
Der Wittenberger Friedhof in der 
Dresdener Strafie 

VON BURKHART RICHTER 

1m Mittelalter spielte die Heiligenverehrung eine entscheidende RoUe. Kirchen, Kloster 
und KapeUen hatten ihren Schutzheil igen, der gleichzeitig "Eigentumer" des Gebiiudes 
und des Grundstuckes und somit keiner weltlichen Macht oder Person Untertan war. 
Das Eigenrecht der Kirche fand seinen sichtbaren Ausdruck in einem durch eine Mauer 
"umfriedeten" Bereich, in den die weltliche Obrigkeit nicht eingreifen durfte. Dieser "um
friedete" Raum bot Schutz, deshalb wiegte sich auch mancher Verfolgte zuniichst in Sicher
heit, wenn er die Mauer ubelwunden hatte. - Die Glaubigen woUten in der Nahe der Hei
ligen ihre letzte Ruhe finden, so wurden sie in der Kirche und auf diesem "befriedeten" 
Gebiet beigesetzt, denn eine Beerdigung in ungeweihter Erde war eine der schlimmsten 
Strafen. Selbstmorder wurden vor der Friedhofsmauer verseharrt! 

FriedhOfe in Wittenberg urn 1500 
1m mittelalterl ichen Wittenberg gab es versehiedene Friedhofe, auch Gottesacker oder Lei
chenacker genannt. Die Burger wurden auf dem nicht sehr groBen Friedhof urn die Stadt
kirche herum beerdigt. - Da die GrabsteUen oft knapp waren, viele liber mehrere Genera
tianen im Besitz einzelner Familien, 'iVUrden die Gebeine def vorher Verstorbenen in Bein
hiiusern verwahrt. Ein solches befand sich auf dem Kirchhof in der nordwestlichen Ecke 
unweit des schonen Renaissanceponals des Alten Gymnasiums . - Am 16. 06. 1772 war die 
letzte Beerdigung auf diesem Friedhof. 
Die Kirche des Franziskanerklosters zwischen heutiger Juristen- und BlirgermeisterstraBe, 
am heutigen Arsenalplatz, war bis 1422 das Erbbegrabnis der in Wittenberg regierenden 
Askanier. Die Franziskanermonche beerdigten ihre verstorbenen Ordensbruder auf einem 
kleinen Friedhof an der Klostergasse ostlich des Klosters. 
Ais nach der Reformation 1537 die Klosterkirche zu einem stadtischen Getreidespeicher 
umgebaut wurde, brachte man auf Vorschlag von Philipp Melanchthon zwei groBe Grab
platten fUr Kurfurst Rudolf II. und seine Gemahlin Elisabeth aus der Askaniergruft in die 
Schlosskirche. 
Der Monchsorden der Antoniter hatte in der Pfaffengasse (heute Nr. 27) eine kleine Nie
derlassung mit einer Kapelle. DOlt verstorbene Ordensbrlider wurden im Garten neben 
der KapeUe beerdigt. 
Nach der Grundung der Wittenberger Universitat 1502 und dem Bau des Schlosses und 
der Sehlosskirche wurden in dieser die Kurfiirsten Friedrich der Weise 1525 und Johann 
der Bestandige 1532 sowie ein groBer Teil der Professoren der Universitiit beigesetzt. 

Die Heilig-Kreuz-Kapelle vor dem Elstertor 
Vor dem Eistertor, bis zum 16. Jahrhundert meist Kreuztor genannt, lag die 1310 gegrundete 
Heilig-Kreuz-KapeUe. 1m Hospital betreuten Monehe alte, kranke und besonders leprose 
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Friedbqfsporlal, recbts del' Dresdener Slrafie, 1945 durcb Bomben zerslorl. 

Menschen, aber auch Reisende fUr eine Nacht, wenn clas Elstettor schon geschlossen war, 
im Winter z. B. bei Einbruch der Dunkelheit. Ein groger beheizbarer Raum war gleichzei
tig Gottesdienstraum, Krankenlager und Kiiche. Das Hospital erhielt sieh dureh Stiftungen, 
u.a. von Kurflirsten unci reid"len Bi.irgern, aber aLich von eigenem Besitz. Neben clem Hei
lig-Kreuz-Hospital wurclen die Verstorbenen auf einem kleinen Friedhof beerdigt. 
Um 1510 wurde die Kapelle emeul vom Bischof von Brandenburg geweiht, denn das Wit
tenberger Gebiet unterstand dem Brandenbu rger Bischof, er war also auch Martin Luthers 
hochster "Diensthel'r". 
Die Heilig-Kl'euz-Kapelle wurde in Kriegszeiten zerstorl und danach wieder aufgebaut, so 
l'iss man sie u. a. 1546 ab und veIWendete die Steine zum Bau del' Stadtmauer. Am 2. 10. 
1760 legten clie PreuGen clie Kapelle in Schutt und Asche, clanaeh errichtete man sie nicht 
wieder. 
Um 1610 legte die Witten berger Universitat neben ihrem Universitiitshospital, es lag norcllich 
der Festung in der Gegend cler heuligen mittleren BachstraBe, einen kleinen Friedhof an. 
Bei cler Belagerung Witten bergs durch die Franzosen 1814 war es 5 Wochen nicht moglieh, 
Tote auf clem Friedhof in cler Dresclener StraGe zu beerdigen. 50 fanden 110 Verstorbene 
auf clem Anger vor dem Elbtor ihre letzte Ruhestatte. 

Der Stadtgottesacker in der heutigen Dresdener StmBe im 16. und 17. Jahrhundcrt 
1m 16. Jahrhundert nahm clie Einwohnerzahl Witten bergs nach dem Bau des Schlosses uncl 
der Schlosskil'che sm.vie der GrUndung clef Universitat zu. Bald reichte cler Friedhof an der 
5tadtkirche nicht mehr aus. Deshalb wurcle auf Anraten Martin Luthers 1527 vor dem EI
stertor der kleine Friedhof des inzwischen durch einfache Holz- und Lehmhiitten elweiter
ten Heilig-Kreuz-Hospilales ZlIm Stacltgottesacker ausgebaut. 
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In cler N,ihe cles Hospitals, vielleieht auf clem Verbrennungsplatz der verseuchten Klei
dungsstt.i cke, hane Manin Luther am 10. 12. 1520 auf einem Schei(erhaufen demonstrativ 
eine Ausgabe cles gehenclen Kirchenrechtes verbr,mnt - im Vol ksmund als "Bannandro
hungsbu lle" bezeichnet - und damit den AnslOlS fiir clie Reformation gegeben. 
Um gut III clem neuen Friedhof Zll kommen, wird vom Eistel10r ein steinerner Leichen
clamm, aueh Steinweg oder Steindamm genannt, gebaut. Etwa 1550 wird die Friedhofs
maLler errichtet. 
Ais auf dem Kirehhof an der Stadtkirche die Begriibnisse immer weniger wurden, trug man 
das groBe POllal yom Haupleingang an cle f Nordseite ZUI" Bt.i rgenneisterslrafSe lind clas 
kleinere Ponal neben der Superintenclentur ab unci baute beide nebeneinander als Ein
gangstore zum ahen Frieclhof in clef Dresdener StraBe wieder auf. 
Das groBe Portal fUr die Leichenwagen schmikkt ein Sanclsteinrelief "Christlls mil clem 
zweischneicligen Schwen als \'(fe!tenrichter", darUber steht die Jahreszahl 1310, in den 
Zwickeln sind 2 Engel mit Sanduhr und Totenkopf clargeste ll t. 
Rechts daneben ist das kleine Portal flir die FuBg~inger. An clef Innenseite zwischen diesen 
beiden Ponalen waren die Grabsteine von Luthers Tochter Magdalena und Melanchthons 
Enkelin Elisabeth Peueer bei einer Umgestaltung des Friedhofes aufgestellt worden. Diese 
schone POl1alanlage wurde am 20. 4. 1945 bei einem amerikanischen Bombenangriff zer
start. Die beiden schwer beschadigren Grabsreine von Luthers Tochrer unci Melanchthons 
Enkelin wurden restaurien sowie erganzt und stehen seit 1967 in cler Stacltkirche am pfei
ler reclus neben dem Altarbild. Ein groBer Teil der Sandsreinbl6cke des Renaissancepona
les lagelt hellte links hinter der Mauer zu m Friedhof 4. Der Schlussstein mit dem Welten
richter fehlt aber. \Xfu rcle er beim Einebnen der Bombentrichter mit verschlittet? 

Ais det Stadtgottesacker nicht 
mehr ausreichte, beschloss clie Kir
chengemeincle, auf cler ancleren 
S!I"Benseite ein GeIande ZlI elWer
ben. Von der Dresdener StraBe 
ging hier die Beyergasse nach Nor
den ab, an deren rechter Seite 
lagen auf dem Katzenberge viele 
kleine H~iuser und clas \Virtshaus 
" Katzenkrug~ . Dahinter hatten eini
ge Wiltenbetger ihre Ganen. FOr 
den neuen Friedhof spendeten 
viele BLirger groBe Summen, aber 
<luch ihre G~iI1en , 1I. 3. Bi.irgermeis
ter Sa muel Selfisch. Eine Begr'db
nisstiitte auf dem alten Friedhof 
kostete 1 lleichstaler, auf clem 
neuen Friedhof war sie kostenlos. 
- Das Eingangsportal zlIm neuen 

Oberer Teil des Crab11la/es der Fa11lilie Bltfme, 16 . .fb. Frieclhof stiftete ·1602 die begi.itene 
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Familie Blume. 1m gragen Sandsteinponal 
sehen wir oben in den Torzwickeln Wappen 
mit Inschriften, links von Michael Blume, rechts 
von Margarete Blume, unci in def stadtw3J1S 
anschlieBenden kleinen Rundbogensandstein
pfolte 2 Rundmedaillons, recills eine Sanduhr 
und links einen voll ig velwiuelten TOlenkopf. 
Seir 1567 wird von der Stadrkirchengemeinde 
ein .Torenbuch", ein Srerberegisrer, gefli hn. Die 
Zahl der in einem Jahr GeslOrbenen erreichte 
nie 200, mil Ausnahme der Pest jahre. 1m 
DreiGigjahrigen Krieg 0618-1648) stieg die 
Zahl enorm und erreichre 1636 mit 1356 und 
1637 mit 2675 Beerdigten, darunter 1671 an 
Pest Gestorbenen, den Hohepunkt. - In einell1 
besonders geflihnen Pestbuch finder man viele 
namenlose EinrrJgungen. 
Ais auf dem neuen Friedhof kein Platz mehr 
war, wurde ab 1718 wieder der alte Friedhof flir 
Beerdigungen benurzr, nachdem man das Un-
terholz entfernt hatte. Grabmale de,. Familie 5cbrvcitel; J8 .jh. 

Die Elstervorstadt urn 1750 
Ein Ausschnitt aus einer Kalte von Wittenberg zeigt, wie die Elstervorstadt nach clem Sie
benjahrigen Krieg um 1750 aussah: 
Vor dem Eisteltor, mitunter aueh naeh dem gleichnamigen Hospital als Kreuzror bezeieh
net, stand links 1723-1830 eine etwa 4,50 m hohe obeliskenforll1ige kursachsische Di
stanz-Posts~illle. Dahinter lagen niedrige Fachwerk- unci Hol zh ~iuser clef Elsrelvorstadter, 
die in den Kriegen ill1mer wieder zersron und abgebrannt worden waren. Rechrs des Lei
chendammes befanden sich das Haus der Witten berger Schlitzengilde mit SchieBstand, der 
alte Gottesacker, das Gasthaus .Weige Kanne" und die neuen Hauser der langen Reihe auf 
dem Weichenberg, denn die Bewohnef def Beyergasse nordlich des Steindall1mes hatten 
ihre Hauser nach dem 30-jiihrigen Krieg nichr wieder aufgebaut. 
Am Steilufer der Elbe hinter der Langen Reihe wurden die Elbkiihne ent- und beladen, 
u. a. kamen dOlt groBe 5anclsteine aus clem Elbs.anclsteingebirge fUr die Bauten in Wiuen
berg und die Steinmetzen zur Anfenigung der Epitaphien an. Slidlich des Schurzenhauses 
flihne ein kleiner Steg liber einen schmalen Streng zur Kuhlache. Auf dem Geliinde der 
Kuhbche fand sp,iter die Wittenberger Vogelwiese EncleJu li statt. 

Der Stadtgottesacker ab 1800 
Frliher, besonclers illl 18. Jh ., war es liblich, sich clurch Sriftungen, Stipenclien und Schen
kungen "auf seine Kosten ein gutes Denkmal zu serzen". So lieB Doktor Johann Benjamin 
Thomae (1 743-1802) ",iihrend seiner Amrszeil als Blirgermeister Wr 1000 Taler die Allee 
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Gusseisernes Krellz, 
Prof.f. I;: Schlel/sue/; 1813 

Yom Friedhof bis ZU Ill Luthersbrunnen mit Bau
men beptlanzen. Sie wurde lange Zeit Thomae
Allee genannt. 
Nachdem Wittenberg 1815 preuBisch geworden 
waf, wmde auf Befehl des preuBischen Kbnigs 
Friedrich Wilhelm Ill. die Stadt ZLl einer starken 
Pestung mit yorgeschobenen Schanzen (LOnet
ten) und Briickenkopr ausgebaut. Ostlich des 
Friedhofes 1 entstand die groBe Kirehhofsehan
ze mit einem Munitionsdepot. - \Veil dadurch 
eine Erweiterung des Friedhofes 1 n,lCh Osten 
nieht moglich war, wurde am 7. 2. 1860 der 
neue Friedhof I gesehlossen und der alte (Nr. 2) 

siidlich der SlraBe wieder eingerichtet. Dabei 
setzte man reilweise alre Grabsreine um unci 
vedegte die Umfriedung (Grenzmauer) nach 
Sliden und Osten. Um 1830 erweilene man die
sen Friedhof 2 - sudlich der Dresdener Strage -

durch Aufkaur der Quastschen Wiesen naeh 

Osten. Auf dem Gelande richtete man ab 1910 
einen kleinen pal'k~ihnlichen Urnenfl'iedhof ein, 
del' nach 1945 auf beiden Seiten dul'ch Urnen-
reihengr~iber vergrbBert wurde. 

Auf kaisedichen Order yom 30. 5. 1873 wurde Wittenberg entfest igt. Man riss vom 24. 6. 
1874 an die Kirchhofschanze ab und ebnete alles ein. Die Stadt envarb das Gelande vom 
prellBischen Staat mit Geld, das durch Verkauf yon Weltpapieren aufgebracht wurde, und 
bot das Geliinde ZLlm Verkauf an. 1880 kaufte die Evangelisehe Stadtkirehengemeinde fii r 
5245,00 Reiehsmark das Grundstuek. un konnte der Friedhof endlich nach Osten envei
lell werden. 
Anslelle des alten, in den Kriegswirren immer wieder zerstoIten unci dann wieder aufge
bauten Faehwerklrauerhauses wurde am 17. 6. 1888 auf dem neuen Plan - Friedhof 3 -
eine groBe neugorische, aus roten Backsteinen erbaute Kapelle fOr die Tfallerfeiern einge
weiht. 1m Keller gab es einen Sezierraum und eine groBe Leichenkammer. Den neuen 
Gottesaeker "umfriedete" (begrenzte) an der StraBe eine hohe Mauer, innen mit Rund
sehwibbogen fOr grogere Gr,iber davor. 1883 wurde das groBe Frieclhofsportal mit dem 
Christuskopf ei ngeweiht. 
Seit 1925 beschMtigte sich c1el' Gemeinclekirchenrat mil clem Plan, ein Krematol'ium Zll 

bauen, aber ohne Erfolg. So werden seil 1910 die Toten ZlIr Einascherung in das Kremato
rium nach Dessau gebracht. 
Anonyme Beerdigungen finden ab 1993 auf cineI' grilnen \Viese in del' sildostlichen Ecke 
des Friedhofes 3 an del' roten Backsteinmauer statt. 
Heute werden aur clem Friedhor in cler Dresdener StraBe sowohl Konfessionelle als auch 
Konfessionslose beigesetzt. 
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Die Grabkultur auf dem Friedhof 
Friedhbfe spiegeln oft Teile der Gesehiehte der je
IVeiligen Stadt, des Lebens der BOrger sowie die 
EntIVicklung der Grabkuitur wider. Aauf dem Wit
tenberger Frieclhof sind verh~iltnis1l1~i Big wenige 
Grabdenkmmer aus verga ngenen Jahrhunclerten 
erhahen, weil clef Frieclhof illl AuBenbereich clef 
Festung lag. Bei jedem Krieg wurden die Vorst,id
Ie niedergerissen, zersrolt exler verbrannt. Auch 
der Friedhof litt unter den kriegerischen I-Iand
lungen. Einige wen-volle Grabdenkmiiler sind 

Zlllll GI(iek gerettet und ott an anclerer Stelle wie
der aufgestellt worden. 
1m 16. jh. wOrdigte man die Verstorbenen durch 
groBe Epitaphien aus Sandstein, auf denen die 
Personen abgebildet wurden. An del' Innemvand 
links des zerstbnen EingangsponaJes ZlIl11 Alten 
Friedhof stehen 7 Epitaphien aus del' Renais
sance, 2. Hiilfte des 16. jh. Sie zeigen oben Chri
sIllS am Kreuz, we iter lInten, kaum noch lesbm, 
den lateinischen AlIssprllch nHoclie mihi, eras Urne, Goldscbmied Carl Liesl1eJ; 1934 

tibi" (Heute mir, morgen eliI') lind stark verwitterte 
Epitaphien clef Familien Blum, ~ ein altes Ehepaar (Stadtkammeref Blum), ein gut efhalte
nes Sandsteinepitaph des Ehepaares Wundarzt Wolcke, de l' Mann mit Barett und Schaube 
(we iter, vorn offener Mantelroek). Nu l' ein ige Meter entfernt stehen m,ichtige, (iber 3 Meter 
hahe baracke Grabsteine aus dem ]8 . .Ih . ftif die Familien Schfbter. auf einem Vierkant
postament erhebt sieh ein hoher 4seitiger Obelisk. Damals war es c,blich, den Toten zu 
ehren, indem man sein Leben (vita) auf dem Obelisken darstellte, wie auf dem Grabstein 
von Ernst Gottfried Christian Sehrodter, geslorben 1773: 
E. G. Chr. Seh. , geb. 15. 11. 1737 in Willen berg, Siudium der Weltweisheil und Gottesge
lehrsamkeit. 1754 Wiirde des Magistri philosoph. 1775 Mag. Lie. und daI<,uf Adjunktus del' 
philosoh. Fakuitat. 1758 und 1772 Dekan del' Fakultat, 1764 Prof. philosoph. extraord. in 
Wittenberg. Eltern: Ernst Christian Seh., bffentl. ordentl. Lehrer del' Wellweisheit in Witten
berg und Margaretl", Elisabeth Flbrike, einzige Tocilier des Ratsvenvandten, Oberhaupt
manns und Chirurgen Zll W. Grabstein setzte Christiana Elisabeth ver. Georgi. 
1m 19 . .Ih. bestimmte die einfache klassizistische Richtung die Form def Grabmaler, und 
man velWendele Gusseisen. Nieht weit von den Obelisken entfernt stehl reellis des Weges 
ein groBes Kreuz aus Eisenkunstguss auf einem Sandsteinsockel, an den Kreuzenden goti
sierendes MalSwerk, fiir Professor johann Friedrich Sehleusner, ab 1817 Direktor des 
Evanglischen Pfedigerseminars. Die Gr,lbn~ichen del' Einzel- lind Familiengrjber umgab 
man mit gllsseisernen Z~ill nen. 

Um 1880 besehloss del' Gemeindekirchenrat, den Friedhof 1 (nbrdlich der Stral>e) neu Zll 

belegen. Nachdem allsgerodet worden war, wurden "unter \'(fahrung del' Pietat" 8 alte 
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Friedbojspor/al, links del' Dresdener 5lrajSe, ]602 

Grabsteine aus cler Barockzeit CEnde 18. Jh.) zu einem Halbkreis mit 2 Sandsteinbanken 
ZlIsammengetragen, u. a. ein Obelisk fiir die 1760 gestorbene Frau Christiane des bekann
ten Professors Daniel Tilius und ein Gedenkstein fOr eine Frau Brummerin, also h'ingte 
man nich( nur mtindlich ~In den Namen ein ~i n " an. 
Eine Besonderheit bildel der 1776 von der Sladl gestiftete Leichenstein fO r den Postkom
missa l' Johann Georg Zimmermann, dessen 4 Kinder clie Stiefmutter vergiftet hane. Auf 
dem Epitaph wird ein Obelisk mit Frakturschrifl von Saturn zerbrochen. 
[m 19. )h. sollte man auch auf dem Friedhof clas wohlhabende Bli rgertum erkennen. Des
halb lieS man auf den Erbbegriibnissen enllang der Friedhofsmauer ansehnliche Kapellen 
(Mausoleen), u. a. ftir die Familien Grating unci J<l1111, errichten, eine segar im maurischen 
Slil. 
[m 20. )h . bevorzugte man in der Grabku ltur plastische Darstellungen. So bedeckt ein 
miichliger Sarkophag das Grab des im 1. Weltkrieg gefallenen Friedrich Bonger. Fli r den 
an der OSlkiisle Norclamerikas 1932 abgesturzten Postfli eger Fritz Simon errichtele man 
wm Geclenken eine IkarusAgur. Eine Darstellung unserer Wittenberger Stacltkirche 
schmi.ickt den Grabstein von Pfarrer Hermann Alte. 
Auf Slanclorte sehenswerter Denkmiiler sowie Gr,iber einiger bekannter Witlenberger 
weist der numerierte Friedhofsplan hin. 

Alte Friedhofsordnung 
Auf dem Friedhof um die Stacltkirche muss es mil Ruhe unci Orclnung nichl so weit her ge
wesen sein, denn Martin Luther beschwerre sich 1539 liber den Missbra uch und Unrd t dOlt 
und dass Schweine und Huncle zwischen den Gr~ibern herumliefen. Stadt und Kirche ver
suchten durch Verordnungen unci Strafen zwar diesen Zus(and Zll ver~i ndern, aber mit 
wenig Erfolg, wie die standigen neuen Edasse zeigen. 
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Auch in anderen Stiidlen herrschten ii hnliche Zustiinde, u.a. mit der Bezahlung bei Beerdi
gungen unci Gr'ibern. Deshalb edieS cler polnische Konig unci s,ichsische Kurflirst Frieclrich 
August am 16. 11. 1742 in Dresden fur sein Land ,Die neue Leichen-Orclnung und die Ein
schrankung verschiedener bey clen Beercligungen eingeschlichener Missbduche . . . ", in cler 

u. a. die ,abzustattenden Geblihren" bei einer Beerdigung festgelegt wurclen: 
- Leichenfrau 
- Oberflihnll1g der Leiche mit Schulern (eine Klasse bis ganze Schu le), in Wittenberg 

auch Studenten mit schwarzem Manreluncl Barett 
- Leichenwagen, Klasse 1-3 
- Gesang bei der Trauerfeier 
- Fuhrmann 
- LeichengeWut, Glocken unci Turmer 
- Leichenprecligt 

\XTeniger l1111ssre man bezahlen, wenn z. B. die Beerdigung im Sommer VOl" 7.00 Uhr unci 
illl Winter zwischen 8.00-9.00 Uhr sta ttfancl. Ob in Wittenberg im 18. ) h., w ie in einigen 
Stiidte ublich, auch nachts mit Fackeln beercl igt wurcle, konnte nicht festgestellt werden. 

Beerdigungen 
Beerdigungen spiehen fruher im Leben 
der Menschen eine groGere Rolle als 

heute. Die oft weit auseinander wohnen
clen AngehOrigen der GroBfamilien sowie 
die vieJen Nachbarn betrauerten den Tod 
eines Verwanclten oder Bekannten lind 
trafen sich ZlIr Beercligung. Nach der Aus
segnung im Trauerhalls setzte sich clef 
Trauerzug clurch die StraSen der Staclt 
unci clas Elstet10r zum Friedhof in Bewe

gung. Aile Fahrzeuge hiehen an und die 
Passanten blieben stehen, nahmen ihre 
KopA)edeckung ab und erwiesen clem 
Toten clie letzte Ehre. - An die Beercli
gung schloss sich cler Leichenschmaus an. 
1m Laufe der Zeit nahm der Prunk der Be

ercligungen besonders bei wohlhabenden 
oder herausragenclen Personlichkeiten 
zu. Wie ein solcher Leichenzug illl 19. )h. 
aussah, \Vird bei der Beerdigung von Pro
fessor Heinrich Heubner, Theologe, Di
rektor cles evangelischen Precligersemi
nars, gestorben am 12. 02. 1853, beschrie
ben: 

/:,pilaph I C. Zimmermann, PostkommissCll; 
1734 
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"In cler Ctberfiillten Kirche hielt ihm cler Ge
neralsuperintenclent Moeller aus Magcleburg 
clie GecJ;ichtnisrecie. Dann ging cler Leichen
zug Zllm Friedhof hinalls. voran die samtli
chen Schulen cler Staclt Dann ein Mitgliecl 
des Kirchenrats, clas seine Orden trug. Zu 
beiclen Seiten cles Leichenwagens schritten 
die Kandiclaten des Seminars, Trallerst~ibe in 
cler Hanel. Dahinter ging Professor Lom
matzsch, auf weiBem Atlaskissen eine Bibel 
tragencl , begleitet von clen beiden Hilfspredi
gem cles Seminars. Den Angehbrigen schlos
sen sieh die Geistlichen clef Stadt lind del' 
Umgebung an. Ihnen folgten Magistrat unci 
Gemeindkirchenrat, clie Lehrer des Kreises, 
clie Offiziere der Garnision, die hbheren Be
<Imten s~iJmlicher Wittenberger Behorden; 
encllich clas Kollegium cler Stacltverorclneten 

Sarkophag \'(Ii/belm B6l1ge/~ ge./allen 1916 lind die Leicltragenclen aus clef Stadt - ein 
schier unabsehbarer Zug." 

FrO her gehbrten die Dorfer Teuchel, Trajuhn unci ThieBen zur Kirchengemeinde \'(finen
berg. Da sie keine Friedhbfe hatten , wurden ihre Toten auch auf clem Frieclhof an cler 
Dresclener StraBe beerdigt. Der \'(leg von Teuchel zum Stern hieB lange Zeil TOlenweg. 
Ais nach cler Entfestigung \'(Iittenbergs ab 1883 die Inclustrie unci clamil auch clie Einwoh
nerzahl immer mehr zunahm, wurcle clas Bestattungswesen ein selbst~incliger GeschMrsbe
reich. Der Magistral der Stadt Wittenberg beauftragte das Fuhru nternehmen Schach, die 
stacltischen Leichenwagen leihweise und damit die Leichenrranspone zu libernehmen. Del' 
st,idtische Wirtschaftshof lag am Ende der MarstallstraBe. Auf den Fotos sehen wir die st'id
lischen Leichenwagen der Klasse I- IV mit den Begleilern (Handwerker) und das erste Be
stattungsauto in Wittenberg - ein Horch - aliS dem Jahr 1931. 

Friedhofsordnung ab 1750 
1m 16. Jh. wurden die Graber noch ohne Orclnung angelegt. Um abe l' den durch die Fried
hofsmauer eng begrenzten Platz bessel' <Iuszunutzen, wurclen ab 1662 Reihengdber und 
Erbgraber eingerichtet und dafOr 323 al te GJ"Jbhiigel eingeebnet. 
Allf den Friedhbfen musste wiederholt das Unterholz ausgerodet werden und "verlbschte 
Leichensteine" , also herumliegende, nicht gepflegte wurden verkauft. Bei der jeweiligen 
neuen Belegung sollre "die P ie[~it del' etwaigen Interessenten nach M6glichkeit" geschont 
werden, d. h. es wurde verslIchr) vorhandene Denkm~il er zu erhalren) indem man sie u. a. 
an andere Stellen brachte. In einem Verzeichnis werden im Jahre 1763 Namen und Lei
chensteine angeflihrt, numeriert von 1 bis 623. Neben den Einzelgrabern gab es weiter 
Erbgraber) bei clenen zum Tei! die Sarge in gemauerren Gruften (bis 2,2 m lang, 1,80 m 
breit , 1)20 m hoch) linter del' Erde lagen; einige sind hellte naeh vorhanden. Eine Verord-
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Rondell mit baroeMen Crabmalen. 18 . ./b. 

Crabma/ ~Iarrer Her/nann AIle. 
Stadt/"~ircbe \.'(I itlellbelg. 1972 

abgebi/del Grahkapellen (J11auso/eell) del' 
./([bll und Crat illg, Ifm 1900 

"clIlli/len 
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Hauptportal mil Chrislllskop/ and Friedbqjskapel/e, 
1888 

Der Friedhof nach 1900 
Nach dem groBen Explosionsungllick am 13. 06. 
1935 in der WASAG (WestLilisch-Anhaltische 
Sprengstoff-Aktiengesellschaft) in Reinsdorf wur
den auf dem Friedhof 1 slidwestlich der Kapelle 12 
tadlich VerunglLickte beercligt. - 1975 ebnete man 
die Graber ein. 
Beim amerikanischen Bombenangriff am 20. 04. 
1945 wurden nicht nur das Eingangsportal zu m 
Alten Friedhof slidlich der Dresdener StraBe, son
dem auch viele alte Grabdenkmaler auf diesem 
Friedhof, aber auch das schane groBe Schlitzen
haus, am 28. 07. 1912 eingeweiht, zerstart. GroBe 
Bombentrichter machten die Dresdener StraBe un
passierbar. Bei Beerdigungen fllichteten die Trauer
gaste oft bei Fliegeralarm (Sirenengeheul) in den 

nung von 1777 schreibt u. a. vor, 
dass verheiratete Tachter kein Recht 
auf Beerdigung in einem Erbbegrab
nis haben. 
5elbstmbrder wlIrden weiter allBer
halb des Friedhofes auf nicht ge
weihtem Boden beerdigt. Erst 1856 
erhielten die Selbstmarder eine be
sondere Reihe auf clem Friedhof 1. 
Ende des 19. Jh. kauften reiche Blir
gerfamilien an der slidlichen Fried
hofsmauer Erbbegr'ibnisse und stell
ten in den Runclschwibbagen ihre 
Grabsteine auf. Einige lieBen liber 
den Familiengruften kleine Kapellen 
erballen, z. T. im mallrischen 5til , so 
lL a. die Familien Jahn und Grating. 
Damals umgab man die Graber mit 
Eisenkunstgittern, die heute allch 
unter Denkmalschutz stehen. 

groBen Bunker an der StraGenkreuzung neben der Grabmal Pos(/lieger F Simon, 1932 
LlIthereiche (hellte nach der 5prengllng Bunker- an Ostkt"isle Nordamerikas abge-
berg). sliirzt 
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Griibel/eldffir Gefctllene des I. und II. \Vellkrieges 

Ais sieh naeh clem II . Weltkrieg clie Zahl cler Toten clureh clie vielen Fliiehtlinge erhohte, 
kaufte die Kirehengemeincle das Geliinde ostlich cles Friedhofes 3, - hinter der roten Back
steinmauer - unci riehtele don clen Frieclhof 4 ein. Hier hane der Sponverein Viktoria 07 
e.Y. seinen Sponplatz. Der bisherige Weg ZlI den Hausern (Kniippelsclorf) musste naeh 
Osten an clen heutigen Stanclon der KirehhofstraBe verlegt werden. 
1m I. Weltkrieg (1914-1918) legte man nord lieh des Hauptweges auf dem Friedhof I ein 
Ehrenfelcl mit 2 Reihengr,ibern fiir iiber 200 in Wittenberger Lazaretten gestorbene 501cla
ten an. Auf diesem Plan wurclen im 2. Weltkrieg (1939-1945) liber 800 bei clen K'impfen 
lllll Wittenberg Gefallene unci in Wittenberger Lazaretten Gestorbene auch in Reihengr,i
bern beercligt. 
1970 entstand clureh Neugestaltu ng ein Ehrenpl"n nir die Opfer der beiden Weltkriege mit 
einem groBen Steinkreuz aus Travenin. 5 5teine mit clen Jahrezahlen des I. Weltkrieges 
und 7 Steine mit denen des II . Weltkrieges sowie einige Holzkreuze von 1945 erinnern an 
die Gefallenen lind Gestorbenen. 
In jeclem Jahr findet am Volkstrauenag im November eine Geclenkveranstaltung fiir aile 
Opfer von Krieg unci Gewalt am Gr'iberfeld statt. 

Der Friedhof heute 
Die Friedhofsorclnung cler evangelisehen Stadlkirehengemeincle vom 22. 9. 1994 sorgt 
clafiir, dass bestimmte Punkte eingehalten werden. Die Graber sollen nieht mit blenclencl 
weiBem Kies, einer voll eleckenden Grabpiane, Sleinfassungen oeler einem Kunsteisengit
ler angeiegt werden, sondern gri.ine Pflanzenhecken und lebende Str~i llcher gew~ihren den 
wald- und park~ihn lichen Charakter. Unter clef Leitllng von Gartenbau ingenieur Mattin 
5totzner (1982-2003) hat sieh vieles auf clem Frieclhof verandell. 
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Beerdiglll7g l. Klasse, Leicbenwagell mil gew6/blen Fenstern, Pjerde mil Zierdecken, 
scbwarzem PI/schel. Lafenlen Z{(r Zierde, Begleiler mil Karde/I!. 

Beerdigllng 11. K/asse. Leicbellwagen mil gew6/bten Fens/ern, Beg/eifel' (Handwerker) 
/m.(j"(:!n, Pjerde mil Decken, 1925 

Beerdigung Ill. Klasse, Leicbenwagen, F:lerde obne Decken, keille Beg/ei/el; 1925 
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£rstes Beslatlungsaulo der Finrla Scbacb, ein Ford, ]93 1 

Die Friedhofskapelle wurde nach der Wende im Jahr 1991 reslauriert. 1m Keller entstanden 
eine Klihlzelle, ein Alitbewahrungsraulll Hir Urnen unci ein Abschiedsraum. 
FLir die Verwaltllng und die :wf clem Friedhof Beschaftigten wurcle ein Gebaucle errichtet; 
dahinter befindet sich eine bffenrliche Toilette. 
Das groBe Hochwasser der Elbe illl Au
gust 2002 - Wittenberger Pegel 7,08 m -
setzte auch weire Teile des Friedhofes 2 
unter Wasser. Von der Dresdener StraBe 
str6mte das Elbewasser durch das Tor. 
Der nordlich des Friedhofes parallel ver
laufende Speckebach wurde vom Hoch
wasser gestalll und liberschwemmte 
groBe Teile des Friedhofes 3. 
Friedhbfe sind nicht nur One stillen Ge
c1enkens, gepflegte Grabanlagen und 
Sitzbanke spenden <Iuch Spazierg~i ngern 

Ruhe und Erholung. Auf den Friedhbfen 
1 und 3, beidseitig der Kapelle, haben 
wir heute eine quadratische Einteilung. 
Die breilen Hauptwege werden nord
slidlich von Birken unel west-ostlich von 
100jahrigen Eichen und Buchen be
grenzL Immergrline Geh61ze und Stau
den als Symbol des ewigen Lebens bil
den den Rahmen fOr elie Gestaltung der 
einzelnen Grabstiitten, gleichzeitig abel' 
auch einen 011 der Ruhe und des Frie-
ciens. Crabmal Hotelier Appelt, Trauernde 
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Standorte sehenswerter Denkmiiler sowie Graber einiger bekannter Wittenberger 
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1. Grabstatte, 2. Halfte cles 16. Jahrhunclerts, 3 Epitaphien fOr Familie Blum und 
1 Epithaph fUr Familie Wolcke 

2. Schroclter, Ernst Gortfriecl Christian, 1737-1773, Professor, Obelisk 

3. Schleusner, Johann Friedrich, 1759-1831, Professor, Direktor des Ptedigetseminats 
mit Heinrich Leonhard Heubner, Gusseisenkreuz 

4. Liesnet, Carl , 185G-1934, Goldschmiecl , Urne 

5. Riemer, juliu:s, 1880-1958, FabrikarH, Grlinder des Julius-Riemer-MusculTIs 

6. KOhne, Heinrich, 191G-2003, Heimatforschet, EhrenbOrget 

7. Zimmermann Johann Georg, 1680-1734, Postmeister, 4 Kinder von Stiefmutter ver-
giftet , Saturn zerbticht clen Obelisk 

8. Bottger, Wilhelm, 1889-30. 10. 1916 gefallen, Sohn eines Kaufmanns, Sarkophag 

9. Appelt , Ernst, 1880-1960, Hotelier, Trauerncle Figur 

10. Ronclell mit 8 barocken Grabsleinen, u. a. Obelisk flit clie Frau des Professors Daniel 
Tilius, Physiker unci Publizisl cles "Wittenberger Wochenblattes" 

11 . Aile, Hermann, 1886-1972, Pfarrer, Abbilclung cler Slacl tkirche 
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12. Gottfried KJ·iiger, 1863-1941, Sanitatsrat, Heimatforscher, Ehrenburger 

13. Prof. Maximilian MeichBner, 1875-1954, Superintendent, sein Sohn Oberst Joachim 
MeichBner, geb. 1906, wurde nach dem Attentat auf Adolf Hitler am 29. 09. 1944 hin
gerichtet 

14. Grabkapellen (Mausoleen), u. a. der FamilienJahn und Grating 

15. Bosse, Kaete, geb. Levin, Judin, 1886-1944, im KZ gestorben, Frau von Dr. med. Paul 
Bosse 

16. Eunicke, Fritz, 1830-1892, Major, Griincler cler Anlagen, EhrenbOrger 

17. Haupttor mit Christuskopf, 1883 

18. Fuhrmann, Hermann, 1859-1911 , Kaufmannsfamilie 

19. Schleusner, Georg, 1841- 1911, Superintendent, Grunder des heutigen Schleusner
Stiftes, groBes weiSes Kreuz 

20. Simon, Fritz, 1904-1932, Postflieger, an cler Ostkiiste Norclamerikas abgestlirzt, Ika
rusfigur 

21. Graberfelcl , Gefallene cles I. unci II. Weirkrieges 

22. Anonyme Beerdigung 
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Friedhof - Quellen 

1. BeUmann, Fritz, Die Denk
male def Lutherstadt Wit
tenberg' Hermann I3bhlaus 
Nachfolger, Weimar 1967 

2. Junghans, Heimar, Manin 
Luther und Wittenberg, 
Koehler & Amelang, Mun
chen, 1996 

3. Stier, Gustav, Wittenberg im 
Mittelalter, Zimrnermano
sehe Buchhandlung, Wit
tenberg 1855 

4. Zizlaff, Ernst, Begrabnis
statten Wittenbergs, Paul 
Wunschmann Verlag, Wit
tenberg, 18% 

. 5. Dibelius, Otto, Das Konigli
che Predigerseminar zu 
Wittenberg 1817-1917, Ver
lag Edwin Runge, Berlin
Lichterfelde, 1917 

6. Archiv def Evangelischen 
Stadtkirchengemeinde Lu
therstadt Wittenberg 

7. Stadtarchiv def Lutherstadt 
Wittenberg 
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