiosareichen Partien und die kleineren 

Skelettelemente, die unter ,normalen‘ Umstanden im Boden schlechter iiberdauern, das Hauptkon- 

tingent des Fundguts dar. Und dies offenbar nicht nur, weil sie teilweise durch Drahte miteinander 

im Verband gehalten wurden (s.u.), sondern emerseits giinstige Erhaltungsbedingungen geherrscht 

haben und andererseits eine gewisse Selektion bei der Deponierung stattgefunden haben muss.

Verdrahtung Veifdrbung, Beschriftung und andere Spuren

Bereits bei der Bergung der Knochenteile war aufgefallen, dass einzelne Skelettpartien miteinan

der verdrahtet oder mit Eisenstiften versehen waren, Durchbohrungen und/oder griinliche bzw. 

rostfarbene Verfarbungen aufweisen. Dazu kamen an einigen Stricken Spuren einer in roter Farbe 

ausgefuhrten Beschriftung sowie isolierte, grohere und klcinere, meist in engen Windungen unre- 

gelmahig verbogene und miteinander verdrillte Drahtreste. Die Griinfarbungen variieren zwischen 

zartem Lindgriin, tiirkisfarbenen Nuancen und intensivem Dunkelgriin. Sie treten lediglich auf 

kleineren Flachen begrenzt, meist jedoch in unmittelbarer Nachbarschaft von Durchbohrungen 

auf und sind zweifelsfrei auf eingewanderte Kupfer-Ionen zuriickzufiihren.16 Durch einige dieser 

Perforationen ziehen sich noch Reste der Verdrahtung. Eisenverfarbungen sind wesentlich seltener 

als Kupferverfarbungen. Spuren roter Farbe treten an zehn Knochenteilen in Erscheinung.17 Insge- 

samt konnen derartige Hinweise einzeln oder in Kombination an mehr als 75% aller vorliegenden 

Knochen(-fragmente) festgestellt werden. Sie belegen, dass es sich hierbei um montierte Skelettteile 

handelt, die im klinischen Bereich oder zur Ausbildung von Arzten Verwendung fanden.

Bei der Montage der einzelnen Skelettelemente in anatomisch korrekter Abfolge kamen v. a. Kup- 

ferdrahte in drei verschiedenen Starken und unterschiedlicher Verarbeitungstechnik zum Einsatz. 

In einem Fall waren zwanzig Wirbelkorper (vc 318-vl 3) zentral in Richtung der Korperlangsachse 

durchbohrt und auf einen Draht mit einem Durchmesser von 2,4 mm aufgereiht worden (Abb. 9). 

Dieser Wirbelsaulenabschnitt ist bei der Bergung durch den Bagger oder im Rahmen der Deponie

rung in zwei Teile zerbrochen (worden). Von einer zweiten Wirbelsaule fanden sich ebenfalls zwei 

Teilstiicke mit insgesamt 17 Wirbeln (vc 3 - vt 5 und vt 11 - vl 5) aufgefadelt auf einem Draht von 

lediglich 1,1 mm Durchmesser. Eine zusatzliche Stabilisierung wurde in diesem Fall dadurch erreicht, 

dass die Zwischenwirbelgelenke (jeweils rechter und linker Processus articularis inferior mit den 

entsprechenden superioren Gelenkflachen des nachfolgenden Wirbels) mit einem dtinnen Draht 

verbunden wurden. Hierfur und fur die meisten anderen Verbindungen (z.B. Manubrium sterni 

- Clavicula, Rippen - Rippenknorpel, Kondylen der Schadelbasis - Atlas) ist ein Draht mit einem 

Durchmesser von 0,8 mm verwendet worden. Die doppelte Fixierung zwischen den Processus trans

versales der Brustwirbel und den ansetzenden Rippen sowie die dreifache Verkniipfung zwischen 

den Kreuzbeinfliigeln und den jeweils anliegenden Beckenteilen und der beiden Beckenhalften im 

Bereich der Schambeinfuge diirften ebenfalls aus Griinden der Stabilitat notwendig gewesen sein. 

Die einzeln hervorstehenden Drahtenden wurden entweder flach spiralig oder konisch schnecken- 

artig aufgedreht. Zur Fixierung des Brustkorbs und zur Wahrung des Zwischenraums sind zwischen 

den Rippen zudem zwei fortlaufend und gegenlaufig um die Rippen gewundene Drahte angebracht

16 Vgl. S. C. Otto/F. Schweinsberg/M. Graw/J. Wahl, Uber Aussagemoglichkeiten von Grim- und Schwarzfar- 

bungen an (pra)historischem Knochenmaterial. Fundber. Baden-Wiirttemberg 27, 2003, 59-77.

17 Die rote Farbe wird von P. Volk als wasserloslich beschrieben. Nach seiner Erinnerung waren die Gebeine mit 

ihren jeweiligen lateinischen Namen - z.B. Clavicula fur das Schliisselbein - beschriftet (schriftl. Mitt, vom 

5.5.2006). Dass heute nurmehr wenige Skelettelemente eine solche Signatur aufweisen, konnte bedeuten, dass 

diese beim Reinigen der Knochen versehentlich entfernt wurde oder infolge ungiinstiger Lagerung im Laufe der 

Jalire verblasst ist.

18 Die Abkiirzungen bedeuten: vc = Halswirbel (vertebra cervicalis), vt = Brustwirbel (vertebra thoracica), vl = Len- 

denwirbel (vertebra lumbalis); die arabische Ziffer gibt die Position im jeweiligen Wirbelsaulenabschnitt an.
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Abb. 9 Auf Kupferdraht aufgezogene Teilwirbelsaule 

(Hals- und Brustwirbel) mit Spuren roter Beschriftung. 

Das hakenformige Ende konnte zur Aufhangung ge- 

dient haben.

Abb. 10 Fragment des Os occipitale (Hinterhaupts- 

bein) eines Kindes mit glattrandiger Sagekante (Pfeil) 

als Hinweis auf einen horizontal im Verlauf der „Hut- 

linie“ angelegten Sektionsschnitt.

Abb. 11 Fuhwurzelknochen (Os cuneiforme inter

medium), Mittelfuftknochen (Metatarsus) sowie Pha

lanx proximalis, media und distalis des 2. Strahis des 

rechten Fuftes in anatomischer Abfolge mit Resten der 

Verdrahtung, Beschriftung und Rostspuren.

Abb. 12 Teilwirbelsaule (Brust- und Lendenwirbel) 

eines jiingeren Erwachsenen mit teilweise noch les- 

baren Spuren der Beschriftung (anatomische Bezeich- 

nung und Nummerierung).
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worden. Nach demselben Prinzip verbunden und gleichzeitig einen gewissen Abstand gewahrleis- 

tend fanden sich vier Mittelfuhknochen des rechten Pubes (Mt I19-Mt IV) eines Erwachsenen und 

drei Mittelhandknochen der linken Hand (Me II-Me IV) eines Jugendlichen. In diesen Fallen 

wurden die beiden Drahtenden miteinander verzwirbelt

Da weitere Wirbelkorper vorliegen, die keine Durchbohrung aufweisen, konnte urspriinglich noch 

eine dritte Montagevariante vorgelegen haben: die Aufreihung der Wirbelsaule auf einem Stab oder 

einer ahnlichen Halterung, die im Bereich des Wirbelkanals verlief - vergleichbar der Befestigung, 

wie sie auch bei modernen Anatomieskeletten zu linden ist.20 Im Allgemeinen waren offenbar auch 

die Bandscheiben durch vergangliches Material ersetzt worden.

Stark korrodierte Reste kraftiger Eisenstifte sind zweimal erhalten. Im ersten Fall wurde ein rechter 

Oberschenkelknochen unter Ausnutzung der Markhdhle langs durchstofien, im zweiten das linke 

Sprung- und Fersenbein fest miteinander verbunden. Der Talus selbst ist in Richtung der anderen 

Fubwurzelknochen mehrfach durchbohrt, und es finden sich vereinzelte Kupferdrahtreste in situ. 

So war in dieser Richtung in engen Grenzen eine gewisse Beweglichkeit der Konstruktion gege- 

ben. Diinnerer Eisendraht wurde scheinbar nur ausnahmsweise, evtl. zur Ausbesserung, verwendet: 

bei einer Wirbel-Rippen-Verbindung und an dem bereits erwahnten proximalen Gelenkende des 

rechten Humerus eines jiingeren Erwachsenen, in dem sowohl Kupfer- als auch Eisendrahtreste 

stecken.

Zwei nach Form- und Grobenmerkmalen wohl zum selben, eher mannlichen Erwachsenen ge- 

hdrigen Schlafenbeine lassen im Bereich des Tuberculum articulare zum Kiefergelenk hin je eine 

Durchbohrung erkennen, deren Umgebung jedoch keinerlei Verfarbungen aufweist. Der zugehd- 

rige Unterkiefer wurde zwar nicht gefunden, war aber offenbar nur mittels einer verganglichen 

Schnur o. A. verbunden. Fehlende Aussplitterungen im Randbereich der beiden Perforationen 

konnten ebenso darauf hinweisen, dass sie letztlich doch mcht genutzt wurden. Ahnliches ist auch 

fur zwei Bohrungen anzunehmen, die an einem 2. Halswirbel zum Atlas hin angebracht, aber nicht 

verdrahtet worden sind. Hier konnte ein Zusammenhang mit dem o. g. 1. Halswirbel bestehen, der 

an die Schadelkondylen fixiert ist. Wahrscheinlich sollte ermoglicht werden, den Schadel bei Bedarf 

zur naheren Inspektion von der Wirbelsaule abnehmen zu konnen.

Die in roter Farbe vorgenommene Beschriftung einzelner Skelettteile erfolgte unter Verwendung 

arabischer Zahlen und lateinischer Nomenklatur.21 Eindeutig verifizieren lasst sie sich nur noch 

an zwei Metatarsalia des rechten Fufies eines eher mannlichen Erwachsenen (der Mt II tragt die 

Aufschrift „2.“, der Mt III „3. Metatarsi'1) sowie auf der Ventralseite von vier Wirbelkorpern eines 

friihadulten Individuums (vt 9: „9“; vt 10: „Vertebrae Thoracis11; vt 11: „11“; vt 12: „12“; vgl. Abb. 

12). Die Metapodien und die Wirbel waren demnach entsprechend der medizinisch korrekten Be- 

zeichnung benannt und durchnummeriert. Nicht mehr entzifferbar sind dagegen die Reste roter 

Beschriftung an einem rechten Oberschenkelknochen, an zwei Rippenbruchstiicken und einem 

Wirbelfragment.

Zwei dariiber hinaus bemerkenswerte Spuren weist das Hinterhauptsbein eines ca. 2-jahrigen Kin- 

des auf (s. Abb. 10): einen horizontalen Sageschnitt oberhalb der Protuberantia occipitalis inter

na/externa sowie eine Durchbohrung in der Sagittalebene nur wenig fiber dem Foramen magnum. 

Ersterer ist mit Sicherheit einer zeitgendssischen Sektion zuzuschreiben, letztere diente hochstwahr- 

schemlich der Befestigung des Schadels auf einer Unterlage oder im Skelettverband.

19 Die Abkiirzungen bedeuten: Mt = Metatarsus, Me = Metacarpus; die lateinische Zahl gibt den jeweiligen Strahl 

(I = Daumen bzw. Grofizehe bis V = kleiner Finger bzw. kleine Zehe) an.

20 Heute wird in der Regel ein der natiirlichen Riickgratkriimmung entsprechend, doppelt S-formig gebogenes 

Stahlband verwendet, das im Riickenmarkskanal verlauit. Die Zwischenwirbelscheiben  werden durch Filzeinlagen 

simuliert.

21 Nach P. Volk handelt es sich um eine zeitgendssische Schrift aus dem 18. Jahrhundert.
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Besonderheiten, Mafie und Mindestindividuenzahl

Der fragmentarischen Uberlieferung der vorliegenden Knochenreste entsprechend, liefern sie uber 

grobe Anhaltspunkte zur Alters- und Geschlechtsdiagnose hinaus nur wenige metrische Daten so- 

wie punktuelle Hinweise auf anatomische Besonderheiten und pathologische Veranderungen. Diese 

seien der Vollstandigkeit halber und im Hinblick auf evtl. spatere Vergleiche mit zeitgleichen Ske- 

lettserien im Nachfolgenden kurz und zusammenfassend aufgelistet:

1. Atlas (eher mannlich, erwachsen) mit offenem Arcus posterior;

2. Clavicula li (eher mannlich, erwachsen) groEte Lange ca. 135,22

3. Pelvis re (eher mannlich?, spatadult(-friihmatur)) Dm. Acetabulum 55;

4. Maxilla li (mannlich, erwachsen) mit Anzeichen von Sinusitis maxillaris, labialem Wurzelabszess 

(21  und 22) und intravitalem Zahnverlust (26-28);23

5. Femur re (mannlich?, erwachsen) oberer Dm. tv  32, sag 26; Diaphysenmitte Dm. tv 27,3, Dm. 

sag 27,8, Umfang 85; geschatzte groEte Lange um 430;

24

6. Femur li (eher mannlich, juvenil (oder alter)) oberer Dm. tv 29,7, sag 18,2; Diaphysenmitte Dm. 

tv 24,8, sag 23,2, Umfang 74; geschatzte groEte Lange um 380/90;

7. Maxilla li (unbest., erwachsen) mit Wurzelabszess (23), reduziertem 27; Nasenbreite um 24; 

Gaumenbreite um 40.

Aus dem gesamten Sammelsurium von 234 Skelettteilen ergibt sich eine Mindestindividuenzahl von 

vier (bis fiinf) Personen. Diese lassen sich wie folgt charakterisieren:

A Spatadult(-fruhmatur), (eher) mannlich; reprasentiert durch beide Temporalia, Teile der Schadel- 

basis, 21 Wirbel (Atlas, Axis-vt 7, vt 11-vl 5) Fragmente von Scapula re, Clavicula li, Manubrium 

sterni, Humerus re, Pelvis re und li, 32 FuEknochen re und li (z.B. Abb. 11) sowie 7 Rippen- 

bruchstiicke; fraglich zugehdrig sind Teile von Maxilla und Os zygomaticum li, Femur re, 2 Ti- 

biafragmente;

B Juvenil (um 16-18 Jahre), (eher) mannlich; reprasentiert durch 2 Brustwirbel (vt 7 und vt 8?), 

Fragmente von Sacrum, Radius re, 16 Handknochen li sowie mindestens 8 Rippenbruchstiicke, 

Pelvis re und li; fraglich zugehdrig sind Teile von: Femur li (?), div. Kalottenfragmente;

C Infans I (um 2 Jahre), Geschlecht unbestimmt; reprasentiert durch mehrere Kalottenfragmente, 

beide Temporalia, Os occipitale, Bruchstiicke von Humerus re sowie mindestens 15 Wirbel- und 

Rippenfragmente;

D Friihadult (um 25 Jahre), Geschlecht unbestimmt, vielleicht eher weiblich; reprasentiert durch 

Os parietale re, 5 Hals-, 12 Brust- und 4 Lendenwirbel, Manubrium sterni sowie mindestens 

3 Rippenbruchstiicke; fraglich zugehdrig ist ein Teil der Maxilla li.

Nicht eindeutig zuzuweisen sind eine Anzahl von Wirbel- u. Rippenfragmenten sowie je ein Bruch- 

stuck des Os frontale und des Os temporale li. Sie konnten moglicherweise ein drittes (vielleicht 

ebenfalls mannliches) erwachsenes Individuum reprasentieren. Vonemander abweichende Proporti- 

onen zwischen Atlas und Axis von A lassen zudem vermuten, dass bei der Montage auch innerhalb 

eines Skelettes Teile von verschiedenen Individuen verwendet wurden.

22 Male nach R. Martin, Lehrbuch der Anthropologic (Jena 1927). Angaben in mm.

23 Bezeichnungen der Zahnpositionen nach mternationaler Nomenklatur.

24 Die Abkiirzungen bedeuten: tv = transversal, sag = sagittal.
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Sch I ussfo Igerungen

Das vorliegende Knochenmaterial stellt zweifellos die Uberreste von Skeletten dar, die im 17. und/ 

oder 18. Jahrhundert zu Anschauungszwecken bzw. fur anatomische Studien im Rahmen der Medi- 

zinerausbildung unter Verwendung von Kupfer- und Eisendrahten rekonstruiert und terminologisch 

korrekt beschriftet worden sind. Sie reprasentieren mindestens vier Individuen: je einen Erwach- 

senen beiderlei Geschlechts (wobei die Geschlechtsdiagnose ,weiblich‘ bei Individuum D nur als 

Tendenz zu erfassen ist) sowie ein kindliches und ein jugendhches Individuum und liefern in dieser 

Kombination eine ideale Grundlage fur den Anatomie-Unterricht, um sowohl Wachstumsvorgange 

als auch den Geschlechtsdimorphismus am menschlichen Skelett zu dokumentieren. Sie gewahren 

dariiber hinaus interessante Einblicke in die Montagetechniken der damaligen Praparatoren.

Das Fundgut setzt sich vorwiegend aus kleinteiligen und fragilen Knochenteilen zusammen, die 

unter normalen Inhumierungsbedmgungen schlechtere Erhaltungschancen haben. Grofiere Skelett- 

elemente sind nur bruchstiickhaft vertreten. Grobe Langknochen, die iiblicherweise besser iiber- 

dauern, fehlen weitestgehend. Nimmt man jedes Fragment stellvertretend fur einen vollstandigen 

Knochen, stellen die vorhandenen 234 Teil(-stiick)e nur rund ein Viertel aller Knochen dar, die bei 

vollstandiger Uberlieferung der vier Individuen zu erwarten gewesen waren. Das bedeutet ebenfalls, 

dass die Anatomieskelette entweder nicht komplett entsorgt oder bei der Ausgrabung nicht in toto 

erfasst wurden.

Die medizinische Fakultat der Universitat Freiburg reicht bis ins 16. Jahrhundert zuriick. Vom anato- 

mischen Institut sind allerdings infolge eines Brandes im 2. Weltkrieg kaum historische Dokumente 

erhalten.25 Aus welchen Griinden die Lehr-Skelette spatestens im Jahre 1744 im Beinhaus unter der 

,Andreaskapelle‘ deponiert wurden, ist heute leider nicht mehr zu klaren. Immerhm hat man fur eine 

pietatvolle Entsorgung gesorgt.

Simone Krais und Joachim Wahl
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