
Vorbericht über die Ausgrabungen des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart 
in der Stadtkirche St. Dionysius zu Eßlingen a. N. 

von G ü n t e r P. Fehr ing 

Wie bei al ler Forschung ist neue E r k e n n t n i s Hauptz ie l auch 
der Archäologie. Bei der D u r c h f ü h r u n g archäologischer Aus
g r a b u n g e n d r ä n g e n Technik u n d Organisa t ion in den Vorde r 
g rund . Ein modernes G r a b u n g s u n t e r n e h m e n k a n n daher nicht 
das W e r k eines Einzelnen im Sinne t r ad i t ione l le r Geis teswis
senschaf ten sein: A n seine Stel le ist die Gemeinscha f t wissen
schaf t l ich technischer Mita rbe i t e r get re ten . So h a b e n an der 
E r a r b e i t u n g der vor l iegenden Ergebnisse neben ande ren h e r 
v o r r a g e n d e n Ante i l Ph. Kalb, U. Lobbedey u n d D. Roos. D a n k 
ih res Einsatzes u n d mit Hil fe der zur V e r f ü g u n g s t ehenden 
Lot toge lder k o n n t e n ein provisor ischer G r a b u n g s a p p a r a t a u f 
gebau t u n d die Arbe i t en d u r c h g e f ü h r t werden . 
M e t h o d e . Die G r a b u n g b e k e n n t sich hinsichtl ich Me
thode, Technik u n d Organisa t ion zu den Vorbi ldern der m i t 
te la l te r l ichen Archäologie im Rhein land , wo m a n die E r d 
schichtenbeobachtung u n d beschre ibung (St ra t igraphie) der 
Vorgeschichtswissenschaf t ers tmals konsequen t auch bei K i r 
chenun te r suchungen a n w a n d t e . Diesem Beispiel fo lgend w e r 
den die Kirchen zu Eßl ingen u n d Unte r r egenbach in m e h r 
oder wenige r großen Abschni t t en schicht bzw. flächenweise 
bis auf den gewachsenen Boden h i n u n t e r nahezu völlig aus 
gegraben . Da aber die B e f u n d e — Erdschichten, Fußböden , 
G r ä b e r u n d M a u e r n — u m der wei t e r en E r k e n n t n i s wil len 
meis t abgegraben u n d dami t zers tör t w e r d e n müssen, bedarf 
es f o r t w ä h r e n d einer sorgfä l t igen dokumenta r i schen A u f 
n a h m e dieser B o d e n u r k u n d e n . Sie geschieht vor al lem durch 
m a ß s t a b  u n d f a rbge rech t e Zeichnung, u n t e r s t ü t z t durch 
P h o t o g r a p h i e u n d E n t n a h m e von Mater ia lp roben . Hinzu 
k o m m t die Beschre ibung der B e f u n d e im G r a 
bungska ta log sowie deren Diskussion, die das 
Grabungs t agebuch fes thä l t . Dieses D o k u m e n t a 
t ionsmate r i a l bi ldet die wesent l iche Grund lage 
f ü r die wissenschaf t l iche A u s w e r t u n g ; wichtig 
d a f ü r ist f e r n e r das F u n d m a t e r i a l (Keramik 
scherben, Münzen u n d dergleichen), das Dat ie 
r u n g s a n h a l t e l i e fe r t u n d im wesent l ichen durch 
Sieben des s t reng nach Schichten ge t r enn ten 
A u s h u b m a t e r i a l s gewonnen wird . 
A n l a ß f ü r die A n f a n g F e b r u a r 1960 begonne
nen wissenschaf t l ichen A u s g r a b u n g e n in der 
Eßl inger Stad tk i rche w a r e n e twa 2 m bre i te 
u n d ebenso t i e fe Ausschach tungsgräben f ü r eine 
n e u e Umluf the i zung , die bedeu tende Baures t e 
angeschni t ten ha t t en . Eine p lanmäß igen G r a 
bungen v o r a u s g e h e n d e Unte r suchung der Aus
gangss i tua t ion in l andes  u n d kirchengeschicht
licher, vorgeschichtl icher u n d a rch i t ek tu rge 
schichtlicher sowie geologischer Hinsicht ist aus 
T e r m i n g r ü n d e n nicht möglich gewesen. Die 
G r a b u n g begann als eine Notgrabung , w e n n sie 
auch d a n k des E n t g e g e n k o m m e n s der Kirchen
gemeinde zu e inem umfangre ichen , planvol len 
U n t e r n e h m e n e rwe i t e r t w e r d e n konnte . Auch 
weil der Chor der Kirche bis je tzt noch nicht 
ausgegraben ist, k a n n hier n u r ein Zwischen
ber icht gegeben werden , der übe r die Dar legung 
der bisher igen G r a b u n g s b e f u n d e h inaus nur 
a n d e u t e n d eine E i n o r d n u n g in größere Z u s a m 
m e n h ä n g e versucht . 

Vorgeschichtliche und römische Besiedelung 
Nach dem Gutach ten des Geologischen Landes 
amtes von B a d e n  W ü r t t e m b e r g (H. Freising) 
s teh t die Eßl inger Stad tk i rche St. Dionysius auf 
e inem Schut t fächer , den der Geiselbach von 
Norden her in das Neckar ta l vorschob. Auf die
ser heu te ü b e r dem Abfa l l zum A r m des Roß
neckar gelegenen A n h ö h e findet sich übe r dem 
d u n k e l b r a u n e n L e h m eine ca. 40 bis 60 cm mäch
tige Kul turschicht (Profil UF), die zum größten 
Teil v e r w o r f e n ist, einen hohen Phospha tgeha l t 
besitzt u n d Keramikscherben , H ü t t e n l e h m und 

Eßl ingen a. N. Stad tk i rche St. Dionysius 
Mittelschiff u n d Chor mit G r a b u n g s b e f u n d e n 

von der Westempore 
Stand der Arbe i t en im April 1961 

Aufn . Archiv StAfD Stu tg ta r t 

Holzkohlestücke einschließt. Die K e r a m i k ist nach H. Zürn 
in die Urnenfe lde rze i t (ca. 1200 bis 1000 v. Chr.), nach W. K i m 
mig u n d E. Gersbach in deren äl teren Abschni t t (ca. 13. bis 
11. J a h r h u n d e r t v. Chr.) zu dat ieren. Außer wenigen Pfos t en 
löchern u n d einem künst l ichen, wohl der Entwässe rung die
nenden Gräbchen, haben sich aus dieser Zeit von einem ca. 
4 , 5 x 5 m großen Holzerdebau erha l t en : Zwei Eckpfosten, die 
H e r d p l a t t e u n d ein dichter Horizont großentei ls angeziegelten 
Hüt ten lehms , der den nach innen zusammenges tü rz ten Wän
den en t s t ammt . Es bes tand demnach zur f r ü h e n Urnenfe lde r 
zeit eine Ansied lung im engeren und wohl auch wei te ren Be
reich der Eßlinger Stadtki rche. 
Diese Kulturschicht wird von Nordosten nach Südwes ten 
durchschni t ten von einem al ten Bett des Geiselbaches (Pro
fil B, m e h r als 1 m mächt ig und 4 m breit), das para l le l zum 
U r n e n f e l d e r h a u s ve r l äu f t ; f e r n e r über l age rn sie fe inere und 
grobe Bachgeröllschichten, die bis 70 cm Mächtigkei t erre i 
chen. D a r ü b e r l iegt eine homogenhumöse Schicht (Profil RÖ), 
die angesichts i h re r S t ä r k e von 20 bis 30 cm u n d ihres Phos
pha tgeha l t e s als Ackerschicht gedeute t w e r d e n k a n n u n d nach 
Ausweis der Scherbeneinschlüsse der römischen Zeit des spä
ten ers ten u n d f r ü h e n zwei ten nachchrist l ichen J a h r h u n d e r t s 
angehör t (R. Nierhaus) . Sie er laubt , f ü r den Bereich der Eß
l inger Al t s t ad t wenigs tens einen römischen Gutshof zu postu
l ieren, der sich gut in eine Reihe entsprechender Anlagen von 
Obereßl ingen wie U n t e r t ü r k h e i m e infügen würde . 
K e r a m i k r e s t e — al lerdings ohne eigene Kulturschichten — 
aus der Latenezei t sowie der f r ü h e r e n Bronzezeit schaffen 
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E ß l i n g e n a. N. A l t e r S t a d t k e r n m i t S t a d t k i r c h e S t . D i o n y s i u s 
vom Westen 

im H i n t e r g r u n d Weinberg mit Stad tbefes t igung 
Aufn . Foto-Clauss, Eßl ingen a .N. 

v o n h i e r a u s z e i t l i c h e B i n d e g l i e d e r z u r ü c k z u r u r n e n f e l d e r 
z e i t l i c h e n S i e d l u n g u n d d a r ü b e r h i n a u s , so d a ß m a n f ü r d e n 
w e i t e r e n B e r e i c h d e r E ß l i n g e r A l t s t a d t e i n e S i e d l u n g s k o n t i 
n u i t ä t e r w ä g e n d a r f , d i e a u f g r u n d v o n E i n z e l f u n d e n b i s i n 
d a s M e s o l i t h i k u m z u r ü c k r e i c h e n k ö n n t e . A n d e r e r s e i t s s t e l l t 
e i n B e s c h l a g s t ü c k m i t s t i l i s i e r t e r T i e r o r n a m e n t i k d e s 7. J a h r 
h u n d e r t s ü b e r d i e A l e m a n n e n z e i t d i e V e r b i n d u n g z u m f r ü h e n 
M i t t e l a l t e r h e r . 

Die frühesten mittelalterlichen Kirchenbauten 
I n d i e r ö m i s c h e K u l t u r s c h i c h t e i n g e t i e f t s i n d R e s t e v o n fla
c h e n , b i s z u 1 m b r e i t e n u n d m i t G e r ö l l g e f ü l l t e n F u n d a m e n t 
g r ä b e n i m m i t t l e r e n B e r e i c h d e s h e u t i g e n M i t t e l s c h i f f e s 
( „ V o r I"), d i e i m G e g e n s a t z z u U r n e n f e l d e r h a u s u n d B a c h b e t t 
b e r e i t s p a r a l l e l z u d e n s p ä t e r e n K i r c h e n b a u t e n fluchten. R e 
k o n s t r u i e r b a r s c h e i n t e i n n o r d  s ü d l i c h e r F u n d a m e n t z u g . D o c h 
s i n d d i e F u n d a m e n t e z u s e h r v o n d e n s p ä t e r e n G r ä b e r n z e r 
s c h n i t t e n , a l s d a ß s i e v o l l s t ä n d i g e r e G r u n d r i ß z u s a m m e n h ä n g e 
e r g ä b e n . E t w a i g e K u l t u r s c h i c h t e n u n d F u n d m a t e r i a l f e h l e n . 
D a h e r e r g i b t s i ch e i n e D a t i e r u n g n u r s t r a t i g r a p h i s c h : J ü n g e r 
a l s d i e r ö m i s c h e K u l t u r s c h i c h t u n d ä l t e r a l s d i e k a r o l i n g i s c h e n 
G r ä b e r d e s 8. J a h r h u n d e r t s . D i e F u n d a m e n t g r ä b e n k ö n n t e n 
d e m n a c h n o c h r ö m i s c h s e i n ; d o c h s p r e c h e n d i e P a r a l l e l f l u c h t 
d e s b e s c h r i e b e n e n F u n d a m e n t z u g e s z u r W e s t f a s s a d e d e r e r s t e n 
k a r o l i n g i s c h e n K i r c h e (I) u n d d e r f a s t g l e i c h a r t i g e t e c h n i s c h e 
B e f u n d e h e r f ü r e i n e v o r  o d e r f r ü h e s t  k a r o l i n g i s c h e A n l a g e . 

Der erste karolingische Bau (I) 
E b e n f a l l s i n d i e r ö m i s c h e K u l t u r s c h i c h t d e s h e u t i g e n M i t t e l 
s c h i f f e s e i n g e t i e f t s i n d j ü n g e r e , 20 b i s 30 c m t i e f e F u n d a m e n t 
g r ä b e n , d e r e n m i t K i e s a b g e d e c k t e G e r ö l l f ü l l u n g z u m T e i l 
n o c h e i n b i s z w e i L a g e n a u f g e h e n d e n B r u c h s t e i n m a u e r w e r k s 
t r ä g t . D a s a n n ä h e r n d q u a d r a t i s c h e S c h i f f d i e s e s K i r c h e n b a u e s 
h a t e i n e l i c h t e L ä n g e v o n 9,3 m u n d e i n e B r e i t e , d i e w e g e n 
d e r Z e r s t ö r u n g d e r L ä n g s m a u e r n d u r c h d i e h e u t i g e n P f e i l e r 
f u n d a m e n t e n u r a l s z w i s c h e n 8 u n d 10,5 m g e l e g e n r e k o n 
s t r u i e r t w e r d e n k a n n . N a c h O s t e n a n g e f ü g t i s t e i n e i n g e z o 
g e n e r , e b e n f a l l s f a s t q u a d r a t i s c h e r , g e r a d e g e s c h l o s s e n e r 
C h o r v o n 6,2 m l i c h t e r W e i t e u n d 6,6 m L ä n g e . D i e G e s a m t 
l ä n g e d e s B a u e s a u ß e n b e t r ä g t d a m i t 18,3 m . D i e F u n d a m e n t e 
d e s n i c h t i m V e r b a n d m i t d e m S c h i f f s t e h e n d e n , a b e r n a c h 
A u s w e i s d e r F u n d a m e n t i e r u n g w o h l s i c h e r g l e i c h z e i t i g e n 
C h o r s s i n d 70 c m , d i e d e r w e s t l i c h e n A b s c h l u ß m a u e r 80 c m 
s t a r k . D i e i m V e r g l e i c h d a z u a u f f a l l e n d e S t ä r k e d e r S p a n n 
m a u e r z w i s c h e n S c h i f f u n d C h o r (95 c m ) l ä ß t a u f b e s o n d e r e 
B e l a s t u n g — v i e l l e i c h t d u r c h e i n e n C h o r b o g e n — s c h l i e ß e n . 
D e r F u ß b o d e n d e s C h o r e s w a r e t w a 30 c m ü b e r d e n d e s S c h i f 
f e s a n g e h o b e n ; o b w o h l n i r g e n d s e r h a l t e n , i s t s e i n e H ö h e n l a g e 
d u r c h W a n d p u t z k a n t e n u n d d a s V e r h ä l t n i s v o n B a u n i v e a u 
u n d z u g e h ö r i g e n G r a b g r u b e n g e s i c h e r t . 
S i e b z e h n , i n d r e i u n r e g e l m ä ß i g e n R e i h e n d i c h t a n d i c h t l i e 
g e n d e G r ä b e r w u r d e n i n d e n B o d e n d e s K i r c h e n s c h i f f e s e i n 
g e t i e f t . D a s n ä c h s t d e r M i t t e l a c h s e l i e g e n d e G r a b j e d e r R e i h e 
i s t a l s P l a t t e n g r a b ( s l ) g e g e n ü b e r d e n H o l z s a r g b e s t a t t u n g e n 
( h l ) a u s g e z e i c h n e t , z u d e n e n i n d e r v o r d e r e n , ö s t l i c h e n R e i h e 
n o c h z w e i g e m a u e r t e G r ä b e r ( s l ) t r e t e n . D i e B e s t a t t u n g e n 
w a r e n u n g e s t ö r t u n d w i e s e n k e i n e B e i g a b e n a u f ( b i s h e r n u r 
z u r H ä l f t e u n t e r s u c h t ) ; d i e B e s t a t t e t e n s i n d m ä n n l i c h e n G e 
s c h l e c h t s . 
A l s B e k l e i d u n g s z u b e h ö r f a n d e n s i ch e i n i g e e i s e r n e G ü r t e l 
s c h n a l l e n , a u s d e n e n e i n e B r o n z e s c h n a l l e a u s d e m P l a t t e n 
g r a b d e r m i t t l e r e n B e s t a t t u n g s r e i h e h e r v o r r a g t ( A b b . ) . S i e 
w i r d v o n J . W e r n e r u n d R . R o e r e n ü b e r e i n s t i m m e n d i n d i e 
z w e i t e H ä l f t e d e s 8. J a h r h u n d e r t s d a t i e r t . D i e s e s z e n t r a l l i e 
g e n d e G r a b w i e s a u c h L e d e r r e s t e d e r F u ß b e k l e i d u n g a u f . A n 
d e r N o r d s e i t e i n K o p f h ö h e i s t i h m a n g e f ü g t e i n e h a l b k r e i s 
f ö r m i g e S t e i n s e t z u n g , d i e w o h l a l s L o k u l u s ( B e s t a t t u n g s o r t 
v o n H e r z o d e r E i n g e w e i d e n ) g e d e u t e t w e r d e n k a n n u n d i m 
M i t t e l p u n k t d e s S c h i f f e s l i e g t . W e n i g n ö r d l i c h d a v o n finden 
s i ch d i e H o l z s a r g b e s t a t t u n g e n v o n z w e i i m A l t e r v o n 5 u n d 8 
J a h r e n v e r s t o r b e n e n K i n d e r n . E i n e d i e s e r G r a b g r u b e n d e c k t e 
i n H ö h e d e s F u ß b o d e n s e i n e S a n d s t e i n p l a t t e m i t d e r I n s c h r i f t 
„ I N N O M I N E D O M I N I N O R D M A N " (Abb . ) . I n s e i n e m e p i 
g r a p h i c h e n G u t a c h t e n d a t i e r t B . B i s c h o f f d i e I n s c h r i f t i n d a s 
z w e i t e V i e r t e l d e s 8. J a h r h u n d e r t s , „ m i t e i n e m S p i e l r a u m n a c h 
b e i d e n S e i t e n " . — E b e n f a l l s k a r o l i n g i s c h e r Z e i t e n t s t a m m e n 
B r u c h s t ü c k e v o n F l e c h t w e r k p l a t t e n a u s d e m A b b r u c h s c h u t t 
u n d K e r a m i k s c h e r b e n . 
I m G e g e n s a t z z u d e n z a h l r e i c h e n B e s t a t t u n g e n i m S c h i f f w e i s t 
d e r C h o r n u r e i n e i n z i g e s G r a b a u f . G e m a u e r t , i s t e s a u f d e r 
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M i t t e l a c h s e a n d i e S t i r n w a n d a n g e s c h o b e n , v o n e i n e r F u n d a 
m e n t p a c k u n g u m g e b e n u n d d u r c h e i n e n s t u m p f w i n k l i g  z e l t 
d a c h f ö r m i g e n S a n d s t e i n d e c k e l g e s c h l o s s e n (Abb . ) . D i e s e r 
D e c k e l i s t a u f d e m G r a b v o n e i n e r o b e n 18 c m m e s s e n d e n , s i ch 
n a c h u n t e n z u k o n i s c h v e r j ü n g e n d e n K r e i s ö f f n u n g d u r c h 
b o h r t , d i e e i n g l e i c h g e f o r m t e r S t e i n s t ö p s e l s c h l i e ß t . I n d e r 
G r a b k a m m e r f a n d e n s i c h s a n d i g e r B a u s c h u t t , d e r v o n z w e i 
S t ö r u n g e n d e s s p ä t e r e n M i t t e l a l t e r s h e r r ü h r t , a b e r k e i n e r l e i 
K n o c h e n r e s t e . — D e r B e f u n d l ä ß t n u r d i e D e u t u n g a l s M ä r 
t y r e r  b z w . R e l i q u i e n g r a b z u : D i e d a s G r a b u m g e b e n d e S t e i n 
p a c k u n g i s t b e i d i e s e r a u s g e z e i c h n e t e n L a g e i m G r u n d r i ß n u r 
a l s F u n d a m e n t f ü r d e n H a u p t a l t a r a n z u s p r e c h e n . D a m i t fin
d e t a u c h d i e v e r s c h l i e ß b a r e Ö f f n u n g i m G r a b d e c k e l i h r e n 
S i n n : S i e d i e n t e o f f e n b a r d e r r ä u m l i c h e n C o m m u n i c a t i o 
z w i s c h e n d e n R e l i q u i e n i m G r a b u n d d e m d a r ü b e r b e f i n d 
l i c h e n H a u p t a l t a r . — D i e A n l a g e s t e l l t s o m i t w o h l e i n e f r ü h e 
A r t v o n C o n f e s s i o d a r . D a s F e h l e n v o n K n o c h e n r e s t e n i s t 
d a f ü r n u r B e s t ä t i g u n g : D i e R e l i q u i e n m u ß t e n m i t d e r V e r 
l e g u n g v o n A l t a r u n d C h o r b e i m K i r c h e n n e u b a u z w a n g s l ä u f i g 
t r a n s f e r i e r t w e r d e n . 
D i e D a t i e r u n g d i e s e s K i r c h e n b a u e s i n k a r o l i n g i s c h e Z e i t e r 
g i b t s i ch a u s d e n d a z u g e h ö r i g e n F u n d e n ; d e m N O R D M A N 
I n s c h r i f t s t e i n u n d d e r B r o n z e g ü r t e l s c h n a l l e z u f o l g e d ü r f t e 
d i e E r r i c h t u n g d e s B a u e s s p ä t e s t e n s g e g e n M i t t e d e s 8. J a h r 
h u n d e r t s e r f o l g t s e i n . D e r T y p u s d e r e i n r ä u m i g e n S a a l k i r c h e 
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v o r g e f u n d e n e n Typus des M ä r t y r e r  u n d Rel iqu iengrabes bis
h e r nicht bekann t . 
In Fluch tve r l änge rung der S p a n n m a u e r zwischen Schiff und 
Chor l iegt im nördl ichen Seitenschiff des heut igen Baues ein 
F u n d a m e n t g r a b e n von 80 cm Stärke , dessen Gerö l l fü l lung 
l e h m g e b u n d e n ist (II). Er biegt nach e twa 4 m nach Westen 
ab, d ü n n t aus u n d w a r nicht wei te r ver fo lgba r ; e twaige F o r t 
se tzungen nach Norden sind durch spä te re Bau ten gestört . 
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Eßl ingen a. N. Stad tk i rche St. Dionysius 
M ä r t y r e r  bzw. Rel iqu iengrab des heil igen Vitalis 

im Chor des ers ten karol ingischen Baues. Blick von der Nordempore 
In der Mitte Deckstein des Mär ty re rg rabes mit F u n d a m e n t p a c k u n g 

Oben B r u c h s t e i n f u n d a m e n t e des zugehör igen Chores 
Bi ld rand oben Q u a d e r f u n d a m e n t der gotischen Mit te lschi f fsarkaden 

Da das F u n d a m e n t nach der ers ten Kirche or ient ie r t und von 
i h r em Abbruchschu t t mit überdeckt wird, seinersei ts aber 
A u ß e n b e s t a t t u n g e n überschneidet , ist es wohl j ünger als 
der S a k r a l b a u u n d w u r d e zusammen mit ihm abgebrochen: 
Ein Anbau , dessen Reste zu ger ing sind, u m ihn e twa als Teil 
eines Klosters zu deuten. — Gleiches gilt f ü r einen s t r a t ig ra 

Bronzene 
Gürte lschnal le 

aus dem Pla t t eng rab 
der mit t l e ren 

Bes ta t tungsre ihe 
im Schiff des ersten 

karol ingischen Baues 
zweite Hälf te 8. Jh . 

(Originalgröße) 

Eßlingen a. N. Stadtk i rche St. Dionysius 

Deckstein über e inem Kinde rg rab 
im Schiff des ersten karol ingischen Baues 
Inschr. : IN NOMINE DOMINI NORDMAN 
Etwa zweites Viertel 8. J a h r h u n d e r t 
A u f n a h m e n Archiv StAfD Stu t tgar t 

phisch ähnlich gelager ten Rest eines N o r d  S ü d  F u n d a m e n t e s 
os twär t s des Chores. — Der Abbruchschut t dieser Bauten 
w u r d e erst ausplanier t , als die Mauern des Neubaues berei ts 
den Boden übe r rag t en ; er w a r meist 20 bis 30 cm mächtig und 
enthie l t neben dem Flechtwerkbruchs tück (Abb.) Keramik , 
Glasres te und Reste von zum Teil bemal t em Wandputz . 

Der zweite karolingische (?) Bau (III) 
Der Abbruchschut t des ers ten Baues (Profil III) w u r d e gegen 
die e twa 1 m vor der ers ten Kirche err ichte te neue West fas 
s a d e n m a u e r planier t . Zuvor aber, also noch w ä h r e n d des B a u 
vorgangs, w a r e n drei Holzsargbes ta t tungen (h III) vorgenom
men worden, die das F a s s a d e n f u n d a m e n t der ers ten Kirche 
durchschneiden, also dessen Abbruch voraussetzen. Sie bilden 
zu den drei Bes ta t tungs re ihen des äl teren Baues eine vierte, 
f ü r die erst durch das Hinausrücken der Westmauer Platz 
wurde . Dat i e rba r werden sie — u n d dami t die Bauvorgänge — 
durch das in einem der Gräbe r ge fundene s i lberne Beschlag
stück, dessen O r n a m e n t nach J. Werner jünger als Mitte des 
8. J a h r h u n d e r t s ist. Der Bau w a r einschiffig wie sein Vorgän
ger und von a n n ä h e r n d gleicher Brei te (8 bis 10,5 m), da nach 
den Schichtanschlüssen die Se i t enmauern ebenfa l l s in der Zone 
der heut igen P f e i l e r f u n d a m e n t e lagen. Sein Ostabschluß ist 
noch nicht ergraben, aber of fenba r von der Heizungsaus
schachtung im heut igen Chor, etwa 38 m von der Westfassade 
en t fe rn t , angeschni t ten: Diesem vorläuf igen B e f u n d zufolge 
s teht die Ostmauer im Verband mit t ie f l iegenden Gewölbe
ansätzen, die Verputz mit Malere i res ten t r agen und nur Teil 
einer stol lenart igen, tonnengewölb ten K r y p t a sein können. 
Ein angeschni t tener Stollen reicht von der Ostmauer 3,7 m 
nach Westen, w ä h r e n d unmi t t e lba r vor ihr ein 1,6 m bre i te r 
Abgang nach Süden wohl in den Zugangstol len füh r t . Ein 
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Aufruf zur Mitarbeit an der Erfassung 
mittelalterlicher Keramik in Südwestdeutschland 

Das Staatliche Amt für Denkmalpflege Stuttgart führt zur Zeit wis
senschaftliche Ausgrabungen in der Stadtkirche St. Dionysius zu Eß
lingen und der Pfarrkirche St. Veit zu Unterregenbach durch, die zu 
den umfassendsten Unternehmen dieser Art in Südwestdeutschland 
zählen. Nachdem seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts die 
Zusammenhänge der Vor und Frühgeschichte sowie der Römerzeit 
in unserem Lande einigermaßen geklärt werden konnten, sollen diese 
Grabungen mehr Licht in das Dunkel der frühmittelalterlichen Zeit 
bringen. 
Für die zeitliche Einordnung der Befunde hat die Keramik der Vor
und Frühgeschichte seit eh und je große Dienste erwiesen. Mit den 
?enannten Kirchengrabungen und dem Einsetzen einer streng wissen
schaftlichen mittelalterlichen Archäologie ergibt sich nun auch die drin
gende Notwendigkeit, sich einen Überblick über die nie zusammen
hängend behandelte und noch weitgehend im Dunkel liegende mittel
alterliche Keramik zu verschaffen. 
Diese Aufgabe verlangt eine möglichst vollständige Übersicht über das 
vorhandene Keramikmaterial. Es soll alle zum Teil entlegene Litera
tur gesammelt und vor allem sollen sämtliche nachalemannischen Ke
ramikfunde von etwa 700 bis gegen 1500 erfaßt werden. Da bisher 
nur sehr wenige datierte Fundkomplexe vorliegen, ist es außerordent
lich wichtig, gerade alles historisch oder archäologisch datierbare Ma
terial, insbesondere soweit es noch nicht ausreichend publiziert ist, 
kennenzulernen. 
Es sei darauf hingewiesen, daß eine solche Erfassung nur die wissen
schaftliche Bearbeitung und Einordnung beabsichtigt. Eigentumsver
hältnisse und Aufbewahrung des Materials werden davon in keiner 
Weise berührt. Mit einer zusammenhängenden Bearbeitung aber 
könnte nicht zuletzt gerade den Eigentümern und allen Interessierten 
gedient werden. 
Wir richten daher an jeden die dringende Bitte, uns mit allem erreich
baren Keramikmaterial bekanntzumachen. 
Wir danken schon jetzt allen Helfern im Dienste der Erforschung un
serer mittelalterlichen Vergangenheit und bitten um Mitteilung an das 

Staatliche Amt für Denkmalpflege Stuttgart, 
E ß l i n g e n , Grabung Stadtkirche St. Dionysius 

Eßl ingen a. N. Stadtk i rche St. Dionysius 

M ü n z f u n d e 
a Normandie , Mitte 11. J a h r h u n d e r t 
b Denar , Verona, Friedr ich II. (1215—1250) 
c Heller, Schwäbisch Hall, vier tes Viertel 13. J a h r h u n d e r t bis um 130: 
d Pfennig , Uberl ingen, ab 1436 
e Pfenn ig , Baden, Chris toph I. (1475—1515) um 150O 
f Lil ienpfennig, Stadt St raßburg , 16./17. J a h r h u n d e r t 
g Goldgulden, Erzbis tum Trier Anno v. Falkens te in (1362—1388) 

Alle l'/afach der Originalgröße 

Münzbes t immungen durch Landesmuseum Stu t tgar t , Münzkab ine t t 
(Elisabeth Nau) 
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Eßl ingen a. N. Stadtk i rche St. Dionysius 
Querprof i l durch das L a n g h a u s 

Lage siehe Grundr iß 
Zeichnung B. Cichy, Stu t tga r t 

südlicher u n d ein nördl icher t onnengewölb te r Zugangstol len 
sind näml ich u n t e r dem heut igen Let tne r erfaßt , jedoch in
folge der spä te ren T u r m f u n d a m e n t i e r u n g e n n u r m i t jeweils 
einer Se i t enmauer erha l ten . I h r Treppenabs t ieg l iegt fas t in 
der Mit te des zugehörigen Baues, etwa 17,5 m von der K r y p 
t enos twand en t fe rn t . 
Seiner Größe entsprechend ist dieser Bau wesent l ich besser 
u n d t i e fer f u n d a m e n t i e r t als sein Vorgänger : Das M a u e r w e r k 
der West fassade z. B. s teht noch bis zu 2 m Höhe auf recht ; 
davon ent fa l len 1,5 m auf den bis zu 90 cm s ta rken F u n d a 
mentbere ich, dessen un te r e Bruchste in lagen Trockenmauer 
w e r k sind. Vom Aufgehenden f anden sich noch drei bearbe i 
te te Bruchs te in lagen von 60 cm Breite, wobei eine Por t a l 
ö f f n u n g von 2,55 m Brei te ausgespar t ist. Den im Osten des 
heu t igen Mittelschiffes großentei ls e rha l t enen soliden F u ß 
boden des Baues bildet eine Flußkiesels t ickung mit Kalk
Es t r i chau f t r ag (Profil III). 
Die Dat i e rung dieses Baues setzt den Abbruch des Vorgängers 
(I) voraus, der in der zweiten Häl f t e des 8. J a h r h u n d e r t s noch 
bes tand. Zur Err ich tung des Neubaus gehör t das von der Mitte 
des 8. J a h r h u n d e r t s ab mögliche Silberbeschlagstück. Die wei
te re Klärung , insbesondere des Chorbereiches m i t dem im Zu
s a m m e n h a n g der K r y p t a zu v e r m u t e n d e n neuen M ä r t y r e r 
bzw. Reliquiengrab, bleibt Aufgabe der wei te ren Grabung. 
Wie an die Wes tmaue r dieser Kirche, zieht der Abbruchschut t 
des ers ten Baues auch an eine Ost Wes t Mauer im Bereich 
des heut igen Nordschif fes (Profil IV), die demzufolge etwa 
gleichzeitig en t s t anden sein dür f te . Ihr Bestand reicht wie bei 
dem te i lweise von ihr überschni t tenen Vorgänger (II) nicht 
aus, u m Klosterbaul ichkei ten zu erweisen. Die 20 m lang er 
ha l t ene u n d bis zu 70 cm bre i te Bruchs te inmauer scheint nur 
im Fundamen tbe re i ch erha l ten und ist, wie ihr Vorgänger, 
wesent l ich weniger sorgfäl t ig gearbei te t als der zugehörige 
Kirchenbau. 

Außenbes t a t t ungen 
Bes ta t tungen w u r d e n i nne rha lb des j üngeren Baues nicht 
vorgenommen. Das gilt auch f ü r den zugehörigen Anbau (IV) 
im heut igen Nordschiff . Die dort fes tgestel l ten sechzehn Grä
ber — meist Holzsargbes ta t tungen, ein Pla t t en  und ein ge
mauer t e s Grab — w e r d e n te i lweise sogar schon vom äl teren 
A n b a u überschni t ten . Ein Hauptbere ich des den f r ü h e n Bau
ten zugehörigen Kirchhofes f a n d sich, in romanischer Zeit 
überbau t , im heut igen Südschiff . Er w a r mit mehre ren h u n 
der t Bes ta t tungen so dicht belegt, daß äl tere Gräber von 
j ünge ren sehr häuf ig gestör t sind. Die Orien t ie rung der Holz

Mi ta rbe i t e r der Grabung beim Präpa r i e r en eines sogenannten 
Lackprofiles, mit dessen Hilfe Ausschnit te von Erdschichten
profi len na tu rge t r eu konserv ie r t werden . 

Aufn . Archiv StAfD Stu t tga r t 



sa rgbes ta t tungen folgt mit ger ingen Abweichungen g r u n d 
sätzlich den Kirchenbauten . Rückenlage, seitlich am Körpe r 
ausgestreckte Arme, Blick nach Osten u n d das Fehlen von 
Beigaben sind die Regel. — Absonderl ich erscheint indessen 
eine Bes ta t tung in den äl tes ten Schichten des Kirchhofes . Der 
Tote lag bäuchlings, wobei sich un te r der l inken Seite seiner 
Brus t zusammenl iegend f a n d e n : eine Halsket te , eine K r e u z 
fibel, eine Münzbrosche u n d zwei gleichförmige Ohrgehänge . 
Nach dem Gutachten des Anthropologischen Ins t i tu tes der 
Univers i tä t Tübingen (W. Gieseler / R. Sieg) hande l t es sich 
u m das Skele t t eines e twa 1,80 m großen, im Alter zwischen 
vierzig u n d fün fz ig J a h r e n ver s to rbenen Mannes, dessen ex
t r e m nordischer Typus von dem al ler ande ren in Eßl ingen 
ge fundenen Skele t te völlig abweicht. F ü r die „Beigaben" 
gibt es Paral le len , die nach Unte r suchungen durch R. Roeren 
u n d P. Paulsen eine Dat i e rung nicht vor 750, aber wohl noch 
i nne rha lb der zwei ten Häl f t e des 8. J a h r h u n d e r t s er lauben, 
w ä h r e n d J. Werne r eine Dat i e rung u m die Mitte des 8. J a h r 
h u n d e r t s vorschlägt. Der B e f u n d w i r f t die Frage auf, ob ein 
kausa le r Z u s a m m e n h a n g zwischen der a b n o r m e n Bauchlage 
des Skelettes, dem e x t r e m nordischen Typus des Toten und 
der zu dieser Zeit al lgemein nicht m e h r üblichen Beigaben
sit te besteht . 

Die SchrifiUrkunden, die beiden früheren Kirchen 
und ihre Bedeutung 

III spricht Abt F u l r a d von Saint Denis in seinem Tes t amen t 
u. a. von einer „Sexta cella, ubi sanctus Vitalis requiesci t , su
per fluvium Neccra, quae H a f t i mihi t r a d i d i t , . . . " u n d in der 
Bestä t igung des Tes taments durch Ludwig den Deutschen 
von 866 folgt eine nähe re Umschre ibung des Ortes : „Hetsi l inga 
in pago Neccragawe super f luvium Neccra, ubi sanctus Vitalis 
confessor corpore r equ iesc i t . . ." 
Das Pat roz in ium der Eßl inger Stadtk i rche ist noch heu te St. 
Dionysius, das des Titelhei l igen von Sain t Denis. Neben die
sem erscheint in den u m 1300 en t s t andenen Glasmalere ien des 
Chores ein hl. Vitalis, der (nach P f a f f ) noch 1509 als zwei ter 
Pa t ron genann t wird . Demzufolge h a t of f enba r nach Vollzug 
des F u l r a d  T e s t a m e n t e s der Titelhei l ige von Saint Denis al l 
mähl ich den hl. Vitalis an zweite Stel le zurückgedrängt . J e 
denfa l l s k a n n n u n m e h r das Tes t amen t auf den G r a b u n g s 
b e f u n d bezogen w e r d e n : Der in der zwei ten H ä l f t e des 8. J a h r 
h u n d e r t s bes tehende Kirchenbau (I) ist die im T e s t a m e n t ge
n a n n t e „Cella Sanct i Vitalis", das Rel iquien bzw. M ä r t y r e r 
g rab im Chor das des hl. Vitalis 2. Unte r den zahlreichen Hei
ligen dieses Namens ha t H. M. DeckerHauff f ü r Eßlingen 
jenen der Thebaischen Legion wahrscheinl ich gemacht. 
Dem Tes tamen t wie dem archäologischen B e f u n d zufolge m u ß 
m a n diesen ä l te ren Bau wohl als j ene Cella ansprechen, die 
Haf t i auf F u l r a d ü b e r t r a g e n hat . Ungek lä r t ble ib t eins twei len 
die Frage, w e r vor Abt Fu l r ad Einfluß u n d Macht besaß, Reli 
quien zu beschaffen, deren E h r w ü r d i g k e i t ein so au fwend iges 
Behäl tn is rechtfer t ig te . 
Wenn das Tes t amen t wört l ich i n t e rp re t i e r t w e r d e n darf , h a t 
H a f t i wohl als Eigenki rchenher r die Cella auf F u l r a d zu des
sen persönl ichem Besitz über t r agen . Die K i n d e r g r ä b e r u n t e r 
den Bes ta t tungen in der Kirche scheinen das zu bekrä f t i gen 
und auf die Grablege eines Geschlechtes zu weisen, das (nach 
H. M. Decker Hauf f ) z. B. wegen einer Bes t a t t ungs fo rm wie 
der des Lokolus oder des Inschr i f t s te ines n u r dem Hochadel 
angehör t haben kann . Größe u n d Steinbau, Grablege u n d 
Mär ty re rg r ab geben demzufolge schon dieser ä l te ren Kirche 
eine besondere Bedeutung. 
F ü r den jüngeren , größeren Bau (III) k a n n eine über den 
G r a b u n g s b e f u n d h inausgehende zeitliche B e s t i m m u n g von 
der historischen Über l i e fe rung her n u r ein Versuch sein: A u f 
g rund des F u l r a d  T e s t a m e n t e s w u r d e nach dem Tod des Ab
tes 784 die Eßlinger Zelle Klosterbesi tz von Sain t Denis. 
Nachdem schon un te r Ludwig dem F r o m m e n (814 bis 840') die 
Wirren im Reich eingesetzt hat ten , d ü r f t e es f ü r Sain t Denis 
weder Notwendigke i t noch In teresse u n d Möglichkeiten ge
geben haben, in Eßlingen einen Kirchenneubau großen A u s 
maßes zu beginnen. Es erheb t sich dami t die Frage, ob der 
Bau nicht vorher , vielleicht sogar noch von Abt F u l r a d selbst, 
begonnen wurde . Eine solche Hypothese w ü r d e der f ü r das 
Silberbeschlagstück gegebenen Zei tangabe m e h r entsprechen 
und die Ausmaße des Neubaues besser vers tändl ich machen: 
Fulrad , einer der bedeu tends ten Äbte des vornehms ten f r ä n 
kischen Reichsklosters und Erzkap lan der Karol inger , w a r als 
Kirchenfürs t , Diplomat u n d Staa t smann die rechte H a n d 
Pippins u n d Kar l s des Großen. Seine sich vor al lem im Tes ta 
ment sp iegelnde Terr i tor ia lpol i t ik s tand ganz im Dienste von 
„Aufbau, Sicherung u n d Auswei tung der karol ingischen 
Herrschaf t im süddeutschen R a u m " (J. Fleckenstein). Von der 
Basis im Elsaß u n d im Breisgau e rworbene r Besi tzungen aus 
t r ieb Fu l r ad eine vom König unters tü tz te , zielbewußte, nach 
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Osten gerichtete Poli t ik der Zel l engründungen bzw.  e r w e r 
bungen , in der neben El lwangen Eßl ingen und Herb rech 
t ingen wichtige Stü t zpunk te f ü r einen Ausgriff waren , dessen 
Füh le r sich übe r zahlreiche baierische Klöster bis nach St. 
Pe te r in Salzburg nachweisen lassen. — Die Bedeu tung Eß
l ingens in diesen Z u s a m m e n h ä n g e n f indet ih re B e k r ä f t i g u n g 
durch die urkund l i che Bes tä t igung Ludwigs des Deutschen 
von 866, daß die Eßl inger Zelle schon zu Lebzei ten Kar l s des 
Großen M a r k t  u n d Zollrecht besessen hat . Daß Eßl ingen in 
karol ingischer Zeit auch bere i t s Münzs tä t t e war , ist nach 
E. Nau zwar noch nicht zu beweisen, aber wahrscheinl ich 3. 
Nur eine solche, dem Pla tze zugedachte u n d spä te r wohl nicht 
wiede r erre ichte ü b e r r a g e n d e B e d e u t u n g macht vers tändl ich, 
daß die gewiß nicht kleine ä l te re karol ingische Kirche viel
leicht schon bald, nämlich noch in der Regierungszei t Kar l des 
Großen, durch einen Neubau ersetzt worden sein könnte , der 
seinen Vorgänger an Größe u m m e h r als das Doppel te ü b e r 
traf u n d sich dami t neben die mächt igs ten Anlagen ka ro l in 
gischer Zeit im rechtsrheinischen Deutschland stellt . T r ä f e 
unse r e Hypothese zu, dann w ä r e der zweite Eßl inger Bau im 
Vergleich m i t e twa gleichzeitigen Anlagen größer als e twa St. 
Aure l ius I in Hirsau, St. J u s t i n u s in Höchst u n d die E i n h a r t s 
bas i l ika bei Michels tadt i. O.; er h ä t t e e twa die gleiche Größe 
wie Essen, Werden u n d Heide lbergHei l igenberg I u n d w ü r d e 
n u r ü b e r t r o f f e n von Bau ten wie Fulda, St. E m e r a n in Regens
burg, der Einhar t sbas i l ika zu Seligenstadt , der Abdinghof 
kirche zu P a d e r b o r n sowie Corvey u n d Lorsch; seine Länge 
w ü r d e m e h r als zwei Dri t te l von j enem Neubau ausmachen, 
den Abt F u l r a d in Sain t Denis selbst err ichtete . 
H a t t e n die S c h r i f t u r k u n d e n zu einer genaue ren F i x i e r u n g v e r 
hol ten, so gewinnen sie ihrerse i t s durch den G r a b u n g s b e f u n d 
nicht n u r u n g e a h n t e Anschaulichkeit , sondern setzen auch 
einen Maßs tab f ü r Größe u n d B e d e u t u n g des Ortes : Eine 
„cella", die wie die Eßl inger D i r e k t v e r b i n d u n g zum mächt ig
s ten Königsklos ter des f r änk i schen Reiches u n d zum engsten 
Hofkre i s K a r l des Großen hat te , ist nicht e twa eine kleine 
Einsiedelei mit Holzkirchlein, sondern ein kirchliches, poli
tisches, wir tschaf t l iches u n d kul tu re l l es Zen t rum, dessen 
Größe der zugehörige Kirchenbau erst e r a h n e n läßt . 

Bauveränderungen in romanischer Zeit 
In den W i r r e n der späten Karol ingerze i t ist die Verb indung 
zu Sain t Denis o f f e n b a r wei tgehend ver lo rengegangen u n d 
Eßl ingen seiner Münzs tä t t e z u f o l g e 3 wohl schon zu Beginn 
des 10. J a h r h u n d e r t s schwäbischer Herzogsbesitz. Vita l i spfen
nige der ers ten H ä l f t e des 11. J a h r h u n d e r t s erweisen anschei
nend noch den Bes tand der Cella, w ä h r e n d Eßl ingen zwischen 
1077 u n d 1106 wohl an die Stau fe r k a m ; dabei ist n u r m e h r 
von einer Kirche die Rede, die 1147 — jedoch ohne Erfolg — 
von Sain t Denis zurückerbe ten wird . — In diesen J a h r h u n 
der t en er leb te der zwei te Bau (III) mannig fache V e r ä n d e r u n 
gen u n d E r w e i t e r u n g e n (Vac) u n d ist nach der 1213 er fo lg ten 
Schenkung an das Speyere r Domkapi te l durch das heu te noch 
bes tehende Got teshaus abgelöst worden . 

Kapellenanbau im Süden (Va) 
Nachdem im Ostteil des heut igen Südschiffes der auße rha lb 
der ä l te ren Bau ten gelegene Kirchhof noch im 10. u n d f r ü h e n 
11. J a h r h u n d e r t belegt worden w a r (Keramikfunde!) , e r s t and 
hier wohl noch im Verlauf des 11. J a h r h u n d e r t s ein recht 
eckiger Kape l l enanbau . Die a n z u n e h m e n d e achsiale Lage des 
vor der Kape l l enos tmauer s tehenden A l t a r f u n d a m e n t s ge
stat tet , die S ü d w a n d am Ort der A u ß e n m a u e r des heut igen 
Seitenschiffs zu vermuten . Zur Länge des R a u m e s von 11,2 m 
ergibt sich dami t eine l ichte Brei te zwischen 5 u n d 6,3 m. Der 
Westabschluß bes teh t aus grobem T r o c k e n m a u e r w e r k im 
Fundamen tbe re i ch (90 cm tief gegründe t und bis zu 1,4 m 
breit), auf dem sich das Aufgehende als 85 cm breites, außen 
flächig bearbe i te tes S a n d s t e i n m a u e r w e r k zum Teil erha l ten 



WM^-A 
« f 35 
• Jf* 

M t k ' ŵW * J 
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Detail der b e r ü h m t e n Farb fens t e r* im Chor 
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Aufn . Landesbi lds te l le , S t u t t g a r t 
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hat . Im Gegensa tz dazu ist die durch den heut igen S ü d t u r m 
ges tör te östliche B e g r e n z u n g s m a u e r m e h r als 2 m tief f u n d a 
m e n t i e r t u n d auch wesent l ich bre i t e r als die Wes tmaue r ge
wesen . I h r e S t ä r k e deu te t , auf einen Turm, der, östlich an die 
Kape l le anschl ießend, z u s a m m e n mit dieser err ichte t wurde . 
Der Fußboden des K a p e l l e n r a u m e s bes teh t aus einer Stickung 
grober Bruchs te ine mit Kalkes t r i chauf t r ag . Er l iegt 10 bis 
15 cm t i e fe r als der des zugehör igen zwei ten Kirchenbaues 
(Profil III). 
B e s t a t t u n g e n w u r d e n von diesem Fußboden aus nicht vor 
genommen . Doch ist der Boden im Westtei l des R a u m e s durch
s toßen von einer querrechteckig angelegten G r u b e (3,5 m lang, 
4,5 m brei t , 1,7 m t ief) mit f lacher Sohle u n d steilen Böschun
gen. In den Ecken f a n d e n sich Reste bzw. Löcher von vier 
k r ä f t i g e n Pfos ten , die wegen i h re r Lage zu den Böschungen 
nicht zur Ausscha lung der G r u b e gedient , sondern wohl T r a g e 
f u n k t i o n gehab t haben . Ein kle inere r Pfos ten w u r d e auch in 
der Grubensoh le fes tgeste l l t . Die G r u b e w a r e twa bis zu 
ha lbe r Höhe gefü l l t mit kle ins ten Stückchen durchg lüh te r 
menschl icher Knochen, die in der G r u b e v e r b r a n n t worden 
sein müssen ; deren Böschung u n d Sohle sind nämlich vom 
Feuer s t a rk angeziegel t u n d angeschmaucht . Die Knochen 
müssen ä l t e ren F r i e d h o f s b e s t a t t u n g e n en t s t ammen , weil ihnen 
zahlre iche Sargnäge l be igemengt u n d einige vom Feuer weni 
ger beschädigte Schädel mit L e h m gefü l l t waren . 
F ü r die D a t i e r u n g von G r u b e u n d K n o c h e n v e r b r e n n u n g l ie
f e r t der sehr wahrschein l ich im 11. J a h r h u n d e r t en t s t andene 
K a p e l l e n a n b a u einen t e r m i n u s post. A u f g r u n d einer in der 
G r u b e n f ü l l u n g ge fundenen , nach E. Nau u m 1120/1130 gepräg
ten Zähr ingischen Münze d ü r f t e die K n o c h e n v e r b r e n n u n g 
nicht vor dem zwei ten Vierte l des 12. J a h r h u n d e r t s vorgenom
m e n worden sein. Umfangre i che re N e u b a u m a ß n a h m e n , ohne 
die ein s ta rkes Feue r in einem I n n e n r a u m wohl nicht d e n k b a r 
ist, w e r d e n in diesem Bereich al lerdings f r ü h e s t e n s u m die 
Wende zum 13. J a h r h u n d e r t nachweisbar . Doch bleibt auch 
zu erwägen , ob die Menge der Knochen nicht erst bei den F u n 
damen tausschach tungen f ü r das f rühgot i sche L a n g h a u s anfiel. 
Schwier igke i ten bere i t e t die Deu tung dieses Befu n d es : Nicht 
zu entscheiden ist, ob die G r u b e eigens f ü r die Knochenver 
b r e n n u n g angeleg t w u r d e oder ursprüngl ich einer ande ren 
B e s t i m m u n g diente. Fragl ich bleibt, was die Pfos ten t rugen 
u n d wie die V e r b r e n n u n g ohne seitliche L u f t z u f u h r ü b e r h a u p t 
möglich wurde . Vor al lem aber widerspr ich t die Tatsache der 
K n o c h e n v e r b r e n n u n g s t r ik t al len en tsprechenden Verboten 
kanonischen Rechts. Die Sachlage zwingt dazu, unse re Vor
s te l lungen von der Welt des Mit te la l te r s wenigs tens in dieser 
Hinsicht zu ü b e r p r ü f e n . 

Baumaßnahmen mit Erneuerung des Kirchenbodens (V) 
Der Es t r i ch fußboden des zwei ten Kirchenbaues (Profil III) ist 
durchs toßen von einer Reihe Gerüs tpfos tenlöcher , die auf 
u m f a n g r e i c h e r e Arbe i t en zumindes t an W ä n d e n und Dach des 
Kirchenschi f fes schließen lassen. Uber die Pfostenlöcher zieht 
ein aus unrege lmäß igen Sands te inp la t t en bes tehender F u ß 
boden, der übe r einer sand ig lehmigen Ausgleichsschicht ver 
legt ist. D a r u n t e r h a t sich im Ostteil des Schiffes der alte 
Boden (III) erha l ten , w ä h r e n d im west l ichen Teil an seine 
Stelle eine neue, aus großen Bruchs te inen bes tehende Stickung 
t ra t . Entsp rechend der A n h e b u n g des Bodens u m 10 bis 15 cm 
w u r d e in der F a s s a d e n m a u e r der Schwellbereich höher au f 
g e m a u e r t ; doch s ind w e d e r die ursprüngl ichen noch die neuen 
Schwel ls te ine erha l ten . — Die Dat i e rung dieser Arbei ten 
s tütz t sich auf das F u n d m a t e r i a l aus Stickung und A u f p l a 
nierungsschicht : zwei Münzen, u m die Mitte des 11. J a h r h u n 
der t s in Tübingen bzw. der N o r m a n d i e gepräg t (E. Nau), geben 
einen t e r m i n u s post; o f f e n b a r bis in das f r ü h e 12. J a h r h u n d e r t 
re ichende K e r a m i k d ü r f t e eine Anse tzung der B a u m a ß n a h 

Eßl ingen a. N. Stad tk i rche St. Dionysius 
S. Rust icus 
Leidensgenosse des S. Dionysius, des P a t r o n s der Abtei St. Denis bei 
Par i s und der Stad tk i rche zu Eßl ingen a. N. 
Detail der b e r ü h m t e n Farb fens t e r* im Chor 
Aufn . Landesbi ldstel le , S t u t t g a r t 
* vgl. Corpus Vi t r ea rum Medii Aevi. Deutschland I: Schwaben 1200—1350. 

Berl in 1958 (Maße, Ikonographie , Farben , Res tau r i e rungen usw.). 
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T e s t a m e n t des A b t e s F u l r a d von S a i n t - D e n i s bei P a r i s 
F u l r a d schenkt an das Klos te r S a i n t - D e n i s u. a.: „ . . s imi l i t e r sex ta cella, ubi sanc tus Uita l i s requiesc i t , supe r 
fiuvium Neccra , q u a e H a f t i m i h i t r a d i d i t . . " ( . . in gle icher Weise die sechste Zelle, wo der hl. Vita l i s r u h t , a m 

Neckar , die H a f t i m i r ü b e r t r a g e n h a t . . ) 
Origina l (I)* P e r g a m e n t P a r i s Aren. na t . K 7 n 1 A Hers t a l (Voror t von Lüt t i ch a. d. Maas) 777 ( Januar—März) 

vgl. M. Tangl , Das T e s t a m e n t F u l r a d s von Sa in t -Den i s , in Neues Archiv 32 (1907), S. 169 f f . 
nach e inem P h o t o im Stad t a r ch iv Eßl ingen 

* v o n F u l r a d s T e s t a m e n t sind dre i A u s f e r t i g u n g e n (I—III) im Origina l ü b e r k o m m e n 
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m e n k a u m vor dem zwei ten Vierte l des 12. J a h r h u n d e r t s er 
lauben . — B e s t a t t u n g e n w u r d e n auch von diesem P l a t t e n 
boden aus nicht vorgenommen . Doch k a m w ä h r e n d der B a u 
m a ß n a h m e n ein aus e inem Block gemeiße l te r Ste in sa rkophag 
(s V) in die Erde, dessen Inne re s vier Eckwüls te zieren. Der 
mit zwei eisernen Heber ingen ver sehene flachsattelförmige 
Deckstein ist nacht rägl ich durch eine zwischen Sarg u n d 
Deckel e inge füg te Bruchs te in lage angehoben u n d in den P l a t 
t enboden mit einbezogen worden . 

Umbauten im Norden (Vb) 
Durch E i n f ü g u n g von V e r b i n d u n g s m a u e r n zwischen die Nord
w a n d des zwei ten Kirchenbaues (III; an der Stelle der heu t i 
gen Norda rkaden ) u n d der wohl gleichzeitig en t s t andenen 
W e s t  O s t  M a u e r im heu t igen Nordschiff (IV) en t s t and ein 

1* 
ĵ̂ fef. K 

Eßl ingen a. N. Stad tk i rche St. Dionysius 
Romanischer Pla t t enboden des 12. J a h r h u n d e r t s (V) 
mit spä t romanischem Tauf s te inpos tament (V b) 
sowie Gräbe rn aus der Zeit der Gotik 
Blick von der N or dempor e 
Stand der Arbe i ten F e b r u a r 1961 
Aufn . Archiv StAfD Stu t tga r t 

l angges t reckter K a p e l l e n r a u m mit Ostapsis. Die westliche der 
V e r b i n d u n g s m a u e r n (Vb) ve r l änge r t die West Os t Mauer (IV) 
u m 1,2 m bis zur Fassadenf lucht des zwei ten Kirchenbaues 
(III), in die sie einbiegt und deren Ver länge rung sie dann 
bildet . Das T r o c k e n m a u e r w e r k ihres Fundamentbere iches ist 
weniger tief als die Kirchenfassade (III), jedoch t i e fer als die 
W e s t  O s t  M a u e r (IV) gegründe t und mit 1 m Brei te s t ä rke r 
als beide ä l te ren Bautei le . An der Westsei te bildet eine Lage 
Buckelquader die u n t e r s t e Schicht des aufgehenden Mauer 
werks . Den Ostabschluß der Kapel le bildet in Höhe des öst
lichen P a a r e s der heut igen Mitte lschif fspfei ler eine eingezo
gene Halbkre i saps i s von e twa 2,75 m Öffnung , die r ech twink
lig u m m a n t e l t ist. Der langges t reckte Kape l l en raum ha t t e 
dami t eine Länge von 16,5 m und eine Brei te von etwa 3,5 bis 
4 m. Sein in Resten e rha l t ene r Fußboden aus Sands te inp la t t en 
liegt e twa 18 cm höher als der Estr ichboden (Profil III) u n d 
e twa 10 cm höher als der Pla t t enboden (Profil V) des Kirchen
schiffes. — Beim Feh len da t i e rba ren Fundma te r i a l s k a n n sich 
die zeitliche E i n o r d n u n g des Umbaues nur auf die an der 
W e s t m a u e r v e r w e n d e t e n Buckelquader stützen, die k a u m vor 
der Mit te des 12. J a h r h u n d e r t s a u f k o m m e n . Die A r t des F u ß 
bodens berecht ig t zu der Frage, ob diese Bauvorgänge mit 
j enen H a n d in H a n d gingen, die nicht vor dem zweiten Viertel 
des 12. J a h r h u n d e r t s auch im Kirchenschiff zu einem Pl a t t en 
boden f ü h r t e n . 

Kapellenerweiterung im Süden (Vb) 
Westlich des sehr wahrscheinl ich im 11. J a h r h u n d e r t en t s t an 
denen südlichen Kape l l enbaues (Va) ist der Kirchhof bis zur 
Wende zum 13. J a h r h u n d e r t noch belegt worden ; das erweisen 
die K e r a m i k u n d zwei aus der jüngs ten Bestat tungsschicht 
s t a m m e n d e Münzen, die nach E. Nau zur Regierungszei t der 
Kaiser Friedr ich Barba rossa u n d Heinrichs VI. im letzten 
Vierte l des 12., evtl. auch noch zu A n f a n g des 13. J a h r h u n d e r t s 
in Schwäbisch Hall gepräg t wurden . Frühes t ens in den ers ten 
J a h r e n des 13. J a h r h u n d e r t s d ü r f t e daher j ene Buckelquader 
m a u e r en t s t anden sein, die als P e n d a n t zur nördlichen die 
Fassade der Kirche (III) nach Süden ver länger t . Sie ist e twas 
t i e fer als diese gegründe t u n d mit 1,4 m Brei te erheblich 
s tä rker . Wahrscheinl ich fung i e r t e sie als neuer Westabschluß 
der seit dem 11. J a h r h u n d e r t bes tehenden südlichen Sei ten
kape l le (Va), die dami t auf 22 m ver länger t worden wäre : 
Ein Fußbodenres t im Westen, eine Höher legung des Bodens 
im Altarbere ich u n d die Abbruchhöhe der al ten Kapel len
w e s t m a u e r er lauben nämlich, ein zusammenhängendes neues 
Fußbodenn iveau zu rekons t ru ie ren . 
Diese langges t reckte Nebenkape l le zusammen mit j ener im 
Norden als Seitenschiff anzusprechen u n d dami t eine Erwei t e 
r u n g der einschiff igen Saalkirche zur dreischiff igen Basilika 
zu postul ieren, ist wohl nicht angängig: Hinsichtlich Breite 
u n d Länge, M a u e r s t ä r k e u n d Fußbodenhöhe sind beide Neben
r ä u m e zu uneinhei t l ich, u m sie im Z u s a m m e n h a n g u m f a n g 
reicher u n d schwieriger B a u m a ß n a h m e n zu sehen, wie sie 
A r k a d e n d u r c h b r ü c h e gegen das Kirchenschiff darstel len. Es 
h a n d e l t sich hier vie lmehr u m eine Folge kleiner U m  und 
A n b a u m a ß n a h m e n , die e inander bes tändig ablösten und ge
radezu typisch f ü r mitte la l ter l iches Bauen sind. 

Chorapsis und Tauf steinpostament (Vb) 
In diese Zeit der späten Romanik weist auch die bisher ledig
lich von den Ausschachtungsgräben f ü r die Heizung ange
schni t tene Chorapsis , deren oberste Quader lage schon ein 
Steinmetzzeichen aufweis t . 
Im spä te ren 12. oder f r ü h e n 13. J a h r h u n d e r t en t s t and auch ein 
rundes S t u f e n p o s t a m e n t (2,6 m Durchmesser) in der Mitte des 
Schiffes, das Abdrücke eines zweiten Stu fenkranzes t rug und 
wohl n u r als Taufs t e inpos tamen t zu deuten ist. Es ist nach
trägl ich in den Pla t t enboden des 12. J a h r h u n d e r t s (Profil V) 
e ingefüg t u n d stör t durch die Abf lußöf fnung f ü r das Tauf 
wasser das darun te rge legene Rel iquien und Mär ty re rg rab 
des ers ten karol ingischen Baues (I). Die ungewöhnl ich weit 

Eßlingen a. N. Stadtk i rche St. Dionysius 
Grabungsschn i t t im Mittelschiff 
mit romanischem Pla t t enboden (V) des 12. J a h r h u n d e r t s 
und in ihn einbezogenem wenig äl te ren Grabdeckels (s V) 
Stand der Arbei ten Jun i 1960 
Aufn . Archiv StAfD Stu t tgar t 
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Eßl ingen a. N. 
Stad tk i r che St. Dionysius 

E h e r i n g 
mi t gekreuz t en H ä n d e n 
u n d Inschr i f t „BLIP STETE", 
z u s a m m e n mit zwei Münzen 
des ausgehenden 14. Jh . ge
f u n d e n in einer G r a b k a m m e r 
des gotischen Baues 
A u f n . Archiv StAfD S t u t t g a r t 

nach Osten vorgeschobene Lage des Tauf s t e in s berech t ig t zu 
der Frage, ob die W a h l des Pla tzes eine b e w u ß t e B e z u g n a h m e 
auf die l i turgische Mit te des ers ten Kirchenbaues bedeu te t . 

Der bestehende Kirchenbau 
Durch die 1213 er fo lg te Schenkung Kaise r Fr iedr ichs II. ge
lang te die Eßl inger P f a r r k i r c h e in den Besitz des Speye re r 
Domkapi te ls . Die Ä n d e r u n g der Besi tzverhä l tn i sse w a r o f f e n 
ba r Anlaß f ü r den le tz ten großen Abschni t t der Baugeschichte 
von St. Dionysius u n d Vitalis, der durch H a n s Arno ld 1935 4 

seine auch h e u t e noch großente i l s gül t ige B e a r b e i t u n g g e f u n 
den hat . 

Die spätromanischen Turmuntergeschosse (Vc) 
Die Untergeschosse der im Winkel zwischen Seitenschiff u n d 
Chor s t ehenden T ü r m e (Vc) bi lden a l le rd ings nicht das Schluß
glied der wohl noch nicht e inmal abgeschlossenen V o r g ä n g e r 
baul ichkei ten, sondern das ers te Glied einer jedoch noch spä t 
romanischen Neup lanung . Der zuers t begonnene S ü d t u r m v e r 
w e n d e t noch äl te res M a u e r w e r k mit ; wenig j ünger , aber f o r t 
geschr i t tener in den Einze l formen, ist der N o r d t u r m . Die 
Untergeschosse be ider T ü r m e w a r e n durch hohe Spi tzbogen
ö f f n u n g e n m i t dem K i r c h e n r a u m v e r b u n d e n . 

Das frühgotische Langhaus (Via) 
Diese Ö f f n u n g e n der T u r m h a l l e n w u r d e n wohl bere i t s im 
Zuge einer r ad ika l en P l a n ä n d e r u n g zugemauer t , die im .zwe i 
t en Vierte l des 13. J a h r h u n d e r t s er fo lg te : Durch B a u f u g e n 
deutl ich gegen die T ü r m e abgesetzt , e n t s t a n d das steile, f lach
gedeckte bas i l ika le L a n g h a u s (VI a), auf dessen — n u r durch 
reichen Kapi te l l schmuck seiner Pfe i l e r gemi lde r t e — aske
t i schs t renge H a l t u n g die f ü r Eßl ingen f r ü h bezeug ten Bet te l 
o rden nicht ohne Einf luß gewesen sein d ü r f t e n . 
Lage u n d Verlauf der West fas sade des ur sp rüng l i ch nach fünf 
A r k a d e n abgeschlossenen L a n g h a u s e s bezeichnen F u n d a m e n t 
m a u e r n u n d Baufugen . Dabei erre ichen die auch u n t e r den 
Pfe i l e r r e ihen du rch l au fenden F u n d a m e n t e im Westen eine 
ansehnl iche Brei te (2,3 m) u n d Tiefe (4,1 m). 
B a u n i v e a u f ü r die Er r i ch tung des L a n g h a u s e s w a r der r o m a 
nische P l a t t e n b o d e n (Profil V). Auf i hm lag im Westen ein aus 
Sands te inen g e m a u e r t e r schmaler K a n a l von 2,5 m Länge, 
dessen Gefä l le u n d Ö f f n u n g nach Norden an den R a n d einer 
rundl ichen G r u b e von e twa 2,2 m Durchmesse r f ü h r e n . Auf 
der 75 cm t i e fer l iegenden Grubensoh le f a n d sich ein lockerer 
Ste inkern , w ä h r e n d die Fü l lung konzent r i sch angeo rdne t e 
Sands te ine enthie l t . — Der B e f u n d k a n n n u r als Glockenguß
anlage gedeute t werden , wobei von d e m im Süden a n z u n e h 
m e n d e n Schmelzofen das flüssige Erz durch den Ste in 
k a n a l in die Gießgrube floß, die ü b e r dem K e r n die F o r m 
enthiel t . W ä h r e n d des L a n g h a u s n e u b a u e s ist also o f f e n b a r 
der Guß einer Glocke v o r g e n o m m e n worden . •— Ent sp rechende 
B e f u n d e w u r d e n in oder neben Kirchen auch in Köln, H a n n o 
ver, H a m b u r g u n d ande ren Orten ergraben . In Süddeu t sch 
l and s ind —• abgesehen von dem f a s t gleichzeitig e r g r a b e n e n 
Unte r r egenbach — unse res Wissens noch ke ine Para l l e l en 
fes tges te l l t worden . 
Die Glockengußanlage w i r d von einer s t a rken Bauschu t t 
schicht u n d dem te i lweise e rha l t enen S a n d s t e i n q u a d e r f u ß 
boden des gotischen Langhauses überdeckt . Von diesem Boden 
aus sind zahlre iche Bes t a t t ungen v o r g e n o m m e n worden , die 
— den M ü n z f u n d e n zufolge — in gotische Zei t da t i e ren u n d 
in Reihen meis t vor den Al tä r en l iegen. Zu den Holzsarg
bes t a t tungen k o m m e n vere inze l t auch aus S a n d s t e i n q u a d e r n 
g e m a u e r t e G r a b k a m m e r n , in denen Nachbes t a t t ungen ke ine 
Sel tenhei t w a r e n . Besonderes Gewicht g e w i n n t ein aus e inem 
Block gemeißel te r hochmit te la l te r l icher Ste in sa rkophag durch 
seine Lage im Westpor ta lbere ich ; er w u r d e be im Ausbruch 
des F a s s a d e n f u n d a m e n t s im Zuge der spä t e ren B a u e r w e i t e 
r u n g gestört . 

Der hochgotische Chor (VIc) 
Im le tzten Vierte l des 13. J a h r h u n d e r t s e n t s t a n d der gewölb te 
Chor, der aus drei Jochen mit Fünfach te l sch luß bes teh t . Seine 
Längsachse weicht gegenüber der des L a n g h a u s e s leicht nach 
Süden ab. 
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mit roman i schem P l a t t e n b o d e n des 12. J a h r h u n d e r t s (V) u n d 
Glockengußan lage aus der Ent s t ehungsze i t des gotischen 

L a n g h a u s im zwei ten Dri t te l des 13. J a h r h u n d e r t s 

Der Westturm (VIb) 
Gegen die S t r e b e p f e i l e r f u n d a m e n t e der f rühgo t i schen Wes t 
f a s s a d e s ind in der Fluch t der L a n g h a u s a r k a d e n s t ä r k e r e 
(3,2 m brei t , bis zu 4,5 m t ief) F u n d a m e n t e in Zweischa len
m a u e r t e c h n i k gesetzt , die im Westen u n t e r der Fassade der 
L a n g h a u s e r w e i t e r u n g (VIe) durch ein Q u e r f u n d a m e n t v e r 
b u n d e n werden . Die nordwes t l i che F u n d a m e n t e c k e weis t 
einen diagonal nach a u ß e n ger ichte ten spo rna r t i gen For t sa t z 
auf , wohl die S u b s t r u k t i o n einer Eckst rebe . Die D e u t u n g er 
gibt den U n t e r b a u eines vor das L a n g h a u s gesetz ten T u r m e s 
ü b e r quad ra t i s chem G r u n d r i ß in Mit te lschi f fsbre i te . F ü r die 
D a t i e r u n g bi lde t der m u t m a ß l i c h e Abschluß des L a n g h a u s 
baues u m 1260/1270 einen t e r m i n u s post, die angebl ich ers t 
nach 1437 er fo lg te L a n g h a u s e r w e i t e r u n g einen t e r m i n u s ante . 
Da abe r zwischen Er r i ch tung von T u r m f u n d a m e n t u n d L a n g 
h a u s e r w e i t e r u n g dre i versch iedene Lagen von B e s t a t t u n g e n 
in diesem Bereich nachgewiesen sind, d ü r f t e der B a u b e g i n n 
des T u r m e s eher f r ü h e r — im Anschluß an das L a n g h a u s u n d 
mögl icherweise gleichzeitig m i t d e m hochgotischen Chor (letz
tes Vier te l des 13. J a h r h u n d e r t s ) — anzuse tzen sein als spä ter . 
Doch w i r d der T u r m b a u nicht sehr wei t gediehen sein, sonst 
h ä t t e m a n ihn nicht im Zuge der spä t e ren L a n g h a u s e r w e i t e 
r u n g ü b e r b a u t , u n d in der Zwischenzei t w ä r e n hier ke ine Be
s t a t t ungen v o r g e n o m m e n worden . — Die E i n t u r m f a s s a d e 
h ä t t e z u s a m m e n m i t den F l a n k i e r u n g s t ü r m e n des Chores eine 
G r u p p i e r u n g des B a u k ö r p e r s ergeben, die die Eßl inger Diony
siuskirche in die Reihe der großen s tädt i schen P f a r r k i r c h e n 
Südwes tdeu t sch lands stellt , deren v o r n e h m s t e V e r t r e t e r die 
M ü n s t e r zu F r e i b u r g im Bre i sgau u n d Ulm sind. Nach F r e i 
b u r g gehör t auch Eßl ingen wohl zu den f r ü h e r e n W e s t t u r m 
p lanungen . Daß der Eßl inger T u r m k a u m bis ü b e r die F u n d a 
m e n t e h i n a u s gedieh, m a g seinen G r u n d m i t in den Besi tz
ve rhä l tn i s sen g e h a b t haben . 1321 näml ich f a ß t e die B ü r g e r 
schaf t den Baubesch luß f ü r i h re Frauenk i rche , weil sie ke inen 
Einf luß auf die in der H a n d des Speye re r Domkap i t e l s be
findliche Stad tk i rche hat te . Es w ä r e einleuchtend, daß d a m i t 
ihr In te resse am wei t e r en A u s b a u von St. Dionysius erlosch, 
zumal in der Folgezei t an der F r a u e n k i r c h e die Idee der E i n 
t u r m f a s s a d e i h r e Verwi rk l i chung f and . 

Die spätgotische Langhauserweiterung (VIe) 
Ob die auch von H. Arno ld noch v e r t r e t e n e D a t i e r u n g der 
L a n g h a u s e r w e i t e r u n g in die Zeit „nach 1437" h a l t b a r ist, 
ble ib t angesichts stilistisch ehe r in das 14. J a h r h u n d e r t p a s 
sender Einze l fo rmen zumindes t f r a g w ü r d i g . Das L a n g h a u s 
w u r d e u m zwei Achsen nach Westen ver l änger t , wobei die 
ursp rüng l i che L a n g h a u s f a s s a d e (Via) niederger i s sen u n d die 
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neue Fassade te i lweise übe r dem west l ichen F u n d a m e n t z u g 
des begonnenen E i n t u r m e s (VIb) err ichte t wurde . Abbruch 
mate r i a l von der f rühgot i schen West fassade (Via) u n d Qua
der aus den Fundamen t scha l en auch des unvol lende ten West
t u r m e s w u r d e n wiede rve rwende t . Die Verse tzung erfolgte 
hier ers tmals mit der Zange, w ä h r e n d f ü r die vorhe rgehenden 
Bauabschn i t t e der Wolf V e r w e n d u n g fand . 
Mit der L a n g h a u s e r w e i t e r u n g gewann die Eßl inger Stad t 
k i rche St. Dionysius ih re heutige, nur durch kleine An u n d 
Einbau t en noch unwesent l ich v e r ä n d e r t e Gestal t . Dami t f a n d 
eine Baugeschichte ihr Ende, die sechs bis sieben J a h r h u n d e r t e 
vorhe r in einer Zeit begonnen hat te , in der die wesent l ichen 
G r u n d l a g e n unse re r staat l ichen u n d kirchlichen Ordnung und 
unse re r K u l t u r geschaffen wurden . 

Schlußbemerkung 
Der vor l iegende Bericht h a t über die Dar legung der G r a 
b u n g s b e f u n d e h inaus n u r a n d e u t e n d eine Eino rdnung in die 
Z u s a m m e n h ä n g e von Arch i t ek tu r  u n d karol ingischer Reichs
geschichte versucht . Diese vorläuf ige Beschränkung ist zwar 
einseit ig und w i r d dem gesamten G r a b u n g s b e f u n d noch in 
ke ine r Weise gerecht. Doch sind bere i t s Hinweise, Begutach
tungen u n d Untersuchungsergebn isse berücksicht igt u n d ein
gearbei te t , die von Ins t i tu t ionen u n d Ver t r e t e rn sehr ver 
schiedener Diszipl inen en tgegenkommende rwe i se beiges teuer t 
wurden . 
Unser Dank gilt den Ver t r e t e rn besonders fo lgender Fach
gebiete u n d Ins t i tu t ionen : 
Anthropologie : Anthropologisches Ins t i tu t der Univers i tä t 
Tübingen . — Archi tekturgeschichte : Ins t i tu t f ü r Baugeschichte 
an der Technischen Hochschule Kar l s ruhe . — B o d e n u n t e r 
suchungen: Chemische Landesun te r suchungsans t a l t des L a n 
desgewerbeamtes , Stu t tga r t . — Christ l iche Archäologie: In 
s t i tu t f ü r christliche Archäologie an der Univers i tä t Fre iburg 
im Breisgau. — Epigraph ik : Prof . Dr. B. Bischoff, München
Planegg. — Geologie: Geologisches Landesamt f ü r Baden
Wür t t embe rg , Zweigstel le Stu t tga r t . — Kirchengeschichte: 
P a t e r Dr. R. Bauer re i s OSB, München. Comte B. de Montes

Eßl ingen a. N. Stadtk i rche St. Dionysius 
Pfe i le rkap i te l l 

des f rühgo t i schen Langhausbaues (13. J a h r h u n d e r t ) 
Aufn . Archiv StAfD Stu t tga r t 

Eßl ingen a. N. Stad tk i rche St. Dionysius 
Blick vom S ü d t u r m nach Nordwes ten 
durch die A r k a d e n des f rühgot i schen Langhauses 
auf das Grabungs fe ld im Mittelschiff 
Stand der Arbe i ten April 1961 
Aufn . Archiv StAfD Stu t tga r t 

quiou, Par i s ( für Sain t Denis). — Landesgeschichte: Ins t i tu t 
f ü r geschichtliche L a n d e s k u n d e und historische Hilfswissen
schaf ten an der Univers i t ä t Tübingen. — Mittelal ter l iche A r 
chäologie: K u n s t d e n k m ä l e r a u f n a h m e Rheinland, Bonn. — 
Numisma t ik : L a n d e s m u s e u m Stut tgar t , Münzkabine t t . — P r ä 
his tor ie : Ins t i tu te f ü r Vor und Frühgeschichte an den Uni
vers i t ä t en München, Fre ibu rg i. Br. und Tübingen. Römisch
Germanisches Zen t ra lmuseum, Mainz. Landesmuseen Bonn 
und Stu t tga r t . Abte i lung f ü r Bodendenkmalpf lege des Staa t 
lichen Amtes f ü r Denkmalpf lege Stu t tgar t . — Tex t i lun te r 
suchung: Zent ra le Forschungsstel le f ü r Res tau r i e rung Histo
rischer Gewebe, Krefe ld . 
Von dem wei t re ichenden Interesse, das der G r a b u n g von den 
genann ten u n d ande ren Forschungszweigen entgegengebracht 
wird, zeugen nicht nur zahlreiche Einzelbesuche von Fachwis
senschaf t lern , sondern auch Besicht igungen im R a h m e n von 
Tagungen , Kongressen und S t u d i e n f a h r t e n (Südwestdeutscher 
Archivtag, Schwäbischer Heimatbund , Anthropologenkongreß , 
historische Vereine u n d Arbei tsgemeinschaf ten) . Das Echo in 
der Öffent l ichkei t aber spiegelt die Zahl von etwa 5 000 ge
zähl ten Besuchern i nne rha lb eines J a h r e s bei den rege lmäßi 
gen F ü h r u n g e n . 
Die Bedeu tung der Grabungsergebn isse nicht nur f ü r einen, 
sondern f ü r viele Zweige der Forschung, wird sich letztlich 
erst in der geplan ten Publ ika t ion spiegeln. Dort sollen die 
einzelnen Fachgebiete durch ih re jeweil igen Ver t re te r zu Wort 
kommen. Dann erst w i r d sich auch zeigen, f ü r welche Gebiete 
die gewichtigsten Ergebnisse aus der Grabung gezogen w e r 
den konnten . 

A n m e r k u n g e n : 
1 Vgl. Kuns tchron ik 8, 1955, S. 113 ff. 
2 Die Forschung vers teh t un te r „cella" meist eine klöster l iche Nieder

lassung. So auch Josef Fleckenste in : „Fulrad von St. Denis und der 
f r änk i sche Ausgriff in den Süddeutschen Raum." In : Studien und 
Vorarbe i ten zur Geschichte des großf ränk i schen und f rühdeu t schen 
Adels, herausgegeben von Gerd Teilenbach, Fre iburg i. Br., 1957 
(Forschungen zur oberrhein ischen Landesgeschichte, Bd. IV). 

3 In : Eßlinger Studien, 6, 1960: 
a) Otto Borst : Zur äl te ren Geschichte Eßlingens bis zum A u f t r e t e n 

der Reichsstadt. — S. 12 ff . 
b) Elisabeth Nau: Eßlinger Münzen. — S. 60 f f . 

i Hans Arnold : Die Stadtk i rche St. Dionysius in Eßlingen am Neckar = 
Veröf fen t l i chungen des Würt temberg i schen Landesamtes f ü r Denk
malpflege, 7. Buch, WürzburgAumühle , 1935. 
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