
Ein Quartier an der Stadtmauer

Vorbericht zur Ausgrabung Leipziger Str. 18 in Halle (Saale)

mit i Beilage

Iris Martin und Ulf petzschmann1

i. Einleitung

Im Vorfeld einer Baumabnahme in Halle (Saale) konnte vom 30.11.1998 bis 21.07.1999 

eine Flache von ca. 1000 m2 archaologisch untersucht und ausgewertet werden. Die ins- 

gesamt zu iiberbauende Flache von ca. 3000 m2 zwischen Hansering, Grobern Sandberg 

und Leipziger Strabe war durch Wohnbebauung und die zugehdrige Kanalisation seit 

den i8yoer Jahren zum Teil stark gestdrt. Sie konnte deshalb nur zu etwa einem Drittel 

untersucht werden. Die an den Hansering anschliebende Flache konnte nach Abrib der 

Hauser durch einen Suchschnitt parallel zur Baumabnahme bearbeitet werden (Beilage ).2

Das zu bebauende Areal liegt direkt an der ehemaligen Stadtmauer, deren Verlauf in 

etwa durch den Hansering nachgezeichnet wird (Abb. 1). Da durch schriftliche Quellen 

die Stadterweiterung im 12. Jh. angesetzt wird, war vor allem zu klaren, in welcher Form 

das Quartier in dieser Zeit genutzt wurde, wo genau der innere Ring der Stadtbefesti- 

gung verlief und wann die steinerne Ausfuhrung der Stadtmauer erfolgt ist.

In diesem Bericht soil diesen Fragen anhand der Grabungsergebnisse nachgegangen 

werden. Aus technischen Griinden wurde die zu untersuchende Flache in acht Teilberei- 

che unterteilt; die jeweiligen Befunde erhielten Nummern im zugehdrigen Hunderterbe- 

reich (Befunde in Flache 1 erhielten die Nummern 100-199, die Befundnummern 200-299 

und 1200-1299 gehbrten zu Flache 2 etc.), die sowohl im Text als auch in den Abbil- 

dungen angegeben sind.

Die Teilflachen werden zunachst einzeln vorgestellt und am Schlub zusammenfas- 

send betrachtet. Bei der Beschreibung wurde soweit mdglich eine chronologische Ab- 

folge der Befunde eingehalten. Lediglich die Befunde der Flache 2 wurden aufgrund der 

komplizierten stratigraphischen Verhaltnisse in Funktionsgruppen aufgeteilt. So konnte 

eine iibersichtliche Darstellung der Befunde erreicht werden. Ein weiterer Abschnitt soli

1 Die Autorenschaft der einzelnen Abschnitte ist 

anhand der Initialen zu differenzieren: IMa=Iris 

Martin, UP = Ulf Petzschmann. Die Koordination 

ubernahm Iris Martin.

2 Die Vermessung wurde erstmals in Sachsen- 

Anhalt mit einem digitalen Vermessungssystem

aufgenommen; siehe dazu den Beitragvon

O. Schroder im selben Band. Die Aufnahme/Doku- 

mentation erfolgte im Landeskoordinatensystem 

(GauE/Kriiger - LS 150) mit einer Hdhe im 

Hbhenstatus 160 (NN).
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das Fundinventar der Grabung umreifien. Die zugehbrigen Tafeln bilden nahezu alle 

Klein- und Sonderfunde der Grabung ab. Keramikfunde wurden nur gezeichnet, wenn 

vollstandige altere Gefafie, keramische Sonderformen oder datierungsrelevante Rand- 

formen und Verzierungen gezeigt werden konnten. Sie sind durch die Hauptkatalog- 

nummern des Landesamtes fur Archaologie Sachsen-Anhalt identifizierbar.

IMa, UP

2. Befunde und Funde der einzelnen Flachen

2.1. Flciche 1, Grofier Sandberg 11 (Abb. 2)

Der als Flache 1 bezeichnete nbrdliche Bereich (Grolser Sandberg 11 und ein kleiner Teil 

des Hofes) war bereits grofitenteils gestdrt. Besonders die Bebauung des 19. Jh. war tief in 

den Hang zum Hansering hinauf gebaut und hatte damit im Norden fast alle Befunde 

bereits vernichtet. Im Zentrum der Flache lag zudem ein bunkerahnlicher Bau B 121 aus 

Ziegeln mit Betondecke nebst zugehbriger Baugrube B 139, die ebenfalls die Flache stbr- 

ten. Hinzu kamen in den siidlichen Teilen der Flache, die mehr Befunde erwarten liehen, 

noch etliche Stbrungen durch moderne Leitungsgraben fur Wasser-, Abwasserkanale
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mid diverse Schachte. SchlieElich lag Schnitt 8 fast vollstandig in einer vermutlich haus- 

seitig entstandenen modernen (Bau-)Grube.

2.1.1. »Gartenhorizont« B 118

Uber den anstehenden homogenen hellbraun-gelben Sanden, in denen kleine Braun- 

kohleflbze und zum Teil einige Zentimeter machtige Grusbander beobachtet werden 

konnten, lag im sudlichen Teil stets ein Verbraunungshorizont B118, der auch in den 

iibrigen Flachen anzutreffen war. Da in diesem nach unten hin heller werdenden Befund 

neben nichl ausgerichteten Kieseln auch Keramik und Knochen eingelagert waren, 

wurde dieser als »Gartenhorizont« angesprochen, ohne daE Pflugspuren o.a. direkt 

nachgewiesen werden konnten. Die Keramik setzt sich aus alteren Grauwaren zusam- 

men, die z.T. oxidierend oder im Wechselbrand gefertigt und in Wulsttechnik aufgebaut 

worden waren. Dazu sind vereinzelt Wellenbander als Verzierung sowie Dorn- und Kra- 

genrander zu beobachten. Die Keramik kann in das 12. Jh. gestellt werden.

2.1.2. Hochmittelalterliche Gruben

Auf dem »Gartenhorizont« lag in Teilbereichen eine Auffullung B 146, in der Steil und 

Leistenrander alterer grauer Waren (auch Wechselbrand) sowie Keramik mit slawischen 

Wellenbandern des 12. Jh. beobachtet werden konnten. Darin oder direkt in den »Gar- 

tenhorizont« waren einige meist gestbrte Gruben eingetieft, die sich als dunklere Verfar- 

bung mit typischen Siedlungseinschliissen wie Holzkohle-Flitter abzeichneten und nega- 

tiv ausgenommen wurden (u.a. B 132, 134, 138, 143, s.Abb.2). Die Verfiillungen waren 

meist lockerer als die Umgebung und ahnelten sich in Farbe und Einschliissen, so dab 

hier auch Gruben ohne hochmittelalterliche Funde eingereiht wurden.

B132 war in den Dimensionen am grbEten (ca.3111 x 3m, T max. 80cm) und hatte 

neben flach einfallenden Grubenrandern auch eine stufenfdrmige Ausformung. Die Ver- 

fiillung war in einem Teil der Grube geschichtet, wobei sich Holzkohle- mit Tonschich- 

ten abwechselten. Der Grubenboden war meist deutlich verhartet, und die Verfiillung 

lieE sich dort sehr gut abheben. Die Verhartung war gelblich braunlich und kann als 

Eisen-Ausfallungshorizont gesehen werden, der entstand, als Wasser durch die lockere 

Grubenverfiillung auf den starker verdichteten Sand gelangte und dort das Eisen aus- 

fallte. In der siidbstlichen Ecke war eine zerstbrte Steinsetzung zu beobachten, die in der 

Gesamtschau als Werkgrube angesprochen werden kann. Unter den Funden waren 

neben hellgrau/weiEer oder auEen fleckig brauner Ware mit typischen Steil-, Dorn- oder 

Leistenrandern des 12. Jh. auch ein grimes Glasringfragment (Taf.14.13) und ein »Ge- 

weihhammer« (Taf. 16.9) eingelagert. Letzterer war gesiigt und lag gut in der Hand. Ob 

die Funktion dieses Stiickes der Bezeichnung als Hammer entspricht, muE dahingestellt 

bleiben.

B 134 (T 80cm, steilwandig mit ca. Br 140cm) und B 142 bargen neben den erwahnten 

Waren des 12. Jh. bereits hartere Grauwaren und gehdren somit in einen Ubergangshori- 

zont des 12.Z13.Jh. Die flachgriindige, stark gestbrte Grube B 143 enthielt eine Stein- 

zeugwandscherbe und kbnnte damit bereits in einen spatmittelalterlichen Horizon! ge- 

hbren. Eine falsche Zuweisung durch die Stbrungen kann allerdings nicht ausge-
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schlossen werden. In der kleineren steilwandigen ovalen Grube B 138 waren keine Funde 

eingelagert, jedoch Steinsetzungen erkennbar, die eine Ansprache als Pfostenloch ermbg- 

lichen.

Insgesamt sind dies die neben dem folgenden Brunnen einzigen hochmittelalter- 

lichen Reste aus Flache 1, die ein Bild flachiger Besiedlung ergeben, ohne dab man mit 

den Befunden aufgrund der Stbrungen genauere Funktionen etc. verbinden kdnnte.

Abb. 2 Halle (Saale), 

Leipziger Strafie 18. 

Befunde der Flache 1. 

Beschreibungen siehe 

Text. Gepunktet: Tiefer- 

liegende Relieflinie in 

ausgenommenen Befund
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2.1.3. hochmittelalterlicher Brunnen

Im nordlichen Bereich war in den anstehenden Sanden eine grbEere, leicht gestbrte rund- 

ovale Grube B 133 (Dm. ca. 2,80m, Abb. 2) zu erkennen. Gut abgrenzbarer, leicht lehmi- 

ger fleckiger Sand mit grbEeren Anteilen von Braunkohle verfiillte die steilwandige 

Grube, die sich gut aus dem anstehenden homogenen Sand herausschalen lieE. Eingcla 

gerte Bruchsteine und eine Steinsetzung im unteren Teil lieEen sich als Rest einer Brun 

nenfassung identihzieren, die schlieElich komplett freigelegt werden konnte. Damit kann 

B133 als Abbruchgrube eines Brunnens gelten; das geringe Fundaufkommen im Ver- 

haltnis zur bewegten Erdmenge belegt die rasche Ausfiihrung des Abbruches. Neben 

Tierknochen waren ausschlieElich altere Grauwaren mit z.T. braunen oxidierenden 

fleckigen Oberflachen und Leisten- sowie Steilrandern und ein fragmentierter Schlitt- 

knochen eingelagert (Taf. 13.2). Damit kann der Abbruch des Brunnens in das 12. Jh. da- 

tiert werden.

Die Brunnenfassung B135 war nach Ausnehmen der Verfiillung gut erkennbar im 

Norden eingedriickt, so daE eine unregelmaEig ovale Form entstanden war (Dm. max. 

100cm). Auch zeigten sich in der aus kleineren Steinen aufgebauten Fassung zahlreiche 

UnregelmaEigkeiten und Verwerfungen. Bei der Freilegung der Fassung ergab sich, daE 

der Brunnen grbEtenteils in ein Braunkohleflbz eingetieft worden war, wodurch kein 

Schichtwasser in den Brunnen eindringen konnte. Dies mag ein Grund dafur sein, daE 

der Brunnen offensichtlich nicht lange in Betrieb war, denn aufgrund der Erfahrungen 

mit den anderen auf der Flache freigelegten Brunnen muE davon ausgegangen werden, 

daE diese vor allem von durch die Brunnenmauern einlaufendem Schichtwasser gespeist 

wurden. Der Rest einer Baugrubenverfiillung B 147 (der iiberwiegende Teil war homo

gene Braunkohle) barg sechs Wandscherben grauer und oxidierter Ware, die etwa zeit- 

gleich mit den Waren aus der Abbruchgrube B 133 sein diirfte.

Die Brunnenverfiillung B 145 selbst bestand aus inhomogenem Sand mit zahlreichen 

Steinen der Brunnenfassung und wurde bis auf den anstehenden Ton im Untergrund bei 

87,48miiNN ausgenommen. Damit war noch etwa 2,70m Hbhe erhalten. Die Verfiillung 

enthielt einen rekonstruierbaren Standbodentopf mit Stich- und Wellenverzierung 

(Taf. 2.1) aus im Kern grauer, auEen lehmig-brauner Glimmerware, die mit Quarz gema- 

gert, in Wulsttechnik aufgebaut und nachgedreht worden war. Zwei weitere Randstiicke 

(Taf. 2.2 und 2.3) zeigen einen nach innen ziehenden Steilrand mit dreifacher horizon

taler Kammstrichzier der gleichen Ware und einen Kragenrand aus alterer grauer Ware. 

Daneben fallt eine im Kern graue Ware mit rbtlichen Oberflachen auf. Die Keramik paEt 

in das 12. Jh.

2.1.4. Zwez neuzeitliche Brunnen

Unweit des hochmittelalterlichen Brunnens lag eine weitere Brunnenfassung B101, die 

sich direkt an der bei Grabungsbeginn angetroffenen Oberflache befand (Abb. 2). Auffal- 

lig war der im Vergleich zum hochmittelalterlichen Brunnen B135 deutliche Unter- 

schied in der Bauweise: Hier fanden sich grob bearbeitete Sandsteinquader (um 30 cm x 

3ocmx 30cm), die als Trockenmauer aufgebaut waren (Dm. ca. 120cm). Die Fassung war 

von einer etwa quadratischen Baugrube B 100 umgeben, die gut abgrenzbar in den anste

henden Sand eingetieft worden war. Die Funde (polychrome Waren, Tonpfeifen, Porzel-
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lan, Steingut) lassen sich dem 18./19. Jh. zuordnen, wahrend die Brunnenverfiillung 

B 102 bereits moderne Waren zeigte. Somit kann die Aufgabe des Brunnens mil dem Be- 

ginn der stadtweiten Wasserversorgung dutch Leitungen zusammenfallen. Interessant 

war, dab im Brunnen, der nicht bis auf den Boden ausgenommen werden konnte, immer 

wieder auf ca. 88,66 m. iiNN Schichtwasser nachlief, was im Gegensatz zum hochmittelal 

terlichen Brunnen stand und sicher mit der durchlassigen Bauweise und besseren Lage 

(keine abdichtende Braunkohle) in Zusammenhang zu bringen ist.

Der zweite neuzeitliche Brunnen B 116 gehbrte eigentlich schon zu Flache 6, denn er 

lag im Hofbereich von Leipziger Str. 17. Auch bier war eine aus Quadern aufgebaute 

Brunnenfassung (Dm. ca. 110 cm) und eine quadratische, allerdings starker gestbrte Bau- 

grube B 130 zu beobachten, die, well in den »Gartenhorizont« B 118 eingetieft, nicht gut 

abzugrenzen war. Die Funde aus der Baugrube und einer Steinstickung B128 zeigten 

ausschlieblich harte Grauwaren und spatmittelalterliche oxidierend gebrannte Waren, 

jedoch wurde auch ein polychrom bemaltes Wandstiick geborgen, so dab die Errichtung 

des Brunnens nicht vor dem 17. Jh. anzusetzen ist.

Die Verfiillung B 117 des Brunnens konnte bis auf einen aufgrund der Dunkelheit und 

Enge nicht naher dokumentierbaren verharteten Horizont bei 84,37 m iiNN komplett 

ausgenommen werden und zeigte zwei Nutzungsphasen (Abb. 2a). Das Ende der iilteren 

Phase wird dutch zwei insgesamt ca. einen Meter machtige, iiberwiegend kiesig-sandige, 

Verfiillungen B117C und B117B dokumentiert, in denen u.a. einige glasierte Wand- 

scherben eingelagert waren. Dariiber lag eine steinhaltige Schicht B 117A, die als Unter- 

fiitterung fiir eine Steinlage gelten kann, auf der ein nicht zu bergender Holzbottich 

stand. Dieser sollte vermutlich das Wasser klaren, welches mittels einer Holzpumpe und 

eines kupfernen Pumpenherzes dann an die Oberflache gelangte (Taf. 3.1 und 3.2). Die 

Verfiillung B 117 von caqm Machtigkeit lag fiber der Steinlage und enthielt neben 

ca.400 ausgesiebten Holzfragmenten (die entsorgt wurden, da sich die Hoffnung auf 

eine Rekonstruktion der Pumpe oder des Holzbottichs nicht erfiillte), auch moderne Por- 

zellane, Steingut, ein Kohlebrikett, milhin Funde des ip./zo.Jh. In der Verfiillung fan- 

den sich auberdem ein Eisenring/Fabreifen und zwei Eisenbiigel/Bauklammern, die 

vielleicht auch mit der Pumpenkonstruktion in Zusammenhang stehen, etwa um den 

Bottich in Position zu halten (Taf. 3.3 und 3.4).

In diesem Brunnen wurden zahlreiche Wasserstandsmessungen gemacht, die zeig

ten, dab nach einer Nacht etwa 60 cm Wasser fiber dem Holzbottich nachgelaufen 

waren, nach mehreren Tagen ca. 160cm. Auch hier handelte es sich also um einen Brun

nen, der mit Schichtwasser arbeitete und von seiner durchlassigen Bauweise profitierte.

2.2.5. Neuzeitliche und moderne Befunde sowie Keller

Die bereits erwahnten Stbrungen auf Flache 1 haben praktisch keine weiteren Befunde 

des Spatmittelalters oder der friiheren Neuzeit hinterlassen. Die moderneren Befunde 

sind stratigraphisch kaum verbunden, sondern liegen meist direkt im anstehenden Sand 

oder dem »Gartenhorizont« B 118, zum Teil die mittelalterlichen Befunde schneidend. 

Am interessantesten sind hierbei drei voneinander isolierte Bebauungsreste.

Im aubersten Nordosten von Flache 1 zeigte sich ein kleiner, aus grob bearbeiteten in 

hellen Lehmmbrtel gesetzten Sandsteinen aufgebauter Mauerzug B 103 (Abb.2), der
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Abb. 2a Halle (Saale), Leipziger Str. 18.

Schematischer Schnitt durch Brunnen B 116 mit Ver- 

fullungen B 117, nya-c. 1 Wasserstand nach mehre- 

ren Tagen, 2 Wasserstand nach einem Tag, 3 anste- 

hender Ton. M 1:100

unter den (zum AbriE bestimmten) heuti- 

gen Gebaudemauern hervorragend eine 

Ecksituation bildete. Es handelt sich um 

den Rest einer alteren Parzellenstruktur/ 

Bebauung, die mit einem leicht gewolbten 

ZiegelfuEboden ausgelegt war (Mabe 

29,5cm x 15,5 cm x 7,5-80111). Die Verfiil- 

lung B 104 und damit die Aufgabe des Ge- 

baudes kann in das 18./19.JI1. gestellt wer- 

den. Eingelagert war auch eine Serie frei 

geblasener langlicher grtiner Flaschen in 

zwei verschiedenen Groben bei gleicher 

Form (Taf. 1.3 und 1.4). Daneben war noch 

ein weiEer Tonpfeifenkopf erhalten (Taf. 15.4).

Weiter sind zwei Keller zu nennen: Der aus grbEeren, in lockeren grauweiEen Sand 

mdrtel gesetzten Porphyrbrocken erbaute Keller B 106 wies mehrere Bauphasen auf und 

befand sich im Hofbereich von Leipziger Str. 17 (Abb.2). Zunachst war ein etwa recht- 

winkliger Raum von ca. 2,5 m x 3,5 m mit Mauerstarken von ca. 70 cm errichtet worden. 

Spater wurde im Westen ein Treppenzugang installiert und die siidliche Mauer mit 

einer Mauerstarke von ca.4ocm mit Fuge angesetzt. Diese stand auf der Brunnenfassung 

B 116. Im Norden wurde ein kleiner Entlastungsbogen ein-, spater oder gleichzeitig im 

Osten noch ein Anbau von ca. 60 cm x 120 cm angefiigt. AuEer in letzterem war im 

Innenraum eine geringmachtige Auffullung B127 eingebracht, in der Patronenhiilsen 

eingelagert waren und auf der dann ein FuEboden B 115 aus grbfieren Kieseln, Sandstei- 

nen und vereinzelten Ziegeln in Sand verlegt worden war. In der Nahe der Treppe lagen 

ausschlieElich Ziegel, und fiber der Brunnenverfiillung war das Pflaster eingesackt. Die 

Verfiillung B 105 des Kellers und die Verfullung B 129 bestanden vorwiegend aus locke- 

rem Bauschutt, in den Funde des 20. Jh. eingelagert waren.

Der zweite Keller B 107 (Abb. 2) lag im Nordosten der Flache und bestand aus einem 

Ziegelgewblbe mit flankierenden Mauern, dessen Kuppe direkt unterhalb der Hofnut 

zungsflache der jiingsten Vergangenheit lag. Die Kuppe wdlbte sich von Mauer B 112 aus 

nach Siiden, wahrend Mauer B 111 vorgeblendet war. Beide Mauern waren aus verschie

denen unbearbeiteten Steinmaterialien (Porphyre, Sandsteine, Feldsteine, vereinzelt 

Ziegelfragmente) in braunen homogenen Lehmmbrtel gesetzt. Die Baugruben B 108 und 

B no, in denen Mauer B 112 zum Vorschein kam, bargen Funde friihestens des 17./18. Jh.

Aus den bereits eingangs erwahnten Stdrungen, zu denen moderne Rohrgraben, aus 

Ziegeln in hartem Zementmbrtel aufgebaute Sickergruben und moderne Baugruben 

zahlen, ist das verlagerte Knochenkammfragment aus B 144 erwahnenswert, bei dem es
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sich um eines der langzinkigen, aus Langknochen gefertigten Stiicke des spaten Mittelal- 

lers handelt (Taf. 16.1).

UP

2.2. Flache 2, Hofbereich Leipziger Str. 17

Flache 2 lag ndrdlich angrenzend an die moderne, tiefgehende Bebauung des Grundstiik- 

kes Leipziger Str. 17. Dieser Bereich wies als einzige Flache innerhalb des Grabungsareals 

eine durch die moderne Bebauung ungestdrte Schichtung vom Hochmittelalter bis in die 

friihe Neuzeit hinein auf. Zur kontinuierlichen und von der Witterung unabhangigen 

Bearbeitung dieses Grabungsabschnittes wurde ein Zelt aufgestellt, dessen Abrnessun- 

gen die Flache 2 begrenzten.

Nach dem Baggerabtrag wurde eine vermutlich barocke Mauer (B200, Abb. 3) sicht- 

bar, die etwa in Nord-Sud-Richtung verlief. Sie bestand aus groEen, grob bearbeiteten 

Sandsteinbldcken, gelegentlich Porphyrsteinen und Ziegeln, die mit einem Kalk-Sand- 

Mortel verfugt waren. Die weitere Bearbeitung der Flache erfolgte in natiirlichen Schich- 

ten. Die durch den etwas grdberen Abtrag zu Beginn der Grabung verlorengegangenen 

Informationen konnten im ostlichen Teil der Flache durch eine strenge stratigraphische 

Trennung der Schichten und der zugehdrigen Funde in mancher Hinsicht erganzt wer- 

den. Eine moderne, dreiteilige Sickergrube nahm jedoch einen groEen Bereich dieses 

Ostteiles ein.3 In der Verfullung B217 dieser Sickergrube fanden sich zwei Wertmarken 

des 19. Jh., wovon eine in die Zeit zwischen 1850 und 1871 gesetzt werden kann 

(Taf. 12.2,3). Eine ebenfalls aus dieser Sickergrube stammende Miinze lieE sich nicht 

naher bestimmen.

2.2.1. »Gartenhorizont« B 352

Uber den anstehenden, gelben bis gelbbraunen Sand zog sich in alien Flachen durchge- 

hend der sogenannte »Gartenhorizont« B352. Er ist mit B405 aus den Flachen 4 und 5, 

sowie B 118 aus Flache 1 gleichzusetzen.4 Dieser Befund laEt sich nicht scharf von dem 

mit zunehmender Tiefe immer heller werdenden Verbraunungshorizont des anstehen

den Sandes abgrenzen, weist aber im Unterschied zu diesem immer wieder Kiesel, Kno- 

chenfragmente, stark fragmentierte Keramik und Holzkohleflitter auf. Im oberen Be

reich dieses Befundes war eine Holzkohleanreicherung erkennbar (B352A), auch die 

wohl zugehdrige Feuerstelle konnte dokumentiert werden. Es handelt sich entweder um 

eine als Acker- oder Gartenland genutzte Flache oder um erodierten Boden, der sich am 

FuE des GroEen Sandberges ablagerte. Beide Interpretationen warden die kleinstiickigen, 

stark verrollten Keramikfragmente erklaren. Diese konnen aufgrund der Brennweise 

(oxidierend bzw. Wechselbrand), der Herstellung in Wulsttechnik und anhand der in 

slawischer Tradition stehenden Verzierungselemente (Wellenbander, Stichverzierun- 

gen, vgl.Kap. 2.1.1.) in das 12. Jh. datiert werden. Als Randformen sind iiberwiegend eher

3 Die Sickergrube lag siidwestlich des Profils 23 

und siidlich der Mauer B200, vgl. Beilage.

4 Die unterschiedliche Bezeichnung beruht auf der 

getrennten Bearbeitung der Flachen 2, 3 und 6.
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flaue Leisten und Dornrander, seltener auch trichterformig ausbiegende glatte Rander 

zu beobachten.

Die Oberkante dieses Befundes fallt zur Leipziger Strabe hin, entsprechend dem 

natiirlichen Relief, deutlich ab. Das naturliche Gefalle wird in den jungeren Schichten 

noch durch die in den »Gartenhorizont« eingetieften Gruben verstarkt, deren relativ 

lockere Verfiillung ein Einsinken der dariiber liegenden Schichten verursachte.

2.2.2. Hochmittelalterliche Gruben, Ab fall- und Planierschichten

In den »Gartenhorizont« eingetieft waren mehrere, meist scharf abgegrenzte Gruben er- 

kennbar (B 1244, 1235, 1233, 1218, 1211, Abb. 3), deren Zeitstellung anhand der in Wulst- 

technik hergestellten und uberwiegend wechselnd gebrannten Keramik mit slawischen 

Zierelementen ebenfalls etwa in das 12. Jh. gesetzt werden kann.

B1211, B1233, B1235 und B1218 hatten eine annahernd runde bis langovale Form 

mit schragen bis senkrechten Wanden. Bei den drei erstgenannten Gruben erschienen 

die Wande unregelmahig, der Boden uneben.

Lediglich in B 1235 lieEen sich noch Reste eines sehr schlecht erhaltenen, rechtecki- 

gen Holzkastens nachweisen. Die Einfiillung war locker, die dariiber liegenden Schich

ten brachen in diesem Bereich deshalb unter ihrem Eigendruck oval ein. Gleiches war 

auch am siidlichen Ende der Flache oberhalb der nahezu kreisrunden, brunnenahn- 

lichen Eintiefung (B 1244) geschehen (die Bruchlinien waren an Profil 17 nachvollzieh- 

bar). Fiir die durch die Form dieser Grube naheliegende Deutung als einen weiteren, 

mittelalterlich verfiillten Brunnen fehlt jedoch noch der Nachweis einer -steinernen 

oder hdlzernen- Einfassung. Die schichtweise Verfiillung kdnnte hier auch fiir eine Ab- 

fallgrube sprechen.

Die Verfullungen der auf Abb. 3 sichtbaren Gruben sind -mit Ausnahme des »Brun- 

nens« B 1244- einphasig. Die in der ovalen Vertiefung B 1218 erkennbare Stratigraphie 

war nicht durchgangig zu beobachten; das nach Schichten getrennt geborgene Fundma

terial zeigt keine zeitlich relevanten Unterschiede. Gleiches kann fiir das Fundmaterial 

der Schichten B 1234, t236 und 1237 (Verfiillschichten von B 1244) gesagt werden, das 

alienfails in der obersten Schicht B L234 noch hiirtere graue Ware aufweist. In der unter- 

sten, aus dunkelgrauem, lehmig-humosem Sand bestehenden Schicht B1237 fand sich 

auEerdem noch ein massives, in der Aufsicht sternformiges Metallstiick, dessen Mitte zu 

einer Spitze ausgeformt ist. Es handelt sich vermutlich um ein Schmuckstiick oder um 

Kleiderbesatz (Taf. 15.7).

Etwa gleichzeitig mit diesen Gruben diirften die verschiedenen Pfostenldcher (B 1238 

und 1227) in der nordlichen Halfte der Flache anzusetzen sein, deren Funktion noch nicht 

geklart werden konnte. Die Pfostenspuren B 1227A-E bildeten eine gerade Linie; sie wei- 

sen alle einen ahnlichen Durchmesser (5-70111) sowie eine spitz-parabelfbrmige Basis 

auf, die Tiefe schwankt zwischen 8cm und 20cm. B 1227F und G stammten wahrschein- 

lich von (Spalt-) Bohlen. Sie hatten eine in der Aufsicht rechteckige Form sowie eine 

spitze Basis und gehorten dem Anschein nach zusammen. Vermutlich waren weitere 

Pfostenstellungen, die die bereits bekannten zu einer sinnvollen Struktur erganzt bat

ten, schon zu stark vergangen und im dunkelbraunen Boden nicht mehr erkennbar.
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Ebenfalls im nordlichen Teil der Flache, Liber der Grube mit rechteckigem Holzeinbau 

(B 1235), fiel eine grofie Ansammlung verschiedener Tierknochenfragmente auf (B 1204A), 

die zu einer etwa 0,3-0,4111 machtigen, inhomogenen, sandig-humosen Lehmschicht 

gehbrten (B1204). In dieser liefien sich verschiedene, nur unscharf abzugrenzende 

Aschelagen mit haufigen Beimischungen von Holzkohleflitter und -stiickchen erkennen. 

Grunliche Verfarbungen deuteten auf vergangenes, organisches Material, so dab das 

Schichtpaket insgesamt wohl als Rest flachiger Abfallentsorgung zu deuten ist.

Die Grenzen zu den benachbarten Befunden 1201 (vermutlich als Teil des »Gartenho- 

rizontes« B352 anzusehen) und 1214 bzw. 294 sind unscharf - auch bedingt durch den 

Einbruch der Schichten im Bereich B 1235. Die genannten Befunde kdnnen demnach als 

flachige Aufplanierung angesehen werden, die sich uber die gesamte Flache, mit Aus- 

nahme der Stidostecke (Abb.3, im Bereich B 1232, 1228), nachweisen lassen und in den 

Profilen 28 und 29 kaum oder gar nicht zu differenzieren waren. (Verschiedene Verfar

bungen, die zunachst eine Befundgrenze implizierten und damit eine neue Numerie- 

rung notwendig machten, erwiesen sich im unteren Bereich oder im Schnitt als indiffe

rent.) Die genannten Befunde 294, 1201, 1204 und 1214 decken den Zeitraum vom 

spaten 12. und 13. Jh. bis in das 14. Jh. hinein ab. Die Funde bestehen Liberwiegend aus 

alterer grauer Ware und oxidierend gebrannten Scherben; der zunehmende Anted an 

hart gebrannter grauer Ware (B294 reprasentiert den jiingeren Abschnitt des Schichtpa- 

ketes, B 1214 den alteren Teil) und eine Scherbe mit Rollradchendekor weisen auf eine 

etwas jiingere Datierung in das 14. Jh. Ahnliches spiegelt sich im Spektrum der Randfor- 

men, bei dem gelegentlich Deckelfalzen auftreten, die in den alteren Befunden vollstan- 

dig fehlen. Ein Winkelbeschlag mit erhaltenen Holzresten aus B294 kann aufgrund sei

nes mafiigen Erhaltungszustandes nicht genauer eingeordnet werden.

2.2.3. Hoch- bis spatmittelalterlicher Brunnen und Baureste

In der Siidostecke der Flache 2, von den Profilen 16 und 17 geschnitten, zeigte sich eine 

weitere, sehr tiefe Grube mit einheitlicher Verfiillung (Abb. 3, B1232) und annahernd 

senkrechter, leicht gewdlbter Wand. 3,80m unter Profiloberkante (bei 88,80miiNN) 

waren drei Steine erkennbar, die auf einer Kreislinie lagen. Sie kbnnten zur Einfassung 

eines mittelalterlich aufgegebenen und ausgeraumten Brunnens gehbren. Dieser konnte 

aus zeitlichen und technischen Griinden jedoch nicht weiter untersucht werden. In der 

Verfiillung zeigten sich im Unterschied zum Fundmaterial aus den zuvor besprochenen 

Gruben auch erste Scherben harter gebrannter grauer Ware, so dais die Aufgabe der 

Grube in das 13. Jh. datiert werden kann.

Etwas nbrdlich dieser Ausbruchgrube und nahezu parallel zu ihr konnten Reste eines 

auf einer Kreislinie angelegten Fundamentmauerchens (B 1228) freigelegt werden, das 

unregelmaEig aus hellgrauen Sandsteinen und vereinzelt Porphyren gesetzt war. Als 

Mdrtel dienten gelber Sand und weiElicher Ton. Die Funktion dieses Miiuerchens ist 

ungeklart, die Funde der iiberlagernden Schicht (B 1220) datieren das Ende seiner Nut- 

zungszeit in das 13. Jh. Neben alterer Grauware und einzelnen Scherben oxidierend ge

brannter Gefafse sind auch hier bereits harter gebrannte graue Waren nachweisbar.

Die Verfiillung des Brunnens bzw. der (Ausbruch-?) Grube senkte sich im Laufe der 

Zeit. Dab dies bereits im Mittelalter geschah, beweisen im Profil gut erkennbare, keilfbr-
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mige Planierschichten, die nach Siiden, zur Leipziger StraEe hin, machtiger werden 

(B256, 257, 259). Diese Schichten konnen anhand der darin enthaltenen, durchgehend 

harten, grauen Irdenware in das 13. bis 14. Jh. datiert werden.

2.2.4. Spatmittelalterliche  Laufhorizonte, Lehmfufiboden und Pflaster

2.2.4.1. Steinpflaster und dazugehbrige Laufhorizonte

Bereits auf dem ersten Planum, das den gesamten Westteil der Flache 2 zeigte, waren an 

mehreren Stellen Pflasterreste zu erkennen. Das groEflachigere Pflaster (B267, Abb. 4) 

wies eine sehr unebene Oberflache auf, bedingt durch das unterschiedlich starke Nach 

sacken des Bodens im Bereich der hochmittelalterlichen Gruben. Dies sollte bereits im 

Mittelalter stellenweise (vor allem am nordlichen Rand und im siidlichen Drittel der Fla

che 2) durch mehrere Steinlagen aufgefangen werden. Beide Horizonte sind anhand der 

Keramik in das 13. Jh. zu setzen.

Auffallig sind drei Befunde (B274, Abb.4), die seitlich des Pflasters B267 bis an die 

Profile 28 und 16 reichen bzw. nordlich an die kreisformige Grube (B 1244) anschlieEen. 

Die Senken waren nach unten mit groEen Klumpen weiEen Tons abgedichtet; dariiber 

lag eine sehr inhomogene, fleckige Schicht aus mittelbraunem und gelb braunem Sand, 

Lehm und Braunkohle. Die einzelnen Bestandteile waren nicht zu einer Masse ver- 

mischt, sondern lagen in einzelnen bis kindskopfgroEen Linsen vor. Eine Deutung die- 

ser sicher anthropogenen Befunde ist schwierig. Denkbar ist eine Interpretation als Auf- 

fiill- oder Ausgleichsschicht (zumindest im sudbstlichen Bereich) ebenso wie die Deu

tung als Reste handwerklicher Betatigung. Hier kann moglicherweise eine Untersuchung 

der gewonnenen Bodenprobe auf Reste einer solchen Nutzung im handwerklichen Be

reich AufschluE geben.

Die beschriebenen Befunde wurden offenbar nahezu gleichzeitig mit dem Pflaster an- 

gelegt; an einigen Stellen schien die fleckige Auffiillung sogar die am Rand liegenden 

Steine des Pflasters zu ilberlagern. Eine ahnliche Auffiillung (mit gleicher Zeitstellung) 

war stidlich an B 261 anschlieEend zu erkennen (B 291). Hier ist der Anteil an mittelbrau

nem Sand jedoch hbher, die in Linsen beigemischten Braunkohle-, Sand und Lehman- 

teile sind seltener.

Uber das Pflaster B267 und die genannten Senken (B274) zieht sich eine relativ ein 

heitliche dunkelgraue Schicht (B258), die im nordlichen Bereich haufiger Holzkohleflit- 

ter aufweist. In der Nordostecke des Planums konnte eine ehemalige Feuerstelle (B 279) 

nachgewiesen werden, die wohl fur die Schwarzung der Schicht verantwortlich ist. Der 

verschiedentlich hdhere Anteil an beigemischten Holzkohleflittern, Ziegelgrus und ge- 

branntem Lehm bedingte zunachst die Vergabe weiterer Befundnummern (B277, 278). 

Profil 16 lieE jedoch keine deutliche Trennung erkennen, so daE die genannten Befunde 

wohl summarisch als Laufhorizont (B258) uber dem Pflaster (B267) angesehen werden 

konnen. Neben Keramik des 13. bis 14.Jh. konnten hier auch eine Tonmurmel (Taf. 14.9) 

und eine nicht naher bestimmbare Bleiplombe (Taf. 15.6) geborgen werden.

Als spatere Erganzung des Pflasters B267 ist vermutlich das stratigraphisch dariiber 

liegende Pflaster B 261 zu werten (in Abb. 4 nur als UmriE eingezeich net), das aus groEe- 

ren Steinen bestand und sich auf das siidliche Drittel der Flache beschrankte. Die jungere
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Erganzung (B261) ist im Westteil mit einer keilformig aufgetragenen sandigen Lehm- 

schicht bedeckt. Auch Befund B251, eine hellbraune, sandige Lehmschicht, wies im Pro

fil 16 einzelne bis faustgroBe Sandsteinbruchstucke auf und scheint die Fortsetzung des 

im sudlichen Bereich der Flache auch im Planum dokumentierbaren Pflasters B261 zu 

sein. Eine Stutzung dieser These anhand gleichartigen Fundmaterials ist leidcr nicht 

mdglich, da dieser Bereich durch den Baggerabtrag verlorenging. Im Ostteil der Flache 2 

wurden auf etwa gleicher Hbhe jedoch ebenfalls gleichartig aufgebaute Pflasterreste 

gefunden: Das Pflaster (B306) war mit einer ockerfarbenen, leicht sandigen Lehm 

schicht bedeckt (B1216); stellenweise lieB sich ein schmales humoses »Schmutzband« 

(B 1216A) zwischen Pflaster und Lehmschicht nachweisen.

Der Bodenbelag B 261 bzw. im nordwestlichen Teil die daruber liegende ockerfarbene 

Lehmschicht (mit gleicher Befundnummer) iiberlagerte einen weiteren, zur Leipziger 

StraBe hin keilformig auslaufenden, groBflachigen Planierhorizont (B 254), der aufgrund 

des Humusanteils und der rdtlichbraunen Farbe auf einen hohen Anted organischen 

Materials (wahrscheinlich Holz) schlieBen laBt. Zu Beginn der Grabung lieB sich in Fla

che 3 noch ein kleiner Rest eines Sandsteinpflasters (B306) fiber einer geringmachtigen 

braunen Schicht (B307) aus weitgehend vergangenem Holz nachweisen. Alle drei Be- 

fundsituationen (Flache 2, Flache 2-0st und Flache 3) sind aufgrund der Hbhe und der 

Schichtabfolge zu parallelisieren (d.h. B 1216 = 261 = 306, 254 = 307 = 389).

Uber dem jringeren Pflasterhorizont (B261) lag eine weitere Planierschicht aus dun- 

kelbraunem, sehr sandigem Lehm (B 240), die wohl ebenfalls als Laufhorizont zu werten 

ist. Die enthaltenen Scherben harter grauer Irdenware, vermischt mit einigen weniger 

harten, alteren Stricken, sprechen fur eine Datierung in das fortgeschrittene 13. Jh. Die 

stratigraphische Abfolge in Flache 6 weist auf das 14. Jh.

2.2.4.2. Lehmfufiboden

Im sfidwestlichen Viertel der Flache 2 zeigten sich mehrere helle Lehmhorizonte, die als 

FuBboden interpretiert werden kbnnen. Sie wurden im Osten von der Baugrube (B266, 

Abb.5) einer niedrigen, parallel zur Langsseite der Flache verlaufenden Mauer (B201) 

geschnitten. B270 erwies sich im Profil als mehrfach erneuerter, flachiger Lehmauftrag, 

der ursprunglich wohl innerhalb eines Hauses lag. Er strich im Norden an ein einreihiges 

Schwellbalkenfundament (B268) aus unterschiedlich groBen Sandsteinen mit Lehm- 

mbrtel. Dieses stand auf dem kleinstiickigen Pflaster B267, wahrend das jiingere Pflaster 

(B 261) von Norden her ansetzte. Ein weiterer, jedoch nicht fiber die ganze Flache nach- 

weisbarer heller Lehmbefund (als B265 bzw. 265 B angesprochen, auf Abb. 5 nicht darge- 

stellt) ist wohl als jiingere Erneuerung des FuBbodens B 270 zu interpretieren. Der Abbau 

des Fundamentmauerchens B268 (Abb.5) erbrachte nur wenig graue Ware, die jedoch 

altere Formen vermissen laBt, so daB eine Datierung in das 14. Jh. angenommen werden 

kann. Erwahnenswert ist auch der Fund eines beinernen Spielsteines mit fiinf Vertie

fungen (Taf. 16.2). Die Funde aus dem FuBboden (B270) lassen die gleiche Datierung zu: 

Fragmente harter gebrannter grauer Ware fiberwiegen deutlich, die Randformen sind 

meist mit einer Deckelfalz ausgestattet. Oxidierend gebrannte Scherben sind sehr selten.

In der Sfidostecke der Flache 2 befanden sich unterhalb einer verziegelten Lehmschicht 

(B209, Abb.5) zwei hellbraune, geringmachtige Lehmhorizonte (6210,257), jeweils
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durch eine keilformig angelegte, dunkelbraune, lehmige Planierschicht getrennt. Das 

Nachsacken im Bereich der Brunnenausbruchgrube (B 1232, Abb. 3) machte eine Erneue- 

rung des Bodens notwendig, die keilformig zur Leipziger StraEe hin breiter werdenden 

»Schmutzbander« dienten als Hbhenausgleich. Alle genannten Befunde (B209, 210, 256, 

257) datieren aufgrund der darin enthaltenen grauen, hart gebrannten Ware und der 

Randformen (Leistenrander, iiberwiegend mit Deckelfalz, Wulst- und Kragenrand) in 

das 14. Jh. Sie kbnnen wahrscheinlich als bstliche Fortsetzung des FuRbodens B270 

angesehen werden, eine Zusammengehdrigkeit der Befunde ist aber aufgrund der Sto

ning durch die Baugrube B266 nicht sicher nachzuweisen.

Abb. 5 Halle(Saale), Leipziger Str. 18. Flache 2: Spatmittelalterliche und friihneuzeitliche Befunde.

Beschreibungen siehe Text. Gepunktet: Tieferliegende Relieflinien ausgenommener (jiingerer) Befunde
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Zwischen den oben beschriebenen FuEbodenschichten (6270,210 und 257) verlief, 

wie bereits erwahnt, ein weiteres Schwellbalkenfundament (6201, Abb.5), parallel zu 

Mauer B200 und dem darunter liegenden Profil 16. Die erhaltenen Lagen (aus sehr un- 

regelmaEig groEen, z.T. rechteckig behauenen Sandsteinen und seltener Porphyren) 

glichen die natiirliche, durch die hochmittelalterlichen Gruben verstarkte Hangneigung 

vollstandig aus. Eine teilweise (und ungerichtete) Schwarzung der Steine zeigt die 

sekundare Nutzung des Baumaterials. Ostlich und unterhalb dieser Fundamentmauer ist 

deutlich die verfiillte Baugrube dieser Mauer zu erkennen (B266). Das Fundmaterial ist 

aufgrund der enthaltenen Fragmente entwickelten, diinnwandigen Steinzeugs und 

weniger Wandscherben mnen glasierter Irdenware in das 15.Jh. zu setzen.

2.2.5. Ofen, Feuerstellen und Brandschichten des Hoch- und Spdtmittelalters

In Flache 2 fanden sich in verschiedenen Bereichen meist kleine, unbefestigte Feuerstel

len, die durch verziegelten Boden und Asche- sowie Holzkohleflitteranreicherungen in 

der Umgebung erkennbar wurden (z. B. B 352A, 1215A, 279, 203). Fundmaterial ist ledig- 

lich aus den umgebenden Schichten vorhanden, das B 352A und 1215A in das 12. Jh., 

B279 etwa in das 13. Jh. datiert. B203 muE aufgrund der beim Abtiefen auf das nachste 

Teilplanum gewonnenen Funde in das 15. bis 16. Jh. gesetzt werden.

Interessanter erschien eine geringmachtige verziegelte Schicht (B209, Abb. 5) in der 

Siidecke der Flache 2. B 209 hatte eine GrbEe von etwa 1 m x 3 m und konnte bis zur Ober- 

kante einer kurzen, im Profil 16 (also unterhalb Mauer B200) stehenden, zweilagigen 

Mauer (B255, auf Abb. 5 nicht darstellbar) verfolgt werden. Die Interpretation dieses 

Sandsteinmauerchens als Ofenwand bzw. Einfassung einer Feuer oder Herdstelle er- 

scheint naheliegend. Da diese Mauer in den LehmfuEboden B210 gesetzt ist und sich 

auch das Fundmaterial der Schichten gleicht, kann der Befundkomplex wohl als Herd

stelle innerhalb des Hauses angesehen werden. Eine nachtragliche Anlage des Herdes 

erst nach Abbruch des Hauses ist Jedoch nicht auszuschlieEen.

B231 im Ostteil der Flache 2 muE, im Unterschied zu den vorgenannten Befunden, 

aufgrund seiner Zusammensetzung als Aufplanierung von Brandschutt angesehen wer

den. Der Lehmhorizont enthielt grbEere Holzkohlestiicke, viel Huttenlehm und Ziegel- 

stiicke mit Brandspuren. Ein entwickeltes, diinnwandiges Steinzeugfragment mit Roll- 

radchenzier scheint diese Planierschicht in das 16. Jh. zu datieren; das restliche Fund

material mit harter grauer, unglasierter Ware deutet allerdings eher in das spate Mittel- 

alter. Stratigraphisch muE diese Schicht, die fiber zwei Lehmhorizonten (B 234, 235) lag, 

eher in die friihe Neuzeit gesetzt werden: Sie iiberlagerte zwei miinzdatierte Lehmhon- 

zonte (B234 und B235). Ein silberner Hohlpfennig aus B234 (Taf. 12.4) lieferte einen ter

minus post quern von 1462. In den gleichen Zeitraum verweist ein Hohlpfennig aus B235 

(Taf. 12.6), der frilhestens ab 1381 nachrichtlich erwahnt wurde und aus Fundzusam- 

menhangen der Zeit zwischen 1425 und 1502 bekannt ist.
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2.2.6. Spatmittelalterliche Gruben

In Flache 2-0st (bzw. Flache 2B) befand sich eine Grube ohne erkennbare Einbauten 

(B 282). Sie wies in der Aufsicht eine nahezu quadratische Form mit abgerundeten Ecken 

auf; die Wande waren steil, aber leicht trichterfdrmig angelegt, so daE sich eine steil- 

wandige Grube mit parabelformigem Boden ergab. Die Verfiillung bestand aus dunkel- 

braunem, relativ homogenem, sandigem Lehm mit Beimischungen von hellbraunen und 

beigen Lehmlinsen, wenig Brandgrus und selten etwas Holzmulm. Die Fundzusammen- 

setzung mit viel alterer Grauware, oxidierend bzw. wechselnd gebrannten Scherben, 

aber auch einigen hart gebrannten Fragmenten grauer Irdenware, einem Karnies- und 

einem Dornrand weisen auf eine Verfiillung im spateren 13. oder am Beginn des 14. Jh. 

Hinweise auf die Funktion der Grube ergaben sich nicht.

Der FuEbodenhorizont B270 und die dariiber liegenden Aufplanierungsschichten 

B 269 und B 262 im Westteil der Flache 2 wurden von einer spelter angelegten Grube ge- 

schnitten (B 263, Abb. 5). Diese wies senkrechte, glatte Wande und erweiterte, abgeschrag- 

te Eckpartien auf, so daE man von einem hdlzernen Einbau ausgehen kann, dessen Wand- 

bohlen sich an den Ecken kreuzten. Eine Baugrube war im Planum nicht zu erkennen, 

lieE sich aber am abgetrockneten Profil 28 dokumentieren (B 1229). Die Verfiillung laEt 

keine Riickschliisse auf die ehemalige Verwendung der Grube zu; sie datiert aufgrund 

einer Wandscherbe harter grauer Irdenware mit Rollradchenzier in das 14. Jh. (Taf. 4.5-6).

Am Stidrand der Flache lag eine weitere Grube, die mit gleichmaEigen, etwas fiber 

faustgroEen Sandsteinen (B207, Abb. 5) eingefaEt und von der siidlich an die Flache 

anschlieEenden modernen Bebauung geschnitten wurde. Die Grube war mit vier Schich 

ten (B219 und 219 A-C) verfiillt, von denen die unteren drei nur gering machtig waren. 

Ein Steinboden oder ein anderer unterer AbschluE der Grube lieE sich nicht nachweisen.

Die unterste Schicht (B219C) erbrachte zwei silberne Hohlpfennige (Taf. 12.5 und 

12.8), die in das 15. Jh. datieren (s. Kap. 3.1), sowie eine beidseits gepragte Miinze, bei der 

es sich um einen Freibe.rgLSch .VleiEener Groschen aus dem Beginn des 15. Jh. handelt 

(Taf. 12.1). Dariiber befand sich eine diinne Ascheschicht, aus der neben (sowohl hart ge- 

brannter als auch alterer) grauer Ware auch ein Stuck Schlacke stammte. Refund 219A 

bestand fast ausschlieElich aus z.T. vergangenem organischem Material, das von Wur- 

zeln durchzogen war. Hier fand sich neben grauer Ware auch die Randscherbe einer re- 

duzierend gebrannten Napfkachel mit eckig zurechtgeklopfter Miindung. Die Schicht 

wurde komplett abgetragen und spater geschlammt, um die vielen darin enthaltenen 

Fischgraten, -wirbel und -schuppen bergen zu kdnnen. Auch die oberste Schicht aus fein- 

kornigem, griinlich verfarbtem Sand erbrachte z.T. organisches Material, daneben 

Scherbenmaterial und Fragmente von Napfkacheln. Zur Datierung der Grube erbrachten 

die oben erwahnten Miinzen einen terminus post quern von 1406.

Die Zusammensetzung und die Abfolge der Schichten lassen eine Interpretation als 

Sickergrube zu; die schweren Fundstiicke sanken nach unten, feineres organisches Mate

rial blieb im oberen Bereich und verfestigte sich dort langsam, so daE sich spater auch 

schwerere Funde, wie eine Bronzenadel (Taf. 14.7), im oberen Teil ablagerten. Auch eine 

Interpretation als Latrine ware denkbar; die Grube erscheint jedoch mit einer erhaltenen 

Tiefe von 0,7 m recht flach, und es fehlt die typische braungelbe Veranderung und Ver- 

festigung des Untergrundes durch die Fakalien.
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2.2.7. Fruhneuzeitliche Planierschichten

Zu Begin n der archaologischen (Jntersuchung warden, wie bereits erwahnt, einige 

Schutt- und Planierschichten mit dem Bagger abgetragen. Wahrend im Planum keine 

Befunde erkennbar waren, lieh sich im Profil 17 (vgl. Beilage) eine klare Schichttren- 

nung vornehmen. Beim teilweisen Abbau dieses Profils fanden sich in B252 drei fast 

vollstandig erhaltene, griin glasierte Blattkacheln, die einen Lowen bzw. einen Greif dar 

stellten (Taf. 5). Dadurch kann diese im ersten Planum nicht mehr fahbare Planier- 

schicht in das 15. oder friihe 16. Jh. datiert werden.

2.3. Flache 3, Hofbereich Leipziger Str. 17

Flache 3 lag dstlich von Flache 2, ebenfalls noch im Hofbereich des Gebaudes Leipziger 

StraEe 17. Die Begrenzungen waren auch hier durch die Abmessungen eines Zeltes gege- 

ben. Innerhalb der Flache befanden sich - bereits auf dem ersten Planum unterhalb des 

Baggerabtrages sichtbar- mehrere aus Backsteinen gemauerte Abwasserschachte 

(B312A-D), die anhand der Bebauungsplane in die Zeit um 1920 datiert werden konnten 

(zwei dieser Schachte sind auf Abb. 6 erkennbar). Die Baugruben fur die davon ausge- 

henden Abwasserrohre wurden, im AnschluE an die Dokumentation des ersten Pla- 

nums, ausgeschachtet und die Rohre entfernt. Weitere tiefgreifende moderne Eingriffe 

stbrten den sudwestlichen und den nbrdlichen Teil der Flache, so dafi zur Ausgrabung 

drei voneinander isolierte Abschnitte entstanden, deren Trennung auch in der weiteren 

Bearbeitung beibehalten wurde (Flache 3A-3C; Flache 3D bestand lediglich aus einem 

knapp im breiten Profilsteg zwischen einer modernen Baugrube (B314) und einem 

Kanalgraben). Die Funde, die beim Anlegen des ersten Planums und bei der Entfernung 

der Kanalrohre gewonnen worden waren, erhielten die Befundnummer 300, weitere 

moderne Stbrungen bekamen jeweils eigene Befundnummern.

Der zur Bearbeitung der Flache notwendige Sockel im Eingangsbereich blieb unbear- 

beitet, da die bekannten Stbrungen durch ein diagonal verlegtes Abwasserrohr, das 

wahrscheinlich in den Kanalgraben B 603 auf Flache 6 mtindete, und die Fortsetzung der 

modernen Baugrube B314 (mit den Verfiillungen B303 und 308) keine ungestbrten 

mittelalterlichen Befunde mehr erwarten liehen.

2.3.1. Vorgeschichte

In der Siidwestecke von Flache 3 lieh sich unterhalb des »Gartenhorizontes« eine wohl 

vorgeschichtliche Grube dokumentieren. Sie war mit einer hell- bis mittelbraunen, leh- 

migen Sandschicht ausgekleidet, die Beirnischungen von walnuhgroEen lehmigeren Lin- 

sen und, im unteren Bereich gehauft, Lehmbrand bis ca. 2 cm Durchmesser aufwies 

(B 1317, Abb. 6). Die Verfullung enthielt zwei vorgeschichtliche Scherben. Diese waren, 

soweil erkennbar, mit mittleren bis sehr groben, kantigen Partikeln (u.a. Quarz und 

Glimmer) gemagert und wiesen eine braune bis rotbraune Farbung auf, was auf oxidie- 

renden Brand verweist. Neun kleine und stark verrollte Fragmente konnten sowohl als 

erodierte, schlecht gebrannte Scherben, als auch -wahrscheinlicher- als gebrannter 

Hiittenlehm angesprochen werden.
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Im Profil lief> sich die Verfullung der Grube in drei voneinander nur unscharf zu tren- 

nende Schichten aufteilen: Befund 1317B war etwas heller als die dariiber liegende 

Schicht 61317, dunkelte nach der Freilegung jedoch rasch nach. Er wies wenig Lehm- 

brandgrus und selten Holzkohleflitter auf. Darunter lag B 1317C, der wieder etwas dunk 

ler wirkte. Dieser Befund war leicht sandiger als B 1317 und lie£ keine Beimischungen 

mehr erkennen.

Im oberen Bereich von B 1317 und 1317A sowie auch auherhalb dieser Grube waren 

sehr viele Pfostenldcher (B 1313 A-Z, 1318A-W) erkennbar, die meist einen Durchmes- 

ser von 4-6 cm (Staken) aufwiesen. GrbEere Pfosten waren vereinzelt vorhanden (B 1332, 

1318L). Am interessantesten erschienen zwei Abdriicke, die noch die ehemalige Form 

von Spaltbohlen mit Resten von Holzmulm aufwiesen (B1313S+T). Leider liehen sich 

aufgrund der Stbrungen durch die ebenfalls in diesem Flachenabschnitt B gelegene spat - 

mittelalterliche Abfallgrube und die im Siiden anschliefiende moderne Bebauung keine 

Bauten rekonstruieren, wenngleich sich einige der vermutlich zusammengehbrenden 

Pfosten zu Reihen vervollstandigen lieben. Denkbar ware eine Erganzung mit den 

Befunden B1317 und B1317A zu einem vorgeschichtlichen Grubenhaus, wahrschein- 

licher ist aber die Interpretation als Reste spaterer (hochmittelalterlicher?) Bebauung.

Abb. 6 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Flache 3: Hoch- und spatmittelalterliche Befunde, Pfosten- 

stellungen (nicht datierbar), vorgeschichtliche Siedlungsgrube. Beschreibungen siehe Text
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2.3.2. »Gartenhorizont« B 352 und damit zusammenhangende Befunde

Wie bereits in Flache 2 beschrieben, lag flachig oberhalb des gewachsenen Bodens ein 

von diesem schwer zu differenzierender lehmiger Horizont (B352). Er wies einige wohl 

vorgeschichtliche Scherben, z.T. sehr gut erhalten und mit Schlickiiberzug, sowie das 

iibliche Spektrum der Warenarten und Verzierungen des 12. Jh. auf.

Auffallig war eine iiberwiegend dunklere Farbung, die durch die nbrdliche Halfte der 

Flache verlief. Die Art der Ablagerung in sehr hcllen, sandigen und dunkleren Schlieren 

aus lehmigerem, humosern Sand legte eine Interpretation als kleiner Wasserlauf nahe, 

zumal gleich ausgerichtete Befunde auch in den Flachen 4, 5 und 6 freigelegt worden 

waren (s.a. Kap.2.4.3., 2-5-1- und 2.6.1.). Funde, die einen Anhalt fiir die Datierung des 

Wasserlaufs bzw. seiner Verfiillung geben wiirden, liegen nicht vor; auEer einem Pfer- 

deschadel in schlechtem Erhaltungszustand konnten bier nur wenige weitere Tierkno- 

chen geborgen werden.

Insgesamt erschien der »Gartenhorizont« in der nordbstlichen Flachenhalfte feuchter 

und lehmiger (B 361) als in der Westhalfte; die enthaltenen Funde lassen keine zeitliche 

Differenzierung vermuten.

Im nbrdlichen Abschnitt des Profils 34 waren in einer Hbhe von 90,66-90,60 mtiNN 

vier in etwa gleichem Abstand waagerecht verlegte, runde Pfosten angeschnitten. Im 

Planum lieEen sich dagegen nur annahernd halbrunde Aufschiittungen erkennen, deren 

Erdmaterial den Befunden B361 und B1330 glich. Denkbar ware hier eine Interpreta

tion als Uferbefestigung oder -bereits nach Verschiitten des Bachlaufes- eine Sicherung 

des noch immer sehr feuchten und nachgiebigen Untergrundes, zumal etwas nordwest- 

lich der stratigraphisch darunter liegenden Aufschiittungen eine runde und deutlich 

feuchte, nachgiebige Stelle (B360) innerhalb des Befundes B361 zu dokumentieren war.

2.3.3. Hochmittelalterliche Feuer oder Herdstelle

In der Siidwestecke der Flache (in Flachenabschnitt A) fand sich unterhalb der modernen 

Stdrungen durch mehrere Abwasser- und Bleirohre eine etwa 0,8 m x 1,5 m groEe braun- 

schwarze humose Schicht, die kleine und etwa kindskopfgroEe Sandsteine enthielt 

(B325). Die Steine lagen zunachst ungeregelt und auf einen Halbkreis beschrankt; dar

unter konnte noch eine Lage der einreihigen, in Lehm gesetzten Herdumrandung (B 345, 

Abb. 6) aus hellem Sandstein in situ freigelegt werden. Die Tenne (B 348, Abb. 6) bestand 

aus mittelgraulichbraunem, verfestigtem Sand, der durch Feuereinwirkung weitgehend 

dunkelbraun, in einer Ecke auch rotlich verfarbt war. Dariiber lag eine diinne Schicht 

aus grauockerfarbenem, stark humosern Sand (B347), der zum Profil hin in grauweiEe 

fast reine Asche iiberging (B347A). Die Funde, die aus den genannten Befunden (B325, 

347, 348, 347A) sowie aus dem Lehmmbrtel (B351) zwischen den Steinen von B345 

stammen, datieren diese Feuerstelle in das 12. oder friihe 13. Jh. Es handelt sich um altere 

graue und oxidierend bzw. wechselnd gebrannle Ware, z.T. mit slawischen Verzierungs- 

elementen, sowie um Ware mit einem Anted Glimmermagerung.

In das 13. Jh. datieren auch verschiedene Planierschichten in Abschnitt 3B (B 357, 358, 

1301, 1303-1305), siidlich der weiter unten besprochenen Abfall oder Vorratsgrube 

(B350).
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2.3.4. Abfallschicht des 14. Jh.

In der nordlichen Ecke der Flache, zwischen einer modernen, sehr tief gehenden Bau- 

grube (B314) und der Baugrube eines Abwasserrohres, das Anfang des 20. Jh. verlegt 

worden war, befand sich ein etwa 1 m breiter Steg, der als Flachenabschnitt D bezeichnet 

wurde. Dieser Steg liefi noch Reste eines Pflasters erkennen (s.o. Kap. 2.2.4.1.). Darunter 

befand sich eine Planierschicht des 14. Jh. (B 316), die ihrerseits eine stark mit Tierkno- 

chen durchsetzte, sandige Lehmschicht (B317, 317A) bedeckte. Anhand des Profiles 14 

(s.Beilage) lieh sich erkennen, dab der im unteren Bereich deutlich sandigere Refund 

eine in der siidlichen Halfte gelegene Senke bedeckte. In der Mitte des Steges und wohl 

noch zu B317 gehbrig lagen, etwa im Halbkreis angeordnet, mehrere faust- bis kinds- 

kopfgrohe unbearbeitete Sandsteine (B 356, Abb. 6). Die Funktion dieser Steinsetzung ist 

unklar.

Die Tierknochen konzentrierten sich auf den mittleren Teil von R317 (etwawie B356, 

Abb. 6) und waren regellos gestreut. Darin enthaltene Keramikfragmente ermbglichten 

eine Zeitstellung in das fortgeschrittene 13. und 14. Jh. Neben iiberwiegend alterer Grau- 

ware und oxidierend bzw. wechselnd gebrannter Ware waren recht haufig Fragmente 

harter gebrannter grauer Ware enthalten. Auch das grofie Randstuck eines oxidierend 

gebrannten Topfes mit Lippenrand und Deckelfalz spricht eher fur das ausgehende 13. 

oder 14. Jh. Zwei kleine Fragmente gelb glasierter Irdenware aus dem 16. Jh. gehdren ver- 

mutlich zu dem Fundmaterial aus der angrenzenden Baugrube (B 344) des modernen Ab- 

wasserschachtes (B312D, nordbstlich von B356, Abb. 6), die anfangs nur sehr schlecht 

abzugrenzen war. Dariiber hinaus konnte ein brauner Glasring geborgen werden 

(Taf. 14.11).

Nach einer ersten Durchsicht durch Dr.Dbhle, LfA, stammten die Tierknochen iiber- 

wiegend von Rindern. Schafe/Ziegen waren ebenfalls vertreten (vgl. Kap. 3.5.). Etwas 

ungewdhnlicher ist der Fund eines Hunde-Femurs mit altem, also verheiltem Bruch. Ein 

zertriimmertes Pferdebecken verweist auf eine Nutzung des Tieres als Fleischlieferant. 

Gefliigelknochen und Wild fehlten; beides ware ein Hinweis auf einen Wohnbezirk 

wohlhabenderer Burger. Insgesamt bietet dieser Befund das ubliche, etwa in einem 

mittelalterlichen Handwerkerviertel zu erwartende Bild.

2.3.5. Abfallgrube des 15. Jh.

Eine ca. 1,8 m x 2,2 m grohe und uber 1,2 m tiefe Grube konnte im siidlichen bis sudbstli- 

chen Teil der Flache (Abschnitt B) freigelegt werden. Sie wurde in ihrem oberen Bereich 

durch die wohl barocke Mauer B 301 gestdrt. Die Grube war mit faust- bis kindskopfgro- 

fien, unregelmahigen, hellen und mit ockerfarbenem Lehm verfugten Sandsteinen aus- 

gekleidet (B350, Abb. 6). Der Boden (B 1329) bestand aus groEen, im Unterschied zu der 

Bauweise der Wande sehr sorgfaltig verlegten Sandsteinplatten. Reste von Holzmulm, 

die auf dem Boden erkennbare braune, humose Schicht sowie die braune Verfarbung 

der fur den Boden verwendeten Sandsteine legen einen zweiten Boden aus Holz nahe.

Asymmetrisch zur Grube selbst war mit zunehmender Grabungstiefe immer deut- 

licher eine Baugrube zu erkennen, die ebenfalls in mehreren Schichten verfiillt war (von 

unten nach oben: B L315 (Abb. 6), 399, 373, 369). Diese Befunde erwiesen sich als relativ 

fundarm, was fiir rasch verfiillte Gruben typisch ist. Das Fundmaterial bestand grbEten-
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teils aus alteren, oxidierend oder reduzierend gebrannten Scherben, die in das 13. Jh. zu 

setzen waren; ein diinnwandiges Steinzeugfragment aus weiEgrau brennendem Ton mit 

orange geflammter Oberflache in B399 deutet jedoch eher auf das fortgeschrittene 14. 

bis 15. Jh. als Bauzeit hin. An der Grenze zwischen Baugrubenverfullung B373 und der 

dadurch geschnittenen Schicht B333 steckte ein griiner Glasring mit gelber Fadenauf- 

lage (Taf. 14.12).

Eine parallel zur nordwestlichen Grubenwand verlaufende, schmale, braune, humose 

Verfarbung (B 355) lieE sich nicht deuten. Mdglicherweise handelt es sich um den Rest 

einer hblzernen Verschalung der Baugrube. Innerhalb der Verfarbung fand sich ein mit 

Bohrungen und Kreisaugen verziertes Knochenplattchen (Taf. 16.5) unklarer Funktion.

Die Verfiillung der Grube erfolgte in vier 8-60 cm machtigen, gut voneinander ab- 

grenzbaren Schichten (von unten nach oben: B1312, 1300, 384, 354). Sie sind haufig 

(B1312, 384) sehr humos und stark asche-bzw. ruEhaltig, B 354 und in geringerem MaE 

auch B384 weisen sehr viele uber faustgroEe, gebrannte und ungebrannte Lehmklum 

pen auf; in Verbinclung mit den im oberen Teil der Grube enthaltenen z.T. fast vollstan- 

digen Napfkacheln mit quadratisch zurecht geklopfter Miindung (Taf. 6.3) ist daher an 

die Entsorgung groEer Teile eines Kachelofens zu denken. Insgesamt spricht das Fund

material mit einer innen griin glasierten Bodenscherbe eines reduzierend gebrannten 

GefaEes aus der untersten Verfiillschicht (B 1312), einer grau-weiEen, auEen orange ge- 

flammten Steinzeugscherbe aus B 1300 und den bereits erwahnten Ofenkacheln fur eine 

Verfiillung der Grube im 15. Jh. Letztere sind fast ausschlieElich oxidierend gebrannt 

und durchweg unglasiert.

Daneben fanden sich noch zwei Mundungen und ein Stuck der Wandung von redu 

zierend gebrannten Rohren. Die Interpretation dieser Fragmente ergibt sich aus einem 

gleichartigen, in grbEerer Lange erhaltenen, aber oxidierend gebrannten Rohr desselben 

Befundes (Taf.6.1 und 6.2): Ahnliche Stiicke werden als Wasserrohre gedeutet.

Die Grube wurde zunachst -in Anbetracht der vielen darin enthaltenen Napfkacheln- 

versuchsweise als Fundament eines Kachelofens interpretiert. Die einreihigen Mauern 

waren jedoch fur ein Fundament nicht sorgfaltig und stabil genug gemauert. Die Befund- 

tiefe paEte ebenfalls nicht zu dieser These. AuEerdem miiEten Knochenfunde, wie z.B. 

die Pfeife aus B 384 (Taf. 16.3), verkohlt bzw. durch die Hitze weiE verfarbt sein. Denkbar 

ware statt dessen eine Deutung als Latrine, Abfall- oder Vorratsgrube. Ersteres kann 

wohl mangels entsprechender Verfarbungen und typischer Verfiillschichten ausge- 

schlossen werden. Fur eine Auslegung des Befundes als Vorratsgrube spricht die Anlage 

eines doppelten Bodens aus Stein und Holz, der fur eine primare Verwendung als Abfall- 

und Aschengrube nicht notwendig gewesen ware.

IMa

2.4. Flache 4, Hofbereich Leipziger Str. 77

Diese Flache lag vollstandig unter einem Keller B401, der zur Leipziger Str. 17 gehdrte. 

Die Bodenplatte aus Beton griff so tief in den Boden ein, daE zunachst kaum Befunde er- 

wartet wurden, war doch auf den ersten Blick der »Gartenhorizont« uberall direkt sicht- 

bar. Trotz der tiefgreifenden Stbrung lieEen sich einige interessante Aussagen treffen.
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2.4.1. Vorgeschichte

Um genauere Einsicht in die Struktur des »Gartenhorizontes« B405 zu erhalten, wurde 

im westlichen Teil der Flache diese bis zu 100 cm machtige Schicht in kiinstlichen Plana 

abgebaut und genau durchsucht (B405F-H). Dabei war festzustellen, dab nach unten 

hin die Schichten immer heller wurden, bis schlieblich heller homogener Sand erreicht 

wurde. Aber selbst in der untersten Schicht B405H fanden sich noch Wandstiicke alte- 

rer grauer Waren des 11./12. Jh., so dak diese kiinstlichen Plana im Anschlub unter einer 

HK-Nr. zusammengefabt werden konnten. Charakteristisch waren eingelagerte kleine 

und kleinste Fragmente von Keramik und Hiittenlehm, deren Verrollungsgrad die wie- 

derholte Durcharbeitung dieser vorgeschichtlichen Horizonte im hohen Mittelalter 

belegt. Meist handelt es sich um oxidierend gebranntes Material mit Wandstiirken von 

bis zu icm, das zudem noch haufig mit einer sandigen, schwer zu entfernenden Kruste 

uberzogen war, so dab die chronologische Aussagekraft dieser Fragmente (ca. 230 Strick) 

insgesamt gering ist. Die wenigen Stiicke mit einer geeigneteren Grobe zeigten auf der 

Aubenseite haufig eine millimeterdicke rot oxidierte Schicht, waren aber im Kern redu- 

zierend gebrannt und quarzgemagert. Auberdem fanden sich durchgangig reduzierend 

gebrannte Ware mit hellbraunem Lehmiiberzug sowie zwei Steilrandstiicke der reduzie

rend gebrannten, quarzgemagerten Ware (Taf.7.1 und 7.2). Ein weiterer Rand war leicht 

ausbiegend geformt und innen und auben fein geglattet ohne erkennbare herausra- 

gende Magerungspartikel (Taf. 7.3).

Befunde aus der Vorgeschichte liegen nicht vor. Der nur schwach erkennbare Graben 

B418 (Profil 41) barg ebenfalls die hochmittelalterlichen grauen Waren, und zwei kleine 

vorgeschichtliche Fragmente der auben oxidierenden Variante aus Pfostenloch B412 

gehdren eher in einen hochmittelalterlichen Zusammenhang.

2.4.2. Hochmittelalterliche Befunde (Abb./)

In den »Gartenhorizont« B405 und in eine von den folgenden Befunden schwer zu tren- 

nende Auffiillung B407 (Funde Taf. 7.4-11) waren neben den bereits erwahnten Befun

den weitere Gruben und Pfostengruben eingetieft, die einen klaren hochmittelalterli

chen Besiedlungshorizont anzeigten. Dazu gehbrten Reste eines Ofens/einer Feuerstelle 

B415, zwei grdbere Gruben B406 und B408 sowie kleinere meist fundleere (Pfosten) 

Gruben B409, 410, 414, 419 und das flache, aber spitz zulaufende Grabchen B413.

Die Pfostengruben B419 (direkt unter B416), B410 und B409 liegen auf einer Linie 

ebenso wie die Pfostenreihe B412 und B414, die zur ersten etwa parallel verlauft. Die 

Gruben waren steilwandig mit meist flacher Sohle (auber B414), sie zeigten in zwei Fal

len noch Reste von Holzmulm (B410 und B417) und einmal auch Steinverkeilungen auf 

dem Boden (B419). Die erhaltenen Tiefen reichen von unter 10cm (B410) bis ca. 35cm 

(B409). Zusammen mit dem Grabchen kann durchaus von einem Hausgrundrib ausge- 

gangen werden, dessen genaue Ausdehnung durch die modernen Stbrungen nicht ver- 

folgt werden konnte. Ostlich von B414 waren jedoch keine weiteren Pfostengruben zu 

finden. Funde konnten in B412 (s.o.), 418, 419 und dem Grabchen B413 gemacht wer

den. Es fanden sich insgesamt fiinf Wandstiicke alterer grauer Waren des Hochmittelal 

ters sowie weitere vorgeschichtliche oxidierend gebrannte Fragmente in B 419.
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Von den beiden Gruben B 406 und B 408 war letzere gestbrt und barg hellgrau-braune 

Wechselbrandwaren des 11./12.JI1. mit einigen slawischen Verzierungen, flachen Lei- 

stenrandern und Standbodenfragmenten. Grube B406 wurde, nachdem sie mittels eines 

Suchschnittes entdeckt werden konnte - da sie sich im Planum kaum nachweisen lieE- 

durch einen Kreuzschnitt untersucht (Abb.7a). Es zeigte sich eine etwa runde, im Westen 

und Norden steil abfallende Grubenform mit einem Durchmesser von ca. 2,50m und 

einer erhaltenen Tiefe von maximal 60 cm. Die verschiedenen Verfiillungen B406A-H 

wurden zunachst getrennt gesammelt, dann aber aufgrund der zeitgleichen Funde unter 

einer HK-Nr. zusammengefakt.

Die Grubenverfullungen waren im oberen nordwestlichen Teil geschichtet. Diese 

Schichten B 406 A-D bildeten ein Paket aus geringmachtigen, eher braunen, leicht leh- 

migen Sanden liber den die ganze Grube verfiillenden Schichten B406E und H. Der 

wiederum darunter liegende grbfite Teil der Verfullung (B406F) war eher grau und ent-

Abb. 7 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Befunde der Flachen 4 und 7. Beschreibungen siehe Text. 

Gepunktet: Tieferliegende Relieflinie im ausgenommenen Befund
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Abb. 7a Halle (Saale), 

Leipziger Str. 18. 

Flache4. Kreuzschnitt 

durch die hochmittelal- 

terliche Grube B406. 

a+b lehmiger Sand, 

c+d sandiger humoser 

Lehm, e+h inhomogene, 

lehmig-sandige Verful- 

lung, f sandiger Lehm 

mit viel Holzkohle, 

g Ascheschicht

hielt zahlreiche nicht mehr in situ liegende Steine. B406G bezeichnet eine geringmach- 

tige schmierige Ascheschicht auf dem Grubenboden. Die unteren Schichten B406E, F 

und G waren am fundreichsten und zeigten nach unten hin zunehmende Mengen von 

Holzkohle-Einschlussen. Die zahlreichen Steine und die Holzkohlefunde machen einen 

Zusammenhang mit dem u. g. Ofen wahrscheinlich, man kbnnte sie also als eine mit Stei- 

nen verkleidete/befestigte Werkgrube ansehen.

Die Keramikfunde (Taf. 7.12-24 und Taf. 8.1-6) passen alle in das 11./12. Jh., sieht man 

von einem vorgeschichtlichen Wandstiick ab. Meist liegen auEen vom Feuer geschwarzte, 

in Wulsttechnik aufgebaute und nachgedrehte Fragmente einer auEen gelblich-grauen 

oder braunlich-grauen, seltener roten Ware vor, die mit Quarz zum Teil sehr grob gema- 

gert war. Die Randformen beschranken sich auf flache Leisten- oder Dornrander, einmal 

ist ein ausbiegender Kremprand belegt. Die Verzierungen auf Randern und Wandscher- 

ben zeigen Wellenlinien oder Stichverzierungen, seltener horizontale Linien.

Der nur rudimentar erhaltene Ofen oder die Feuerstelle B415 saE fiber der Pfosten- 

grube B419 und bestand aus einer nicht naher interpretierbaren Steinsetzung aus klei- 

neren Kalksteinen, die eine Asche- und Holzkohleschicht B416 einfaEte. Unterhalb der 

Ascheschicht, deren unterster Teil aus feiner heller Asche bestand, lag eine pflasterahnli- 

che Struktur, so daE hier von einer Brennkammer ausgegangen werden kann. Die Funde 

aus Asche und Steinsetzung stellen diesen Ofen ebenfalls in das 11./12. Jh. (Taf. 8.7-11).
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2.4.3. Eine spatmittelalterliche Abfallgrube (Abb. 7}

Im Osten der hochmittelalterlichen Befunde konnte gegen Ende der Grabungszeit als 

letzter Befund eine gestbrte rund-ovale Grube B420 (Dm. ca. 2,70m, Hbhe ca. 25cm 

erhalten) ausgenommen werden. Der steilwandige Befund mil leicht nach Westen abfal- 

lendem flachem Boden war mit inhomogenem lehmigem Material verfiillt. Die neben 

zahlreichen Tierknochen eingelagerten Funde datieren die Grube in das beginnende 

spate Mittelalter, da die iiberwiegende altere graue Ware durch ein Wandstiick harterer 

grauer Ware des 13. Jh. begleitet wird. Der Befund kann als Abfallgrube angesehen wer

den.

Unter dem Boden der Abfallgrube, die in den »Gartenhorizont« B405 eingetieft war, 

zeichnete sich ein langlicher, durch typische fluviale Sandablagerungen gekennzeich 

neter Bachlauf ab (s.a. Kap. 2.3.2., 2.5.1. und 2.6.1., Beilage).

2.4.4. Ein frilhneuzeitlicher Brunnen (Abb. 7)

Im ostlichen Teil von Flache 4 wurde zu Beginn der Grabung eine etwa quadratische 

Grube freigelegt. Sie stellte sich als eine Brunnenabbruchgrube B404 heraus, deren 

Wande senkrecht in den »Garten«- und anstehenden Horizon! eingetieft worden waren. 

Etwa einen Meter unter Oberflachenniveau der Verfiillung zeigte sich die Brunnenfas- 

sung B402 mit der Verfiillung B403 bei ca. 90m iiNN. Die Fassung war aus grbEeren, 

zum Teil bearbeiteten Sandsteinen aufgebaut und zog bis auf 85,46m iiNN, wo sie auf 

dem hellen anstehenden Sand aufsaE. Nach dem Ausnehmen der Verfiillung wurde 

sichtbar, daE die Brunnenfassung zum Teil beulenartig verworfen war und sich unten 

leicht verengte. Der Wasserstand pegelte sich immer wieder bei ca. 87,76 m iiNN ein, 

womit der Befund als Schichtwasserbrunnen gelten kann und damit den Brunnen B 101 

und B 116 (s.o.) ahnelte. Ahnlichkeit bestand auch in der Bauweise, war doch hier eben- 

falls eine Aufmauerung aus grbEeren, zum Teil bearbeiteten Sandsteinen zu beobach- 

ten. Der Durchmesser betrug ca. 120 cm.

Die Verfiillung B403 wurde bis auf den anstehenden hellen Sand ausgenommen. Sie 

bestand aus sandigem grauen Lehm, in dem auEer kleineren Sandsteinfragmenten keine 

Steine der Brunnenfassung gefunden wurden. Ab ca. einem Meter unterhalb der Mauer- 

krone wurde die Verfiillung feucht, spiiter war regelmaEiges Abpumpen des Wassers 

notwendig.

Die eingelagerten Funde bestanden iiberwiegend aus hart gebrannter Grauware mit 

einem groEen Spektrum an Randformen (Taf.9.1). Neben Bandhenkeln (Taf.9.3) waren 

auch Rollradchenverzierungen (Taf.9.4) und ein SiebgefaEfragment (Taf.9.2) dabei. 

Einen wesentlich geringeren Anteil machten harte oxidierend gebrannte Waren aus, die 

von wenigen glasierten Waren und grauen Steinzeugfragmenten mit orangebrauner 

Oberflache begleitet wurden. Flierzu gehbrte auch ein charakteristischer WellenfuE mit 

Innendrehschnecke (Taf.9.7). Daneben waren ein Fragment pingsdorfartiger Feinware 

(Taf.9.5) und eine Tonmurmel (Taf.9.6) eingelagert. Insgesamt kann die Verfiillung in 

das 15. Jh. gestellt werden.
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2.5. Flache 5, Hofhereich Leipziger Str. 18 (Abb. 8)

Flache 5 bezeichnet einen jfingst noch gepflasterten Hofbereich der Leipziger Str. 18, der 

wie Flache 1 durch die in den Hang gebauten neuzeitlichen Gebaude stark gestbrt war.

2.5.1. Vorgeschichte

In Flache 5 konnte direkt fiber den anstehenden hellen Sanden (im Osten auch homoge- 

ner grau-grtiner Ton) neben B 1317 aus Flache 3 ein weiterer vorgeschichtlicher Befund 

B530 freigelegt werden: eine sich als dunkler Schleier abzeichnende Grube. Sie war nur 

ca. 15 cm tief erhalten (Abb. 8). Aufgrund ihrer schlechten Abgrenzbarkeit konnte nicht 

genau festgestellt werden, wie die Grubenform aussah, zumal sie durch die Bebauung im 

Norden und Osten gestbrt war. Geht man von einer etwa regelmaEigen Form aus, so 

betrug ihr Durchmesser ca. 2 m. Die eingelagerten Keramikfragmente (drei Wandscher- 

ben, ein Standbodenfragment) sind glimmer- und quarzgemagert bei einer Dicke von 

ca. 5 mm, auhen mit einer rot oxidierenden Schicht iiberzogen, innen geglattet und 

schwarz.

Im westlichen Teil der Flache wurde direkt unter dem u.g. hochmittelalterlichen 

»Gartenhorizont« B 405 E ein kleiner Bachlauf freigelegt, der sich fiber Flache 4 bis in Fla

che 3 und 6 verfolgen liefi. Dabei handelte es sich um ein etwa Nordwest-Sfidost ausge- 

richtetes Sandbett mit typischen fluvialen Ablagerungsschichten innerhalb des »Garten- 

horizontes« (s. a. Kap. 2.3.2. und 2.4.3., 2.6.1., Beilage).

2.5.2. Hochmittelalter

Zu den hochmittelalterlichen Befunden kann eigentlich nur der »Gartenhorizont« ge- 

zahlt werden. Er wurde analog zu Flache 4 B405A bis B405E genannt, um nach einzel- 

nen Teilflachen differenzieren zu kbnnen. B405A (fiber der vorgeschichtlichen Grube 

B530) wurde dabei exemplarisch genauer untersucht, wobei auch alle sonstigen eingela

gerten Fragmente wie Steine, Kiesel etc. herausgelesen wurden. Dabei zeigten sich in 

einer Flache von ca. 15 m2 etwa 80 Steine sowie rundgeschliffene Kiesel, grdfiere Sedi- 

mentgesteine und einige z.T. stark verwitterte Porphyre. Da diese Steine nur aufgrund 

anthropogener Einflfisse in den Horizont gelangt sein kbnnen, bestatigen sie die Deu- 

tung als »Gartenhorizont«. In B405A kamen zwei interessante vorgeschichtliche Rand- 

stticke zum Vorschein. Vergesellschaftet mit alterer grauer Ware des n./i2.Jh. fanden 

sich ein Steilrand mit Fingertupfen aus reduzierend gebrannter, quarzgemagerter, leicht 

geglatteter Ware und eine feinere reduzierend gebrannte, glimmergemagerte Ware 

einer Schale (?), die sowohl innen als auch auhen geglattet und insgesamt dfinner war 

(Taf. 10.1 und 10.2).

Die Aufftillung B517 lag fiber B 405B und war heller und lockerer. Auch hier fanden 

sich zwei Randstticke des 11./12. Jh. (Taf. 10.3 und 10.4).
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Abb. 8 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Befunde der Flache 5. Beschreibung siehe Text
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2.5.3. Spatmittelalter undfriihe Neuzeit

2.5.3.1 Mehrphasige Latrine (Abb. 8)

Den altesten Befund des Spatmittelalters stellte eine mehrphasige, rechteckig aufgemau- 

erte Latrine dar. Deren alteste Phase bestand aus einem rechteckigen Fundament B 544, 

das im Siiden aus mehreren grohen, innen in Flucht gelegten Sandsteinen, im Westen 

und Norden aus kleineren Bruchsteinen bestand, die alle in hellen fetten Lehm gesetzt 

waren. Im Osten fehlte die Mauer ganz (Abb. 8, Detailplan). Zwischen den erhaltenen 

Mauern wurde nach dem Ausnehmen der Verfullung B545 ein Master B546 erkennbar 

(ca. 90cm x 140cm), das aus trocken gesetzten Sandsteinen, Porphyren und grbEeren 

Kieseln verlegt war. Die Verfullung B545 war noch ca. 20cm machtig und bestand aus 

dunkelbraunem sandigem Lehm, in den Sterne und Lehmmbrtel der Umfassungsmauer 

eingelagert waren. Unterhalb des Pflasters lag eine Lehmschicht mit hellbraun-griin- 

lichen Fakalschlieren. Audi der Lehmmbrtel und Teile der Ummauerung waren griinlich 

eingefarbt, so daE es sich um eine Latrine handeln diirfte.

Die Datierung der ersten Phase ergibt sich einerseits aus den Funden unterhalb des 

Pflasters und zwischen den Steinen der Umfassung (drei Wandscherben graue Ware, 

eine vorgeschichtliche Wandscherbe) und andererseits aus den Funden der Verfullung. 

Hier waren hart gebrannte Deckelfragmente und Wandscherben eingelagert, die die ent- 

wickelten Grauwaren reprasentieren. Kleine Bronzefragmente werden nur der Vollstan- 

digkeit halber erwahnt. Dies spricht fur die Aufgabe der Latrine im 14. Jh. Der Bau der 

Anlage kann nach Ausweis der geringen Funde aber durchaus auch in das 13. Jh. gesetzt 

werden. Somit ergibt sich eine Datierung um 1300.

Nach dem Abbruch der Latrine B544 wurde direkt darfiber die etwas grbEere Latrine 

B536 errichtet, deren im Westen gestbrte Trockenmauern aus kleineren Sand- und 

Bruchsteinen insgesamt breiter und unverzahnt ausgefuhrt waren (Abb. 8). Auch hier 

war ein Pflaster B543 aus trocken gesetzten Graniten, Porphyren, Sandsteinen und Kie

seln verlegt, das an die Mauern heranzog (ca. 1,0m x 1,7m). Die Verfullung B540 aus 

inhomogenem graubraunem Sand war ebenfalls noch etwa 20cm erhalten und barg 

neben harten Grauwaren bereits glasierte Waren, so dab sie in das 15. Jh. gestellt werden 

muE. Einen interessanten Fund stellen zwei Deckelfragmente mit Bandhenkelansatz 

einer harten oxidierend gebrannlen Ware mit einer graubraunen Engobe dar, die rudi 

mentar wellen(-fuE)artig verziert waren und im lederharten Zustand durchgestochene 

kreuzfbrmige Offnungen aufwiesen (Taf. 10.5).

Uber der Verfullung B540 und den Mauerkronen B536 war eine weitere sehr stein- 

reiche Verfullung B 538 eingebracht, die aufgrund von modernen Stbrungen nur im Nor

den und Osten durch direkt auf den Latrinenfundamenten B 536 aufsitzende und ebenso 

benannte Mauern begrenzt wurde. Diese Mauern waren briichig, aber noch ca. 50cm 

uber der Fundament-Oberkante erhalten. In der Verfullung B538 waren vor allem harte 

graue Waren, aber auch eine glasierte Wandscherbe eingelagert, die ebenfalls in das 

15. Jh. weisen. Des weiteren fand sich hier ein eiserner Spatenbeschlag (Taf. 13.1).

Von der letzten Phase waren nur noch gestbrte Reste von iiberlagernden Befunden im 

Bereich der Kloake zu beobachten. Dazu gehbrte die im Westen schneidende Mauer 

B539 (ein in hellen Lehm gesetzter, auf groEen Feldsteinen gegriindeter pfeilerartiger 

Rest aus verschieden groEen Sand- und Feldsteinen, Abb. 8), ein zentral fiber den Latri-
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nenverfullungen sitzender Mauerrest B 524 (Kalk- und Sandsteine in hellen Lehmmdrtel 

gesetzt) sowie die Auffiillung B 537. Diese barg ein Randstiick aus grauer hart gebrannter 

Ware, die eine Bemalung aufwies (rotbrauner horizontaler Strich auf hellbraunem 

Grund, Taf. 10.6). Weitere Befunde waren der LehmfuEbodenrest B535 (zu B524 gehd- 

rig) und die alles iiberdeckende steinhaltige Auffiillung B541, die allesamt in das ausge- 

hende Spatmittelalter datieren, aber aufgrund ihrer schlechten Erhaltung keine nahere 

Interpretation zulassen.

2.5.3.2. Gestorte Fundamente und Ofenrest (Abb. 8)

Im Norden der Latrine befand sich ein uber 1 m tief in den Boden eingreifendes Funda

ment B522, das eine inhomogene Bauschuttverfiillung B525 schnitt und in den anste- 

henden hellen Sand gesetzt war. Die sich nach unten (!) verjiingende Struktur bestand 

aus Sand- und Kalksteinen, die z.T. in Flucht gesetzt waren und im Westen durch Ziegel 

(29cm x 13,5cm x 8,5cm) erganzt wurden. Etwa 1,50m nordlich verlief ein ahnliches 

Fundament B521, weniger tief ziehend, dafiir aber auf monolithischen Feldsteinen ge- 

griindet. Zwischen beiden, B521 iiberlagernd, lag eine ca. 1m2 groEe verziegelte Lehm- 

packung B520, die z.T. von einer max. 40cm machtigen pulvrigen ziegelroten Schicht 

unterlagert war. Reste einer Ofenumfassung o. a. waren nicht mehr erhalten.

Die von alien diesen Befunden geschnittene Bauschuttschicht B525 mit iiberwiegen- 

den grauen spatmittelalterlichen, wenigen glasierten Waren und einigen Steinzeugfrag- 

menten diirfte im 16. Jh. aufgeschiittet worden sein. In B525 war auch der einzige Bri

quetagefund der Grabung eingelagert (Taf. 10.8) sowie ein durchbohrtes erstes 

Zehenglied eines Rindes (Taf. 16.7).5 In kleineren Zwischenschichten (B526, B527) 

wurde ein sachsischer Dreier in Silber gefunden, der einen terminus post quern von 1542 

bietet (Taf. 12.10).6 Aufgrund der GroEe der Fundamente und der in der verziegelten 

Lehmschicht eingelagerten etwas spateren Funde scheinen diese wohl nicht mit dem 

Ofen in Zusammenhang zu stehen, ihre Funktion kann aber nicht genauer bestimmt 

werden.

2.5.4. Barocke und moderne Befunde

Der Ofenrest und die Fundamente wurden im 17. Jh. von einem Mauerzug B519 iiberla- 

gert, der einen kleinen Innenraum von ca. 4m2 umgrenzte. Er bestand aus einem 

schlecht verfugten Konglomerat aus Ziegelfragmenten, Kalksteinen, Sandsteinen, Kie- 

seln und Spolien. Der siidliche Teil setzte an B 501 an und bestand aus hochkant gestell 

ten, gewolbeartig gesetzten Ziegeln, die als Rest eines Entlastungsbogens gelten konnen. 

Zwischen den Steinen fanden sich einige Ofenkacheln, darunter neben innen glasierten 

Topf- auch runde, gelb-griin glasierte Blattkacheln (Taf. 10.9-12).

Im Osten der Flache war des weiteren ein HausgrundriE zu erkennen, der direkt unter 

dem entfernten rezenten Hofpflaster lag (Abb. 8). Er bestand aus den parallelen Mauern

5 Bestimmung Dr. Dohle, LfA 6 Bestimmung Ulf Drager, Miinzkabinett Moritz

burg, Halle

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 85 / 2002



AUSGRABUNG LEIPZIGER STR. 18 IN HALLE (SAALE) 357

B 511 und B 512, die durch die Zusetzung B 513 geteilt worden war. Im Westen und Osten 

war der Befund durch Ziegelkeller B501 und den modernen Schacht B503 gestdrt. Von 

den beiden Raumen mit Groben von 4 und 5 m2 waren der westliche mit einem teilweise 

erhaltenen Lehmfubboden B508 ausgestattet, der an die Zusetzung B513 heranzog und 

max. 10 cm machtig war. Im Osten war nur noch eine verhiirtete Oberflache B 509 erhal- 

ten.

Die alteste Auffiillung B 505 innerhalb der Grundrisse barg schon schwarze Blattka- 

cheln, so dab eine Erbauung sicher nach dem 30-jahrigen Krieg, aufgrund der unter 

Mauer B512 liegenden Grube B514 mil moderneren Waren aber wohl erst spater ge- 

schah. Zwei fundleere Gruben (B510 und B523) und eine steilwandige Grube B507 im 

Bereich des Hausgrundrisses brachten keine weiteren Erkenntnisse.

Die jiingsten Befunde stellten die zahlreichen Kanalgraben und gemauerten Sicker- 

gruben dar. Dazu zahlen besonders der als Profilgraben genutzte Befund B 504 im Siiden 

der Flache, aber auch der schon erwahnte Schacht B503 (Abb.8). In diesem waren ein 

Fragment einer griin/braun glasierten, ornamental verzierten Ofenkachel erhalten 

(Taf. 10.7) sowie drei kleine Glasflaschchen (Taf. 1.1-2) und ein MiniaturgefaR aus Stein- 

zeug (Taf. 15.5). Die Kellerverfiillungen B500 und B500A von Ziegelkeller B501 und die 

flachigen Verfiillungen B 502 im Westen und B 506 im Osten liber den Hausgrundrissen 

bargen allesamt Fundmaterial des 20. Jh. Zu erwahnen ist hier eine flache, gut polierte 

Knochenscheibe aus B 500 (Taf. 16.8).

UP

2.6. Flache 6, Hofbereich Leipziger Str. 17

Flache 6 bildete die ndrdliche Fortsetzung zu Flache 2, wie diese noch im Hinterhofbe- 

reich des Grundstlicks Leipziger Strabei7. Sie war begrenzt durch den in Kapitel 2.1.5 

besprochenen modernen Keller B106 im Westen, durch einen Kanalgraben (B603, 

Abb. 4) der in den i92oer Jahren gebauten Entwasserungsanlagen im Osten und durch 

den Zugang zum Grabungsbiiro in Haus Hansering 6 im Norden.

In der nordwestlichen Ecke der Flache befand sich ein moderner, aus Ziegeln erbauter 

und nach unten mit einem Betonboden abgeschlossener Brunnen oder Abwasserschacht 

(B602) von ca. 1,2 m Durchmesser und 1,5 m Tiefe. Er war mit dem in B603 liegenden 

Kanalrohr verbunden. Seine Verfiillung (B601) aus beigebraunem, sandigem Grobkies 

mit vereinzelten Beimischungen von Ziegelbruch und Bauschutt erbrachte auher einer 

Tonmurmel (Taf. 14.10) und einer unspezifischen, stark korrodierten Miinze keine wei

teren Funde. Aus B603 konnten eine kleine Schnalle aus Bronze (Taf. 15.8) sowie ein 

Kupferpfropfen (der Form nach vermutlich ein Achsnagel, Taf. 14.23) geborgen werden.

Um Profil 16 nach Norden erganzen und damit die Oberflache des »Gartenhorizontes« 

und dessen Gefalle zur Leipziger Strake hin im Querschnitt durch das Grabungsareal 

erfassen zu kdnnen, wurde die Flache durch einen schmalen Profilsteg geteilt. Beide 

Halften wurden in gleicher Weise parallel bearbeitet. Lecliglich in den obersten Schich 

ten ergab sich eine deutliche Stratigraphie. Unterhalb des in der Westhalfte freigelegten 

Pilasters (B267, als Fortsetzung des alteren Pflasterhorizontes in Flache 2, Abb.4) lieb 

die flachige, dunkelgraue Aufplanierung aus sandigem Lehm (B613, 619) keine weitere 

Unterteilung erkennen, so dak sie in klinstlichen Straten abgebaut wurde, die eine relativ-
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chronologische Einordnung der Funde zulassen. Die Schichten enthielten eine Nadel 

(Taf. 14.5) und einen Wetzstein (Taf. 15.2, beide B 613) sowie B 619 neben einem Glasring 

(Taf. 14.21) tiberraschenderweise ein Stuck eines bearbeiteten Sandsteins, wohl ein MaE- 

werkfragment, das einen schwach reliefierten, plastischen Menschenkopf zeigt (Taf.4.1).

2.6.1. Hochmittelalterliche Grube

In den »Gartenhorizont« 352 eingetieft fand sich eine in der Aufsicht annahernd rechl 

eckige Grube (B621). Sie war mil dunkelbraunlichgrauem, sandigem Lehm verfiillt, in 

dem haufig kleine Holzkohlestiickchen (bis icm Durchmesser) und -flitter zu finden 

waren. Gelegentlich gab es bis walnuEgroEe Einschliisse sandigen Lehms und Lehm- 

brandflitter. Griinliche Schlieren deuteten auf vergangenes organisches Material. Der 

Befund konnte aus zeitlichen Grunden leider nur bis in eine Tiefe von ca. 0,5 m unter- 

sucht werden, so dab eine Deutung schwierig ist. Im Fundgut befand sich neben der zu 

erwartenden Keramik (altere graue Ware, z.T. mit slawischen Ziermotiven, oxidierend 

oder wechselnd gebrannte Ware) auch ein Wetzstein (Taf. 15.1).

Die Grube war in den »Gartenhorizont« bzw. in die Verfiillung des bereits erwahnten 

Bachlaufes eingetieft. Letzterer zeichnete sich im Ostteil der Flache deutlich im Negativ 

unter dem »Gartenhorizont« ab und bildete die Verlangerung der in Flache 3 bereits 

angesprochenen Befunde (Kap.2.3.2.). B 623 im Westteil der Flache 6 (Abb.3) kann trotz 

seiner Form wohl ebenfalls als Teil dieses Bachlaufes angesehen werden kann.

2.6.2. Hochmittelalterliche Herdstellen

Direkt unterhalb des Pilasters B267 (vgl. Abb.4) fand sich eine rechteckige, bis zu 20cm 

machtige Steinschrittung (B610) aus unregelmaEigen, faust- bis kindskopfgroEen Stei- 

nen (Porphyr). Dariiber, aber nicht durchgehend deckend, war eine ockerfarbene Lehm- 

schicht festzustellen, die auch in Profil 33 zu erkennen ist. Nach Abbau der Steinschtit- 

tung, aus der eine griine Glasperle und ein brauner Glasring (Taf. 14.17 und 14.16) stam- 

men, zeigte sich eine ebenfalls rechteckige Feuerstelle (B620), die aus einer 15 cm mach- 

tigen Asche- und Holzkohleschicht bestand und mit etwa kindskopfgroEen Steinen um- 

legt war. Das stidliche Ende dieser Herdstelle besaE keine Ummauerung; die Steine 

waren hier nicht vom dariiber liegenden Pflaster zu trennen und zusammen mit diesem 

abgeraumt worden. Westlich daneben zeigten RuE- und Aschereste eine weitere, wohl 

kleinere Feuerstelle an (B620A). Die Funde bestanden ausschlieElich aus alterer grauer 

und oxidierend bzw. wechselnd gebrannter Ware, wodurch sich eine Zeitstellung in das 

12. oder 13. Jh. ergibt.

Eine weitere Feuerstelle gleicher Zeitstellung fand sich in der Osthalfte der Flache 

(B618). Inmitten einer dunkelgrauen bis grauschwarzen humosen Lehmschicht mit sehr 

vielen Holzkohleflittern und -stiickchen (bis icm GrbEe) mid Aschebeimischungen war 

die verziegelte Tenne (B 618A) aus sehr humosem, beigebraunem Sand zu erkennen, die 

in den Randbereichen in gri'mlich-gelben sandigen Lehm auslief. Es handelte sich hier- 

bei um mehrere, sich iiberlagernde Feuerstellen.
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2.6.3. Spdtmittelalterliches Pflaster

Wie bereits in Flache 2 dokumentiert, war auch in Flache 6 das kleinstuckige Pflaster 

B267 nachweisbar (Abb. 4). Es zog sich ausschlieklich uber die nordwestliche Halfte der 

Flache, etwa parallel zu Profil 30. Das Pflaster folgte dem natiirlichen Gefalle zur Leipzi- 

ger Strake hin, das vermutlich im Sudteil der Flache durch ein Nachsacken der Schichten 

fiber der hochmittelalterlichen Grube B621 deutlich verstarkt wurde. Annahernd paral

lel zur siidbstlichen Grenze des Pflasters (und damit zu Profil 30, s. Beilage) waren in dem 

darunter liegenden Planum drei auf einer Linie liegende Pfostenldcher (B617A-C) zu 

sehen . Alle drei waren in der Aufsicht rund, batten einen Durchmesser von 7-8 cm und 

lieken sich zu einer Pfostenreihe erganzen. Hier zeichnete sich wohl eine Parzellengrenze 

des 13. bis 14. Jh. ab.

2.6.4. Fruhneuzeitliche Grube

Bereits im ersten Planum zeichnete sich eine viereckige Grube mit stark abgerundeten 

Ecken ab (B 604, Abb. 4), die durch den modernen Kanalgraben B 603 geschnitten wurde. 

Die Grube hatte steile Wande und einen nahezu ebenen Boden, wies aber keinerlei An- 

zeichen von Einbauten auf. Die Verfullung war inhomogen und bestand aus khaki-farbe- 

nem, stellenweise griinlich verfarbtem kiesig-sandigem Lehm, der im Randbereich nicht 

immer eindeutig von der umgebenden grauen Planierschicht (B608, 613, 619) zu unter 

scheiden war. Als Beimischungen konnten makig viele Holzkohleflitter und -stiickchen, 

selten beige Lehmlinsen bis Walnukgrbke, vergangene Sandsteine, Lehmbrandflitter, 

Ziegelgrus und haufig kleine gerundete Steine beobachtet werden. Die enthaltenen Kera- 

mikfragmente iiberwiegend barter Grauware und verschiedene Scherben innen glasier- 

ter frdenwaren (u.a. Teile eines kleinen, innen griin glasierten Tellers) legen eine Datie- 

rung in das 16. Jh. nahe.

IMa

2.7. Flache 7: Hochmittelalterlicher Brannen, Hofbereich Leipziger Str. 17 (Abb./)

Nach Abschluk der Arbeiten in Flache 3 konnte aufgrund der fortgeschrittenen Zeit stell- 

vertretend fur die Profilstege nur noch der Platz, auf dem die Heizanlage fur die Zelte 

stand, mittels eines kleinen Schnittes untersucht werden. Nach Abtragen der nicht naher 

dokumentierten Auffiillungen zeigte sich eine Brunnenfassung B700, in die die Brun- 

nenverfiillungen B 701 A, B und C eingelagert waren. Eine Baugrube war nicht zu finden. 

Das fiihrte zu der Schlukfolgerung, dak die einzelnen Brunnensteine in den inhomoge- 

nen, die Fassung umgebenden Lehm hineingeprekt wurden, nachdem eine knapp ange- 

legte Bauschachtung ausgehoben worden war.

Die Brunnenfassung B700 war aus kleineren Steinen unterschiedlicher Groke (Kalk-, 

Sand- und Feldsteine) in Trockenbauweise ausgefiihrt. Die Unterkante der Fassung bei 

88,00 muNN sak auf einem nicht naher dokumentierbaren Holzrahmen, der rechteckig 

verbunden auf dem anstehenden Ton auflag. Die Fassung war leicht beulig und nach 

unten hin schmaler, aber insgesamt stabil mit einem Durchmesser von ca. 100cm und 

einer aufgehenden Hbhe von knapp 3 m erhalten. Auch hier zeigte sich ebenso wie bei
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dem anderen bereits in mittelalterlicher Zeit aufgegebenen Brunnen B135, dab uber 

Nacht kaum Wasser nachlief und damit die Nutzung eingeschrankt gewesen sein muE.

Funde liegen zum einen aus der Umgebung der Brunnenfassung, also im Bereich zwi 

schen den Steinen oder in unmittelbarer Nahe vor. Dabei handelt es sich um altere Gram 

waren mit Wellenlinien (ein Wulstrandstuck mit roter Oberflache innen und auEen), 

aber auch oxidierend gebrannte Fragmente des 12. Jh., die damit die Bauzeit des Brun- 

nens belegen.

Zum anderen gibt es Funde aus den drei getrennt abgelegten Verfullungen B701A, B 

und C. Die lehmige obere etwa 90cm machtige Verfullung B701A war mil Steinen der 

Brunnenfassung durchsetzt und zeigte neben den Waren des 12. Jh. bereits harte spat- 

mittelallerliche Grauwaren. Die darunter liegende Verfullung B 701B war insgesamt san- 

diger, ca. 270 cm machtig und im Vergleich zu den anderen Brunnen erstaunlich trocken 

B701C bestand hauptsachlich aus nassem Sand (Machtigkeil ca. 50cm), der liber dem 

anstehenden Ton bei 87,69 m iiNN lag. Die Funde beider Schichten brachten zwei zeich- 

nerisch rekonstruierbare GefaEe (Taf. 11): Zum einen handelt es sich um um einen Kugel- 

topf aus grauer Ware mit unregelmaEiger innerer Oberflache und nachgedrehtem Rand 

von ungleichmaEiger Hbhe, zum anderen um ein StandbodengefaE ohne Verzierungen 

aus oxidierend gebrannter Ware mit nachgedrehtem Rand und leichtem Deckelfalzan- 

satz. Auch bei diesem Topf findet sich innen eine unregelmaEige Oberflache. Damit 

kann man die Ubergangszeit des 1W13.JI1. als Verfiillungszeit ansehen. Zusatzlich fand 

sich eine kleine durchbohrte grime Glasperle (Taf. 14.18).

2.8. Flache 8, Schnitt durch Hansering Nr. 6 nach Abrifi

Bei Flache 8 handelt es sich um einen Profilschnitt, der senkrecht zum Hansering von 

der Westseite der erhaltenen Fassaden am Hansering ca. 25 m lang fast bis an Flache 6 

heranreichte.

War im Westen aufgrund der tiefziehenden Keller bis auf eine Grube nur der anste 

hende helle Sand freizulegen, so anderten sich die Profile im Bereich der Stadtmauer. 

Hier waren tiefe Eingriffe zu beobachten, die in drei Profilen dokumentiert und an- 

schlieEend so weit wie mbglich nach Funden durchsucht und abgebaut wurden.

2.8.1. Mittelalterliche Brunnengrube (Beilage)

Die runde Grube B 800 mit ca. 2 m Durchmesser war sowohl auf dem Boden des Schnit- 

tes als auch im Profil deutlich zu erkennen und im Westen leicht gestbrt. Ihre steilen 

Grubenrander konnten nicht bis auf den Boden verfolgt warden, da nach einer Tiefe von 

ca. 2,50 m unter Profiloberkante sehr schnell Wasser nachlief. War im oberen Teil eine 

homogene graubraune Verfullung aus lehmigem Sand zu erkennen, so fielen graue 

homogene Tonlagen auf, die zunachst als Bodenauskleidung interpretiert wurden, ehe 

sich herausstellte, daE die Verfullung viel tiefer zog und schichtartig gegliedert sowohl 

sandiger als auch heller wurde. Die wenigen Keramikfunde ohne Randstucke lassen sich 

in das 13. Jh. steilen. Es handelt sich um Grauwaren, die aber keine Merkmale der ent- 

wickelteren Waren zeigen. Damit scheint eine Interpretation als Brunnengrube wahr- 

scheinlich, die aufgrund der wenigen Funde relativ schnell wiedcrverfullt wurde, nach-
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dem die Steine der Fassung zur sekundaren Verwendung entnommen worden waren. 

Die Tonlagen konnten emen Nasseschutz nach unten bei einer sekundaren Nutzung der 

Grube dokumentieren. Mbglich, aber ohne entsprechende Spuren im Befund, erscheint 

auch die urspriingliche Auskleidung mit Spaltbohlen o.a., da keine Steinreste gefunden 

werden konnten.

2.8.2. Die Stadtmauer (Abb.g und Beilage)

2.8.2.1. Phase 1: Graben und Palisade

Stratigraphisch am altesten war im Profil 43 (Abb. 9) eine Grabenverfullung B801. Sie 

bestand in alien drei aufgenommenen Profilen aus drei gut voneinander abgrenzbaren 

Schichten. Zuunterst lag eine inhomogene Sandschicht, die z.T. geschichtet war und 

zudem in beiden Profilen unten einen tonigeren Bereich aufwies (B801B). Im Stidprofil 

(Abb.9) war eine etwa rechteckige Verfiillung aus fettem grauem Lehm mit einer senk- 

rechten Kante nach Osten zu beobachten (B801C), die diese Schicht schnitt. Hier kbnnte 

es sich um den Rest einer Palisadenkonstruktion handeln, obgleich kein Holzmulm o.a. 

festgestellt werden konnte. Dariiber lag eine gut abgrenzbare, z.T. auch schichtweise ein- 

gelagerte Braunkohleverfiillung mit vereinzelten Sandschichten und verharteten Berei- 

chen (B801A). Da neben vorgeschichtlichen Funden auch ein einzelnes Fragment einer 

slawisch verzierten Wandscherbe gefunden werden konnte, kann die Verfiillung des 

Grabens in das 11. oder 12. Jh. gestellt werden. Die Anlage des Grabens ist, da er in den 

anstehenden Sand eingetieft war, zeitlich nicht naher einzugegrenzen.

Diese erste Phase der Stadtbefestigung kann also als Graben mit Palisadenkonstruk

tion gedacht werden, der sich im Laufe der Zeit schichtweise verfiillte (801B) und 

schlieElich beim Bau der steinernen Stadtmauer bis zum Fuf>e der Palisaden aufgefiillt 

wurde (801A). Schriftliche Uberlieferungen und Untersuchungen zu den Wehranlagen 

in Halle zeigen, daE im 12. Jh. eine Stadterweiterung in Angriff genommen wurde, die 

dem heutigen Verlauf der StraEenringe folgend von der Moritzburg uber die Post, den 

Leipziger Turm und die Moritzkirche zuriick zur Saale fiihrte. Zur Befestigung dieses 

Gelandes baute man Holztiirme, Palisaden und Holztore, Graben und kleinere Mauer- 

stlicke. Genauere Datierungen sind umstritten und schwanken von 1120 bis 1170.7 Der 

archaologische Befund spricht eher fur das friihe 12. Jh. und verbessert die Vorstellun- 

gen fiber die Bauweise der ersten Befestigung.

2.8.2.2. Phase 2: Steinmauer mit Zwinger

In die Verfiillung B 801 des Grabens mil Palisade schnitt nahezu senkrecht die Baugrube 

B 806 der Stadtmauer B 804. Die lehmige Sandverfiillung barg neben einem verzierten 

vorgeschichtlichen Fragment, das eventuell zur Linienbandkeramik gehbrt, und alterer 

grauer Waren des 12. Jh. auch ein Wandstiick spatmittelalterlicher grauer Ware, das

7 Zu ersterem von Schultze-Gallera 1920, S. 2; sich vor allem bei von Schultze-Gallera 1920 und

Datierungen und Gesamtdarstellungen finden NeuB 1935.
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allerdings nicht naher datiert werden kann. Das geringe Fundaufkommen in einem 

genau untersuchten Langenmeter der Baugrube laEt aufgrund des Fehlens glasierter 

Waren das 13./14. Jh. als Entstehungszeit vermuten.

Die Stadtmauer B804 war fast ausschlieElich aus unbearbeiteten Porphyrbrocken ver- 

schiedener Groben als Schalenmauerwerk aufgebaut. Dunkelbrauner Lehmmbrtel und 

kleinere Porphyre lagen innen, auEen waren grbEere Steine in sauberen Lagen gesetzt. 

Im Siidprofil war zu beobachten, daE das aufgehende Mauerwerk auf einem stufenfbrmig 

vorkragenden Fundamentsockel aufsaE, der im anstehenden Sand bei ca.SpmuNN 

griindete. Die Hohe des Sockels betrug 110cm. Diese Bauweise, in der keine »Mauer- 

steine« -damit sind vermutlich bearbeitete Steine gemeint- vorkommen, spricht nach 

S. von Schultze-Gallera ebenfalls fiir eine Erbauung im friihen Spatmittelalter.8

Ostlich der Stadtmauer zum Zwinger bin anderte sich der Profilaufbau deutlich. Uber 

einem kleinen inhomogenen Lehmkeil B 809 im Zwickel der Stadtmauer lag eine dunkel- 

braunschwarze braunkohlehaltige Schicht B808, die relativ steil nach Osten hin abfiel. 

Leider lieE sich die Sohle des anzunehmenden Grabens wegen sehr rasch nachlaufenden 

Grundwassers nicht freilegen. Auch die Ausdehnung des Grabens nach Osten hin blieb 

wegen der aus bautechnischen Griinden nach Osten begrenzten Schnittlange unbe- 

kannt. Dariiber war eine fleckige inhomogene, das Gefalle ausgleichende Sandschicht 

B807 gelagert, uber der sich moderner und jiingster Baustellenschutt befand. Die weni- 

gen Funde aus B807 kbnnten eine Verfiillung des Grabens bereits im Spatmittelalter be 

legen; eine genauere zeitliche Einordnung ist aufgrund des geringen Fundaufkommens 

nicht mdglich.

Diese zweite Phase der dokumentierten Befestigungswerke war Ausdruck eines »Ver- 

steinerungs«- und Erweiterungsprozesses in den der Stadterweiterung folgenden Jahr- 

hun derten. 1454 bis 1460 wurden die Zwinger im Bereich des Hanseringes zugerichtet 

und vertieft, der auf alien Planen dargestellte dreiziigige Mauerverlauf zwischen dem 

Steintor (bei der Post) und dem Galgtor (mit dem einzigen heute noch erhaltenen Turm, 

dem »Leipziger Turm« des 15. Jh.) geht vermutlich auf diese Zeit zuriick. Topografisch ist 

ein breiter Verlauf an dieser Stelle durchaus sinnvoll, denn ostlich des Hanseringes an 

der Wilhelm-Kulz Str. bot das Gelande wegen des Anstieges zum Stadtgottesacker und 

Tbpferplan hin Angreifern gute Mbglichkeiten. Der auEerste, bis in das 20. Jh. hinein 

erhaltene Ring verlief deshalb - nach der Karte von Keyser 16679 zu urteilen- oberhalb 

des heutigen Hanseringes an der Wilhelm-Kiilz-Str., der mittlere Zug im Bereich des 

StraEenzuges des Hanseringes, wahrend die siidliche Mauer im Bereich der heutigen 

Bebauung westlich davon zu finden war. Aus den drei Mauern ergaben sich zwei zwin- 

gerartige Umfassungen. In der bstlichen befand sich ein sumpfiger Graben und im Be

reich der heutigen Post ein Teich10; im 19. Jh. fanden hier noch SchieEubungen statt.11 

Das Gelande unterlag seit der Schleifung der Mauern und Befestigungen zwischen 1817 

und 187412 so starken Veranderungen, daE der urspriingliche Verlauf im heutigen Stra-

8 von Schultze-Gallera 1920, S.3

9 Mrusek 1961, Abb.6

10 von Schultze-Gallera 1920, S.3

11 Lukas 1961, S.1241 f. und Abb.4

12 Neufi 1935, S.77/81, nennt folgende Daten: Stein

tor 1817-32, Galgtor 1819, die Wehranlagen zwi

schen 1870 und 1874. Die aufierste Mauer auf der 

Anhdhe (heute Wilhelm-Kiilz-Str.) war 1935 noch 

vollstandig erhalten (S.78).
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Eenbild nicht mehr zu erkennen ist. Auch scheint der innere Zwinger im 18. Jh. bereits 

teilweise bebaut worden zu sein, wie ein Vergleich der Karten von Olearius 166913 und 

von Dreyhaupt 174814 zeigt.

Zusammenfassend ist die fur die zweite Phase der Versteinerung der Befestigungs- 

werke von NeuE gemachte Verlaufsvermutung fur die innerste Mauer zu prazisieren.15 

Sie verlief im Bereich des Hanseringes 6-8 zwischen 10,60m und 7,80m westlich der 

heutigen Fassadenflucht, d.h. mit leichtem Winkel Richtung Post. Dabei liegt wahr- 

scheinlich die mittlere Zwingermauer nicht wie NeuE vermutet etwa bei den Fassaden, 

sondern weiter bstlich im Bereich der StraEenfiihrung, da aufgrund von parzellenweiser 

Verpachtung dieses Zwingerstiickes die GrbEenverhaltnisse einigermaEen bekannt 

sind.16 Die Erbauung der innersten Mauer wird eher im 14. Jh. gelegen haben. Weitere 

Befesligungswerke wie Schalen oder Tiirme konnten durch den Schnitt nicht dokumen 

tiert werden, obwohl sie auf den Grundstiicken am Hansering liegen sollen.17

2.5.3 Neuzeitliches Gebaude (Abb. 9, Beilage)

Stadteinwarts war direkt an die Stadtmauer ein kleines Gebaudefundament B801 aus in 

gelben Sandkalkmbrtel gesetzten, leicht bearbeiteten Sand-, Kalk- und Porphyrsteinen 

angebaut. Es war nur noch ca. 30cm hoch erhalten und in den anstehenden Sand bezie- 

hungsweise iiber den Graben B801 gebaut. Es umspannte mindestens eine Flache von 

4m x 4m, wobei die nordliche Ausdehnung durch moderne Kellereinbauten nicht ermit- 

telt werden konnte. Die Bauzeit kann aufgrund der Stratigraphic nicht naher als neu- 

zeitlich eingegrenzt werden. In Olearius' Stadtplan von 1669 (reproduziert in von Drey

haupt 1749, Theil 1) zeigt sich noch ein dreiziigiger Mauerverlauf im Bereich des Hanse

ringes, wahrend der GrundriE der Stadt Halle von Dreyhaupt 1748 deutlich - und nach 

Kontrolle anderer Bereiche vermutlich auch genau genug- zeigt, daE die Hauser nun- 

mehr bis an den zweiten Ring heranreichen und die Flache vollstandig bebaut ist. Damit 

kann die Bauzeit von Gebaude B 801 wohl nach 1700 angesetzt werden.

3. Funde im Uberblick

3.1. Wertmarken, Miinzen und Hohlpfennige

Da im Grabungsbereich keine Holzer zur dendrochronologischen Untersuchung gewon- 

nen werden konnten, kommt den Miinzen und Hohlpfennigen bei der Absolutdatierung 

der Befunde eine groEe Bedeutung zu. Abgesehen von drei modernen stark verkrusteten 

Miinzen konnten die zwei Wertmarken, die zwei Silbermunzen und die sechs Braktea- 

ten der Grabung bestimmt werden. Dies ist den Mitarbeitern des Landesmiinzkabinetts 

Sachsen-Anhalts in der Moritzburg (Halle/Saale), den Herren Drager und Grune, zu ver- 

danken. Die beiden kupfernen Wertmarken der zweiten Halfte des 19. Jh. stammen aus

13 reproduziert in von Dreyhaupt 1749, Theil 1 16 NeuE 1935,5.52!.

14 von Dreyhaupt 1749 17 Abbildungen und Beschreibung des »Reutertur-

15 Neufi 1935, S.50, spricht von mindestens 15 m mes« bei NeuE 1929, S. 36, und NeuE 1935, 8.586

stadteinwarts.
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einer Ziegelsickergrube B217 und kdnnen als relativ haufige, billig zu erwerbende Mar- 

ken angesehen werden, die dann -vom Kaufer mit Kiirzeln o.a. versehen zu Werbe- 

zwecken ausgegeben worden waren (Taf.12.2 und 12.3). Einmal handelt es sich um eine 

»Wertmarke« im Wert »i§« mit einem korrumpierten Ktirzel »TK(?)«. Das andere Stuck 

der »Restauration-M. Schaub-Cassel« hat den Wert »1 Thaler« und diirfte deshalb etwa ab 

L850 bis L87L anzusetzen sein, da danach die Mark als Nominale eingefiihrt worden war.

Bei einer der Silbermiinzen aus Bauschuttschicht B 526 handelt es sich um emen sach- 

sischen Dreier von 1542 des Kurfiirstentums Sachsen, albertinische Linie, von Johann 

Friedrich und Moritz (1541 -1547). Miinzmeister war Nickel Streubel aus Annaberg. Da- 

mit datieren die Fundamente B 521 und 522 nach 1542, d.h. in die zweite Halfte des 16. Jh.

Alle Hohlpfennige und die zweite der Silbermiinzen stammen aus den Aufplanierun- 

gen B234, 235 und der Latrinenverfullung B219, die alle eng beisammen in Flache 2 

lagen. Vier der Hohlpfennige stammen aus Gotha-Stadt (Taf. 12.5-7 und 9). Sie zeigen 

zwei entgegengesetzte Kronen, die funddatiert T425-L502, friihestens ab 1381 angesetzt 

werden kdnnen. Ein weiterer Hohlpfennig stammt aus Saalfeld-Stadt, und zeigt zwei 

Fische, die in das 15. Jh. datieren (Taf. 12.8). Der letzte Hohlpfennig ist am genauesten 

datierbar. Das sachsische Wappen im Miinzbild mit der Aufschrift W D G D S (= wil- 

helm dei gratia dux saxoniae) von Wilhelm HE, dem Tapferen (L445-1482), muE nach 

der Munzordnung von 2462 und vor 1465 gepragt worden sein (Taf. t2.ro). Damit muE 

die Aufplanierung B234 in die zweite Halfte des 15. Jh. nach L462 gestellt werden, die 

darunter liegende Auffiillung B235 und die Latrinenverfullung B2L9 datieren ebenfalls 

in diese Zeit, friihestens jedoch ab 1406.

3.2. Ubrige Metallfunde

3.2.1. Eisen

Aus fast alien Befunden liegen Eisenfragmente vor, wobei die eindeutig modernen 

Stiicke in der Regel entsorgt wurden. Meist handelt es sich um kleine durch Korrosion 

und Verformungen z.T. unkenntliche Teile, tiberwiegend Nagel, Halterungen etc. Die 

groEe Menge solcher Funde, der schlechte Erhaltungszustand und die damit verbundene 

schwierige Vorauswahl fiihrten dazu, daE bisher nur wenig zu den Eisenfunden gesagt 

werden kann. In einigen Befunden hiiuften sich die Eisenfragmente; hier fallen B269 

mit 27 Teilen, B354 mit 95, B604 mit 50, B613 mit 21 und schlieElich BL3L2 mit 34 

Stricken auf. Ein Eisenring und zwei langliche Biigel/Bauklammern (Taf. 3.3-4) lagen in 

der neuzeitlichen Brunnenverfiillung B 117. Hervorzuheben ist nur der friihneuzeitliche 

Spatenbeschlag aus der Latrinenverfullung (Taf. 13.1).

3.2.2. Kupfer /Bronzefragmente

Die 4L Bronze- oder Kupferfragmente, erkennbar an den Griinspanausfallungen, sind 

zwar oft besser erhalten, meist jedoch sehr klein und unkenntlich. Sie stammen tiber- 

wiegend von Beschlagen und ahnlichen kleineren Gegenstanden. Sie wurden z.T. als 

Sonderfunde inventarisiert. Hervorzuheben sind drei Nadeln (Taf. 14.4,5,7), das Pum 

penherz (Taf. 3.2) aus Brunnenverfiillung B 117, ein Nagel bzw. Niet (Taf. 14.6), ein Draht
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(Taf. 14.2), zwei Pinzetten (eine davon ist auf Taf. 14.22 abgebildet, die zweite stammte 

aus B 258B). B 603 erbrachte eine Schnalle (Taf. 15.8) und ein moglicherweise als Achsna- 

gel anzusprechendes Fragment (Tafel 14.23).

3.3. Keramik

3.3.1. Vorgeschichtliche Keramik

Auf der Grabung wurden insgesamt 16 Randstiicke, 157 Wandstiicke, 4 Bodenstiicke 

und 150 Hiittenlehmfragmente gefunden, die der Vorgeschichte zugeordnet werden 

kbnnen. Der GroEteil entfallt dabei auf Flache 4 und 5 sowie die einzelnen »Gartenhori- 

zonte« B405A-H, die genauer untersucht wurden, um Aufschlufi uber die Eigenart die- 

ser Schichten zu erlangen. Hieraus stammen auch die stark verrollten Fragmente von 

Hiittenlehm. Die restlichen Fragmente verteilen sich relativ regelmaEig auf die gesamte 

Flache und miissen bis auf die in Grube B 1317 und B530 eingelagerten Stiicke als verla- 

gert angesehen werden. Dazu zahlen auch die Fragmente aus dem Graben B801, in den 

die spatmittelalterliche Stadtmauer B804 eingebaut war. Hier fanden sich acht Stiicke 

eines steilwandigen Gefabes aus oxidierend gebrannter, geglatteter Ware mit einem 

reduzierend gebrannten Kern.

Mit Ausnahme eines einbiegenden Stiickes (Taf. 10.2) sind unter den Randformen 

ausschlieElich Steilrander (einmal mit Fingerlupfenrand, Taf. 10.1). Die Wandstiicke zei- 

gen wie die Funde aus B 801 a haufig eine diinne rot oxidierte Schicht an der AuEenseite, 

seltener auch Schlickiiberzug (B352, B8oia), sind iiberwiegend grob gemagert und oxi

dierend oder wechselnd gebrannt. Selten sind die Fragmente geglattet. Die wenigen 

Bodenstiicke stammen von Standboden. Da GefaErekonstruktionen nicht gelangen, sind 

genauere Datierungen schwierig. Aufgrund der gegebenen Hinweise ist die spate Bron- 

ze-/fruhe Eisenzeit wahrscheinlich.18

UP

3.3.2. Mittelalterliche Waren

Unter der Bezeichnung »graue Ware« wurden alle Fragmente aus grau brennendem Ton 

gesammelt, wobei handgearbeitete Ware, die in der Regel weniger hart gebrannt und 

etwas grober gemagert war, den Zusatz »altere« bekam. Als »oxidierende« Ware wurden 

alle Scherben mit heller beiger, brauner oder roter Oberflache bezeichnet. Darunter fie- 

len auch wechselnd gebrannte Stiicke. Die Dilferenzierung zwischen alterer und frtihneu- 

zeitlicher Ware entfiel, da die Zeitstellung bereits durch glasierte Fragmente gegeben 

und jtingere, unglasierte Ware nur selten zu finden war.

Die Scherben wurden zunachst grob in Rand-, Wand- und Bodenscherben getrennt. Die 

Unterteilung der Randformen erfolgte entsprechend dem »Leitfaden zur Keramikbe- 

schreibung (Mittelalter - Neuzeit)«.19 Dabei fiel auf, dab Karniesrander nur selten vorka- 

men, wogegen Leistenrander, deren iiltere Auspragungen sehr flau ausfielen, die haufig-

18 zur Urgeschichte von Halle siehe Toepfer 1961 19 Bauer et al. 1986
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ste Randform bildeten. Dabei sind Leistenrander ohne Falz haufiger als solche mit In- 

nenkehlung; der Anteil an einfachen Leistenrandern ohne Deckelfalz ist in den alteren 

Befunden deutlich hbher. Karniesrander kommen fast ausschlieElich in spatmittelalter- 

lichen Befunden vor, frrihestens ab dem 13. Jh., Leistenrander dagegen sind bereits in 

den Befunden des 12. Jh. enthalten. Als Dornrander wurden Auspragungen von Karnies- 

randern bezeichnet, die eine deutlich ausgestellte Unterkante aufwiesen. Der Ubergang 

zum Dreiecksrand ist dabei fliefiend. Auch gekehlte Steilrander, deren AuEenseite meist 

ebenfalls einen ausgestellten Dorn bildete, wurden unter dieser Bezeichnung zusam 

mengefaEt. Dornrander scheinen vorwiegend in alteren Befunden aufzutreten, sind 

jedoch noch in Schichten des 14. bis 15. Jh. zu finden.

Wulstrander, v. a. mit Deckelfalz, kommen bei hart gebrannter grauer Ware vor; Keu- 

lenrander, eine Sonderform der Wulstrander, deuten meist auf Randfragmente von 

Deckeln hin.

Neben den Randstiicken wurden auch verzierte Scherben aussortiert, cla die Art der 

Verzierung datierungsrelevant sein kann. Ilaufig waren Scherben mit slawisch beein- 

fluEten Verzierungselementen, v. a. bei alterer Grauware und oxidierend oder wechselnd 

gebrannten Stricken. Als Ziermuster kamen meist Wellenlinien und -bander vor, die oft 

mit einem Kamm aufgebracht worden waren. Stichmuster waren seltener; gelegenthch 

treten auch beide Ziervarianten kombiniert auf. Rollradchenzier war dage-gen aus

schlieElich bei hart gebrannter Grauware des spaten Mittelalters zu finden.

In der kurzen Aufarbeitungszeit war nur eine einfache Durchsicht des Keramikmate- 

rials mbglich, bei der frinf Wandstricke einer deutlich feineren Ware erkannt wurden. 

Dabei fiel besonders ein Wandstuck aus Auffrillung B407 auf, das eine weiEe, geglattete 

Oberflache zeigte.

Scherben mit geringer Wandstarke und charakteristischer, roter bis rotbrauner 

Bemalung wurden als pingsdorfartige Feinware bezeichnet. Insgesamt liegen ein Deckel

fragment, zwei Randscherben und 14 Wandscherben vor, die nur in B240 mit zwei 

Rand- und frinf Wandscherben gehaufter vorkamen. Alle tibrigen Scherben dieser Art 

traten vereinzelt auf. Feinwaren treten damit im Fundspektrum deutlich hinter groberer 

Gebrauchsware zuruck.

IMa

3.3.3. Neuzeitliche Warenarten

Einen groEen Teil der Keramikfunde machen die einfarbig griin, gelb oder braun glasier- 

ten Irdenwaren aus, die seit dem Spatmittelalter produziert werden. Die bereits frriher 

auftretende Variante der auEen nahezu farblos glasierten GefaEe fehlt fast vollig. Fast- 

steinzeuge und Steinzeuge sowie seit dem 17. Jh. zu erwartende polychrome Irdenwaren 

sind im Fundgut geringer vertreten. Die modernen Warenarten wie Porzellan und Stein- 

gut treten -auch bedingt durch den maschinell unterstutzten Abbau der modernsten 

Schichten - nur vereinzelt auf. Als Besonderheit kann lediglich ein Sttilpdeckel aus bar

ter Irdenware angesehen werden, der einen Griff und einen welligen oberen AbschluE 

zeigte (Taf. 10.5).
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3.3.4 Ofenkacheln und Wasserrohre

In vielen Befunden waren Fragmente von Ofenkacheln enthalten. Am haufigsten sind 

unglasierte, oxidierend oder reduzierend gebrannte Napfkacheln mit viereckig zurecht 

geklopfter Miindung sowie griin glasierte Napf- und Blattkacheln. Schwarz glasierte 

Kacheln kommen nur veremzelt vor.

Eine Sonderstellung nehmen die Befunde B252 und B354 ein. B252 barg glasierte 

Blattkacheln (14 Fragmente), in zwei verschiedenen Griintdnen glasierte Topfkacheln 

(Taf. 6.4 sowie 30 Rand-, 70 Wand , rr Bodenscherben) und unglasierte oxidierend ge

brannte Topfkacheln (13 Wand-, 6 Bodenscherben). Drei auffallige Blattkacheln konnten 

fast vollstandig rekonstruiert werden. Sie stellten zweimal ein Ldwenmotiv und einmal 

einen Greifen dar (Taf. 5).

Die Grubenverfiillung B354 barg dagegen ausschliehlich unglasierte oxidierend (91 

Rand-, 124 Wand-, L4 Bodenscherben) oder reduzierend gebrannte Napfkacheln (12 

Rand-, 12 Wandscherben) mit viereckig zurechtgeklopfter Miindung. Vier Stiicke konn

ten wieder zusammengesetzt werden (Taf. 6.3.) ebenso wie Fragmente langer Rohre, die 

wohl der Wasserversorgung dienten. Sie bestehen aus oxidierend bzw. reduzierend 

gebrannter, unglasierter Irdenware (Taf. 6.1-2).

3.3.5. Andere Funde aus Ton

Drei komplette, nicht ganz runde, handgeformte Tonmurmeln aus Brunnenverfiillung 

B403 (Taf.9.6.), B601 (Taf. 14.10) und B258 (Taf. 14.9) werden durch drei Fragmente aus 

B038 erganzt. Des weiteren ist ein vereinzelter Briquetagefund aus Bauschuttverfiillung 

B525 erwahnenswert.

Daneben ist noch ein einzelner Spinnwirtel zu nennen, der indirekt Wollverarbei- 

tung belegt (B221, Taf. 14.8).

Zuletzt sei noch ein Backstein mit der eingedriickten Aufschrift »RAMSAY« erwahnt, 

der aus Brunnenverfiillung B 117 stammt.

3.4. Gias

Einige vollstandige Flaschen konnten aus modernen Befunden geborgen werden (Taf. 1). 

Neben zahlreichen weiteren, meist stark zerscherbten und daher wenig aussagekrafti- 

gen Flach und Hohlglasfunden sind besonders Perlen und Ringe hervorzuheben.

Die drei Perlen fanden sich nur in mittelalterlichen Befunden, sie waren durchbohrt 

und griin aus B610, 12./13. Jh. (Taf. 14.17), und Brunnenverfiillung 6701!), 13. Jh. 

(Taf. 14.18), oder braun aus Latrinenverfiillung B 219A, 15. Jh.

Acht Glasringe oder Fragmente von Glasringen liegen aus Befunden vor, die in das be- 

ginnende Spatmillelalter datieren. Dabei handelt es sich um braune Ringe (B317A: 

Taf. 14.11, B1214: Taf. 14.14, B610: Taf. 14.16), grime mit gelber Fadenauflage (B333/ 

373: Taf. 14.12, B619: Taf. 14.21) sowie einen orangenen (B 1216a: Taf. 14.15) und einen 

blau/violetten Ring (B352: Taf. 14.19). Die Innendurchmesser betragen ca. 10-15 mm 

bei Starken von ca. 3-5 mm.
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3.5. Tierknochen

Folgende bearbeitete Knochen wurden gefunden:

1. einige Spielzeuge: ein runder Spielstein (Taf. 16.2) mit funf kleinen angeordneten 

Bohrungen; ein kleiner Wiirfel (Taf. 14.20), an dem sich 1 und 2 bzw. 5 und 6 gegen- 

iiber lagen; eine Fldte (Taf. 16.3), ein evtl. als Spielzeug anzusehender durchbohrter 

Astragal (Taf. 16.7)

2. Werkzeuge und Gebrauchsgegenstande: ein langzinkiger Kamm (Taf. 16.1), ein 

Geweihhammer (Taf. 16.9), ein Schlittknochenfragment (Taf. 13.2),

3. mehrere Fragmente verzierter oder ausgearbeiteter flacher Scheiben oder gesagter 

Flatten mit Bohrungen, Kreisaugenzier etc. (Taf. 16.4-6 und 16.8). Zum Nachweis 

einer Werkstatt reicht die Zahl der Fragmente jedoch nicht aus, Halbfertigprodukte 

oder eindeutige Abfallstiicke mit Bearbeitungsspuren fehlen ganz.

Der Anted der nicht bearbeiteten Tierknochen war sehr hoch. Diese waren in fast alien 

Befunden eingelagert und sind generell als Speiseabfalle anzusehen. Ein kleiner Ted 

wurde von Dr.Ddhle, LfA, im Grabungsbiiro gesichtet und nach Arten und Individuen 

getrennt. Die hierzu ausgewahlten Fundkomplexe stammen aus Befunden, die das zeitli- 

che Spektrum der Grabung reprasentieren:

• B405A (»Gartenhorizont« uber der vorgeschichtlichen Grube B530, 11./12. Jh.): Nach- 

gewiesen sind Rind, der Mittelhandknochen eines Pferdes, Schaf/Ziege, Hund (Zahn 

des Oberkiefers), jedoch kein Schwein. Dies sollte allerdings aufgrund der geringen 

Untersuchungsmenge nicht iiberbewertet werden.

• B133 (Brunnenabbruchgrube, 12. Jh.): Nachgewiesen sind ein ad. Hengst (Unterkie- 

fer, Scapula und Metatarsus III), zwei ad./jungad. Schafe/Ziegen, mindestens funf 

Rinder (drei ad., ein jungad., ein juv.) und Schweine (drei ad./subad. Individuen).

• B701B (Brunnenverfullung, 12./13. Jh.): ein ad. Pferdeschadel (vermutlich Stute zw.

10 und 12 Jahren) und ein Radius, vom Rind wieder der grbRte Anted (drei klein- 

wiichsige ad., ein grdReres ad., ein juv./subad. jiinger als zwei Jahre), von Schaf/Ziege 

ein drei- bis vierjahriges Individuum und zwei jiinger als drei Monate, vom Schwein 

zwei ad., ein subad. und drei kleine Ferkel sowie ein Hundeknochen.

Aufgrund der Hackspuren muR von kraftigem Werkzeug ausgegangen werden. Inter- 

essant ist, dad vom Pferd nur Schadel und Radius vorliegen, wahrend kleinere Kno

chen fehlen. Daraus kanne wohl geschlossen werden, dad sie nicht verspeist wurden.

• B317A (Knochenlager, 14.Jh.): die kleinstiickig vorliegenden Knochen wurden nur 

zum Teil durchgesehen. Hier zeigte sich ein zertriimmertes Pferdebecken, woraus auf 

Verzehr geschlossen werden kann. Rinderknochen dominierten auch in diesem 

Befund. Daneben liegen neben Resten von Schaf/Ziege auch ein Hundefemur sowie 

Tibia und Femur einer jiingeren Katze vor.

• Zuletzt wurden aus der Grubenverfiillung B 219 einige Fischgraten und -wirbel unter- 

sucht, die jedoch noch nicht zweifelsfrei bestimmt werden konnten.

Zusammenfassend laRt sich sagen, dak Rind in alien durchgesehenen Befunden domi 

niert, die vertretenen Individuen sind kleinwiichsig. Schaf/Ziegen- sowie Pferdekno-
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chen kommen zwar immer vor, sind aber seltener. Der Nachweis von Schwein fehlt im 

altesten Befund mit Tierknochenresten (64053), Hund in B133. Katze und Fische sind 

bisher je einmal vertreten; auffallig ist das Fehlen von Wild und Gefliigel. Insgesamt 

zeigte sich bisher das in einem einfachen Stadtbezirk zu erwartende Spektrum.

3.6. Muscheln

Die Verteilung von Muschelfunden deutet darauf hin, dab diese Speise erst in der friihen 

Neuzeit verzehrt wurde. Von den ca. 129 Fragmenten entfallen allein 44 auf die neuzeit- 

liche Brunnenverfiillung B117, weitere 17 Stiicke stammen aus der ebenfalls neuzeit- 

lichen Brunnenverfiillung B 102, wahrend analog dazu aus den beiden alteren Brunnen- 

verfrillungen B701 und B 145 kein einziges Fragment geborgen werden konnte. Dazu 

kommen 30 Fragmente aus den Streufunden, deren Lokalisierung die obige These besta- 

tigt, sowie etwa 30 weitere Fragmente aus verschiedenen neuzeitlichen Befunden. Der 

friiheste Belegvon Muscheln stammt als einzelnes Strick aus der Latrinenverfiillung B540, 

die in das 15./16. Jh. zu stellen ist.

UP

3.7. Schlacken

Auf den Flachen wurden 108 Schlackenreste gefunden, deren Farben in der Regel von 

schwarz bis schwarzgrau oder schwarzbraun liber grau oder silbergrau bis hin zu braun- 

rot oder rot reichen. Neben Resten der Metallgewinnung und -verarbeitung waren auch 

Glasluppen im Fundspektrum. Konzentrationen finden sich in B300, B308 und vor 

allem in B324, wozu auch Bo2i/Streufunde von Flache 3 pabt. Bei den genannten Befun

den handelt es sich ausschlieblich um moderne Stbrungen, so dab zur Zeitstellung der 

Schlacken keine weiteren Angaben mdglich sind. In diesem Zusammenhang sind die 

Einzelfunde aus B352 (zwei schwarzgraue Schlacken) und B320 (eine graubraune 

Schlacke) interessanter. In beiden Fallen handelt es sich urn Befunde des 12. Jh., wobei 

B352, wie bereits oben ausgefiihrt, den »Gartenhorizont« in den Flachen 2, 3 und 6 

bezeichnet. Auch alle anderen Exemplare grauer bis schwarzer Schlacken sind Einzel

funde und kbnnen je nach Schichtzugehdrigkeit in die Zeit zwischen dem 12. und dem 

15. Jh. eingeordnet werden.

Bei der Untersuchung der rotbraunen und Kupferschlacken andert sich das Bild: Sie 

lassen sich auf Schichten des 13.und 14. Jh. in Flache 2 mid 6 beschranken. Eine deutli- 

che Konzentration weisl mit sechs Stricken B1220 auf, wogegen in B1222B, in B1224 

(jeweils im dstlichen Teil der Flache 2) und in B 613 jeweils nur ein Strick vorkommt.

Es labt sich also festhalten, dab die Schlackenfunde mit grauer bis schwarzer Farbung 

vom 12. bis in das 15. Jh. streuen. Deutliche Konzentrationen konnten leider nur in den 

modernen Stbrungen nachgewiesen werden. Kupferschlacken roter bis rotbrauner 

Farbe zeigen sich dagegen nur in Befunden des 13. und 14. Jh. Eine geringe Konzentra

tion war in Flache 2 zu bemerken. Die Zahl der Schlackenfunde insgesamt ist nicht aus- 

reichend, um in diesem Stadtbezirk Kupferverhuttung postulieren zu kbnnen. Die gele- 

gentliche handwerkliche Nutzung dieses Metalls ist jedoch durchaus nachweisbar.

IMa
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3.8. Steinfunde

Als herausragend kann in dieser Fundgruppe das MaEwerkfragment aus B619 angese- 

hen werden (Taf. 14.1). Es handelt sich dabei uni ein relativ kleines bearbeitetes graues 

Sandsteinfragment, dessen drei Bdgen an ihren Scheitelpunkten zusammentreffen und 

doit die Basis fur eine kleine Kugel bilden, die einen Kopf mit Gesicht darstellt. Es gehbrt 

vermutlich zu einer grbEeren Struktur, die als Fassadenschmuck gedient haben diirfte.

3.8.1. Schleif- oder Wetzsteine

Insgesamt wurden drei Schleif- oder Wetzsteine in B300, B621, B613 gefunden 

(Taf. 14.3, 15.1-2). Die Identifizierung erfolgte aufgrund von glatten Flachen an einer 

Seite der Steine. Ein Stein hatte zudem eine Bohrung aufzuweisen und war durch Benut- 

zung schon in der Form geschrumpft (Taf. 15.1). Sie kbnnen als Hauswerkzeuge angese- 

hen werden und bestanden aus grauem Sedimentgestein oder waren langliche Kiesel.

3.8.2. Schiefer

In zahlreichen Befunden konnten insgesamt 48 Schieferfragmente geborgen werden, 

die meist unbearbeitet als ca. handtellergroEe oder kleinere Fragmente vorlagen. Frag- 

mente aus modernen Befunden wurden entsorgt. Ein geringerer Teil der Schieferfunde 

war bearbeitet: Aus B1226 liegt ein (Schreib?-)Griffel vor (Taf. 15.3) und ein weiteres 

Stabchen aus B 140N. Ein Fragment aus Bo 17 wies eine Bohrung auf. Insgesamt laEt sich 

aus der Verteilung und Haufigkeit kein RiickschluE ziehen. Vermutlich sind die Stiicke 

Bautatigkeit o.a. zuzuordnen, es kann sich aber auch um Fragmente handeln, die ur- 

spriinglich zu Schreibtafeln gehbrt haben mbgen.

UP

4. Zusammenfassung

Im Vorfeld einer BaumaEnahme konnte ein Drittel eines etwa 3000 m2 umfassenden 

Areals zwischen Leipziger StraEe, GroEem Sandberg und Hansering untersucht werden. 

Auf diesem war ein urspriinglicher Hbhenunterschied von bis zu 5 m zu verzeichnen. 

Durch Bautatigkeit seit den yoer Jahren des 19. Jh. war das Grabungsareal zum Teil stark 

gestbrt. Besonders davon betroffen waren die Flachen im Osten und Norden (Flache 1 

und 5; Beilage); die archaologischen Befunde in den Flachen 2,3, 4 und 6 waren durch 

Bauten zur Abwasserentsorgung bzw. einen Keller in Mitleidenschaft gezogen.

Mit der Grabung sollten sowohl Beginn und Verlauf der standigen Besiedlung geklart, 

als auch der Verlauf der Stadtmauer dokumentiert werden. Letzteres gelang baubeglei- 

tend mit einem Profilschnitt, der vom Hansering bis nahe an die eigentliche Grabungs- 

flache im ehemaligen Hofbereich gefuhrt wurde (Flache8; Beilage und Abb.9). Hier 

konnte ein vermutlich hochmittelalterlicher Graben dokumentiert werden, der stadtseitig 

eine Palisade oder ahnliches aufwies. Er wurde durch eine Baugrube und die spatmittel- 

alterliche, tief gegriindete Stadtmauer geschnitten. An der AuEenseite dieser zweiten 

Befestigungsphase lieE sich ein neuer Graben feststellen, vermutlich ein Teil des Zwin- 

gers, so daE der Verlauf der innernen Stadtbefestigungen an dieser Stelle gesichert ist.
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Die friihesten nachweisbaren Siedlungsspuren innerhalb des Grabungsareals datie 

ren wohl in die Bronzezeit, wie sich aus wenigen Keramikfragmenten schliefien lafit. Die 

Funde stammen aus zwei Gruben (B530, nur als dunkler Schleier erkennbar [Abb. 8 - 

Detailplan], und B 1317 [Abb. 6]).

Erst im Hochmittelalter setzte dann dichtere Besiedlung ein. Zunachst warden grofie 

Teile der Flache bewirtschaftet, aber kaum bebaut. Dies legt eine als »Gartenhorizont« 

B118, B352 und B405 bezeichnete dunklere Auffullung nahe, die vom anstehenden 

Sand nicht scharf abgrenzbar war, sondern langsam dunkler wurde. Flier war kleinstiickig 

fragmentierte vorgeschichtliche mit hochmittelalterlicher Keramik des 12. Jh. vergesell- 

schaftet. Ahnliche Ablagerungen waren allerdings auch durch Erosion der Schichten 

vom Sandberg zu erwarten.

Interessant war ein in den Flachen 6, 3, 4 und 5 freigelegter kleiner Bachlauf, der etwa 

parallel zur heutigen Leipziger Strabe mit leichtem Winkel nach Norden verlief und sich 

im unteren Bereich des »Gartenhorizontes« als Sandschicht mit typischen fluvialen 

Schichtungen dokumentieren lielk Im Norden war er durch Keller 106 und moderne 

Bebauung gestbrt (Beilage).

In den »Gartenhorizont« eingetieft fanden sich auf fast alien Flachen einige ebenfalls 

hochmittelalterliche Befunde. Es handelte sich dabei tiberwiegend um Gruben des 12. Jh. 

wie eine Werkgrube (B132; Abb. 2), eine Grube mit einem rechteckigen, sehr schlecht 

erhaltenen Holzeinbau (B 1235; Abb. 3), eine runde Grube, deren Boden mit einer koni- 

pakten Ascheschicht bedeckt war (B406; Abb. 7 und 7 a) und eine rechteckige Grube 

(B621). Auch die Feuer- bzw. Herdstellen B345 (Abb.6) und B415/416 (Abb.7) miissen 

anhand stratigraphischer Beobachtungen in das Hochmittelalter datiert werden, wie 

auch die fiinf Pfostengruben und das Grabchen in Flache 4 oder die linearen Pfostenreihen 

B 1227A-E. Beide Uelsen aufgrund von Stbrungen durch jiingere Befunde keine weiter- 

gehende Interpretation zu. Mit grober Wahrscheinlichkeit war die gesamte Flache inner

halb der im 12. Jh. anzusetzenden Stadterweiterung bereits zu dieser Zeit besiedelt.

Die Wasserversorgung auf dem untersuchten Areal wurde durch Brunnen gesichert, 

die grdbtenteils durch einen Steinschacht eingefabt waren. Hier sind vor allem der im 

ausgehenden Hochmittelalter aufgegebene fast 4m tiefe Brunnen B700 (Abb. 7) und der 

Brunnen B 135 (Abb. 2) zu nennen. B 1232 (Abb. 3) ist anhand einiger kreisfbrmig gesetz- 

ter Steine wohl ebenfalls als Brunnen zu interpretieren; die steinerne Einfassung wurde 

jedoch im 13. Jh. fast vollstandig entfernt. Ohne nachweisbare Einfassung blieb B 1244 

(Abb. 3). Die Tiefe von uber einem Meter (der Boden wurde nicht erreicht) lalst aber auch 

hier an einen Brunnenschacht denken. Die kreisrunde Grube B800 in Flache 8 (Beilage) 

kann anhand der wenigen eingelagerten Funde ebenfalls als in dieser Zeit ausgenom- 

mene Brunnengrube gedeutet werden. Fiir die erste Phase der mittelalterlichen Besied

lung sind also zwei bis fiinf Brunnen auf dem Grabungsgelande nachweisbar.

Im ausgehenden Hoch- und im Spatmittelalter wurde das Gelande planiert. Die mei- 

sten der nachgewiesenen Befunde datieren in die Zeit zwischen dem 13. und dem 15. Jh.; 

die neuzeitlichen Befunde waren meist durch die modernen Bauten zerstbrt. Neben zwei 

kompakten Lagern von Tierknochen, die wohl als Abfall zu werten sind, fallen in dieser 

Zeit zum ersten Mai gemauerte Abfallgruben auf. B219 (Abb. 5) ist anhand der sehr 

homogenen, griinlichen Ablagerungen wohl als Sickergrube zu interpretieren. Sie wies 

Miinzfunde des 15. Jh. auf. B350 (Abb.6) ist zunachst wahrscheinlich als Vorratsgrube
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angelegt und erst in sekundarer Verwendung mit Abfall verfullt worden, wie ein sorgfal- 

tig aus groEen, unregelmaEigen Flatten gelegter Steinboden nahelegt. In der humosen, 

asche- und ruEhaltigen Verfiillung fanden sich sehr viele Fragmente unglasierter Topf- 

kacheln. Der mehrphasige Latrinenbereich B 544/536 (Abb. 8) zeigte jeweils iibereinan- 

der verlegte neue Umfassungsmauern und Boden, die durch fruhneuzeitliche Uberbau- 

ungen leicht gestbrt wurden.

Der Hofbereich wurde im 14. Jh. mit einem flachigen Pflaster versehen, das in den Fla- 

chen 2 und 6 gut zu erkennen war (B267; Abb.4). Eine scharfe Grenze im Sudosten laEt 

dort auf eine Parzellengrenze schlieEen. Diese Annahme wird durch altere, in gleicher 

Flucht liegende Pfostenlbcher verstarkt, die zu einem Zaun gehbrt haben kbnnten.

Die spatmittelalterliche Wohnbebauung lieE sich nur noch anhand eines Stander- 

oder Fachwerkbaues nachweisen, dessen schlecht erhaltenes Schwellbalkenfundament 

(B268; Abb. 5) an einer Stelle freigelegt werden konnte. Der Innenraum dieses Hauses 

war mit einem ockergelben LehmfuEboden (B270) versehen. Ein etwas jimgerer Bau 

war kleiner oder versetzt dazu gebaut worden; seine Fundamentmauer (B266; Abb.5) 

schneidet den LehmfuEboden. Ein groEer Teil beider Bauten wie auch die Reste der 

nachfolgenden Gebaude wurden durch die moderne Bebauung und deren Abtragung 

durch einen Bagger gestbrt, so daE nur noch Planierschichten und einzelne Gruben 

dokumentiert werden konnten.

Die Wasserversorgung im Spatmittelalter und der friihen Neuzeit war wie bereits 

zuvor durch Brunnen gesichert (B 102, B 116, B402; Abb.2 und 7), die nun jedoch in 

groEstuckigem Trockenmauerwerk ausgefuhrt waren und mit Schichtwasser gespeist 

wurden. Ausgehend von funf sicher belegten und drei wahrscheinlichen Brunnengru- 

ben sind insgesamt acht Brunnen des Mittelalters und der Neuzeit freigelegt worden.

An jiingeren Befunden aus den Flachen 1 und 5 sind zwei pfeilerartige, tiefziehende 

Fundamente des 16. Jh. zu nennen, zwischen denen ein Ofenrest lag. Die kleinen, aus den 

schmalen Fundamentmauern B 511, 512 und 513 gebildeten Raume im Hofbereich der 

Leipziger Str. 18 (vermutlich aus dem 18./19. Jh.) geben bereits die noch heute bekannte 

Parzellenstruktur wieder (Abb. 8), wahrend die Fundamentecke L09 (Abb. 2) diesen 

Grenzen noch nicht folgt.

Die Keller B ro6 und 107 (Abb. 2) sind bis in das 20. Jh. hinein benutzt und mehrfach 

umgebaut und verandert worden. Keller B 106 stand auf der Brunnenfassung B 116 des 

17. Jh. und datiert ebenso wie der Ziegelgewblbekeller B 107 fruhestens in das 18. Jh. Der 

moderne Schacht B 121 (Abb. 2) und die diversen kleineren Sickergruben sowie die Ab- 

wasser- und Versorgungsleitungen sind im ausgehenden 19. und im 20. Jh. verlegt wor

den. Die Nutzung der Flache als gepflasterter Hof mit ebenerdigen kleineren Schuppen 

und Garagen, die kurz vor Grabungsbeginn entfernt wurden, markiert den letzten zeit- 

lichen Abschnitt vor der geschlossenen Uberbauung der Grundstiicke Leipziger Str. 17 

und 18, GroEer Sandberg 11 und Hansering 6 bis 8, von denen die Fassaden teilweise 

erhalten blieben.

IMa, UP
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Summary

A town quarter on the city wall. Preliminary report on the excavations at

Leipziger Str. 18 in Halle (Saale)

The excavation in the Leipziger Str. 18, Halle (Saale), took place in 1999 within and 

directly adjacent to the inner fortification wall, which surrounded the enlarged city in 

the 12th century A.D. With the exception of two pits, which may belong to the Early 

Bronze Age, the archaeological structures and water supply on the sandy hill were all 

contemporary with the building of the wall in the Middle Ages. In this area, one can iden 

tify several phases. Initially, the area was exploited for minor agricultural activities 

beside a small river. Subsequently, a number of pits indicate the beginning of settlement. 

The settlers later established wells, small timber houses and latrines. In the following cen

turies cellars and stone foundations were built, however in recent centuries deeper featu

res were cut through older structures to secure water and energy supply.

The fortification wall itself could only be documented from one trench. The sections 

show an earlier wooden fortification in a trench and a later stone wall with a keep of the 

iq/iqth century A.D.

UP
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Abbildungsnachweis

Fundzeichnungen M. Senger, Halle (Saale) Befundzeichnungen O. Schroder, Halle (Saale)

N. Seelander, Halle (Saale)

Anhang: Hauptkatalog (HK-) Nummern der abgebildeten Funde

Taf. 1.1-2 HK-Nr. 99:2584a Taf. 8.1,4-5 HK-Nr. 99:2453c 14-4 HK-Nr. 99:2579a

1-3-4 HK-Nr. 99:2578a 8.2-3,6 HK-Nr. 99:2453c 14-5 HK-Nr. 99:2615a

Taf. 2.1 HK-Nr. 99:2313a, 8.7-8 HK-Nr. 99:2458c 14.6 HK-Nr. 99:2608a

2.2 HK-Nr. 99:2313d 8-9 HK-Nr. 99:2458b 14-7 HK-Nr. 99:2587c

2-3 HK-Nr. 99:2313b 8.10 HK-Nr. 99:2458g 14.8 HK-Nr. 99:2583a

2-4 HK-Nr. 99:2608 8.11 HK-Nr. 99:2458a 14-9 HK-Nr. 99:2617a

Taf. 3.1 HK-Nr. 99:25860 Taf. 9.1 HK Nr. 99:2444a 14.10 HK-Nr. 99:2599a

3-2 HK-Nr. 99:2586c 9.2 HK-Nr. 99:2444b 14.11 HK-Nr. 99:2585a

3-3 HK-Nr. 99:2586a 9-3 HK-Nr. 99:2444f 14.12 HK-Nr. 99:2594a

3-4 HK-Nr. 99:2586b 9-4 HK-Nr. 99:2444c 14-13 HK-Nr. 99:2597a

Taf. 4.1 HK-Nr. 99:2318a 9-5 HK-Nr. 99:2444m 14-14 HK-Nr. 99:2604a

4-2-4 HK-Nr. 99:23i8d 9-6 HK-Nr. 99:24444 14-15 HK-Nr. 99:2613a

4-5 HK-Nr. 99:2353a 9-7 HK-Nr. 99:24440 14.16 HK-Nr. 99:2616b

4.6 HK-Nr. 99:2353d Taf. 10.1 HK-Nr. 99:2447b 14-17 HK-Nr. 99:2616a

47 HK-Nr. 99:2359a 10.2 HK-Nr. 99:2447a 14.18 HK-Nr. 99:2581c

4-8 HK-Nr. 99:2385a 10.3 HK-Nr. 99:2481b 14-19 HK-Nr. 99:2620a

4-9 HK-Nr. 99:2359b 10.4 HK-Nr. 99:2481a 14.20 HK-Nr. 99:2591a

4.10 HK-Nr. 99:2385c 10.5 HK-Nr. 99:2500b 14.21 HK-Nr. 99:2618b

4-ii HK-Nr. 99:2385c 10.6 HK-Nr. 99:2497f 14.22 HK-Nr. 99:2625a

4.12 HK-Nr. 99:2385g 10.7 HK-Nr. 99:2474c 14-23 HK-Nr. 99:2595b

4-13 HK-Nr. 99:2385! 10.8 HK-Nr. 99:2485a Taf. 15.1 HK-Nr. 99:2621a

Taf. 5.1 HK-Nr. 99:2626a 10.9-12 HK-Nr. 99:24820 15-2 HK-Nr. 99:2615b

5-2 HK-Nr. 99:2626b Taf. 11.1 HK-Nr. 99:2581a 15-3 HK-Nr. 99:2612a

Taf. 6.1 HK-Nr. 99:2627b 11.2 HK-Nr. 99:2581b 15-4 HK-Nr. 99:2578c

6.2 HK-Nr. 99:2627a Taf. 12.1 HK-Nr. 99:2587b 15-5 HK-Nr. 99:2584b

6-3 HK-Nr. 99:2627b 12.2 HK-Nr. 99:2582a 15.6 HK-Nr. 99:2590a

6-4 HK-Nr. 99:2626c 12.3 HK-Nr. 99:2582b 15-7 HK-Nr. 99:2622a

Taf. 7.1-2 HK-Nr. 99:2451b 12.4 HK-Nr. 99:2592a 15.8 HK-Nr. 99:2595a

7-3 HK-Nr. 99:2451c 12.5,8 HK-Nr. 99:2587b Taf. 16.1 HK-Nr. 99:2603a

7-4-7 HK-Nr. 99:2454b 12.6 HK-Nr. 99:2580a 16.2 HK-Nr. 99:2598a

7-8-9 HK-Nr. 99:2454c 12.7 HK-Nr. 99:2580b 16.3 HK-Nr. 99:2593a

7.10-11 HK-Nr. 99:2454! 12.9 HK-Nr. 99:2623a 16.4 HK-Nr. 99:2619a

7-12,14 HK-Nr. 99:2452k 12.10 HK-Nr. 99:2607a 16.5 HK-Nr.99:2606a

7-13 HK-Nr. 99:245i2f Taf. 13.1 HK-Nr. 99:2605a 16.6 HK-Nr. 99:2590b

7-15 HK-Nr. 99:245! 13.2 HK-Nr. 99:2682a 16.7 HK-Nr. 99:2611a

7.16-18 HK-Nr. 99:2452k Taf. 14.1 HK-Nr. 99:2618a 16.8 HK-Nr. 99:2601a

7.19-20,24 HK-Nr. 99:2452b 14.2 HK-Nr. 99:2610a 16.9 HK-Nr. 99:2596a

7.21-23 HK-Nr. 99:2452b 14-3 HK-Nr. 99:2588a
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Tafel 1 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Glasflaschen. 1 braun, 2 weiB irisierend (alle B503), 

3 griin, 4 weifi (alle B 104). M 1:2
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Tafel 2 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. 1-3 Keramik aus Brunnenverfullung B 145, 12. Jh.

1 Topfrekonstruktion, ox. gebrannte glimmergemagerte Ware, 2 ox. gebrannte glimmergemagerte Ware,

3 altere graue Ware, 4 graue Ware, nachgedreht, aus B1217. M 1:2
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Tafel 3 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Funde aus der Brunnenverfullung B 117.

1, 2 Holzpumpenstiicke mit Kupferherz, 3 Eisenring, 4 Eisenbauklammer. 1 M 1:8, 2-4 M 1:4
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Tafel 4 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Grauwaren aus Flache 2. 1-4 B 208, 5-6 8263,7 und 9 B 267B, 

8 und 10-13 B294, 10 altere graue Ware, 11 ox. gebrannte Ware. M 1:2
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Tafel 5 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Griin glasierte Blattkacheln des 15. Jh. aus B252. M 1:2
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Tafel 6 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Wasserrohre aus B 354: 1 red. gebrannte Ware, 

2 ox. gebrannte Ware. 3 ox. gebrannte Topfkachel aus B 354, 4 ox. gebrannte Topfkachel, 

innen griin glasiert, aus B 252. 1,3,4 M 1:3,2 M 1:6
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Tafel 7 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Keramik aus Flache 4. 1-3 vorgeschichtliche Ware aus B405G, 

3 fein geglattet, 4-11 Keramik des 12. Jh. aus B407, 12-24 Keramik des 12. Jh. aus B406. M 1:2
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Tafel 8 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Keramik des 12. Jh. aus Flache 4. 

1-6 aus Grube B406B-H, 7-11 aus Ofen B415/416. M 1:2
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Tafel 9 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Funde aus Brunnenverfullung B403.

1-4 spatmittelalterliche graue Ware, 5 pingsdorfartige Ware, 6 Tonmurmel, 7 Steinzeug. M 1:2
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Tafel 10 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Keramikfunde aus Flache 5. 1-2 red. glimmergemagerte vorgeschicht- 

liche Randformen (B405 A), 3-4 altere graue Waren des 12. Jh. (B517), 5 verzierter Deckel mit Henkel aus barter 

Irdenware des 15. Jh. (B540), 6 graue Ware, aufien hellbraun mit rotbraunem Streifen des 15. Jh. (B 537), 

7 ornamental verzierte, braun und griin glasierte Blattkachel (B 503), 8 Briquetage (B 525), 9-12 griin glasierte 

runde Blattkacheln (B519). M 1:2
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1

Tafel 11 Halle (Saale), Leipziger Strafe 18. Topfe aus Brunnenverfullung B701, 2. H. 12. Jh.

1 altere graue Ware, 2 ox. gebrannte Ware. M 1:3
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Tafel 12 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. 1 Silberner Freibergisch-Meissner Groschen 1406-1440 (B219C),

2 kupferne Wertmarke 2.H.19. Jh., 3 kupferne Wertmarke ca. 1850-1871 (beide B217), 4 silberner Hohlpfennig 

von Wilhelm d. Tapferen 1462-1465 (B234), 5-7 silberne Hohlpfennige aus Gotha-Stadt 15. Jh. (B 219C, 2x 

B 235), 8 silberner Hohlpfennig aus Saalfeld-Stadt 15. Jh. (B 219), 9 silberner Hohlpfennig vermutlich Gotha- 

Stadt 15. Jh. (B219A), 10 silberner sachsischer Dreier 1542 (B526). M 1:1
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2

Tafel 13 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Sonderfunde. 1 eiserner Spatenbeschlag (B 538), 

2 Schlittknochenfragment (B 133). M 1:2
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20 23

Tafel 14 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Kleinfunde. 1 Mafiwerkfragment aus Sandstein (B619), 2 Kupfer 

(B 1312), 3 Wetzstein (B 300), 4-7 Kupfer bzw. Bronze (B014, B 613, B 1217, B 219), 8 Keramikspinnwirtel 

(B 221), 9-10 Tonmurmeln (B258, B601), 11-19 Gias (B 317a, B 373/333, B 132, B 1214, B 1216A, B 610, B 610, 

B701B, B352), 20 Knochenwiirfel (B295), 21 Glasring (B619), 22 Kupferpinzette (B214), 23 Kupferpfropfen/ 

Achsnagel? (B603). Glasfarben: braun: 11, 14, 16; griin: 12, 13, 17, 18, 21, (12, 21 mit gelber Fadenauflage); 

orange: 15; blau-violett: 19. M 1:2
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Tafel 15 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Kleinfunde. 1, 2 Wetzsteine (B 621, B 613), 3 Schiefergriffel (B 1226), 

4 Tonpfeife (B 104), 5 Steinzeug (B503), 6 Bleiplombe? (B258B), 7 Kupferschmuck? (B 1237), 8 Kupferschnalle 

(B603). 1-5, 7-8 M 1:2, 6 M 1:1
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Tafel 16 Halle (Saale), Leipziger Str. 18. Tierknochenfunde. 1 Kamm (B 144), 2 Spielstein (B268), 3 Flote (B 384), 

4-6 verzierte Knochenplattchen (B 1218, B355, B258B), 7 durchbohrter Fufiknochen (B525), 8 Scheibe (B500), 

9 Geweihhammer? (Bi32Siid). 1-8 M 1:2, 9 M 1:4
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