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Ausgrabungen im Michaeliskirchhof von Zeitz, Burgenlandkreis - 

Vorbericht

von Oliver Specht, Halle (Saale)

Im Spatherbst und Winter des Jahres 1995 plante die Stadt Zeitz, Ldkr. Burgenlandkreis, 

eine Umgestaltung des die Michaeliskirche umgebenden Platzes. Um die Tragfahigkeit 

und Belastbarkeit des Pflasters zu erhbhen, sollte der vorhandene Boden gegen verdich- 

tungsfahiges Material ausgetauscht werden. Zugleich beabsichtigte man die Anlage neuer 

Kanalschachte fur die Dachentwasserung der Kirche. Die umfangreichen Bodeneingriffe 

bedingten baubegleitende archaologische Untersuchungen, die vom 09.10.95 bis zum 

31.01.96 vom Landesamt fur Archaologie Sachsen-Anhalt (LfA) durchgefiihrt wurden.

St. Michaelis ist die Marktkirche der Oberstadt und liegt in der NW-Ecke dieser plan- 

maBigen Griindungsanlage, die 1147 als Stadt („civitas“) genannt wird.1 Die stadtische 

Entwicklung von Zeitz war zuvor auf den Bereich der weiter westlich gelegenen Unter- 

stadt beschrankt und laBt sich bis in das 10. Jh. zuriickverfolgen: Im Jahre 968 wurde 

Hugo von Erzbischof Adalbert in Magdeburg zum ersten Bischof von Zeitz geweiht. Auf 

dem Gelande der heutigen Moritzburg, am dstlichen Ufer der WeiBen Elster, begann 

Hugo im darauffolgenden Jahr mit der Errichtung des Domes. Ostlich dieser Bischofs- 

kirche entsteht oder existiert zu diesem Zeitpunkt der Brtihl als StraBenmarkt der Unter- 

stadt. Thietmar von Merseburg weiB zu Beginn des 11. Jh. jedoch noch von einer alteren 

Kirche in der Umgebung von Zeitz oder im spateren Stadtgebiet zu berichten. So soil der 

Missionar Boso, ein Monch des Regensburger Kathedralklosters St. Emmeran, in der 

Gegend von Zeitz gepredigt und dort in einem Wald ein steinernes Gotteshaus erbaut und 

geweiht haben. Weiter heiBt es bei Thietmar, diese Kirchengriindung sei als eigene Griin- 

dung mit Bosos Namen benannt worden.2 Bosos steinerne Kirche wurde mit dem 976 in 

einer Ausstattungsurkunde erwahnten, heute nicht mehr lokalisierbaren, d. h. abgegegan- 

gen Ort „Buosenrod“ in Verbindung gebracht.3 Ferner vermutete man die bei Thietmar 

genannte Kirche auf der Anhohe des zu Beginn des 12. Jh. gegriindeten Klosters Posa.4 

Die Uberlieferung der steinernen Kirche Bosos wurde haufig auf die Michaeliskirche 

bezogen.5 Grundlage hierfiir ist die willkiirliche Annahme, „Buosenrod“ sei die Keim- 

zelle der Oberstadt, d. h., die Taufkirche Bosos sei zur Marktkirche der Oberstadt 

geworden. So wurde St. Michaelis, auch ohne Untersuchungen seitens Bauforschung 

und Archaologie, unversehens zu einem der altesten steinernen sakralen Bauwerke 

ostlich der Saalelinie erhoben.6 Auch wenn die Marktkirche St. Michaelis abseits des 

groBen langsrechteckigen Hauptmarktes der Oberstadt gelegen ist, wird die 1154 erstma- 

lig genannte „ecclesia forensis“ aber wohl eher im Zuge der planmaBigen Neugriindung 

errichtet worden sein.

Uber die Dokumentation der Kanalprofile hinaus boten sich bei den baubegleitenden 

archaologischen Untersuchungen im Michaeliskirchhof auch Mbglichkeiten, bestimmten 

Fragestellungen nachzugehen. Zum einen stellte sich die Frage nach einer etwaigen, vor
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das 12. Jh. zuriickreichenden Besiedlung in der Oberstadt. Zum anderen konnte man aus 

den an das Kirchengebaude angrenzenden Grabungsabschnitten Hinweise auf Bauablaufe 

und auf das Alter einzelner Bauteile der Michaeliskirche erwarten. Dariiber hinaus gait es, 

Auskiinfte zu Annexbauten an die Kirche sowie zur Binnengliederung des Kirchhofs zu 

sammeln.

Zu diesem Zwecke wurden in dem zur Ausschachtung vorgesehenen Areal insgesamt 

neun Grabungsabschnitte angelegt. Zum besseren Verstandnis sind die Grabungsab- 

schnitte in einen Plan aus der 2. Halfte des 19. Jh. eingetragen (Abb. 1). Neben der heute 

noch bestehenden Bebauung des Michaeliskirchhofes erkennt man auf dem Plan die erst 

1890 abgerissene nbrdliche Hauserzeile der BraustraBe. Sie bildete bis dahin die sfidliche 

Begrenzung des Kirchhofes, der zumindest bis zum Pestjahr 1553 als Begrabnisplatz 

diente. Im Stidosten des Kirchhofs ist ein inselartiges, durch Hofmauem abgetrenntes 

Grundstiick eingetragen (Anwesen Nr. 23).

Die heutige Erscheinung der Michaeliskirche deutet auf eine wechselhafte Bauge- 

schichte hin. Von der romanischen Bausubstanz des 12. Jh. haben sich nur in der westli

chen Turmfront Reste erhalten. Die von einem Mittelbau iiberragte Doppelturmfront, 

haufig auch als Westwerk bezeichnet7, wurde jeweils im friihen 16. Jh., im 17. Jh. und 

im 19. Jh. nachhaltig iiberformt. Zum Neubau der Zeit um 1240 gehbrt die erhaltene, 

glatt geschlossene Chorpartie. Nach einer Teilzerstorung in den Hussitenkriegen im 

Jahre 1429 wurde die Kirche durch Verbreiterung der Seitenschiffe zur spatgotischen 

Halle umgebaut. Die heutigen Zwerchdacher fiber den Seitenschiffen sind auf eine 

UmbaumaBnahme des Jahres 1844 zuriickzufuhren.

In Grabungsabschnitt A 1 konnten bereits nach Abtrag der modernen Platzpflasterung 

und der dazugehbrigen Sandstickung erste Skelettreste und in Originallage befindliche 

Bestattungen freigelegt werden (Abb. 2). Es zeigte sich, daB die moderne Platzgestaltung 

direkt oberhalb der Fundamentkante des siidlichen Langhauses (Bef. 2) an die AuBen- 

mauer der Michaeliskirche zog. Vor allem die, vom rezenten Platzniveau aus betrachtet, 

geringen Eintiefungen der ost-west-orientierten Bestattungen Bef. 3 und Bef. 4 verdeutli- 

chen, daB die einstige mittelalterliche Platz- oder Hofoberflache erheblich hbher gelegen 

haben muB. Darauf deutet auch plattiges Blendmauerwerk am gotischen Strebepfeiler hin, 

durch welches in jiingerer Zeit freigelegtes Fundamentmauerwerk verdeckt werden sollte. 

Die Bodenabsenkung erfolgte sicherlich nach der letzten Belegungsphase des Friedhofes. 

Nach Auflassung des Begrabnisplatzes um die Michaeliskirche kam es zu einer umfang- 

reichen Umgestaltung des Kirchhofes. In diese Phase fallt auch die Anlage der beiden 

rechteckigen Steinsetzungen Bef. 8 und Bef. 17. Die beiden in Mbrtel gesetzten Sand- 

steinfundamente dienten als Unterbau fur einen spitzbogigen Zugang im bstlichen 

Mauerabschnitt der Kirchensiidwand. Es ist durchaus mbglich, daB die ErschlieBung des 

Kircheninnenraums in spatmittelalterlicher Zeit ebenerdig fiber diesen spitzbogigen 

Zugang erfolgte. Wahrend der Friedhofshorizont im westlichen Bereich von Grabungs

abschnitt A 1 durch Stbrungen moderner Kanale weitgehend beseitigt worden war, konnte 

in der bstlichen Halfte eine dichte Belegung mit Grabern festgestellt werden. Die Toten 

wurden mit dem Schadel im Westen in gestreckter Riickenlage bestattet. Fast regelhaft 

sind die Unterarme fiber dem Kbrper verschrankt (siehe Bef. 39 und Bef. 56, Abb. 2). Es 

ist anzunehmen, daB die Hande bei der Bestattung ursprfinglich fiber dem Brustbereich 

zum Gebet gefaltet wurden und Unterarm- sowie Handpartien erst im Verlaufe des Ver- 

wesungsprozesses in die angetroffene Bauchlage gerutscht sind. Aus den Grabgruben 

geborgene Fragmente harter Grauware kbnnen angesichts ihres hohen Zerscherbungs-
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grades, aber auch nach grundsatzlichen Erwagungen nicht zu einer exakten Datierung 

der Bestattungshorizonte herangezogen werden. So wurden beim Abtiefen einer Grab- 

grube altere Bestattungen geraumt oder zumindest gestbrt. Das Aushubmaterial wurde 

dann bei einer neuerlichen Bestattung wieder zur Verfullung der Grube genutzt. So 

geben die im Verfullmaterial enthaltenen Funde alienfalls einen Hinweis auf die Bele- 

gungsdauer des Begrabnisplatzes. Auf die Benutzung von speziellen Totengewandern 

weisen die Funde von sog. Haken und Osen hin. Wie aus dem Grab Bef. 39 hervorgeht, 

wurden diese Trachtbestandteile vornehmlich zum VerschluB des Obergewandes ver- 

wendet.8 Die patinierten Haken un,d Osen lagen in regelmaBigen Abstanden und folgten 

dem Verlauf der Wirbelsaule. Zeitlich lassen sich diese Gewandverschliisse nicht naher 

als spatmittelalterlich bis friihneuzeitlich einordnen. Das Fundament der Kirche (Bef. 2) 

erweckte mit seinen iiberwiegend plattigen, in Kalkmortel gesetzten, sorgfaltig bearbei- 

teten Sandsteinquadern einen durchaus einheitlichen Eindruck und sprang gegeniiber 

dem Aufgehenden nur um ca. 10-15 cm vor. Eine schmale Baugrube tragt zu einer 

groben zeitlichen Unterscheidung von Bestattungshorizonten bei. Die Baugrube zeichnete 

sich erst unter Grab Bef. 3 ab, d. h., zumindest dieses Grab ist erst nach Errichtung des ver- 

breiterten Seitenschiffes im weiteren Verlauf des 15. Jh. angelegt worden. Aus dem Fehlen 

eines jiingeren Bestattunghorizontes.hiber Bef. 3 und 4 kann man folgern, daB sich in A 1 

keine Reste des Friedhofes aus der 2eit von der Mitte des 15. Jh. an bis zur Auflassung des 

Friedhofs im Jahre 1553 erhalten haben. Verglichen mit den anderen Grabungsabschnitten, 

boten sich in A 1 jedoch giinstige prhaltungsbedingungen fur den mittelalterlichen Gottes- 

acker. Hier schiitzte die Uberbauung durch die Treppensubstruktion (Bef. 8 u. Bef. 17) 

darunterliegende Graber vor dem Abtrag durch weitere modeme Niveauabsenkungen der 

Hof- bzw. Platzoberflache. Aus dem durch die Rohrgruben der Dachentwasserung 

gestbrten Friedhofshorizont im westlichen Bereich von A 1 stammt ein fast vollstandiger, 

diinnwandiger Hohldeckel der harten Grauware mit seitlich gekniffenem Knopf, der auf 

der Oberseite abgestrichen ist (Abb. 3.2; Rdm. 15 cm, H. 7 cm). Der Hohldeckel kann 

wegen des Fehlens einer Drahtschlaufe auf der Oberseite des Deckelknopfes sowie dem 

leicht metallischen Glanz nach zu urteilen, in das spate 13./14. Jh. datiert werden.9 Aus 

dem jiingsten erhaltenen Grabhorizont des 15. Jh., d. h. nach der Seitenschiffverbreiterung 

von 1429/30, stammt eine oxidierend ziegelfarben gebrannte Wellrandschiissel (Abb. 3.1; 

Rdm. 19,5 cm, Bdm. 10,5 cm, H. 7,1 cm).

Im Siidosten der Kirche, im Bereich um den Grabungsabschnitt A 3, konnten beim groB- 

flachigen Abtrag der Schichten auf das fur die Platzumgestaltung notwendige Niveau 

Reste von vier z. T. sehr schlecht erhaltenen Bestattungen freigelegt werden (Abb. 1). 

Auffallig ist, daB die Graber nicht in der sonst iiblichen Ost-West-Ausrichtung lagen, 

sondern in gestreckter Riickenlage mit dem Kopf im Nordwesten und den FiiBen im 

Siidosten. Evtl. deuten sich hier Unterschiede in einzelnen Belegungsphasen an, die 

mangels datierender Beifunde jedoch nicht naher umschrieben werden kbnnen. Die ein

zelnen Skelette waren durchweg schlecht erhalten. Exakte Umrisse der Grabgruben 

konnten im verwiihlten Bestattungshorizont nicht nachgewiesen werden. Eine in 

herkbmmlicher Weise ost-west-orientierte Bestattung befand sich auf dem inselartigen 

Grundstiick Nr. 23, welches auf dem Plan des 19. Jh. verzeichnet ist. Die Abgrenzung 

des Grundstiicks durch Hofmauern erfolgte nach dem Pestjahr 1553. Erst die u. a. mit 

der Pestepidemie verbundene Anlage des Johannisfriedhofs als Stadtgottesacker10 und 

die Auflassung des Begrabnisplatzes um die Michaeliskirche ermbglichten eine grundle- 

gende Umstrukturierung des Michaeliskirchhofes. Beim Ausschachten der Kanalgrube
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Abb. 3: Zeitz, Burgenlandkreis, Michaeliskirchhof. 1-2 Grabungsabschnitt A 1; 3-7 Grabungsab- 

schnitt A 6. M. 1:2 (1 HK-Nr. 96:4066a, 2 HK-Nr. 96:4055b, 3, 4-7 HK-Nr. 4079b)
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warden in Grabungsabschnitt A 9 zwei ost-west-verlaufende Fundamentzuge aus Sand- 

stein in Kalkmortelbindung freigelegt. Das nbrdlichere Fundament lag ca. 27,5 m 

siidlich der Stidostecke des Chorabschlusses der Michaeliskirche. Aus der zum Funda- 

mentzug gehorigen Baugrube wurden enorme Mengen an menschlichen Langknochen 

geborgen. Die gezielte Einbringung von Paketen mit menschlichen Gebeinen in die 

Baugrube ist erst nach Auflassung des Friedhofs denkbar. Eine Datierung in die 2. Halfte 

des 16. Jh. wird durch den EinschluB gelbglasierter Grapenkeramik unterstiitzt. Zwi- 

schen den beiden, in einem Abstand von ca. 2 m parallel zueinander verlaufenden Fun- 

damentziigen haben sich keine zusammengehdrigen Bau- oder Siedlungshorizonte 

erhalten. Beide Grundmauern gehdren zu Gebauden auf dem Anwesen Nr. 23 und wur

den spatestens bis 1890 abgerissen. Den AnlaB zum AbriB bildete die Absicht der Stadt 

Zeitz, den Platz um die Michaeliskirche zu vergrbBern und umzugestalten.11 Die 

stadteplanerischen Aktivitaten miindeten 1898 in die Errichtung eines Kaiser-Wilhelm- 

Denkmals auf dem ehemaligen Grundstiick Nr. 23.

Im Mauerwinkel zwischen Chor und siidlichem Seitenschiff befand sich bis in die jung- 

ste Vergangenheit ein kleines Transformatorenhauschen auf quadratischem GrundriB. 

Nach dem Abtragen der modernen Fundamente kamen in diesem Grabungsabschnitt (A 2; 

Abb. 4) die Grundmauern (Bef. 62 u. Bef. 67) eines alteren Gebaudes zutage. In Form 

eines gestreckten Viertelkreises zog ein aus Sandsteinen gesetztes Fundament von der 

Siidmauer des Chores zur Ostmauer des Langhauses. Die Funktion des Gebaudes ergibt 

sich aus der geschichteten Einlagerung von menschlichen Gebeinen. Bemerkenswert ist, 

daB sich die Schadelkalotten im westlichen Bereich hauften, Langknochen hingegen in der 

Mitte oder im Ostteil deponiert wurden. Bei Bef. 62 und Bef. 67 handelt es sich um die 

Fundamente bzw. untersten Mauerlagen eines Beinhauses oder auch Kamers. Fragmente 

harter Grauware, die aus dem Knochenpaket geborgen wurden, stammen wohl aus den 

geraumten Grabgruben und kbnnen nur wenig zu einer Datierung des Gebaudes bei- 

tragen. Der nordliche Fundamentzug Bef. 67 stoBt stumpf an das Fundament von Chor 

und Seitenschiff. Er iiberlagert zudem die zur Kirche gehorigen Baugruben Bef. 65 und 

Bef. 70, d. h., das Beinhaus ist ein nachtraglicher Anbau an das spatmittelalterliche 

Kirchengebaude und gehorte nicht zum Baukonzept der Mitte des 13. Jh. Die Errichtung 

eines Beinhauses ist als Indiz fiir die Platznot im Bereich des Michaeliskirchhofes zu 

werten. Graber wurden oft nur wenige Jahre nach der Bestattung geoffnet, um einerseits 

die Grabstelle fiir eine Neubelegung zu raumen und um andererseits die menschlichen 

Gebeine in das Beinhaus zu iiberfiihren. Mit dem weiteren Anstieg der Bevdlkerungs- 

zahlen muBten schlieBlich neue Begrabnisplatze vor den Toren der Stadt angelegt wer- 

den (siehe Johannisfriedhof in Zeitz). Das in seinen Grundmauern freigelegte Beinhaus 

in Grabungsabschnitt A 2 ist aus diesen allgemeinen Uberlegungen heraus wohl in das 

14./15. Jh. zu datieren. In dem stark mit Kalkmortel durchsetzten Abbruchhorizont 

befanden sich viele schwarze Dachschieferfragmente, die auf einen zeitlichen Zusam- 

menhang der Abtragung des Beinhauses mit der Dachemeuerung des Jahres 1844, d. h. 

mit der Errichtung der Zwerchgiebel uber den Seitenschiffen, hindeutet.12

Ein weiteres Beinhaus wird auf der Westseite der Kirche vermutet.13 Hoffnungen, 

dieses Bauwerk im Mauerwinkel zwischen Westturm und westlicher AbschluBmauer des 

Langhauses bzw. siidlichen Seitenschiffes (Grabungsabschnitt A 6; Abb. 1) auf- 

zudecken, erftillten sich nicht. Den wichtigsten Befund in A 6 stellt eine Baufuge im 

Fundamentmauerwerk der Kirche dar, die wohl auf die Verbreiterung des Seitenschiffes 

nach 1429 zuriickzufiihren ist. Diese ungefahr 1,5 m siidlich der Westturmfront erkenn-
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bare Fundamentfuge markiert zugleich die Ecksituation eines vor 1429 bestehenden 

Kirchenbaus. Wahrend das altere Fundament gegeniiber dem Aufgehenden urn uber 

0,6 m vorspringt, ist die siidliche Verlangerung deutlich schmaler (der Fundamentvor- 

sprung betragt hier ca. 0,2 m) und entspricht in ihrem Aufbau dem in A 1 freigelegten 

Fundament des siidlichen Seitenschiffs (Bef. 2). Die Grundmauer des Turmes ist 

demgegeniiber um 0,4 m tiefer in den anstehenden Boden eingebracht worden und stbBt 

stumpf an den N-S-verlaufenden Fundamentzug der Kirche. Weitergehende Riick- 

schliisse auf eine Bauphasenabfolge sind aber in Grabungsabschnitt A 6 unmoglich, da 

plattiges, neuzeitliches Blendmauerwerk die Sicht auf die darunterliegende mittelalter- 

liche Bausubstanz versperrt. Die Bautatigkeiten am Turm haben im Bereich von A 6 

zudem zu einer fast vollstandigen Zerstorung urspriinglicher Bauhorizonte sowie hoch- 

bis spatmittelalterlicher Friedhofsschichten gefiihrt. Neben modernen und neuzeitlichen 

Funden ist in dem Fundmaterial der untersten Schicht auf dem Anstehenden auch ein 

Karniesrand des 13. Jh. mit verstarktem oberen RandabschluB vertreten (Abb. 3.4). 

Ebenfalls zur harten Grauware gehdrt ein Wulstrand mit Innenkehlung und rillenartig 

geriefter Halszone (Abb. 3.3). Diese Randform besitzt eine lange Laufzeit vom ausge- 

henden 13. Jh. bis zum Ende des 14. Jh.14 Ein schmaler Sichelrand (Abb. 3.5) ist einer 

Feinvariante der harten Grauware des 14. Jh. zuzuordnen, die sich dutch einen silbrig 

metallischen Glanz und durch ihre Diinnwandigkeit auszeichnet. Ein ausgezogener, 

schmaler, rundlicher Leistenrand mit braungrauer, teilgesinterter Oberflache (Abb. 3.6) 

gehdrt ebenso wie ein schrag ausgestellter, gestreckter, diinner Leistenrand eines hohen 

eifdrmigen Grapens (Abb. 3.7) dem ausgehenden Mittelalter an.

Den wichtigsten Befund im Bereich nordlich der Michaeliskirche stellten die fruh- 

neuzeitlichen bis neuzeitlichen Wasserkanale, die zur Entwasserung des Kirchendaches 

dienten, dar (Abb. 5). Die bis zu 0,8 m breiten, aus plattigen Sandsteinen aufgebauten 

Kanale wiesen eine innere Kanalbreite von ca. 0,25 m auf und waren mit groBen Sand- 

steinplatten abgedeckt. Der in nordwestlicher Richtung verlaufende Kanal-Bef. 90 

begann im Zwickel zwischen dem Strebepfeiler Bef. 112 und dem Langhausfundament 

Bef. 94 und miindete in einen nach oben um zwei Steinlagen aufgemauerten, auBen 

annahernd kreisrunden, innen quadratischen Kanalschacht (Bef. 125). An dieser Stelle 

sammelte sich das Wasser aus Kanal-Bef. 90 und dem parallel zur Kirche in West-Ost- 

Richtung verlaufenden Abwasserkanal. Ein weiterer AnschluB der Dachentwasserung 

befand sich im Winkel zwischen Kirchennordwand und Nonnenkapelle. Ahnliche 

Kanalsysteme sind bereits von mehreren Fundstellen im Stadtgebiet bekannt.15 Sie 

wurden im 16./17. Jh. angelegt und bis in das 19. Jh. hinein genutzt. Das freigelegte 

Kanalsystem in den Grabungsabschnitten A 7 und A 8 iiberlagerte den mittelalterlichen 

Friedhof. Die Bestattung Bef. 115 zeigt die schon in A 1 festgestellte charakteristische 

Verschrankung der Unterarme fiber dem Unterleib (Abb. 5, 6). Wenige kleine Wan- 

dungsscherben harter Grauware mit Riefung des GefaBkorpers bildeten die einzigen 

Funde aus den abgrenzbaren Grabgruben. Aus dem durchwiihlten Friedhofshorizont 

Bef. 118 stammen v. a. karniesartig geschwungene Kragenrander (Abb. 7.1-2), ver- 

starkte und weit geschwungene Karniesrander (Abb. 7.4-5) sowie einfache umbiegende 

Rander (Abb. 7.6). Ein oxidierend gebrannter, oben verstarkter Karniesrand mit Roll- 

stempeldekor kann als Ubergangsform in das 14. Jh. datiert werden (Abb. 7.8).16 Der 

waagerecht umgeschlagene, ausladende Rand mit kantig verdicktem AbschluB 

(Abb. 7.7) gehdrt der metallisch glanzenden, harten Grauware des 14. Jh. an und ist 

oben mit umlaufenden Wellenlinien bzw. einer einfachen Linie verziert.
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Abb. 6: Zeitz, Burgenlandkreis, Michaeliskirchhof. Detail der mittelalterlichen Bestattungen unter 

dem Abwasserkanal in Grabungsabschnitt A 7

Das vom 13. bis zum 15. Jh. reichende Keramikspektrum steckt den zeitlichen Rahmen 

fur die an der Nordseite der Michaeliskirche erhaltene Friedhofsbelegung ab.

In Grabungsabschnitt A 8 setzte sich eine im Aufgehenden erkennbare Baufuge auch 

im Fundamentbereich fort (Abb. 5). Als im Jahre 1447 das Frauenkloster St. Stephan in 

den Michaeliskirchhof verlegt wurde, muBte die Michaeliskirche durch UmbaumaBnah- 

men den Bediirfnissen eines Klosters angepaBt werden.17 Zur Sicherung einer fur die 

Nonnen in der NW-Ecke des Kircheninnenraums eingebauten Empore muBten im Jahre 

1450 zunachst Strebepfeiler an die AuBenwand der Kirche angesetzt werden (Bef. 111). 

Im Zuge der Errichtung der Nonnenkapelle im Jahre 1517 wurde das Strebepfeilerfunda- 

ment durch Anbau eines um ca. 0,1 m zuriickspringenden Fundamentzuges (Bef. 113) in 

nordwestliche Richtung verlangert.

Auf dem Situationsplan aus dem 19. Jh. sind zu beiden Seiten des Hauptportales 

langsrechteckige Anbauten verzeichnet. In Grabungsabschnitt A 5 (Abb. 8) bot sich die 

Mbglichkeit, zumindest einen dieser Anbauten in Ausschnitten zu untersuchen. Zwi- 

schen dem westlichen Strebepfeiler der Kirchensiidwand und der Westseite des Haupt

portales befand sich bis zum Jahre 1890 die Allerheiligenkapelle.18 Ebenso wie die 

ostlich des Portales gelegene Beicht- und Betkapelle erhob sich der westliche Kapellen- 

bau uber einer Kellergruft. Wahrend sich von dem Aufgehenden der Allerheiligen

kapelle keine Reste erhalten haben, erschien eine Untersuchung der Kellergruft Bef. 79 

trotz der Bodeneingriffe von 1890 und 196719 lohnenswert. Die Kellerwiinde von 

Bef. 79 waren aus groBen Sandsteinquadern gefugt und mit einem weiBen Kalkputz 

versehen. Beim Abtiefen lieB eine machtige Planierung mit menschlichen Gebeinen 

zunachst an eine Funktion des Gemauers als weiteres Beinhaus denken. Tatsachlich 

stellte sich das Paket menschlicher Gebeine jedoch als jiingere Einfiillung in die
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Abb. 7: Zeitz, Burgenlandkreis, Michaeliskirchhof. 1-8 Keramik aus Grabungsabschnitt A 7/A 8.

M. 1:2 (1-8 HK-Nr. 96:4082b)

Kellergruft heraus. Sie iiberlagerte eine stellenweise bis zu einen Meter machtige Bau- 

schuttschicht, die neben groBen Ziegelbruchstucken, einigen Bruchstiicken von Sand- 

steinquadern, Sandstein- und Kalkmbrtelbrocken auch mit Funden der zweiten Halfte 

des 19. Jh. durchsetzt war; bei dem Bauschutt handelte es sich damit vermutlich um die 

Reste der 1890 niedergelegten Kapelle bzw. des darunterliegenden Gruftgewblbes. Unter 

der Last der bis zu 2 m machtigen Verfiillschichten im Inneren der Kellergruft wurden 

offen auf dem Boden stehende Sarge auf ein 6-8 cm diinnes Band verdichtet. Trotz dieser 

Zerstbrung konnte die urspriingliche Anordnung der Sarge einigermaBen rekonstruiert 

werden: In Ost-West-Richtung stehende Holzsarge mit eisernen Henkeln an den 

Langsseiten standen auf einem Bretterboden, der fiber einer Sandstickung und in Nord- 

Siid-Richtung verlegten Sandsteinschwellen (Bef. 85) verlegt war. An den Kellerwanden 

bildete ein hblzernes Rahm den Unterbau des Bretterbodens. Nachdem dieser Boden 

mitsamt dem Holzrahmen durch die Last der Bauschuttverfiillung gebrochen und im 

Laufe der Zeit auch vermodert war, verlagerten sich die auf bzw. neben den Sargen depo- 

nierten Grabbeigaben. Es wurden insgesamt vier Totenschilde aus Zinkblech geborgen, 

die urspriinglich mittig auf den Sargdeckeln befestigt waren. Obwohl die Blechbeschlage 

allgemein recht stark von der Zinkpest befallen waren, konnte man nach der Restau- 

rierung zumindest auf zwei Totenschilden umfangreichere Textpartien lesen:
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Abb. 8: Zeitz, Burgenlandkreis, Michaeliskirchhof. Unterster Bereich der in 

Grabungsabschnitt A 5 freigelegten Kellergruft. M. 1:40

Totenschild Nr. 1: 

stark von der Zinkpest befallenes Zinkblech

Lange: ca. 44 cm

Breite: ca. 23 cm

Beschreibung: Krone in Form einer schmalen Blattrosette. Den oberen AbschluB des 

Sargbeschlages bilden einzelne Blatt- bzw. Palmettenranken. Unten 

schlieBt ein Biindel einfacher Graser und Halme, die von einem Ring 

gebiindelt sind, den Beschlag ab. Die barocke Beschriftung des Sargbe- 

schlags ist auf diese Weise oben und unten floral begrenzt bzw. umrahmt.

Nach Sandstrahlung der Blechoberflache lesbarer Text:

Hier

ruhen die Gebeine

Frauen

Fr. Sophien Willhelminen 

Bottcherin 

geboh: Lingkin20 

Mn: Johan Gottlieb Bottcher 

Churfurstl. Sachs. Camer=Comissarii 

und Amtsverwesers zu Hainsbourg
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auch Rechts-consulentar

seel. Geliebte, 

Mn: Hartrantts

weiland Konigl. Lohn und Churfiirstl. Sachs.

Camermeister und Obersehers Cassierers 

adiuncti , allhier 

welche

den 4. Jan. 1731 zu Torgau gebohren 

und den 16. Marti 1768

im 38 Jahre ihres Lebens 

wieder seelig verstorben

Totenschild Nr. 2:

Lange: ca. 30 cm 

Breite: ca. 25 cm

Beschreibung: Spatbarocker, floraler Rahmen, der wie ein Vorhang aufgewickelt ist. Das 

Zinkblech ist starker als der Sargbeschlag Nr. 1 von der Zinkpest befallen. 

Nach Sandstrahlung der Blechoberflache lesbarer Text:

Allhier

...im Herm (?) 

Kbnigl. Lohn- und Churfiirstl. Sachs.

Camermeister und Obersteher Cassier Adjunctis 

bei hiesigem Stifte 

Herr George Heinrich Harttraints 

gebohren und vereheliget sich selbiger 

...des Herrn Cammer Meister Lingke21 

..erdte Jungfer Tochter 

Wilhelminen, darauf aber 

..1759 im 37. Jahre 

Alters in Zeitz 

seelig entschlafen

Bemerkenswert ist die Fundkonzentration im Rumpfbereich der Bestattung Bef. 84 

(Abb. 8). An dieser Stelle deponierte man auf dem Sargdeckel einen Satz von insgesamt 

acht kleinen, rbhrenformigen Salbflaschchen (Abb. 9.1-2) und drei mittelgroBen 

ApothekergefaBen mit hochgestochenen Boden (Taf. 9.5-7). Zusatzlich zu dieser 

Medizin fur die letzte Reise wurde der oder dem hier Bestatteten ein tiefer, malhornver- 

zierter Teller, der vermutlich die letzte Wegzehrung beinhaltete, beigegeben (Taf. 10.1). 

Der Teller (Rdm. 23 cm) ist mit einer braunen Innenglasur versehen und zeigt ein beige- 

farbenes Tupfendekor mit vier orangefarbenen Kringeln. Auf der auBeren GefaBwan- 

dung sind mittelbraune Engobeflecken zu erkennen. Der mehrfach scharf profilierte 

Leistenrand ist dagegen hellgriin glasiert. Die an der Randpartie erkennbare Glasur und 

der mittelbraune Engobeauftrag sorgen fiir die dunkelbraune Glasurfarbe auf der 

Innenseite des Tellers.22 Am FuBende von Bestattung Bef. 84 konnten aus dem Profil 

weitere fiinf Apothekerfliischchen geborgen werden (Taf. 9.3-4). Eine weitmiindige, rot-
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Abb. 9: Zeitz, Burgenlandkreis, Michaeliskirchhof. Glasbeigaben aus Bef. 84. 1-11 M. 1:2; (1-2 

HK-Nr. 96:4089c, 3, 4 HK-Nr. 96:4091k, 5 HK-Nr. 96:4089e, 6, 7 HK-Nr. 96:4089d, 8-11 

HK-Nr. 96:4090d)
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Abb. 10: Zeitz, Burgenlandkreis, Michaeliskirchhof. Beigaben aus Bef. 84 1 Malhornware, M. 1:3;

2, 3 Giirtelschnallen aus Buntmetall, M. 1:2 (1 HK-Nr. 96:4089a, 2 HK-Nr. 96:4091g,

3 HK-Nr. 96:4089b)
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braun glasierte Schiissel mit zwei waagerecht angebrachten, rand- und gegenstandigen 

volutenfbrmigen Handhaben ist innen mit einem floralen gelben Malhorndekor verziert 

(Abb. 11.1; Rdm. 18 cm). Die Handhaben sind offensichtlich modelgeformt. Neben 

einem innen weiB glasierten Schiissel- oder Terrinenrand mit ringformigem, randstandi- 

gem Bandhenkel (Abb. 11.2) und einem hellgelb glasierten GefaBunterteil mit umlaufen- 

dem, floralem Muster (Abb. 11.3) fand sich am FuBende von Bestattung Bef. 84 auch 

eine ovale Schuhschnalle aus Buntmetall (Abb. 10.2). Eine rechteckige Schnalle, eben- 

falls aus Buntmetall gefertigt, wurde aus dem Hiiftbereich geborgen (Abb. 10.3). 

Aufkorrodierten textilen Riemenresten zufolge ist dieser Trachtbestandteil als Gewand- 

verschluB benutzt worden.

Auf dem Bretterboden Bef. 86 wurden in einer Vertiefung die Uberreste einer Toten- 

krone freigelegt.23 Insgesamt konnten bei den 37 erhaltenen Glasperlen vier verschiedene 

Formen unterschieden werden: 1. walzenformige, blaue Perle aus GlasfluB (Abb. 9.8; 

Dm. 0,75 cm); 2. kleine rundliche, sehr diinnwandige Glasperlen, die braun, weiB oder 

transparent sind (Abb. 9.9; Dm 0,4 cm-0,5 cm); 3. gold- bzw. silberglanzende, diinnwan- 

dige, runde Glasperlen (Abb. 9.11; Dm. 0,8 cm); 4. bimenfbrmige bis tropfchenfbrmige, 

griinliche Glasperlen (Abb. 9.10; max. Breite 0,65 cm). Alle Perlen sind mittels einer 

biigelfbrmigen Aufhangung aus diinnem Bronzedraht mit dem Gestell der Totenkrone 

verkniipft gewesen. Erhaltene Textilreste lassen darauf schlieBen, daB sich um das Draht- 

geflecht der Krone herum Bander und Schlaufen gerankt haben.

Toten- oder auch Tugendkronen wurden fast ausschlieBlich unverheirateten Madchen 

und auch Knaben mit ins Grab gegeben.24 Sie wurden von Angehorigen und Freunden 

als Brautkrone fur die Totenhochzeit gestiftet. Hinter diesem Brauch steckt die Vorstel- 

lung, eine im Leben versaumte Hochzeit miisse im Tod nachgeholt werden.25

Uber den Zugang zu der offenen Kellergruft konnen infolge des kleinen Grabungs- 

ausschnittes nur MutmaBungen angestellt werden. Denkbar sind sowohl eine seitlich hin- 

abfuhrende Stiege als auch ein DurchlaB im Boden der Kapelle. Im Gegensatz zu den im 

Inneren der Kirche bei friiheren BaumaBnahmen freigelegten Einzelgriiften26 handelt es 

sich bei Bef. 79 um eine geraumige Gruftanlage, die mit mehreren Sargen belegt 

wurde27. Gute Vergleichsmoglichkeiten zur Zeitzer Kellergruft bieten sich auf dem Ende 

des 16. Jh. in Halle angelegten Stadtgottesacker.28 Wegen des Verwesungsgeruches 

wurde die dort iibliche Beisetzung unbedeckter Holzsarge in den offenen, von Schwib- 

bbgen iiberspannten Griiften im Jahre 1862 verboten. Auf dem inneren Friedhofsgelande 

wurden vier Bestattungen aus der Mitte des 19. Jh. freigelegt, die als Beigaben umfang- 

reiche GefaBausstattungen enthielten.29 Der Sitte, den Toten GefaBe und andere Beiga

ben mit in das Grab zu geben, liegen unterschiedliche Vorstellungen uber das Seelenheil 

des Toten sowie uber das Seelenheil der Hinterbliebenen zugrunde. So kann man in den 

GefaBbeigaben, aber auch in den ApothekergefaBen die Dinge erkennen, die der Tote vor 

seinem Ableben zuletzt in Benutzung hatte.30 Man fiirchtete eine unheilbringende Wir- 

kung dieser Gegenstande fur die Lebenden und gab sie dem Toten mit ins Grab. Die 

Beigaben konnen aber auch zur Darreichung der letzten Wegzehrung, sei es von Speise 

oder von notwendiger Medizin, in das Grab gelangt sein. Im Faile der an der 

Michaeliskirche freigelegten Gruft zeigt der raumliche Bezug zur dariiberliegenden 

Allerheiligenkapelle die enge Verbindung der neuzeitlichen Beigabensitte mit dem zeit- 

gendssischen Seelenkult an. Die Bestattung unter der Kapelle war wohl Frauen und 

Mannem vorbehalten, die sich Verdienste um das Gemeindewohl erworben hatten.
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Abb. 11: Zeitz, Burgenlandkreis, Michaeliskirchhof. Beigaben aus Bef. 84. Malhornware. 1 M. 1:3;

2, 3 M. 1:2 (1 HK-Nr. 96:4091b, 2 HK-Nr. 96:4091d, 3 HK-Nr. 96:4091c)
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Zusammenfassung

Bei den baubegleitenden archaologischen Untersuchungen im Michaeliskirchhof konnten 

wertvolle Hinweise zur Baugeschichte der Kirche gewonnen warden. Funde des 10.-12. Jh. 

warden in den Grabungsabschnitten nicht erfaBt, so daB man in der Michaeliskirche weder 

die steineme Kirche Bosos noch eine andere, vor das 12. Jh. zu datierende Keimzelle der 

Oberstadt von Zeitz vermuten darf. Fundamentverlangerungen im Bereich des siidlichen 

Seitenschiffes und der in der Nordost-Ecke gelegenen Nonnenkapelle stehen im Zusam- 

menhang mit BaumaBnahmen des 15. und 16. Jh. Von dem mittelalterlichen Friedhof 

haben sich wegen der neuzeitlichen Niveauabsenkungen der Platzoberflache nur bis zum 

15. Jh. angelegte Graber erhalten. Reste eines Beinhauses des 14./15. Jh. auf der Ostseite 

der Kirche belegen, daB der Friedhof im Laufe der Zeit fur die Stadtbevolkerung von 

Zeitz zu klein wurde.

Auf der Siidseite der Kirche konnte im Bereich der abgetragenen Allerheiligenkapelle 

das Innere einer Kellergruft mit beigabenfiihrenden, barockzeitlichen Grabern archaolo- 

gisch untersucht werden. Die in der Neuzeit aufkommende Beigabensitte in christlichen 

Grabern ist bisher fast ausschlieBlich aus volkskundlicher Sicht betrachtet worden. Wie 

die Ergebnisse der Grabung Zeitz-Michaeliskirchhof jedoch zeigen, darf der archaolo- 

gische Beitrag zur Untersuchung neuzeitlicher beigabenfiihrender Graber keinesfalls 

unterschatzt werden.31

Summary

Excavations in St. Michael’s Cemetery, Zeitz

The excavations around St. Michael in Zeitz gave important clues to the constructional 

history of the church. Exposed extensions of the foundations in the area of the southern 

aisle (A 1) and the nun’s chapel in the north-east (A 7/A 8) show extensive building acti

vities during the 15th and 16th century. The level surface around the church was lowered 

in modern times. On account of this removal only medieval graves (15th century and 

later) were preserved. The remains of a charnel chapel in the east (A 2) prove, that the 

medieval churchyard around St. Michael was soon filled.

A baroque vault was exposed under a meanwhile deconstructed chapel in the south 

(A 5). With the help of epitaphs on leaden shields some of the buried persons of the 18th 

century could be identified. Besides textile applications and a burial garland the graves 

contained pottery (most likely for provisions on the last journey) and many small bottles 

of different form and size, which were filled with the required medicine. In the 17th cen

tury grave goods in Christian graves came again into fashion. This later custom was up 

to this time almost exclusively a matter of folklore. The archaeological relevance of 

these objects was until now undervalued.

Moreover the excavations around St. Michael’s disprove the thesis that the church was 

founded in the 10th century by the missionary Boso. The absence of corresponding pot

tery etc. confutes this thesis. St. Michael was not the nucleus of the upper town of Zeitz 

(Oberstadt). The excavations may serve as evidence, that the church was not constructed 

until the 12th century.
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Anmerkungen

1 Schlesinger 1987, S. 520

2
Thietmar von Merseburg, S. 74 f.

3 Schlesinger 1987, S. 519 f. - Beer 1994, S. 174

4 siehe hierzu: Richter/Rode 1994, S. 188; kurze Zusammenfassung von Forschungssituation und 

-fragen zu Zeitz bei Brachmann 1989, S. 741 f.

5 DrbBler 1992, S. 3 - Beer 1994, S. 174

6 Beer 1994, S. 174

7 DrbBler 1992, S. 5 - Beer 1994, S. 174

8 Peine 1993, S. 193 - Grewenig 1992, S. 162

9 Herrmann 1996, S. 98 f. - Specht 1998

10 DrbBler 1992, S. 12

11 DrbBler 1992, Bauakten im Kreis- und Stadtarchiv Zeitz sowie Pfarrakten der St. Michaelisgemeinde

12 DrbBler 1992, S. 15

13

DrbBler 1992, S. 15. Das westlich des Hauptportals gelegene Beinhaus war - einer Nachricht aus den 

Akten des Pfarrarchivs zufolge - seit der Barockzeit uber einen kleinen MauerdurchlaB erreichbar.

14 Herrmann 1996, S. 98 f. - Specht 1998 - Geupel 1992, S. 168, Abb. 2

15 Entsprechende Entwasserungskanale wurden jiingst im Bereich der Moritzburg freigelegt. 

Freundlicher Hinweis von Dr. H. Trimpert (Stadtarchaologie Zeitz/LfA Halle).

16 Herrmann 1996, S. 101 - Specht 1998

17 DrbBler 1992, S. 6

IQ.
Die Untersuchung muBte sich an dieser Stelle auf den von BaumaBnahmen betroffenen Bereich, 

d. h. den ehemaligen Kapellen- und Gruftbereich, beschranken.

19 Hinweis aus den Bauakten im Kreis- und Stadtarchiv Zeitz: Beim Entfernen einer das Mauer- 

werk gefahrdenden Baumwurzel wurde die Gruft im Jahre 1967 im oberen Bereich von Bauar- 

beitern gebffnet.

20
Hinweis aus den Akten des Pfarrbiiros der St. Michaelisgemeinde: Bei UmbaumaBnahmen im 

Inneren der Kirche wurden in den 60er und 70er Jahren zahlreiche Einzelgrufte gebffnet. Auf 

dem Totenschild fur die 1773 gestorbene Margaretha Kiihnstin ist auch ihr Madchenname 

Lingkin aufgefiihrt. Genauere Aussagen zu den im Gruftbereich bestatteten Personen konnen 

vor Einsichtnahme in die Sterbeakten des Pfarrarchivs nicht getroffen werden.

siehe Anm. 19. Auffallig ist eine gewisse Ahnlichkeit der aufgefiihrten Namen Lingkin und Lingke. 

22
Angesichts des fur Zeitz iiberlieferten Tbpfereigewerbes ist eine Herstellung der Malhornware 

am Ort wahrscheinlich. Eine Ubersicht gibt Horschik 1978, S. 189 ff.

23 vgl. Totenkronen aus der Dresdner Frauenkirche: Rupp 1995, S. 226 f. Bei Lauffer 1916, 

S. 237, wird mitgeteilt, daB aus einer Einzelgruft in Zeitz eine Vielzahl kleiner Totenkranzchen 

geborgen worden sei.

24 Lauffer 1916, S. 228 - Rupp 1995, S. 227

25 Lauffer 1916, S. 227 - Rupp 1995, S. 227

26 Die Einzelgrufte im Inneren der Kirche blieben bei den Umbauarbeiten der 60er und 70er Jahre 

undokumentiert. Hinweise auf Einzelgrufte sind den Bauakten aus dem Pfarrarchiv zu entnehmen.

27 vgl. hierzu Aufbau und Belegungsplan der 1631 angelegten Gruft der Grafen von Sulz in Tien- 

gen: Planck 1994, S. 315

28 SchnaB 1993, S. 82

29 Buschendorf 1949

30 Spamer 1935, S. 77

31 Mil diesem Phanomen beschaftigen sich auch Arents 1994, S. 92 f. - Fingerlin 1992 - Fingerlin 

1992a - Planck 1994, S. 315 ff.
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