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Einleitung

Nordlich der Othmarskirche am siidlichen Rand der ehemaligen Domfreiheit fand vom 

19.08.1996 bis 11.07.1997 eine Ausgrabung des Landesamtes fur Archaologie Sachsen- 

Anhalt aus AnlaB eines Bauvorhabens statt. Die Grabungsflachen lagen auf der Kuppe, 

im Hangbereich und am HangfuB des Othmarsberges und waren durch Unterkellerungen 

am Othmarsweg und Othmarsplatz begrenzt. Diese Keller waren bereits vermessen wor- 

den und nicht Gegenstand der Ausgrabungen.1 Die zu untersuchende Flache lag am Ran- 

de der Schotterterrasse, auf der heute die Stadt Naumburg unweit der Miindung der 

Unstrut liegt. Unmittelbar unterhalb der Grabungsflachen befindet sich eine noch heute 

sprudelnde Quelle. Im Siiden zur Othmarskirche hin war in groBen Abschnitten die Um- 

mauerung der ehemaligen Domfreiheit nachweisbar, obgleich die Mauerabschnitte selbst 

in ihrer gesamten Breite auBerhalb des zur Grabung vorgesehenen Bereiches standen 

(Abb. 1).

Vor Grabungsbeginn war auf der Kuppe durch Abbaggerung uberall bereits das Schich- 

tenniveau des spaten Mittelalters erreicht worden. Nur vor der erwahnten Stadtmauer im 

Siiden gewahrte eine etwa fiinf Meter breite Terrasse Einblick in die Neuzeit. Im Hang

bereich und am HangfuB war per Bagger bis auf groBflachige Hofpflasterhorizonte der 

Neuzeit abgetieft worden. Danach wurden Schnitte angelegt und bis auf die anstehenden 

Terrassenschotter abgetieft. Die komplexe stratigraphische Struktur der mittelalterlichen 

und neuzeitlichen Befunde lieB sich vor allem durch die Analyse der eingelagerten Kera- 

mik mit Hilfe einer Harris-Matrix in ein Phasenmodell auflbsen. Dabei bedeutet eine Pha

se in der Regel Gleichzeitigkeit der Befunde. Es zeigte sich, daB nur auf der Hangkuppe 

hochmittelalterliche Befunde dokumentiert werden konnten, wahrend die Nutzung des 

Hanges und des HangfuBes und deren Bebauung erst im Spatmittelalter einsetzte. Der 

HangfuB war aufgrund von Restbebauung und eindringendem Grundwasser nur in Klein- 

schnitten mit geringer Tiefe zu untersuchen und lieferte somit kaum aussagekraftiges ar- 

chaologisches Material. Die gut stratifizierten Befunde und die eingelagerten Funde 

konnten im Rahmen des Vorberichts nur ansatzweise untersucht werden. Im Folgenden 

soli unter dieser Voraussetzung das erarbeitete Phasenmodell mit den wichtigsten Befun

den und Funden des Mittelalters und der Neuzeit vorgestellt werden.
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Abb. 1: Naumburg (Saale), Ldkr. Burgenlandkreis, Othmarsweg. Lage der Grabungsflachen im 

Stadtplan von Naumburg. Grabungsbereiche: 1 Kuppe, 2 Hang, 3 HangfuB; aufgehende 

Bebauung schraffiert, K Keller, Q Quelle, a Othmarsweg, b Othmarsplatz, c Lindenring, 

d nachgewiesener Stadtmauerverlauf

Die mittelalterlichen Phasen

Die alte Humusschicht

Auf der Hangkuppe fand sich in alien Schnitten oberhalb des anstehenden Bodens ein Ho

rizon! aus mittelbraunem, kriimeligem Lehm. Bei diesem Horizont, dem A-Horizont, han- 

delte es sich um eine alte Humusschicht, die samtliche vorgeschichtlichen Befunde~ 

iiberlagerte. Sie nahm nach Osten hin leicht an Machtigkeit zu.

Die Befunde der altesten mittelalterlichen Phase waren teilweise in die Oberflache des 

A-Horizontes eingetieft, teilweise aber erst innerhalb oder unterhalb zu erkennen. Die Hu

musschicht enthielt neolithische bis mittelalterliche Keramik, was darauf zuriickzufuhren 

sein wird, dab durch Gartenbau oder ahnliche Bodeneingriffe immer wieder altere Befun

de gestbrt und darin eingelagerte Keramik umgelagert worden war. Der Humushorizont 

war demnach wiederholt umgearbeitet worden.
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Abb. 2: Naumburg (Saale), Ldkr. Burgenlandkreis, Othmarsweg. Phase 1, slawische Siedlungsbe- 

funde auf der Kuppe. a Pfostenreihen, b Ofengrube 0296, c Abfallgrube 123, K Keller; 

Punkt-Strich- Linie - untersuchte Bereiche/Schnitte mit slawischen Befunden

Phase 1: 11./12. Jh.

Nur auf der Hangkuppe fanden sich Gruben, deren Verfiillungen ausschlieBlich Kera- 

mik der slawischen Topfertradition enthielten (Abb. 2). Die erhaltenen, zum Teil gestbr- 

ten und fundleeren Gruben deuten einerseits auf nicht naher interpretierbare Reste von 

Bebauung in Form einer doppelten Pfostenreihe (214, 216, 218, 220, 224, 242) hin, von 

der nur die grbBte Grube 218 datierendes Material enthielt. Es kbnnte sich in Verbindung 

mit einer wahrscheinlich gleichzeitigen, im 90°-Winkel liegenden runden Grube 230 um 

die Ecke eines Gebaudes handeln.

Andererseits sind eine Abfallgrube und eine Ofengrube dieser Zeitstellung dokumentiert. 

Fur Abfallgrube 123 kann, obwohl im Norden und Osten durch neuzeitliche Befunde gestbrt, 

wohl eine urspriinglich ovale Form angenommen werden. Unmittelbar auf der Grubensohle 

fand sich eine Verfiillung aus gelblich bis hellbraunem Lehm (125), die die urspriingliche Be- 

deutung als ausgekleidete Vorratsgrube nahegelegt. Dariiber lag die dunklere Abfallverfiil- 

lung 124, die sehr viele Tierknochen sowie grbBere Keramikfragmente enthielt. Die Mehrzahl 

der Scherben konnte zu drei GefaBfragmenten zusammengefiigt werden. Bei diesen handelte 

es sich um Tbpfe, die in Form, Verzierung und Ware in das 11. Jh. zu datieren sind (Abb. 3).3
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Abb. 3: Naumburg (Saale), Ldkr. Burgenlandkreis, Othmarsweg. Phase 1, slawische Keramik aus 

der Abfallgrubenverfiillung 124.1 Ware 2, 2, 4-6 Ware 1, 3 Ware 3. M 1:2
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In Zusammenhang mit der Ofengrube 296, in der Asche- und gebrannte Hiittenlehmre- 

ste eingelagert waren, kann man auf der Hangkuppe von einem Siedlungsplatz der mittel- 

slawischen Zeit sprechen.

Im Nordosten des erhaltenen Grubenbereiches wurde die Abfallgrube 123 von der nur 

teilweise erhaltenen kleinen Grube 126 geschnitten. Ihre Verfiillung 127 enthielt ebenfalls 

hochmittelalterliche Keramik, die jedoch aufgrund ihres harteren Brandes und ihrer Dorn- 

rander bereits Merkmale der spatslawischen Ware (12. Jh.) aufweist4.

Alle Waren sind auf der langsam drehenden Tbpferscheibe gefertigt, da die Spuren der 

Drehrillen nicht exakt horizontal und parallel verlaufen wie dies auf der rotierenden Top- 

ferscheibe der Fall ist. Es konnten drei Warenarten differenziert werden, die sich vor al- 

lem in der Harte unterscheiden:

Ware 1 Ware 2 Ware 3

Farbe hell- bis dunkelgrau, 

seltener rbtlichbraun

dunkelgrau braunliche Oberflache, 

hellerer Kern

Magerung grobe, groBe Quarzite, 

Sand

mittelgrober Sand mittelgrober Sand

Oberflache lochrig, rauh, teilweise 

mit Fingern verstrichen

geglattet geglattet

Konsistenz broselig, nicht hart 

gebrannt

hart sehr hart

Von archaologischer Seite ist damit ein Anhaltspunkt fur die Lage der ersten urkundlich 

erwahnten Kaufmannssiedlung des Bischofs Kadaloh im Jahre 1033 gegeben, denn die 

Keramik laBt sich aufgrund der Randformen, der Warenarten und der Verzierungen in das 

11. Jh. stellen. Die Siedlung lage damit in jedem Fall weiter entfemt von Burg und Dom 

als bisher vermutet oder dehnte sich bereits auf die um den Dom liegenden Hochflachen 

aus. Es kbnnte sich aber auch um eine bereits existierende Siedlung gehandelt haben, die 

neben der Kaufmannssiedlung im Schutz der Burg bestand. Der Othmarsberg hatte zudem 

den Vorteil der nahen Quelle. AuBerdem lag die Siedlung unweit des spateren Salztores, 

wo die siidlichen und siidwestlichen StraBen einmiinden, um uber das Plateau nach Nor

den und Nordwesten zu fiihren.5

Phase 2: 13. Jh.

Die Befunde des 13. Jh. auf der Hangkuppe waren ebenfalls in den Humushorizont ein- 

getieft, sie enthielten jedoch bereits ausschlieBlich Keramik der blau-grauen Ware. Das 

Fehlen eines Mischhorizontes zwischen Keramik der Phase 1 und denen der blau-grauen 

Ware kann fur einen Hiatus zwischen beiden Besiedlungsphasen sprechen.

Die wenigen Gruben, in denen sich friihe Grauwaren fanden, besaBen eine unregelmaBi- 

ge Form, die aufgrund ihrer Verfiillung als Jauchegruben oder Gruben, die in irgendeiner 

Weise mit Landwirtschaft in Verbindung standen, zu deuten sind. Einige Pfostenlbcher 

waren keiner Struktur zuzuordnen. Weitere kleinere und flache Gruben unklarer Bedeu- 

tung konnten nur als Negativbefund freigelegt werden.
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Die Aufplanierungsschicht

In alien Schnitten auf der Kuppe iiberlagerte eine ca. 0,5 m dicke Schicht aus grauem 

Lehm (66, 36, 273) den Humushorizont sowie die Befunde der Phasen 1 und 2. Diese 

Schicht bedeckte bei etwa gleichbleibender Machtigkeit die gesamte Kuppe und kann da- 

her als geplante Aufplanierung interpretiert werden, durch die das Gelande fur eine Neu- 

besiedlung vorbereitet werden sollte. Hierfur spricht auch ein sehr homogenes 

Keramikmaterial, das reichlich in der Aufplanierung enthalten war, wobei sich weiche 

und harte Grauwaren die Waage halten. Ebenfalls, jedoch in geringerer Anzahl, ist eine 

rdtliche, oxidierend gebrannte Ware vertreten. An Randformen sind fast nur niedrige Kra- 

genrander vertreten. Gelegentlich finden sich Wursthenkel, aber auch flache Henkel mit 

hochgezogenen Seiten. Diese weisen aber noch - wie die Wursthenkel, aus denen sie ty- 

pologisch hervorzugehen scheinen - schrage Einschnitte als Verzierung auf. Es fanden 

sich auBerdem Deckel.

Alle diese Merkmale datieren das Keramikmaterial grob in die erste Halfte des 14. Jh.

Phase 3: 14. Jh.

Die Befunde der Phase 3 befanden sich in alien Schnitten unmittelbar liber der Aufplanie

rungsschicht oder waren in diese eingetieft. Sie sind vor allem durch ihre stratigraphische 

Lage und die Funde in der Aufplanierung datiert. Es handelte sich zumeist um Reste von 

LehmfuBbbden und um flache Gruben, deren Sohlen mit einem harten Lehm-Kalk-Estrich 

ausgeschmiert waren (Abb. 4).

In Schnitt 1 fand sich, leicht in die Aufplanierungsschicht 66 eingetieft, der Stampf- 

lehmfuBboden 65. Dieser zog im Westen in die Grube 96, die auf ihrer Sohle Brandreste 

aufwies, also als Feuerstelle gedeutet werden kann. Um diese Grube herum verlief eine 

Reihe von Stakenlbchern 68. Auch in Schnitt 4 fanden sich sehr fragmentarisch erhaltene 

Reste eines LehmfuBbodens 271. Fraglich ist, ob es sich bei Befund 184 im Siiden um ei- 

nen FuBboden handelte. Zwar bestand er aus dem gleichen gelblichen Lehm, aus dem 

auch die StampflehmfuBbbden gemacht sind, aber es fehlte der typische dunkle Laufho- 

rizont und Befund 184 war auch nicht hart genug fur einen FuBboden. Auffallig waren die 

gerade Begrenzung nach Norden sowie einige eingetiefte Pfostenlocher. Beides spricht 

fur eine Interpretation als Rest eines Hauses.

Die Gruben mit Lehm-Kalk-Estrich besaBen bej unterschiedlicher Form, GroBe und 

Ausrichtung jeweils ahnlich geringe Tiefe. Die konkav zulaufenden Sohlen waren mit 

z. T. sehr hartem Lehm-Kalk-Estrich verstrichen. Die Grube 99 war mit der gleichen 

Schicht verfullt, die auch die umliegenden Befunde iiberlagerte. Die Verfiillung der Gru

ben 267 und 269 bestand hingegen aus stark aschehaltigem Material. Auf ihren Sohlen 

oder Wandungen fanden sich jedoch keine Zeichen von Hitzeeinwirkung. Bei den Gruben 

mit Lehm-Kalk-Estrich (99, 267, 269) wird es sich somit um Werkgruben gehandelt ha- 

ben, deren genaue Funktion unklar ist. Aufgrund des Fehlens von Hausstrukturen haben 

diese Werkgruben wohl in einem Hinterhofbereich gelegen. Die dazugehbrenden Hauser 

werden hochstwahrscheinlich im unterkellerten Bereich am Othmarsweg gelegen haben. 

Wenn es sich bei Befund 0184 um eine Hausstruktur gehandelt haben sollte, ware auch eine 

Bebauung zum Othmarskirchhof hin vor Errichtung der Stadtmauer denkbar.
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Abb. 4: Naumburg (Saale), Ldkr. Burgenlandkreis, Othmarsweg. Phase 3, Siedlungsbefunde auf 

der Kuppe: a Feuerstelle mit Stakenlbchern, b LehmfuBbbden, c Werkgruben mit Estrich, 

d Nordkante der Stadtmauer, K Keller

Phase 4: 14./15. Jh.

Befunde auf der Kuppe

Wahrend sich die Befunde der Phase 3 leicht stratigraphisch korrelieren lassen, weil sie 

alle unmittelbar fiber der grauen Aufplanierungsschicht lagen, ist eine stratigraphische 

Korrelation zwischen den verschiedenen Schnitten in bezug auf die nachfolgende Zeit 

schwierig. Die Zuweisung zu einer Phase erfolgt daher zum einen aus der Tatsache, daB 

die Befunde jiinger waren als Phase 3, und zum anderen aufgrund der in sie eingelagerten 

ahnlichen Keramik.

Der einzige Oberflachenhorizont dieser Phase war ein harter StampflehmfuBboden 249, 

der als AuBenbereich gedeutet werden muB, in den zwei phasengleiche Latrinen oder Ab- 

fallgruben eingelassen waren.

Der Phase 4 ist eine groBe Anzahl von Gruben zuzuweisen. Zum einen handelte es sich 

dabei um kleinere ovale (87, 164, 259, 261) oder kreisrunde (84, 89) Gruben. Grube 84 

wies einen kreisrunden UmriB von ca. 0,55 m Durchmesser auf und war noch 1,60 m tief 

erhalten. Ihre Verfiillung 75 enthielt neben einem Kugeltopf und einer Schiisselkachel
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Abb. 5: Naumburg (Saale), Ldkr. Burgenlandkreis, Othmarsweg. Phase 4, spatmittelalterliche 

Keramikauswahl. GefaBe M. 1:4, Randformen M. 1:2
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auch einen oxidierend gebrannten Henkeltopf mit Bodenmarke (Abb. 5.1).6 Diese Verfiil- 

lung war mit einer Steinpackung bedeckt. Letztere markiert wohl auch die urspriingliche 

Oberkante der Grube, welche somit vollstandig erhalten ware. Vermutlich handelte es 

sich bei Befund 84 um eine Latrine, deren fakalischer Inhalt vor ihrer Aufgabe entfernt 

worden war und die dann anschlieBend mit Abfall und Schutt verfiillt wurde.

Zum anderen wurden groBe und tief in den anstehenden Boden eingreifende Gruben 

(119, 266, 275) freigelegt. In den Gruben 119 und 266 fanden sich Reste von Mauerwerk 

dicht uber der Grubensohle. Bei diesen Gruben konnte es sich um gemauerte Latrinen ge- 

handelt haben, deren Steine zur sekundaren Nutzung entnommen worden waren. Bei Gru

be 119 ist auch an eine Nutzung als Brunnen zu denken, der im spaten Mittelalter 

aufgegeben und dessen Ummauerung enfernt und wiederverwendet worden war. In der 

Verfullung von Grube 266 befand sich ein Hohlpfennig aus Jena, auf dem eine Weintrau- 

be abgebildet ist. Er gehort zu den nbrdlichen Stricken des Verbreitungsgebietes und da- 

tiert in die erste Halfte des 15. Jh.7 Die Keramik der Grube 266 bietet damit zugleich einen 

terminus post quern fur einen der straBenseitigen Keller, der die Grube schneidet.

Grube 275 wurde vollstandig erfaBt. Ihre Wande fielen senkrecht ab, die Grubensohle 

war eben. Ihre Verfullung bestand aus Lehm von humos-torfiger Konsistenz. Darin be- 

fanden sich zwei vollstandige blaugraue GefaBe: ein kleiner Kugeltopf und ein 

Kannchen8 (Abb. 5.2-3). Auffalligerweise liegen diese drei Gruben in einer in Nord-Siid- 

Richtung verlaufenden Reihe, wobei ihre westlichen Seiten eine Linie bilden.

Im Norden und Osten der erwahnten Gruben fand sich sehr reiner, gelblich bis hellbrau- 

ner Lehm (91, 92). Er wies keine Oberflache auf, die ihn FuBboden ausweisen konnte. 

Vielleicht handelte es sich hierbei um die „zerflossenen“ Reste von Lehmmauern oder 

ahnlichem.

Zur Zeit von Phase 4 war der Grabungsabschnitt auf der Kuppe also mit Sicherheit Hinter- 

hofbereich, der zum Anlegen einer groBen Anzahl von Abfallgruben, Latrinen usw. diente.

Im Keramikmaterial iiberwiegt hart gebrannte Grauware, wahrend sich weiche Grau- 

ware nur noch vereinzelt findet. Erstmals taucht weiBes und rotbraunes Steinzeug auf (be- 

sonders zahlreich in der Verfullung 268 von Grube 266), vereinzelt auch innen glasierte 

Keramik. Neben niedrigen Kragenrandern sind nun auch hohe, stark unterschnittene ver- 

treten. Hierin ist eine Entwicklung zum Kamiesrand zu sehen. Daneben stehen rundlich 

verdickte Rander dickwandiger GefaBe. Wursthenkel tauchen nicht mehr auf; es sind aus- 

schlieBlich unverzierte flache Henkel mit hochgezogenen Randern belegt. Erstmals tritt 

auch verstarkt oxidierend gebrannte Keramik auf.

Dieses Keramikspektrum laBt sich ungefahr an das Ende des 14,/Anfang des 15. Jh. da- 

tie ren.

Die Ummauerung der Domfreiheit

Der im Stadtarchiv Naumburg befindliche Stadtplan von 1701 weist die Mauer 4 anhand 

ihrer Lage und ihres Verlaufes als die Stadtmauer der Domfreiheit aus. Auch aufgrund der 

GroBe ihrer Steine, dem Fehlen von Ziegeln und ihrer Hohe muB es sich bei Mauer 4 um 

einen Teil der siidlichen Stadtmauer der Domfreiheit gehandelt haben. Der Verlauf der 

Mauer im Bereich der Grabung ist damit auf zahlreichen Stadtplanen zu-korrigieren, die das 

mittelalterliche Naumburg rekonstruieren.^
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Nach schriftlichen Urkunden wurde das Othmarstor 1330 erneuert und verstarkt, zu dieser 

Zeit waren jedoch noch keine Mauern vorhanden. Dieses Datum bietet somit einen termi

nus post quern fur die Entstehung der Ummauerung der Domfreiheit am Othmarsberg.10

Aus der Baugrubenverfiillung des Fundamentes (205, 207) konnten zahlreiche Scher- 

ben geborgen werden. Neben sehr hart gebrannter blaugrauer Ware fanden sich bereits 

haufig sowohl weiBliches als auch rbtlich-braunes Steinzeug sowie oxidierend gebrannte 

Ware. Die Randformen bestehen ausschlieBlich aus einfachen, rundlichen Verdickungen 

oder stark unterschnittenen Karnisrandern. Wursthenkel oder Bodenmarken, wie sie fur 

das 13./14. Jh. typisch sind, sowie glasierte Keramik der Zeit ab 1450 fehlen vollig. Hier- 

mit weist die Keramik Kennzeichen auf, die dem Ende des 14./Anfang des 15. Jh. zuzu- 

ordnen sind. Eine Auswahl charakteristischer Randformen harter blaugrauer Waren zeigt 

Abb. 5.4.11

Am Elang

Die altesten mittelalterlichen Befunde datieren ausschlieBlich in das ausgehende Spatmit- 

telalter. Innerhalb der mittelalterlichen Befunde laBt sich aufgrund der Homogenitat des 

Fundmaterials, besonders der Keramik, keine feinere Phaseneinteilungbegriinden. Damit 

ist eine intensivere Nutzung des Hangbereiches erst mit der Erweiterung der ummauerten 

Domfreiheit anzunehmen.

Die Schnitte 1 und 3 (Beilage 7) zeigten im Siiden einen kleinen LehmfuBboden 1053 

mit diinner Schmutzschicht und Resten von Umfassungsmauern M 20, die einen GrundriB 

von ca. 3 m x 2,5 m ergaben. Dazu gehbrten eine kleine Fakaliengrube 1054 und flachi- 

gere Brandschichten mit Resten von Steinsetzungen, die als Ofenbereich angesprochen 

werden kbnnen. Eine weitere Konzentration von Brandschichten mit Resten von Mauer- 

werk 1065 und Pflasterresten lagen nbrdlich des Grundrisses. Von diesem Bereich aus 

fiihrte einer von zwei zeitgleichen gedeckten Steinkanalen 1071 und M 22 hangabwarts. 

Das Befundensemble kann als kleiner Arbeitsbereich gedeutet werden, der mittels Terras- 

sierungsmauern in den Hang gebaut war. Insgesamt waren aber auch diese mittelalterli

chen Befunde so gestbrt, daB eine genauere Bestimmung nicht mehr mbglich war. 

Deutlich wurde aber auch, daB der gesamte Westhang wahrend dieser Zeit genutzt worden 

war und diese Benutzungsphase mit einem Brand zu Ende ging, da die dariiberliegenden 

Auffiillungen stark mit Holzkohle durchsetzt waren. In einer der Auffiillungen (1038) 

fanden sich weiBe, durchsichtige Hohlglasfragmente mit schmalen blauen, dreifach hori

zontal umlaufenden Randfaden, die mit einem WellenfuB mit 3 mm dicker, eingekerbter 

Glasfadenauflage und braunen, durchsichtigen Hohlglasfragmenten mit Wulstverzierun- 

gen vergesellschaftet waren. Eine groBe blaugraue, hart gebrannte Kanne mit glanzender 

Oberflache, von der ein nahezu identisches Stuck in Zeitz, Ldkr. Burgenlandkreis, gefun- 

den wurde, lieB sich aus zahlreichen Einzelteilen aus der Auffiillung 1038 zusammenset- 

zen.12 Die etwa zeitgleiche Auffiillung 1050 barg ein kleines blaugraues Schalchen mit 

rotem Kern.13 Beide GefaBe waren quarzgemagert (Abb. 5.5 und 5.6).

Die Lage der Terrassierungsmauern gab Hinweise zur Raumnutzung des Hanges. Dem- 

nach orientierte sie sich bereits im Spatmittelalter an den noch heute erkennbaren Parzel- 

lengrenzen M 7 und M 29. M 24 und der Rest von 1078 verliefen parallel zu M 29, 

wahrend M 25 etwa rechtwinklig dazu lag.
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Einen weiteren wichtigen Befund stellten die beiden halb angeschnittenen Kdrpergraber 

(1026 und 1069) an der siidlichen Grabungsgrenze dar. Die Skelette lagen in Riickenlage mit 

dem Kopf nach Westen. In Grab 1069 waren noch Reste eines hblzernen Sarges erhalten.

Es handelt sich wohl um Graber des Othmarsfriedhofes, der um die Othmarskirche her- 

um ab 1259 bis etwa 1545 die Toten der Gemeinde aufgenommen hatte, bis der nene 

Friedhof am Waidgarten eingeweiht worden war. Die in den Urkunden erwahnte Umfas- 

sungsmauer aus Lehm konnte nicht gefaBt werden.14

Die Datierung der Graber kann nicht naher als auf Spatmittelalter eingegrenzt werden, 

da sie beigabenlos waren. Sie lagen innerhalb der Stadtmauer, der Kern des Friedhofes 

und die Othmarskirche jedoch auBerhalb, so daB sie nur vor dem Ban der Stadtmauer an- 

gelegt worden sein konnen. Der Friedhof dehnte sich offensichtlich im Spatmittelalter bis 

auf das durch die Grabung erfaBte Areal aus. Damit hat die Stadtmauer (Grabungsgrenze) 

offensichtlich den Friedhof geteilt.

Neuzeitliche Phasen

Phase 5: 16.-18. Jh.

Bei Phase 5 kann von einer zeitgleichen Nutzung nicht die Rede sein. Hier werden nur die 

Befunde zusammengefaBt, die aufgrund des Keramikmaterials (iiberwiegend glasierte 

Scherben, Pfeifenfragmente etc.) mit Sicherheit der friihen Neuzeit zuzuordnen sind.

Auf der Kuppe

Samtliche Mauern aus Stein auf der Kuppe stammen aus der Neuzeit. Einem bestimmten 

Jahrhundert konnten sie aber in den meisten Fallen nicht zugewiesen werden, da sie na- 

turgemaB keine Keramik enthielten und meist direkt unter der Oberflache zutage traten, 

so daB auch stratigraphisch eine Datierung kaum moglich war. Einige der Mauern (51, 

246) orientieren sich bereits nach dem Parzellenplan von 1877.15

Sonst hatten sich nur eingetiefte Befunde erhalten, die nicht durch die Baggerarbeiten 

zerstdrt worden waren. In Phase 5 wurden erstmals die bis dahin iiblichen einfachen Erd- 

gruben im Hinterhofbereich durch gemauerte Kloaken ersetzt (Mauern 52, 54, 55, 57). 

Der gemauerte Schacht 120 in Schnitt 1 wies einen gepflasterten Boden auf. Dieser sollte 

das Absickern von Jauche verhindern bzw. das Ausschachten derselben erleichtern. Die 

Verfiillung des Schachtes enthielt Keramik des 16. Jh.

Aus etwa der gleichen Zeit stammte die rechteckige, mit Brandschutt verfiillte Grube 256 

in Schnitt 4. In der Verfiillung 257 fand sich ein Lbwenpfennig des Herzogs Albrecht aus 

der emestinischen Linie nach der Landesteilung Sachsens von 1485. Er wurde 1485/86 ge- 

pragt und stellt einen Lowen mit vier gespreizten Tatzen dar.16

Am Hang

Zu Beginn der Neuzeit kam es am Hang des Othmarsberges zu groBen Veranderungen. 

Die groBflachig aufgetragenen, keilformigen Kiesschichten 1015, die den Hang ausglei-



290

chen sollten, um eine ebene Nutzungsoberflache etwa auf dem Niveau der Kuppe zu 

schaffen, kbnnen im Zusammenhang mit der Errichtung der Kellergewolbe gestanden ha- 

ben, die, am Othmarsweg liegend, die Flachen saumten. Der in Schnitt 4/Profil 3a gefaBte 

Keller schnitt die mittelalterlichen Schichten und lag gleichzeitig unter den neuzeitlichen 

Planierschichten, so daB seine Bauzeit in die beginnende Neuzeit zu datieren ist. In der 

Kiesschiittung fand sich u. a. ein kompletter, innen gelb glasierter Henkelgrapen.17

Auf den Kiesplanierungen wurden dann etliche Mauerziige gegriindet, die dem Hang 

ein neues Gesicht gaben (Beilage 8). Die von den StraBen ausgehende Bebauung wurde 

in dieser Zeit durch gemauerte Abfallanlagen und kleinere Hofgebaude erganzt. Die Bau- 

zeiten der einzelnen Mauern sind kaum absolut zu bestimmen, da der uberwiegende Teil 

bereits im ersten Planum erkennbar war.

Weitere nennenswerte Befunde waren eine FaBlatrine 1063, in der u. a. ein komplett er- 

haltener, blaugrauer Henkelgrapen eingelagert war18, eine sehr tiefe Grube (1049), mit 

Resten von Steinsetzungen am Boden (Beilage 1) und ein alterer Brunnen 1080 mit neu- 

zeitlicher Verfiillung.

Phase 6: 17./18. Jh. bis in die Gegenwart

Auf der Kuppe

Schnitt 2 bot die einzige Moglichkeit, neuzeitliche Befunde bis in die Gegenwart zu doku- 

mentieren. Eine nennenswerte Ausnahme stellte nur ein kleineres gemauertes Gewblbe 76 

in Schnitt 1 dar. Das Gewblbe war fiir einen Keller zu klein. Eher bietet sich eine Deutung 

als Ofen oder als kleiner unterirdischer Raum zur Kiihlung und Lagerung von Getranken 

u. a. an.

Samtliche Befunde der Phasen 1 bis 4 waren von einer Kiesaufschiittung 83 bedeckt. In 

den Kies eingebettet befanden sich die Mauern 19, 100, 101 und 95. Kies 83 befand sich 

sowohl unter als auch an diesen Mauern. Kiesaufschiittung und Mauererrichtung scheinen 

somit in einem Arbeitsgang erfolgt zu sein. Damit ist auch fiir die Kuppe eine ahnlich dra- 

stische Veranderung festzustellen wie im Hangbereich, die vermutlich mit den Kellerbau- 

ten zusammenhing.

Die erwahnten Mauern diirften die Fundamente eines rechteckigen Gebaudes gewesen 

sein, das mit seiner siidlichen Langsseite direkt vor die Stadtmauer gebaut worden war. 

Sein Eingang befand sich im Westen. Innerhalb der Mauern wurde kein zugehbriger Lauf- 

horizont gefunden. Dieser muB also urspriinglich hbher gelegen haben. Vielleicht ist er 

bei der Anlage des folgenden jiingeren Pflasters beseitigt worden.

Auf einem Bett aus Sand und Kies 79 befand sich ein Steinpflaster (35, 43), welches 

aus hochkant gestellten Feldsteinen bestand. Es wurde im Siiden durch die zur Zeit von 

Phase 5 noch sichtbare Stadtmauer, im Norden durch Mauer 19 des ehemaligen Gebaudes 

begrenzt. Die Oberkante der Steine von Mauer 95/101 lag genau auf einer Hbhe mit dem 

Pflaster. Dies laBt sich nur dadurch erklaren, daB die urspriinglich hbhere Mauer abgetra- 

gen und anschlieBend ihre Oberkante in das Pflaster integriert wurde. Das Gebaude der 

vorhergehenden Bebauung war somit aufgegeben worden. Lediglich die Mauer 19 war 

vermutlich als Begrenzung des Hinterhofbereiches der Hauser am Othmarsweg erhalten 

geblieben.
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Dem Ost-West-Verlauf des Pilasters folgend, verlief in seiner Mitte eine Wasserrinne, 

die grbBtenteils aus Ziegeln bestand. Sie flihrte liber die aufgegebene Mauer 95 hinweg 

und scheint direkt hinter ihr in einer Sickergrube geendet zu haben. Hierauf deuten einige 

hochkant gestellte Steine hin. Dieser Bereich war jedoch gestort.

Bei der Interpretation des Pilasters laBt sich nicht eindeutig sagen, ob es sich um einen 

offenen Hinterholbereich oder um die Pflasterung eines parallel zur Stadtmauer verlau- 

lenden Weges handelte. Letzteres ist jedenlalls in groBen Teilen der erhaltenen Ummaue- 

rung von Naumburg noch heute zu beobachten. Das Pilaster war von einer massiven 

Brandschicht 22 iiberdeckt. Verbrannte Holzbalken, zahlreiche Haushaltsgegenstande 

und groBe Teile von verbrannten Hauswanden waren Zeugnisse einer Katastrophe groBe- 

ren AusmaBes. Aulgrund der Keramik aus 22 ist dieses Ereignis mbglicherweise in die 

erste Halite des 18. Jh. zu datieren und wie bei der ahnlichen Belundsituation am Hang 

mit dem Brand von 1714 in Verbindung zu bringen (s. u.).

Zwischen spateren, nicht naher datierbaren Mauern 19, 8 und 4 erlolgte schlieBlich eine 

hauptsachlich aus Lehm bestehende Aulplanierung 15. Aul dieser beland sich der FuBbo- 

den 3 aus sehr stark komprimiertem, gelblich bis hellbraunem Lehm. Er verliel bei einer 

gleichbleibenden Breite von ca. 1,30 m in Ost-West-Richtung, der Ausrichtung des dutch 

die Mauern begrenzten Areals lolgend. Im Osten war er dutch Anbauten des Hauses Lin

denring 47 gestort. Im Westen endete er kurz vor der nachbarlichen Parzellengrenze. Hier 

deutete eine ausgesparte Flache am Ende von 3 aul eine urspriingliche Installation hin.

Im Nordwesten dieses kleinen Weges 3 belanden sich die beiden rechteckigen Gruben 

9 und 11, deren Rander und Sohlen mit einer harten Kruste eines Kalkgemischs iiberzo- 

gen waren. Die Gruben sind somit als Mbrtelgruben zu interpretieren. Die parallele Aus

richtung der Gruben und des FuBbodens deuten eine gleichzeitige Nutzung an.

Anscheinend handelt es sich um einen handwerklich genutzten Hinterhol. Der Zugang 

scheint von der heutigen Parzelle Lindenring 47 aus erlolgt zu sein. Der FuBboden diente 

dem An- und Abtransport des in den Gruben 9, 11 und 13 benbtigten bzw. hergestellten 

Materials.

Oberhalb dieser Belunde beland sich der Mutterboden eines Gartens, der sich hinter 

Haus Lindenring 47 liber die Stadtmauer 4 erstreckte. Mit der Anlage dieses Gartens war 

die Stadtmauer 4 erstmals nicht mehr sichtbar. Die Flucht der Mauern 19 und 8 diente als 

nbrdliche Begrenzung des Gartens. Um die Gartenterrasse zum tieler gelegenen, nbrdli- 

chen Hinterholbereich abzustiitzen, wurde eine Mauer aul den Mauern 8 und 19 errichtet, 

die aber bereits vor der Grabung beseitigt worden war.

Am Hang

Die Holbereiche waren mit zwei libereinanderliegenden, groBllachigen Pllasterhorizon- 

ten bedeckt (1000 und 1002), aul die vor Grabungsbeginn mit dem Bagger abgetielt wor

den war. Auch aul dem Hang war eine regelrechte Gosse erhalten, die zum besseren 

Wasserablaul in das Pilaster eingearbeitet worden war. Sie verliel parallel zur Verlange- 

rung von Mauer 5 (Beilage 2), hinter der das Gelande zu Grabungsbeginn wesentlich tie

ler lag. Die Brandschicht 1001 zwischen den beiden Pflasterhorizonten war sowohl aul 

der Kuppe nordlich der dort freigelegten Ummauerung der Domlreiheit als auch am 

HangluB zwischen zwei Pflasterhorizonten erkennbar. Sie kann aulgrund des geborgenen 

Keramikmaterials durchaus mit dem in der Fischgasse ausgebrochenen Brand von 1714
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in bezug gesetzt werden. Die leicht versetzt nach Nordwesten liegende Mauer 29 (in un- 

mittelbarer Nahe von Brunnen 1080) muB zu dieser Zeit schon geschleift worden sein.

Friedrich Hoppe verdanken wir die Verbffentlichung von Besitzerangaben aus dem 

Domarchiv. Sie basieren auf der etwa 1750 erschienenen Spezifikation samtlicher auf der 

Herrenfreiheit befindlicher Hauswirte, mit ungefahrer Bewertung ihrer Hauser, ihres Ver- 

mbgens und Gewerbes. Hier werden fur den Hangbereich die folgenden Hausbesitzer 

nach Adressen getrennt aufgefiihrt:19

„Othmarsplatz 3: Peter Schlotte, Krauter- und Wurzelhandler, besitzt ein geraumes 

Haus von ziemlichem GelaB und Hofraum, ingleichen Stallung fiir vier Pferde, steht in 

guten Umstanden, braucht sein Haus mehrenteils zu seiner Hantierung.

Othmarsweg 26: Johann Adam Kuhn nahrt sich vom Bierschank und Pferdeverleihen, 

besitzt ein Haus von 2 Stock und 2 Stuben, ohne Hofraum, und muB sein Pferd im Hause 

einstellen. Hat bis dato sein notdiirftiges Auskommen.

Othmarsweg 25: Johann Friedrich Beschorner, ein WeiBbacker, besitzt ein Backhaus an 

der Ecke gelegen, so wenig GelaB und keinen Hof hat, treibt sein Handwerk und nahrt sich 

davon.

Othmarsweg 24: Johann Christoph Schomburg, ein Schneider, dessen Haus steht auf dem 

Einsturz und wird nicht bewohnt, treibt seine Profession nicht und hat nichts im Vermbgen.“ 

Die Grundstiicke am HangfuB:

„Othmarsweg 23: Johann Christoph Hildebrandt, ein Strumpfwirker und Gerichtsschdp- 

pe, besitzt ein Haus, so er zu seiner Wirtschaft braucht mit 2 Stuben, etwas Hofraum und 

ein Kuhstalle, worin bei Durchmarschen 3 bis 4 Pferde gestanden, wenn keine Kuh da ge- 

wesen ist. Seine Umstande sind noch ziemlich gut.

Othmarsweg 22: Johann Christoph Schuberth, ein Wollkrempler, besitzt ein Haus von 2 

Stuben, wenig Hofraum, ohne Keller und Stall, ist in diirftigen Umstanden.

Othmarsweg 21: Johann Wilhelm Hildebrandt ist in preuBischen Kriegsdiensten als Re- 

krut freiwillig geliefert worden, besitzt ein alt Haus mit einigem Hofraum und Stall, wel- 

cher wegen besorglichem Einsturz nicht recht brauchbar ist. Seine Frau ist eine schlechte 

Wirtin und hat viele Kinder/

Deutlich wird, daB der groBe Keller im Siidwesten der Grabung und die Grabungsflache zu 

diesem Zeitpunkt vor allem im Besitz von Peter Schlotte war, wahrend die beiden nbrdli- 

chen Nachbarn zwar auch kleinere Keller besaBen, aber keinen Hofraum beanspruchen 

konnten; Haus Nr. 24 war einsturzgefahrdet. Diese Hofflache mag sich nach Westen bis an 

das auf dem Plan von 1758 zu erkennende Haus erstreckt haben, das entlang der Grabungs- 

grenze stand und die Ummauerung der Domfreiheit integrierte.20 Im Westen lag ein ge- 

pflasterter Hof mit einigen Gebiiuden, hinter denen dann der Hof abfiel, der zu Haus Nr. 23 

gehbrt hatte und durch eine Mauer getrennt war. Mbglicherweise gehbrte der auf keiner der 

vorliegenden Karten eingezeichnete Brunnen 1080 noch zu diesem Grundstiick.

Insgesamt ist am Hang eine deutliche Kleinfundarmut festzustellen: Es handelt sich da- 

mit bei der uhtersuchten Flache um eines der armeren Viertel von Naumburg, was durch 

die schriftlichen Quellen zur Besitzergeschichte ab ca. 1750 bestatigt wird. Aber auch fiir 

friihere Jahrhunderte und das Spatmittelalter kann wohl Gleiches angenommen werden. 

Darin spiegelt sich aber auch wider, daB im Hangbereich trotz der Stiitzmauern aufgrund 

natiirlicher und kiinstlicher Erosion schlechte Einlagerungsbedingungen herrschten und 

sehr kontrollierte Abfallentsorgung zu erkennen war. Nur die angelegten Abfall- und 

Schuttgruben, jiingere Brand- und Schuttschichten und ein Teil der spatmittelalterlichen 

Einplanierungen waren fundreich.
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Summary

Medieval and post-medieval features from the excavation in Othmarsweg, Naumburg

The site Othmarsweg lies on the south-east edge of a boulder terrace in the centre of mo

dern Naumburg. The excavated areas were situated on the summit, slope and foot of the 

hill called “Othmarsberg“. A spring can still be found at the foot of the hill. The main dis

coveries concerning the development of the city can be summarized as follows:

In the 11th century remains of a small settlement can be identified with the first known 

settlement of merchandisers around the castle and cathedral in 1033 A. D. The settlement 

may have been even founded earlier. From these times onward a more or less continuous 

utilisation and exploitation of the hilltop can be proved. A marked increase of human acti

vity can be established for the last two medieval centuries. Not only the summit, but also 

the slope and base of the Othmarsberg came into use: remains of a workshop, installations 

for rubbish and water, pits and wells were found. A huge area around the cathedral and 

castle was now fortified with a stone wall enclosing. The excavation site was situated in 

the very south of it. The wall subdivided the cemetery of St. Othmar’s church outside the 

wall. The first cellars, which were excluded from research, were built in late medieval 

times. Stone buildings and stone pavements belong to modern times, where the names of 

owners of the subdivided premises are reported.

Anmerkungen

1 Grabungsabschnitt (GA) 1 (Kuppe) und 3 (HangfuB) wurden von R. Hempelmann, GA 2 (Hang- 

bereich) vom Verfasser untersucht. Die Grabungsabschnitte sind dabei als selbstandige Grabun- 

gen aufzufassen, die in diesem Bericht zusammenfassend vorgestellt werden. GA 1 auf der 

Hangkuppe des Othmarsberges betraf die Parzellen 683 bis 686 oder Othmarsweg 27, 28 und 29. 

GA 2 am Hang war durch das Grabungshaus (Othmarsplatz 2) von GA 1 getrennt und betraf die 

Parzellen 688 bis 690 oder Othmarsplatz 3 und Othmarsweg 24-26. GA 3 wurde vom 25.06.97 

bis zum 11.07.97 bearbeitet und betraf die Parzellen 691-693 oder Othmarsweg 21-23. Die Par- 

zellennumerierung folgt der ersten einheitlichen und stadtweiten Numerierung von 1824 (Schdp- 

pe 1940, S. 3). Die Kellervermessung wurde im Juni 1994 durchgefiihrt.

2 siehe den Bericht von R. Hempelmann im selben Band

3 HK-Nr. 97:13498a-e und 97:13499a-e; mittelslawische Funde aus dem Untergrund des Naum- 

burger Doms bespricht Grimm 1972, S. 60 ff., die den hiesigen gut entsprechen.

4 HK-Nr. 97:13501a

5 Die Diskussion um die Griindungsgeschichte Naumburgs und die Lage der ersten Kaufmanns- 

siedlung faBt am iiberzeugendsten zusammen Wiessner 1991, S. 117 ff.

6 Kugeltopf HK-Nr. 97:13351a, Schiisselkachel HK-Nr. 97:13350a, Henkeltopf HK-Nr. 97:13332a

7 Die Bestimmung gelang dankenswerterweise U. Drager, Moritzburg Halle (Saale). Nachweis s.

Rbblitz o. J., S. 43, Typ 4. Der Erhaltungszustand laBt keine nahere Eingrenzung zu. Gewicht 

0,32 g. HK-Nr. 97:13565a

8 Kugeltopf HK-Nr. 97:13559a, Kannchen HK-Nr. 97:13558a

9 Wiessner 1991, Plan auf S. 120, verlegt z. B. die Mauer und das Othmarstor zu weit nach Norden; 

er orientiert sich dabei mdglicherweise am Plan von Schwinekdper 1987, wahrend Bergner 1903, 

Beilage, seine allerdings erganzten Verbindungen der bekannten Verlaufe fiber die Grabungsfla- 

che fuhrt, was nunmehr als iiberholt gelten kann.

Die schriftlichen Quellen faBt zusammen Keber 1909, S. 14 ff. Die genannte Urkunde aus dem
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Dom-Kapitel-Archiv datiert vom 25.05.1330.

11 Abb. 5.3 oben: HK-Nr. 97:13542a, Abb. 5.3 Mitte: HK-Nr. 97:13541a, Abb. 3-3 unten: HK-Nr. 

97:13540a

12 Naumburger Kanne HK-Nr. 97:15347a, Glasfragmente HK-Nr. 97:153471. Das Stuck aus Zeitz 

stammt aus der Grubenfiillung 165 der Grabung Zeitz-Kaltefeld des LfA unter Leitung von Frau 

Dr. Gehrke. Es war mit vier weiteren vollstandig erhaltenen Kannen und einem Sandsteinfen- 

sterfragment vergesellschaftet, so daB es sich um Abfalle einer Kirche und damit um einen litur- 

gischen Kontext handeln kann.

13 Schalchen HK-Nr. 97:15358a

14 Democh 1950, S. 325: Am 20.05.1259 erwahnt eine Urkunde des Probstes Meinher (1244-1273) 

einen Gottesacker um die Kirche. Kurz nach 1540 wurde auf den Schwarzburger Giitern hinter 

dem Waidgarten der neue Gottesacker fur Bestattungen genutzt.

15 Plan von C. D. Weniger 1827 im Stadtarchiv Naumburg.

16 Die Bestimmung gelang dankenswerterweise U. Drager, Moritzburg Halle (Saale). Nachweis 

siehe Krug 1974, Nr. 1-639-41, S. 184. Gewicht 0,21 g (HK-Nr. 97:13564).

17 HK-Nr. 97:15327a

18 HK-Nr. 97:15371a

19 Hoppe 1938, S. 15 ff. Eine Uberpriifung der Originaldokumente (Domarchiv XVIII 14, S. 105- 

142) ergab, daB Hoppe die Adressen aufgrund der gegebenen Reihenfolge vergab, nicht aufgrund 

von originalen Ortsangaben. Indes wird ein Abgleich mit dem Brandversicherungskataster von 

1786 sehr aufschluBreich sein. Der Vollstandigkeit halber sei erwahnt, daB bereits aus dem Jahre 

1546/47 Einwohnerlisten nach Vierteln getrennt zur Erhebung einer Tiirkensteuer vorliegen, die 

ein Othmarsviertel und ein Othmarskirchhofviertel (nicht zu verwechseln mit der Othmarsge- 

meinde) unterscheiden. Aus dem Jahre 1596 stammen Einwohnerlisten, in der das Othmarskirch

hofviertel nicht mehr erscheint und die StraBen Othmarsweg 1-30 und Othmarsplatz 2-3 zur 

Freiheit gehorten. Hier werden Hausbesitzer, Nachbarn und Hausgenossen gezahlt und nach 

Vierteln getrennt aufgefuhrt. Des weiteren existieren im Domarchiv eine Tiirkensteuerliste von 

1546, Rechnungen der Gassenmeister von 1581 bis 1833, ein Register der churfiirstlichen Land- 

und Soldatensteuer von 1628, Freyheitische RathauB und Gemeinde Jahresrechnungen von 1728 

bis 1732 und 1758, die allesamt Namen auflisten und diesen die Steuerschuld zuweisen.

20 Stadtarchiv Karte Nr. 174: GrundriB der Vorstadt und Georgenberg anno 1758
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